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Gescłrichte der Cliemie.
Karl Krauer, A. Bistrzycki zum 70. Geburtslag. Lebensbild des an der Univ. 

Freiburg i. d. Schweiz wirkenden Gelehrten u. Wiirdigung seiner Arbeiten. (Angew. 
Chem. 45. 409. 18/G. 1932.) M a n z .

Wilhelm Schlenk, Zu Richard Willstałters GO. Oeburtslag. (Angew. Chem. 45. 
529—31. 13/8. 1932.) S k a l i k s .

Edward H. Kraus, Zur Erinnerung an Friedrich J . K. Becke. Biographisehes 
iiber den am 18. Juni 1931 yerstorbenen Wiener Mineralogen. (Amer. .Mineralogist 
17. 226—27. Juni 1932.) E n s z l i n .

— , Eduard Donath f. Naehruf auf den am 30/5. 1932 verstorbenen (geb. 8/12. 1848) 
Hofrat Dr. teebn. e. h. Dr. mont. e. h. E d u a r d  D o n a t h , em. o. ó. Prof. der chem. 
Technologie u. techn.-ehem. Analyse an der Deutschen Techn. Hochschule Briinn. 
(Ósterr. Chemiker-Ztg. 35. 106—07. 15/6. 1932.) SKALIKS.

Erich Muller, Fritz Focrster und sein Werk. Lebenslauf u. Wiirdigung der Vcr- 
dienste des am 14/9.1931 in Dresden yerstorbenen Profcssors der Elektrochemie. (Ztschr. 
anorgan. allg. Chem. 2 0 4 . 1—19. 9/2. 1932.) K l e v e r .

Gustav Keppeler, Fritz Foersłer zum Gedachtnis. Naehruf. (Glasteehn. Ber. 10. 
305—06. Juni 1932.) ' SALMANG.

— , Dr. h. c. Artur Hubl f. Naehruf. Kurzer Lebenslauf u. t)bcrsicht iiber seine 
wiehtigsten Arbeiten auf dem Gebiet der wissenschaftlichen Photographic. (Photogr. 
Korrespondenz 68. 81—82. Mai 1932.) FR IESER .

W. Nernst, Wilhelm Ostwald. Rede, gehalten boi der Gedenkfeier der Deutschen 
Bunsen-Gesellschaft am 16/5. 1932 in Munster i. W. (Ztschr. Elektrochem. angew. 
physikal. Chem. 38. 337—41. Juni 1932.) R o g o w s k i .

— , Wilhelm Ostwald f. Naehruf. (Farben-Chemiker 3.178—79.M ail932.) S c h e i f . 
— , Wilhelm Ostwald. 2. September 1SH3 bis 4. April 1932. Lebenslauf u. Naehruf. 

(Technik Ind. u. Schwz. Chemiker-Ztg. 15. 73—74. 30/4. 1932.) PANGBITZ.
— , Wilhelm Ostwald 1853—1032. Naehruf. (Quimica e Industria 9. 105. Mai 

1932.) R. K. M u lle r .
F. Ullmann, Swigel Posternak. Naehruf fur den am 12. Mai yerstorbenen Bio- 

chemiker. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 65. Abt. A. 99. 6/7. 1932.) LlNDENBAUM.
Franz Leuthardt, Karl spiro. Naehruf auf den am 21. Marz 1932 yerstorbenen 

Prof. der physiolog. Chemie an der Basler Univ. Biographie u. Verzeichnis der von 
u. unter K a r l  S p iro  herausgegebenen Arbeiten. (Kolloid-Ztschr. 59. 257—63. Juni 
1932. Basel.) R ogow ski.

Adam Skapski, Die wissMschaftliche Tatigkeit von Bohdan Szyszkowski. Naehruf 
u. Wiirdigung der wissenschaftlichen Tatigkeit des poln. Physikochemikers. (Roczniki 
Chemj i 1 1 . 786—94. 1931.) " " S c h o n f e l d .

S. A. Sehukarew, Dem Andenken von M. S. Wr&wski. Wiirdigung der Arbeiten 
des russ. Physikochemikers (1871—1929). (Chem. Joum . Ser. A. Journ. allg. Chem. 
[russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. A. Shumal obschtschei Chimii] 1 (63). 1145-T-57.
1931.) ScnÓNFELD.

Ivor Griffith, Antonius ran Leeuwenhoek — 1032. Wiirdigung seiner Verdienste 
ais Wegbereiter der bakteriolog. Forschung. (Amer. Journ. Pharmac. 104. 165—67. 
Marz 1932.) P. H. ScHULTZ.

Josef Nogyler, Goethe und die Alchemie. (Pharmaz. Monatshefte 13. 103—07. 
Mai 1932. Vortrag in der Osterr. Pharm. Ges.) D e g n e r .

Rudolf Wegscheider, Die Entdeckung des roten Phosphors. Die Frage nach der 
Natur des roten P  wurde dureli A. v. SciIROTTER aufgeklart, der daran seit 1845 
arbcitete. G o ld s ia rk , der ebenfalls Anspruch auf die Entdeckung des roten P erhob, 
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lmt offenbar unter Anleitung ScilROTTERs oder wenigstens in Keiintnis seiner Verss. 
gearbeitet. (TechnikInd. u. Schwz. Chemiker-Ztg. 1 9 3 2 . 89—90. 31/5. 1932.) R. K. Mu.

Carl Th. Momer, Schu-edens erste offizieUe Veterindrpharmakopde. Eine biblio- 
graphische Sludie. (Svensk farmac. Tidskr. 3 6 . 253—60. 10/5. 1932.) W lLLSTAEDT.

Rodney H. True, Die Einfuhrung der Lobelia syphiliłica in die Therapie. Bericht 
iiber einen Briefwechsel aus dem Jahre 1767 zwischen dem Arzte D r. BENJAM IN G a l e , 
Reverend S a m u e l  J o h n s o n  u . Sir W il l ia m  J o h n s o n , a u s  dem hervorgeht, daB 
eine Abkochung der Wurzel innerlich u. auBerlich von den Indianern gegen Lues u. 
andere innere Krankliciten mit Erfolg angewendet wurde. (Amer. Journ. Pharmac. 
1 0 4 . 279—81. April 1932. Pennsylvania Univ.) DEGNER.

C. G. van Arkel, Die Wertschalzung des Leberłrans im Laufe der Zeilen und die 
Prdparate, die sich urn den Lebertran gruppieren. Geseliiehtliche Angaben iiber die 
Anwendung u. Erforschung des Leberlrans mit Beriicksichtigung der modernen Vitamin- 
zubereitungen. (Pharmae. Weekbl. 68. 1267—78. 1931.) H e r t e r .

Herbert Kiihnert, Eine urkundliche Nachricht iiber die Schottsche Olashiitie. 
Rabenśiufiitj bei Sonneberg in Thuringen vom Jalire 1445. (Glastechn. Ber. 1 0 . 335 
bis 337. Juni 1932.) S a l m a n g .

Max Speter, Neue Fundę und Erkenntnisse zur Geschichte des Ursprungs der Aus- 
breitung und der Namengebung des Superphosphats. (Superphosphate 5 . 75—86. 89—95.
109—12. Juni 1932.) W. S c h u l t z e .

Edmund O. v. Lippmann, Zur chemischen Zusammenseizung der vorhistorischen 
Bronzen. Gegeniiber Angaben von S e b e l i e n  (C. 1 9 3 2 . I. 1190) iiber die Herst. vor- 
liistor. Bronzen weist Vf. darauf hin, daB man keine Sn-haltigen Cu-Erze kennt u. auch 
keine Cu-Erze, die Zn-Erz in solcher Menge fiihren, daC der Zn-Geh. zur Herst. von 
Messing ausreieht. (Chem.-Ztg. 5 6 . 268. 2/4. 1932.) R . K . J I u l l e r .

E. P. C. Meyer, U ber die Fruhgeschichte des Platins. Span. Dokumentc des 
Jahres 1735 berichten iiber die Verladuug von P t (dem „unreifen Gold“ der Indianer) 
naeh Spanien; einmal wird erwahnt, daB das P t zuvor mit Hg gereinigt war. Vf. ver- 
mutet, daB noeh altere Hinweise auf P t existieren. (Science 75. 438. 22/4. 1932. Gleve- 
land, Ohio.) L o r e n z .

L. W. Spring und L. E. Gilmore, Die Chemie und die Chemiker in der fruhen 
Eisen- und Slahlinduslrie Amerikas. (Metals & Alloys 3. 40—42. Febr. 1932.) E d e n s .

L. W. Spring und L. E. Gilmore, Die Chemie und die Chemiker in der fruhen 
Eiseninduslrie: Die Cambria Iron Company. Der erste Slahlchetniker und die An- 
fdnge der Bessemerstahlerzeugung. (Vgl. yorst. Ref.) (Metals & Alloys 3. 93—96. April 
1932.) E d e n s .

B. Walden, Ans der Geschichte der Fdrbereikunst. Vortrag. Z u sam m en fassu n g  
der iilteren schwed. Literatur. (Fargeriteknik 8. 4—6. 30—31. Febr. 1932.) L. M ayer.

— , Plaudereien aus der Lackkiiche. Rilckblick auf die Lackfabrikalion tor 35 Jahren. 
(Farben-Ztg. 37. 1263—64. 4/G. 1932.) W i l b o r n .

Arno Kapp, Die Zubereitung des Wein- und Bieressigs in fruherer Zeit. (Dtsch. 
Essigind. 36. 217—18. 8/7. 1932. Lcipzig.) G r o s z f e l d .

Viktor Thiel, Die Rolle des Papiers in der Jculturellen Entwicklunrj der MeiischheiL 
Kulturhistor. Abhandlung iiber die Entw. der Papierniaeherei. (Wchbl. Papierfabr. 63. 
Sond.-Nr. 23 A. 10—13. 4/6. 1932.) F r i e d e m a n n .

— , Wie man friiher Seiden bhichte. Histor. Ubersieht iiber das Bleiehen von 
Holiseide, Soupleseide u. entbasteter (Cuite-)Seide in der Zeit vor 1870. (Rev. univ. 
Soies et Soies artif. 7. 505—07. Mai 1932.) F r i e d e m a n n .

Th.Korner, i)ber dieOerberei im allenOrient. (Collegium 1 9 3 2 . 348—351.) S e l i g s .

Raiiaele Piria, Lavori scientifici e scritti vari. Race. da D.Marotta. Roma: Tip. ed. Italia 
1932. (VIII, 63S S.) 8°.

A. Allgemeine nnd pliysikalisclie Chemie.
F. W. Aston, Die Isotopen wid Atomgewichte von Casium, Strontium, Lithium, 

JRubidium, Barnim, Scandium und Thallium. (Vgl. C. 1 9 3 2 . I. 173. 1931- II. 671. 
3297). Das Vakuum im Massenspektrographen wurdc durch Einbau einer Diffusions- 
pumpc am Spaltsystem verbessert. Durch Photometrierung der Spektrogramme 
(Aufnahme auf rerbesserten Q-Platten) wurden folgende Ergebnisse erzielt: Cs: Auf 
die Anodę wird CsCl gebracht u. die Cs-Linie aufgenommen, darauf, etwas X zu-
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gegeben; die X-Linien 132, 133 u. 134 werden mit der Cs-Linio vermessen. Daraus 
ergibt sieli das Cs ais einfaeli mit dem At.-Gew. 132,917 ±  0,02 (chem. 132,81) u. dem 
Packungseffekt —5,0 ± 2 .  — Sr: Die Anodę tragt eine MiscKung von S rJ2 +  LiBr; 
es wurden gefunden: Sr88 =  83,3%. Sr86 =  10,0%, Sr87 =  6,6%  der Gcsamtmenge Sr, 
woraus mit dem Packungseffekt —8,2 das mittlere At.-Gew. Sr =  87,64 ±  0,06 in 
ausgezeiehneter Ubcrcinstimmung mit dem chem. Wert 87,63 bereelinet wird. — 
Li: Auf der Graphit-Anodę wird LiBr +  L iJ aufgetragen; nach Korrektur der photo- 
metr. Ergebnisse fiir die yerschiedenen Gcscliwindigkeiten von Li6 u. Li7 wird das 
At.-Gew. 7.u 6,928 ±  0,008 bcrechnet. Das Verhaltnis Li7: Li0 =  10,2 stimmt gut 
mit anderen direkten Messungen, nicht m it dem bandenspektroskop. Wert 7,2 iiber- 
ein. — Rb: Auf der Graphitanode befindet sich RbBr; Das Verhaltnis R b86: Rb87
ist 3,0, der Packungseffekt betriigt ----- 8,2. Daraus ergibt sich das At.-Gew. Rb =
85,43 i  0,03 (chem. 85,44). — Ba: Auf der Anodę befindet sich BaCl2 mit ctwas 
BaJ2; die Isotopen Ba135, Ba136 u. Ba137 werden neu gefunden, der Packungseffekt 
wird gegen X-Linien u. gegen JC (139) zu —6,1 ±  2 bestimmt. Die relative Haufigkeit 
ist: Ba135 5,9%; Ba136 8,9%; Ba137 11,1%; Ba138 74,2%; das daraus abgeleitete At.- 
Gew. betragt 137,43 ±  0,08 (chem. 137,36). — Sc: Auf der Anodę ScF3 -j- etwas KBr; 
Anwesenheit von Isotopen in Menge yon iiber 3%  wird ausgeschlossen. Packungs
effekt ——7 (gegen K gemessen) At.-Gew. 44,96 ±  0,05, abweichend vom chem. 
45,1. — Tl: Im Gasraum wird Tl-Athyl verdampft; die Linien werden gegen Hg ver- 
messen, ergeben das Verhaltnis Tl205 : Tl203 =  2,4, den Packungseffekt 1,8 ±  2u. daraus 
das At.-Gew. 204,41 ±  0,03 (chem. 204,39). (Procecd Roy. Soc., London. Serie A. 
134. 571—78. 2/1. 1932.) B e u t le r .

Harry Dugald Keith Drew, Frederic William Pinkard, William Wardlaw 
und Ernest Gordon Cox, Die Struktur der isomeren Diamminoplalochloride. Ent- 
deckung eines dritten Isomeren. Yff. finden ein drittes isomeres Diamminplatochlorid, 
y-Isomeres, wenn sie das a-Diamminplatochlorid mit Alkali oder Ag20  behandeln u. 
die entstehende Base mit HC1 neutralisieren. Es bildete wie die /J-Verb. gelbe Krystalle, 
ist aber in seinem eliem. Verh. der a-Verb. iilinlicher u. kann in die oc-Form iibergefuhrt 
werden, wenn man seine Lsg. langere Zeit kocht. Es wird angenommen, dnC es sich 
nicht um raumliche, sondern um Strukturisomerie handelt entsprechend den drei 
Formeln I, II, III. Das /Msomere bildet mit feuehtem Ag20  oder schneller mit wss. 
Alkali in Form eines gelben Glases die entsprcehende fl-Ma.sc, die mit W. einc alkal. 
Lsg. bildet, beim Neutralisieren mit HC1 wieder zu dem ^-Diamminplatochlorid fuhrt u. 
mit organ. Sauren entsprechende /?-Derivv. liefert. Das a-Isomere liefert die gleiche 
Base wie das y-Isomere, u. zwar die y-Base, denn beim Neutralisieren mit HC1 ent- 
steht das ^-Diamminplatochlorid. Es wird angenommen, daO die Umwandlung auf 
dem A ustritt von HC1 beruht nach:

Diese Theorie wird dam it gestutzt, daC bei den Dipyridinplatocliloriden, bei denen 
kein H  an N gebunden ist, keine y-Base gebildet wird, sondern aus dem y?-Salz die 
glasige fi-Base Pt(py-OH )2 u. aus dem a-Salz in Form asbestahnlioher, wasserhaltiger 
Ńadeln (IV) entsteht. Die mit Oxybiphenylentcllurbisulfat durch die y?-Verb. herbei- 
gefuhrte Rotfarbung «ird auf die Bldg. von PtCl2 zuruckgefiihrt. Die Leitfiihigkeit 
von /3-Diamminplatochlorid ist gróBer ais die der a- u. /?-Verb. Alle drei Verbb. sind 
nur sehr wenig ionisiert. Vff. vcrsuchen dies zu erklaren, indem sio Spekulationen 
iiber die Elektronenanordnung anstellen u. dabei 5-wertigen N u. eine 10-Elektronen- 
schale annehmen. — Das y-Diamminplatochlorid gibt beim Chlorieren das gleiche 
Prod. wie das a-Diamminplatochlorid, das a-Diammintetrachlorid. Fiir die Tetra-

ehloride werden die Formeln YII u. VIII aufgestellt, wobei es bei dem /S-Prod. dahin- 
gestellt bleibt, ob tetraedr, oder piane Struktur anzunehmen ist. Verss., bei denen 
a- bzw. /^-Diamminplatochlorid mit Br behandelt wird, fiihren zu dem gleichen Prod. 
wie die Chlorierung von a- bzw. /J-Diamminplatobromid, a- bzw. /i-Pt(NH3):Cl2Br2.

-NHS -HC1 u  w
Cl

^ N H ,  +H.0 II3 N-j. p  ,^-N  H ,0  H 
Ł -HCl H 0 ^

92*
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Wahrend man abcr boi der /?-Verb. dio Entstehung von 2 Isomeren erwarten solltc, 
erhalt man nur ein Prod., u. es wird daher angenommen, daC durch Platzweclisel des 
Halogens sehnell die instabilere Form in die stabilere umgewandelt wird. — Boi der 
Einw. von NH3 auf I \2PtCl4 oder (NH4)2PtCl4, wobei /J-Diammihplatochlorid u. 
K x a s o x s  Verb. PtNH3Cl2 entstcht (vgl. Journ. prakt. Chera. 1 7 5  [1903] 17), wird 
angenommen, daB erst ein NH3 zwischen Cl u. P t eingelagert wird u. 2 Mol KC1 aus- 
treten, so daB Pt(NH3Cl)Cl cntsteht, u. daB dann weiteres NH3 auf die cntsprechendc 
Weise die Entstehung von /?-Diamminplatodichlorid herbeifiihrt, wobei ais Zwischen- 
prod. das K-Salz von COSSA, KPt(NH3Cl)Cl2, cntsteht. Bei der Einw. von HC1 auf 
das yS-Diamminplatoehlorid wird erst eine NH3-Gruppe entfernt, Pt(NH3Cl)Cl gebildet, 
u. dann ii ber NH4[Pt(NII3Cl)Cl2] Ammoniumehloroplatinit erhalten. Die a-Verb. 
dagegen reagiert nieht m it HC1. Fur Z e i s e s  Siiure HCl-Cl-Pt-C2H., Cl wird die For- 
mel IX aufgestellt u. fiir ihr Triamminplatosalz die Formel [Pt(C2H4Cl)Cl2]2[Pt(NH3)4]. 
(Journ. chem. Soe., London 1 9 3 2 . 988—1004. April. Edgbaston, Univ. of Birmingham, 
East London Coli.) E l s t n e r .

Harry Dugald Keith Drew, Frederic William Pinkard, William Wardlaw 
und Ernest Gordon Cox, Die Struktur der einfachen und gemischten Tełramminplato- 
dihalogenide. Alle drei Diamminplatodichloridc (vgl. vorst. Ref.) geben, wenn man sie 
mit KH3 behandelt, das gleiehe Tetrammin, u. wenn man dieses mit HC1 erhitzt, wird 
nur das a-Diamininplatoehlorid zuruckgewonnen. Es wird angenommen, daB in allen 
drei Fallen ais Zwisehenprod. das gleiehe Triammin entstelit u. das folgende Rk.- 
Sehema aufgestellt.

HC1
Pt(NH3)jClj ^ ^  [Pt(NH,)3Cl]Cl [Pt(NH3)JCl,

NH, N jr./T '

Pt(NH3Cl), ^  Pt(NH,)-(NHsCl)Cl
Die a- u. /?-Dipyridinverbb. yerhalten sich entspreehend u. fuhren mit Pyridin ebenfalls 
zu derselben Tetrapyridinverb., dio mit HC1 in das a-Ptpy2Cl2 iibergcht. Die NH3- 
Yerbb. u. die Pyridinverbb. werden demnacli analog gebaut scin. Nach J o rg e n s e x  u. 
K la s o n  entstehen, wenn man a- u. /i-Pt(NH3),Cl2 oder a- u. /?-Pt(py)2Cl2 mit Pyridin 
bzw. mit NH3 behandelt, nur 2 isomere gemischte Verbb. der Formel Pt(NH3)2(py)2Cl,. 
Dabei fuhren dio a-Verbb. zu den sogenannten a-gemischten Tetramminen u. die 
/?-Verbb. zu den /5-gemischten Tetramminen, die ais Stereoisomere u. nicht ais Struk- 
turisomere angesehen werden. Sie erleiden mit HC1 einen eigenartigen Abbau, bei 
dem nur a-Verbb. entstehen, u. zwar wird aus dem a-gemischten Tetrammin ein Gc-
misch von cc-Pt(NH3)aCl2 u. a-Pt(py)2Cl2 der ^-gemischten Verb. dagegen die
gemischte a-Verb. a-Pt(NH3)(py)Cl2 erhalten. Zur Erklarung der unter dem EinfluB 
von HC1 stattfindenden Zcrs. der gemischten Tetramminc nchmen Yff. an, daB 
die vier zu den Aminen fiihrenden Yalenzen in zwei in sich iihnliche Paare aufzuteilen 
sind, so, daB der Abbau nacli dem folgenden Schema crklart werden kann:

NIL
‘‘Pt*r 1 *•

~NH3

py-

-pyX 

Cl* ^  
-NH,X

H3N '
—r

py
h 3n

kPt--

-NH,

Cl
Cl

Cl
- p y

Cl
Cl

iJPti
iNH,

'ci
Cl

py py

LH3lC J ? y .

—p y /
/

-nh \

H.N Cl

py Cl

l py—̂ p y  j 
[H8N C l]

\ - K HLHjM—v—pyJ \
Cl p y l - X 

> P t C  / - py 
LH3N _ _ p y J  x

Bei der Einw. von Aminen auf die /S-Diamminplatochloride ■wird zunachst Addition 
unter Bldg. eines labilen Triammins angenommen, das ahnlich konstruiert ist wie
die y-Diamminhalogenide u. das sich dann in das stabilere Triammin [^j3̂ j£ P t^ js^  J Cl
umlagert. Es zeigte sich, daB, wenn HC1 auf [Pt(NH3)4]Cl2 einwirkt, immer etwas 
y-Pt(NH3)2Cl2 festzustcllen ist, u. Yff. nehmen an, daB dieses Prod. am Anfang der 
Zera. cntsteht. SchlicBlicli wird noch auf Arbeiten hingewiesen, bei denen auch beim
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C-Atom gepaartc Valenzen augenommen werdcn. (Journ. chem. Soc., London 1932. 
1004—16. April. Edgbaston, Univ. of Birmingham, East London Coli.) E l s t n e r .

M. Aumeras und A. Tamisier, U ber dic Zerselzung von komplexen, wasserhaltigcn 
MetaUammoniakałen bei steigender Temperatur. Die Zers. von [Cd(NH3)4]S04, 5H-.0 
u. von [Cu(NH3)4]S04, 10 H20  wird nach der Methodo von G u ic h a r d  untcrsucht. 
Die Cu-Komplexe erweisen sich ais stabiler ais dic Cd-Komplexe. Folgende Zwischen- 
verbb. werden festgestellt: [Cu(NH3)4]SO.,, H20 ; [Cu(NH3)2]S04; [Cd(NH3)2]S04;
[Cd(NH3)]S04. (Compt. rend. Acad. Sciences 1 9 4 . 1936—38. 30/5. 1932.) L o r e n z .

Rudolf Vogel, Eine umfasse.iu.lcrc Deutung der Gefiigeerscheinungen des Meteor- 
e i sens durch das Zustandsdiagramm des lernaren Systems Eisen-Nickel-Phosphor. (Vgl. 
C. 1 9 3 2 . I. 2085.) Im 1. Teil der Arbeit wird das ternare Zustandsschaudiagramm 
Fc-Ni-P eingehend beschrieben, wobei insbesondere auf dic Krystallisation der Schmclzen 
u. auf die Umwandlungen der Legierungen im festen Zustand eingegangen wird. Im
2. Teil wird dann das Gefiige des P-haltigen Meteoreisens im Lichte des temaren Zu- 
standsdiagramms besprochen. Es wird tiber die Stabilisierung der W id m a n s t a t t e n - 
schen Struktur u. iiber die Umwandlungsformen des a-y-Gefuges u. ihre Bildungs- 
bedingungen berichtet; hierbei wird auf die sog. U-Figuren, ferner auf den dunkleu 
bzw. fleckigen Kamazit u. Taenit, endlich auf dio dichten Atozilc im einzelnen ein
gegangen. Weiterhin wird der Iłhabdit besprochen; dio Vorgange bei der Auflosung 
des Rhabdits im Kamazit u. die Bildungsbedingungen des Rhabdits, ferner die Unter- 
sclieidung der Rhabditentmischung von der a-y-Entmischung, ferner die Bldg. von 
Taenit aus dem Eisen-Nickelphosphid werdcn crórtcrt. Ferner werden der Plessit 
u. der Schreibersil besprochen, wobei auf die Bildungsbedmgungen des Schreibersits 
u. auf die Auflsg. des Eisen-Nickelphosphids im meteor. Eisen bei hóheren Tempp. 
eingegangen wird. (Abh. Ges. Wiss. Góttingen. Math.-physikal. KI. 3 . Folgo Nr. 6.
1—31. 1932. Góttingen, Phys.-ehem. Inst.) E d e n s .

E. A. Moelwyn-Hughes, Die Kinetik chemischer lieaktionen in Losung. Mit der 
fiir Gase geltcnden Formel laBt sich auch fur verd. Lsgg. die Zahl der reagierenden 
Molekiilc aus der Zahl der ZusammenstóCe pro sec u. der Zahl der ZusanimenstoBc 
mit einer Energie, gleich oder gróBcr ais der Aktivierungsenergic, bercchnen. Fiir eine 
groBe Zahl von bimolekularon Rkk. in verd. Lsgg. zwisehen zwoi gel. Molekiilen oder 
zwischen einem neutralen gel. Molekuł u. einem lon wird die so berechnete Gesehwindig- 
keitskonstante der expcrimentell bestimmton gegenuber gestellt u. iibercinstimtnend 
gefunden. Es wird auf eino RegelmaBigkeit im Verh. analoger, an vcrschiedenen 
Stellen substituierter, organ. Verbb. hingewiesen, die sich durch das Vcrhaltnis der 
effektiven StoBdurchmcsscr in folgender Weiso darstellen liiBt: o: m: p =  1: 1,3: 1,6. 
Auf dio durch H-Ioncn katalysierte llydrolyse von Estern, Amiden u. substituierten 
Gtycincn in wss. Lsgg. ist die fiir Gase geltendo Formel nicht mchr anwendbar. Es 
Iritt an ihre Stelle: Żahl der ZusammenstóBe/sec. ccm =  3 ji ns nji 1] oft ms nw; cs sind 
7(s, vji u ,nw dieZahl der Moll.des Gelósten, der H-Ioncn u. derW.-Moll.; a ist derDurch- 
messer u. m, die M. der gel. Moll. u. rj die Viscositat des W. Die Zahl der erfolgreichen 
ZusammenstoBc wird auch hier durch die Formel e~^/RT dargestellt. E  crhalt man 
aber hier aus: ln (&/»;) gegen 1JT. In diesem Fali spielen ZusammenstoBc gel. Moll. 
mit Lósungsm.-Moll. eino Rollc u. cs geht die Viscositat des Losungsm. in dic Rechnung 
cin. Eine Reihe komplizicrtcrer Rkk., z. B. dio Zers. von Diazocssigester u. die Hydro- 
lyse von Disacchariden lassen sich in die bcidcn genannten Gruppcn nicht einreihen. 
Fiir dieso Rkk., bei denen der AktivierungsprozcB offenbar sehr kompliziert ist, gilt 
die HlxsHELW00D-F0WLER-RlDEALsche Beziehung. Dic Zahl der Freibeitsgrade, 
die zur Aktivierungsencrgic beitragen, ist in rcgclmaBiger Weise von der Kompliziert- 
heit des Mol. abhangig. (Philos. Jlagazinc [7] 1 4 . 112—30. Juli 1932. Oxford, Magdalen 
College.) " JUZA.

H. W. Thompson, Die explosive Vereinigung von Wasserstoff und Sauerstojf. 
Die Rolle der Wand bei Gasreaktioncn. Es wurde die untere Druckgrenze der H2—0 2- 
Explosion bei Ziindung durch einen elektr. Funken in Abhangigkeit von yerschicdcnen 
Vers.-Bedingungen untersucht. Ais Explosionsraum diente ein zylindr. GefaB, die 
Verss. wurden bei Zimmertemp. ausgefiihrt. Mit steigendem H 2-Geh. des Gasgemisches 
steigt die Explosionsgrenze. Bei zunehmendem Zusatz von Fremdgasen fallt bei der Ex- 
plosionsgrenze der Partialdruck H2 +  0 2 ab. Tragt man entaprechend der von SsEMENOW 
(C. 1928.1. 466.) abgeleiteten Gleichung 1/psu'POi gegen 1+  pxlpn,+po> auf (px Fremd- 
gasdruck), so erlialt man annahernd Gerade, die in der Reihenfolge He, Ar, N, C02, 
SOj, CH2(OCsH 5)2, (CH3)2CO, N20 , CC14 u . CHClj immer groBere Neigung zeigen. Die
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Vcranderung des GefaBdurchmcssers (d) yon 3,3 auf 5 cm sctzl die Explosionsgrenzc 
von 36 auf 22 mm Hg herab, es gilt die Bcziehung pst'POt d2 =  konst., was auch aus 
den Verss. mit Fremdgaszusatz folgt. Dic erhaltenen Resultatc sind in Ubereinstimmung 
mit der Annahme, daC die Rk.-Kettcn durch Diffusion an die "Wand gebrochen werden 
u. somit eine Vcrgrofierung des GefiiBdurehmessers u. ein Fremdgaszusatz die Explosion 
begiinstigen. Die Frcmdgase wirken um so besser, je kleiner ihr Diffusionskoeff. (Trans. 
Faraday Soc. 28. 299—308. April 1932. Oxford, Univ.-Museum, St. John’s College 
and The Old Chem. Dep.) F a k k a s .

I. M. KolthoJf, Bildung und Eigenschaften von Niederschlagen. Theorie 
der Mitfdllung. I. Klassijizierung der MilręifSerscheinuiujen. (Vgl. C. 1932. II. 966.) 
Vf. untersucht die yerscbiedenen Faktoren, die die Form, in der ein Nd. sich abscheidet, 
die. Adsorptions- u. Okklusionserscheinungen wahrend seines Wachstums, die physikal. 
Eigg. des Nd. u. die Veranderungen, die er nach seiner Bldg. erleidet, beeinflussen. 
Die Mitfallung von Fremdbestandteilcn bei der Bldg. eines Nd. kann verursaeht sein 
durch 1. Bldg. von Mischkrystallen, 2. Okklusion ohne Aufnahme in das Krystallgitter,
з. Oberflachenadsorption durch den Nd. nach seiner Abseheidung, 4. Bldg. bestimmter
chem. Verbb. wie z. B. Doppelsalze. Yon der „Mitfallung" zu unterscheiden ist dic 
„Nachfallung“, etwa durch Abseheidung eines weiteren Nd. beim Stchenla-ssen in der 
Mutterlauge, Beispiel: Bldg. von MgC20 4-Ndd. bei Fallung von CaCs0 4 oder Fallung 
von ZnS mit CuS, wobci die Oberflache des abgeschiedcnen CuS ais Krystallisations- 
zentrum fur ZnS wirkt u. zuglcich durch Adsorption von H2S am CuS dic Fallung des 
ZnS besehleunigt wird. Die von W e i g e l  (Ztschr. physikal. Chem. 58 [1907], 294) 
bestimmten Liislichkcitswertc von Metallsulfidcn werden yollstandig yerworfen (vgl. 
C. 1931. II. 2636). Es wird empfohlen, aus der Gleichgewichtskonstante die Loslichkeit 
bei bestimmtem Sauregrad u. pn zu berechnen; die Loslichkeit der Sulfide in reinem 
W. ist mcist so gering, daB sie prakt. nicht bestimmt werden kann. Das Masscn- 
wirkungsgesetz gilt auch bei fraktionierten Fallungen, wenn das System im Gleich- 
gcwicht ist. (Chem. Weekbl. 29. 286—91. 7/5. 1932.) R. K. M u l l e r .

I. M. KolthoiJ, Bildung und Eigenscliaften von NicderschItigcn, Theorie der Mil- 
fdllung. II. Das thermodynamische Potential eines Ionengitters. Adsorption eigener 
Ionen durch einen Niederschlag. (I. vgl. vorst. Ref.) Vf. zeigt mit Hilfe kinct. Vor- 
stellungcn, daB ein Ionengitter seine eigenen Ionen adsorbiert, wenn ein tlbersclniB 
an diesen in der Lsg. vorhanden ist. Das thermodynam. Potential ist nur bei einer 
bestimmten Konz. der Gitterkationen oder -anionen nuli. Nur in diesem Falle ist 
weder ein tlberschuC an Gitterkationen, noch ein soleher an Gitteranionen an der 
Grenzflache anwesend. Das thermodjTiam. Potential eines Ionengitters hangt in der 
gleichen Weise yon der Ionenaktivitat in der Lsg. ab wie das Potential einer Metali- 
oder Metalloidelektrode. Es ist zu erwarten, daC ein neues Gebiet der Potentiometrie 
entwickelt werden kann, wenn man vcrsuclit, das thermodjTiam. Potential an der 
Oberflache von schwer 1. Ionengittem, z. B. von BaSO., gcgeniiber B a" u. SO,,", zu 
messen. — Experimentell ist dio Adsorption eigener Ionen an Ionengittem schon in 
viclen Fallen festgestellt (vgl. F a ja n s  u . F ra n k e n b u r g e r ,  C. 1923. III- 1246, 
L ange u . B e r g e r ,  C. 1930. I. 3019, P a n e th  u . V o r w e r k ,  C. 1922. III. 857). Die 
Verss. von B e e k ly  u . T a y lo r  (C. 1925. II. 1842) u. von O dźn (Ark. Kemi, Minerał. 
Geol. 7 [1920]. Nr. 26) lassen sich durch einfachc Annahmen nicht erklaren. Unterss. 
uber die Adsorption an reincn Ndd. erscheinen noch notwendig. Vf. hat festgestellt, 
daB die Adsorption von Oxalalen in der Reihenfolge M g > N a> N H ,> K  abnimmt, 
wahrend die Loslichkeit der Oxalate in dersclben Reihenfolge zunimmt. (Chem. Weekbl. 
29. 307—10. 14/5. 1932.) R. K. M u lle r .

I. M. Kolthoff, Bildung und Eigensch/iften von Niederschldgcn. Theorie der Mit- 
fallung. III. Die Adsorption fremder Ionen durch ein Ionengitter. (II. vgl. yorst. Ref.) 
Vf. diskutiert krit. dio Unterss. von P a n e t h  u. Mitarbeitcrn (ygl. C. 1922. III . 208
и. fniher) u. yon H a h n  u . I j i r e  (ygl. C. 1931. I .  2325. II. 2438 u. fruher) u. schlagt 
vor, dio Adsorptionsregel von P a n e t h  u. F a j a n s  in folgender Form zu erweitern: 
„Ein łon wird durch einen Nd. um so starker adsorbiert, je groBer seine Ladung ist. 
Diese Adsorption tritt insbesonderc dann heryor, wenn der Nd. schon einen t^berschuB 
an Gittcrionen mit einer Ladung, die derjenigen des zu adsorbierenden Ions entgegen- 
gesetzt. ist, enthfilt." — Die durch Ionenadsorption an der Oberflache von Kolloiden 
gebildete Doppelschicht nimmt bei Erhohung der Elektrolytkonz. an D. zu; wenn der 
Abstand der adsorbierten Ionen yon der Oberflache sehlieBlich so klein wird, daB die 
entgegengesetzt geladencu Ionen sieh beriihren, dann wird der diffuse Teil der Doppel-
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schicht vernichtet u. das Kolloidteilehen flockt aus, dicser krit. Zustand wird dcsto 
eher erreicht, je gróBer dic Valenz des flockenden Ions ist. (Cliem. Weekbl. 29. 332—38. 
28/5. 1932.) R. K. Muller .

I. M. Kolthoff, Bildung und Eigenschaften von Niederschlagen. T/teorie der Mit- 
fallung. IV. Loslichkeit und Teilchengrópe. (III. vgl. vorst. Ref.) Die von D u n d o n  
(C. 1924. II. 1048) festgestelltc Tatsache, daC beim Schutteln von setó kleinen Krystallcn 
in Cgw. grdberer Krystalle mit gesatt. Lsg. die Loslichkeit bald n. Werte annimmt, 
JaCt sieh dadureh erklaren, daB das Auflosungs- u. Abscheidungsgleichgewieht sich 
a n der Oberfliiehe der groBen Krystalle viel rascher einstellt ais an der der kleinen 
Teilchen. Der Zusammcnhang zwischen Loslichkeit u. TcilchcngroBe tr itt  in der analyt. 
Chemie in Erscheinung, z. B. werden bei der Fallung von BaSO,, infolgo der viel groBcren 
Loslichkeit der primilren Teilchen gegcniibcr der der Makrokrystallc wenigęr Keimo 
gebildet, dic auf Kosten der Ioncn in der Lsg. z u groBercn Krystallcn wachsen kónncn, 
ais im Falle der Ag-Halogenide. Der Begriff der ,,t)bcrs;ittigung“ in Verb. m it der 
Bildungsgeschwindigkeit von Ndd. hat demnach keino exakte Bedeutung. Das meta- 
stabile Gebiet, das nach oben nicht scharf begrenzt ist, kónnte dann einc reelle Be- 
deutung besitzen, wenn die Loslichkeit von n. Krystallen stark verschicdcn ist von 
der der Keime. (Chem. Weekbl. 29. 346—48. 4/6. 1932.) R. K. M u l l e r .

I. M. Kolthoff, Bildung und Eigenschaften von Niederschlagen. Thcorie der Mit- 
fallung. V. Dic Filtrierbarkeit von Niederschlagen. (IV. vgl. vorst. Ref.) Aus den Verss. 
von T r im b l e  (C. 1927. I. 3059) u. aus Verss. des Vfs. mit E. B. Sandell an Suspen- 
sionen von CaC20 4 u. von AgCl ergibt sich, daB nicht oder mindestens nicht in erster 
Linie KrystallvergróBerung dic Verbcsserung der Filtrierbarkeit boi Erwarmen der 
Lsgg. ohne Umruhren bedingt, sondern daB dic Teilchen wic in einem Film zusammen- 
zun&ngea scheinen. Das Problem wird also zuriickgefuhrt auf die Frage, warum die 
Teilchen eines ausgefloekten Soles zusammenkleben u. welche sekundare Vcranderungen 
nach der Ausflockung stattfinden konnen. Es ergibt sich die Vorstellung, daB die an 
der Krystallobcrflachc adsorbierten Ioncn noch melir oder minder hydratisiert sind 
u. bei geniigender Hydratation um das Teilchen eine Wasscrschicht gebildet wird, dic 
ihre Oberfliiehe zu verkleinern sucht, z. B. durch Aneinanderhaften mehrerer Teilchen 
unter Ausbldg. cines gemeinsamen W.-Mantels, was den Eindruck eines Films hervor- 
ruft. (Chem. Weekbl. 29. 362—63. 11/6. 1932.) R. K. M u l l e r .

I. M. Kolthoff, Bildung und Eigenschaften rem Niederschlagen. Thcorie der Mit- 
faUung. VI. Die Bildung von Niederschlagen. (V. ygl. vorst. Ref.) Vf. diskutiert dic 
Fehler der Theorie VON W eim arns (Zur Lehre von den Zustanden der Materie [1911]) 
iiber die Bildungsgeschwindigkeit von Ndd. u. weist darauf hin. daB die Keimbildungs- 
geschwindigkeit nicht nur von der rclativcn Ubersilttigung, sondern auch von der absol. 
Konz. der reagierenden Ionen abhiingt, abgesehen von der Unbestimmtheit des Be- 
griffs ,,t)bersattigung“ bei verschiedener TcilchcngroBe. Die von H a b e r  (C. 1922. 
III. 464) eingcfuhrten Begriffe der Haufungs- u. Ordnungsgeschwindigkeit scheinen 
cin zutreffendes Bild der Verhaltnisse zu geben. — Die falsehlich ais amorphe „Modi- 
fikationen" bczeichneten Ndd. stollen mehr oder weniger willkiirlich zusarnmen- 
gewaclisene Aggregate dar; ihre Loslichkeit zeigt keine konstanten Werte, es ist daher 
nicht móglich, von einem ,,Lóslichkeitsprod.“ in exakter Bedeutung zu sprechen. 
(Chem. Weekbl. 29. 378—80. 18/6. 1932.) R. K. M u l l e r .

I. M. Kolthoff, Bildung und Eigenschaften von Niederschlagen. Theorie der Mit- 
fallung. VII. Adsorption und Krystallisationsgeschwindigkeit. Fallung mctaslabikr 
Modifikationen. Reelle und ideale Krystalle. (VI. vgl. vorst. Ref.) Vf. bcspricht die 
Verss. iiber Adsorption von Farbstoffen an Krystallflachen (vgl. F ra n c e , C. 1930.
II. 3523 u. fruher) u. iiber die Beeinflussung der Ausscheidungsform von Krystallen 
durch Zusatzstoffe (vgl. S a y lo r ,  C. 1928. II. 2637). — Fur das Problem der Mitfallung 
ist auch die bei Existenz vcrschiedener Modifikationen ais Regel angenommene primarc 
Ausscheidung der metastabilen Modifikation yon Bedeutung, sowie dereń 0 bergang 
in dic stabile Form, der z. B. bei der Fallung von H gJ3 in wss. Lsg. — mindestens im 
Krystallinnern — spontan nach der Ausscheidung zu erfolgen scheint, ohne daB dabei 
eine Ver;inderung der auBeren Form des Nd. stattfindet. — Aus den Untcrss. iiber 
die Unterschiede reeller von idealen Krystallen (vgl. S m e k a l , C. 1930. I. 1093) ergibt 
sich, daB Unvollkommenheiten (Capillaren, Hohlraume, Lockerstellen) in den Krystallen 
eines Nd. um so mehr auftreten miissen, je mehr die Mitfallung fremder Ionen in Er
scheinung tritt. (Chem. Weekbl. 29. 395—400. 25/6. 1932.) R. K. M u lle r .
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I. M. Kolthoff, Bildung und Eigenschaften ton Niederschlagen. 'Theorie der Mil- 
fallung. VIII. Die Theorie der Mitfallung. Mischkrystallbildung. Adsorptioii und 
eigeniliche Mitfallung. (VII. vgl. vorst. Ref.) Vf. erórtcrt dio Bedingungen der Misch
krystallbldg. auf Grtmd der neueren Literatur. Dio Bldg. „neuartiger Misch- 
krystalle' 1 nach G rihm  u. W a g n e r  (C. 1928. I. 2344) wird im Gegensatz zu CHŁOPIN, 
P o l e s s i t s k y  u. T o l m a t s c h e w  (C. 1930. I. 631) u. B a l a r e w  (C. 1931. I I . 2710) 
nicht ais Mitfallung angesprochen, sondern ais echte Mischkrystallbldg. anerkannt, 
die auf Adsorption der Ionen wahrend des Wachstums des Wirtkiystalles zuruck- 
zufiihren ist. Vf. weist hin auf den EinfluB der Loslichkeit von Wirt- u. Gastkrystall 
auf die Mischkrystallbldg. u. die daraus folgenden Bedingungen fiir die Konz. der 
beteiligten Ionen, sowie auf die ebenfalls von der Konz. abhangigc Verdrangung von
11. Gitterionen dureh schwercr 1. Ionen (z. B. im Falle CaC03-NaN03, R d f f  u . A s c h e r ,  
C. 1930. I. 1264), die eine Instabilitat der gebildeten Mischkrystalle verursacht. All- 
gemein laBt sich sagen, daB fremdo Ionen eine Tcndenz besitzen, das Gitter zu yerlassen, 
was dureh allmahliche Diffusion durch die stets vorhandenen Capillaren in die Lsg. 
geschehen kann. Die Reinheit eines Nd. von mitgerisscnen Ionen nimmt beim Stehen- 
lassen unter der Lsg. mit der Zeit zu. Bei kolloidal ausgcscliiedenen Ndd. werden dio 
Verunreinigungen an der Oberfliichc adsorbiert, eine Okklusion der Fremdionen im 
Innern ist nicht zu erwarten. — Ais „eigentliche Mitfallung1* betrachtet Vf. den Vor- 
gang, bei dcm das verunreinigende łon wahrend des Wachstums ani Krystall adsorbiert 
wird. Die Art der Mitfallung wird durch das thermodynam. Potential bestimmt, ihre 
Ausdehnung auBerdem durch die Wachstumsgeschwindigkcit u. den spezif. Charakter 
der mitgerissonen Ionen. Je  mehr das Adsorptionsgleichgewicht wahrend des Wachs
tums gestort wird, des to mehr Mitfallung findet sta tt. Alle Faktoren, dic dic GróBo 
der Oberflache, das thermodynam. Potential der waclisenden Teilehen u. die Ge- 
schwindigkcit, mit der das Adsorptionsgleichgewicht erreicht wird, bestimmen, beein- 
flussen also auch die Mitfallung u. Adsorption fremder Ionen. Durch diese Ansehauung 
laBt es sich vermeiden, Annalimen zu niachen, dio mit der Giiltigkeit des Massen- 
wirkungsgesetzes fiir die bctrachteten Vorgangc nicht in Einklang stehen. (Chem. 
Wockbl. 29. 442—48. 16/7. 1932. Minneapolis, Univ. of Minnesota, School of 
Chemistry.) R. K. M u lle r .

R. Wiebe, V. L. Gaddy und Conrad Heins jr., Loslichkeit von Wasserstoff in 
ICo^ser bei 250 zwischen 25 und 1000 Ahnospharen. Die Loslichkeit wird von hoheren 
u. tieferen Drucken aus bestimmt, indem das Gas durch ein mit Ag ausgekleidetes 
Stahlrohr von 275 ccm perlt u. bis zur Einstellung des Gleichgowichts gewartet wird. 
Das in ca. 30 ccm W. cnthaltcne Gas wird nach dem Entspannen bestimmt. Genauigkeit 
bei den hoheren Drucken 1/J°/o- 1 g W. lost bei 25 a t 0,436 ccm H., bei 100 a t 1,728, 
bei 400 a t 6,57, bei 1000 a t 15,20 ccm, fiir 1 a t ist der wahrscheinlichste Wert 0,0175 ccm. 
S  — 0,0244 +  0,01712'?; — 0,00000196-p3 gibt die Daten fiir 50—1000 a t gut wieder. — 
Ein App. von TiREMEARNE mit innerer Ruhrimg arbeitet zu langsam u. crlaubt nur 
von der Unterdruckseite hor zum Gleichgewicht zu kommert; er gibt meist zu kleine 
Werte. (Ind. engin. Chem. 24. 823—25. Juli 1932. Washington, Bur. of Chem. and Soils, 
Fertil. and fixcd Nitrogen Investig.) W. A. R o t h .

Susumu Miyamoto, Eine Theorie der Ldsungsgcschicindigkeit ton Gascn in Fiiissig- 
keiten. (Chem. News 144. 273—79. 29/4. 1932. Hiroshima, Univ., Lab. of Physical 
Chem. — C. 1932. I .  2420.) L o r e n z .

Bernard William Bradford, Thcrmmhe loncnemission icahrend der kata- 
lytischen Verbrennung ton Kohlewxyd-Sauerstoffmischungen an einer Plalinoberflache. 
An einem elektr. geheizten Pt-Draht wird wahrend der katalyt. Rk. von CO +  O. 
unter Drucken von ca. 100 mm Hg die therm. Ionenemission mit LlN D EM A N N -Elektro- 
meter, bzw. nach der Nullmethode von T o w n s e n d ,  modifiziert von C a m p b e l l  (E inzcl- 
heiten vgl. Original) gemessen. Die Verbrcnnung CO +  Oj =  2 C02 verlauft nur 
zuerst unimolekular, wird aber nach kurzer Zeit stark verzogert durch Vergiftung des 
Katalysators. Die Vergiftungsgesehwindigkeit folgt einem einfachen Exponential- 
gesetz. Sie i s t  direkt proportional der Rk.-Geschwindigkeit. Das kann von se le k tiv e r  
Adsorption ęiner der in der Gasphase vorhandenen Arten in eine inakt. Form oder aber 
von einer Anderung in der Oberflachenbeschaffenheit herriihren, verursaclit durch 
die heterogene Rk. u. proportional zu dieser. Dieses Ergebnis weicht von dem von 
L a n g m o i r  bei niedrigen Drucken erhaltenen erheblich ab. Fiir die positive Emission 
in Abhiingigkeit vom Verłauf der katalyt. Rk. laBt sich keine einfache Bezichung fest- 
stcllen; die Variation des einen mit dem anderen ist verwiekelt u. die Art der Veranderung
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wechselte je nach der Vorgeschichte des Katalysatordrahtes. (Journ, chem. Soc., 
London 1932. 1544—60. Mai. London, Imp. Coli. of Science and Techn.) K rumm.

A ndreas A ntropoff und M ark von Stackelberg, Atlas der physikalischen und anorganischen
Chefnio. Ńachtragc. Berlin: Vcrl. Chemie [Komm.: Haessel Comra. Gesch., Leipzig]
1032. 2°.

Nachtrago f. d. J. 1920—1931. 10 BI. M. 3.—.
W. H . Rodebusli and E. K. Rodebush, An introductory coursc in pliysical chemistry. New

York: Van Nostrand 1932. (434 S.) 8°. $ 3.75.

A t. A t o m s t r u k t u r .  R a d lo c h e m ie .  P h o t o c h e m i e .
C. D. Ellis, Die Struktur der Atomkeme. Vf. gibt einen kurzeń zusammenfassenden 

Bericht der neuesten Yerss. iiber die Struktur des Atomkerns. 1. Kiinstliclier Zerfall 
mehrerer Elemente durch Protonc, die in einem Hochspannungsrohr erzeugt worden 
sind (600kV.). Es werden Beispiele ftir folgende mogliche Umwandlungsprozcsse 
gegeben. L i7 +  H l — >- 2He4, analog: F 10 +  H  =  Hc +  O16 oder Al27 +  H =
He +  Mg24. — 2. ZusammenstoBo von a-Teilchen mit Atomkernen leichtcr Elemente. 
Emission einer durchdringenden Strahlung bei BeschieBuug von Bo mit a-Teilchen. 
Entw. der Neutroncnhypothese durch CuADWlCK. Beschreibung des Umwandlungs- 
prozesses fiir den Fali von B: Bu  +  He4— >- N 14 +  Neutron1. (Naturę 129. 674—76. 
7/5. 1932. Cambridge, Cayendish Lab.) G. Schm idt.

H. Becker und w. Bothe, Die in Bor und Beryllium erregten y-Strahlen. (Vgl.
C. 1932. II. 13.) Direkto Absorptionsmessungen der Be-y-Strahlung mit 3 u. 6 cm 
Pb u. Fe ais Absorber lieferten die Schwachungskoeff. /a>b =  0,23 ±  0,02 cm- 1  u. 
/(pe =  0,17 ±  0,02 cm-1. Ais MeBinstrument diente der Spitzenzahler. Bei Aus- 
schaltung des Einflusses der Streustrahlung crsclieint die Be-y-Strahlung noch wesent- 
lich harter ais oben angegeben. Die Energie der Strahlung wird aus diesen Messungen 
zu 14-106 e-Y geschatzt. Aus Absorptionsmessungen der yon der Be-y-Strahlung 
ausgel. Elektronen (Koinzidenzmethode) ergibt sich ais wahrscheinlichster W ert ftir 
die Energie der Be-y-Strahlung 5-108e-V. Ebenfalls nach der Koinzidenzmethode 
wurde die Abhangigkeit der y-Energie von der einfallenden a-Energie untersucht u. 
keine merkliche Abhangigkeit der beiden Strahlungen gefunden. Die Richtungsver- 
teilimg der Be-y-Strahlung wies keine merkliche Unsymmetrie auf. Die Intensitat 
sowio das Durchdringungsvermogen war in Richtung u. gegen die Richtung der auf- 
treffenden a-Teilchen nahezu gleich. Die Anregungswahrscheinlichkeit der Be-y- 
Strahlung ais Funktion der a-Strahlung zeigt ein ausgepragtes Masimum fiir cine 
a-Energie von rund 2,7 • 10® c-V. u. ein Minimum fiir eine a-Energie von rund 3,2 • 10® e-V. 
Die Energio, der B-y-Strahlung wird aus Absorptionsmessungen an den RuckstoB- 
elektronen dieser Strahlung zu 3,1-106 e-V. bestimmt. Der Umwandlungsmechanismus 
beim Auftreffen eines a-Teilehens auf den B-Kem sowie die Emission von y- Quanten 
wird diskutiert. Die angenommenen Energie- u. Mengenbeziehungen zwischen y-Strah- 
lung u. Protonengruppen werden bestatigt. Aus cnerget. Betraehtungen iiber die 
Abhangigkeit der y-Energie von der a-Energie folgt, daB auBer dem einen bisher an
genommenen Strahlungsąuant noch ein zweiter Energiebetrag vom Kern ausgesandt 
wird, der sich mit der a-Energie andert. Nach den Verss. von C uR IE -JO L IO T  u. 
Ch a d w ic k  scheint es sich im letzten Falle um Neutronen zu handeln. (Ztschr. Physik 
76. 421—38. 20/6. 1932. GieBen, Physikal. Inst. d. Univ.) G. S c h m i d t .

Iróne Curie, F. Joliot und P. Savel, Einige Yerswhe iiber die Strahlungen, die 
in den leichten Elementen durch die a-Teilchen erregl werden. (Vgl. C. 1932. II. 330. 660.) 
Mittels der Ionisationsmethode wird die Strahlung, die von den a-Teilchen in Be u. Li 
erzeugt wird, naher untersucht. Mit Neutronen, die in Richtung der einfallenden 
a-Teilchen cmittiert werden u. die eine Paraffinschicht durchsetzt haben, erhalt man 
eine Gruppe von H-Strahlen mit maximaler Reichweite von 28 cm in Luft. AuBerdem 
werden Anzeichen einer H-Strahlung mit masimaler Reichweite von 70 cm in Luft 
gefunden. Mit Neutronen, die in Ruckwartsrichtung emittiert werden (Richtungs- 
winkel mit den einfallenden a-Teilchen ist 120—180°) werden H-Strahlen mit maximaler 
Reichweite von 23 cm in Luft erhalten. Die beiden H-Strahlengruppen zeigen die 
Esistenz von 2 Neutronengruppen an m it maximaler Energie von 7,8-106 bzw. 
4,52-106 e-Y. Die schnellste Neutronengruppe folgt dem Schema: Be9 +  a-Teilchen =
C,2 -f n (Neutron), wahrend die andere Gruppe die Formel Be„ +  a =  C12 +  n +  V hat. 
Sekundarstrahlen, die dieser y-Strahlung mit einer Energie von 2 u. 4,5-10® e-Y. ent-
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sprcchen, sind beobachtet wordcn. Bei Diffusionsverss. m it Neutronen, dio in Be 
erzeugt worden sind, wird eine Erhohung des Ionisationsstromes beobachtet, wenn 
oberhalb der Quelle 2 cm Pb oder Messing angebracht wird. Es wird festgestellt, dafi 
die schnellen Neutronen starker in Riickwartsriehtung beim Pb ais beim Cu gestreut 
werden. Weitere Verss. iiber die Strahlung, die im Li durcli die Po-a-Strahlen erzeugt 
wird, haben ergeben, daB diese Strahlung nicht symmetr. ist, u. zwar ist die In- 
tensitat u. Durchdringungsfahigkeit gróCer fur die in Vorwartsrichtung emittierte 
Strahlung. Dic Absorption (lor Po +  Li-Strahlung wird fast vdllig in ciner Paraffin- 
schicht von 1 g pro qcm absorbiert, wahrend mehr ais 4 g pro qcm Pb crforderlich 
sind, um dic glciche Absorption hervorzurufcn. Durch die Verss. wird dic Existenz 
ciner neuen Strahlung — wahrschcinlich eine Ncutronenstrahlung — angezeigt. Die 
Umwandlung von Li6 in Bc9 bei BeschieBung mit a-Tcilchcn, die der FormcI Li0 +  a +  
Elektron =  Be„ -f n folgt, gestattet die Erzeugung von Neutroncn geringer Energie 
yorauszusagen. (Compt. rend. Aćad. Sciences 194. 2208—11. 20/6. 1932. Paris, Inst. 
du Radium.) G. S c h m id t .

Francis Perrin, Dic mógliche Emission von Halb-a-Teilchcn (demi-helions) bei einigen 
erzwungenen radioaktivcn Prozessen. Im AnscliluB an die Arbeit des Vf. (C. 1932. II. 
330) iiber die Bldg. von a-Teilchen (a), Neutronen (») u. Halb-a-Teilchcn (ij), (M. =  2, 
L ad u n g = l), aus Protoncn (rt) u. Kernelektronen wird gezeigt, daB ein Proton nur durch 
Krafte im Kern einbehaltcn werden kann, die es mit einem Neutron yerbinden u. nicht 
mit einem a-Teilchen, denn kein Kern enthalt ein freies Proton, ohne nicht wenigstens 
ein Neutron zu besitzen. Im N-Kcrn N“  (3a, n, tt) ist das Proton mit dem Neutron gc- 
bunden, u. die ionisierenden Teilchen bei erzwungener Umwandlung durch BeschieBung 
mit a-Teilchen sind sehr wahrscheinlich Halb-a-Teilehen u. nicht Protone. Die Umwand
lung mit Einfangcn des a-Teilchens fiihrt dann zu dom n. O16, wahrend die Emission 
eines Protons die Bldg. eines Ol7-Atoms zur Folgę hat. Die Rcichweitemessungen haben 
fiir N2 eine Gruppe von herausgeworfenen Teilchen ergeben. Diese letzteren besitzen 
nach der Protonenhypothese eine Absorptionsencrgie von l,35-106 e-V. Aus ciner auf 
den WlLSON-Aufnahmen erscheinendcn Gabclung der Nebelbahnen, dio ebenfalls vom 
ZusammenstoB eines a-Teilchens mit einem N-Kern herruhrt, kann geschlossen werden, 
daB nicht ein Proton, sondern ein Halb-a-Teilchen emittiert wird, dessen Absorptions- 
energie 2,43-106 e-V. betragt u. dessen Reichweite 10,5 cm ist. (Compt. rend. Acad. 
Sciences 194. 2211— 13. 20/6. 1932. Paris.) G. S c h m id t .

Jean Louis Destouches, Theorie der Diffusion der Neutronen, Absorptions- wuł 
Ionisaliomlcoeffizient. Zuerst wird das auBere Potentialfcld des Neutrons besch rieben . 
Die Fonnel fiir die Diffusion der Neutroncn durch schwere Atomkernc wird angegeben. 
In bezug auf den Absorptionskoeff. wird die Vorstellung yertreten, daB beim Durch- 
gang von Neutroncn durch einen schweren Kórper es sich hauptsachlich um Neutronen- 
streuung durch den Kern handelt. Wird ein Neutron betrachtct, das eine Streuung 
crlitten hat u. nicht mehr an dem Gesamtbiindel teilnimmt, so wird man zu einem 
exponentiellen Absorptionsgesetz gefiihrt. Nach dem Durchgang eines Neutronen- 
biindels mit einer bestimmten Geschwindigkeitsverteilung durch eine Substanzschicht 
ist der Prozentsatz der schnellen Protoncn erheblich angewachsen. Wciter wird fest
gestellt, daB die Ionisationswrkg. der Neutronen zu yernachlassigen ist. (Compt. rend. 
Acad. Sciences 194. 1909—11. 30/5. 1932. Paris.) G. S c h m id t .

H. S. W. Massey, Durchgang von Neutronen durch Materie: eine Berichłigung. 
(Vgl. C. 1932. I. 2929.) Vf. berichtigt die in der fruheren Arbeit angegebenen Formcln 
fiir den Verlust der Energie pro cm Wegstrecke eines Neutrons bei ZusammenstoBen 
m it Elektronen. (Naturę 129. 691. 7/5. 1932. C a m b rid g e , Cavendish Lab.) G. S c h m id t .

J. N. Hunimel, Zur Bestimmung der Natur der Hdhenstrahlimg durch Koinzidenz- 
mcsmngen. Bisher lagen nur Schatzungen iiber den Geh. der durchdringenden Korpus- 
kularstrahlen an koinzidenzfahigen Korpuskeln (spezif. Koinzidcnzfahigkcit) vor. 
Zur Best. genauerer Werte der spezif. Koinzidenzfahigkeit besehreibt Vf. eine Ap- 
paratur, die dio Koinzidenzfahigkeit in Abhangigkeit von der Ionisierungsmoglichkeit 
sowie die spezif. Ionisation durch Koinzidenzmessungen aufzunchmen gestattet. Ein 
Zahlrohr wird durch eine senkreeht zur Aehse befindliche isolierende Wand in 2 Kam- 
mern geteilt, derart, daB die selbstandige Entladung in der einen Kainmer nicht auf 
die andere iibergreift. Gemeinsam ist beiden Kammern der durcli die Wand axial 
gefiihrte Draht, der positiye Spannung tragt. Bei passend gewahlter Spannung treten 
durch die Ionisation der Korpuskularstrahlen StromstóBe auf, die zu Schwankungen 
der Mantelpotentiale fiihren. -Die auftretenden Koinzidenzen werden automat, re-



1 9 3 2 . I I .  A ,. A t o m s t r u k t u r . R a d io c h e m ie . P h o t o c h e m ie . 1415

gistriert. Dic wichtigste Eig. einer solchcn Koinzidenzapparatur bcsteht darin, daB 
dio Koinzidcnzzahl — die spezif. Koinzidenzfahigkeit =  1 angenommen — bei gleich- 
bleibender Lagerung der Strahlungsąuelle konstant bleibt. Der absol. Betrag der 
Koinzidenzzahl ist nur durch den kreisfórmigen Rohrquerschnitt u. dic Starkę der 
Trennungswand gegeben. Durch dimensionelle Veranderung der bcidcn Kannnem u. 
gleichzcitige Messung der Koinzidcnzzahl wird dio Anderung der spezif. Koinzidenz
fahigkeit in Abhangigkcit von der Ionisierungsmóglichkeit crhalten. Eine weitere 
MeBanordnung fur Dreifachkoinzidenzcn soli don Maximalwert der spezif. Koinzidcnz- 
fiihigkeit bestimmen sowie genaucre Wertc fur die spezif. Ionisation der durehdringenden 
Korpuskularstrahlung ergeben. (Physikal. Ztschr. 33. 503—05. 1/7. 1932. Gottingcn,

L. Tuwim, Einige prinzipielle Demcrkungen iiber Versuche mil Hóhenstrahlungs■ 
koinzidenzen. (Vgl. O. 1932. I. 3151.) Vf. zeigt, daB nach der mathemat. Theorie 
der Hohenstrahlungskoinzidenzen u. des vcrtikalen Zahlrohreffektcs der Hohenstrah- 
lung das Aufl6sungsvermogen von Zahlrohranordnungcn nicht durch den Raumwinkel 
der Zahlrohre gegeben ist, sondom mit Erlióhung der MeBgenauigkeit unbegrenzt 
gestcigert werden kann. Der yon einigen Autoren behaupteten Existenz zweicr Maxima 
der Hohenstrahlungsintensitat, die auf Wrkg. des erdmagnet. Feldes beruhen sollen, 
werden die experimentellen Grundlagen entzogen. (Ztschr. Physik 76. 561—64. 
20/6. 1932. Potsdam.) G. SCHMIDT.

W. Kolhorster und L. Tuwim, Die spezifische Ionisation der HoJicnslrahlung. 
Ausfiihrliche Wiedergabe der C. 1932. I. 180 ref. Arbcit. (Ztschr. Physik 73. 130—36.
1931. Potsdam.) K l e v e r .

D. Skobelzyn, Ober den Comptonejfekt der sehr karlen y-Strahlen des Thorium C". 
Vf. untersueht dic Winkelverteilung der sokundiiren /S-Strahlen, dio die Streuung der 
y-Strahlung nach dcm COMPTON-Effekt beglcitct, mit der WlLSON-Kammcr. Ais 
Strahlenąuelle werden die y-Strahlon von Th C" benutzt, die durch 3 cm Pb gefiltert 
waren. Insgesamt sind 470 Wcrte fiir die Winkelverteilung aufgenommen worden. 
Dio Anzahl der Sckundarelektronen wird in Abhangigkcit von den verschiedcncn 
Winkclgebietcn aufgetragcn. Die cxperimentellc Vertcilungskurve wird mit der nach 
der K l e i n -N i s h i n a  Formel berechneten Kurve vcrglichen u. in angenaherter tlberoin- 
stimmung gefunden. Die 3 experimentellon Kurycn fiir die Ar-Wertc 2350, 1270 u. 
1070 lassen ein charaktcrist. Maximum in der Nahe von 8—10° gegen die Richtung 
der primaren Strahlcn erkennen. Dieser Bcfund ist mit theoret. Betrachtungen iiberein- 
stimmend, jcdoch ist das cxperimentelle Maximum viel starker. (Compt. rend. Acad. 
Sciences 194. 1914—17. 30/5. 1932. Paris.) G. S c h m id t .

F. Wolfers, U ber die Moglichkeit eines Comptoneffektes im Sichtbaren. D e r C o m p - 
TON-Effekt im Sichtbaren, der bisher nicht beobachtet werden konntc, kann an der 
Grenzflache zweier Medicn nicht auftreten, wenn Reflcxion oder Rcfraktion nach den 
Gesetzen von DESCARTES erfolgt. (Compt. rend. Acad. Sciences 194. 2202—04. 20/6.

S. Chapman, Einige Ersch.einungen in der oberen Atmosphare. (Vgl. C. 1930. II. 
3012.) Aus Verss. an Radiowellen ist die Existenz einer ionisiorten Schicht in der 
Atmosphare in ca 220 km u. einer zweiten in ca. 100 km Hóhe bekannt. Aus der Ab- 
sorptionsformel fiir Licht oder Korpuskularstrahlung in Abhangigkcit vom Gasdruck 
ergibt sich bei der Beriicksichtigung des mit der Hohe abnehmenden Druckes ein scharfes 
Maximum der absorbierten Energio fiir eine bestimmte Hohenschicht. Das Vorhanden- 
sein einer 0 3-Sehicht in 50 km Hohe infolge der Absorption des ultraviolctten Sonnen- 
lichtes wird daraus bcrechnet u. aus den chem. Rk.-Móglichkeitcn die 0 3-Konz. ab- 
gcschatzt. Die obero Ionenschicht sei durch die Photoionisation von O-Atomen in
folge der Sonnenstrahlung von 910—770 A entstanden, die Konz. betrage ca. 5-10® 
Ionen pro ccm. Die untere Schicht werdo durch Absorption neutraler Atomo erzeugt, 
die von der Sonno kommen (die geladenen Toilchen gehen infolge des Erdmagnetfeldes 
zu den Polen), sie bestehe aus positiven u. negatiyen Mol.-Ionen, nur wenigen Elek- 
tronen (ca. 108 bzw. 105 pro ccm). Die grunc Nordlichtlinie (5577 A) entsteht nach 
chem. Rk. von Ionen odor Atomen; da ihre Intensitat wahrend der Nacht um nur 
15°/0 abnimmt, wird auf eine hohe Konz. der Rk.-fahigen Teilchen geschlossen; die 
Ausstrahlung erfolge in 100—160 km Hóhe. (Proceed. Roy. Soc., London. Serie A. 
132. 353—74. 1931.) ' B e u t l e r .

R. Frerichs, Der Ursprung der Coronalinien. Es werden Entladungen in Ar +  0 2 
von wechselndem Mischungsverhaltnis u. in 0 2 in verschieden weiten Rohren spektro-
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graph. aufgenommen. Diesc Yariationen zeigen, daB in "Obereinstimmung mit der 
friihcren, Analyse des 07-Spektrums nur die Linien 5577, 6300 u. 6364 A tiefen Termcn 
angelioren, dagegen die Linien 6654, 6374, 6366, 6266—56 A von hochgelegenen Termcn 
ausgehen. Dicse konnen also nicht zur Erklarung der Linien des Sonnencoronaspck- 
trums herangezogen werden u. die von DE B r u i n  (vgl. C. 1932. II. 975) aufgefundcno 
Beziehung der Wellenlangen muB ais zufallig angesehen werden. (Naturo 129. 901—02. 
18/6. 1932. Berlin-Charlottenburg, Physik. techn. Reichsanstalt.) B e u t l e r .

Herbert Dingle, Der Ursprung der Coronalinien. Die von DE B r u i n  aufgestellte 
Beziehung im 0/-Spektrum , die zwecks Einordnung der Coronalinien in dieses an- 
genommen wurde, wird angezweifelt, da dic Wellenlangenbeziehung eine groBere Un- 
genauigkeit (bis zu 0,01 A) aufweist, ais m it der Termvermessung (auf 0,002 A) 
vertraglich ist. Auch stimmen die Intcnsitaten schlecht. (Naturę 129. 902. 18/6. 1932. 
London, Imp. Coli. of Science and Techn.) B e u t l e r .

R. C. Gibbs und J. E. Ruedy, Termwerte im Bogenspektrum des Selens. (Vgl. 
C. 1932.1. 14.) Zwischen 1000 u. 10 000 A werden die Linien des Se I  aus dcm Vakuum- 
funken u. elektrodenlosen Entladungen im 2-m-Vakuumgitterspektrographen u. mit 
anderen 2-m-Gittern aufgenommen. 20 Linien zwischen 1600 u. 9040 A werden mit 
Intensitat, Wcllcnzahl u. Zuordnung in einer Tabelle angegeben, ca. 20 Termo werden 
fixiert. Der Grundterm des Se I I  (4 jP, 4S), ca. 20 Triplett- u. Quintcttcrmo u. 2 Sin- 
guletterme werden fisiert (Tabelle). Der tiefste Term ist bei 78 659, 76 670 u.
76 125 cm-1, dariiber liegen mctastabil lJJ2: 69 083 u. 1S 0: 55 289 cm-1. Das Ioni- 
sierungspotential Se — y  Sc+ betragt 9,70 Volt. (Physical Rev. [2] 40. 204—06. 
15/4. 1932. Ithaca, Corncll Univ.) B e u t l e r .

I. I. Agarbiceanu, Ober das Fluor escenzspeklrum ton J„. Genaue Unters. des 
Fluorescenzspektrums von .J, (vgl. C. 1932. H. 334) ergibt, daB bei Anregung mit den 
Linien 5770 A u. 5791 A auch die Antistokestermc-4, -5 u. -6 yorhanden sind, die 
bisher nicht bekannt waren. (Compt. rend. Acad. Sciences 194. 1913—14. 30/5. 
1932.) L o r e n z .

Ebbe Rasmussen, Zu den Spektren der Edelgase. II. (I. vgl. C. 1932. I. 2547.) 
In Fortsetzung der Unters. am Kr u. X werden jetzt Linien u. Ternie des Ar-Spektrums 
behandelt. In einer Tabelle sind 67 Linien zwischen 10 683 u. 4479 A m it Wellenzahl 
u. Zuordnung genannt, die meist den Bergm ann-Serien angehóren, zum Teil neu 
eingeordnet wurden. Die (/•Ternie werden ais Grenzen dieser Serien berechnet (3 d6,
3 3 d3, 3 dt‘ u. 3 dt), durch Kombination ferner 2 s-, 2 sx, 2 s3 u. 2 s2 festgelegt;
auBerdem werden 17 neue Terme fixiert, 7 friiher bekannte neu eingeordnet. — Es 
ergibt sich, daB in den Serien der rf-Terme Abweiehungen der Lagen von einer RlTZ- 
Formel auftret-en (zickzackformig um einen solehen monotoncn Verlauf), die mit Intensi- 
tatsanomalien parallel laufen. Die Erscheinung ist analog zu den entsprechenden 
Kr- u. X-Termserien. Ais Deutung wird der Ubcrgang von (L S)- zur (j ;)-Kopplung 
im Elektronengebaude vorgeschlagen. (Ztschr. Physik 75. 695—704. 6/5. 1932. Kopen- 
hagen, Inst. f. theoret. Phys. d. Univ.) B e u t l e r .

D. P. Ray-Chaudhuri, Feinstruldur der Linie 46S6 He+ im parallelen clektrischen 
und magnetischen Felde. Analog zu H x (vgl. C. 1931.1. 2582) werden die Komponenten 
fiir die He II-Linie 4686 (3 — >- 2) berechnet, die im parallelen elektr. u. magnet. 
Felde auftreten. Aus den wellenmechan. Gleichungen von D a r w i n  u. D ir a c  wird 
eine Aufspaltung von ca. 0,01 A fiir die auBersten Komponenten berechnet; in Tabellen 
sind die Feinstrukturen aufgefuhrt. (Ztschr. Physik 74. 711—13. 3/3. 1932. Calcutta, 
Ghosh Phys. Lab.) B e u t l e r .

C. W. W. Read, Iulensitdlsuerteilung des Bandenspektrums des Heliums (łie2) im 
Gebiet 6100—6500 A . (Vgl. C. 1931. II. 1166.) In einem Rohr von 50 cm Lange u.
1,5 cm Weite wird in He von 5—10 mm Druck mittels Al-Elektroden in seitlichen 
Ansatzen eine kondensierte Entladung betrieben; Aufnahmen im 6-m-Konkavgitter. 
Photometrierung der Platten mit Hilfe von Schwarzungsmarken. Die Einzellinicn 
der Banden zwischen 6100 u. 6500 A: 3 l2  — 2 p ‘Tl; 3 ‘770 — >- 2 p lII;  3 ‘/Tj, — > 
2 p  1 / /  u. 3 s 3£  — y  2 p 3I I  werden vermessen. Die Banden gehoren H u n d s  Fali (6) 
an (Spinvektor entkoppelt), die Singulettbanden zeigen /1-Entkopplung von der Mol.- 
zur Rotationsachse. Fiir die Triplettbande werden die Intensitaten der P-, Q- u. 
i?-Linien aufgefuhrt. Die Anwendung der Formcln ergibt, daB dio Rotationsniveaus 
eine B oLTZM A N N -Y erteilung gemaB d e r  Temp. 785° absol. aufweisen, welche d ic  wahre 
Gastemp. iibersteigt, also ais „effektive“ Temp. zu bezeichnen ist. Die richtige Zahlung 
d e r  A'-Werte (Rotationsniyeaus) u . d e r  Ausfall d e r  geradzahligen Jf-Niveaus i s t  durch
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die Prazision der Intensitatsmessung nochmals bewiesen worden. (Proeeed. Roy. Soo., 
London. Serie A. 134. 643—57. 2/1. 1932. London, King's College.) BEUTLER.

K. R. Rao, Das dritle Funkenspeklruvi des Arsens (As IV ). (Vgl. C. 1931. I. 
2584.) Durch As-Dampf wird in einer Capillare von 0,5— 1 mm Weite eine kondcnsicrte 
Entladung geleitet u. spektrograph. aufgenommen, ferner wird zwischen Al-Elck- 
troden, die As cnthaltcn, im Vakuum ein hochkondensierter Funken erzeugt u. im SlEG- 
BAHNschcn Vakuumspektrographen aufgenommen. Unterscheidung der Ionisierungs- 
stufen durch Yariation einer eingeschalteten Selbstinduktion. — Das Spektrum As IV 
ist analog zu Z n I , G a l l  u. Ge I I I  gebaut, besteht aus einem Triplett u. einem Sin- 
gulettsystem; 30 Terme mit den von ihnen bcobachteten Linien sind in Tabellen auf- 
gefiihrt. Die Aufspaltungen von Termen des Zn I, Ga II, Ge III , As IV u. Se V werden 
zusammengestellt. Dor tiefstc Term 4 s2 1S0 liegt bei 404 369 c m '1, dariiber liegen
4 s 4 p 3P0 bei 326 557, *Pt : 327 407, 3P 2: 324 877 u. lP1 bei 292 347 cm -1. Die Ioni- 
sierungsspannung As+++ — >- As++++ betragt 49,9 Volt. Ca. 80 Linien zwischen 
4534 u. 448 A werden mit Wellenzahl u. Zuordnung in einer Tabelle aufgefiihrt. (Pro- 
ceed. Roy. Soc., London. Serie A. 134. 604—12. 2/1. 1932. London, Imp. Coli.) B e u t l .

K. R. Rao, Resonanzspekirum des Wassersloffs. Die Verstiirkung d es  10. u.
11. Gliedes der LY M A N -Serie d e s  H-Atoms (v =  108 771 u. 108 916 cm-1), d ie  in Ent- 
ladungen in H 2 auftritt, sobald As anwesend ist, wird dem ProzeB As+* -f  H As -f H* 
zugeschrieben. Dabei wird eine Erweiterung der Energie ii bertragung unter Resonanz 
von einem angeregten TeOchen auf ein n. (B e u t l e r  u .  JoS E P H Y ) angenommen: Ein 
angeregtcs metastabiles As+-Ion fangt ein Elektron ein u. iibertragt die Gesamtenergie 
(iiber dem n. Zustand des As) an ein n. H-Atom. Die Energieubereinstimmung 
(As+* +  e — As =  II* — H) ist in Anbetracht der Unsieherheit in der Ionisierungs- 
spannung des As-Atoms ausgezeiehnet. (Naturę 129. 869. 11/6. 1932. Kodaikanal 
[Indien], Solar Phys. O b serv .)  B e u t l e r .

Gisaburo Nakamura und Tsunahiko Shidei, Der Isołapieeffekt im Banden- 
spektrum des LiH. Ausfuhrliche Arbcit zu C. 1932. I. 2136; zahlreichc Tabellen u. Auf- 
nahmen. (Japan. Journ. Physics 7. 33—46. 1931. Tokyo, Hokk. Imp. Univ., Phys. 
Inst.) '  ‘ B e u t l e r .

S. Sambursky, Zur Entslehungsursache einiger verbolener Linien im Spektrum des 
Hg I I .  Die Obergange von den Termen 2i>/, u. 22>/, (5 d" 6 .s2) des Hg+ werden be- 
trachtet: in der stormigsfreien Entladung der Hohlkathode t r i t t2/)*/, — 1 2<S>/, (2814,9 A) 
auf ( P a s c h e n ) ,  von 2D‘/, kann nur der t)bergang zu 2£ ‘/, (6646,7 A) gefunden werden 
( N a u d ć ) .  In der elektrodenlosen Entladung wird auch 2-Ó*/i— 1 'S '/t (1977,9 A) beob- 
achtet ( D e j a r d i n ) ,  gleichzeitig tr itt  die Serie 2 3P  — m 3P  des Hg I auf, was auf 
starko elektr. Folder schlieBen lśiBt. Der Ubergang 2/J*/i — 1 2'S,‘/i wird ais erzwungene 
Dipolstralilung aufgefaBt, deren Intensitat infolge der engen energet. Nachbarschaft 
von 2/>/, mit 2P>/, groB ist. (Ztschr. Physik 76. 266—67. 31/5. 1932. Jerusalem, 
Physikal. Inst. d. Hebr. Univ.) ' B e u t l e r .

J. C. McLennan, H. D. Smith und J. o . Wilhelm, Die Streuung des Lichles 
durch fliissiges Helium. K e e s o m  (vgl. C. 1928. I. 1510) hat auf die Existenz zweier 
fl. He-Modifikationen mit einem Tripelpunkt bei 2,19° hingewiesen. Vff. untersuehen, 
um eine im He II  moglicherweise Yorhandene PoljTnerisation der He-Atome festzu- 
stellen, das Ramanspektrnm von He I u. He II. Die yerwendete Apparatur u. eine 
Capillar-Hg-Dampflampe, die das Ramanrohr umgibt, wird ausfuhrlich beschrieben. 
Messungen oberhalb des Tripelpunktes lasscn sich nicht ausfiihren, da durch die in dem 
He standig aufstcigenden Gasblasen eine Schwarzung der pliotograpli. Platte durch 
reflektiertes Lieht hervorgerufen wird. Weitere Spcktrogramme werden an He I I  bei 
der Temp. 1,95° aufgenommen, ferner mit einer Fiillung des gleichen App. mit Bzl. 
bei 300° u. schlieBlich von dem Licht, das in den Spektrograph en gelangt, wenn der 
App. leer ist. Das untersuclite Spektralgebiet liegt zwischen 4000 u. 5500 A. Die 
Bzl.-Aufnalmien zeigen deutlich Ramanlinien, dagegen unterscheidet sich die He- 
Aufnahme von der mit leerem App. nur durch die bei vielen anderen Fil. beobaehtete 
schwaehe Verbreiterung der Linien, die vermutlich auf die Rotationsenergieanderungen 
lose gebundener Moll. in dem He I I  zuriickzufuhren sind. Dieses Resultat deckt sich 
mit den aus den Messungen der Oberflaehenspannung durch U r k , K e e s o m  u . K a j i e r - 
LINGH O n n e s  (vgl. C. 1926. I. 1755) gezogenen Schlussen. (Philos. Magazine [7] 14. 
161—67. Juli 1932.) J u z a .

P. Swings, Die Fluorescenz von Ddmpfen. Physikal. Grundlagen u. Formeln, 
neucre Unterss. iiber die Fluorescenzspektren von Dampfen unter besonderer Beriick-
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sichtigung zwciatomiger M oll. (Rcv. gen. Sciences purcs appl. 43. 395—401. 13/7. 1932. 
Liittich, Univ., Inst. f. Astrophysik.) R. K . M u l l e r .

Cyrias Ouellet, Antioxydable Wirkung, photochemische Desensibilisalion und Aus- 
lóscliung der Fluorescenz. Vf. weist auf die Verwandtschaft dieser drei Erscheinungcn hin, 
die haufig bei dem gleichen Stoff, z. B . bei Hydrochinon, auftreten u. zeigt, daB allc drei 
einem Gesetz folgen, das von B a c k s t r o m  (C. 1927. H. 2036) fiir die Geschwindigkeit 
einer Rk. bei Vorhandensem eines negativen Katalysators aufgestellt wurde. Die An- 
wendbarkeit der Formel wird an der Autooxydation von Na2S03, der Densibilisierung 
der Photolyse von Uranylformiat durch Fe-Ion u. an dem Erloschen der Fluorescenz 
von Natriumnaphthionat bei Gegenwart von Hydrochinon gezeigt. (Canadian Chem. 
Metallurgy 16. 168—70. Juni 1932. Quebec, Ecole Superieure de Chimie.) J u z a .

W. Lochte-Holtgreven, C. E. H. Bawn und E. Eastwood, Pholochemische 
Dissoziation des Carbonylsulfids. Das Spektrum des besonders gereinigten COS- 
Dampfes, mit H2-Lampe u. Quarzspektrograpli in Absorption aufgenommen, zeigt 
ein ultraviolettes Kontinuum, das bei 2550 ±  20 A scharf einsetzt. Dieses wird ais 
Dissoziation gedeutet (S scheiclet sich an den Wanden ab), die in CO +  S oder CS +  O 
yerliiuft. Aus thcrmochem. Daten wird berechnet:

1 . COS — > CO +  S — 76 kcal 2. COS — >- CS +  O — 148 kcal
Die photocliem. Dissoziation erfolgt bei 4,84 V (=  111 ±  1 kcal), muB also nach 1. 

verlaufen. Die Energiedifferenz von 35 kcal wird einem Anregungszustand des S-Atoms 
zugoschricbcn u. ais 1j9-Term (metastabil) des S gedeutet. Fiir diesen Term ergibt sich 
so 1,5 V, nach C nR ISTY  u. N a u d ć  1,6 V aus dem Pradissoziationsspektrum des S2-Mol. 
(Naturo 129. 869—70. 11/6. 1932. Manchester, Univ., Physic. Lab.) B e u t l e k .

G. Kogel, Uber die sauerstofflose Oxydation durch Radikale bei Ausbleichvorgdngen. 
Vf. weist auf die Bedeutung hin, die radikalartigc Zwischenstufen fur die Formulierung 
von Oxydations- u. Reduktionsvorgang haben. Ais Beispiel wird die Zers. von HCIO 
behandelt. (Photogr. Korrespondenz 68. 83—85. Mai 1932.) F r i e s e r .

Ig. Tamm, Einige Bemerkungen zur Theorie des lichielektrisclien Iiffektes an 
Melallen. Die FllENKELschc Kritik (C. 1932. II. 841) der Theorie von Tamm u. 
ScilUBIN wird ais auf MiBverstandnissen beruhend zuriickgewiesen. (Physical Rev. 
[2] 39. 170—72. 1/1. 1932. Moskau, Univ.) ScH N'urmAnx.

Lewis R. Koiler, Konstruklion, Betrieb und Kennlinien von Photozellen. (Vgl. 
C. 1932. I. 841.) Angaben uber dio Photoempfindlichkeit u. ihre spektralc Abhiingig- 
keit fiir yakuum- u. gasgefullto Alkaliphotozellen sowie iiber die fiir verscliiedene 
Zwecke brauchbarsten Schaltschemata. (Journ. Western Soc. Engineers 36. 15—25.
1931. Res. Lab. G. E. C.) A l t e r t h u m .

A 4. K l e k t r o c h e m i e .  T h e r m o c h e m ie .
A. v. Hippel, Die Geselze des Kalhodenfalls. D ie  Theorie von C o m p to n  u . M o r s e  

(C. 1928. I. 155) wird mittels der S EE LIG E R schen Stationaritatsbedingung erwcitert. 
Die Lsg. dieses Ansatzes liefert alle bisher empir. g efu n d e n c n  GesetzmśiBigkeiten. 
(Ztschr. Physik 76. 1—13. 12/5.1932. Góttingen, II. physikal. Inst.) DlDLAUKIS.

Eugene W. Pike, Der kathodische Teil der Olimmeńtladung. I. Es werden dio 
in den letzten 2 Jahren im Studium der Elementarprozesse gemachten Fortschritte 
T o ra  Gesichtspunkt der Gasentladungen besprochen in folgenden Absehnitten: StoB- 
ionisation, StoBanregung, Bewcgung von Elektronen u. Ionen in Gasen, Elektronen- 
auslósung aus Metalloberflilchen, metastabile Atome, Rekombination. (Physikal. 
Ztschr. 33. 457— 67. 15/6. 1932. Greifswald, Seminar f. theoret. Physik.) D i d l a u k i s .

W. MeiBner, H. Franz und H. WesterhoJJ, Messungen mit Hilfc von flussigem 
Helium. XIV. Syslemalische Unlersuchung einiger Legierungsreihen in bezug auf Supra- 
leitfahigkeit. (X III. vgl. C. 1932. I. 2816.) Es wurden systenmt. verschiedene Legie
rungsreihen mit zwoi Supraleitern ais Komponenten, namlich In —Pb, T l—Sn, Tl— In  
u. Pb—Hg, sowie das System Mo— C auf ihren elektr. Widerstand hin bei tiefen Tempp. 
untersueht. Fur Mischkrystallreihen, dereń Komponenten aus zwei Supraleitern be- 
stehen, gilt folgendes: Durch den gel. Stoff tr itt  immer cine Anderung des Sprung- 
punktes des Losungsm. in dom Sinne auf, daB die Sprungtemp. hóher oder kleiner 
wird, jo nachdem die gel. Komponente einc hóhere oder kleinere Sprungtemp. ais das 
Losungsm. besitzt. Die Sprungintervalle der Mischkrystalle sind wesentlich groBer 
ais die der reinen Komponenten u. zeigen eine regelmaBige Anderung in Abhangigkeit 
von der Konz. — Durch Extrapolation der Sprungpunktskurve des Mo—C-System3 
wird die Sprungtemp. des reinen Mo ermittelt. Es scheint danaeh moglich, unter be-
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stimmtcn Voraussetzungen den Sprungpunkt eines Metalles zu ermitteln, aueh wenn 
er in einem yorlaufig unzuganglichen Temp.-Gcbiet liegt. (Ann. Physik [5] 13. 505 
bis 554. Ii Ta i 1932. Physikal.-Teehn. Rcichsanstalt.) S k a l i k s .

W. MeiBner, H. F ranz und H. W esterhofJ, Messungen mit Hilfe von fliissigem 
Helium. XV. Widerstand ton Barium, Indium, Thallium, Graphit und Titan in tiefcn 
Temperaluren. (XIV. vgl. yorst. Ref.) Es wurden an Proben von selir reinem Ba, 
In, Tl, Graphit u. T i Messungen iiber den Widerstand, besondcrs iiber den E intritt 
der Supraleitfahigkeit bei Terapp. zwischen 1,2 u. 273° absol. angestellt. Die friiheren 
Messungen betreffs der Supraleitfahigkeit von In, Tl u. Ti (ygl. C. 1931.1. 2440) wurden 
durch die yorliegenden Messungen im wesentlichen bestatigt. (Ann. Physik [5] 13. 
555—63. Mai 1932.) S k a l i k s .

W. Meifiner, Messungen mit Hilfe von fliissigem Helium. XVII. Widerstand von 
Blei im Magnetfdd unterhalb der Sprungtemperatur. (XVI. ygl. C. 1932. II. 29.) Fiir 
selir reines Pb wird der n. Widerstand unterhalb der Sprungtemp. zur Supraleitfahig
keit in folgender Weise yerfolgt: Es wird bei 4,2 u. 1,3° absol. die Anderung des Wider- 
standes durch iiuBere Magnetfelder II  bis zu 4500 GauB gemessen. Die Extrapolation 
der so erhaltenen Kurven unter den Sehwellcnwert des Magnetfeldes bis H =  0 ergibt 
einen Widerstand, der ais der n. Widerstand bei Fehlen der Supraleitfahigkeit angesehen 
werden kann. Dic so gewonnene Temp.-Widerstandskurve liiBt sich zwischen 1,3 u. 
20° absol. durch die neue Formel GRUNEISENS darstellen u. entspricht etwa dem 
?'5-Gesetz. Bei E intritt der Supraleitfahigkeit yerschwindet auch der temperatur- 
abliangige Widerstand des ideał reinen Metalles. Die Kurven, die den Widerstand 
ais Funktion des Magnetfeldes darstellen, sind gekriimmt, weisen aber bei den kochsten 
benutzten Feldern keine Andeutung eines Wendepunktes auf. (Ann. Physik [5] 13. 
641—48. Mai 1932. Physikal.-Teehn. Reichsanstalt.) SKALIKS.

J . H irshberg, Untersuchungen iiber die Theorie der konzentrierten Losungen. 
VIII. Der Aktimtatskoeffizient in seiner Beziehung zur Erstarrungskurre. (VII. vgl. 
S a i»g i r , C. 1930. I. 3015.) Dic Dampfdruckc u. die Zus. der FI. u. des Dampfes der 
Systcmc CS2—Aceton, CS2—A., CS2—Isobutylchlorid, CS2—Isopentan, CS2—Cyclo- 
hexan, CS2—Bzl., CS2—HCC13 werden bestimmt; die Aktmtatskoeff. werden nach 
der Theorie von L e w i s  bestimmt u. mit den nach den Gleichungen von D u r h e m - 
Ma r g u l e s  u . von L e w i s  bercchneten yerglichen. Weiter werden die Erstarrungs- 
kuryen der Gemischc CS2-Bzl. (Eutektikum — 115,85°) u. CS2-Cycloliexan (Eutekti- 
kum — 120,2°; Umwandlungspunkt von CcH 12 — 92,0°) aufgenommcn. Letztere 
Miscliung eignet sich zur Berechnung des Aktivitatskoeff. infolge der polymorphen 
Umwandlung von C6H 12 nicht. Fur die Mischungen CS2-Bzl., CS2-HCC13 (ygl. T im m e r - 
MANS, C. 1929. II. 522) u. CS2-A. (ygl. S a p g i r , 1. c.) wird aus den Erstarrungskuryen 
nach einer Gleichung vori L e C h a t e l i e r  der Aktivitiltskoeff. berechnet. Die nach 
beiden Methoden erhaltenen Ergebnisse stimmen leidlich iiberein. Die Aktiyitiitskoeff. 
sind also in diesen Fallen kaum temj>eraturabhangig. (Buli. Soc. chim. Belg. 41. 
163—95. April 1932. Briissel, Univ., Lab. de Chim. Phys.) L o r e n z .

W. Sucksmith, Der gyromagnetische Effekt fiir paramagnetischc Stoffe. II. Er- 
gebnisse mii Salzen der Eisengruppe. (I. vgl. C. 1930. II. 1959.) Der L a n d e s c Iic ^-Faktor 
wurde fiir Cr+++ u. Mn++ innerhalb der experimentellcn Fehler zu 2,0 gefunden. Fiir 
Co++ u. Fe++ ergaben sich die g-Wertc zu 1,5 u. 1,9. Die Ergebnisse stimmen nach 
der Ansicht des Vf. mit der Theorie von S t o n e r  iiberein, derzufolge Spin- u. Bahn- 
momente je fiir sich nach der Feldachse geąuantelt werden mussen u. nach der die 
Bahnmomente ganz oder teilweise durch die Felder der umgebenden Ionen unter- 
driickt werden kónnen. Mit der H u N D sch cn  Theorie, auch in ihrer von S o m m e r f e l d  
u. L a p o r t e  u . spiiter yon v a x  V l e c k  geschaffenen Form, scheinen die Ergeb
nisse dem Vf. nicht yertraglich. (Proceed. Roy. Soc., London Serie A. 133. 179—88.
1931. Bristol, Univ.) ScHNURMANN.

W . Sucksm ith, Das gyromagnetische Ve,rhaltnis fiir  paramagnetische Stoffe.
III. Ergebnisse mit Salzen der seltenen Erden. (II. ygl. yorst. Ref.) Es wurden para- 
magnet. Salze der seltenen Erden untersucht. Die gefundenen mittleren g-Werte fiir 
die yerschiedenen Ionen passen zu der v a x  V LEC K schen Anderung der HuNDschen 
Theorie des Paramagnetismus. Die theoret. g-Werte fiir Gd+++, Nd+++, Eu+++, Dy+++ 
sind 2,0; 0,75; 6,4; 1,33 u. die experimentell gefunden 2,12; 0,78; >  4,5; 1,36. (Proceed. 
Roy. Soc., London Serie A. 135. 276—81. 1/2. 1932. Briissel, Univ.) S c h n u r m .

J . J . van Laar, Die Gleichung der Schmelzkurve. Vf. stellt im AnschluB an die 
CLAPEYRONSche Gleichung eine Formel fiir dic Anderung des F. mit dem Druck fiir
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tiefo Tempp. auf, dio der empir. Eormcl von SlMON (C. 1931. II. 3587) ahnlich ist, 
dereń Konstantyn aber eine theoret. Bedeutung haben. S ta tt p -\- a =  C -T c lautet 
dio Gleichung des Vfs. p  — a =  B- T  C- 2' 1 + ». Die aufiere Arbeit ist gegen die 
innere Schmolzwarme niemals zu vc rnach lassigen, sie betragt bei He im Gebiet von 
20° abs. -/3 des Ganzen. Wahrscheinlich ist, genugend bober Druek yorausgesctzt, bei 
j e d e r  Temp. das Gleiebgewieht fest-fl. herzustollen. — Die Schmclzkurve des He 
(Simon u . Mitarbeitor, friihere Messungen von K eesom  u . Mitarbeitern) wird nach 
den neuen Eormeln berechnet u. meist in guter Uboreinstimmung m it den Verss. ge
funden. Dio mol. Sehmelzwarme des He wird fiir 14,9° abs. (SlMOŃ) ncu berechnet 
u. 42,4 kcal gefunden s ta tt 24, wio SlMON angibt. (Koninkl. Akad. Wetenscli. Amster
dam, Proceedings 35. 624—35. 1932. Taveł sur Clarens.) W. A. R o th .

W. H. Keesom und J. H. C. Lisman, Die Schmelzpunktskurve des Wassersloffs 
bis 010 kg/qcm. Forts. yon C. 1932. I. 920. Der F. ist bei 610 kg/qcm 27,65° abs. Die
F.-p-Kurve iśt regclmiiBig, abcr nicht linear. Die Wcrto von SlMON, R u h e m a n n  u . 
E d w a r d s  (C. 1930. II. 1348) gehen mit denen der Vff. nicht zusammen. Die bisher 
yorgeschlagenon Formeln geben die Beobachtungen der Yff. nicht wicder. (Koninkl. 
Akad. Wetenscli. Amsterdam, Proceedings 35. 607—10. 1932. Comrn. Nr. 221a des 
K a m e r l i n G H  ONNES-Lab. Leiden, Univ.) W. A. R o t h .

A. Smits und E. J. Harmsen, U ber die Dampflinie der Dreiphasenstreife fiir die 
Koexislenz von den zwei fest en Komponenten mit Dampf eines binaren Systems. Die Zus. 
des mit den festcn Komponenten eines binaren Systems koexistierenden Dampfes ver- 
schicbt sich bei Erniedrigung der Temp. nach der Soite der fliichtigsten Komponento 
(J. P. WuiTE, 1909, wahrend B ak h u is  ROOZEBOOM das Gegenteil annimmt). Vff. 
zeigen thermodynam., daB WuiTE Recht hat. In dem Gebiet, wo sich die Diimpfe 
wio ideale Gase yerhaltcn, ist die molare Sublimationswarme der wenigst fltichtigen 
Substanz am gróCten. (Koninkl. Akad. Wetensch. Amsterdam, Proceedings 35. 700 
bis 705. 1932. Amsterdam, Univ., Lab. f. allgem. u. phys. Chem.) W. A. R o th .

J. Wucherer, Messung von Druck, Temperatur und Zusamnim-selzung der fliissigen 
und dampffórmigen Phase ton Ammoniak-W assergemischen im Sattigungszustand. 
Vf. miBt Druck, Temp. u. Zus. von Dampf u. FI. im Sattigungszustand in einem Ge
biet, das begrenzt ist durch die Druckc 0,2 u. 20 a t u. die Tempp. — 50 u. +  210°. 
Die Ergebnisse werden graph. u. in ausfuhrlichen Tabellon (Sattigungstemp. yon FI. u. 
Dampf in Abhangigkeit von Zus. u. Druck, Dampfzus. in Abhangigkeit yon FI.-Zus. u. 
Druck) dargestellt. (Ztschr. ges. Kalto-Ind. 39. 97—104. 136—40. Juli 1932.) R. K. Mli.

Robert Muller und Hans Brenneis, Die Dichłen des Pyridins im Interi-all von
0—90°. Reinstcs Pyridin (no22 =  1,5085) wird zwischen 0 u. 90° im Pyknometer 
untersucht. Dio D. andert sich linear: 0° 1,0031, 20° 0,9826, 50° 0,9526, 90° 0,9111. 
(Ztschr. Elektrochem. angew. physikal. Chem. 38. 450—51. Juli 1932. Graz-Leoben, 
Mont. Hochsch., Inst. f. angew. Chem.) W. A. R o t h .

J. O. Clayton und W. F. Giauąue, Der Warmeinhalł und die Entropie von 
Kohlenoxyd; Verdampfungswarme; Dampfdrucke von Festem und Flussigkeit. Freie 
Energie bis 50000 absolut aus spektroskopischen Daten. Das CO war so rein, daB kein 
,,Vorschmelzcn“ beobachtet wurde. Zur Messung der liineingesandten Energie u. der 
Temp.-Erhohung dient ein Widerstandsthermometer aus Gold. Die Tempp. sind bis 
auf 0,05° genau definiert. Gemessen wird zwischen 14,4 u. 84,6° absol. mit 2,5 bis
2,8 Molen. Bei der tiefsten Temp. ist Cv — 1,64 u. steigt fiir die FI. bis 14,5. Der 
Umwandlungspunkt ist 61,55 ±  0,05°, der F. 68,09 ±  0,05°, der K p ..00 81,G1 ±  0,05° 
absol., die Umwandlungswarme 151,3 ±  1 cal/Moi, die Sehmelzwarme 199,7 ±  0,2, 
die Verdampfungswarme 1443,6 ±  1,0 cal/Moi. Die Ubereinstimmung mit CLUSIUS 
(C. 1929. I. 2733) ist meist gut. DaB die Einzelwerte fiir die Umwandlungswarme 
so stark schwanken, liegt nicht an Versuchsfehlern, sondern wahrscheinlich daran, 
daB sich bei den tiefen Tempp. das Gleichgewicht im Gitter (Elcktronendeformation 
durch dio verschiedenen Ladungen von C u. O) langsam einstellt. Fiir festes CO gilt 
zwischen dem Umwandlungspunkt u. dem F. die Dampfdruckformel log p (cm) =  
7,82259 — 425,1/2' — 0,0075960-2', fur fl. CO log p (cm) =  11,23721 — 477,3/2' —
0,064129-2' +  2,5911 -10- 4-212. Unterhalb des Umwandlungspunktes fur festes CO 
log p (cm) =  1,47365 — 418,2/2' +  4,127-log T  — 0,02623-2'. Da sich aus der Dampf- 
druckkurve fast dio gleiche Verdampfungswarme berechnet-, wie calorimetr. gefunden 
ist (1434 s ta tt 1444 cal/Moi), scheint die D. BERTHELOTsche Gleiehung fiir CO gut 
zu gelten. Die Entropie des gasforinigen CO berechnet sich aus den Warmeinhaltcn, 
umgerechnet auf den idealen Gaszustand, beim Kp. zu 37,2 ±  0,2 Einheiten, wahrend
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aus dom Bandenspektrum 38,32 folgt; fiir 25° calorimetr. 46,2, spektroskop. 47,31. 
Die Differenz bctragt beinahe /M n 2, was wie die Schwankungen der Umwandlungs- 
warme durch dic Unterschiedlichkeit (discrimination) der Atome im Mol erklart wird. 
Die freie Energie des CO u. der Rk. der Bldg. aus Graphit wird fiir einen groBen Temp.- 
Bereieh (in kcal A F  bei 26° — 33,00, A II — —26,62) bercchnct (aus den Verbrennungs- 
warmen von Graphit u. CO), fcrner dic Gleichgewichtskonstanten [C 0]/[02]V> bis 
3000° absol., die Unsieherheit wird auf 5% gcschatzt. (Journ. Amer. chem. Soc. 54. 
2610—26. Juli 1932. Univ. of Calif., Berkeley, chem. Lab.) W. A. R o t h .

W illiam  T. Richards und John  H. W allace j r ., Die spezifischen Wdrmen von 
filn f organischen Fliissigkeiten nach ihren adiabatisclien Temperatur-Drtickkoeffizienlen. 
Die aus den bciden Hauptsiitzcn folgendc Gleichung (d T /d p )s =  TjCv - (d v/d T )ir 
die die spezif. Wiirmen ohne alle Korrckturcn abzuleiten gestattet, ist bisher nur auf 
hohe Drucke angewendct u. nie auf organ. Fil., fiir die die Angabcn der spezif. Warmen 
oft stark divergieren. Vff. messen bei 20—50° u. Drucken von 15—30 Atmosphiiren. 
Dio Dicke des Thermoelementes wird passend gewahlt. Dic Temp.-Anderung boi Auf- 
heben des Druckes bleibt genugend lange konstant. Dio FI. befindet sich in einem 
GlasgefaB, dessen unterer Ansatz in Hg stcht; Druckubertragung mittels Castorol in 
geniigond weiten Róhren. (d v/d T)v wird Tabellen entnommen. Die Wertc fiir Cj, 
sind wahrscheinlich auf mindestens 0,5°/o genau. Untersuclit werden Bzl., Toluol, 
CClit Chlf. u. n-Heptan, die sehr sorgfaltig gereinigt werden. Dio Rcsultatc fiir cv 
stimmen mit den besten Literaturwerten gut iiberein, dio Zahlen fiir d T/d p nach 
S k ib a  (C. 1931. II. 3587) woichcn von denen der Yff. stark ab. (Journ. Amer. chem. 
Soc. 54. 2705— 13. Juli 1932. Princeton, New Jersey, Univ., Frick chem. 
Labor.) W. A. R o t h .

H. v. W artenberg und H. W erth, Die Bildungsióirme von Kupferozyd. Fiir 
scharf definiertes CuO liegt kein neuerer, calorimetr. bestimmter Wert fiir dio Bildungs- 
warme vor. Die Vff. lassen Wiirstchen aus CuO +  Asbest +  Wasscrglas aus cinerti 
auf 400“ geheizten elektr. Ofen in ein mit C02 gefiilltos GlasgefaB fallen, lassen sofort 
IL naohstrómen u. messen die Wtirmetonung CuO +  Hj =  Cu +  H20 . Fiir die ein- 
gebrachte Warme u. fiir die Verdampfung von etwas W. wird korrigiert u. dafiir ge- 
sorgt, daB der H2 richtig temperiert ein- u. austritt. Die Bildungswarme yon [CuO]kryst. 
ergibt sich zu +  38,5 ±  0,2 kcal. (Ztschr. Elektrochem. angew. physikal. Chem. 38. 
401—02. Juli 1932. Danzig, Techn. Hochsch., Phys.-chem. Inst.) W. A. R o t h .

C. M atignon und M. Sśon, Thermoćhemie der Orthophosphate des Calciums. Yff. 
lósen die Salze in einem groBen OberschuB von 0,5-n. HC1 u. kombinieren die Warme- 
tónungen mit anderen, altoren Daten, meist von B e r t h e l o t . 2 [II3P 0 4] +  [CaO] =  
[Ca(H2P 0 4)2-H20 ] +  53,92 kcal; Hydratationswarme +  4,95 kcal. — 2 [H3P 0 4] +  
2 [CaO] +  2 H20  =  [Ca2(H P04)2-4 H 20] +  97,57 kcal; Hydratationswarme +  7,66 
kcal; das untersuchte Anhydrid ist nicht n., dio Hydratationswarme fiir ein Tetra- 
hydrat miiBte groBer sein. — 3 [CaO] +  2 [H3P 0 4] =  [Ca3(P04)2] +  3 H20  -f- 115-51. 
Das bei hoher Temp. auf trockenem Wege yon den Vff. hergcstellte Ca3(P04)2 wurde 
sich unter Entw. von 8-17 kcal in das von B e r t h e l o t  untersuchte gefiillte, wasser- 
haltige Salz umwandeln. Das von den Vff. untersuchte Salz scheint instabil zu sein. 
[Ca3(P04)2] +  5 [C] =  5 (CO) +  V, (P,) +  3 [CaO] — 382,9 kcal. [Ca3(P 04)2] +
5 [C] +  3 [Si02] =  5 (CO) +  Va (P4) +  3 [CaSi03] — 297,9 kcal. (Compt. rend. Acad. 
Sciences 194. 2184—87. 20/6. 1932. Paris.) W. A. R o t i i .

W. E. Garner, Irrłiimer bei łhermischen Messungen. (Vgl. P a r t in g t o x , C. 1932.
II. 847, Irrtum er beim Gebraueh von Widerstandstherinometern.) Vf. beschreibt 
die VorsichtsmaBregeln, die man treffen muB, wenn man mit Hilfe yon Thermo- 
oleinenten Adsorptionswarmen bestimmen will. (Naturo 129. 832. 4/6. 1932. Bristol, 
Uniy., Dpt. Phys. Chem.) W. A. R o t h .

A. Sehwaiger, Theory of dielectrics. London: Chapman & H. 1932. 8°. 40 s. net.

As. K olloidchem ie. CapUlarchemle.
Suzanne Veil, Flockung ron Melhylenllau durch verschiedene Ehktrolyte in Gelaline. 

Wenn auf eine Gclatincoberflachę jo ein Tropfen einer Methylenblaulsg. u. einer Lsg. 
von KCNS, HgCl2 oder I \2Cr20 , nahe aneinander gebracht werden, darni zeigt sich, 
daB sich die beiden Diffusionskreise gegenseitig anziehen. — Methylenblau diffundiert 
nicht in Gelatine, die mit einem der drei Salze getrankt ist. — Wenn Salzlsg. auf eine 
mit Methylenblau angefiirbte Gelatine gebracht wird, dann diffundiert das Salz in die 
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Gelatine, wahrend Methylenblau zuriickweicht. (Compt. rend. Acad. Sciences 1 9 4 . 
1932—34. 30/5. 1932.) L o r e n z .

W. E. Garner, Die Adsorptionswarme und Kinełik der Adsorption. Zusammen- 
fassende Ubersicht. (Trans. Faraday Soc. 2 8 . 261—69. April 1932. Bristol, Univ., 
Dep. of Phys. Chem.) F a r k a s .

A. J. Allniand, L. J. Burrage und R. Chaplin, Diskontinuitaten bei Adsorptions- 
prozessen. (Vgl. C. 1 9 3 2 . I. 1641.) Die seit Jahren fortgcsetzten Verss. zeigen, daB 
die Adsorption in gewissen Fallen diskontinuierlich erfolgt. Neu aufgenommen wurden 
die Isothermen von C02 an C (bei 25° von 0,04 bis 81 mm Hg Druck 350 MeBpunkte), 
die von H 20 , CHaOH, CC14, S 0 2 an C u. Si02, sowie die von CS2-H20-Gemischen u. 
C0H5OH aus wss. Lsg. an C. Bei samtliehen Isothermen u. besonders bei den Dampf- 
isothermen sind deutliche Knicke z u beobachten. (Trans. Faraday Soc. 2 8 . 218—26. 
April 1932. London, TJniv., King's College.) F a r k a s .

W. F. K. Wynne-Jones, Adsorption an der Oberflache einer Losung. Vf. hat 
die Ansicht gcauBert (C. 1 9 3 2 . 1. 508), daB bei gewissen gel. Substanzen an der 
Oberflache ihrer Lsg. eine unimolekulare Sehicht des gel. Stoffes ausgebildet wird, 
yorausgesetzt, daB der gesanite Betrag des gel. Stoffes u. nicht nur der UberschuB 
an der Oberflache in Reclmung gesetzt wird. Es wird kurz auf einige Einwande von 
S c h o f i e l i ) u. R i d e a l  (C. 1 9 3 2 . 1. 3159) eingegangen, welche dic thermodynam. 
Grundlagen der Theorie u. die Vcrwendung von Gewiehts- an Stelle von Vol.-Konz. 
betreffen. (Philos. Magazine [7] 1 4 . 203—04. Juli 1932. Reading Univ.) Juza .

F. E. T. Kingman, Die Adsorption von Wasserslojf an Holzkohle. Es wurde die 
H2-Adsorption an akt. Kohle (Norrit G. R., 0,2% Aselie) bei 4-—500° in einem Quarz- 
gefiiB bei Drucken bis zu einigen mm Hg untersucht. Die Kohle wurde im Hochyakuum 
bei 950° entgast u. bei der Vers.-Temp. mehrmals mit H2 bchandelt. Zur entgasten 
Kohle wurde etwa 1 ccm H 2 zugcsetzt u. der Druckabfall verfolgt. Die Adsorptions- 
geschwindigkeit ist dem Gasdruck u. der unbelegten C-Oberflache proportional, die 
Temp.-Abhangigkeit des Proportionalitatsfaktors entspricht der Arp.iiENIusschen 
Gleichung mit ciner Akt.-Warme von 30 kcal. Die Kinetik der Gasaufnabme durch 
die C deutet auf eine akt. Adsorption im TA Y LO R schen Sinne. (Trans. Faraday Soc. 2 8 . 
269—72. April 1932. Bristol, Univ., Dep. of phys. Chem.) F a r k a s .

Maurice Doladilhe, Einflup von Elektrolyten auf die Adsorption ton kolloidtn 
Farbstoffen an die Teilchen eines Hydrosols. Nach dcm friihere Unterss. (B o u t a r ic  
u. D o l a d il h e , C. 1 9 3 1 . I. 751. II. 401) ergeben hatten, daB ein kolloider Farbstoff 
nur an Hydrosoltei Ichen entgegengesetztcr Ladung adsorbiert wird, untersucht Vf. 
nun den EinfluB von Elektrolyten auf die Adsorption einiger Farbstoffe an Fe(OH)3-, 
As2S3- u .  Mastixsolc. Wenn Farbstoff- u. Hydrosoltcilchen gleiche Ladung aufweisen, 
dann tr itt bei Elektrolytzusatz Adsorption ein; die adsorbierte Menge nimmt mit 
steigcnder Elektrolytmenge zuerst rasch, dann langsamer zu u. strebt schlieBlieh einem 
Grenzwert zu. Wenn dagegen Farbstoff- u. Hydrosolteilchen entgegengesetzt geladen 
sind, dann sinkt die adsorbierte Farbstoffmenge mit steigendem Elektrolytzusatz etwa 
hyperbol. auf einen konstanten Wert. — In allen Fallen ist die Wrkg. des Elektrolyten 
um so grijBer, je hoher die Wertigkeit des Ions ist, dessen Ladung entgegengesctzt 
der der Hydrosolteilchen ist. (Compt. rend. Acad. Sciences 1 9 4 . 1934—36. 30/5. 
1932.) '  L o r e n z .

B. Anorganische Chemie.
A. E. van Arkel, Die Darstellung einiger seltener h i dalie durch thermische Disso- 

ziation. (Ygl. C. 1 9 2 6 . I. 611.) Vf. gibt eine zusammenfassende Darst. der Gewinnung 
von Zr, W, Ti, Hf, Th, Y, Fe u. Cu durch Dissoziation von Halogenidcn bei hoher Temp. 
(Rev. uniyerselle Mines, Metallurgie, Travaux publicsetc. 75 ([8]. 8.) 37—41.15/7. 1932. 
Emdhoven, Lab. d. Fabr. P h i l i p s .) R- K. M u l l e r .

W. Noll, Synthese des Kaolins. Ausgehend von einer der Kaolinzns. entsprechenden 
kolloiden Adsorptionsverb. A1S0 3-2 SiOs aq., hergestellt nach S c h w a r z  u . B r e n n e r  
(C. 1 9 2 3 . III . 353), welche noch nach zweijahriger Lagerung an der Luft amorph war, 
konnte das Priiparat durch Erhitzen in einer Druckbombe (5 Tage bei 250 bzw. 300° 
u. 40 bzw. 90 a t Wasserdampfdruck) in Kaolin, u. zwar ausschlieBlich Kaolin, um- 
gewandelt werden, der rontgenograph. identifiziert wurde. Die Temp.-Druekwerte 
der Synthese stehen offenbar in Analogie zu dcnen, die in der Natur fiir die Bldg. des 
Kaolins bei hydrothermal-metasomat. Kaolinisierungsprozessen zu gelten haben. 
(Naturwiss. 2 0 . 366. 20/5. 1932. Gottingen, Uniy. Minerał. Petrograph. Inst.) K l e y e r .
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Pierre Dubois, Ober die Iłeduktion von Permanganat durch Mangansulfat. Unters. 
der Zus. des Nd. aus KMn04 +  MnS04 in Abhiingigkoit von der MnS04-Konz., vom pn 
u. von der Temp. (Compt. rend. Acad. Sciences 1 9 4 . 2213—15. 20/6. 1932.) L o r e n z .

P. A. Epik, Die Loslichkeit ton Antimonłrisulfid und Stannisulfid in Ammoniak 
und Ammoncarbonat. Da iiber die Loslichkeit von Sb2S3, Sb2S5, SnS u. SnS2 in NH3 u. 
(NH4)2C03 in der Literatur widersprechcnde Angaben zu finden sind, hat Vf. diese 
Frage eingehend experimentell untersucht. E r  zeigt, dali Sb2S3 sich betrachtlich 
(bis 1,28 g/100 ccm) in NH3 lóst, in (NH4)2C03 ist es prakt. unl. SnS2 ist in NH3 gut, 
in (NH4)2C03 wenig (bis 0,17 g/100 ccm) 1. Die Methode der Trennung des As vom Sb 
u. Sn auf Grund der verschiedenen Loslichkeit ihrer Sulfide in NH3 u. (NH4)2C03 
erscheint demnach nicht angcbracht. (Ztschr. analyt. Chem. 8 9 . 17—23. 1932. Kie w. 
Chem.-techn. Inst.) ‘ E c k s t e i n .

P. Cristol und J. Cayla, Uber eine neue blaue Verbindung des Molybddns. (Bor- 
Molybdanblau). Beim Umsatz einer Na3B03-Lsg. mit dem Scliwefel-Molybdtinreagens 
von De NIC; e s  (Compt. rend. Acad. Sciences 1 7 1  [1920]. 382) u. SnCl2 in der Kalte 
bzw. Al oder Cu in der Warme wird eine blaue Verb. erhalten. Diese Verb. entsteht 
auch, wenn eine Misehung von Na3B 03, Na2Mo04, H2S04 u. A. dem Sonncnliclit aus- 
gesetzt wird. Die Reinigung erfolgt durch Ausziehen einer wss. Lsg., die 10% H 2S04 
enthalt, mit A., Ausziehen der ather. Lsg. mit reinem W. usf. Die Vcrb. ist nur bei 
Ggw. eines Na3B 03-Obcrschusses stabil; mit fortschreitender Reinigung wird sie in- 
stabil. Durch Oxydation mit KMn04 kann iiber eine Reihe von Verbb. eine gelbo 
Verb. erhalten werden, die durch Al u. H2S04 wieder in das Bor-Molybdiinblau zuriick- 
verwandelt wird. (Compt. rend. Acad. Sciences 1 9 4 . 1942—44. 30/5. 1932.) L o r e n z .

Keizo Iwase und Masaji Fukusima, Einige Versuche mit Perowskit (CaO-TiO2) 
und Titanit (CaO-Ti02-S i0 2). Es wurde untersucht, unter welchen Bedingungen 
das Perowskit aus gesehmolzenem Titanit auskrystallisiert u. ob das Perowskit oder 
das Titanit die stabilere Verb. im S y s te m , das aus einer aquimolekularen Misehung 
von CaO, S i02 u. T i02 besteht, ist. Zu diesem Zweck wurde das Perowskit u. das Titanit 
aus den Komponenten, unter Verwendung von CaC03 an Stelle von CaO, synthet. 
hergestellt u. mittels D E B Y E -SC H ER R ER -A ufnahm en u. u. Mk. id e n tif iz ie r t .  Es zeigt 
sich, daB beim A b sch rec k en  der auf 3G0° unterkuhlten S ch m elzen  von Titanit nur ein 
Glas erhalten wird. Erst bei einer Unterkiihlung auf 1280° gelingt es, im Glase Dendriten 
von Perowskit zu erhalten. Aus der Stabilitatsunters. folgt weiter, daB das Titanit 
stabiler ais die Misehung Perowskit +  S i02 ist. Aus dem Haltepunkt der Abkiihlungs- 
kurven konnte der Schmdzpunkl des Titanits zu 1382° ermittelt werden. Nach der- 
selben Methode ergaben sich fiir LiSi03 F. 1202° u. fiir NaSi03 F. 1088°. (Science 
Reports Tóhoku Imp. Univ. [1] 2 1 . 114—26. Buli. chem. Soc. Japan 7. 91—102. 
Marz 1932. Sendai, Tóhoku Imp. Univ., Res. Inst. for Iron, Steel and Other 
Metals.) K l e y e r .

H einrich Carlsohn, Ober eino neue Klasse von Verbirulimgen des positiv einwertigen Jods 
Leipzig: S. Hirzcl 1932. (63 S.) S°.

C. Mineralogische und geologisclie Chemie.
S. B. Hendricks, W. L. Hill, K. D. Jacob und M. E. Jefferson, Struktur- 

charakteristik apatituhnlicher Substanzen und die Zusammensetzung ton Phosphaten aus 
Gesteinen und Knochen, bestimmt durch mikroskopische und rontgenographische Unler- 
suchungen. Aus der mikroskop, u. róntgenograph. Unters. nach der Pulvermethode 
ergab sich, daB die kontinentalen Phosphatgesteine yorwiegend aus submikroskop. 
Fluorapatit, Ca10F2(PO4)6, bestehen. Es zeigt sich weiter, daB die Verbb. Ca10(OH)2- 
(P04)6> Cag(H20 )2(P04)n u. Ca10CO3(PO4)6H2O eine ausgedehnte Reihe von festen Lsgg. 
mit dem Fluorapatit bilden, von denen einige Glieder in den bekannten Gesteinen 
vorkommen. So ist das Phosphatgestein von der Insel Curaęao yorwiegend ein Hydrat 
des Tricalciumphosphats, Ca9(H20)2(P04)„. Ein Hydrozyfluorapatit, Ca10(F, ÓH)2- 
(P04)6, in dem etwa die Hiilfte des OH-  durch F _ ersetzt ist, kommt auf der Weihnachts- 
insel, auf der Nauruinsel u. auf den Ozeanischen Inseln vor. Der von der organ. Materio 
befreite tier. Knochen besteht aus einem Carbonatapatit, Can,C03(P04)6-H20 , weleher 
mit dem Fluorapatit isomorph ist. Ein Oxyapatit Ca10O(PO4)6 kann durch Gliihen 
von IIydroxyapatit oder von Knochen bei 900° bis zur Gewiehtskonstanz erhalten werden. 
Das apatitahnliclie Gitter des hydrat. Tricalciumphosphats wird beim Gliihen auf
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900° zerstort. (Ind. cngin. Cliem. 23. 1413—18. 1931. Washington, Department of 
Agriculture.) K l e v e r .

S. B. Hendricks, M. E. Jefferson und V. M. Mosley, Die KrystalUtrulcturen 
einiger natiirlicher und synłhetischer apatitahnlicher Substanzen. (Vgl. vorst. Ref.) Die 
Krystallstrukturen der die Apatitgruppo bildenden Verbb. wurden rontgenograph. 
nach der W EISZENBERG- u . der Pulvermethode untersucht. Es zeigt sich, daB dio 
Strukturen dieser Gruppe augcnscheinlicli durch eine isomorplie Vertretung des E-Ions 
durch C03-, OH-, Si02-Gruppen oder durch O, C1-, Br- u. J-Ionen gedeutet werden 
konnen. Auf Grund dieser t)berlegungen wird dic angenaherte Struktur eines mog- 
lichen Chlorfluorapatits, Ca10ClF(PO',)(J, durch Ersatz eines E-Ions durch Cl-  im Apatit- 
gitter abgelcitet. Die Unters. der Krystalle von Pyromorphił, Pb,0Cl2(PO4)0, Mimełil, 
PbłoCl2(AsO4)0, Yanadinit, Pb10Cla(V04)0, u. Chlorapalit, Ca10Cl2(PO4)c, crgaben Struk
turen, dio ahnlich sind der von M e h m e l  (C. 1930. II. 3530) fiir den Fluorapatit er- 
mittelten. Fiir dic Struktur des Fluorapatits u. des 1 lydroxyapatits konnto die gleiehe 
Struktur wio dio yon NAr a y -S z a b ó  (C. 1931. I. 247) fur den Fluorapatit ermittelte, 
gefunden werden. Dio Pulveraufnahmen von Oxyapatit■, Ca100 (P 0 4)c, eines Hydrats 
von Tricalciumphosphat, Ca9(Hs0 )2(P04)c u. einer Phospliorsiiureverb. aus Knochen, 
Cał(1(CO3)(H2O)(PO4)0, unterschoiden sich nur selir wenig von denjonigen der Hydr- 
oxy- u. Fluorapatite. Es ist jedoch wahrscheinlich, daB diese Verbb. strukturell dem 
Pyromorphit noeh ahnlicher sind. Aus diesen Strukturbestrahlungen ergibt sich, daB 
das Hydrat des Tricalciumphosphats die angegcbenc Zus. besitzt u. daB das aus den 
Knochen gewonnene Phosphat hydratisiert ist. (Ztschr. Kristallogr., Kristallgeometr., 
Kristallpliysik, Kristallchem. 81. 352—69. 1932. Washington.) IvLEVER.

— , Die Titanmineralim. Ihre Vorkommen. (R ev. Produits ehim. 35. 193—95. 
15/4. 1932.) R . K . Mu l l e r .

Heinrich Stuchlick, Graphilvorkommen in den Bergen von Oorj. Gutachten uber 
das Graphitvork. im Distrikt Gorj (Rumanien). Geolog. Verhaltnisse. Abbau- u. Auf- 
boreitungsnioglichkeiten. Analysc des Rohgraphits: 42,7—69,1% C, 0,4—0,5% S, 
30,0—46,8% Asche, 0,4—11,0% Feuchtigkeit. (Miniera 7. 2207—16. 1932.) S a i l e r .

G. Vibert Douglas, Mineralisierung in Nord-Rhodesien. Die A rt der Erzbildung
u. die nachtriigliche Anreiehcrung dor Erze ais Sulfide oder Carbonato wird besprochen 
u. ihr Zusammenhang m it der Gesteinsbldg. klargelegt. (Economic Geology 27. 380—86. 
Juni/Juli 1932.) E n s z l i .nt.

N. S. Lawrowitsch und D. J. Terskow, Ckalikou-sk-Magnesitlagerstałte im Siid- 
ural. (Minerał. Rolistoffe [russ.: Mineralnoje Śsyrje] 6. 453—76. 1931.) ScHONFEl.D.

Alan Coulson, Phosphatknollen im Geelong-Distrikt. In den mioeiinen Kalken 
.u. Mergeln kommen Phosphatknollen betrachtlichor GróBe m it dcnselben Fossilien, 
wic der benachbarte Kalkstein vor. Die Phospliato sind amorph u. durch Verdriingung 
des Kalkes durch phosphorsaures W. entstanden. (Proceed. Roy. Soc. Victoria 44. 
118—27. 20/4. 1932.) E n s z l in .

— , Uber Kieselgur. Zusammenfassung. (Keram. Rdsch. 40. 322—23. 23/6. 
1932.) _  ____  LESZYNSKI.

E. S. Dana, Text book of mineralogy. London: Chapman & H. 1932. 34 s. net.

D. Organische Chemie.
W. Hiickel und W. Gelmroth, Die Forlschritte in der organisehen Chemie 1029 

bis 1931. I. Allgemeiner und physikalisch-chemi.icher Teil. tlbersicht uber die Leit- 
linicn des Fortschritts auf den einzelnen Gebieten. (Angew. Chem. 45. 457—71. 9/7. 
1932. Greifswald, Univ.) B e i i r l e .

E. H. Farmer, Organische Chemie. I. Aliphatische Abteilung. F o rts c h r i t ts b e r ic h t .  
(Annual Reports Progress Chem. 28. 66—105. 1932.) BEHRLE.

J. W. Baker und G. M. Bennett, Organische Chemie. II. Homocydwche Ab
teilung. (I. vgl. vorst. Ref.) Fortschrittsbericht. (Annual Reports Progress Chem. 28. 
105—46. 1932.) BEHRLE.

S. G. P. Plant, Organische Chemie. H I. Helerocydisćhe Abteilung. (II. vgl. vorst. 
Ref.) Fortschrittsbericht. (Annual Reports Progress Chem. 2S. 147—78. 1932.) H eiirlk .

H. D. Hinton und J. A. Nieuwland, Organische Reaktionen mit Borfluorid. 
I. Die Darstellung von Estern. Die von B o w l u s  u. NIEUWLAND (C. 1931. I I .  3096) 
beschriebene Verb. 2 CH3-CCLH +  B F:l kann ais Katalysator zur Darst. von Athyl-
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acetal aus A. u. Eg. u. von Propylacelat aus Propylalkohol u. Eg. dienen. Analoge 
Rkk. lassen sich mit der 1. o. beschricbenen Verb. C JI5-C02H +  BF3 ausfiihren. — 
Beim Einleiten von BF3 in hóhere aliphat. Alkohole entstehen KW-stoffe u. stark 
saure, raucltende FIL, die den Lsgg. von BF3 in A. oder Methanol ahnlich sind. (Journ. 
Amer. chem. Soe. 54. 2017—18. Mai 1932.) O s t e r t a g .

F. J. Sowa, H. D. Hinton und J. A. Nieuwland, Organische Reaktionen mit 
Borfluorid. II. Die Umlagerung von Alkylphenylathern. (I. vgl. vorst. Ref.) Die Uni- 
lagerung von Alkylphenylathern zu substituierten Phenolen wird durch BF3 beschleu- 
nigt. Zur Ausfiihrung der Rk. leitet man ca. 3 Gew.-°/o BF3 in den Phenolather u. 
schiittelt; hierbei steigt die Temp. an u. die Lsg. wird rot; man erwarmt auf 85° u. 
schiittelt 5 Min. oder laCt iiber Nacht stehen. Trennung des Phenols vom unveranderten 
Ather durch NaOH. — Darst. der verwendeten Phenolather durch Umsetzung des 
Phenols mit KOH u. wenig W. u. Behandlung m it Alkylbromid. Isopropylpkenyl- 
dther, Kp. 178°, D .204 0,975, nn20 =  1,4992, liefert bei der Umlagerung durch BF3
o-Isopropylphenol, Kp. 212—214°, D .254 1,004, n t !5 §= 1,5310. Isopropyl-o-kresyl- 
ather, Kp. 193°, D.20, 0,953, nn20 =  1,5040, liefert 2-Methyl-4-isopropylphenol, Kp. 231 
bis 235°, D .254 0,975, nn25 =  1,5230. Isopropyl-m-kresylcither, Kp. 194°, D .204 0,931, 
u i)20 =  1,4959, liefert 3-Mdhyl-z-isopropylphenol, Kp. 230—236°, D .264 0,989, nu2S =  
1,5275. Isopropyl-p-krcsylather, Kp. 194°, D .204 0,927, no20 =  1,4952, liefert 4-Melhyl-
2-isopropylplienol, Kp. 233—236°, D.254 0,982, nn25 =  1,5270. (Journ. Amer. ehem. 
Soc. 54. 2019—21. Mai 1932. Notre Dame [Indiana], Univ.) O s t e r t a g .

George Stafford Whitby und wilfred Gallay, Untersuchungen iiber Polymere 
und Polymerisation. V. Der Einflu/i von Melhyl- und Phenylsubstiiution auf die Póly- 
merisierbarkeil von Butadien. (IV. vgl. C. 1933. I. 3161.) Vff. imtersuchen 9 methyl- 
substituierte u. 4 plienylsubstituierte Butadiene auf ihr Verh. bei der Polymerisation. 
Es geht aus den Resultaten hcrvor, daB die Anwesenheit einer endstandigen CH2-Gruppo 
die Polymerisation begiinstigt, wahrend dio Polymerisationsfahigkeit, u. zwar besonders 
die Fiihigkeit zur Bldg. hochpolymerer Prodd., durch zunehmende Substitution herab- 
gesetzt wird. Die 5 someren Dimethylbutadiene ordnen sich beziiglich der Polymeri- 
sationsgeschwindigkeit bei 100 u. bei 150° in die gleiche Reihe; das 2,3-Deriv. oline 
endstandige Substitution polymerisiert sich am schnellsten, das 1,4-Deriv. am lang- 
sainsten. Die 1,1-Yerb. polymerisiert sich in groCercm Umfang, aber in cinem erheblich 
geringeren Grad ais die 1,4-Verb.; es liefert ais „hoheres Polymeres" nur ein Ol von 
relatir geringem Mol.-Gew. Die 1,2-Verb. gibt ein festes Gel, das schwerlich ais lcaut- 
schukartig bezeichnet werden kami. Alle 5 Dimethylbutadiene liefern bei 100 u. 150° 
grofie Mengen oliger Dimeren; das Verhaltnis von Dimerem zu hoherem Polymerem 
ist bei 150° hóher ais bei 100°. 1,1- u. ł,2-Dimethylbutadien liefern zwei Dimcre, die 
iibrigen nur eines. Die Dimeren sind samtlich oycl. u. nicht weiter polymerisierbar. —
1,1,3- u. 1,1,4-Trimethylbutadien werden durch Hitze schwacher polymerisiert ais 
die entsprechenden Dimethylderiw. (1,1 u. 1,3 oder 1,1 u. 1,4); konz. H ,S04 polymeri
siert das 1,1,3-Deriy. zu 81%, das l,l,4-Deriv. nicht. Beim 1,1,4,4-Tetramethylbutadien, 
das keinen endstandigen H  mehr enthalt, ist die Polymerisationsfahigkeit bis auf Spuren 
verscliwunden; 1,2,3,4-Tetramethylbutadien verandert sich bei 100° kaum u. polymeri
siert sich bei 235° in 5 Tagcn zu 80 °/0, wobei fast die H alf te des Prod. aus einem Penta- 
meren besteht. — 1-Phenylbutadien u. l-Phenyl-3-methylbutadicn polymerisieren 
sich yiel rascher ais Butadien u. Isopren; es gelang nicht, monomeres Phenylmethj’1- 
butadien zu isolieren. Die Phenylbutadienc liefern eyel. Dimere, aber keine kautschuk- 
ahnlichen Prodd. 1,3-Diphenylbutadien wurde ebcnfalls nur in Form des Dimeren 
gewonnen. Im Gregensatz zum 1,3- u. 2,3-Diphenylbutadien ist 1,4-Diphenylbutadien 
iufolge seiner zwei endstandigen Substituenten bis zum F. (150°) bestandig u. polymeri
siert sich erst oberhalb dieser Temp. Bei 235° erhalt man ein gelatinoses Prod. von 
niederem Polymerisationsgrad; mit SbCl6 entsteht ein amorphes graues Pulver. 1,2,3,4- 
u. 1,1,4,4-Tetraphenylbutadien werden bei 235° nur wenig yerandert; durch SbĆls 
wird nur das erstere polymerisiert. — Angesiehts der Tatsaehe, daB Substituenten 
in den Stellungen 1,4 die Polymerisation von Butadien yerzogern oder verhindern 
konnen, yertreten Vff. im Gegensatz zu S ta t jd in g e r  u . F r i t s c h i  (C. 1923. I. 69) 
die Auffassung, daB bei der Polymerisation H-Wanderung u. 1,4-Addition erfolgt: 
v I

CII2: C(CII3)-C(CH3) : CU, +  H- CH : C(CH3) • C(CH3) : CH2 — y
I ________ !

CH3 • C(CH3) : C(CH3) • CHS • C H : C(CH3) ■ C(CH3) : CH, usw.
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Boi der Kin w. von CH3MgJ auf Bonza lace tophenon erfolgt zu 70% 1,2-Addition untcr 
Bldg. von 1,3-DiphenyIbutadien u. zu 21% 1,4-Addition zu /?-Phenylbutyrophenon.

V o r s u c h e. 2,3-Dimethylbutadien, aus Pinakon mit HBr, Kp. 69—70°, nn2° =  
1,4375, D.20., 0,7263. — 1,3-Dimethylbutadien, aus 4-Methylpenten-(2)-ol-(4) mit HBr, 
Kp. 76—77°, lin20 =  1,4418, I).20, 0,7215. — Tiglinaldchyd, durch Erhitzen von Acet- 
aldehyd u. Propionaldehyd mit wss. Na-Acetatlsg. auf 100°. Kp. 114—117°. Daraus 
mit ĆHjMgJ 3-Methylpenien-(2)-ol-(4), Kp.n5 88—90°, das mit HBr in 1,2-Dimethyl- 
butadien umgcwandelt wurde. Kp. 76—79°, nn20 =  1,4528, l).20, 0,7452. — Hexeii- 
(2)-ol-(4), aus Crotonaldeliyd u. CH3MgJ, Kp.ns 85—87°. Mit HBr 1,4-Dimethyl- 
butadien, Kp. 80—82°, nn20 =  1,4502, D .204 0,7167. — 1,1-Dim elh ylbuta d i en. Man er- 
liitzt 2-Methylpentandiol-(2,4) (aus Diacetonalkohol) mit 48%ig. HBr u. Bimsstein 
untcr einer Hempelkolonne u. halt die Dampftemp. unterhalb 95°. Kp. 76—77°, iid2° =  
1,4472, D.204 0,7204. Nach D i e l s  u .  A l d e r  (C. 1929. II. 564) u. F a r m e r ,  L a w r e n c e  
u. S c o t t  (C. 1930. II. 368) ist der so erhaltene KW-stoff 1,3-Dimethylbutadien; Vff. 
sind indessen der Ansicht, daB ihr Praparat tatsachlich dic l,l-Verb. ist, weil es sich 
in seinen Eigg. u. im Verh. boi der Polymerisation wesentlich vom 1,3-Dimethylbutadien 
untersolieidet. — Bei langereni Erhitzen der Diinethylbutadienc liefern dic 2,3- u. die
1.3-Verb. weiBe, ciast. Massen, die 1,2-Vcrb. bei 100° ein ziemlich óliges Gel, bei 150° 
eine gelatinosc M., die 1,4-Verb. bei 100° ein weiches Gel, bei 150° ein zahes Ol, dic
1.1-Verb. ein Ol. Daneben entstehen dic nachfolgenden Dimeren: Dimeres 2,3-Dimetkyl- 
butadien, K p.„ 95°, no20 =  1,4815. Dimere 1,2-Dimethylbutadiene, Kp.18 97—100°, 
no20 =  1,4815 (Hauptprod.), u. K p.in 108— 110°, nn20 =  1,4850. Dimere 1,1-Dimethyl- 
buladiene, K p .l6 94—97°, nn20 =  1,4752 (Hauptprod.), u. K p.](i 105—108°, no20 =  
1,4800. Dimeres 1,3-Dimethylbutadien, K p .10 90—92°, nu20 =  1,4758. Dimere 1,4-Di- 
melhylbutadiene, K p .20 90°, nn20 =  1,4695 (Hauptprod.), u. K p .,0 96—98°. — Bei der 
Einw. von SnCl4 in Chlf. lieferte nur 2,3-Dimethylbutadien ein festes Prod. — 1,1,3-Tri- 
methylbutadien-(l,3), aus 2,4-Dimethylpenten-(2)-ol-(4) durch Dest. unter gewóhnlicliem 
Druck. K p .74 , 92°. Gibt mit 80%ig. H ,S04 bei 0° cin Dimeres, K p .8 87—89°, nn20 =  
1,4804, u. geringere Mengen eines Trimeren, K p .4 170—175° u. eines undestillierbaren 
Pentameren. Beim Erhitzen auf 100 bzw. 150° u. nachlierigcn Aufbewahren entstelit 
neben dem Dimeren, ein gelatinóses 01 (Tetrameres). SnCl4 u. SbCl5 liefern geringe 
Mengen rotlichcr halogenhaltiger Ole. — 5-Methylhexen-{2)-ol-(4), aus Crotonaldehyd 
u. (CII3)2CHMgBr, Kp.100 90—93°. Gibt mit 48%ig. HBr l,l,4-Trimethylbntadien-(l,3), 
Kp. 97—99°, nn20 =  1,4585, D.204 0,7461. Wird durch 80%ig. H2SÓ, bei 0° nicht 
yerandert. Durch Hitzepolymerisation Dimeres, Kp.s 92—95°, nn20 =  1,5037. —
3.1-Dimethylhexandiol-(3,4), aus Methylathylketon mit ainalgamiertem Mg in Bzl. 
Ivj).55 124—127°. Gibt bei der Entwasserung mit einer Spur verd. H 2S04 1,2,3,4-Tetra- 
methylbutadien-(l,3), K p .100 71—73°. Dieser polymerisiert sich bei 235° zu Dimerem 
(Kp.,, 127—132°, nn20 =  1,4900), Trimerem (Kp.,„ 170—180°) u. Pentamercm (Ruck- 
stand). — Dimeres 1,3-Diphenylbutadien-(1,3), C32H2S, wird an Stelle des Diphenyl- 
butadiens bei der Einw. von CH3-MgJ auf Benzalacetophenon erhalten. Krystalle aus 
A., F. 167°. Bleibt beim Erhitzen unverandert. Die alkoh. Mutterlaugen enthalten
1.3-Diplienylbutanon-(l), C16H ,0O, Krystalle aus 50%ig. Methanol, F. 74°. — Dimeres
l-Phenyl-3-methylbutadien-(l,3), bei der Einw. von CH3-MgJ auf Benzalaceton u. 
Behandlung des Rk.-Prod. mit Acetanhydrid. Kp .2 180—185°. Wird durch Erhitzen 
fiir sich auf 250° oder mit Benzoylpcroxyd auf 100°, sowio durch SnCl4 nicht yerandert. — 
trans-trans-l,4-Diphe7iylb‘uladien-(1.3), aus Zimtaldehyd u. Phenylessigsaure, griin u. 
blau fluorescierende gelbe Krystalle, F. 150°. Gibt bei 235° ein zahes Ol, mit SbCl5 
in Chlf. ein graues, amorphes Pulver (aus Bzl. -j- A.), F. 243—250°. — 1,2,3,4-Tetra- 
phenylbutadien-(l,3), aus Desoxybenzoinpinakon u. CH3-COCl, F. 183° (aus Eg.). Gibt 
mit SbCl5 in Chlf. unter Violettfarbung geringe Mengen eines rotlichgelben amorphen 
Pulvers, das bis 350° nicht schm. Bei 235° entsteht cin zahes, helles 01. — Telraphenyl- 
lelramethylenglykol, aus Bernsteinsaureester u. Cf,H5-MgBr, F. 206°. Daraus beim 
Kochen mit Eg. u. konz. HC1 l,l,4,4-Tetraphenylbutadien-(l,3), F. 202°. Gibt beim 
Erhitzen auf 235° in sehr geringer Mcnge ein rótlichgelbes Pulver, bleibt bei Einw. 
von SbCl. in Chlf. unverandert. (Canadian Journ. Res. 6. 280—91. Marz 1932. Montreal 
[Kanada], Mc Gili Univ.) O S T E R T A G .

01iver Kanim und C. S. Marvel, Allylalkohol. Durch Erhitzen von Glyccrin 
m it techn. Ameisensaure werden 45—47% Ausbeute an reinem Allylalkohol erhalten. 
Trocknen des Allylalkohols erfolgt durch Kochen mit geschm. K 2C03 bzw. durch Dest. 
mit CC14. (Organie Syntheses. Sammelband 1. 34—37. 1932.) B e h r l e .



Homer Adkins und B. H. Nissen, Acetal. Dio Darst. ist bereits referierfc in 
C. 1923. I. 1013. (Organie Syntheses. Śammelband 1. 1—2. 1932.) B e h b l e .

Homer Adkins und W. H. Hartung, Acrolein. Erhitzon von Glycerin mit 
K HS04 in Ggw. von K,SO,, u. etwas Hydrochinon liefert 33—48% Ausbeute an Acrolein. 
(Organie Syntheses. Śammelband 1. 14—17. 1932.) B e h r le .

Stephen A. Karasiewicz, Die Darstellung von Telrałhiopenlon. Vf. erbiolt dieso 
Substauz einfaeher u. in besserer Ausbeuto, ais F r o m m  u . B a u m a n n , Ber. Dtsch. chem. 
Ges. 22 [1889]. 1044, indem er Jod in Aceton lóste u. H2S mehrero Stdn. cinleitete. 
Es schieden sich, besonders in der Kalte, weiBc Krystallo yon Telrathiopenlon, Ci5Hj8S4, 
aus, F . 170—171°, wl. in Aceton. Erfolgt dio Rk. unter Zugabe yon Oleinsauro, so bildon 
sich an der Beriihrungsflaehc der beiden F il .  besonders reine Krystallo. Durch Red. 
von Tetrathiopenton m it Na in fl. Ammoniak entsteht Isopropylmercaptan, das ais
з,5-Dinitrobenzoylderiv. identifiziert wurde. (Journ. Amer. chem. Soc. 54. 2556—57.
Juni 1932. Chicago, Illinois, Northwestern Univ. Medical School.) STOLPP.

E. Beri und A. Kulbnann, Ober die HersleUung des Ketens durch katalytische 
Spaltung von Aceton. Vff. untcrsuchen dio Horst, yon Keten aus Aceton. Mit Ton- 
scherben ais Katalysator werdon bei Tempp. um 700° 35,7% Ketenausbeute erreicht. 
Ist das Vorhaltnis des oingefiihrten zum umgesetzten Aceton sehr groB (9: 1), so kann 
die Ausbeute sogar auf 49,36% Keten gestcigert werden. Bauxit, Zin,koxyd u. Alu- 
miniumoxyd sowie Kupferoxyd sind ais Katalysatoron unbrauchbar. GemaB E. P. 
237573 (vgl. C. 1926. I. 228) verwendcn Vff. Bimsstein, der mit Sehwermetallsalzlsgg. 
getrankt ist. Mit Katalysatoron, zu dereń Herst. konz. Lsgg. yerwendet WTirdon, 
wurden schleehte Ausbeuten erhalten. Bei Anwendung yon 10—20%ig. Lsgg. yon 
MgS04, MnSOj, Cr2(SO.f)3, A12(S04)3 wurden Ausbeuten bis zu 55% Keten erhalten. 
Dio besten Ergebnisse lieferte ein Katalysator aus V20 5 auf Bimsstein, es wurden 
Ausbeuten bis zu 74% Keten erhalten. Daboi war es am gunstigsten, wenn der K a
talysator durch therm. Zers. des Vanadinsulfates hergestellt war. Ausbeuten von iiber 
60% werden aucli mit ThO., Co02 u. A14C3 auf Bimsstein erhalten. (Ber. Dtsch. chem. 
Ges. 65. 1114—21. 6/7. 1932. Darmstadt, Techn. Hochsch.) WlNNACKER.

Urion, Thermische Zersetzung der Acyloine. (Vgl. C. 1930. II. 2118.) Vf. nimmt 
an, daB sich das Dimnylglykól bei der therm. Zers. (1. c.) durch a,y-Wanderung eines

_ H-Atoms zu einem Acyloin isomerisiert,
CII3 • CH, - CO ____ Cir3 • CII2 • CIIO welches sodann in Propionaldehyd u.
CH,:CH • CH-OII C II,: CII •CIIO Acrolein zerfallt (s. nebenst.). Bei der

Zers. des Erylhróls iiber Cu ist es Vf. go- 
lungen, das Zwischenprod., Athylkelol, zu isolieren:

CH2: CH• CH(OH) • CH.,• OH —-y CH3■ CH2• CO■ CH2■ OH .
Diescs zerfallt teilweise unter Bldg. von Propionaldehyd. Femer wurden Dipropionyl
и. in, den Gascn rcichlich CO u. C02 festgestellt. — Nimmt man hinzu, daB Bcnzoin
durch Erhitzen u. a. Benzaldehyd u. Benzil liefert, so liegt die Annahme nahe, daB
die therm. Zers. der Acyloine allgemein zu Aldehydcn u. a-Diketonen fiihrt:

R ' S oI cS ? ,o S ^ r -c h o  u- R CO-CO-R.
Im lotzteren Falle sollten die Aldehyde R CHO u. H-CHO entstehon, aber an Stello 
des H-CHO treten CO u. C02 auf. Vf. hat die Richtigkeit obigen Schemas an einigen 
Fiillen bewiesen. — 1. Propioin, C2H5-CO'CH(OH) C2H5. Bei 320° iiber Bimsstein 
u. Ala0 3 geleitet. Erhalten: Propionaldehyd (Semiearbazon, F. 156°) u. Dipropionyl 
(Phenylosazon, F. 161°). — 2. Acelol, CH3 • CO • CH2 • OH. Unter gloichon Bedingungcn 
Bldg. von Acetaldehyd u. Diacelyl (Phenylosazon, F. 243—244°; Dioxiin, F. 234—235°). 
Ferner reiehlich CO u. CO,. — 3. Glycid, CH2—CH-CH2-OH. Teils Isomerisierungu_o-i
zu Acelol (Phenylosazon, F. 195— 198°; Semiearbazon, F. 147—148°), teils Dehydrati- 
sierung zu Acrolein. Das Acetol wird teilweise weiter wie yorst. zers. — Dio Bldg. 
dieser Spaltprodd. wird am besten verstandlich, wenn man die intermediare Existenz 
der Radikalo R-CO u. H annimmt, aus denen R-CHO u. R-CO-CO-R heryorgehen 
miissen. Die Richtigkeit dieser Annahme konnte durch Zers. der Brenztraubensaure 
uber Cu bei 300° bewiesen werden. AuBer reichlich CO, wurden Acetaldehyd u. ein 
Gemisch von Diacelyl u. Methylglyoxal erhalten, welches mittels der Ni-Salze der Oxime 
getrennt wurde. Das Methylglyoxal ist durch Red. der Saure entstanden. Dioso Zers. 
erleidet. jedoch nur ein kleiner Teil der Saure; ca. 70% werden in Brenztceinsdiire 
(F. 112,5°) umgewandelt. (Compt. rend. Acad. Sciences 194. 2145—46. 13/6. 1932.) L b .
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Antal TJrmanczy, Ober die Ncnlralsalzwirhmg der Jtcakiion ztcischai Jod und 
Ameisenmurc. Der von B e rk o v its  festgestellte Mechanismus der Rk.:

HCOO- +  J 2 =  H+ +  2 J -  +  C02 
wird bestatigt. Von den Neutralsalzcn wirkon K jS04, Ńa2S04, Li:SO.,, MgSO.,, K N 03, 
XaN03, Ba(N03)2, KC1 beschleunigend, NaCl, B a d 2, CaCl., MgCl2, LiN03, Ca(N03)2, 
Mg(N03)2 verzogernd. Es wird gezeigt, daB die Ionen ./3' u. ,12CV m it Ameisensaure 
nicht- rcagieren u. die Grube-SciiMIDscHo Regel auch bei kleincrcn Salzkonzz. giiltig 
ist. (Mngyar Chemiai Folyóirat 38. 56—74. Marz/Juni 1932. Szeged [Ungarn], 
Unir.) "  S a i le r .

G. H. Coleman und A. M. Alvarado, Acetamid. 3 kg Eg. werden mit einer 
Menge Aminoniumcarbonat, die 400 g NH3 entspricht, eine Reihe von Stdn. unter 
Fraktionierung gekoeht. Ausbeute 87—90%- Das erhaltene Acetamid kann aus einer 
Mischung von B zl. u. Essigester umkrystallisiert werden, F. 81°. (Organie Syntheses. 
Sammelband 1. 3—4. 1932.) B e h r l e .

Felix Seidel, Ober die Bildung des Triacetylessigeslers. Die Existenz des Tri- 
aceiylessigeslers, (CH3-C0)3C-C02C2H5 (III), ist bisher verneint worden (Literatur vgl. 
Original). Es ist darauf hinzuweisen, daB die elementaranalyt. Unterscheidung von 
Mono-(I), Di-(II) u. Triacetylessigester (III) prakt. unmoglich ist. Ebenso wenig ist 
nach den vorliegenden Kp.-Angaben eine Trennung von I I  u. I I I  durch fraktionierte 
Dest. zu erwarten. Yf. hat nun bewiesen, daB bei der Darst. von II  nach Cl.AJSEN u. 
Z e d e l  (L iebigs Ann. 277 [1893]. 171) auch etwas I I I  entsteht. Wenn die Abtrennung 
von II  untcrbleibt u. dio ganze FI. fraktioniert wird, so lassen sich in den cinzclncn 
Fraktionen I, I I  u. III  durch ihre Kondensationsprodd. mit Hydrazin nachweisen,
1 ais 3-Methylpyrazolon-(5), II  ais IV u. I II  ais das bisher unbckanntc V, welches wegen 
seiner vólligen Untósliclikeit in W. leicht isolier- u. erkennbar ist. — Verss., I II  aus II 
zu synthetisieren, schlugcn fehl. — V rcagiert ais Keton mit Phenylhydrazin u. liefert
2 Verbb., F. 210—215° (farblos, krystallin) u. F. 248° (strohgelbe Nadelehen). — Zur 
weiteren Unterscheidung von I, I I  u. I II  wurde noch die Bromtitration herangezogen. 
Zunachst, wurde das Kcto-Enolgleicbgcwicht von II  in A. bestimmt; der Enolgeh. 
bctriigt 86—86,5% u. ist weitgehend unabhangig von Temp. u. Konz. Die Titration 
der yerschiedenen Fraktionen hat ergeben, daB der Br-Verbrauch bis zu der Fraktion 
ansteigt, welche II  in groCter Menge enthalt. Dies ist yerstandlich, da I  im Glcich- 
gcwicht ca. 7%  Enol enthalt u. III iiberhaupt nicht enolisierbar ist, so daC dic heher 
sd. Fraktionen weniger Br verbrauchen miissen. Diese letztere Differenz gestattet 
einen annahernden RuckschluC auf die Menge des vorhandcnen III. — SchlieClich 
hat Vf. dio Darst. des mit II  isomeren O-Acctylacetessigesters oder fi-Ace(oxyisocroton- 
saureesters, CH3■ C(0 ■ CO ■ CH3) : CII■ COX'?H,„ nach N ef (Liebigs Ann. 276 [1893]. 
212) Tcrsucht, da derselbe mit II ident. sein konnic. Tatsachlich lieferte der Ester 
m it NjH., 3,5-Dimsłhylpyrazol. gebildet aus IV durch Eliminierung des C02C;H5. Seine 
Existcnz ist somit zweifelhaft.

CII3- C = X ------- N IV CII3- C = N ------ N V
ÓH(C02C5H5).C-CIT3 CH3- CO-Ć(COaCsHf).C .C II3

V e r  s u c h e. Na-Acetessigester u. Acctylclilorid in A. nach der Cl.AISENschen 
Vorschrift urngcsetzt, Rk.-Prod. unter 14 mm fraktioniert. In den Fraktionen 75—85° 
u. 85—97° lieB sich nur I  ais 3-Methy]pyrazolon-(5) nachweisen. Fraktion 97—105° 
in wenig CH3OII mit N2H4-Hydrat 60 Min. gekoeht u. 12 Stdn. stehen gelassen; Nd. 
war 3,5-Dimelkyl-4-acetylpyrazol-4-carbo)imiiredthylester, C10H 1,O3i\2 (V), aus Aceton 
oder Eg., F. 188°; aus dem Filtrat mit W. 3,5-Dimelhylpyrazol-4-carbonsavrecsler (R  ) 
u. etwas 3-Methylpyrazolon-(5); die Fraktion enthielt also II u. III; etwas I  vcrmutlich 
durch Zers. gebildet. Fraktion 105—125° lieferte wenig 3-MethyIpyrazolon-(5) u. mehr
3,5-Dimethylpyraźol, enthielt also I  u. II. Hohcre Fraktionen gaben keine krystalline 
Substanz. — Durch Reinigung des rohen Rk.-Prod. iiber das Cu-Salz wurde reiner II 
erhalten. — fl-Ac£toxyisocrotonsriureesler. I  mit Acetanhydrid 28 Stdn. auf 170—1S0° 
erhitzt, dann fraktioniert. Fraktion 90—105° (14 mm) lieferte mit N2H4 3,5-Dimethyl- 
pyrazol, aus Aceton oder Bzl. Nadelehen, F. 106—109°. Bei Wiederholung wurde 
aus Fraktion 65—90° (13 mm) ein Prod. von F. 192° (aus A.) erhalten; Zus. anscheinend 
C10H„O3N2. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 65. 1205— 11. 6/7. 1932. Tiibingen, Univ.) Lb.

Ralph W. Thomas und H. A. Schuette, Die Zersetzung ron n-Valerolacton. Vff. 
zeigen. daB die von ihnen mitgeteilte Zers. des n-Valerolactons bei Atmospharendruck 
(C. 1930. II. 1212) hauptsachlich auf der Bldg. eines Polymerisationsprod. u. nur zu
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einem sehr geringen Teil auf einer C02-Abspaltung beruht. (Journ. Amer. Chem. Soc. 
54. 3008—09. Juli 1932. Madison. Univ. of Wisconsin.) B e h r l e .

H. Rupe und Ernst Willi, Darslellung hoher molekularer Fellsaurcn mit Seilcn- 
ketlen. Das benutzto Verf. ist prinzipiell nicht neu. Man gclit von einem gesatt. Methyl- 
keton aus, kondensiert dieses mit Bromcssigestcr u. Zn, spaltet aus dem gebildeten 
Oxyester W. ab, liydriert den ungesatt. Ester, verseift zur Saure, fiihrt dereń Chlorid 
mit Zn(CH3)2 in ein neues gesatt. Metliylketon iiber u. wiederholt nun samtlicho Ope- 
ratiouen. Ausgehend vora Methyl-n-octylketon, CH3- [CHY]T ■ CO ■ CH:i, liaben Vff. 
durch 3-malige Durchfuhrung obiger Rk.-Folge die Sauren I, II u. III  synthetisiert. 
Diese sind schwer bewegliehe, geruchlose, nicht erstarrende Fil. Ihre Na-Salzc sind 
in W. zwl. u. haben den Charakter von Scifen; auch die Ca-, Ba- u. Cu-Salze sind wl. — 
Die Ausbeuten sind bei allen Etappen reclit gut.

I CH3- [CH2]7-CH(CH3)-CH2 C02H
II  CH3• [CH3]7• CH(CH‘)■ CHa• CH(CH3)• CHj■ CO..H

III  CH3- [CH2]7• CH(CH3)• CH .• CH(CII3)• CH2■ CH(CH3)• CH2• C02H
Y o r s u c h e .  Mclhyl-[f}-oxyoclyl]-keton, CH3'[CH2]5'CH (O H )CH 2-COCH3. Ge- 

misch von Onanthol, Aceton u. 3%ig. NaOH 3 Stdn. unter Eiskuhlung, 24 Stdn. 
bei Raumtemp. geschiittelt, m it NaCl gesatt., ausgeathert u. fraktioniert. Fraktion 100 
bis 132° (10 mm) mit NaHS03-Łsg. geschiittelt, Nd. mit Soda zers., mit Dampf dest. usw. 
Kp.]0 128—129°. — Onanthylidenaceton, CH3-[CH2]3 CH: CH-C0-CH3. Durch Er- 
liitzen des vorigcn im Vakuum m it Spur J. Ferner aus dem F iltrat obiger Disulfit- 
verb. K p .10 105°, stark onantholartig riechend. Semicarbazidsemicarbazon, C,jH26O.Nc, 
aus wss. A. Krystalldrusen, F. 172°. — Di-[f}-oxyoctyl]-kelon, C1Tlf3.,03. Dest.-Ruck- 
stand von der Darst. obigen Ketols krystallisiertc im Eissehrank t-eilweisc. Aus verd. A. 
Blattchen, F. 85—80°. — Meihyl-n-oclylkelon, C10H20O. Vorvorigcs in 75%ig- A. mit 
Ni-Katalysator hydriert, mit Dampf dest., mit Bircktifikator abdest., nach Zusatz 
von NaCl ausgeathert, Prod. unter Klihlung mit BECKMANNscher Jlisehung geschiittelt, 
mit Soda alkalisiert, mit Dampf dest. usw. K p .10 92°, Nadeln, F. 2,5°, angenehm 
riechend. Semicarbcizon, CjjH.jON.,, aus A. u. W. Blattchen, F. 126°. — Vorst. Vcrbb. 
sind auch von M u rak a jii (C. 1930. I. 2384) dargestellt worden. — 9-Melliyl-9-oxy- 
un<lecansaure-(ll)-athylester, Ch H2S0 3. Aus Methyloctylketon. Bromessigester u. Zn 
in Bzl. (W.-Bad); unter Eiskuhlung mit verd. H 2SO., zers. usw. K p .J0 157° (geringe 
W.-Abspaltung). — 9-Met.hylundecen-(9)-saure-(ll)-atfiylesler, CH3-[CH2]7‘C(CH3): 
CH-C02C2H5.’ Durch 2-malige Dest. des vorigen m it ctwas ZnCl. unter 60—70 mm. 
Kp.,o 142—143°, fast geruchlos, stark lichtbrechend. —  9-Methylun(lecansanre-(l 1)- 
alhylcster, Cj,H280 2. Durch Hydriercn des vorigen in 90% ’g- A. mit Ni bei Raum
temp. unter 60 a t Ubcrdruck. K p .10 134°, schwach fettsaureahnlich riechend. — 
Freie Saure, C12H240 2 (I). Yorigen mit ca. 18%ig- wss. NaOII 1 */2 Stdc. gekocht, 
mit W. verd., unter Eiskuhlung KMnO.,-Lsg. bis zur Rotung zugegeben, mit etwas A. 
erwarmt usw. K p .10 165,5°, schwach nach Fettsaure riechend. Cu-Salz, CŁITI,(lO.,Cii, 
aus A. +  A. durch Verdunstcn Nadelehen. — Chlorid. I mit 4 Moll. S0C12 24 Stdn. 
stehen gelassen, im Vakuum abgesogen u. dest. Bewegliehe FI. — Me.thyl-[fi-melhyl- 
decyl]-keton, CH3-[CH2]7 CH(CH3)-CH2-C0-CH3. Voriges in cisgckiihlte Lsg. von 
Zn(CH3). in Bzl. eingetropft, uberschiissiges Zn(CH3)2 durch C02-Strom cntfernt, mit 
Eis u. HC1 zers. u. ausgeathert, Prod. iiber das Semicarbazon gereinigt. Kp .10 129°, 
onantholiihnlich riechend. Semicarbazon, Cn H2„ON3, Blattchen, F. 81,5°. — 9,11-Di- 
mcthyl-ll-oxytrideeansaure-(13)-dlhylesler, Cj-jH^O;,. Aus vorigem mit Bromessigester 
u. Zn wic oben. Kp.„ 170—175° (teilweise W.-Abspaltung). — 9,il-Dimethyllridecen-(ll)- 
saure-(13)-alhylesler, CH3-[CH2],-CH(CH3)-CH2-C(CH3): CH-C02C2H 5. Aus yorigem 
mit ZnCl2 wie oben. Kp .,0 160°. — 9,ll-Dimethylłridecanndure-(13)-dłhyUsttr, C17H340 2. 
Aus Yorigem in 70%ig. A. wie oben. K p.,, 153°, schwach riechend. — Freie Sdurc, 
CjjHpnO, (II). Wie oben verseift, wl. Na-Salz durch Zusatz von sd. W. gel., Saure 
mit HC1 u. A. isoliert, in K aC03-Lsg. gel., mit KMn04 behandclt usw. Kp .]0 183— 184°. — 
Chlorid. Kp .]0 162—163°. — Melhyl-[P,ó-dimelhyldodecyl]-keton, CH3 ■ [CH2]T ■ CHfCH;,) • 
CH,-CH(CH3) ■ CH,• CO• CH3. Aus yorigem wie oben. K p.i0 162°, schwach aromat, 
riechend. Semicarbazon, Ci7H35ON3, aus A. Krystalldrusen, F. 77°. — 9,11,13-Tri- 
melhyl-13-oxypentadecansaure-(15)-dthylesler, C20H ,0O3. Aus yorigem. Kp.u  203—205° 
(teilweise W.-Abspaltung). — 9,ll,13-Trimelhylpenładecen-(13)-sdure-(ló)-atkyleMer, 
CH3-[CH2]7-CH(CH3)-CH2-CH(CH3)-CH2-C(CH3):C H -C 02C2H5. Wio oben unter 
40 mm. K p .10 191—192°. — 9,ll,13-Trimethylpentadecansaurc-(15)-dlhyle$ter. C20H400  2. 
Hydrierung in 80%ig. A. unter 70 a t bei 50°. Kp-jo 189°. — Freie Saure, CJSH360 2 (III),
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Kp .]0 209—210°. — 9,11,13-Trimelhylhcptadecanol-(13), CH3-[CH,]7-CH(CHa).-CH,- 
CH(CH3)• CHj• C(OH)(CH3)• [CHs]3• CH3. Aus obigem Mcthyl-[/S,<5-dimethyldodecyl]- 
keton u. n-C4H„MgBr in sd. A. (2 Stdn.). K p., 173—175° (teiłweisc W.-Abspaltung). — 
9,11,13-Trimethylheptiulecen-(13) (?), C20H.,0. Durch 2-maIige Dest. des vorigen mit 
Spui- J  unter 50 mm. Kp.10 168°. — Von allen Kctoncn, Sauren u. Estern wurde dio 
Viscositat bostimmt. (Helv. cliim. Acta 15. 842—53. 1/7. 1932. Basel, Univ.) Lb.

M. Asano und T. Kanematsu, Ober die Konstitution der Protolichesterinsdure 
und Lichesterinsdure. (Vgl. C. 1931. II. 1867 u. friiher.) Dem Ergebnis der Ozonisierung 
der Protolichesterinsdure (Bldg. von a-Oxypcntadecyl-, Ameisen- u. Oxal-, nicht Essig- 
saure) u. anderen Tatsachen wird Formel I (R =  CH3-[CH2]12—) am besten gcrecht. 
Lichesterinsdure entsteht durch Verschicbung der Doppelbindung u. muB Formel II 
besitzen, da sic noch opt.-akt. ist. Sie ist zwar auffallend bestandig gegeu KMnO.,, 
wird aber doeh durch liingcrcs Schutteln ihrer Bzl.-Lsg. mit fconz. KMn04-Lsg. zu 
Myristinsdure oxydicrt. Das Semicorbazid-Addilionsprod. von I hat wahrscheinlich 
Formel III. Mit Diazomcthan liefert I eine Verb. 0 2lHM0,tN 2, fiir welchc Formel IV 
in Frago korarat. II lagert weder Semicarbazid noch CII2N2 an u. gibt mit letzterem 
nur eincn Methylester. Der Ubergang von II in Lichestcryllacton (V) u. Licliesterylsaure
(VI) ist ohne weiteres verstandlich; VI bildet sich durch Verschicbung der Doppel
bindung u. H-Wanderung.
CO,II -CH---- C: CH, COaH . C = C - C I I 3 CO.H-CH-----CII-CHa-NH-NHCO.NII8

I R-CII-O-CO II R-ÓH-O-CO R-CH-O-ĆO III
N H .N :C H  C 1 I= C -C I I 3 C E I,-C II-C II3

CO^CIIj.CH— C------ CII, R-CII-O-CO R-CO ĆOaII
R-CIi-O-CO IV V VI

V e r s u c h e. Lichcsterinsdure, C,3H3,0 , (II). Isliind. Moos aus Tatcyama (Etchu) 
mit A. extrahiert, Lsg. eingeengt, filtricrt, mit K sC03-Lsg. ausgesehuttelt, mit IIC1 
gefiillt, aus Eg. umgel., mit Acetanhydrid 2 Sldn. gekocht, um etwas beigemcngtc I 
in II uberzufiihren. Aus Eg. oder A. perlmutterglanzendc Blatter, F. 123,5°. — Mcthyl- 
ester, C20H3tO4. Mit ath. CH2X2. Aus CH30H  Nadeln, F. 53—54°, [«]D»« =  —28,07" 
in Chlf. — Lichesterylsdure, ClsH3t0 3 (VI). II mit 0,1-n. KOH 2 Stdn. auf W.-Bad 
erhitzt, mit Saure gefallt. Aus CH3OH, F. 83—84°. Semicarbazon, F. 125°. — Verb. 
C2i / /3<A*V2 (IV). Aus I (F. 107,5°) m it ath. CH2N2. Aus CH3OH PrismcM, F. 00—01°, 
bestandig gegen KMnO, in Eg. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 65. 1175—78. 6/7. 1932. 
Kanazawa [Japan], Med. Coli.) LlNDENBATOI.

Albert Kirrmann, Kondensation der Brenztraubensdurc mit den Aldehyden. (Vgl.
C. 1930. I. 354C.) Weitere Unterss. haben gezeigt, daB die aus Brenztraubcnsaure, 
Aldehyden u. Acetanhydrid gebildeten Kondcnsationsprodd. nicht dic 1. c. angenom- 
meno Konst. besitzen konnen. Dic Eigg. dersclben sind viel besser mit der Formel

O • PO  • CO • O RR-CH=Cq.0q ,q j j  3 yereinbar, wonacli gemischte Essig- u. Brenztraubensaureester
der Aldehyde yorliegen. Denn: 1. Die Spaltung des Mol. in Aldehyd u. Saurcn durch 
W. u. andero Agenzien erfolgt iibcrraschend leiclit. Die Mcssung der elektr. Leit- 
fiihigkeit der verd. wss. Lsgg. ais Funktion der Zeit hat ergeben, daB dic Hydrolyse 
anfangs sehr schnell verlauft u. bei 25° in wenigen Tagen vollstandig ist. — 2. Nach 
der fruheren Formel miiBten die Verbb., wie andere a-Ketonsiiuren, zu fi-Aeetoxy- 
sauren ox\’dierbar scin. Verss. mit KMnO., in Aceton oder Acetanhydrid, um Hydro- 
lyso zu vermeiden, lieferten aber nur einen Teil unvcrandcrtcr Vcrb. zuriick. — 3. Nach 
der fruheren Formel solltc die Synthese auch mit einem Brenztraubensaureester 
moglich sein. Verss. mit dem Athylestcr yerliefen negativ. — 4. Das Verf. von 
Z ek ew itin o w  ergab die Abwcsenheit von akt. H. — Diese Vcrss. wurden zum Teil 
mit dem noch nicht beschriebenen Derie. des Propionaldehyds ausgefuhrt. Kp.16 108 
bis 109°, D.19, 1,1223, nD19 =  1,4231. Semicarbazon, F. 168°. — Alle Verbb. liefern 
krystallisierte p-Nitrophenylhydrazone. Acetaldehydderiv., F. 195°. Propionaldehyd- 
deriv., F. 199°. BiUyraldehydderit'., F. 177°. (Compt. rend. Acad. Sciences 194. 1944 
bis 1946. 30/5. 1932.) LlNDENBAUM.

V. Cerchez und c. Colesiu, U ber die Redulction der Acetyloziminoester. Es ist 
nicht moglich, Oximinoester mit komplexer Funktion (Oximinoacetessigester u. ahn- 
liche) mit Al-Amalgam zu den Aminoestern zu reduzieren, weil letztere zu unbestiindig 
sind. Untcrwirft man aber die Acetyloximinoesler der gleichen Red., so erhalt man
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die Acetaminocster. Zur Erklarung dieser Umwandlung muB man annehmen, daB 
das Oxim tcilwoisc in seiner tautomeren Form reagicrt, so daB das Aeetylderiv. ein 
Gleichgewicktsgemisch von 1 (n. Form) u. II (tautomcre Form) darstellt. Nur II wird, 
wahrscheinlich uber III, zum Acetaminocster IV reduzicrt, u. die Ausbeutc anIV  bangt 
somit vom Geh. des Gcmischcs an II ab. I wird im Verlaufe der Rk. zum freien Oxim
,  R-C-CO.R' R-C-CO,R' R .C-COaR' „  R .C H -C 0 2R'
I  II I I  / \  I I I  II Iv  i

N-O-CO-CH, o ^ n - c o - c h 3 n - c o - c h ,  n h - c o - c h ,
hydrolysicrt u. dieses zum Aminoestcr reduziert. So liefcrt Acelyloximinoinąlęneaier 
zugleich Acctamino- u. Aminoestcr. Im Fallc Ace.tyloximinoacetessigestcr cntsteht cinc 
gewisso Mengc 2,5-Dimethylpyrazin-3,6-dicarbonsdureester, gebildct durch Kondensation 
von 2 Moll. Aminoacetcssigester u. Oxydation. — Darst. der Acctyloximc durch Er- 
hitzen der Oxime mit iiberschussigem Acetanhydrid (W.-Bad) u. Vakuumdest. Acelyl- 
oximinoacetessigsduredthyleslcr, C8H u 0 5N, K p .15 155°. Acetyloximinocyanessigsdure- 
alhylester, C,H80 4N2, K p .14 148°. Acetyloximinomalonsauredthylesler, C9H 130 GN,
Kp.15165°. — Red. vorst. Vcrbb. mit Al-Amalgam (vgl. L o c q u in  u. C e r c h e z , C. 1931. 
I. 926). Acetaminoacetessigsauredthylester, C8H 130 4N, aus Aceton Nadeln, F. 141°. 
Acetaminocyanessigsdureathylester, C,H100 3N2, aus A. u. Aceton seidigc Nadeln, F. 129°, 
Acelaminomabynsdureathylestcr, C9H 150 5N, aus A. kornige Krystalle, F. 95° (vgl. 
C e r c h e z , C. 1931. I. 2038). (Compt. rcnd. Acad. Sciences 194. 1954—5G. 30/5. 
1932.) L i n d e n b a u m .

Carl Neuberg und Herbert Collatz, Uber die Einwirkung von Glucuronsdure und 
Galakluronsaurc auf Alanin. Dic beiden Hexuronsauren sowie dereń Salze reagieren 
mit Alanin unter Bldg. von C02, NH3 u. Acetaldehyd, wie fruher (N e u b e r g  u . K o b e l ,
C. 1927. II. 2677) fiir Mcthylglyoxal fcstgestcllt wurde. Uronsaurcn u. Alanin wurden 
in aquivalenten Mengen C/soo ®I°1) angewendet, das Vol. war 25 ccm, die Kochdauer
6 Stdn. Der Spalt.ungseffekt betrug 6,5% der Theorie, gemessen am auftretcnden 
Acetaldehyd. Ein Teil des CO. stammt, wio Kon troi lverss. ergaben, aus der Uron- 
siiure. (Schweiz. mcd. Wchschr. 62. 4 Seitcn. 1932. Berlin-Dahlem, Kaiser Wilh.- 
Inst. f. Biochemie. Sep.) S im o n .

Karl Freudenberg, Helmut Eichel und Fritz Leutert, Syntliesen von Abkomm- 
lingen der Aminosduren. Dio Chloride der a-Azidosiiurcn (Azidoessig- u. -propioneaure) 
lassen sich leicht mit Aminosauren u. Phenolen umsetzen. Durch Red. der Azidogruppe 
mit naszierendem H werden die entsprechendcn Aminoacylderiw. erhalten (vgl. auch
C. 1932. I. 932). Ester der Aminosauren mit Oxysauren lassen sich jcdoch so nicht 
darstcllcn, wohl aber durch katalyt. Hydrierung der Azidogruppe. Dieselbe Methode 
wurde inzwischcn von B e r t i io  u . M a i e r  (C. 1932. II. 857) angewandt. — Im Hin- 
blick auf die Chemie des Insulina werden Benzoyl- u. a-Thiopliensaurederiw. von 
Glycinimidoather u. -amidin dargestellt; sic besaBen keine blutzuckcrsenkende Wrkg. 
Glycinimidoather liiBt sich aus dem Hydrochlorid freilegen, polymerisiert sich aber 
schon in der Kalte.

V e r s u c h e .  Glycinimidoather, CjH^ONj. Nach C u r t iu s  (Ber. Dtsch. chem. 
Ges. 31 [1898]. 2490); aus salzsaurem Aminoacctonitril. Aus dcm Hydrochlorid mit 
Na- oder Tl-Alkoholat der freie Ather. Aminartig riechende, farblose FI., die bei ge- 
wohnlicher Temp. in eine feste, teils amorphe, teils krystalline M. iibergeht, aus der 
keine definierten Prodd. gewonnen werden konnten. — Mit alkoh. NH3 gibt das Hydro
chlorid bei Einengen im Vakuum Krystalle von der ungefahrcn Zus. des Bishydro- 
chlorids des Glycinamidins. — Bcnzoylglycinimidodłher-Hydrochlorid, f 'iiH ]50 2N2Cl. 
In dio Mischung von 8 g Bcnzoylaminoacetonitril, 80 g Chlf., 80 g Bzl. u. 3 g absol. 
A. wird 2 g HC1 eingeleitet. L. in A., CH3OH u. W. Zcrs.-Punkt bei rasehem Erwarmen 
134°. Freier Imidoather aus dem Hydrochlorid mit starker K2C03-Lsg. Gelbliches Ol. — 
Benzoylglycinamidin-Hydrochlorid, C9H 12ON3Cl, aus dem Hydrochlorid des Imido- 
iithers mit etwas mehr ais der berechneten Menge NH3 in A. LI. in W. Aus A. um- 
krystallisiert. F. 184°. — a.-Thiophensdurcimidodther-Hydrochlorid, C,H10ONC1S. In 
ein Gemisch von 2,2 g a-Thiophensaurenitril u. 1 g A. wird 0,8 g HC1 eingeleitet. Aus 
A. mit A. gefallt. Zers.-Punkt 123—126°. Wiedervcrfestigung (Amid) u. erneutes 
Schmelzen bei 176°. — tx-7'hiophensaureamidin-Hydrochlorid, C5H7N2C1S. Aus wenig 
A. krystallisiert. F. 176° unter Gelbfarbung. — ot-Thiophenoylaminoacetonitril, 
C7HGON2S, aus Thiophenoylchlorid u. saurcm Aminoacetonitrilsulfat in Bzl. Aus verd. 
A., F. 129—130°. — Thiophenoylglycinimidodther-IIydrochlorid, C9H 130 2N2C1S. Aus 
dem Nitril mit A. u. HC1 in Chlf. Zers.-Punkt 117—120°. — Thiophenoylglycinamidin-
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Iłydrocldorid, C7H 10ON3C1S. Wl. in A. Aus wss. A. umgel. Zers.-Punkt 275°. — Chlor- 
acełylaminoacelonitril, C4H50N 2C1. Aus saurem Aminoacetonitrilsulfat u. Chloracetyl- 
chlorid. Lange Saulchen aus Chlf. F. 90—91°. —- Chloracelylglycinimidoather-Hydro- 
clilorid, C6H 120 2N2C12. Etwas 1. in Chlf. Zers.-Punkt 122°. — Azidoacctylanmioaceto- 
nitril, C4H,ON5. 1,32 g des Chloraeety]glycinderiv. werden mit 0,72 g NaN3 in 10 ccm 
A . von 50% 15 Minuten unter RiickfluB erhitzt, mit W. yerd. u. ausgeathcrt. Vcr- 
dainpfungsruckstand im Yakuum rasch dest. (Kp.3 148—153°). Ausbeute 65%. Klares 
farbloses Ol. — Azidoacełonitril, C2H2N4. Gleiche Mengen Chloracetonitril u. NaN3 
in wss. A . erhitzt. Farblose FI., K p .12 53°. — p-Toluolsulfmiylammoacetonitril 
C8H,0O2N2S. A us salzsaurem Aminoaeetonitril u. p-Toluolsulfochlorid in Pyridin.
F. 136°. — p-Toluolsulfotiylglycinamidin-Hydrochlorid, CsH 140 2N3C1S. Zers.-Punkt 
185°. — cx.-Azidopropionylglycin. 7,5 g Glyein in 100 ccm n. NaOH gel. in Kaltemischung 
portionsweise mit 150 ccm n. NaOH u. 16 g Azidopropionylchlorid umgesetzt, nacli 
Ansauern u. Einengen mit A. estrahicrt. Gelbliclies Ol, aus dem CS2 Azidopropion- 
saure herauslost. — d,l-A lanylglycin. 3,5 g Azidopropionylglycin in wss. NH3 mit 12 g 
Al-Amalgam reduziert. Aus wenig W. mit CH3OH farblose Nadclbuschel. F. 224°. — 
ft-Naphthalinsulfonyl-d,l-alanylglycin, C,5H 160 5N2S. WeiBe Nadeln aus W. F. 141 
bis 142°. — a-Azidopropionsaurephcnylester, C9H90 2N3. Aus Azidopropionylchlorid u. 
Phcnol in Chlf.-Pyridin. Kp.0l2 76°. Farbloses Ol, 11. in A., A., PAc., Chlf., wl. in W. 
Ausbeute 70%- — Alanylphcjiylester-Hydrochlorid, C9H 120 2NC1. Azidopropionyl- 
phenylestęr wird in feuchtem A. mit Al-Amalgam reduziert. Das Hydrochlorid krystalli- 
siert aus A. bei Zusatz von ather. HC1. Aus Chlf. mit A. gefallt u. aus Aceton uinkrystalli- 
siert. F. 131°. — Azidoacetylmilchsaureńthylester, C.Hn 0 4N3. Aus Milehsaureathylester 
u. Azidoacctylchlorid in Pyridin-Chlf. Kp.0,2 79°. Farbloses Ol. Ausbeute 75°/0. — 
Azidoacelyl-p-oxybenzoesaure, C9H ,04N3. Aus Azidoacctylchlorid u. p-Oxybenzoesiiure 
in Pyridin-Chlf. unter Kiihlung. Eintragcn in verd. H2S04 fallt Krystalle. In wenig 
Aceton gel., mit W. gefallt. Ausbeute 65%. LI. in A., Aceton, A., weniger in W. u. 
Chlf. Aus Chlf. farblose dttnne Błattchen, F. 160° unter Briiunung. — Azidoacelyl- 
salicylsaure, C9H -04N3. Aus Chlf. farblose Rhomben, F. 104°. LI. in A., Aceton, Essig- 
ester, A., Chlf., wl. W. Red. mit Al gibt nur rotlichc Sirupe. Katalyt. Hydricrung 
mit Pt-Mohr in Methylacetat ergibt eine Substanz vom F. 164—166° (Aquiv.-Gew. 112, 
N 8,7 u. 7,4%), nicht Glycylsalicylsiiure. — Azidoacetylmilchsaure, C5H70 4N3. Aus 
wasserfreier Milchsaure u. Azidoacctylchlorid in Pyridin-Chlf. Aus schwefelsaurcr Lsg. 
mit A. ausgcschiittelt. Farbloses Ol, das krystallisiert. F. 52°. — Glycylmilchsaure. 
C5H30 4N. 5 g Azidoacetylmilchsaure werden in 50 ccm W. mit 1 g Pt-Mohr in 3—4 Stdn. 
katalyt. hydriert, die eingeengte Lsg. mit A. versetzt. WeiBe Nadelchen, F. 161°. 
Ausbeute 90%. Geschmacklos, 11. in W., wl. in organ. Losungsmm. Aus der konz. wss. 
Lsg. fallt wenig A . ein Hydrat, CjH90 4N-3 H20 . GroBe farblose Bhomboide, F. 148°. 
Pepsin greift Glycylmilchsaure nicht an. — Azidoessigsaureanhydrid aus azidoessig- 
saurem Ag u. Azidoacetylchlorid in absol. A. K p .0,2 110 °. Farbloses Ol. — Glycylglycin. 
10 g Glycinanhydrid wird mit 120 ccm 10%ig. NH3 auf dem Wasserbade mehrere 
Stunden in der Druckflasche erwarmt, im Yakuum eingcdampft u. mit CH3OH gefallt. 
(Ber. Dtscli. chem. Ges. 65. 1183—91. 6/7. 1932. Heidelberg, Univ.) L e m b e r G.

F ritz  Lippich, Die Reaktion zwischen Zucker und Cyankalium in ihren Beziehunycn 
zum Problem der Zuckcrmodifikationen in wasseriger Lósurg. Vf. untersucht das Blau- 
saurebindungsvermogcn von reduzierenden u. mutarotierenden Hesosen u. Biosen. 
Jeder Zucker laBt sich durch eine konstantę ,,Blausaurezahl“  (BLSZ.) charakteri- 
sieren, die von Glucoso iiber Fructose u. Galaktose bis zurMannose ansteigt. DieUnter- 
schiede rtihren vor allem hor von dem verschiedenen Geh. der Glcichgewichtslsgg. an 
aktiven Carbonylformen (,,N-Formen“ ). Die Gleichgewichtslage u. entsprechend die 
BLSZ. ist abhangig vom ph; bei einem bestimmten pu  hat dic BLSZ. jedes Zuckcrs 
ein Maximum, auf der sauren Seite nimmt sie bis 0 ab, auf der alkal. Seite des SNIaxi- 
niums verschwindet die BLSZ. nie vollig, da das entstehende Alkaliglucosat hydrolyt. 
gespalten ist. —- Gegenuber den Gleiehgewichtslsgg. ist in den mutarotierenden Lsgg. 
der a-Formen dic BLSZ. crhóht, bei den fi-Formen erniedrigt. Der Geh. an N-Form 
muBte also bei den a-Formen im Beginn ein Masimum, bei den /S-Formen ein Minimum 
sein. Entsprechend der Auffassung von R i i b e r , MlNSAAS u . L y c h e  (C. 1930- I . 
511) muB daher die Mutarotation durch ein Dreieeks-, bzw. bei Annahme einer bc- 
sonderen aktiven p-Form durch ein Yierecksschema dargestellt werden, in dem die 
a- u. /?-Formcn direkt ineinander iibergehen konnen. — Zusatz von Dinatriumphosphat 
bcwirkt- langsames Ansteigen der BLSZ. entsprechend seiner Konz. Vf. deutet dieses
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Verh. durch Komplexbklg. u. dadurch hervorgerufcno Keto-Enoltautomerie, ent- 
sprechend der Tatsache, daB Hexosephosphorsauren eine erhóhte BLSZ. aufweisen 
gegenuber den zugehorigen Zuckern u. daB dieser Veresterungseffekt durch das l)ber- 
wiegen der Ketogruppe in den Phosphorsaureestern zustandc kommt. — Zucker- 
Aminosaureaddukte zeigen ebenfalls eine mit der Konz. der Aminosaure ansteigende 
BLSZ.-Erhohung. (Biochem. Ztschr. 2 4 8 . 280—308. 26/5. 1932. Prag, Deutsche 
Univ.) S im o n .

Hans Pringsheim, Eugen Lorand und Kyle Ward jr., Die hSkereS Fcttsdureesler 
der Cellulose. 1. Mitt. Vff. stellen unl., hóhere Fettsaureester der Cellulose durch 
Einw. von Saurechloriden in Ggw. von Pyridin u. einem indifferenten Yerdiinnungs- 
mittel, z. B. Bzl., her. Zuerst wird dio Bk. zur Darst. der hoheren Fettsaurechloride, 
dann die Bedingungen fiir die vollstandige Veresterung studiert. Die Yortrocknung 
der Baumwolle, EinfluB der Vorbehandlung (auBer der Trocknung), Q«alita,t des 
Siiurechlorids, relatiye M. der Reagenzien sind bei der Veresterung von EinfluB. Um- 
wandlung der unl. Ester in 1. Ester wird nach versehiedenen Methoden durchgefuhrt. 
Die Loslichkeit ist abhangig 1. vom Substitutionsgrad des unl. Estera, 2. von der 
Temp. der Einw., 3. von der Dauer der Behandlung. Die Abhangigkeit dieser Faktoren 
untereinander wird festgelegt. Die d i r e k t  e Darst. 1. Ester wird beschrieben. Aus 
den 1 . naeh der direkten Methode, 2. nach dem ZweistufenprozeB dargest. Estern 
werden Filme hergestellt u. auf ihre Eigg. gepruft. (Celluloseehemie 1 3 . 119—27. 
3/7. 1932. Berlin, Univ.) W i l l .

Kurt Lehmstedt, Die Verbindung von Nitrobenzol mil m-Dinitróbenzol 2CeH5-N 02, 
m-CeHt(N 0 2)2. H a m m ic k , A n u  r e  W u .  H a m p s o n  (vgl. C. 1 9 3 2 . I .  1776) haben aus 
F.-Messungen in dem System C0H5NO2—m-C6H4(N 02)2 auf die Existenz der Verb. 
C6H5N 0 2-m-C6H 1(N 0j)2 geschlossen. Vf. wiederholt seine friiher angestellten Vcrss. 
(C. 1 9 1 9 . I. 708) u. bestatigt die Existenz der von ihm schon friiher festgestellten 
Verb. 2 C6H5N 0 2-m-C0H,(NO2)2 mit dem F. 23,5°. Die abweiehenden Resultate der 
erstgenannten Autoren sind wahrscheinlich darauf zuruckzufiihren, daB diese nicht 
Erstarrungspunkte, sondern Schmelzpunkte gemessen haben. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 
6 5 . 1218—19. 6/7. 1932. Hannover, Techn. Hoehsch., Inst. f. organ. Chemie.) J u z a .

Carl N. Webb, Benzanilid. Durch Erliitzen von Anilin mit Benzoesaure wird 
Benzanilid in 80—84% Ausbeute erhalten. (Organie Syntheses. Śammelband 1. 75—77. 
1932.) B e h r l e .

G. E. K. Branch und David L. Yabroff, Eine Additionsi-erbindung von Diathyl- 
amin mit Phenylborsaure. Nach Zusammengeben aąuimolekularer Mengen der Kompo
nenten in A. entsteht unter geringer Wiirmetónung die Verb. [C8H5B(OH)2]3- (C2Ti5)2ŃH 
ais weiBer Nd., F. 85°. Durch kochendes W. wird dio Verb. unter Abgabe von Diathyl- 
amin zers. — Phenylborsaure liiBt sich ahnlich der Borsiiure in Ggw. von Glycerin 
titrieren. (Journ. Amer. chem. Soc. 5 4 . 2569. Juni 1932. Univ. of California.) B e r s  IN'.

W. Lee Lewis u n d  H. C. Cheetham, Arsanilsdure. D u rc h  E rh i tz e n  v o n  A rsen - 
siiu re  u . A n ilin  a u f  155— 160° w ird  p-NH2 C„H4-As03H2 in  10,9—14,5% A u sb e u te  e r 
h a lte n  (vg l. C h e e t h a m  u . S c h m id t , C. 1 9 2 0 . III . 185). (O rg an ie  S y n th e se s . S am m el- 
b a n d  1. 63—65. 1932.) B e h r l e .

C. S. Palmer und E. B. Kester, p-Arsonophenoxyessigs<iure. Durch Koehen von 
wss. p-Oxyphenylarsinsaure mit 2 JIol Chloressigsiiure u. 4,5 Słoi NaOH (4 Stdn.) 
wird p-AsOjHj• C0H, • O■ CH2■ CO2H in 40—43% Ausbeute erhalten. (Organie Syn
theses. Śammelband 1. 68—69. 1932.) B e h r l e .

Sohrab M. Mistry und Praphulla Chandra Guha, Aryldi- und -polyslibinsauren, 
-dislibinozyde, und -distibiiwverbindungen. Um iiber die Chemotherapie der organ. 
Sb-Verbb. weitore Konntnisse zu erlangen, haben Vff. zahlreiche aromat. Di- u. Tri- 
amine nach dem BART-SCHMlDTschen Verf. (C. 1 9 2 6 . I. 2569 u. friiher) antimoniert. 
Es hat sich gezeigt, daB keineswegs immer die entsprechenden Stibinsduren, sondern 
haufig s ta tt dieser die Slibitwxyde entstehen. Folgende Falle sind zu unterscheiden: 
1. Die NHj-Gruppen befinden sich in einem u. demselben Kern. Bldg. von Stibin- 
saureu. — 2. Die NH2-Gruppen stehen in 2 verschiedenen, direkt miteinander vc-r- 
bundenen Kornen (Benzidin u. Ilomologe). Bldg. yon Stibinoxyden. Die Angabe 
von D u n n in g  u .  R e i d  (C. 1 9 2 8 . I. 505), daB das Doppelsalz aus Benzidintetrazonium- 
chlorid u. SbCl3 eine Distibinsauro liefert, ist unrichtig. Wahrscheinlich bilden sich 
auch hier zuerst die Stibinsauren, welche in noch ungeklarter R k . zu den stabileren 
Stibinoxyden reduziert werden. — 3. Die beiden NIT2-haltigen Kerne sind durch CO, 
oder 3 solcher Kerne sind durch C(OH) yerbunden (p,p'-Diaminobenzophenon u. Eos-
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anilin). Bldg. von Stibinsauren. 
bunden (p,p'-Diaminodiphenylmethan 11. Leukanilin). Bldg. von Stibinoxyden. Die 
Gruppen CH2 u. CH begiinstigen demnach die Red. der Sb03H 2-Gruppe. Die Angabe 
von RlDDELL u. Ba s t e r  FI Kr. D (C. 1930. I. 203), daB Diaminodiphenylmethan eine 
Distibinsiiure liefert, ist unrichtig. — 5. p,p'■Diaminostilbe.n lieferto zugleieh die Di- 
stibinsaure u. das Distibinoxyd. Yermutlich leitet sich erstere von der trans-, letzteres 
von der eis-Form ab. — 6. Die beiden NH2-haltigen Kerne sind durch eine Kette von 
C- u. N-Atomen yerbunden. Is t die Kette O-frei, so entstehen Stibinoxyde (IV, V u. VI); 
enthalt sie aber CO-Gruppen, so entstehen Stibinsauren (VII—XI). Einigc Ausnalimen 
sind zu vcrmcrken: Symm. Di-[p-aminophcnyV\-liamstoff liefert die sek. Monoslibin- 
sdure HI, welche auch aus symm. Phenyl-[p-aminophenyl]-hamsłoff erhalten wurde. 
Aus dera hier isolierten Doppelsalz I  entsteht unter der Wrjcg. des Alkalis vermutlich 
zuerst die Stibinsiiurc II, welche sodann H20  abspaltet unter Bldg. von III. p,p'-Di- 
aminohydrazobenzol u. p,p'-Diaminobenzanilid liefern — letzteres trotz der CO-Gruppe — 
die Stibinoxyde. — 7. m,m',m"-Triaminotriphenylphosphin, -arsin u. -slibin liefern 
die Stibinsauren. — Der Kurze halber sind fiir die Stibinsauren durchweg die ein- 
fachen Formeln angegeben. Entsprechend der ScHMIDTsehen Komplexformel waren 
sie durch den allgemeinen Typus X n  zu reprasentieren (X =  2-wertiger organ. Mole- 
kiilteil).
. 0 C^N H .C 8HJ.N1-Cl) SbCl3 ( jn^N H -C ^-S bO iO H ), o c ^  ^ ^ S b O - O I I  
1 UU<-NHC8H4-NS-C1, Sb Cl, UOS n H C 6H6 I I  1 1 1  u o < -NH-C6H4' >huu u u
IV CHj(NH• C„H4• Sb0)4 Y [—CH,-NH-CeH4.SbO]i Y I [—CH : N ■ C6H4 • SbO],
[-C 0N H -C8H4-Sb03H8]a CH^CO-NHCĄ-SbOaH,)* [-CHs-CO-NH.C9H4-SbOaH J 2

V II Y II I  IX
X C0(NH-NH-C6H4-Sb0sl l j)j ^SbO(OH).0-SbO(OH).[X]-SbO(OH)2 9TT n

XI [-NH-C0-NH-CaH4-Sb03Hj]s '  K Sb0(0H)-0-Sb0(0H){X]-Sb0(0H)3' 2
V e r  s u c h e .  Allgemeine Arbeitsweise: Amin diazotieren, Lsg. von SbCl3 zu- 

geben, krystallines Doppelsalz abfiltrieren, mit verd. HC1 griindlieh waselien, unter 
Kuhlung mit iiberschussiger 5-n. NaOH kraftig schiitteln. Reinigung der Stibinsauren 
durch wiederholtes Umfallen aus sehr verd. NaOH +  sehr verd. HC1; kolloide Saurcn 
durch Sattigen mit NaCl koagulieren, Nd. filtrieren, wasehen u. wiederholt mit viel 
W. 3— i  Tage schiitteln. Aus obigem Doppelsalz mit NaOH gebildetes unl. Prod. 
(Stibinoxyd) filtrieren, wasehen, mit schwaeh w. Eg. griindlieh ausziehen, Lsg. in 
viel sehr verd. NH4OH tropfen, Fallung wiederholen, Nd. schlieClieh mit A. wasehen. — 
m-Phenylendistibinsciure, C6HeO„Sb2. Aus m-Phenylendiamin uber das dunkelrote 
Doppelsalz. Braun. — p-Phenylendistibinsaure, C6H80 6Sb2. Doppelsalz dunkelgrau. —
1,4-Naphthylendistibinsaure, C10H 10O6Sb2. Gemisch von Diaminsulfat u. Sb20 3 in HC1 
diazotiert usw. — Diphe.nyl-p,p'-disiibinoxyd, C12Hs0 2Sb2. Aus Benzidin wie vorst.; 
Dopplsalz aus konz. HC1 +  W. hellgelb, krystallin. Hellgelbes Pulver. Mit konz. HC1 
tiefviolett, auf Zusatz von W. farblos. Durcli alkal. H 20 2 nicht oxydiert, durch starkere 
Oxydationsmittel vollig zers. Durch Thiosulfat Red. zu tiefrotera Prod. (Distibino- 
verb. ?). — 3,3'-Dimethyldiphenyl-4,4'-distibinoxyd, C14H 120 2Sb2. Aus o-Tolidin. 
Orangenes Pulver. Jlit konz. HC1 violett. Mit Thiosulfat rotes Red.-Prod. — 3,3'-Di- 
methoxydiphenyl-4,4'-distibinoxyd, C14H 120 4Sb2. Aus o-Dianisidin. Wie yoriges. — 
Diphenylmethan-p,p'-dislibinoxyd, C13H ,0O2Sb2. Aus p,p'-Diaminodiphcnylmethan 
( K i n g , C. 1920. III. 767); Doppelsalz ticfgelb. Hellgelbes Pulver. Lsg. in konz. HC1 
rot. — Benzophenon-p,p'-dislibinsdure, C13H 120 7Sb2. Aus p,p'-Diaminobenzophenon 
( R i v i e r  u .  F a r i n e , C. 1929. II. 2675). Braun. Keine Farbung mit HC1. —  Diphenyl- 
m-tolylcarbi>wl-p,p',p"-tristibinsdure, C20H21O10Sb3. Aus Rosanilin; Doppelsalz orangen.
— Diphenyl-vi-tolylmelhan-p,p',p"-lristibinoxyd, C20H 15O3Sb3. Aus Leukanilin. Dun- 
kelgraues Pulyer. -—- Siilben-4,4'-distibinsdure, C14H 140 6Sb2. Aus p,p'-Dianiinostilben 
(F. 226—227°); Doppelsalz hellgelb. — Stilben-4,4'-distibinoxyd, C14H 10O2Sb2. Neben 
yoriger ais alkaliunl. Hauptprod. Hellbraun.

Doppelsalz G13HlaONtClsSb2,2HGl (1). Aus svinm. D i-[p -a m in o p h e n v l]-h a rn s to f f  
(C. 1931. I. 1438). Hellgelb. — Sek. Stibinsdure C13/ / u 0 3xV2S6 (HI). Aus I oder aus 
Phenyl-[p-aminophenyl]-harnstoff (1. c.). Braunes Pulyer, wl. in Alkali. -Mit konz. 
HC1 tiefyiolett. — p,p'-Diaminomethylendianilinhydrochlorid. CH2Br2 mit iiberschus- 
sigem p-Aminoacetanilid in Amylalkohol 3 Stdn. gekocht, gebildetes Diacetylderiv. 
(nach Wasehen mit W. u. Auskoehen mit A. F. 220°) mit HC1 gekocht u. yerdampft.
— Melhylendianilin-p,p'-distibinoxyd, C13HlsOaN2Sb2 (IV). Aus yorigem. Hellbraunes
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Pulver. Mit HCI violett. — p,p'-J)iacetaminoalhylerulianilin, ClsH 220 2N4. Aus Athylcn- 
bromid u. p-Aminoacetanilid. F. 284° (Zers.). — Athylendianilin-p,p'-dislibinoxyd, 
C14H 140 2N2Sb2 (V). Voriges m it HCI wie oben hydrolysicrt, dann wie iiblich; Doppel- 
salz tief gclb. Braunlich. Mit HCI violett. — Di-[p-acelaminóphenyl]-azomethin, 
ClsH180 2N4. Glyoxalnatriumdisulfit in W. +  einigen Tropfcn H 2S04 4 Stdn. er- 
wfirmt, alkoh. Lsg. von p-Aminoacetanilid zugegeben u. 4 Stdn. gekoeht. Aus A. 
silberglanzende Platten, F. 279° (Zers.). — Di-[p-aminopkenyl]-azomethin. Voriges 
mit wss.-alkoh. HCI erhitzt, mit NH4OH gefiillt. Silberglanzende Krystalle, F. 268° 
(Zers.). — Diphenylazomethin-p,p'-dislibinoxyd, C14H10O2N,Sb2 (VI). Aus vorigem; 
orangegelbes Doppelsalz. Sclimutzig rot. — Oxanilid-p,p'-dislibinsdure, C14H 14OsN8Sbj
(VII). Aus p,p'-Diaminooxanilid (C. 1 9 3 1 . I. 1438); Doppelsalz orangen. — Malon- 
anilid-p,p'-distibinsaure, C,5H 180 8N2Sb2 (VIII). Aus p,p'-Diaminomalonanilid (1. c.). 
Mit konz. HCI violett. — Succinanilid-p,p'-distibinsaure, ClcH 180 8N2Sb2 (IX). Aus 
p,p'-Diaminosueeinanilid (1. e.); Doppelsalz tief orangen. — Symm. Diplienylcarbo- 
hydrazid-p,p'-distibinsaure, C13H,„0;N4Sb2 (X). Aus Di-[p-aminophenyl]-carbohydr- 
azid (dureh Red. der 1. e. besehriebenen Dinitrovcrb. mit Zn-Staub u. Kg.). Trocken 
sehr zersetzlich. — p,p'-Diaminohydrazodicarbonanilid, Ci4H 160 3N„. Hydrazodi- 
carbonamid u. p-Aminoacetanilid in Amylalkohol bis zur beendeten NH3-Entw. ge- 
kocht, Prod. mit A. extrahiert, mit verd. HCI gekoeht, F iltrat verdampft, Hydrochlorid 
(violette Platten) mit Na-Acetat zers. Graublau, F. >370°. — p,p'-Diaminoazodi- 
carbonanilid, C,4H 14OsN6. Ebenso aus Azodiearbonamid. Tiefblau, F. >350°. — 
Hydrazodicarbonamlid-p,p'-distibinsaure, CI4H 10OsN4Sb3 (XI). Aus vorvorigem. — 
IIydrazobenzol-p,p'-distibinoxyd, C12H 10O2N2Sb2. Aus p,p'-Diaminohydrazobenzol 
[durch Red. der Azoverb. mit alkoh. (NH4)2S; aus A., F. 144°]. liraunes Pulver. — 
p'-Acetamino-p-nitrobenzanilid, N 02- CcH4 • CO • NH • CcH4 • XH • CO • CH3. p-Nitroben- 
zoylchlorid u. p-Aminoacetanilid 2 Stdn. auf 125° erhitzt, wiederholt mit verd. NaOII 
ausgezogen, m it A. gewaschen. Aus Pyridin, F. 293° (Zers.). — Benzanilid-p,p'-di- 
stibinoxyd, CJ3H 90 3NSb2. Voriges mit SnCl2 u. HCI erhitzt, mit H2S entzinnt u. ver- 
dampft, dann wie iiblich. — Triphenylphosphin-m,m',m"-tristibinsdure, C18Hls0 9PSb3. 
Aus m,m',m"-Triaminotriphenylphosphin (Darst. aus Triphenylphosphin verbessert; 
aus A., F. 255°). — Triphenylarsin-m,m',m"-tristibinsaure, C18Hi80,AsSb3( u. Tri- 
phenyl8tibin-m,m',m"-tristibinsaure, ClsH 180 #Sb4. Analog. Diese 3 Sauren zers. sich 
in trockenem Zustand sehr leicht. (Journ. Indian Inst. Science. Serie A. 1 5 . 25—39. 
1/3. 1932. Bangalore, Indian Inst. of Sc.) LlN DEN BAUM.

Fritz Hofmann, Leo Boente, Wilhelm Steck und Joachim Amende, Ergebnisse 
der Druckerhitzung von u-asserigen Phenolalkalilosungen. Es wird die Druckerhitzung 
von PlienoĄ JResorcin u. den beiden Naphtholen in wss. NaOH u. KOH von 30 bis 
50°/o Geh. in einer 4 Liter fassenden BERGIN-Bombe aus Cr-Xi-Stahl untersueht. 
Die Vers.-Tempp. betrugen 320—415°, die Drucke 150—250 at. Ein erheblicher Teil 
des Rk.-Gemisehes vcrbrannte bei der Druckerhitzung, ein kleiner Teil der Phenole 
gelangte nicht zur Rk. Ais Rk.-Prodd. sind zu erwahnen: H 2, CH4 u. Hoinologe, 
C02 u. Carbonsauren. Ferner bei Phenol: Bzl., Toluol, Xanthen, Phenolather u. 
Cumarene. Bei Resorcin: Ein Gemisch von sehr kompliziert zusammengesetzten 
Neutralkorpern, hohe Ketone u. Naphthaline. Bei a- u. /9-Naplithol: Bzl., Toluol,
o-Xylol, o-Athyltoluol w. einige definierte substituierte Naphthaline. Fiir die Druck
erhitzung des Naphtliols wird der Rk.-Mechanismus ausfiihrlicher besprochen; 1. Die 
Lauge iibt eine oxydierende Wrkg. aus, spaltet den Seitenring auf unter Bldg. von 
/3-o-Tolylacrylsiiure, die einerscits durch oxydative Spaltung in o-Methylbenzoesaure, 
Essigsaure, o-Xylol u. Oxalsaure ubergeht, u. andererseis durch Hydrierung in (S-o- 
Tolylpropionsaure. 2. Die Lauge wirkt decarboxylierend auf die schon genannten 
Sauren. 3. Bei den genannten Vorgangen lagern sich zwel Restmolekiile mit ihren 
frei werdenden Valenzen aneinander, es bildet sich z. Ii. aus a- u. /?-Naphthol ein 
Diindcn. 4. Ais z we i te Sekundarrk. wirkt H2 auf das Na-Naphtholat bei 400° hydrierend 
u. bildet Naphthalin. (Naturwiss. 2 0 . 403—04. 27/5. 1932. Schles. Kohlenforschungs- 
inst. d. K.W-.Gcs.) J u z a .

Joseph B. Niederl, U ber die Struktur der Acetom-Kresol-Kondensationsprodukte. 
Die aus Aceton u. den drei Kresolen entstehenden Kondensationsprodd. sind von 
N i e d e r l  (Dissert., Graz 1925) u. Ca s t y  (Dissert., Graz 1926) untersueht worden. 
Das Prod. aus o-Kresol hat die Zus. C23H30O3 (I), die Prodd. aus m- u. p-Kresol haben 
nicht die von ZlN CKE u. G a b e l  ( L ie b i g s  Ann. 388 [1912], 299) angenommene Zus. 
C20H24O2, sondern C^H^Oj u. sind Spirochromane (II); die Konst.-Formeln von
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CH,
HO-

ZlN CK E u. G a b e l  sind hinf&llig. — o-Kresolprod. C23H30O3 (I), F. 245°, 1. in Alkalien. 
Dibromderiv. C,1H2S0.]T3r,, F. 220°. — m-Kresolprod. C23H280 2 (II; der Acetonrcst 
greift in o- zum OH ein). F. 132°, unl. in Alkali, wird von sd. H J  (D. 1,7) nicht an- 
gcgriffen. Dic von ZlN CK E u . G a b e l  beschriebenen Halogenderivale habcn die Z us.

C23H20O2Cl8. Telranilroderii'. C23H21OI0N4, F . 243°. — p-Kresolprod. C23H2S0 2 (II), 
F. 137°, bestandig gegen IIJ . Zus. der Halogenderiw. C23H21i0 2Br2, C23H 22O2Br0, 
C23H20O2C1s u .  C23H 16O2Cl10. — Mit der Formel II kann man das chem. Verh. der m- 
u. p-Kresolverb. (Bldg. von m- u. p-Kresol u. Propan bei der Zinkstaubdest.; Cber- 
fiihrung der m-Verb. in Thymol) u. die yon F r i e s  u .  F ic k e w i i i t h  ( L i e b i g s  Ann. 
362 [1908]. 40) ausgefuhrte Synthese der m-Verb. ebensogut erklaren, wie mit der 
von ZlN CKE u. G a b e l  angenomnienen Konst. (Monatsh. Chem. 60. 150—58. Juni
1932. New York, Univ.) OSTERTAG.

Mary M. Rising und Keith T. Swartz, Das Verhalien t on Phenylacetonitril und 
a -Phenylbutyronilril gegen Nalriumdihylal. (Vgl. R is in g  u. B ra u n , C. 1930. I. 2880.) 
Kochen von Phenylacetonitril mit festem NaOC2H5 in troekenem A. in einer N-At- 
mosphare (4 Stdn.) fuhrt zu einer betrachtliehen Menge an [C„H5-CH-CN]Na, die 
aber nicht isoliert wurde. Der Hauptteil des Salzes kondensiert sich ansclieinend mit 
Phenylacetonitril zum Dimeren des Nitrils, dem p-Imino-a.y-diphenylbultersaurenitril 
C„Hi4N2 =  C0H5-CH2-C(:NH)-CH(C0H3)CN (I), K p .2l75 222—223°, das ais Haupt- 
prod. der lik. ermittelt wurde. Die Ggw. yon [C6H5-CH-CN]Na im Rk.-Gemisch 
ergibt sich daraus, daB Behandeln des Gemisches m it Benzylbromid zu a.,fi-Diphenyl- 
propionilril, F. 57,5°, Kp .3 163— 164°, fiihrte. Hydrolyse von I  mit konz. HC1 im 
Rohr (150°, 8 Stdn.) ergab C02, Phenylessigsaure u. Dibenzylketon. — a -Phenyl- 
bulyrylchlorid, C10HUOC1. Aus a-Phenylbuttersiiurc mit S0C12 (8 Stdn. kochen). 
K p .20 122—125°. Durch Einleiten von NH, in die ath. Lsg. entsteht-a-Phenylbutler- 
saureamid, CI0H 13ON, F. 83°. Das Amid wurde auch beim Behandeln des Rk.-Ge- 
misches yon cc-Phenylbuttersaurenitril u. NaOC2H5 (in dem a-Phenylbuttersiiurenitril 
ziemlieh unveriindert bleibt) mit CH3OH u. HC1 neben a-Phenylbuttersauremethyl- 
ester erhalton. (Journ. Amer. chem. Soc. 54. 2021—25. Mai 1932. Uniy. of Chi
cago.) B e h r l e .

Gr. Ross Robertson, p-Aminophenylessigsaure. Durch Sattigen einer Mischung 
von 500 ccm 6-n. wss. NH3 u. 100 g p-Nitrophenylessigsaure mit H»S unter Ktihlung 
u. Spaltung des erhaltenen NH4-Salzes mit Eg. wird p-Aminophenylessigsaurc in 83 bis 
84% Ausbeute erhalten. (Organie Syntheses. Sammelband 1. 44—46. 1932.) B e h r l e .

F. K. Thayer, Acelylmandelsaure und Acetylmandelsdurechlorid. Zusammen- 
bringen von 105 g Mandelsaure mit 151 g Acetylehlorid liefert 130— 133 g (97—99% 
Ausbeute) Acelylmandelsaure, CoHj-CHfO-CO-CHJCO^, Krystalle aus Bzl., F. ca. 79 
bis 80°. Daraus entsteht mit 250 g S0C12 115— 120 g (79—82% Ausbeute) Acetyl
mandelsdurechlorid, Kp .10 125—130°; K p .33 150—155°. (Organie Syntheses. Sammel
band 1. 12—13. 1932.) B e h r l e .

Franz Feist, Neue Synthesen aromatischer Acetylcarbon^iiuren und Polycarbon- 
sauren. Zur Synthese yon Acetylcarbonsauren chloriert Vf. (mit A. Kalischek,
H. Lohfert u. P. Schneider) Methylketone aromat. KW-stoffe mit einer oder mehreren 
CH3-Gruppen, um durch alkal. Verseifung der CCl3-Gruppen die Carboxvle einzufiiliren. 
Doch erfaCt die Chlorierung hierbei auch die CH3-CO-Gruppen, wobei neuartige per- 
halogenierte, gut krystallisiercnde, im Vakuum unzers. dest. Ketone entstehen. So 
fiihrt dieser Weg vom l,3-Diacelyl-[4,G)-m-xylol (I) iiber das Perchlorid CI2/ / 2O2C?0 
zur Pyromellilsaure (II). Nur die Nachbarschaft zweier Acetylreste zu CH3 yerhindert 
infolge ster. Einfliisse dio Perchlorierung, so beim Diacelylmesitylen (III), das hierbei 
die Verbb. IV u. Y (CH,C1 sta tt CH3) ergibt. Die Perchlorierung wird durch Acetyl
reste wesentlich gefórdert. Gegeniiber milderen Verseifungsmitteln sind diese Per- 
halogenkotone von yerschiodener Bestandigkeit. So wird z. B. beim Perchlorderir. 
des l,2,4-Acetyl-m-xylols (YI) u. l,2,5-Acetyl-p-xylols zunachst eine kernstandige CC13- 
Gruppe eliminiert, wahrend die viel bestandigere CO - C013-Gruppe erhalten bleibt. 
Der aus YI gobildete Trichloracetyltrichlormethylbenzoesaureester (VII) wird durch verd. 
H2SO., z u  Trichloracelylbenzoldicarbonsaure (VIII) yerseift, die, wie alle Zwischenstufen, 
mit Alkali unter Chlf.-Abspaltung Trimellitsaure ergibt. Diese bisher aus dem Kolo-
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phonium gewonneno Saurc ist dadurch glatter aus Rohxylol erhiiltlich. Durch katalyt. 
Hydrierung von VIII u. Isomeren werden die gesuchten Acelylbenzoldicarbonsauren 
erhalten. In  einer 2. Synthese (mit Lohfert u. Kalischek) werden Methylarylketone 
im Kern bromiert u. die erhaltenen Mono- bzw. Polybromderiw. nach dem auf Ketone 
ubertragenen Verf. von ROSENMUND u. S tru c k  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 52 [1919]. 
1385) umgesetzt. So wird z. B. aus Dibromacetophenon (IX) die sym.-Acelylisophthalsdure
(X) gewonnen.

TV CH3 T l i  Br Br
Ał i i i

CCl8 .0C-,/ X |-C0.CCl3 C13C-,/ N - C 0 sR j^ N ^ N -C O C H , / N / N VCOCH,

0 , 0 - 1 ^ - 0 0 1 ,  i^y-C O -C C l, X IIa  \ / \ /  X IIb

Br Br
V e r  s u c h c. U m w a n d l u n g  v o n 1,2,4 - A c e t  y 1 - m - x y 1 o 1. 1-Tri- 

chloracetyl-2,4-trichlormethylbenzol, Cl0H3OCl, (VI). Chlorierung von Acetyl-m-xylol 
bei 120—130° unter starker Belichtung. Dest. des Hauptanteils zwischen 230 u. 231°, 
der nach einigen Tagen krystallisiert. Aus wenig A. oder Eg. Nadeln, F. 94°. -— Tri- 
mellitsaure, 4-std. Erhitzen von VI in A. mit NaOH (in A. -f  wenig W.) u.
Ausziehen mit Essigester nach Dest. des A. Aus Aceton u. Eg. F. 238°. — Triathyl- 
ester, C15/ / IaO0, Kp.2a 230°. — l-Trichloracelyl-4-lrichlormethyl-2-benzoesduremethylester, 
CnliaOjOlf; (VII). 10-std. Kochen von VI mit viel CH,OH u. Krystallisation des Ein- 
dampfriiokstandes aus wenig CH,OH, Nadeln, F. 129°, Kp .,2 218°. — Atliylester, 
C12HaO3Cl0. F. 130—131°. — Trichloracetylisophthałsdure-1,2,4, Cl0H5O fil3 (VIII). Aus 
vorst. Verb. (oder dem Methylester) mit 21%ig. H2SO., bei 140° unter zeitweiliger Ent- 
fernung des gebildeten A. bis zum Verschwinden des Sublimats im Kuhler. Getrockneter 
Bodenkórper mit k. Bzl. waschen u. aus viel h. W. umlósen. Blattchen, F. 242° (Zers.). 
In W. unl. bleibt die Athylestersaure, CX2U f i f i l 3, zurtick, aus Eg. F. 252—253°. Durch 
Erhitzen von VIII mit konz. Lauge unter RiickfluB, dann 4 Stdn. bei 120—140°, An- 
sauern mit 5-n. HC1, Ausziehen des Nd. mit h. Aceton, Umlósen des Riickstandes aus 
wenig h. W. u. Krystallisieren im Vakuum wird wieder Trimellitsaure erhalten. —
l-Acelylbenzal-2,4-dicarbonsdure, C'10/ /3O3. Hydrierung von VIII bei gewóhnlicher 
Temp. in 50%ig. A. bei Ggw. von Pd-CaC03-Katalysator (vgl. Ber. Dtsch. chem. Ges. 
4 6  [1913]. 3070 u. a. O.) u. Einengen des Filtrats im Vakuum. F. 162° (Zers.) — 
U m w a n d l u n g  v o n  1,2,5 - A o e t  y 1 - p - x  y  1 o 1. — l-Trichloracetyl-2,5-łri- 
chlormethylbenzol, C10H3OCl3. Aus Lg. F. 144°. — Trichloracetyl-l-trichlormethylbenzoe- 
sauremethylćśter, C\lHcC):sClr>. Die particlle Verseifung vorst. Perchlorids mit CH3OH 
erfolgt schwerer ais bei VI. Aus wenig CH3OH, F. 95—96°; ergibt mit NaOH gleich- 
falls Trimellitsaure. — Atliylester, C\2IIR0 :lClfi. F. 122—123°. — 1-Trichloracetyl-
2,5-dicarbonsaure, C10H5OsCl3. Aus dem Methylester analog VIII; aus Bzl. u. W. F. 228°.
— Acełophenon-2,5-dicarbonsdure (Acelylterephthalsaure), CwHs0 5. Durch katalyt. 
Hydrierung vorst. Verb. Nadeln aus wenig W., Zers. bei 345°. — U m w a n d l u n g  
v o n 1,3 - D i a c e t  y 1 - (4,6) - m - x y 1 o 1 (I). Auf Grund der Oxydationsergebnisse 
von I ist die friihere Formulierung desselben ais l,3-Diacetyl-(2,6)-m-xylol aufzugeben.
— Perchlorid, C1J I n_02Cll„. I wird bei der Chlorierung (210°) fest. Failung aus A. mit 
PAe.; aus Eg. F. 225—226°, Kp.J5 240—242°. Scheidet sich teilweise harzartig ab; 
gegeniiber A. sehr bestandig. — Pyromellitsaure, C10//„O9 (II). Aus vorst. Perchlorid 
mit iiberschussiger 50%ig. NaOH im DruckgefaB bis 190°, Einleiten von Cl in die k. 
Lsg., Filtrieren, mit der berechneten Menge HC1 Ansauern, Eindampfen im Yakuum 
u. Ausziehen mit Aceton, F. 275°. — U m w a n d l u n g  v o n A c e t y l p s e u d o -  
c u m o 1. — Perchlorid, Cu H3OCln . Bei der Chlorierung bei 160° werden nur 11 Atome 
Cl aufgenommen unter Bldg. von 2 Isomeren; 1̂) F. 210°, swl. in Eg., lange Stabchen 
oder Nadeln; B ) F. 200—201°, 11. in Eg., zugespitzte Prismen. — Pyromellitsaure- 
tetramethylćster. 1. Aus beiden Isomeren mit konz. KOH bei 160—175° (9 Stdn.). Ein
leiten von Cl, Ausziehen mit Eg. u. Behandlung mit methylalkoh. HC1 (ohne Chlorierung 
wird kein reines II  erhalten). 2. Aus dem aus der Eg.-Mutterlauge der Isomeren durch 
Dest. gewonnenen harzartigen Perchlorid mit konz. H2S04 bis 240°, Verd. mit W., 
Ausziehen des Filtrats mit A. u. Veresterung. — U m w a n d l u n g  v o n D i a c e t  y 1 - 
m e s  i t y l e  n (III). — Perchlorid, Cu f I f l 2Cl12 (IV). Durch Umlósen des festen Rk.- 
Prod. aus A.-PAe. wird eine geringe Menge einer flockigen Substanz, F. 270°, entfemt. 
Aus Eg. F. 182°. Daneben entsteht in geringen Mengen eine Verb. V, aus Eg. F. 193

XIV. 2. ~ 94
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bis 195°, mit 13 Atomen Cl. — MtthylpyromelUtsdure, CUHS0„ (XI). Darst. 1. Ver- 
seifung von IV mit uberschiissiger 50%ig. NaOH bis 189° (9 Stdn.). Nach Einleiten 
von CI, Fiillung m it konz. HC1, Eindampfen u. Ausziehen mit A., mit Krystall-W. 
P. 233°, ohne Krystall-W. 243°. — 2. Besser aua IV mit konz. H2S04 bis 300°, Verd. 
mit Eis, Ausziehen mit A. u. Essigester u. Fallung aus W. mit H N 03. — Ag-Salz,

— Tetrajnethylester, F. 103—104°. — Benzolpentacarbons&urepentamethyl- 
ester, Cu Hu 0 10. Aus den Mutterlaugen von IV mit Diazomethan. F. 146— 147°; 
verdankt seine Bldg. der Cl-Nachbehandlung von XI. — Ketocarbonsduren aus Brorn- 
kelonen. — p-Acetophenoncarbonsdure, Cs# 803. Aus p-Bromacetophenon mit CuCN, 
KCN u. W. im Autoklayen bei 200° (10 Stdn.) Entfernung von CuCN, Ansauern nut 
HC1 u. Umfallen aus Sodalsg. Aus W. Nadeln, F. 206°. — Ammonsalz, Nadeln. — 
Ca-Salz, Blattchen; gibt beim Erhitzen im inerten Gasstrom Bzl. — Ba-Salz, \vl. — 
Phenylhydrazon, C16/ / ,40 2iV2. Gelbe Blattchen, F. 235°. — Acelophenon-3,5-dicarbcm- 
saure (sym.-Acetylisophthalstiure), CwH fih (X). Aus IX (vgl. B r u i n i n g , C. 1923. 
I. 319) nach R o s e n m u n d  (1. c.). Nach Reinigung Umlosen aus Bzl.-Aceton, Nadeln, 
F. 228°. — Ag-Salz, G10H6OsAgz-2 H„0. — Phenylhydrazon, C10ff14O4Arj. Aus A. 
F. 274°. — Semicarbazon, iOsN 3. Zers. bei 305°. — p-Acelylnaphthalin-l-carbon- 
sdure. Aus /?-Acetyl-1-bromnaphthalin naeli R ciSENMUNT) (1. c.). Nach Reinigung, 
F. 140°. — Melhylesler, GuH 12Os. Nadeln aus CH3OH, F. 89°. — Phenylhydrazon, 
F. 165°. — 1,5-Dibromacelylnaphthalin, C12/ / sO/>'r2 (XII a oder XII b) Darst. 1. durch 
Bromieren von Acetylnaphthalin (XIII) in Ggw. von Fe-Pulver. Aus dem bei der 
Dest. Kp.so 160° erhaltenen Gemenge von XII u. X III kann XII ais in A. wl. 
abgeschieden werden. Aus CS2 oder Eg. Nadeln, F. 149°. Bei Bromierung in 
Losungsmm. (CC14) oder bei tiefer Temp. (feste CO,) entsteht vorwiegend Monobrom- 
P-acełylnaphthalin, CltH,OBr, Nadeln, F. 82°. Beim Arbeiten mit erheblichem Br- 
Ubersehufl ohne Solvens wurde das Telrabromderiv., CltH„OBr}, erhalten, F. 120 
bis 122°. 2. In geringer Menge aus 1,5-Dibromnaphthalin (Nadeln, F. 130—130,5°), 
A1C13 u .  CH3COCl. Hauptfraktion Kp.13 220°. Scheidung mit A., Essigester u. Eg. 
vom unveranderten Ausgangsprod. — fi-Acetylnaplithalindicarbonsaure. Aus XII nach 
R o s e n j iu n d  (1. c.). Amorphe Flocken, F. 115°. — Der Ester bildet eine glasige, 
ieste M. (L ie b i g s  Ann. 496. 99—122. 1/7. 1932. Kiel u. Bonn, U niw .) H e r z o g .

Mailhe, Marty imd Gaudry, Uber die Zersetzung der hydroaromatischen Kolilen- 
uasserstoffe. (Vgl. C. 1932. I. 2448 u. friiher.) Yff. haben Dampfe von Cyclohemn 
iiber SiOj-Gel geleitet, welches in einem Quarzrobr auf verschiedene Tempp. erhitzt 
wurde. Geschwindigkeit 60 ccm C,.H,, pro Stde. Die gebildeten Prodd. wurden konden- 
siert u. die mittels akt. Kohle von fl. Prodd. befreiten Gase analysiert. — Erst bei 650° 
erfolgt deutliche Zers. 200 ccm liefern 103 ccm Fl. u. 28 1 Gas, letzteres enthaltend 
41% Olefine (yorwiegend C3H6), 14% H u. 32% Paraffine (vorwiegend CH4). In  der 
Fl. befinden sich Olefine mit langer Kette u. ziemlich viel Bzl. — Bei 700° starkę Zers. 
200 ccm liefern 80 eem Fl. u. 71 1 Gas. Dieses enthalt mehr H ais bei vorst. Vers. Die 
Fl. besteht aus yiel Bzl. u. wenig Olefinen: in den hoheren Fraktionen ist Naphthalin 
nacliweisbar. — Bei 750° bilden sich nur 32 g fl. Prodd., vicl aromat. KW-stoffe ent- 
haltend, Bzl., Toluol, Naphthalin, Anthracen; in den niederen Fraktionen auch Olefine.
— Die Zers. des Cyclohexens uber S i02-Gel verlauft fast ebenso. Dasselbe ist etwas 
unbestandiger ais Cyclohexan. — Die Zers. beider KW-stoffe erfolgt somit nach 3 Rkk.: 
Dehjrdrierung zu Bzl.; Ringsprengung unter Bldg. von Olefinen bis herunter zum 
C2H4; Kondensation dieser Olefine zu mono- u. polycycl. aromat. KW-stoffen. (Compt. 
rend. Acad. Sciences 194. 1947—49. 30/5. 1932.) LlNDENBAGłJ•

Gerald H. Coleman und Roger Adams, Die Darstellung rerschiedencr co-Cyclo- 
hezylalkykimine und ihre baktericide Wirkung auf Mykobacterium leprae. XXII. (XX. 
vgl. S t a n l e y  u .  A d a m s , C. 1932. II. 1284.) co-Cyclohexylalkylamine der allgemeinen 
Formel C6H 1i(CH2)xNR2 wirken baktericid auf B. leprae, wenn die Verbb. 15 bis. 
18 C-Atome enthalten, genau wie es bei den verschiedenen bereits untersuchten Sauren 
gefunden wurde. Die Verteilung der C-Atome hat nur sehr geringen EinfluB. — Unter- 
sucht wurden auf baktericide Wrkg. Cyclohexylamin, Cyclohezylmethylamin, C6Hn CH2- 
NHj, Cyclohexyldidthylamin, CcHjjN(C;,H5)2> sowie p-Cyclohexyldthylamin, aus /J-Cyclo- 
hexylathvlbromid mittels K-Phthalimid. Hydrochlorid, F. 245—246°. — Die weiterhin 
untersuchten tertiaren Aminę wurden durch Kondensation der betreffenden Bromide 
mit sek. Aminen dargestellt. — Didthylbenzylamin, K p .S5 73—75°; no25 =  1.4551;
D . 0,8361; Hydrochlorid, CUH 23N-HC1, F. 168—168,5°. — Didthyl-[fl-cyclohexyl- 
dthyl]-amin, Kp ,3 81—82°; dd25 =  1,4582; D.2̂  0,8421; Hydrochlorid, C12H25N-HClr
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F. 155— 156°. — Dtathyl-[y-cydohexyl-n-propyl\-amin, K p .3 95—98°; no25 =  1,45 87
D .2526 0,8392; Hydrochlorid, C13H 27N-HC1, F. 123— 124°. — Diaihyl-[ó-cychhexyl-n- 
bulyl~\-amin, K p .3 109—111°; nc25 =  1,4613; D .2525 0,8414; Hydrochlorid, C^H-jN- 
HC1. F. 132—133°. — Diathyl-[E-cyclohexyl-n-amyl]-amin, Kp .3 124—126°; ud25 =  
1,4620; D .2526 0,8445; Hydrochlorid, C15H31N-HC1, F. 133—134°. — Didlhyl-^-cydo- 
hexyl-n-hexyl]-amin, Hydrochlorid, C16H33N-HC1, F. 128—129°. — Di-n-propyl- 
[ó-cyclohexyl-n-bulyl]-amin, K p.2 119—121°; no25 =  1,4598; D.25M 0,8427; Hydro
chlorid, C16H33N-HC1, F. 120—121°. — Di-n-bulyl-[d-cyclohexyl-n-bulyl]-amin,
Kp.j,5 135—138°; no!S=  1,4617; D.2625 0,8441; Hydrochlorid, C1RH37N-HC1, F. 91 bis 
91,5°. — Di-n-propyl-[E-cyclohexyl-n-a?nyl]-amin, K p .2(5 143—144°; no26 =  1,4628;
D.2525 0,8489; Hydrochlorid, C17H35N-HC1, F. 103—104°. (Journ. Amer. chem. Soc. 54. 
1982—85. Mai 1932. Urbana, Univ. of Illinois.) B e h r l e .

L. Ruzicka und H. Waldmann, Polyterpene und Polyterpenoide. LXX. Syn- 
these des Pimanihrenćhinons. (LXIX. ygl. C. 1932. II. 56.) Ober die Konst. des 
Pimańthrens vgl. C. 1931. I. 1914. Ais Ausgangsmaterial diente das von K r o l l - 
p f e i f f e r  u. S c h a f e r  (C. 1923. I. 1084) beschriebene 7-Methyl-l-oxynaphthalin; 
das dort angegebene Verf. wurde modifiziert. Ober einige erfolglose Yerss., dieses 
Naphthol auf anderen Wegen darzustellen, vgl. Yersuchsteil. Der Methylather des 
Naphthola wurde mit Bernsteinsaureanhydrid u. A1C13 zur Ketonsaure I kondensiert, 
nachdem am a-Naphtholmethylather festgestellt worden war, daB diese Kondensation 
in der p-Stellung zum OCH3 erfolgt. Darauf wurde das CO zu CHa reduziert u. die 
gebildete Saure mittels ihres Chlorids zum Keton II cyclisiert. II wurde mit CH3MgJ 
umgesetzt u. das Rk.-Prod. ohne weiteres mit Se zu III dehydriert. Nachdem sodann 
festgestellt worden war, daB 9-Mcthoxyphenanthren durch Cr03 glatt zu Phenanthren- 
chinon oxydiert wird, wurde III der gleichen Oxydation unterworfen. Obwohl dicso 
hier weniger glatt verlief, konnte das Oxydationsprod. doch in Form seines Chinoxalins 
(vgl. C. 1923. III. 1462) ais Pimanihrenchtnon (IV) identifizicrt werden. — Dieses 
synthet. Verf. kann zur Gewinnung von Trialkylphenanthrenen, welche fiir die Konst.- 
Aufklarung von Diterpenverbb. wichtig sind, ausgebaut werden. Ais Vorarbeit. fiir die 
Synthese des 1,4,7-Trimethylphenanthrenchinons wird noch die Darst. des 1,4-Di- 
methyl-5-melhoxyiMphthalins beschrieben.

OCH.

- 0 C O

II III
V e r  s u c h e. y-[p-Tolyl]-isocrolonsaure, CH3 • CcH., • CH : CH• CII2 • CO,H. p-To- 

luylaldehyd, Xa-Succinat u. Acetanliydrid 6 Stdn. auf 110° erhitzt, Aldehyd mit Dampf 
entfemt, angesauert, mit CS2 ausgezogen. Ausbeute gering. Aus CS2, F. 111—112°.
I.ieferte durch Erliitzen auf 300° nur 5°/0 7-Methvl-l-oxynaphthalin. — 1 -[p-Tolyl]- 
propen-2,3-dicarbonsaure, CH3 • C6H4 • CH : C(CO;H) • CH.. • C02H. p-Toluylaldehyd, 
Brombernsteinsaureester, Zn u. Bzl. gekocht, mit verd. HC1 zers., Prod. mit PBr3 
stehen gelassen, mit W. u. Soda gewaschen, mit Dimethylanilin auf 190° erhitzt, im 
IIochvakuum dest., mit alkoh. KOH verseift. Aus verd. A., F. 195— 190° (Zers.). 
Ausbeute gering. Dest. ergab kein Naphthol. — 7-Methyl-l-keto-l,2,3,4-lelrahydro- 
naphthalin. y-[p-Tolyl]-buttersaure mit S0C12 erwarmt, Chlorid (Kp.n 130°) in CS3 
mit A1C13 1 Stde. gekocht usw. Kp.n 134—136°, aus PAe., F. 33°. — 7-Methyl-l-meth- 
oxynaphihalin. Voriges mit 0,9 Atom S u. der gleichen Gewichtsmenge CuS 2 Tage 
auf 190—200° erhitzt, bis 150° (0,5 mm) sd. Anteile abdest., in A. mit 2-n. NaOH aus
gezogen, erhaltenes Naphthol aus FAe.-Bzl. unikrystallisiert, mit (CH3)2S04 u. NaOH 
methyliert. Kp .10 140°, aus verd. CH3OH, F. 42—43,5°. — p-\7-31ethyl-l-methoxy- 
naphlhoyl-(4)]-propionsaure (I). Lsg. von je 1 Mol. des vorigen u. Bernsteinsaure- 
anhydrid in Bzl. mit 2 Moll. A1C13 versetzt, nach 3 Tagen mit Eis u. verd. HC1 zers., 
ausgeathert, mit Soda ausgezogen, mit Saure gefallt. Aus A. +  W., dann CH3OH, 
F. 175—176°. — y-[7-AIeihyl-l-methoxynaphthyl-(4)]-builersauremethyle&ier, C17H2„03. 
I in wenig Eg. mit stark amalgamierter Zn-Wolle u. konz. HC1 1 Stde. gekocht. Eg. 
mit Dampf entfemt, mit A. isoliertc olige Saure mit CH.OH u. H2SO_, gekocht. Kp .0>5 
ca. 165°, aus CH3OH, F. 62—63°. — Freie Saure. Mit alkoh. Lauge. Aus CH3OH,

94*
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F. 142°. — 7-Mełhyl-9-methoxy-l-kelo-l,2,3,4-tetrahydrophe7ianthren, C10H 16Oa (II). 
Vorige in IIexan mit SOCU gekocht, Prod. im Hochvakuum dest., etwas Saure mit 
Soda entfernt. Kp.Pl, 190—193°, aus Hexan, F. 118—119°. — ],7-Dimethyl-9-iiielhoxy- 
phenanlhren, C17H10O (III). II m it CH3MgJ-Lsg. gekocht, mit Thiosulfat geschuttelt, 
isoliertes Prod. mit gleicher Menge Se auf 290—300°, dann 20 Stdn. auf ca. 260° erhitzt. 
K p .0l7 ca. 165°, aus CH3OH, F. 12G— 127°. — 1,7-Dimethylphenanthrenchinon (Pim- 
anlhrenchinon) (IV). III  in Eg. mit C r 0 3 erwarint, im Yakuum yerdampft, mit verd. 
HC1 versetzt. Prod. licfertc, in wenig Eg. mit methylalkoh. o-Phenylendiaminlsg. 
erwarmt, das Cliinoxalin, aus Chlf.-A. Nadelchen, F. 194—195°. — fi-[l,4-Dimelhyl- 
benzoyl]-propionsaure. Aus p-Xylol, Bernsteinsaureanhydrid u. A1C13 in CS2. F. 81 
bis 82°. — y-[l,4-Dimetliylphe.nyl]-buttersaure. Aus yoriger nach CLEMMENSEN. Kp.u 
177—179°. — l,4-Dimethyl-5-keto-5,6,7,S-telrahydronaphthalin. Aus voriger Iiber das 
Chlorid (Kp.u  142—143°) wie oben. K p .10 145°. Semiearbazon, F. 228°. — 1,4-Di- 
viethyl-5-methoxynaphthalin, C13Hn O. Voriges mit S dehydriert, Prod. mit (CH3)2S04 
yerathert. Kp.u  ca. 150°, aus wss. CH3OII, F. 68°. — (Mit G. B. R. de Graaff.) 
Methoxynaphthoyl-(4)\-propionsaure. a-Naphtholmethylather u. Bernsteinsaureanhydrid 
in CS2 mit AlCl3 versetzt, nach 24 Stdn. gekocht usw. Aus Aceton oder A., F. 171°. 
Lieferte durch Stehen mit NaOBr-Lsg. l,4-Methoxynaphthoesaure, F. 234°. (Helv.

L. Ruzicka, G. B. R. de Graaff, M. W. Goldberg und B. Frank, Polylerpene 
und Polyterpenoide. LXXI. Uber den oxydativen Abbau der Dextropimarsavre. (LXX. 
vgl. yorst. Ref.) Aus den bisherigen Unterss. iiber die Dextropimarsaure (I) (C. 1928.
I. 1862 u. fruher) folgt: 1. Das Vorliegen eines tricycl., 2-faeh ungesatt. Systems. 2. Die 
Dehydrierung zum Pimanthren (II) (C. 1931. I. 1914; auch vorst. Ref.) gibt die 
Bindungsart- von 16 C-Atomen an. 3. Die tJberfuhrung von I  iiber Dextropimarol 
in Methyldestropimarin u. die Dehydrierung des letzteren zum Methylpimanthren 
beweist, daB das C02H an einer der Stellen 2, 3, 4, 5, 6 oder 8 (vgl. II) sekundar ge- 
bunden ist. — Vff. haben folgende neuen Beobaehtungen gemacht: 1. Die Oxydation 
von I  mit viel KMnO,, ( =  mindestens 25 Atomen O) ergab CH3-C02H u. die gleiche 
Tricarbonsaure Cn H16Oe (F. 218—219°), welchc schon durch Abbau der Abietinsaure 
erhalten worden ist (C. 1931. II. 43 u. fruher). — 2. Die Oxydation von I nut HN 03 
lieferte neben der Saure Cn II 160 6 auch die homologe Tricarbonsaure C'12/ / lfiO0 (F. 212 
bis 213°), welche ebcnfalls aus der Abietinsaure erhalten worden ist. — 3. Die weitere 
Oxydation mit Cr03 der fruher (C. 1928.1. 1862 unten) durch gelinde KMn04-0 .xydation 
von I  erhaltenen Dioxysaure C,0H32O4 ergab eine neue Dicarbonsaure ClfH.lft0 4. Diese 
ist ungesatt., da sie noch 2 H aufnimmt, u. enthalt noch das unveranderte Pimanthren- 
geriist, da sie durch Dehydrierung mit Se II liefert. — 4. Bei der gelinden Ozonisierung 
von I  in CC14 entsteht reichlich H-CHO. — Unter der Annahme, daC das C-Gerust 
von I in Isoprenreste zerlegbar sein muB, kommen fiir I nur die Formelpaare III a 
oder III b u. IV a oder IV b in Frage; die punktierten Linien deuten die Zerlegung 
in Isoprenreste an. Die Ggw. einer Vinylgruppe ergibt sich aus der Bruttoformel der

chim. Acta 15. 907—14. 1/7. 1932.) L i n d e n b a c m .
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Diearbonsaure C^H^O., u. aus der H-CHO-Bldg., u. fiir diese Gruppe kommen nur 
die Stellen 7 oder 14 in Betraeht. Die Tricarbonsauren Cn H 1(1O0 u. C12H16O0 werden 
vom Ring I  geliefert. Die Fornieln fiir die Diearbonsaure C,|,H280 4 ergeben sich ohne 
weiteres. Fiir die Lago der anderen Doppelbindung kommen nur dio dick ausgezogenen 
Bindungen in Frage, da sonst die Bldg. der Tricarbonsiiure C12H IS0<. nicht zu ver- 
stehen ware. — Bzgl. der formellen Aufspaltung der Abietinsiiure u. von I  in Isopren- 
ketten muB auf das Original verwiesen werden. Die beiden Sauren sind sicher aus 
unrcgclmaBigen Isoprenketten aufgebaut. Es ist linzuliissig, den bei vielen Tcrpen- 
Y e r b b .  nachgewiesenen Aufbau aus regelmaBigcn Isoprenketten zu yerallgemcinern. 
Das einzige gemeinsanic Merkmal aller Mono-, Sesqui- u. Polyterpene ist die Zer- 
legbarkeit des C-Geriistes in Isoprenreste.

V e r s u c h e .  Dextropimarsaure (J). Galipot in w. A. gel., F iltrat 14 Tage im 
Eiskeller stehen gelassen, Krystallbrei abfiltriert, mit 70%ig. A. digeriert, aus S0%ig.
A. umkrystallisiert. Rohsaure in sd. soLr verd. NaOH (15 g in 20 1) gel., nach 24 Stdn. 
ausgefallenes Na-Salz in sd. W. mit Essigsaure zerlegt. Aus Essigsaure, dann Aceton, 
F. 211°. — Diearbonsaure C,,,//2S0,,. Dioxysaure C20H32O4 in Eg. mit Cr03 ( =  2 Atomen 
O) bei 50—60° l/2 Stde. digeriert, Eg. teilweise yerdampft, mit W. verd., Nd. in 10%ig. 
NaOH gel.. F iltrat mit Essigsaure gefallt. ,Aus CH3OH, Eg., wss. A. Tafeln, F. 260; 
bis 261°. Aus den Mutterlaugen eino Saure von gleichcr Zus., F. 246—247°. Beide 
geben mit C(N02)4 in Chlf. Gclbfarbung. — Dihydroderiv., C]9H30O4. Durch Hydrieren 
der hoher schm. Siiure in Eg. mit P t0 2. Aus A., F. unscharf 210—220°. Mit C(N02), 
keine Fiirbung. (Helv. chim. Acta 15. 915—23. 1/7. 1932. Utrecht, Univ., u. Zurich, 
Techn. Hochsch.) LlNDENBAUM.

L. Ruzicka, Uber den Versuck einer Synthese des A , -Carens. Me NON u. SlMONSEN 
(C. 1927. II. 1473) haben aus Carylamin iiber Carol nach dem Xanthogenatverf. einen 
KW-stoff erhalten, der vielleicht /14-Caren gewesen ist, was aber wegen der geringen 
Menge nicht entschieden werden konnte. Da nun zur Einfiihrung einer Doppelbindung 
in labile Ringsystemc dio Dest. von ąuartaren Basen eher die n. Prodd. liefert (vgl.
C. 1921. I. 996), hat Vf. (gemeinsam mit J. Zeper u. P. Nebbeling) die Darst. des 
Caryltrimethylammoniumjodids durch ersehopfende Methylierung des Carjdamins ver- 
sucht, aber kein krystallines Prod. erhalten. Mit CH3J  u. C2H EONa in sd. A. entstand 
sofort ein monocycl. KW-stoff von K p .12 65—67°, D.18, 0,845, nu1'  =  1,4876,
Md =  46,37 (ber. 45,25 fj), opt.-inakt. Einw. yon CH3J  u. CH30Na in k. CH301I, 
Behandeln des Prod. mit Ag.O u. Dest. im Hochvakuum ergab ebenfalls nur mono
cycl. KW-stoffe Ci0/71P, Mittelwerte Kp.;ss 178—182°, D .16, 0,850, n j1* =  1,4916, 

Md =  46,42. Bei der katalyt. Hydrierung rasche Aufnahme von 2 H2 
u. Bldg. eines gesatt. monocycl. KW-stoffs C10//20 von D .214 0,810, no21 =
1,4470, Md =  46,20 (ber. 46,18). Die Zers. der Ammoniumbase scheint 
also zunachst zur Bldg. eines KW-stoffs von nebenst. Formel zu fuhren, 
welcher aber sofort Sprengung des Dreiringes erleidet. (Helv. chim. Acta 

15. 957—59. 1/7. 1932. Utrecht, Univ.) L in d e n b a u m .
L. Ruzicka und D. R. KooLhaas, Partielle Synthese des Thujons (Tanaceton). 

Analog der Umwandlung der Pinonsaure in Pinocamphon (C. 1922. I. 1401), haben 
Vff. von der durch oxydativen Abbau des Thujons (Tanaceton) entstehenden a-Thuja- 
hetosaure bzw. ihrem Ester (1) aus das Thujon (S'I) zuriickgebildet. Die Zwischenstufen 
werden durch dic Formoln U —Y wiedergegeben. Wegen der groBeren Empfindlichkeit

CHs.CO CH3-C-----CH-COaC,H5 CHs-CH-CHO
H C ? ' |CO,C2H5 (  |CO,C2Hs

h 2c !\ J c h ,
C I

c h 3-Ó h -ch ., 
c h 3. c h - c o 2c , h 5

- JCO.C.H, p .

JC H -C O jC jH ,
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der Thujonderiw. muBte eino gelindere Arbeitsweise eingehalten werden. Das so 
erhaltene VI bestand hauptsachlich aus der /3-Form.

V e r s u e h e .  a-Thujaketósaure. Thujon von D .174 0,923, [<x] d =  +25,5° (ca. 
60% a-Form) mit KMnO, unter Eiskuhlung oxydiert, schwach m it HC1 angesauert 
u. ausgeathert. Aus A., F. 75°, [a]n .=  +195— 197° in A. — Athylester, C12H20O3 (I). 
Aus dem Ag-Salz mit C2H5J  in sd. A. K p .0|2 83,5—84°, D .164 0,9932, no16 =  1,4534, 
Md =  57,74 (ber. 57,78), [a]o =  +162,6°. —- Glyciddicarbonsauredidthylester CwHu O&
(II). Aus I mit Chloressigester u. C2H5ONa wie 1. c. K p .0l2 129—139°. — Homothuja- 
campheraldehydsdure, Cu HI80 3 (III). II mit 1,48-n. KOH ca. 48 Stdn. geschuttelt, 
Lsg. mit A. gewaschen, m it HC1 gefallt, Nd. in Essigester aufgenommen, nach Wasehen 
u. Trocknen isoliertes Prod. im Hochvakuum auf 130—140° erhitzt (Gasentw.) u. 
dest., Destillat mit Lauge u. A. in saure u. neutrale Anteile zerlegt. Erstere lieferten 
ein gelbes, dickfl. 01 von Kp .0>10 138—146°, D .144 1,0469, nn 15 =  1,4741, Md =  53,17 
(ber. 53,14). — Homothujacamphersdurediathylester, C15HSB0 4 (IV). III in verd. Lauge 
gel., unter Eiskuhlung berechnete Menge KMn04-Lsg. eingeruhrt, spater mit etwas 
CHaOH entfarbt, F iltrat mit HC1 angesauert, mit (XII,)2S04 gesatt., im App. aus
geathert, harzige, nicht krystallisierende Saure iiber das Ag-Salz verestert. Kp.01 103 
bis 107°, D .i54 0,9943, n D"  =  1,4486, MD =  72,84 (bor. 73,27). — p-Thujon (VI).
IV mit 1,3 Atom Na-Pulver u. Bzl. bis zur Lsg. des Na erhitzt, mit HC1 angesauert, 
ausgeathert u. unter 0,1 mm dest. Hauptmenge (V) ging bei 85—95° iiber. Mit wss. 
Barytlsg. 3 Stdn. gekocht, unter Zusatz von W. mehrmals dest., Destillat ausgeathert. 
Semicarbazon, C„H 10ON?. aus CH3OH, F. 170—172°, [a]D =  +215° in CH3OH. 
Daraus durch Erhitzen mit Phthalsaureanhydrid das Keton regeneriert. p-Nilrophenył- 
hydrazon, C18H210 2N3, aus CH3OH, F. 148—150°. 2,4-Dinitrophenylhydrazon, Ci8H20 
0 4N4, aus A. orangene Blattchen, F. 113—114°. — Reines /?-Tliujon von [a]o =  + 7 0 “ 
zeigte nach 3-std. Kochen mit Barytlsg. [a]o =  +44°, woraus folgt, daC das synthet. 
Keton kein reines fi-Thujon gewesen sein kann. Nach Behandeln von /S-Thujon mit 
NHjNa in A. war [a]D =  +41°. (Helv. chim. Acta 1 5 . 944—48. 1/7. 1932. Utrecht, 
Univ.) LlNDENBAUM.

Jakob Meisenheimer und Walter Theilacker, tlber die Konfigurałion der 
Campherchinonoxime. Zu der C. 1 9 3 2 . I. 1366 referierten Arbeit ist nachzutragen, daB 
das durch Einw. von CH3-MgJ auf das CLAlSENschc, Gemisch entstehende f}-Oxim 
schon von F o r s t e r  u . R a o  (C. 1 9 2 7 . I .  425) ais Gemisch aus a- u . y-Form erkannt 
worden ist. ( L i e b i g s  Ann. 4 9 6 . 303. 22/7. 1932.) O s t f . r t a g .

E. H. Woodruff und Roger Adams, Stereochemie von Dipyridylen. XX. Dar- 
stellung und optische Spallung von 6,6'-Diphenyldipyridyl-3,3'-telracarbonsdure-2,4,2',4'. 
(XIX. vgl. C. 1 9 3 1 . II. 3473.) Kondensation von p-Phenylendiamin mit Benzaldehyd

u. Brenztraubensaure fiihrte zu
3,8 - Diphenylphenanthrolin - 4,7-di- 
carbonsaure-1,10, C26Hla0 4N, (I), 
scharlachrote Krystalle aus W. oder 
ziegelrot aus A., F. 250,5—251,5° 
(Zers.). — Di-Ag-Salz, C28H 140 4N3- 
Ag2, gelb. — 6,6’-Diphenyldipyri- 
dyl - 3,3' - tei.racarbonsa.ure - 2,4,2’,4', 
C2aH 160 8N. (II), durch Oxydation 
von I mit wss. KMn04, hellgelbes 
Pulver, das sich bei 181° zers., ohne 
zu schmelzen. Die opt. Spaltung 

wurde iiber die Brucinsalze, C;2H680 18N8, durchgefiihrt. — d- bzw. l-6,6'-Diphenyl- 
dipyridyl-3,3'-tetracarbonsdure-2,4,2',4', C28HleOKN2, [a]o25 =  +6,1° bzw. [<x]d“  =  
—5,9°. Durch kurzes Kochen in A. lieB sich dio akt. Saure leicht racemisieren. (Journ. 
Amer. chem. Soc. 5 4 . 1977—82. Mai 1932.) B e h r l e .

Julius White und Roger Adams, Stereochemie von Diphenyl. XXI. Optische 
Spaltung ton 2,4,6,2',4',6'-Hexa<Mordiphenyldicarboiisdure-3,3'. (XX. vgl. vorst. Ref.) 
2,4,6-Trichlor-m-toiuidin. Aus m-Toluidin in Essigsaureanhydrid mittels eines Chlor- 
stroms u. Spaltung dos acetylierten Prod. (aus A., F. 180—181°) mit 50%ig. H2S04. 
F. 77—78°. Daraus mit konz. H2S04, festem KNOs u. darauffolgender Behandlung 
m it wss. K J  2,4,6-Trichlor-3-jodtoluol, C7H4C13J , aus Aceton, F. 95—97°. Aus diesem 
m it Cu-Bronze (Olbad, 235—250°, 3 Stdn.) 2,4,6,2',4',6'-Hexachlor-3,3'-dimelhyl- 
diphenyl, aus A., F. 119—120°. Oxydation mit KMn04 u. H N 03 im Rohr bei 180°

C,,H,

n C O ^

CO,H

c 8H5
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(8 Stdn.) ergab 2,4,6,2',4',6'-Hexachlordiphenyldicarbonsaure-3,3', C11H.,01C16. Die opt. 
Spaltung wurde iiber die Brucinsalze, CcoHr^O^N^Cl,;, durchgefiihrt. — d- bzw.
l-2,4,6,2',4',6'-Hexachlordiphemyldicarbonsdure-3,3', C11H 10 4C16, F. 293—294° bzw. 292 
bis 293°, [a]n25 =  +1,8° bzw. [a]d25 =  —1,7°. Die akt. Formen lieBen sich durch die 
gewohnlichen Racemisationsverff. nicht racemisieren. — 2,4,6,2',4',6'-Hexachlor-3,3'- 
dinitrodiphenyl, C12H20 4N2C16. Aus Hesachlordiphenyl (ULLMANN, L i e b i g s  Ann. 
332 [1904], 40) mit rauchender H N 03 (D. 1,50), aus A., F. 230—231°. Red. mit Zink- 
staub u. Eg. lieferte 2,4,6,2',4',6'-Hexachlor-3,3'-diaminodiphenyl, C12H6N2C16, aus PAe., 
F. 167,5—168,5°. Daraus durch mehrstd. Kochen mit Chloracetylchlorid 2,4,6,2',4',6'- 
Hexachlor-3,3'-bis-[(chloracetyl)-amino]-diphenyl, CleHfl0 2N2Cl8 (Druckfehler im 
Original), aus PAe., F. 125—126°. (Journ. Amer. chem. Soc. 54. 2104—08. Mai 
1932.) B e h r l e .

L. J. Roli und Roger Adams, Stereochemie von Carbodiimiden. X X II. (XXI. 
vgl. vorst. Ref.) Es gelang nicht, opt. akt. Carbodiimide darzustellen, insbesondere 
weil diese sich schon beim Stehen bei Zimmertemp. polymerisieren. — Wird die 
Uberfuhrung von Thiocarbanilid, C6H5-NH'CS-NH-C0Hs, in Diphenylcarbodiimid (I) 
mittels As20 3 u . CaO in Xylol bei 145° durchgefiihrt, so entsteht ais Hauptprod. 
N,N',N"-Triphenylguanidin (II), F. 142—143°, da zwar I gebildet wird, gleichzeitig 
aber bei der hohen Temp. Thiocarbanilid in Anilin u. Phenylisothiocyanat zerfallt u. 
dann aus I u. Anilin II entsteht. Ais Katalysator kann auch Cd-Carbonat oder gelbes 
HgO dienen. — Erhitzt man Thiocarbanilid in Bzl. mit HgO auf 80°, so bildet sich I, 
CeH ,-N : C: N-C6H5, K p .5 142°, monomolekular, das sich nach 5—6 Tagen zu einem 
Prod. vom F. 158—160° verfestigt hatte. — Erhitzen von II auf 180° (2 Stdn.) ergab 
ein bernsteinfarbenes Harz, F. 129—137°, das im wesentlichon monomolekular war, u. 
beim Verdampfen einer Lsg. in den gewohnlichen Lacklosungsmm. einen harten, trans- 
parenten Film lieferte. — p-Carbo-l-menthoxythiocarbanilid, C23H30O2N2S, aus Phenyl
isothiocyanat u. p-Aminobenzoesaurementhylester in Bzl. (20 Stdn. Kochen), aus A., 
F. 124—125°. —- p-Carbo-l-mmlhoxydiphenylcarbodiimid, aus p-Carbo-l-menthoxydi- 
phenylthiohamstoff mit gelbem HgO u. Caćl2 in Bzl. (5 Stdn. Kochen), dunkles, vis- 
coses 01, das iiber Nacht zu einer amorphen M. fest wurde. — p,p'-Dicarbdthoxydiphenyl- 
carbodiimid, ClsHls0 4Na, entsprechend aus p,p'-Dicarbathoxydiphenylthioharnstoff
(III), yiscose FI., die nach ca. 30 Tagen zu einem bernsteinartigen festen Korper vom 
F. 78—90° erstarrt war. — Symm. Tris-[p-carbalhoxyphenyT)-guanidin, C25H230 6N3, 
aus III mit HgO u. CaO durch Kochen in Xylol (4 Stdn.), aus Pyridin +  PAe., F. 170 
bis 171°. — p,p'-Dibromdiphenylcarbodiimid, aus p,p'-Dibromdiphenylthioharnstoff mit 
HgO u. CaCl2 in Bzl., K p .4 208—212°; das yiscose Destillat erstarrte allmahlich zu einer 
harzartigen festen M. (Journ. Amer. chem. Soc. 54. 2494—98. Juni 1932.) B e h r l e .

H. C. Yuan und Roger Adams, Stereochemie von Diphenyl. X X III. Optisch 
aklive 2',5'-Dimethoxy-2-nitrodiphenylcarbonsdure-6 und die Mutarotation ihrer Salze. 
(XXII. vgl. yorst. Ref.) Kondensation von l-Nitro-2-brombenzolcarbonsauremethyl- 
ester-3 u. 2-Jod-l,4-dimethoxybenzol mittels Cu lieferte neben anderen Prodd. 2',5'-Di- 
methoxy-2-nitrodiphenylcarbonsdure-6, C15H I3OeN (I), aus 20%ig. A., F. 141—142°. — 
Brucinsalz, C3SH39OI0N3-H2O, aus den Komponenten in A. u. Umkrystallisation des 
festen Salzes aus h. W., wobei es sich in hellgelben Nadeln, F. 158—160°, abschied. 
Durch Konzentrieren des Filtrats konnte nur dasselbe Salz erhalten werden. Beim 
Losen in einem organ. Losungsm., wic Chlf., wurde zu anfangs eine spezif. Drehung, 
[ce]ir5 =  —167°, beobachtet, dic nach einiger Zeit (rund 100 Min.) allmahlich zum End- 
wert [a]o25 =  +3,2° geworden war, u. dann konstant blieb. Diese Mutarotation wurde 
ahnlich auch in Lsgg. in A. u. Pyridin festgestellt. Das entstandene Prod. ist vermut- 
lich eine Mischung der Salze aus der 1-Brucin-d-saure u. der 1-Brucin-l-saure zu gleichen 
Teilen, da das aus seiner Lsg. durch Fallen mit PAe. erhaltene feste Salz bei der Spaltung 
mit k. HC1 inakt. Saure ergab. Wurde die racem. Saure in Chlf. oder A. mit einer mole- 
kularen Menge Brucin im selben Losungsm. gemischt u. zu bekanntem Vol. aufgefiillt, 
so wurden — aber erst nach Verlauf einer Reihe von Min. — mit den Mutarotations- 
werten des festen Brucinsalzes in Chlf. oder A. ident. Drehungen erhalten. — Das Cin- 
choninsalz von I, C34H350,N 3, hellgelbe Nadeln, F. 198—204° zeigte Mutarotation yon 
[a]D23 =  —155° bis [oc]d23 =  +57°, wahrend das Strychninsalz von I, C3SH350 8N3, 
F. 220—223° (Zers.), [<x]d23 =  —23,1°, keine Anderung der Drehung in Lsg. aufwies.
— l-2',5'-Dimethoxy-2-nitrodiphenylcarbonsdure-6, aus dem festen Brucinsalz mit eis- 
kalter HC1, F. 141—142°. Racemisierte sich sehr rasch in organ. Losungsmm., bei 
Zimmertemp. zwischen 60 u. 70 Min., bei 0° bedeutend langsamer. Das Na-Salz racemi-
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sierte sich langsamer in W., ais die frcie Siiure in organ. Lósungsmm. (Journ. Amer. 
chem. Soc. 5 4 . 2966^-73. Juli 1932.) B e h r l e .

B. C. Becker und Roger Adams, Słereochemie von Diphenyl. XXIV. Darstellung 
und Eigenschaften ton 2,2'-Difluor-6,6'-dimelhoxydiphenyldicarbonsuure-3,3'. (XXIII. 
vgl. vorst. Ref.) 2,2'-Difluor-6,6'-dimethoxydiphenyl, C14H 120 2F 2. Durch Erhitzen von
l-Fluor-2-jod-3-methoxybcnzol mit Cu-Bronze. Aus A., F. 135— 136°. Daraus m it 
Aeetylehlorid u. A1C13 in 'CS2 2,2'-Difluor-3,3'-diacetyl-6,6'-dimethoxydiphenyl, 
ClsHIB0 4F 2, aus CH3OH, F. 138—139,5°, desscn 0xydation mit NaOCl zu 2,2’-Difluor- 
6,6'-dimethoxydiphenyldicarbo?isaure-3,3', C16H ,20 6F 2 (I), aus CH3OH, F. 285—289° 
(Zers.), fiihrte. Opt. Spaltung von I mittels seines Brucin-, C39H38OI0N2F 2, Morphin-, 
C33H310 9NF2, Chinin-, C3sH380 8N2F2, Strychnin-, C3;H340 8N2F 2, oder Cinehoninsalzes, 
C3rH340 ;N2F2, gelang nicht. Es wurde nie mehr ais cin einziges Salz erhalten, u. kcines 
zeigte Mutorotation selbst bei niedriger Temp., oder gab eine akt. Saure bei der Spaltung.
— l-Fluor-3-methoxybenzol, C;H ;OF, durch Erhitzen des borfluorwasserstoffsauren 
Salzes des diazotierten l-Amino-3-methoxybenzols, Kp.;43 158°, D.-0̂  1,107, no20 =
1,4892. — Hydrobromid des l-Amino-2,4-dimethyl-5-methoxy-6-brombenzols, C„HI3• 
ONBr2, aus l-Amino-2,4-dimethyl-5-methoxybenzol m it Brom in Eg., F. 187° (Zers.). 
Daraus durch Diazotieren, Fallen des borfluorwasserstoffsauren Salzes u. Zers. desselben 
bei ca. 105° l-Fluor-2,4-dimcthyl-5-methoxy-6-brombenzol, C9H 10OBrF, Kp.15 125°, 
no20 =  1,5302, D.2%  1,4350. — l-Fluor-2,4-dimethyl-5-nitrobenzol, C8H80 2NF, durch 
Nitrieren von l-Amino-2,4-dimethylbenzol, Diazotieren u. Zers. des trockenen bor
fluorwasserstoffsauren Diazoniumsalzes bei 130°, K p .30 133°, Kp.750 234°, D .2°20 1,230, 
no20 =  1,532. Daraus mit Fe u. HCI l-Fluor-2,4-dimeihyl-5-aminobenzol, CSH ,0ŃF (II), 
F. 57—58°. Hieraus mit Brom in Eg. das Hydrobromid des l-Fluor-2,4-dimethyl-5- 
amino-G-brombenzols, C8H]0NBr2F, Zers. bei 220°, freie Base (III), aus CH3OH, F. 56°.
— Nitrierung von II in konz. H2S04 fiihrte zu l-Fluor-2,4-dimelhyl-5-amino-3-nilro-
benzol, C8H 90 2N2F  (IV), orangerote KrystaUe aus PAe., F. 88—89°, u. l-Fliior-2,4-di- 
methyl-5-atnino-G-nitrobenzol, C8H90 2N2F, dunkelrot, F. 72—74°. — l-Flvor-2,4-di- 
melhyl-3-nitro-5-ainino-6-brombenzol, CRHs0 2N2BrF, aus III mit H N 03 +  H2S04 oder 
aus IV mit Brom in Eg., hellgelb aus PAe., F. 105,5— 106°. Daraus durch Diazotieren 
u. Behandeln mit CuCl l-Fluor-2,4-dimethyl-3-niiro-5-chlor-G-brombe?izol, CsHB0 2NClBrF, 
aus A., F. 113,5— 114°. — l-Fluor-2,4-dimethyl-5-oxybenzol, C8H„OF, durch Diazo
tieren von II u. Verkochen des Diazoniumsalzes mit wss. H2S04, F. 44—45°. Daraus 
durch Bromierung in Eg. l-Fluor-2,4-dimelliyl-5-oxy-6-brombenzol, C8H80BrF, aus 
50%ig. A., F. 75—76°. Acetylderiv., CJOH 10O2BrF, F. 65—68°. (Journ. Amer. chem. 
Soc. 5 4 . 2973—82. Juli 1932. Urbana, Univ. of Illinois.) B e h r l e .

A. Bistrzycki und Stephan von Jabłoński, U ber das Dimethyloaurin und rer- 
wandte Verbindungen. Vff. haben die Unterss. von H e r z ig  (Monatsh. Chem. 2 9  [1908]. 
653 u. friiher) iiber das Dimethyloaurin (Aurindimetliylather), welche keine vóllig 
befriedigenden Ergebnisse gezeitigt hatten, wieder aufgegriffen. Die Darst. erfolgte 
auf einem anderen Wege. Nach BlSTRZYCKI u. H e r b s t  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 3 4  
[1901]. 3073) geht p-Oxytriphenylessigsaure (aus Benzilsaure u. Phenol) unter der 
Wrkg. von konz. H 2S 04 infolge Abspaltung von CO u. H20  in p-Fuehson iiber, welches 
in Form eines Hydrats isoliert wurde. Letzteres ist noch nicht das echte p-Oxytri- 
phenylcarbinol, laBt sich aber in dieses iiberfiihren, besitzt vielleiclit Formel I u. wird 
daher Pseudo-p-oxytriphenylcarbuiol genannt. Vff. haben dieses Verf. auf die Anisil- 
saure iibertragen.
n tt \ a __ /  r \  r\ (4 )CH.O-CaH4v_ A /  \  CH30 -C.H4.  ^ __p n  ptrtCjjH^C I  , : 0  ; ,« n i7  /-> p  r> 4 ^ :0  m i  n .n  n  C6H3-CH3(4)\ J L /  (4")CH.10-CaH<-^> \ ___CH3OC6H4-  ,

OH II III C 0 -0 („ IV
V e r s u c h e .  4-Oxy-4',4''-dimethoxytriphenylessigsdure, C22H20O5. In Gemisch 

von 2,9 g Anisilsaure, 1,1 g Phenol u. 10 ccm Eg. unter Eiskiihlung 1 ccm konz. H2S04 
eingeriihrt, nach ca. 40 Stdn. in W. eingetragen, Nd. mit W. ausgekocht. Aus 50%ig. 
Essigsaure mkr. Prismenbiisehel, ab 160° erweichend, F. 195—198°, aber erst bei 211° 
klar u. braunrot. Lsg. in k. konz. H 2S04 unter CO-Entw. braunrot. Ag-Salz, C.jHi9 
0 5Ag, rótlieh. Na-Salz, aus Soda +  NaCl mkr. Nadeln. Ace.tylde.riv., C24H22O0, aus 
Bzl. +  Lg. mkr. Tafelchen, F. 172,5-—175,5°. — 4,4',4"-Trimethoxytriphenylessigsdvre- 
methylester, C24H 240 6. Mit CH3J  u. methylalkoh. KOH (Rohr, 100°, 5 Stdn.). Aus 
CH3OH mkr. Tafelchen, F. 136— 137°. — 4',4"-Dimethoxypseudo-4-oxytriphe?iyl- 
carbinol, C2łH20O4 (II; analog I). Obige Saure in konz. H2S04 gel., nach ca. 1 Stde. 
in W. gegossen, gewaschenen Nd. mit NaHC03-Lsg. verrieben, in móglichst wenig



1932. II. D . O r g a n is c h e  C h e m ie . 1445

h. n. KOH gel., verd., F iltrat mit C02 gefallt. Erst weiCcr Nd. (wohl das n. Carbinol) 
fiirbte sich schnell orangen (Pseudoform). Weitere Reinigung durch Losen in sd. 10°/oig. 
HC1; beim Erkalten Krystalle des Chlorids, welche schon durch Waschen m it k. W. 
glatt hydrolysiert werden. Orangerotes, sehr hygroskop. Pulver, F. 58—62°, un- 
getrocknet in k. yerd. KOH sofort 1. — Chlorid, C21H 180 3C1. Wie vorst. oder auch glatt 
aus dem durch Ausfallen mit C02 vorgereinigten II durch Lósen in A. u. Versetzen 
mit 10%ig. HC1 bis zur Triibung. Braunlichrote Nadelbiischel, bei 78—85° erweichend, 
F. ca. 93°. — Nilrat, C21HlsO„N. Aus der alkoh. Lsg. mit 12°/0ig. H N 03. Mkr. orange- 
braune Prismen, F. 117,5°. Analog das Sulfat u. Perchlorat. — 4-Acetoxy-4',4"-dimeth- 
oxytriphenylcarbinol, C23H ,20 5. Durch tibliche Acetylierung von II. Aus Xylol +  PAe. 
mkr. Tafelchcn, F. 104,5— 106°, unl. in k. verd. KOH. — 7,7-Di-[p-methoxyphenyl]-
1,4-chinomethan (Dimethyloaurin), C21H łs0 3 (III). 1. Durch Frhitzen von II auf 120 
bis 150°. 2. Durch freiwilliges Vcrdunsten einer ath. Lsg. von II mit ca. 25% Ausbeute. 
Aus Chlf. +  A. braungelbe Prismen, F. 186,5—187°, in k. verd. KOH iiuBerst lang- 
sam, in sd. n. KOH schneller 1. — Aus der ath. Mutterlauge von der 2. Darst. wurden 
Phenol u. 4,4'-Dimethoxybenzophenon (aus OH3OH, F. 143— 144°; Oxim, F. 133°) 
isoliert. Diese Spaltung von II in ath. Lsg. ist sehr auffallend. — 4-Oxy-4',4"-dimeth- 
oxytriphenylmethan, C21H200 3. II in 95%ig. Essigsaure mit geraspcltem Zn bis zur 
Entfarbung gekocht, F iltrat mit verd. NH.,OH ubersattigt, zahes 01 in 5%ig. KOH 
gel., mit C02 gefallt. Aus Eg. -f W. oder Chlf. +  Lg. schwach braunlichgelbo Tafeln, 
ab 52° erweichend, F. 70,3—73,5°, beim Lagern allmahlich orangerot (Pseudoform ?).

3-Methyl-4-oxy-4',4''-dimethoxytriphenylessigsaure, C23H220 5. Aus Anisilsaure u. 
o-Kresol wie oben. Aus Eg. +  W. mkr. wetzsteinfórmige Krystalle, bei ca. 160° sinternd, 
F. 211°. H ,S04-Lsg. unter CO-Entw. briiunlichrot. Ag-Salz, C23H210 5Ag. Acetyl- 
deriv., C,5H21O0, aus Eg. +  W. mkr. Tafeln, F. 201,5—203,5°. — 3-Melhyl-4,4',4"- 
trimelhoxytriphenylessigsduremethylesler, CZ5H260 5. Wie oben. Aus CH3OH +  W. 
mkr. Tafeln, F. 134—136°. — 3-Methyl-4',4''-dimethoxypseudo-4-oxytriphenylcarbinol, 
C2,H220.,. A us der Saure wie oben. Bei ca. 125° erweichend, F. 138—140°. H,SO,- 
Lsg. braunlichorange. Chlorid, C22H2;10 3C1, tieforangene Nadeln, ab 155° erweichend, 
Zers. ca. 164°. Nilrat, Sulfat u. Perchlorat orange- bis braunrot, krystallin. Das Carbinol 
wird beim Verdunsten seiner iith. Lsg. analog II gespalton, aber ohne Bldg. des Chinoids.
— 3-Methyl-7,7-di-[p-methoxyphenyl]-J,4-ckinomethan, C22H20O3. Aus yorigem im Bad 
von 180° unter Uberleiten von C02. Aus A. +  PAe. durch Verdunstcn warzeń- oder 
federformige Nadelchen, F. 122—124°, fast unl. in verd. KOH, auch bei einigem Kochen.
— ■3-Methyl-4-acetoxy-4',4"-dimethoxytriphenylcarbinol, C2,H210 5, aus CS2 +  A. oder
A. +  PAe. mkr. gelbliche Tafeln oder Prismen, F. 86—89°. — 3-Methyl-4-oxy-4',4 
dimelhoxytriphenylmetha?i, C22H 220 3, aus Eg. -f W. gelbliche Krystalle, F. 89—91°. 
H2S04-Lsg. braunlichorange. — 2-Melhyl-4-oxy-4',4"-dimethoxytriphenyltssigsuure, 
C23H220 5. Mit m-Kresol. Rohprod. zur Trennung von IV (vgl. unten) mit NaHC03- 
Lsg. erhitzt, F iltrat mit HC1 gefallt. Aus Eg. +  W. mkr. Prismenbiischel, Zers. 222 
bis 223°. H2S04-Lsg. unter nur geringer CO-Entw. fuchsinrot. Ag-Salz, C23H210 5Ag. 
Acetylderiv., C25H21Oc, aus Eg. +  W. oder Bzl. mkr. Prismen oder Tafeln, F. 199,5 
bis 202°. — i-Methyl-4,4',4''-lrimethoxytriphenylessigsauremethylester, C25H 260 5, aus 
CH3OH mkr. Tafeln, F. 154°. — Obige Saure wird durch konz. H 2S04 gróBtenteils 
in Anisilsaure u. m-Kresol gespalten. Das daneben gebildete Pseudooxycarbinol konnte 
nicht rein erhalten werden, lieferte aber reines 2-3Iethyl-4-acetoxy-4',4"-dimethoxy- 
triphenylcarbinol, C21H210 5, aus CS2 +  Lg. Krystallwarzen, F. 143,5°. — 4-Methyl-
2-oxy-4',4"-dimethoxytriphenylessigsdurelacton, C23H 20O4 (IV). In NaHC03 unl. Teil 
(ygl. oben). Ausbeute ca. 25%. Aus A. +  Lg. durch Yerdunsten Prismen, F. 98,5 
bis 100,5°. H2S04-Lsg. tief blauyiolett. — 3-Methyl-6-oxy-4',4"-dimethoxytriphenyl- 
essigsaurelacton, C23H20O4 (analog IV). Mit p-Kresol. Aus absol. A. oder Eg. Tafelchcn, 
F. 113—115°. H 2S04-Lsg. tief yiolettblau. (Helv. chim. Acta 15. 890—906. 1/7. 1932. 
Freiburg [Schweiz], Univ.) LlNDENBAUM.

Georges Levy, IJarstellung eines neuen Athylnaphthóls. (Vgl. C. 1932. II. 1295.) 
Vf. hat 3-Athyltetralon-(l) nach dem yon v. B r a u n  (C. 1927. I. 1312) beschriebenen 
Verf. mit einigen Abanderungen synthetisiert u. wiefriiher (1. c.) zum 3-Athylnaphthol-(l) 
dehydriert. — <x-Athyl-(l-phenylpropionsaure, CcHs-CH2-CH(C2H5)-C02H. Na-Benzyl- 
malonsaureathylester mit C2H5Br zum Athylbenzjdmalonester kondensiert, diesen ver- 
seift u. decarboxyliert. Kp .15 174°. Amylester, K p .15 154°. — /?-Athyl-y-phenylpropyl- 
allcohol, C6H5'CH 2-CH(C2H5)-CH2-OH. A us yorigem Ester mit Na in sd. Amylalkohol. 
Ol, Kp.le 143°, ahnlich dem Phenathylalkohol riechend. — fi-Athyl-y-phenylpropyl-
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bromid, Cn H15Br. Aus yorigem bei 130° mit HBr-Gas. K p .14 131°. — fi- Alhyl-y-phenyl- 
butyronitril, C12HjjN. Aus yorigem mit NaCN in sd. wss. A. Kp.13 142°. — ft-Athyl- 
y-phenylbuttersaure, C6H5-CH2-CH(C2H5)-CHj-C02H. Aus vorigem m it konz. HC1 im 
Rohr (120—130°, 6 Stdn.). 01, Kp' 13 175°. Mit SOCl2 das Chlorid, Kp.13137°. —
3-Athyltetralon-(l), C12Hu O. Aus yorigem Chlorid wie friiher (1. c.). Kp .14 145°. Semi
carbazon, aus CHjOH, P. 171,5° (korr.). — 3-AIhylnaphlhol-(l), C12H 120 . Aus vorigem 
mit Se wie 1. e. Aus A. Nadeln, P. 50,5—51°. Pikrat, ockerrot, F. 145° (korr.). (Compt. 
rend. Acad. Sciences 194. 1952—54. 30/5. 1932.) LlNDENBAUM.

J. B. Conant, R. E. Lutz und B. B. Corson, Hydroclilorid des 1,4-Aminonaph- 
tliols. Durch Kuppeln von techn. a-Naphthol mit C6H5N2C1, Red. des erhaltenen
4-Benzolazonaphthols-1 mit Na-Hydrosulfid u. nachfolgendes Behandeln mit HC1
werden G5—74% an Hydroclilorid des 1,4-Aminonaphthols erhalten. Bei Yerwendung 
reinsten oc-Naphthols steigt die Ausbeute auf 85—90%. (Organie Syntheses. Sammel- 
band 1. 41—44. 1932.) B e h r l e .

Ludwik Szperl, Vber die Einwirkung von Schwefelicasserstoff auf Sdurechloride. 
V. Schwefelicasserstoff und. Naphthoylchlorid. (Mitbearbeitet yon Mar ja Kijewska 
und Wacław Lipiński.) (IV. vgl. C. 1932.1. 1365.) Bei Einleiten yon H2S in a-Naph- 
thoylchlorid bei 120° wurde ein verharztes Prod. erhalten, aus dem keine einheitlichen 
Rk.-Prodd. isoliert werden konnten. Bei Ausfiihrung der Rk. in trockencm Bzl. wurde 
Bi-a-naphthoylmonosulfid, C22H 14OsS, erhalten. Krystalle aus Bzl., F. 129— 130°. — 
Die Rk. zwischen H2S u. /?-Naphthoylchlorid in sd. Bzl. in Ggw. yon etwas A1C13 fuhrt 
zu Di-fi-naphthoylnionosulfid; Krystalle, F. 134—136° (teilweise Zers.). Die Lsgg. 
der Sulfide vergilben am Lichte, ebenso in Ggw. von Feuchtigkeit. (Roczniki Chemji 11. 
884—89. 1931. Warschau, Techn. Hochschule.) ScHÓNFELD.

Julius Schmidt und Max Eitel, U ber das 3-Brom- und 3,(6 ?)-Dibromphenanthren- 
chinon. (Studien in der Phenanłlirenreihe. 37. Mitt.) (36. Mitt. vgl. C. 1927. II. 820.) 
Aus Phenanthrenchinon konnte je nach Konz. der Lsg., Menge des Br u. der Temp. 
I  u. I I  erhalten werden; die Konst. von II, das zu I II  oxydiert werden konnte, ist wahr- 
scheinlich, wenn auch noch nicht bewiesen. — Die bei I u. I I  auftretenden yersehie- 
denen Modifikationen, die sich durch ihre Farbę unterscheiden, sind yielleicht durch 
Strukturisomerie entsprechend Formel V u. VI, die bei yersehiedenen Oximierungen 
der Bromphenanthrcnchinone auftretenden verschiedenen Formen (eine gelbliche u. 
eine grunliche) durch das gleiehzeitige Vorliegen der beiden tautomeren Formen VII 
u. VIII, Oxim- u. Nitrosoform, zu erklaren. Da yielleicht der pn-Wert der Lsg. auf 
das entstehende Prod. von EinfluC ist, wurden Verss. mit yersehiedener H'- bzw. 
OH'-Konz. angestellt. Dabei zeigte sich, daB sich die Oximc in alkal. Lsg. zers.; nur 
bei ganz geringem Zusatz von NaHCOa tra t keine Zers. ein, sondern es resultierte 
eine zur Hauptsache gelbe Substanz. In  neutraler Lsg. wurde immer ein Gemisch 
der gelben Oximform u. der griinen, yermutlichen Nitrosoform erhalten. Die gelbe 
Form bildete den groBeren Teil; auch in ganz schwach saurer Lsg. entstanden noch 
Spuren von griiner Substanz, in starkerer saurer Lsg. nur noch die rein gelbe Form. 
Durch sd. verd. HC1 wird die griine in die gelbe Form iibergefuhrt, die Umwandlung 
der gelben in die griine ist nicht durchfuhrbar. Danach ist die griine, immer in ge- 
ringerer Menge entstehende Form die labilere u. wahrscheinlich die Nitrosoform. Die 
Trennung der beiden Formen ist sehr sehwierig, da die griine leicht in die gelbe iibergeht.

‘ Br.C9H3- C = 0  -C = N O H  
Br| | Ć,H4—C = 0  - 0 = 0

C : 0  V v ' i < t> C O O H  v  V I 1

Br-CaH3—C—O — C—N = 0  
: 0  R  / \ / C O O H  i  u j  ii

Br| 1 C J L - C - O  - C - O H
U

V e r s u c h e .  3-Bromphenanlhrenchinon C14HT0 2Br (I), aus 10 g Phenanthren
chinon -|- 400 ccm Nitrobenzol +  8,5 g Br bei 110° (10 Stdn.); Krystalle, aus Eg., 
die aus den nur kurze Zeit gekochten Lsgg. rein gelb (F. 268—269°), aus den langer 
erhitzten Lsgg. braun sind (F. 268—269°); die letzteren sind also die stabile Form; 
Formel V konnte der braunen, VI der gelben Modifikation entsprechen. — Mono- 
semicarbazon Cu H10OjN3Br, gelb, F. 226—228° (Zers.). — 3-Bromphenanthroplienazin 
C20Hu N2Br, Bldg. aus I mit o-Phenylendiaminchlorhydrat in sd. A.; hellgelbe Kry-
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stallchen, F. 249°. — 3-Bromphenanthrenchinonmonoxim C14H80jNBr, aus I  in sd. A. -f  
NHa-OH—HC1 u. etwas W itherit; gelbe +  grune Korner, F. 179—181°. Bei den 
Oximierungen zeigten allgemein die Lsgg. in der Hitze gelbe Farbę, beim Abkiihlen 
grune. — Dinitro-3-bromphenanthrenchinon C14H5OaN2Br, aus I  +  sd. H N 03 (2 Teile,
D. 1,4)-}-konz. H 2S04 (1 Teil); gelbbraune Krystalle, F. 295—296°. — Monoxim 
Ci4H6O0Ń3Br, gelb, F. 199—200° (Zers.); grune Prodd. oder Lsgg. wurden nicht beob- 
aehtet. — 3,(61)-Dibromphenanthrenchhwn C14H0O2Br2 (II), aus 10 g Phenanthren- 
ehinon in 60 cem Nitrobenzol +  16 g Br bei 100° (5l/2 Stdn.) oder mit 16,2 g Br im 
Sonnenlicht, dann 2 Stdn. bei ca. 100°; aus Eg. gelbe Nadelchen, F. 283—285° u. 
orange gefarbte, rhomb. Nadeln, F. 286—287°. — Entsteht auch aus I  (1,79 g) in 20 ccm 
Nitrobenzol +  1,4 g Br bei 100—110°. — Gibt mit konz. H2S04 +  K-Diehromat am 
RuckfluB gekocht, Dibromdiphensaure C14H80 4Br2 (III); weiBe Blattchen, aus 50°/oig. A., 
F. 303—304°; zeigt intensiv bitteren Geschmack; konnte nicht in die entsprechende 
Brombenzoesaure iibergefiihrt werden. — Monosemicarbazon des 3,(0 ‘!)-Dibromphen- 
anthrenchmons Cl5H a0 2N3Br2, F. 276° (Zers.). — 3,(61)-Dibro>npkenanihrophenazin 
C20H 10N2Br2, blaBgelbe Krystallclien, aus A., F. 333—334°. — 3,(6 l)-Dibromphen- 
anthrenchinonmonoxim u. 3,(61)-Dibrom-9,10-nitrosophenanthrol C14H;0 2N, aus II in 
sd. A. -f- W itherit +  NH2OH—HC1; grune Substanz, F. 242°; gelbe Substanz, F. 210 
bis 211° (das Oxim). — Die alkoli. Lsg. des Monoxims fallt aus wss. Cd-Aeetatlsg. ein 
wl. orangerotes Cd-Salz C28H 120 4N2Br4Cd. — Dinitroderiv. von 3,(61)-T)ibromphen- 
anthrenchinon C14H40 6N2Br2, Bldg. mit sd. konz. H N 03 (D. 1,4; 2 Teile) +  1 Teil 
konz. H 2S04; Krystalle, aus Eg., F. 322°. (Journ. prakt. Chem. [2] 134. 167—76. 
Juni 1932. Stuttgart.) BUSCH.

Julius v. Braun und Gottfried Manz, Fluoranthen und seine Derivałe. IV. (III. vgl. 
C. 1931. II. 1857.) Bei der Carboxylierung, Acylierung u. Phthaloylisierung in Ggw. 
von A1C13 wird eine ais Hauptprod. entstandene Verb. (a) u. eine ais Nebenprod. ge- 
bildete (p) gefaBt. Die /?-Verbb. werden ais 4-Verbb. erkannt, wonach die bei der 
Bromierung, Nitrierung u. Sulfuricrung beyorzugte Stelle 4 des Fluoranłhens (I) auch 
hier beriicksichtigt, wenn auch gegeniiber anderen Stellcn in den Hintergrund ge- 
drangt wird. — Fiir die a-Reihe wird ais Sitz der Substituenten die Stelle 12 erkannt. 
Ob in den Substanzgemischen neben den 4- u. 12-Verbb. noch weitere Isomere ent- 
halten sind, konnte bisher nicht entschieden werden. — Die Bromierung, Nitrierung u. 
Sulfuricrung gibt, soweit sie nicht zu den 4-Substitutionsprodd. fuhrt, die in 12  sub- 
stituierten D eriw . — DaB fiir die Beriieksichtigung der Stellung 12 vor 4 bei den in 
Ggw. von A1C13 verlaufcnden Rkk., der Stellung 4 vor 12 bei den anderen die dem 
Fluorenmol. (XVII) ringformig angegliederte ungesatt. Kette = C —C=C— verant- 
wortlich gemaeht werden muB, konnte durch Heranziehen des 8,7,6,5-Tetrahydrofluor- 
anlhens (XVI) bewiesen worden. Die Substitutionsrkk., von denen hier besonders 
die Bromierung, Sulfurierung u. Phthaloylisierung untersucht wurden, yerlaufen hier 
alle einheitlicher ais bei I, u. zwar an Stelle 4 (XVI). — Wahrend man zwischen I u. XVI 
ein ahnliches Verhiiltnis wie zwischen Naphthalin u. Tetralin crwarten sollte, bei 
denen die oc-Stellung des Tetralins wenigcr empfanglich fiir Substitutionen ais die 
a-Stellung des Naphthalins ist, wird durch Hinzutritt des in der peri-Stellung an- 
geschlossenen Bzl.-Ringes der Charakter des Naphthalins u. des Tetralins stark ver- 
iindert, so daB die gcsatt. Ringkette in XVI die Substituenten bei den AlCl3-Um- 
setzungen nach 4 dirigiert, wahrend die Besetzung dieser Stelle in I  offenbar Sehwierig- 
keiten bietet. Diese Veranderung maeht sich nicht nur bei den Substitutionen be- 
merkbar, sondern auch beim oxydativen Abbau der 4-Fluoranthencarbonsaure zu XX 
u. bei der Bldg. von XXI aus 4-Nitro- u. 4-Bromfluoranthen, wahrend die Analogie 
mit der a-Naphthoesaure die Bldg. der Fluorenon-l-carbonsaure etc. hatte erwarten 
lassen. — Dio substituierte Halfte des Naphthalinskeletts im Fluoranthen erweist 
sich also gegeniiber dem analogen Mol.-Teil im Naphthalin selber ais die fester zu- 
sammengefugte, widerstendsfahigere, ebenso wie sie in nichtsubstituiertem Zustand 
dem Zugriff gewisser substituierender Rkk. einen groBeren Widerstand ais im Naph
thalin selber entgegenbringt.

V e r s u c h e .  (Mit Bernhard Kratz.) I. F l u o r a n t h e n  u. O x a l y l -  
c h 1 o r i d. Fluoranthen gibt in CS, +  A1C13 +  Oxalylehlorid im UberschuB bei 0° nach 
Veresterung mit A. u. HC1 die Athylester der Flurjranlhenrnoiiocarbonsauren u. Dicarbon- 
saureester. Aus 100 g entstehen ca. 70 g Mono-, 30 g Dicarbonsaureester u. ca. 10 g 
eines Gemisehes. — Die Prodd. der Dicarboxylierung sind fast einheitlich; aus Essig- 
ester, F. 144—145°. — Das Gemisch der Monoearbonsaureester, K p .0>3 230°, enthalt
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/ \ /  
5CH, ‘ 
ĆHs-C0 2H

XVIII COjH q o sh  [H0 2C-CH2* CH2]C0 2H
iiberwiegend den Fluoranthen-12-carbonsaurealhylester C1GH 9-C02C2H5; aus PAe., 
F. 90°, daneben den 4-Carhonmureester, was aber erst durch Umwandlung der C02H- 
Gruppe in NH2 gezeigt werden konnte. Aus dem unseliarf (60—70°) sehm. Ester 
wurde iiber das H ydrazid,F. 220—240°, Azid, Uretlian, das 4-Acetylaminofluoranthen, 
F. 241°, erhalten. — Der Athylester vom F. 90—91° gibt mit alkoh. KOH das K-Salz, 
daraus die freie Fluoranthen-12-carbonsaure C17H,0O3, F. 283—285°. — Chlorid, 
Kp.0l2 235—240°; aus PAe., F. 100— 103°. — Amid  Cj-H^ON, hellgelbe Nadeln, 
aus A., F. 233°. — Anilid C23H 15ON, F. 233°. — Hydrazid C17H 12ON2, aus Amylalkohol, 
F. 213°. — Azid, hellgelb, Zers. von 110° ab. — Uretlian C19H 150 2N, gelbliche Kry- 
stalle, aus A. oder A., F. 140—142°. — Gibt mit konz. HC1 im Rohr bei 150° das Chlor- 
hydrat des 12-Aminofluoranthens, gelb, feinkrystallin., F. 270—280° (Zers.). Die freie 
Base C16H nN ist in A. u. Bzl. schwerer 1. ais die i. 4-Aminoverb.; gelbes Krystallpulver, 
F. 16S—169°. — Acetylverb., goldgelbe Nadeln, aus Bzl., F. 191°; leichter 1. ais die 
Verb. der 4-Reihe. — Gibt mit Na-Amalgam das 12-Tetrahydrofluoranthylamin, 
Aceiylverb. ClsHi7ON, aus Bzl., F. 179—180°. — Das Chlorhydrat geht beim Diazo- 
tieren ohne Ns-Entw. in Lsg. u. die FI. kuppelt mit Leiehtigkeit mit einer Reihe von 
aromat. Verbb.; die NH2-Gruppe ist also aromat, gebunden. — Die Acetylverb. der 
Tetrahydroverb. gibt mit Na-Dichromat bei 90° in Essigsaure die Aminoketosaure 
C]6Hj30 3N (III); 1. in konz. HC1 u. in Alkali; aus Aceton +  PAe. u. Essigester, zers. 
sich von 190° ab; spaltet bei 80° im Yakuum (20 Stdn.) kein W. ab. — Acetyherb.,
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F. 110° (Zers.). — 12-Fluoranthencarbonsaure gibt iu Eg. bei 50° +  Cr03 nach dem 
Yerestcrn in ĆH30H  +  HC1 den Methylester der 1,7-Fluorewndicarbonsaure (ATII), aus 
B z l., F. 184° (vgl. BAMBERGER u . H o o k e r , L i e b i g s  Ann. 2 2 9  [1885]. 102) u. den 
isomeren Methylester der Ifi-Fluorenondicarbonsaure. Dieser konnte gefaSt werden, ais 
vor der Oxydation die Fluoranthen-12-carbonsaure durch 5%ig. Na-Amalgam in A. 
bei 50° einer partiellen Bed. unterworfen -wurde, wobei ausschliefllich Sciure OwHu Ot 
(IX) entsteht; Krystalle, aus Bzl., F. 237—239°. — Der hydrierte Ring wird in Eg.- 
Lsg. von IX bei Zimmertemp. mit etwas mehr ais der fiir 4 O berechneten Menge des 
Oxydationsmittels boi 40° aufgespalten unter Bldg. von Fluorenon-l-propion-6-carboti- 

saure C17H i20 3; Nadeln, u. Mk., aus Eg., F. 300—305°. — Methylester ClaH 160 5, 
Nadeln, aus Bzl., F. 120°. — Bei der Oxydation der Propionsaureseitenkette in Chlor- 
essigsaure +  Cr03 entsteht dio l,6-Fluorenondicarbo7isaure CI5H80 5, aus Eg., F. 320 
bis 325° (Zers.). — Methylester CI;H 120 5, gelbes Krystallpulver, aus Bzl., F. 163—165°. —
II. F l u o r a n t h e n  u. B e n z o y 1 e h 1 o r i d. Benzoylfluoranthen C23111 ,0, aus 
Fluoranthon in CS3 A1C13 u. CeH5COCl; K p .0,2 280—285°. — Oxim, Bldg. mit wss. 
NH,-OH—HC1 +  Na-Acetatlsg. bei Siedetemp. in A. +  Bzl.; liellgelbc Krystalle, 
aus Bzl., F. 178—205° u. 170—190°; daraus aus Bzl., F. 212—213°. — Gibt m it alkoh. 
HoSOj reines 12-Benzoylfluoranthen C23H 140 ; aus A., F. 111—112°. — Das Oxim 
gibt mit Benzolsulfochlorid in Pyridin auf dem W.-Bade ein Pulrer, F. 150°, das bei 
Verseifung mit konz. HC1 bei 150° u. Behandlung mit KOH u. CI12C12 reine Benzoe- 
sćiure u. 12-Aminofluoranthen gibt. -— Ggw. von 4-Benzoylfluoranthen wurde durch 
uberfiihrung einer tief (ca. 170°) schm. Oximfraktion in 4-Acetaminofhioranthen, 
F. 240°, nachgewiesen. — III . F l u o r a n t h e n  u. P h t h a l s a u r e a n h y d r i d .  
Fluoranthen gibt in sd. CS2 +  Phthalsaureanhydrid (1 Mol.) +  2,5 Mol. A1CL ein 
Gemisch von 12- u. 4-Fluoranih.oylbenzoesdure, das mittels Chlf., worin die 12-Saure 
weniger 1. ist, getrennt wird. — 12-Fluoranthoylbenzoesaure C2lH ,,0 3, F. 212°. Gibt 
mit ŚOClj das Chlorid, aus Bzl. -f  PAe., F. 163—165°. — Methylester, aus A., F. 180 
bis 181°. — Oxim C24H 150 3N, F. 224—225°. Gibt m it Pyridin u. Benzolsulfochlorid 
auf dem W.-Bade das Umlagerungsprod. (F. 95— 105°, unscharf) u. nach Verseifung 
mit konz. HCI (150°) u. Aufarbeitung mit Alkali u. C1I2C12 Phthalsaure u. 12-Amino
fluoranthen. — 4-Fluoranthenphthaloylsdure C24H 140 3, aus Bzl. u. CH2C12, F. 230°. — 
Oxim CjjH^OjN, F. 207—209°. Daraus wird durch BECKMANNsclie Umlagerung u . 
Spaltung das 4-Aminofluoranthen erhalten. — Die 12-Fluoranthoylbenzoesaure gibt 
beim Erhitzen ihres Chlorids in Trichlorbenzollsg. ein Gemisch von X u. XI. — Phtha- 
loylfluoranthen C24H120 2 (X); rote Krystalle, aus Eg., F. 228°; 1. in konz. H 2SO, tief- 
violett; mit Hyposulfit yiolette Kiipe. — Phthaloylfluoranthm C24H120 2 (XI), gold- 
gelbe Kiystalle, a u s  Bzl., F. 332—333°; 1. in konz. H2S04 tiefblau, mit Hyposulfit 
mehr blaue Kiipe ais das Chinon X. — B e id e  Chinone lasson sich im Vakuum unzers. 
sublimieren. — Verb. X I gibt mit Zn-Staub im Vakuum bei 450° ein gelbes Sublimat 
des dem Chinon entspreehenden Anthracens CMHU; F. 290—291°; die Lsg. in Bzl. (U.) 
oder A. (wl.) zeigt starkę b la u g riin e  F lu o re sc e n z . — Das Chinon XI gibt bei der Oxy- 
dation in Eg. mit Cr03 oder m it KMn04 Phthaloylfluorenoncarbonsaure C21Hln0 5 
(XIV +  XV); F. 345—347°; gibt ein wl. Na- u. ein leichter 1. NH4-Salz. -— Gibt bei 
360° u. 15 mm im N-Strom unter Abspaltung von C02 das entsprechendo Chinon- 
ketongemisch: die Anthrachinonfluorenone C20H 10O3; orangerotes IĆrystallpulyer, aus 
Pyridin oder NitrobzL, F. 326—337°. — Das Chinon X gibt- mit C03 die Chinonlceto- 
carbonsdure Cn Hl0Os (XIII); gelbes Krystallpulver, aus Nitrobenzol, F. 290—295° 
(Zers.), dic beim Decarboxylieren das entsprechende Anthradtinonfluorenon C20H 100 3 
gibt; aus Nitrobenzol, F. 353°. — Die 4-Fluoranthoylbenzoesaure gibt beim RingschluS 
mittels HjSO,, bei 95° nur ein einziges Chinon C2tHn 0 2 (XII); gelbc Krystalle, aus Nitro
benzol u . sublimiert, F. 328—331°; gibt mit Hyposulfit eine blauviolettc Kiipe. —
IV, 12- N i t r o  - u. 12 - B r  o m f 1 u o r  a n t h  e n. Die Bldg. von 12-Nitro- u. 12- 
Bromfluoranihen neben den entspreehenden 4-Deriw. (vgl. III. Mitt.) wnirde durch 
Lberfuhrung der nach Abtrennung des 4-Bromfluoranthens zuriickbleibenden unscharf 
schm. Br-Verb. in den 12-Fluoranthencarbonmureester vom F. 90° u. durch Gewinnung 
von 12-Aminofluoranthen, F. 168—170°, aus dem Gemisch der bei der Mononitrierung 
entstehenden Verbb. nach Abtrennung der 4-Nitroverb. durch Red. bewiesen. —
V. M o n o s u b s t i t u t i o n  d e s  T e t r a h y d r o f l u o r a n t h e n s .  8,7,6,5- 
Tetrahydrofluoranthen gibt mit Chlorsulfonsaure in CHC13 bei —20° u. Umsetzen mit 
P0C13 das Sulfochlorid C1(,H,30 2S-C1, feinkrystallin., hellgelb, aus Essigester, F. 118°. 
Gibt mit Athylamin das Athylamid ClsH 1BOaNS, aus A., F. 156—157°. Gibt beim De-
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hydrieren mit S bei 180—210° das Athylamid der Fluoranthen-4-sulfosaure CleH 15OaNS, 
F. 167°. — 4-Brom-8,7,6,5-lelrahydrofluoranihen C16H13Br, Bldg. in Eg. aus der 10%ig. 
KW-stofflsg. +  30%ig. Br-Lsg.; farblose Krystalle, aus Eg., F. 135°; gibt mit Na- 
Amalgam in wss.-alkoh. Lsg. XVI zuriiek; keine Umsetzung mit Mg. Gibt in 6%ig. 
Eg.-Lsg. mit 5—6 Moll. Na-Dichromat 4-Bromfluoranthen u. mehrere gebromte Sauren, 
die durch verschieden weit gehenden Abbau der Ringkette resultieren. Zur reinen
2-Bromfluorenon-l-propionsdure C16H i,0 3Br (Schema XXI) kommt man mit der fur
4 O berechneten Menge Dichromat bei nicht iiber 60°; gelbe Nadeln, aus Eg., F. 223°.
— Mit SOCla entsteht ein Saureehlorid, das in CS2 mit A1C13 kein HC1 entwickclt, sondern
bei der Aufarbeitung die Saure XXI zuriickgibt. — Das aus der Br-freien Saure XYIII 
(aus Tetrahydrofluoranthen durch gemaBigte Oxydation erhaltlich) gewonnene Chlorid 
gibt dagegen unter den gleichen Bedingungen das Fluorerwnhydrindon ClcH 10Oa (XIX); 
dunkelgelbe Krystalle, F. 236°. — Tetrahydrofluoranthen gibt mit Phthalsaureanhydrid 
u. A1C13 bei 0° in CS2, zuletzt auf dem W.-Bad Telrahydrofluoranthoylbenzoesdure 
CMHlg0 3; aus Eg., F. 220°. Gibt in wss.-alkoh. Lsg. die Ozimsaure CmHkOjN; Blatt- 
chen, aus A., F. 212°, die in das 4-Acetaminotelrahydrofluoranthen, aus A., F. 224°, 
iibergefiihrt wird. — VI. O x y d a t i v e r  A b b a u  d e r  4 - F l u o r a n t h e n -  
d e r  i v v. 4-Monobromfluoranthcn gibt in Eg. mit Cr03 (auf 8 O berechnet) bei 50° 
Bromfluorenoncarbonsaure C14H70 3Br (XXI); gelbe, krystallin. M., aus Bzl. u. Eg., 
F. 252°. — 4-Nitrofluoranthen gibt ebenso die Nilrofluorenoncarbonsaure c 14h , o 5n  
(XXI); gelbe Nadeln, F. 233—235° (Zers.). — 4-Fluoranlhencarbonsdure gibt m it Cr03 
die Dicarbonsaure XX; gibt beim Sublimieren bei ea. 300° das Saureanhydrid C'15/ / 60 4; 
goldbraune Blattchen, aus h. Essigsaureanhydrid, F. 318—320°; unl. in k., 1. in w. 
Alkali. Gibt beim Verestem m it CH3OH u. HC1 den neutralen Ester gelbe
Nadeln, aus Bzl., F. 199° u. den sauren Esler CieH10Os, in dem wahrscheinlich die in
2-Stellung befindliche Gruppe des Fluorenons die CH3-Gruppe tragt; aus CH3OH, 
F. 230—233°, wird bei 240° wieder fest unter Bldg. des Saureanhydrids. — Die 1,2- 
Fluorenondicarbonsaure entsteht besser aus XIX mit 20%ig. H N 03 im Rolir bei 160°; 
daraus durch Umkrystallisieren aus Essigsaureanhydrid, das Saureanhydrid, F. 320°.
— Gibt mit Resorein u. Chlorzink ein Kondensationsprod., in alkal. Lsg. carminrot 
gefarbt, griin fluorescierend, mit Bzl. u. A1C13 ein Analogon der o-Benzoylbenzoesaure 
T om  F. 225°. ( L i e b i g s  Ann. 496 . 170—96. 1/7. 1932. Frankfurt a. M., Univ.) B u s c h .

L. M. Ellis jr. und E. Emmet Reid, Darslellung und Eigenschaften zweier Reilien 
aliphalischer Mercaptane. Vff. haben die n. u. a-sek. aliphat. Mercaptane bis zum Nonyl- 
mercaptan in reinster Form dargestellt u. umfassende genaue Bestst. ihrer physikal. 
Eigg. (F., Kp., D., Kp. bei verschiedenen Drucken, Berechnungsexponent u. a.) aus- 
gefiihrt. Die gefundenen Werte wurden tabellar. zusammengestellt u. mit den ent- 
sprechenden Werten der Alkohole verglichen, yon denen mehrere ebenfalls dargestellt 
u. untersucht wurden, desgleichen die ais Ausgangsmatcrial dienenden primaren u. 
sekundaren Bromide. Von den hoheren n. Mercaptanen wurden die Anthrachinon- 
<x-alkylthioather nach der Methode von R e i d ,  M a c k a l l  u. M i l l e r ,  Journ. Ainer. chem. 
Soc. 43 [1921]. 2104 dargestellt u. die F. bestimmt. Anthrachinonihioiither: des n-Amyl- 
mercaptans, F. 128,8°, des n-IIexylmercaptans, F. 113,9°, des n-Ileptylmercapta?is, 
F. 95,9°, des n-Octylmercaptans, F. 95,2°, des n-Nonylmercaplans, F. 117,5°. (Journ. 
Amer. chem. Soc. 54 . 1674—87. April 1932. Baltimore, Maryland, J o h n s  H o p k i n s  
Uniy.) S t o l p p .

Wilhelm Steinkopi, Zur Arbeit von Krause und Renu-anz: Neue Metallderimle des 
Thiophens. Die Methode des Vf. zur Darst. von a-Bromthiophen (C. 1923 . I- 1441) 
ergibt eine hóhere Ausbeute ais die von K r a u s e  u. R e n w a n z  (C. 1932 . II. 378). 
(Ber. Dtsch. chem. Ges. 65. 1248. 6/7. 1932.) L o r e n z .

Wilson Baker und Robert Robinson, Synthetische V er suche in der I  sof latem- 
gruppe. VI. Die Realctionen einiger Kelodthyleriozyde. (V. vgl. C. 1929- II- 1541.) 
W e i t z  u . S c h e f p e r  (C. 1922 . 1. 24) liaben beobachtet, daB das Oxyd I  sich bei 
Behandlung m it HaS04 oder HCl-Eg. in Formyldesoxybenzoin (II) umlagert. Es 
liegt nun nahe, hierauf ein Verf. zur Synthese von Isoflavonen (Typ III) aufzubauen, 
da ein Formyldesoxybenzoin mit o-standiger OH-Gruppe leicht den RingschluB ein- 
gehen wurde. Eine solcho Synthese wurde Beziehungen zwisehen den Isoflavonen u. 
den Chalkonen, aus denen die Ketoathylenoxyde dargestellt werden, u. weiter zu den 
Flavanonen, Flavonolen u. Anthocyanidinen herstellen. — Das Oxyd I wurde von 
W lDM AN ( L i e b i g s  Ann. 400  [1913], 86) durch Kondensation von co-Ćhloracetophenon 
mit Benzaldehyd - f  NaOC2H5, yon W e i t z  u. S c h e f f e r  auf erheblich einfachere
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Weise durch Oxydation von Chalkon m it H ,0 2 in alkal. Lsg. hergestellfc. Vff. oxy- 
dierten nun 2,4-Dimethoxyphenyl8tyryIketon zu IV [R =  C6H3(0H )a]. Dieses liefert 
mit wenig konz. H 2S04 in Mothanol bzw. A. die Verbb. V (R ' =  CH3 bzw. C2H5), 
die ihrerseits m it Eg. -f- Na-Acetat oder mit wss.-alkoh. NaOH das Diketon VI liefern. 
Mit HC1 in Eg. liefert IV das Chlorketon VII, das durch iiberschiissiges Pyridin oder 
durch Eg. -f Na-Acetat wiederum in VI ubergefuhrt wird. Mit sd. alkoh. KOH erhalt 
man aus IV die Glykolsaure VIII, u. zwar bei kurzer Einw. ais Hauptprod. neben 
geringen Mengen VI, bei geniigend langer Rk.-Dauer ais einziges Prod. Die Konst. 
von VIII ergibt sich aus der Oxydation zum Keton IX; VIII entsteht auch aus VI u. 
wss.-alkoh. KOH. Lost man IV in konz. HCOaH auf, so erhalt man X; fiigt man 
auBerdem konz. H 2S04 zu, so entsteht XI. Behandlung von IV mit konz. H 2S 04 in Eg. 
oder mit sd. Eg. allein liefert das X analoge Acetylderiv. XII. Die Verbb. X, XI u. XII 
liefern mit Eg. +  Na-Acetat das Diketon VI, u. zwar in seiner /?-Porm (P. 86°), wah
rend es auf den vorher beschriebenen Wegen stets in der a-Form (F. 71°) entstanden 
war; nachdem die /?-Form einmal isoliert war, entstand sie auch bei der Wiederholung 
der Verss., die yorher zur a-Form gefuhrt hatten. Ein Praparat der a-Form hatte 
sich in 8 Wochen von selbst in die /J-Form umgewandelt. Es liegt Dimorphismus vor u. 
keine Ketoenoltautomerie, da keine der Formen eine FeCl3-Rk. gibt. Durch wss. NaOH 
werden die Acylderiw. X, XI u. XII rasch hydrolysiert; zuerst entsteht vermutlieh 
das Glykol, das dann in Benzaldehyd u. co-Oxy-2,4-dimethoxyacetophenon zerfallt, 
das gegen h. Alkali nicht bestandig ist. Dieses Verh. steht in deutlichem Gegensatz 
zu dem der beiden Ather V u. u. dem des Chlorhydrins VII, die unter ahnlichen Be- 
dingungen ohne Zers. in das Diketon VI ubergehcn; die Zers. der Acylderiw. erinnert 
an die Uberfiihrung von Glucose in Methylglyoxal u. Milchsaure durch Alkali. — 
Eine ahnliche Vers.-Reihc wurde m it dem Oxyd des 2,4-Dimethoxyphenyl-p-methoxy- 
styrylketons ausgefiihrt. Die ATI entsprechende Verb. dieser Reihe wurde ais Gemisch 
zweier Formen A u. B (F. 102 u. 115°) erhalten, die sich nicht ineinander uberfuhren 
lassen u. dasselbe Chinoxalin liefern. B ist tiefer gefarbt ais A u. gibt eine starkere 
FeClj-Rk. Wahrscheinlieh liegen zwei stereoisomere Enolformen vor, es ist aber auch 
moglich, daB B eine der Enolformen u. A die Ketoform ist, die in alkoh. Lsg. mit der 
anderen Enolform im Gleiehgewicht steht (vgl. MoUREU, C. 1929. I. 2047. II. 737. 
1406 iiber Tautomerie von a-Diketonen). — Verss. zur Oxydation von Aeetoxychalkonen 
mit I I ,0 2 in Alkali fiihrten zur Abspaltung der Acetylgruppen; Oxydationsverss. mit 
Perbenzoesaure waren erfolglos.

C6H5-CO-CH— CII - C8H6 C6H5.C0.CH(C9Hs)-CH0
I  '" O -"  I I

R-CO-CH-CH-C9H6 V R.CO-CH(OH).CH(OR')-C8II5
IV VI r - c o . c o - c h s. c 6h 6

-!\ > C . C 6Hs R =(C II80)2'1CaH3— V II R-C0-CH(0H).CHC1-CbH 6
V III  R • C(OH)(COjH) • CHj • C6H5 

IX R-CO-CHs.C8H5 X R-C0-CH (0H ).CH (0-CH 0)-C ,H 5
XI R-CO-CH(O.CHO)-CH(O.CHO)-C0H5 X II  R-C0-CH(0H)-CH(0-C0CHs)C 8H6

V e r  s u c h e. Oxyd des 2,4-Dimdhoxyphenylstyrylkelons C1;H 160 4 (IV), aus dem 
Keton mit 15%ig. H 20 2 u. 2-n. NaOH in Methanol bei 25°; Prismen aus Methanol, 
F. 118°. — 2,4-Dimethoxyphenyl-[a.-oxy-p-methoxy-P-phendthyl]-keton C18H 20O5 (V,
R ' =  CH3), aus IV beim Schutteln mit methylalkoh. H2S04. Prismen aus Methanol,
F. 133°. Die gelbe Lsg. in konz. H 2S04 verfarbt sich rasch nach orange. 2,4-Dimelh-
oxyphenyl-[a-oxy-p-dt/ioxij-p-phendlht/l]-kelon C18H2a0 5 (V, R ' =  C2H5), analog mit 
alkoh. H2S04. Prismen aus A., F. 98°. — 2,4-Dimethoxyphenylbenzyldiketon Ci,H160 4 
(VI), aus den Verbb. IV, V, X, XI u. X II beim Kochen mit Eg. u. Na-Acetat, aus V 
(R =  CH3) beim Kochen mit wenig NaOH in A. a-Form, gelbliche Prismen aus A., 
F. 71°, 1. in h. verd. NaOH gelb, reduziert w. FEHLlNGsche Lsg. bei Ggw. von A. 
P-Form, schwach gelbe, bipyramidale Krystalle aus A., P. 86°. — 2-[2,4-Dimethoxy- 
phe}iyl]-3-benzylchinoxalin Ca3H20OaN2, aus VI u. o-C6H4(NH2)2 in A. Prismen aus A., 
F. 108—109°. Lsg. in H2S04 kastanienbraun, wird allmahlich orangerot. — 2,4-Di- 
n>elhoxyphenyl-\J}-chlor-u-oxy-(}-phendthyl]-kelon C1TH 1;0 4C1 (VII), durch Einleiten von 
HC1 in eine Eg.-Lsg. von IV. Prismen aus Methanol, F. 131°. — 2,4-Dimelhoxyphenyl- 
benzylglykolsaure Cl;Hlg0 5 (VIII), durch Kochen von IV u. von mit wss.-alkoh.
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NaOH. Nadeln aus Essigsaure, F. 170° (Zers.), 1. in H2S04 gelb. Gibt mit Cr03 in Eg.
2.4-Dimethoxyphenylbenzylketon (IX), P. 56°. — 2,4-Dimethoxyphenyl-[u.-oxy-f}-formyl- 
oxy-j}-phenathyl]-kelon ClsH 130 6, aus IV u. wasserfreier HC02H. Tafeln oder Prismen 
aus Eg., P. 154°. Reduziert w. FEHLINGsclie Lsg., wird durch h. NaOH unter Bldg. 
von Benzaldehyd zers. Lsg. in H 2S04 orangerot, wird beim Erwarmen dunkel u. 
entwickelt CO. — 2,4-Dimethoxyphenyl-[a,,f}-diformyloxy-fl-phenathyl]-keton Ci9H laO;
(XI), aus IV u. HC02H in Ggw. von konz. H 2S04. Gelblichbraune Tafeln aus A., 
P. 141°. — 2,4-Dimelhoxyphcnyl-[tx-oxy-{l-ace!oxy-fi-phenalhi/l]-keton C19H20O0 (XII), 
aus IV mit Eg. u. H2SO.,. Krystalle mit 1 C2H5'OH aus A., F. 136°, Lsg. in H„SO, 
gelb, wird beim Erwarmen langsam orange. — Oxyd des 2,4-Dimethoxyplienyl-p- 
methoxystyrylkelons C,sH 190 5 (IVa), Konst. u. Darst. analog IV. Prismen, F. 108°. —
2.4-Dimetltoxyphemjl-[a-oxy-4,fl-dimc(hoxyphenathijl\-kelon C10H22OQ (analog V), aus IVa
u. methylalkoh. HC1. Krystalle aus A., F. 143—144°. — 2,4-Dimethoxyplienyl-p- 
methoxybenzylglykolsdure Ci8H20O6, analog VIII aus IVa. Prismen aus Essigsaure, 
F. 177°. — 2,4-Dimetlioxyphenyl-p-methoxybenzyldikelon C18HlaOr> (analog VI), wird in 
den beiden Enolformen A u. B  neben dem Analogen von VIII erhalten; entsteht 
ferner aus dem Analogen von V beim Kochen mit wss.-alkoh. NaOH. Form A, 
gelbliche Bliittchen aus A., F. 102°, 1. in h. verd. NaOH gelb, fast unl. in k. Alkalien. 
Form B, gelbe Nadeln aus A., F. 115°, nach gcringem Erweichen. Die orangeroten 
Lsgg. von A  u. B  in H2S04 sind nicht voneinander zu unterscheiden; mit FeCl3 in A. 
gibt A  eine schwach braunliche, B  eine starkere, mehr rotbraune Farbung. — 2,4-Di- 
methoxyphenyl-p-metlwxybenzylketon C1;H lsO, (analog IX), aus dem Analogen von VIII 
u. Cr03 in Eg. oder aus 2,4-Dioxyphenyl-p-methoxybenzylketon mit (CH3)2S04 u. 
Alkali. Prismen aus A. oder Methanol, F. 84°. (Journ. chem. Soc., London 1932. 
1798—1806. Juni. Oxford, Dyson Perrins Lab.) OSTERTAG.

Kenneth Charles Roberts, Leslie Alfred Wiles und Bernard Arthur Stevens 
Kent, Methoxyderivate des Kanthons wid Thioxanthons. R o b e r t s  u .  S m il e s  
(C. 1929. II. 1007) haben gezeigt, daB die Salze u. Stannicliloride der l-Methoxy- 
thioxanthone ais Verbb. mit koordinativem Ring (Chelate) angesehen werden miissen. 
Die Unters. wird nunmehr auf Verbb. ausgedehnt, dereń CH30-Gruppen nicht wie 
bei den 1. c. untcrsuchten in einem Kern, sondern in verschiedenen ICemen stehen. 
Das Ausgangsmaterial fiir die Darst. derartiger Verbb. ist G-Mcthoxy-2-dithiobenzoe- 
saure (I); die entsprechende Nitrosaure (II) ist von SlMONSEN u .  R a u  (Journ. chem. 
Soc., London 111[1917]. 227) mit F. 179—180°, von SlMONSEN (Journ. chem. Soc., 
London 113 [1918]. 782) mit F. 159—160° beschrieben worden; sie wurde deshalb 
aus 2-Nitro-6-oxytoIuol durch Metliylierung u. Oxydation dargestellt, wobei sich der 
hóhere F. ais richtig erwies. I liefert mit Hydrochinondimethylather l,4,8-Trimethoxy- 
thioxanthon (HI),. von dem ein Diperchlorat u. ein Distannichlorid erhalten werden 
komiten. Das Anion des Diperchlorats durftc koordinativ vierwertigen O enthalten (IV). 
Konz. HC1 rerseift I II  \vie alle l-Methoxytliioxanthone zu V, das wie seine Analogen in 
Alkali unl. ist. Eine Boressigsauroverb. konntc nicht erhalten werden. Das aus I u. 
Anisol erhaltliche l,7-Dimethoxythioxanthon (VI) gibt das crwartete Perchlorat u. 
Chlorostannat. Euxanthondimethylather gibt ebenfalls ein Chlorostannat u. ein Tri- 
hydrochlorid; die Konst. der beiden Euxanthonmonomethylather lieB sich durch 
Unters. der Komplexsalzbldg. bestatigen; 7-Oxy-l-methoxyxanthon gibt ein Stanni- 
chlorid u. wird durch Boressigsaureanhydrid acetyliert, l-Oxv-7-methoxyxanthon hat 
keinen bas. Charakter u. gibt ein Diacetoborat. — Aus einem Vergleich der durch 
Alkoholyse der Sulfate ermittelten Basenstarken rerschiedener Methoxyxanthone u. 
Thioxanthone ergab sich, daB 1-standiges OCH3 in beiden Reihen den bas. Charakter 
gleiehmaBig verstarkt.

V e r s u c h e .  2-Nitro-6-methoxyloluol, aus 2-Nitro-6-oxytoluol mit Dimethyl- 
sulfat u. KsC03, Nadeln aus A., F. 53°. Gibt mit KMnO, in hi. W. 2-Niłro-6-methoxy- 
benzoesaure C„H70 5N (II), Nadeln oder Tafeln aus W., F. 180°. 2-Amino-G-meihoxy- 
benzoesdure C8H30 3N, aus I I  u. Fe(OH)2 in verd. NH3. Nadeln aus W., F. 87°. Daraus 
durch Diazotieren, Umsetzen mit NaCNS u. CuCNS u. Eindampfen mit Alkali 6-Meth- 
oxy-2-dithiobenzoesaure(3,3'-Dimethozydiphenyldisulfid-2,2'-dicarbo>isavre)ClelIu 0 6Si{I),

S O0 H3
r O i S -



1 9 3 2 .  I I . I ) . O r g a n is c h e  C h e m ie . 1 4 5 3

OCH,

OCH3fr~
H H

Nadeln aus Eg., P. 187°. — 1,4,8-Trimethoxythioxantkon C10Hu O1S (III), aus I u. Hj'dro- 
chinondimethylather in konz. H2S04. F. 208—209°. L. in konz. HC1 tiefrot, in A. u. 
in konz. HaS04 m it Fluorescenz. Absorbiert bei 760 mm in l 1/., Stde. 2,8 Mol HC1, 
das braune Prod. ist unbestandig. Gibt m it HC104 CiGH i,04S +  2HC104, rote inotall- 
glanzende Nadeln, mit SnCl4 in Bzl. je nach Bedingungen C16H 140 4S -f- 2SnCl4 (tiefrot) 
oder Ci6H 140 4 -j- SnCl4 (rot). — l,8-l)ioxy-4-melhozythioxanthon (V), aus III u. rau- 
chender HC1 auf dem W.-Bade. Nicht rein erhalten; 1. in h. 2-n. NaOH gelb, in H2S04 
purpurn; gibt mit Boressigsaureanhydrid in CC14 ein Gemisch von Mono- u. Bisdi- 
acetoborat. — 1,7-Dimelho xyt h i o xa n t h on CJ5Hla0 3S (YI), aus I  u. Anisol in konz. 
HaS04, gelbe Krystalle aus A., F. 131—132°, nach Vakuumsublimation F. 136—138°.* 
L. in konz. HC1 rot, in A. u. HaS04 mit Fluorescenz. C15H 120 3S +  HC104, scharlach- 
rote, metallglanzende Wurfel. SnCl4-Verb., scharlaelirot. — p-Mercaptoanisol, durch 
Erhitzen von Anisol mit S2CI? u. Red. des Disulfids mit Zn-Staub u. H 2S04 +  Essig- 
saure. Pilzartig riechendes 01, Kp. 227°. — 7-Oxy-l-melhoxythioxanlhon CJ4H 10O3S, 
aus VI u. 90%'g- H2S04 boi 100°. Tafeln aus Chlf., F. 246° (Zers.), 1. in NaOH gelb, 
in H 2S04 rot mit griiner Fluorescenz. Perchlorat, ziegelrot. — l-Oxy-7-methoxyxanlhon 
(aus Euxanthon) gibt Ci4Hło0 4 +  SnCl4 u. das Diaceloborat C18H 160 8B (gelb). —
I,7-Dimelhoxyxantlion, aus dem vorigen mit (CH3)„S04 u. NaOH in wss. Aceton, gibt
mit HCl-Gas C16H120 4 +  3HC1 (dunkelbraun) u. C15Hla0 4 +  SnCl4 (dunkel gefarbt). 
7-Oxy-l-methoxyxantlion gibt mit HCl-Gas CMH 10O4 +  2HC1, mit Boressigsaure- 
anhydrid l-Melhoxy-7-acetoxyxanthon, F. 182°. (Journ. chem. Soc., London 1 9 3 2 . 
1792—98. Juni. London, Kings Coli.) O s t e r t a g .

Ch. Courtot und H. Hartman, Chromierlarkeit der von den Oxyclńnolinen ab- 
geleitelen Azofarbstoffe. 8-Oxychinolin farbt, wie lange bekannt, gebcizte Baumwollo 
u. verlialt sich auch sonst anders wie seine Isomeren (ygl. B a r g e l l i n i  u . B e l l u c c i , 
C. 1 9 2 4 . I. 1934). Ferner besitzen die vom 8-Oxychinolin abgeleiteten Azofarbstoffe 
nach D. R. P. 355 534 (C. 1 9 2 2 . IV. 713) die unerwartete Eig. der Chromierbarkeit. 
Daraufhin haben Yff. untersucht, ob sich bei den Isomeren ahnliche Eigg. wieder- 
finden. — I. OH im Bcnzolkern. Dargestellt wurden dio Farbstoffo des 5-, 6-, 7- u. 
S-Oxychinolins mit den Diazoyerbb. der Sulfanil-, Metanil-, Naphthionsaure, 1-Naphthyl- 
amin-5- u. -8-sulfonsaure, Amino-G-, Amino-R- u. Anthranilsaure. Dio Farbungen 
wurden auf vorher chromierter Wolle ausgefuhrt, um Oxydation des Farbstoffes zu 
yermeiden. Die Farbstoffe des 5-Oxychinolins sind, gleich denen des 8-Oxychinolins, 
chromierbar, nicht dagegen dio des 6- u. 7-Oxychinolins. Die bathochromo Wrkg. 
des OH ist in 5 schwacher ais in 8. Die Farbstoffe des 6-Isomeren sind brillanter ais 
die des 7. In allen 4 Reihen ist der Farbstoff mit Anthranilsaure chromierbar. —
II. OH im Pyridinkem. DaB 2-0xychinolin nicht kuppelt, hat B c h o n  N o e lt in g  fest- 
gestellt; auch ein Vers. mit der kraftigen Diazoyerb. des 2,4,6-Trinitroanilins (M isslin , 
C. 1 9 2 1 . I. 22) war negatiy. — 3-Oxychinolin kuppelt, wahrscheinlich in Stellung 4. 
Die Farbstoffe sind nicht chromierbar, ausgenoinmen wieder der mit Anthranilsaure. 
Das OH in 3 besitzt die starkstc bathochrome Wrkg. auf ungebeiztc Wolle. Ferner 
ist der Farbstoff mit l-Naphthylamin-8-sulfonsaure in alkal. Lsg. gelb, in saurer violett; 
Empfindlichkeitszone selir eng, zwischen pn =  4,8 u. 5,6; wahrscheinlich yorzuglicher 
Indicator bei kunstlichem Licht. 4-Oxychinolin kuppelt nicht. — Aus der Unters folgt, 
daB das N-Atom dem Mol. einen besonderen Charakter yerleiht, indem von den Oxy- 
chinolinen mit OH im Heteroring nur die 3-Verb. kuppelt. Die bathochrome Wrkg. 
des OH ist um so starker, je niiher es dem N stcht. Von den 5 Farbstoffreihen sind nur 
diejenigen chromierbar, welcho sich yon Oxychinolinen mit im Benzolkem a-standigem 
OH ableiten. (Compt. rend. Acad. Sciences 1 9 4 . 1949—52. 30/5. 1932.) L indenbaum .

Prem Ranjan Sen-Gupta und Anukul Chandra Sircar, Die Reaktion zwischen 
Chinolinsaureanhydrid und Phenylhydrazin. Chinolinsaureanhydrid liefert mit C6H5- 
NH-NHj ebenso wio Phthalsaureanhydrid (H O TTE, Journ. prakt. Chem. 3 5  [1887], 
265) je nach den Bedingungen yerschiedene Prodd.; man erhalt bei gewohnlicher Temp. 
in Bzl. Chinolinsauremonophenylhydrazid, C13H u 0 3N3 (I; Nadeln aus A., F. 146°

XIV. 2. 95
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[Zers.]), bei 120—130° ohne Lósungsm. Chinolinsaurebisphenylhydrazid, CJ9H 170 2N 5 
(II; gelbe Nadeln aus A., F. 201°, 1. in H2S04 mit violetter Farbo, dic beim Erhitzen 
verschwindet), bei 200—230° Nicotinsaureplienylhydrazid, Ci2Hn ON3 (III; gelbe Tafeln 
aus A., P. 185°). Beim Vers., I I  durch langeres Erhitzen auf 200° in IV iiberzuftihren, 
wurde zwar Phenylhydrazin abgegeben, es entstand aber kein reines Prod. — Melhyl-
| ^ \ . C O sH ' CO-NH-NII* C6H6 i ^ S .  CO-NH-NH-CaH6
L ^ J -C O -N H .N H .C eH5 L ^ ^J .C 0 -N H -N H -C 6H6 

N N N

IV c-''-*<CcoTc.«, t  c.h.<™>n.n(ch,).c.h.
'phenylhydrazin liefert mit Phthalsaurmnhydrid bei 130° Phthalyl-u-methylphenyl- 
hydrazin, Cj5Hu OjN2 (V ; gelbe Tafeln aus A., P. 124°, 1. in H2SO,, rosa), u. reagiert 
analog m it Chinolinsaure- u. Naphthalsiiureanhydrid. Chinolinoyl-a-melhylphenyl- 
liydrazin, C14Hn 0 2N3, gelbe Prismen aus A., P. 155°. Naphthalyl-a,-methylphenyl
hydrazin, CioHi.,02N2, gelbe Tafeln, P. 210°. (Journ. Indian chem. Soc. 9. 145—49. 
Marz 1932. Dacca [Indien], Univ.) O s t e r t a g .

Paul Rabę und SaffetRiza, Ober das ( +  )- und das (—)-Ruban, dic Mutler- 
snbstanzen der Chinaalkaloide. Slereochemische Forschungen. III. Zur Kennlnis der China
alkaloide. XXVII. (XXVI, II. vgl. C. 1932.1. 1245.) Das (8)-C-Atom im Ruban (I) der 
Muttersubstanz der Chinaalkaloide ist asymm. Konfiguratiy entspricht das (—)-Ruban 
dcm Chinin, das ( +  )-Ruban dem Chinidin. Die Synthcse des Rubans (I) geht aus 
von dem schon bekannten Rubanon, 9-Oxoruban (C. 1922. I. 820), das nach R a b e  
u. Mitarbeitern (1. c.) aus Piperidylpropionsiiure u. synthet. Cinchoninsaure, hergestcllt, 
jetzt ais lcrystalUsiertes Prod. erhalten wurde. In  Lsg. geht es in ein Gleiehgewicht 
von 2 Keto- u. 2 Enolformen iiber, dereń katalyt. Red. analog der der Chinaketone zu 
Chinaalkoholen 4 stereoisomere Rubanoh, 9-Oxyrubane, lieferte, die durch ibre verschie- 
dene Loslichkeit in A. u. mit Hilfe akt. Weinsaurc bzw. Dibenzoylweinsaure getrennt 
werden konnten. Aus den 4 9-Oxyrubanen wurden mittels PC15 4 paarweis zusammen- 
gehdrige 9-Chlorrubane erhalten, von denen 2 das (—)-Ruban, 2 das (Ą-)-Ruban lieferten. 
Aus diesen Beziehungen sind Sinn u. GroBe des Drehungsvermógens an C (8) u. C(9) 
feststellbdr. Eine von Vff. gebrachte tabellar. Gegentiberstellung der Drehwerte der
3-Alhylrubane u. -rubanole (Desoxyhydrocinchonin bzw7. -cinchonidin u. Hydrocinchonin 
bzw. -cinchonidin) einerseits u. der Rubane bzw. Rubanole andererseits zeigt, daB in 
den Chinaalkaloiden die Konfiguration an C (3) u. C (4) insgesamt eine verhaltnismiiBig

V e r  s u c h e. Neulrales Rubaloxanondiben- 
zoyl-d-tarlrat, C^H^OjoN.,, aus dem rohen, nach 
R a b e  u . Mitarbeitern dargestellten Rubatoxanon 
(1. e.) u. Dibenzoyl-d-weinsaure in Aceton, Blatt- 
chen aus Methanol, F. 202—203° (Zers.); [a]D20 =  
—49,5°/d. (Methanol). Durch Zerlegen des Salzes 
oliges Rubatoxanon, das spater unbestandige, bei 
ctwa 30° schmelzende gelbliche Krystalle bildet.
— Ruban-9-on, C1THlsON2, aus vorst. Verb., 

die nach KAUFMANN (C. 1913. II. 1760) mittels Br-HBr in das Dibromhydral des
S-Bromrubatoxanons (gelbe Krystalle) iibergefiihrt wird, das in W. gel., mit 10%ig. 
Na2C03 zers. u. mit A. extrahiert wird. Oliges Prod., das krystallin. erstarrt; gelbe 
Nadeln aus A., F. 85—86° (Raeem. Gem.); neulrales Dibenzoyl-d-tartral, Krystalle 
aus A., F. 173—174,5° (Zers.); [<x]D>5 =  —44,3°/^ (Methanol). — Oximidochinuclidin, 
C-Hj,N20 , aus vorst. Verb. durch Spaltung, analog der der Chinaketone (C. 1909.
I. 1818; 1910 .1. 2103); Nadeln aus Essigester, F. 187—188° (Zers.); daneben Cinchonin
saure. — Ruban, C17H 20N2, aus Rubanon, das mittels wasserfreien Hydrazins in das 
Hydrazon (zahes 01) iibergefiihrt u. mittels KOH durch 4-std. Erhitzen auf 180° zers. 
wird. Das Gemiseh beider Rubane wird im Hochvakuum abdest.; Trennung gelang 
nicht. — Dibenzoyl-l-v:einsaure, ClsHlłOs, aus 1-Weinsaure u. Benzoylchlorid, F. (des
Hydrates) 85°; [a]D21 =  -f 103,7°/(i (in A.). — (------ )-Rubanol, C17H 20ON2, aus Rubanon
in verd. HCI durch katalyt. Red. in Ggw. von Pd-Mohr u. Extrahieren mit Ammoniak 
u. A., wobei ein Teil des Rk.-Prod. auskrystallisiert; dieser wird in h. A. gel. u. mit 
d-Weinsaure versetzt; die abgeschiedenen Krystalle werden zers., wieder ais saures

schwache Rechtsdrehung be wirkt.

(3) (4> (7) I
CH,— CII— CH, N

CH,— Ń ------ CH------CH,
(2) (1) *(8) (9)
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d-Tartrat gefallt usw. bis zur Konstanz des F. u. der spozif. Dreliung. F. 228,5—230,5° 
(Zera.); [a]D15 =  —131,8°/e? (absol. A.); saures d-Tartrat, Krystalle aus A., F. 1S6—188° 
(Zers.), [<x]d15 =  —83,9°/ci (in W.). — (Ą-Ą-)-Rubanol, C17H20ON2, aus den Muttcr-
laugen von der Isolierung des (------ )-Rubanols durch mehrfaehes Umfallen mit 1-Wein-
saure, Krystalle aus A., F. 229,5—230° (Zers.); [< x ]d 15 =  +132,5°/d (in absol. A.); 
saures l-Tartrat, Krystalle aus A., F. I 867—187° (Zers.); [<x]d15 =  +  84,7°/<ż (in W.). —
(H---- )-Rubaiwl, C17H20ON2, aus dem in A. 11. Teil des Red.-Prod. von Rubanon durch
Eindampfen, Losen in A. u. mehrfaehes Umfallen m it Dibenzoyl-d-weinsaurehydrat; 
farblose Prismen aus A., F. 118—119°. [oc]d18 =  +  14,3°/<2 (in absol. A.); neutrales 
Dibenzoyl-d-tarlrat, Krystalle aus A., F. 189—191° (Zers.), [<x]d18 =  — 47,9°. — (— +  )-
Rubanol, C]7H20ON2, neben vorst. (-j---- )-Rubanol durch Umfallen der óligen Base
mit Dibenzoyl-l-weinsaurehydrat; Krystalle, F. 117—118°, [c c ]d 18 =  —14,9°/eZ (in 
absol. A.). Neutrales Dibenzoyl-l-tartrat, Krystalle aus A., F. 189—191° (Zers.); [a]o22 =  
+48,0°/d. — Chlorid des ( +  Rubanols, C17H 19N2C1, aus ( +  +  )-Rubanol analog der 
Darst. des Cinchonins (C. 1910. I. 2103) durch Auflosen in Chlf., Einleiten von HC1, 
Zufugen von PC15 u. langeres Schiitteln; nach Zersetzen mit Eis wird mit NH4OH 
u. A. extrahiert; Stabchen aus Lg., F. 135—137,5°; [a]D2J =  + 4 ,9 °/d (in absol. A.). —-
Chlorid des (------)- Rubanols, C17H i9N2Cl, analog yorst. Verb.; Stabclien aus Lg., F. 13G
bis 138°; [a]D20 =  —4,9°/d. — Chlorid des (-J---- )-Rubanols, C17H 19N2C1, analog vorst.
Verb., Prismen aus A., F. 140—142°; [a]n21 =  +  96,3°/<Z. — Chlorid des (---- \-)-Ru-
banols, C17H 19N2C1, Prismen aus A., F. 141—142°; [ a ] o 15 =  —96,8°/cZ. — (+ )-Ruban,
C17H20N2, aus ( +  + )- u. aus (-)---- )-Rubylchlorid durch katalyt. Red. in verd. alkoh.
KOH mit Pd-Hxydroxyd auf CaC03 ais Katalysator. Filtrieren, Ansauern u. Extra- 
hieren mit Ammoniak u. A.; schwach gelbliches 01, [a]n16 =  +  80,2°/rf, +80,8°/(i (in
absol. A.). — (—)-Ruban, C17H20Nj, analog aus (------)- u. (---- b)-Rubylchlorid; [oc]d16 =
—78,0°/<£, —78,7°/i (in ab so l. A.). (L ie b i g s  Ann. 496. 151—63. 1/7. 1932. H a m b u rg , 
Univ.) A. H o f f m a n n .

Emile Cherbuliez und Albert Rilliet, Uber das Dimethylmorphin oder Methyl- 
kodein. I. Die Alkylierung von Morphin (I) wurde auf Grund der Beobachtungcn von 
E j i d e  (Arch. Pharmaz. u. Ber. Dtsch. pharmaz. Ges. 247 [1909]. 329. 382) nach dem 
Schema I — y  II — >- VI — y  VII — y  V  durchgefuhrt. — Chlorbenzylat des Kodeins 
C2,H 2s0 3NC1 • 4 HjO (VI), aus Kodein +  Benzylchlorid bei 50°; Nadeln, aus Chlf., 
mit 4 Moll. W. Gibt mit 5%ig. Na-Amalgam in W. bei 30—40° Kodein. — Das Chlor
benzylat gibt mit (CH3)2S04, NaOH u. K J  bei 0° das Jodbenzylat des Methylkodeins 

r  t t  T )  = N ‘CHS y  "0 ~^s*CH3
H O - l l - O H  11 CH30 - I \ - 0 H  v CH30 - 1 \ —OCIla 

(phenol.) (alkohol.)
Cl C7H7 J  c 7h 7

y r  T ) = N - C n 3 y j j  T )= N -C H 3
ł l  CH30 - 1 \ —OH CH30 - I \ ) - 0 C H s

C2CH30O3N J (VII); Krystalle, u. Mk., F. 181°. — Daraus das Pikrat C32H32O10N4, 
Nadeln; bestandiger ais VII. — Methylkodein C^II^OjN (V), aus VII mit 5°/0ig. 
Na-Amalgam in W. bei 50°; hexagonale Blattchen, aus A., F. 142°. —- Pikrat, Nadeln, 
aus verd. A., F. 242—243°. II. Uber die Bestandigkeit des Methylkodeins. Es ist bc- 
deutend bestandiger ais das Kodein u. wird weder durch Oxalsaure bei 150° (vgl. 
K n o r r , Ber. Dtsch. chem. Ges. 40 [1907]. 357), wie das Kodein in Apokodein ver- 
wandelt, noeh durch Pd-Schwarz bei 165° u. 2 mm (vgl. S p a th , C. 1929. I. 2539) 
verandert, wahrend Kodein dabei yollstandig zerstórt wird. (Helv. chim. Acta 15. 
857—62. 1/7. 1932. Genf, Univ.) B usch.

Alexander Robertson und Richard John Stephenson, Flechlensauren. III. Die 
Konstitution der Barbatinsaure und die Synthese von Isorhizoninsaure und ton Barbatin- 
sauremethylester. (II. vgl. C. 1932. II. 882.) Die in den meisten Usneaarten vor- 
kommende Barbatinsaure ist von P fa u  (C. 1928. II. 2473) auf Grund der Spaltung 
in Rhizoninsaureathylester u. /?-Orcin durch A. ais I  formuliert worden. Da die Syn
these von I  nicht gelang, wurde die Konst. durch Alkylierungsverss. ermittelt. Mit 
Diazomethan u. Diazoathan liefert Barbatinsaure den Methylester u. den Athylester. 
Eine von H e s s e  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 31 [1898]. 663) u. Z o p f  (L i e b i g s  Ann. 306 
[1899]. 298) ais Athylester beschriebene Substanz vom F. 132° ist wohl ein Zers.-Prod. 
gewesen. Im  Gegensatz zur Evernsaurc liefert Barbatinsaure m it CH3J  u. AgjO in sd. 
Aceton ein amorphes Prod., das nicht die Zus. des erwarteten Dimethylatherbarbatin-

95*
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sauremethylesters hat. Bei lnngdauernder Behandlung mit Diazomethan wird (auCer 
dem C02H) nur 1 OH methyliert; fiir den entstandencn Monomethyliithermethylester 
wmrde durch Synthese die Formel I I  bewiesen. Isorhizoninaldchyd wurde nach dem 
C. 1930. I. 2740 beschriebenen Verf. synthetisiert u. iiber die Stufen IV u. V in Iso- 
rliizoninsaure (VI) ubergefuhrt, die sich in ihren Eigg. yon der Rhizoninsaure deutlich 
unterscheidet. Der Umweg iiber IV u. V war erforderlich, weil die Oxydation von Carbo- 
methoxyisorhizoninaldehyd nur geringe Mengen der entsprechenden Saure liefert. Der 
Methylester von VI liefert mit VII in Pyridin das Aeetylderiv. yon II, das mit dem 
von der Barbatinsaure aus crhaltenen ident. ist. In  gleicher Weise wurde Barbatinsaure- 
methylester (III, R =  H) durch Umsetzung yon VII mit V III u. naclifolgende Hydrolyae 
des Acetats (III, R =  CO-CH,) erhalten. Auch hier war der synthet. Ester mit dem 
naturliehen ident.

CII3 c h 3

CH30 - < ^ i r ^ > - C 0 - 0 - /  ^>.COsH

ó h 3o h  CHSÓII
CH, ___CII8

• C O - O - /  Y C 0 3CH3
>— cii3
C n - 0CH- / > c o ,h

c h 3 c h 3 V
.i ■ * c h 3. c o . o . I ^ J .

CH30 . /  I I I ^ - C O - O - / ____\ . C 0 2CII3 ^

ĆH3 ó r  ć h 3 ó h

CHs CHS CII3

r# |-C0‘H fvn'|'C0C1 1® -°# *
H O -l^^J-O C H , CH30 - ^ ^ J - 0 C 0 .C I I 3 H O - l^ J - O I I

ć h 3 ć h 3 ć h ,
V e r s u c h e .  Isorhizoninaldehyd, C10H13O3, Nadeln aus verd. Methanol, F. 151°. 

Acetylisorhizoninaldehyd, Ci2Hu 0 4 (IV), mit Acetanliydrid u. Na-Acetat. Prismen aus 
verd. Aceton, F. 67°. Gibt m it KMn04 +  MgS04 in W. +  Aceton bei 55° Acetyliso- 
rhizoninsdure, C12HI40 5 (V), Prismen aus Athylacetat +  Lg., F. 160°. Daraus mit 
4%ig. NaOH Isorhizoninsaure, C,0H ,2O4 (VI), Nadeln aus Bzl., F. 156—157° (Zers.). 
Gibt keine FeCl3-Rk., mit Chlorkalk eine gelbe Farbung. Wird durch sd. W. zers. Wird 
beim Kochen mit Methanol oder A. nicht yerestert. Methylester, Cu H140 4, durch Um- 

.setzung von V m it Diazomethan in A. u. Verseifung mit 4%ig. methylalkoh. KOH. 
Prismen aus yerd. Methanol, Nadeln aus Lg., F. 142°. Gibt mit FeCl3 in A. u. mit Chlor
kalk keine Farbungen. Athylester, C12H10O4, analog mit Diazoathan, Prismen aus A. 
oder Lg., F. 103°. — Isolierung von Barbatinsaure, C10H./0Or (I), aus Usnea barbata Ygl. 
Original. Prismen aus Bzl., F. 186°. Methylester, C20H22O; (III, R =  H), aus I  u. Diazo
methan in A. oder durch Umsetzung yon /?-Orcincarbonsauremethylester (YIII) mit VII 
in Pyridin u. Verseifung des entstandenen Acetats mit 5%ig. methylalkoh. KOH. 
Prismen aus Aceton oder Methanol, F. 170°. Gibt mit alkoh. FeCl3 eine helle purpur- 
braune Farbung. Athylester, CslH240 7, aus I  u. Diazoathan. Wiirfel aus Bzl., F. 189°, 
in organ. Losungsmm. bedeutend schwerer 1. ais der Methylester. — Melhylather- 
barbatinsauremeikylester, C21Hj.,07 (II), aus I  bei mehrtiigiger Einw. von Diazomethan 
in A. oder durch Umsetzung yon VII mit dem Methylester von VI in Pyridin u. nach- 
folgende Verseifung mit methylalkoh. KOH. Nadeln aus 80%ig- Methanol, F. 123°. 
Gibt mit alkoh. FeCl3 schwache Braunfiirbung. — O-Acetylrhizoninsdurechlorid, 
C12H130 4C1 (VII), aus der Saure u. PC15 in Chlf. Prismen aus Clilf. +  PAc., F. 84°. 
O-Acetylrhizoninsaureanilid, ClsH ls0 4N, aus VII u. Anilin in Chlf., Prismen aus 50%'S- 
Aceton, F. 179°. Daneben etwas Rhizoninsaureanilid, 1. in yerd. NaOH, Prismen aus 
80%ig. Aceton, F. 179°, gibt dunkclpurpurne FeCl3-Rk. (Journ. chem. Soc., London
1932. 1675—81. Juni. London, School of Hygiene and Tropical Medieine.) OSTERTAG.
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Masuo Murakami, Uber die Konstitution des Mangostins. Im  wesentlichen be- 
rcits nach Proceed. Imp. Acad., Tokyo rcferiert (C. 1932. I. 3072 u. fruher). Es sei 
auch auf die Arbciten von D r a g e n d o k f f  (C. 1931. II. 1135) u. Y a s ia s h ir o  (C. 1932. 
I. 2331) hingewiesen. Nachzutragen ist: Dimethyllelrahydromangostin wird durch 
konz. HC1 nicht aufgespalten. Dagegen liofort Tetrahydromangoslin mit HBr das Hydro- 
bromid einer entmetkylierton Oxoniumbase, C.,.,H2~OsBr, 11 „O, m it den Eigg. eines 
Xanthoniumsalzes. Dasselbo wird leickt zu Tetrahydronormangostin, C22H28O0, 
hydrolysiert, welches durch Methylierung Dimethyltetrahydromangostin zuriickliefert. 
Dies ist so zu erklaren: Dimethylmangostin (II) wird aus I II  u. IY (Formeln des Ref. 
C. 1932. I. 3072) wegen der entstandenen CO-Gruppe nicht zuruckgebildet. Is t abor 
die Doppelbindung ais Ursaclio der Ketisierung hydriort, so bleibt das OH nach der 
Aufspaltung erhalten u. kann mit dem Xanthydrol den Oxydring zuriiokbilden. Somit 
ergeben sich fiir obiges Hydrobromid u. Tetrahydromangostin dio Eormeln XI u.
XII. — Mit der Mangostinformel des Vf. lasscn sich auch einigo Osydationsprodd.
erklaren. I I  liefert mit ICMn04 in Aceton ein neutrales Prod. C25/730O10 u. eine Sauro 
CuH isOt  Ersteres enthalt 5 OH u. 3 OCH3 u. besitzt wahrscheinlich Formel XIII, 
gebildet durch Anlagerung von 4 OH an die beiden Doppelbindungen u. Dehydrierung 
der noch unaufgeklarten Gruppo C3H, zu C3H5. Mangostin selbst wird wegen der 
ungcschiitzten OH-Gruppen durch KMnO,, in alkal. Lsg. woitgehend zerstort; isoliort 
wurden reichlich Aceton u. wenig a-Ozy isobiUter saure (aus PAe. Nadeln, P. 81°; Zn- 
Salz, CgHjjOfZn, 2 H aO), deren Bldg. aus der Seitenkette in X III leicht zu verstehen 
ist. Uber die Saure C16Hl80 7 laBt sich noch niclits sagen. — Acetyldimethylmangostin 
liefert mit KMnO., in Aceton neben dom Acetylderiv. von X III eine Sauro C22HKOu . 
Unter den gleichen Bedingungen liefert Trimetliylmangoslin eine Sauro Ct3H 2liOw u. 
eine ncutrale Verb. C26£f30O8, welche ein Oxim bildet. Da letztero Verb. um H20  armer 

COaH ist ais der Methylather von X III, so diirfto
CH • CO• C(OH)(CII3), a !c Soitenkotte in > 5 H '£ 0 ' C(0pr)!? Iy 2\ ubergegangen sem. Dio Sauren C22H!(iOui

OCH,
n u  I! XV I Oxydation der entsprechenden neutralen

3 '■«»- ' ' ' '  -^•OCII, Verbb. u. durften daher die Formeln XIV
u. XV besitzen.

HO-CH-C3H7 c3h 6. c . o h
| h .C4H , o h  ° Q C ( O H ) • CH(OH). C(OH)(CHa),

• o h  f ^ N j - ^ S ^ N - o c H ,  x n i

•OH CH30 - -OCH
O-Br

8

OH 9 ° sH 
OH qH C(OH) • CH(OH) • C(OH)(CH3),

,t OCH,
CH30 . • °C H ,

V o r  u c h e. Mangostin, C23H?10 6. Durch Ausziehen der Fruchtsehalen mit k. 
A. Aus Bzl., dann 60°/oig. A., F. 181°. — Monomethylather, C24Hj6Ofl. Mit (CH3)2S04 
neben naehst. Verb. Gelbe Blattchen, F- 171—172°. — Dimethylather, C25H 280 6 (II). 
Aus Mangostin m it CH3J  u. K2C03 in sd. Aceton. Aus A., F. 121—122°, unl. in KOH.
— Trimethylather, C26H30O„. Voriges in Bzl. oder Toluol mit Na bis zur beendeten 
H-Entw. erhitzt, mit (CH3)2SO,, gekocht usw. Aus A. gelbliche Nadeln, F. 99—100°.
— Dimethyltetrahydromangostin, C25H320 6. Auch aus Tetrahydromangostin (XII) in 
Aceton mit CH3J  u. K 2C03. Aus Amylalkohol gelbe Krystalle, F. 98—100°. — Hepta- 
bromdimethylmangostin, C,-H270 6Br7. Aus II  in Bzl. mit Br. Aus Eg. gelbe Nadeln, 
F .>  270°. — Verb. CaHn O-ClS. Mangostin in Chlf. u. Pyridin unter Eiskuhlung 
mit SOCl2 versetzt, spater in W. gegossen, Chlf.-Schicht gewaschen usw. Aus Bzl., 
F. 234° (Zers.). — Mangostinboressigester, Ć31H330 12B. Mit Boressigsaureanhydrid in 
sd. Acetanhydrid (5 Min.). Aus Acetanhydrid -f wenig Boressigsaureanhydrid, F. 209°
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(Zers.). — Dimethylmangoslinboressigester, C29H33Oi0B, F. 218—220°. — Dimethyl- 
tdrahydromangostinboressigester, C29H37Oi0B, tief gelbe Krystalle, F. 207°. — Verb. 
CnHlfp 6 (Formel vgl. C. 1931. II. 2622). Aus der Kalischmelze des Mangostins 
(Y a m a s h ir o ). F. 212°. — Dimethylatker, C2lH22O0. Mit CH3J  u. Iv2C03 in sd. Aceton. 
Aus A. oder Eg., F. 168,5—169,5°. — 4'-Joddiphenylyl-(4)-carbamat des M dhylhe.ptenols, 
C21H 2,0 3NJ. Mit 4'-Joddiphenylyl-(4)-isocyanat nach K a w a i  u . T a m u r a  (C. 1930. 
U . 1970). Aus PAc., dann A., F. 124— 125,5°. — 4'-Joddiphenylyl-(4)-carbamal des 
Mdhylheplanols, C21H2e0 2N J, aus PAc., F. 140°. — Telrahydronormangostinhydro- 
bromid, C22H27O0Br, H20  (XI). XII in Eg. mit konz. HBr 4 Stdn. gekocht. Tief gelbo 
Krystalle, Zers. 135—138°. Bildct in Eg. ein FeClyDoppdsalz, Nadeln, F. 161—163°.
— Teirahydronormangosłin, C22H20O0. Durch Digerieren von XI mit W. F. 191—192°.
— Dimelhylmangostincliloro-platinal, (C25H290 GCl)2PtCl.,. Aus III. Orangegelb. — Di- 
methylmangostinalhylat, C27H340 7 (IV), aus A. Bliittcben, F. 154°. — Saure CVJ I ,K0 T, 
aus A. Krystalle, F. 226—228°. — Vcrb. O2S/ / 30O10 (XIII), aus Eg. oder A. gelbe Kry- 
stallc, F. 225°. — Verb. C'25/ / 2ROlniS. Aus X III mit S0C12 wie oben. Aus Toluol, F. 204° 
(Zers.). — X III lieferte durch Erwarmen mit H N 03 (D. 1,34) eine Saure GJOH,OgN, 
aus Eg., F. 268°, u. eine neutralc Verb. G^H^O^j<V2, aus Eg., F. 231°. — Verb. Ć26/ / 30O„, 
aus A. Krystalle, F. 192°. Oxim, C26H310 9N, Zers. 100°; geht schon beim Stehen in 
A. oder Essigester in die Muttersubstanz zuriick. — Saure Ga Ui(iO10 (XV), aus A.,
F. 240°. Ba-Salz, (C23H25OX0)2Ba. — Ace(ylderiv. von X III, aus A. Nadeln, F. 200 
bis 201°. Liefert mit h. alkoh. KOH XIII. — Saure C.. JJ.lcOn (XIV), aus A., F. 122 
bis 123°. Geht bei wicderholtem Umlosen aus A. iiber in ein Lad on, C2.,H.,4O10, F. 197 
bis 199°.

Synthese der 2,3,5-Trimethoxybenzoesaure: 5-Nitro-o-vanillin, C8H70 5N. Aus 
o-Vanillin in Eg. mit raueh. H N 03. Aus A. oder Eg. Nadeln, F. 138,5—140°. Oxim,
F. 229—230°. — 5-NUro-2,3-dimcthoxybenzaldehyddimdhylacetal, Cn H150 6N. In methyl- 
alkoh. Lsg. des vorigen +  (CH3)2SO., konz. KOH eingeruhrt, auf 60—70° erwarmt, 
mit W. gcfallt. Aus A. Nadelchen, F. 96—97°. — 5-Nitro-2,3-dimethoxybenzaldchyd, 
C9H 90 5N. Durch kurzes Erhitzen des Torigen in Eg. m it konz. HC1. Aus A. Krystalle,
F. 116—117°. — 5-Nitro-2,3-dimethoxybenzoesdure, C„H90 6N. Aus vorigem in vcrd. 
KOH mit KMnO.,. F. 176°. — 5-Amiiw-2,3-dimdhoxybenzoesdure, C9Hn 0 4N. Vorige 
in SnCL-HCl-Eg.-Lsg. eingetragen, gekocht, Doppelsalz mit H2S zerlegt, im Vakuum 
eingeengt. Hydrochlorid, Nadeln, Zers. 203,5°. Freie Saure, Blattehen mit 1 H20,
F. 150°. Der von R u b e n s t e i n  (C. 1926. I. 3223) angegebene F. 250° ist unrichtig.
— 2,3,5-Trimethoxybenzoesaure, C10H]2Os. Vorigo in verd. H»S04 diazotiert, in sd.
CuS04-Lsg. gegossen, ausgeathert, erhaltene 5-Oxy-2,3-dimethoxybenzoesaure mit Kohle 
entfiirbt u. ohne weiteres in CH3OH mit (CH3)2S04 u. KOH methyliert. Aus PAc., 
dann W. Krystalle, F. 99—100°. (L i e b i g s  Ann. 496. 122—51. 1/7. 1932. Sendai 
[Japan], Univ.) LlNDENBATOI.

M. C. Tummin Katti und V. N. Patwardhan, Chemische Untcrsuchuwj der 
Wurzdrbide von Plumbago rosea, Linn. Uber Plumbagin, den wirksamen Bestandteil 
der zur Gattung Plumbago gehorenden Pflanzen, vgl. R oy  u. D u t t  (C. 1928. II. 
2256) u. M a d ix a v e itia  u. G a lle g o  (C. 1929. I. 662). Vff. haben die Wurzelrinde 
von P. rosea eingehend untersucht. Vorproben ergaben, daB Alkaloide nicht vorhanden 
sind, u. daB verschiedene Lósungsmm. naoheinander folgende Mengen in %  extra- 
hieren: PAe. 0,66, A. 0,47, Chlf. 0,40, Essigester 1,43, Aceton 4,30, 90°/oig. A. 11,23. 
Der gróBere Teil des Plumbagins befindet sich im PAe.- u. A.-Extrakt. Fur die Haupt- 
unters. wurde eine groBere Menge mit 90%ig. A. extrahiert, das aus der Lsg. isolierte 
sirupose Prod. mit dem extrahierten Materiał vermischt, mit verschiedenen Losungs- 
mitteln nacheinander extrahiert, jeder E xtrakt fiir sich untersucht. — PAe.-Extrakt: 
Mit Dampf dest.; aus dem Destillat ein Teil des Plumbagins. Ruckstand ausgeathert, 
Lsg. m it 3°/0ig. NaOH ausgeschuttelt; aus der ąlkal. Lsg. durch Saure, Chlf.-Extraktion 
u. Dampfdest. weitere Mengen Plumbagin. A.-Ruckstand m it alkoh. NaOH verseift, 
Seife mit A. extrahiert. Ath. Lsg. lieferte Sitosterin (F. 135— 136, 137—138°; Acetate,
F. 121—122, 126— 127°; offenbar Isomerengemisch) u. aus der Mutterlauge einen 
aliphat. Alkohol, anscheinend Arachidylalkokol, aus A., F. 71—72°; Acetal, F. 57—58°. 
Die aus der Seifenlsg. isolierten Fettsauren wurden nach ublichen Verff. untersucht; 
festgestellt wenig IAgnocerinsaure ( ?), F. 72—73°, hauptsachlich Ol- u. Linolsdure. — 
A.-Extrakt: Dampfdest. lieferte nur Plumbagin. Ruckstand mit Chlf. extrahiert, 
Lsg. mit Alkali gewaschen, Chlf.-Ruckstand mit alkoh. NaOH yerseift, Seife mit A. 
extrahiert. Aus der eingeengten ath. Lsg. ein Phytosterinin, Sitosleringlykosid, C33H560 6,
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aus A., F. 259—260°; Hydro łyse mit amylalkok. HC1 ergab obiges Sitosterin (F. 135 
bis 136°) u. Glykose. Aus dcm ath. F iltrat ein auch in w. konz. H2S04 unl. 
Prod. von F. 77—78°, anscheinend ehi gesatt. KW-stoff. — Chlf.-, Essigester- u. Acoton- 
extraktc lieferten nur noch sehr wenig Plurabagin, hauptsiichlich braunes, amorphes 
Pulver. In dem A.-Extrakt wurde Glykose festgestcllt. — Plumbagin bildet aus verd. 
A. orangegelbe, seidigo Nadeln, F. 75—76°, von der Zus. Cn H80 3, also ubereinstimmend 
mit M a d i n a y e ITIA  u . G a l l e g o . Sonstige Eigg. wie von B o y  u . D u t t  angegeben. 
Ein Acetylderiv. konnten Vff. nicht erhalten, wohl aber das Benzoyl- u. Carboathoxy- 
deriv. In A. oder W. mit Bromwasser ein orangerotes Bromderit., aus A., F. 172—173°, 
mit 44,4% Br. Plumbagin riecht scliarf, reizt dio Schleimhaute u. totet Ratten, 
Meerschweinchen u. Frosche infolge Wrkg. auf das Atmungssystcm. (Journ. Indian 
Inst. Science Serie A. 15. 9—15. 2/2. 1932. Bangaloro, Indian Inst. of Sc.) Lb.

Junzo Shinoda, Sokichi Sato und Daisuke Sato, Ober einen Bestandteil der 
Polygara tenuifolia. Vff. haben aus dieser altchines. Drogę [wohl richtiger Polygala; 
d. Ref.] eino Verb. C0H12O5 isoliert, welche zweifellos mit dem von C h o d a t  (1888) 
u. spater von P ic a r d  (C. 1927. II. 1354) aus anderen Polygalaarten isolierten Poly- 
garit (Polygalit) ident. ist. Dieses ist isomer mit dem Styracit von A s a h in a  (Arch. 
Pharmaz. u. Ber. Dtsch. pharmaz. Ges. 245 [1907], 326) u. liefert bei energ. Red. mit 
H J ein Hextjljodid, so daB die 6 C-Atome wohl eine gerade Kette bilden. Durch Oxy- 
dation mit H20 2 u. darauf Umsetzung mit Phenylhydrazin entsteht Phenylglukosazon. 
Nach Oxydation mit NaOBr-Lsg. wurde ein Osazon vom F. 184° isoliert, ident. mit 
dem von A s a h in a  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 45 [1912]. 2365) aus dem NaOBr-Oxyda- 
tionsprod. des Styracits u. von B e r g m a n n  u. ZERVAS (C. 1931. II. 2860) aus Oxy- 
glucal erhaltenen Osazon. Polygarit bildet ein Tetraacelal. — Aus diesen Befunden 
folgt, daB Styracit u. Polygarit vom 3. C-Atom ab glcich gebaut sind, u. daB der Unter- 
schied nur in der Konfiguration am C-Atom 2 bestehen kann. Wenn Styracit 1,5-An- 
hydrosorbit ist (vgl. Z e r v a s , C. 1930. II. 1515), so ist Polygarit 1,5-Anhydromannit 
(I), u. das Osazon 184° besitzt Formel II. Die CHODATsche Formel ist also unrichtig.

V e r s u c h e. Polygarit, 
C6H120 5 (I). Drogę mit CH3OH 
extrahiert, Extrakt nach Zusatz 
von W. u. MgO getrocknet, mit 
absol. A. ausgclaugt, eingeengt, 
Saponino mit A. gefallt, F iltrat 
stehen gelassen. Aus A. oder 
CH3OH Platten, F. 142—143°, 
[a]n16 =  +  47,81° in W., orst siiB, 
dann schwaeh bitter schmeckend, 

bcstiindig gegen KMnO, u. Br, auch nach Erwarmen mit verd. H 2S04 nicht reduzierend. 
Reagiert nicht mit Phenylhydrazin. — Tetraacelat, C14H20O9, aus Bzl, durch Verdunsten 
Platten, aus Bzl. -f  PAe. Nadeln, F. 73—75°. — Hezyljodid, CH3-CH2-CH2-CH2- 
CHJ-CH3. I mit H J  (D. 1,7) u. rotom P 3 Stdn. gekocht, gebildetes Ol u. einen Teil 
des H J  in C02-at uberdest., H J  in den Kolben zuruckgegoben, alles 10-mal wieder- 
holt, 01 in A. mit N aIIS03, dann NaHC03 gewaschen usw. Kp. 167°. ■— Phenylosazon 
C,a/ / 20O3iY4 (II), aus 50%ig. A., dann Bzl. Platten oder Nadeln, F. 184°. (Ber. Dtsch. 
chem. Ges. 65. 1219—23. 6/7. 1932. Tokushima [Japan], Techn. Hochsch.) Lb.

P. A. A. van der Beek, Scheikunde. s-Hertogenbosch: L. C. G. Malmberg. 8°. Dl. II.
Organischo scheikunde. (80 S.) fl. 1.10.

E. Biochemie.
A. G. Pollard und J .  Pryde, Biochemie. Fortsehrittsbericht. (Annual Reports 

Progress Chem. 28. 212—61. 1932.) B e h r l e .
Alfons Sehoberl, Zur Kenntnis der Oxydation von Sulfhydryherbindungen mit 

Wasserstoffsuperoxyd. I. Die Oxydalion ton Cystein mit )Vasserstoffsuperoxyd. Im An- 
schluB an friihere Unterss. (ygl. C. 1931. II. 2986) iiber antikatalyt. Eigg. von SH- 
Verbb. bei der Leukomethylenblauoxydation wird die Dehydrierung von SH-Verbb. 
mit H20 2 auf breiterer Grundlage in Angriff genommen. Die Geschwindigkeit der Oxy- 
dation von Cystein zu Cystin durch H20 2 ist vom ph u. der Anwesenheit von Schwer- 
metallkatalysatoren abhangig. Die kinet. Messungen sind mit Hilfe von Drehungs-

1 CHS-----
2 HO • Ć-H
3 HO Ć-H O
4 H Ó-OH
5 H

1
C--------

6 I Ćh 2-OII

CHS------
C6H6.NH-N:Ć 
C6H5-NH-N:C O 

H-C-OH
H .ć ---------

II Óh , - oh
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bestst. ausgefiihrt worden. Dic Prufuńg der katalyt. Fahigkeiten von Cu- u. Ee-Salzen 
(Cupri- u. Ferrosulfat) war nur in salzsaurer Lsg. móglich, da freies Cystein u. sein Na- 
Salz auch ohne Katalysatorzusatz sehr rasch dehydriert werden. Eine gcringc Anderung 
der HCl-Konz. verursachte einc cntscheidcnde Beeinflussung der Cu- u. Fe-Katalysen. 
Besondcrs die Fe-Katalyse wurde durch Erhóhung der Saurekonz. stark beeintrachtigt. 
In der schwacher saurcn Lsg. war Fe wirksamer ais Cu, in der starker sauren Lsg. um- 
gekchrt. In ciner Meflreihe trafen 2 Moll. HC1, in einer andcrcn 4,2 Moll. HC1 auf 1 Mol. 
Cystcin. — Bei Drehungsbestst. an Cystin in ihrcr Abhangigkeit von [H+] u. Temp., 
welcho Ergebnisso L u t z  u. JlRGENSON S (C. 1930. I. 1765) bestatigtcn, crgab sich 
eine weitgehcnde hydrolyt. Spaltung von Cystinchlorhydrat in W., wobei die Angabe 
von T a g a w a  (C. 1932. I. 1147) iibcr die vermeintliche Schwerloslichkeit dieses Chlor- 
hydrats in W. richtiggestellt wurde. (Ztschr. physiol. Chem. 209. 231—38. 29/7. 1932. 
Wiirzburg, Chem. Inst. d. Uniy.) ScHOBERL.

E x. E nzym chem ie.
Kenneth Allan Caldwell Elliott und Hermann Sutter, Dic Einwirkung von 

Kohlenozyd auf Peroxydase. Dic von K u h n , H an d  u. F l o r k in  (C. 1932. I .  1675) 
beschriebene Hemmung der Peroxydase durch Kohlenoxyd beruht nicht auf einer 
Affinitiit der akt. Gruppe zu Kohlenoxyd, sondern auf einer unspezif. Sehuttel- 
inaktivierung. Die gleiehe Hemmung wio durch Kohlenoxyd wird auch durch Stick- 
stoff, Luft u. Wasserstoff erreicht. Bestimmt man dic Aktivitat der Peroxydase in 
m it Kohlenoxyd gesattigter Lsg. unter Ausschaltung einer Schuttelwrkg., so kann man 
mit der Pyrogallolmethode keine Hemmung feststellen. Sogar bei einem Quotienten 
CO/H,0„ — 14, der bei Anwendung der Malachitgrtinmethode erreicht werden kann, 
tr itt  keine Hemmung der Peroxydasewrkg. durch Kohlenoxyd ein. (Ztschr. physiol. 
Chem. 205. 47—54. 1/2. 1932. Chem. Lab. d. Bayr. Akad. d. Wiss.) W e i d e n .

Harold AUden Auden und Edward Romer Dawson, Die Hydrolyse ton kon- 
zentrierten Zuckerlosungen durch Saccharase. Das AusmaB der Hydrolyse von Lsgg., 
die 40% u. mehr Saccharose enthalten, nimmt mit steigender Substratkonz. ab, wobci 
das Verhaltnis zwischen Substratkonz. u. Wirksamkeit der Saccharasc (berechnet ais 
10 X k X g Substrat) linear ist. Das Optimum der Hydrolyse einer 70%ig. Zueker- 
lsg. durch Saccharasc (aus autolysierter Hefc erhalten) liegt bei 65—70°, wobei in
2 Stdn. rund 88% des Zuckers invertiert wurden. — Der Temperaturkocff. der Bk. 
ist fiir hohere Konzz. groBer ais ihn N e l s o n  u . B l o o m f ie l d  (C. 1924. II. 672) fanden. 
Fiir den W ert E  =  11 (T x — T t/T 2 — T J  loge kjk^  ergab sich bei 70% Saccharose E  =  
20500 — 168 - i, fiir 55% Saccharose E =  15100 — 108-ć. — Fiir die Beziehung zwischen 
Viscositat der Lsgg. u. dem AusmaB der Hydrolyse bei 57° ergab sich, daB dic von 
C oL IN  u. C h a u d u n  (C. 1923. III . 396) ermittelte lineare Beziehung nicht bestatigt 
werden konnte. (Biochemical Journ. 25. 1909—16. 1931. Epsom, Distillers Comp. 
Ltd.) H e s s e .

Bronisław Filipowicz, Einflufl ton Proteinen und Prołeinderitalen avf dic 
enzymatische Hydrolyse der Starkę durch JUalzdiaslase. P r z y le c k i  u. M ajm in (C. 1932.
I. 1207) haben gezeigt, daB EiweiBkorper mit Starkę reagieren k6nnen, u. daB dic Ver- 
einigung von Starkę u. Protein vom ph abhangig ist. Danach miiBte die amylolyt. 
Starkespaltung in Ggvv. von Protem quantitativ vom pn des Mediums abhangig scin. 
Dio Untcrs. dieser Frage ergab folgendes: Eialbumin, Gelatine, Pepton, Glykokoll u. 
Asparaginsaure hemmen bei ph unter 4,5 (d. i. das Optimum der Malzamylase) u. 
fordem bei ph hoher ais 4,5; das AusmaB der Aktmerung nimmt mit steigender Alkali- 
n itat des Mediums zu. Bei Glykokoll wurde noch festgestellt, daB die relative Akti- 
yierung mit zunehmender Temp. (18, 30, 35, 50°) zunahm; die Aktmerung mit 4% 
Glykokoll betragt z. B. bei 18° u. pu =  4,5: 14,4%; bei 18° u. ph =  7,5: 39,7%; bei 50° 
u. ph =  4,5: 16,8%; bei 50° u. pn =  7,5: 161%. Die Wrkg. der EiweiBkorper beruht 
weder auf den Carboxyl-, noch auf den Aminogruppen, da sowohl carboxylhaltige 
Sauren (Kaliumoxalat, Natriumacetat in Pufferlsgg.), ais auch Aminę (Guanidin, Di- 
athylamin, Asparagin, Methylamin, Harnstoff, Ćholin) hemmend wirken. — Ais 
Optimum der Wrkg. der in 0,1 %ig. NaCl-Lsg. gel. Diastase M erck  auf 1. Starko 
(M erck) wurde bei 30° ph =  4,0—4,5 (Maltose nach B e r t r a n d  bestimmt) ermittelt. 
Zusatz von A. hemmt die Wrkg. der Amylase entsprechend der Konz. des Ą. (ermittelt 
bei ph =  5,6). Das pH-Optimum bleibt bei Ggw. von A. unverandert. Ahnliche Er- 
gebnisse werden mit Dextrin ais Substrat beobachtet. Die Wirksamkeit von Diastase-
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lsgg., wclchc. 20% A. cnthalten, ist nach 48-std. Aufbewahren groBcr ais dic Wrkg. 
dor in gleicher Weise ohne A. aufbcwahrtcn Lsg. (Biochcmical Journ. 2 5 . 1874—84.
1931. Warschau, Univ.) H e s s e .

Raymond Bennett Haines, Dic Bildung von Baklerienproleasen, namentlich in
synthctischen Nahrmedien. Reines Eieralbumin ist viel widerstandsfahigcr gcgcn Bak- 
tcrienenzyme ais kaufliche Caseinogen oder Gelaline; sterile Filtrate der Fleisclibriilic- 
kulturcn von Bacillus mesenlhericus u. von Pscudomonas, welclie dic letztgenannten 
Substrate lcicht angriffen, warcn von geringer Wrkg. auf Albumin. — Mischungen von 
Ca- u. Mg-Salzen oder auch Mg-Salze allein fordem das Wachstum der Mikroorganismen 
in einfachcn synthet. Medien; Ca-Salze allein sind nur von geringcm EinfluB. — 
Proteasen werden in einfachcn synthet. Nahrmedien mit NH4C1 ais N-Quelle gebildet, 
vorausgesetzt, daB Ca- u. Mg-Salze zugegcn sind. Trotz guten Wachstums ist dic Bldg. 
der Proteasen gering, wenn nur Mg-Salze zugegen sind. In  Medien, die NH4-Lactat 
sowio Asparagin cnthalten, wird die Bldg. von Protease durch diese Substanzen gc- 
fordert. (Biochcmical Journ. 2 5 . 1851—59. 1931. Cambridge, Low Temp. Bes.
Stat.) H e s s e .

Raymond Bennett Haines, Der Einflufi des Nahrmediums auf die Bildung ton 
bakterieller Oelatinase. (Vgl. vorst. Ref.) Vf. miflt je tzt die Wrkg. der Gelatinase ge- 
nauer nach der Methode von M a n n in g  (C. 1 9 2 5 . I. 233). In synthet. Nahrmedien, 
die Mg- oder Ca-Salze enthieltcn, hatte keine der untersuchten Aminosauren einen 
deutlich anderen EinfluB auf die Bldg. der Gelatinase, ais eine der anderen Amino
sauren oder ais NH4C1, ausgenommen, soweit nicht besseres Wachstum erzielt wurde. 
In allen Fallen fordem Ca- u. Mg-Salze die Bldg. der Gelatinase stark. In einigen Fallen 
hindern die Mg-Salze, obwohl sie das Wachstum fordem, die Bldg. der Gelatinase. 
Ca-Salze allein haben wenig oder gar keinen EinfluB auf die Fórderung des Wachstums, 
fordem aber in den meisten Fallen die Bldg. der Gelatinase. In  einem Nahrmedium, 
das NH4C1, Glucose u. Phosphate, Mg- u. Ca-Salze enthalt, wird Gelatinase in der 
gleichen Menge gebildet wie in Fleischbruhekulturen. (Biochemical Journ. 2 6 . 323—36.
1932. Cambridge, Low Temp. Research Station.) H esse .

J. B. S. Haldane, Kettenrcaktioncn bei der enzymalischen Katalyse. Einwandc
gegen die Theorie von H a b e r  u . W lLLSTA TTER (C. 1 9 3 2 . I .  778). — Die Kettentheorie 
beriicksichtigt nicht die manchmal beobachtete Proportionalitat zwischen Enzymkonz. 
u. Rk.-Gcschwindigkeit, sie beriicksichtigt nicht die Spezifitat der Enzymrkk. u. 
sclilieBlich nicht, daB die Oxydationswarme der meisten intracellularen Oxydationen 
auf andero Moll. iibertragen wird, was nicht im homogenen Medium erfolgen kami. 
(Naturo 1 3 0 . 61. 9/7. 1932. Cambridge, Biochemical Labor.) L o r e n z .

Karoly Iglauer und Stefania Weber, Die Kalalasewirkung der Thrombocyten. 
(Vgl. C. 1 9 3 2 . I. 2961.) Es wird festgestellt, daB die Thrombocyten (aus Citratplasma 
isoliert) eine Katalase cnthalten, dereń Eigg. mit jenen der Leukocytenkatalase ident. 
sind; auch hier zeigt sich also ein Zusammentreffcn von myeloider Granulation u. 
Katalasewrkg. Bei Best. der Plasmakatalase muB die perosydspaltende Fahigkeit 
der Thrombocyten beriicksichtigt werden. (Magj^ar Orvosi Archivum 3 3 . 177—82.
1932. Budapest, Univ.-Klinik.) S a i l e r .

E 4. T ie rc h e m ie .

Robert Gordon Sinclair, Der Zusammenhang zwischen dem Grad des Ungcsattigt- 
seins und der Zusammensetzung der Lipoide in lierischen Geweben. In Yerfolg der friiheren 
Unterss. (C. 1 9 3 2 . II. 86) sollte weiterhin das Verhaltnis der gesatt. u. ungesatt u. der 
verschicdenen ungesatt. Fettsauren der Phosphorlipoide festgestellt werden. Die Fett- 
sauren diescr Lipoide von Muskulatur u. Organen von Ratten, dic in bestimmter Weise 
ernahrt worden warcn, wurden daher durch die Bleisalz-A.-Methode in eine gesatt. 
u. eine ungesatt. Fraktion getrennt. Letztere wurde bromiert u. weiter unter sich 
getrennt. Auch Neutralfette wurden ahnlich behandelt. In den Lipoiden yerhielten 
sich die gesatt. zu den ungesatt. Fettsauren wie 31: 69 ohne Rucksicht auf den mittleren 
Grad des Ungesattigtseins. SchlieBlich ergab sich, daB der charaktcrist. EinfluB des 
Nahrungsfettes auf die Gewebsphosphorlipoidc nicht in einer direkten Eingliederung 
des ersteren in das Lipoidmolekiil bestelit, sondem in noch ungeklarten indirekten 
Vorgangcn. Beim Neutralfett wurden ganz andere Verhaltnisse festgestellt. Ein An- 
wachsen des Grades des Ungesattigtsein geht mit einer Abnahme der gesatt. Fettsauren 
einher. Auch bei einer Ernalirung mit 20% Lebertran ist der Geh. des Neutralfettes
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an stark ungesStt. Fettsauren gering. (Journ. biol. Chemistry 97. Nr. 1. XXXIV bis 
XXXV. Juli 1932. Rochester, New York, Univ., School Med.) ScHW AIBOLD.

E. K lenk und o .  V. Schoenebeck, Ober dieFettsauren der PhosphatideunddeśNeułral- 
fełtes der Rindsleber. 5. Mitt. iiber Phosphatidc. (4. Mitt. vgl. C. 1932. I. 3190.) Nach 
dcm friiher (1. c.) beschriebenen Verf. wurdeil die Fcttsaurcn von 1,8 kg Phosphatiden 
aus 50 kg Rindsleber in gesatt., schwach- u. hochungesatt. fraktioniert u. in Sauren 
der C14. . C16. . ., C19 . . ., C20 . . . ,  C22. . .  u. C24 . . .-Rcihe zerlegt. Unter den gesatt.
festcn Fettsauren wurde neben Palmitin- u. Slearinsdurc nur eine ltleine Menge einer 
hoher molekularen Saure, wahrscheinlich Lignocerinsdure, aufgefunden, voraussichtlich 
das Spaltprod. von Lignocerylsphingomyelin. Ungesatt. Sauren der C10-Reihc sind 
wahrscheinlich yorhanden, wurden in ihrer Natur aber nicht erkannt. Unter den 
C18 . . .-Sauren konnten Ol- u. Linolsaure festgestellt werden. Bei den C2n . . .-  u. C22. . .- 
Sauren herrscht Arachidonsaure (C20H32O2) u. Clupanodonsaure (C22H340 2) oder eino 
Isomere vor. Daneben finden sich noch schwaclier ungesatt. Fettsauren. Die Unters. 
des neutralen Lebcrfetts zeigte, daB dieses yorwiegend hoher ungesatt. Fettsauren der 
C2o . . .-  u. C22. . .-Gruppcn cnthalt. Ihre Menge ist jedoch geringer ais bei den Phos
phatiden u. nahert sich dcrjenigeil des Depotfetts. Bei den gesatt. Fettsauren iiber - 
wiegt, wie bei letzterem, die Palmitinsaure. Diese Befunde stehen im Einklang mit 
der Anilahmc voil LEATHES (Lancet 1909. I. 593), wonach physiologischerweise eino 
Einwanderung von Depotfett in die Leber stattfindet. Die Bldg. der ungesatt. Fett- 
saure der Leber liiBt sich aber nicht gut durch eine Dehydricrung von Depot- u. 
Nahrungsfett erklarcn, da bei diesen die Fettsauren hauptsachlich zu der CI6
u. C18 . . .-Reihe, die ungesatt. Leberfettsauren dagegen zur C20. . .- u. C22. . .-Reihe 
gehoren. (Ztschr. physiol. Chem. 209. 112—33. 11/7. 1932. Tubingen, Physiol.-chem. 
Inst. d. Univ.) ” GUGGENHEIM.

A. T. King, Schiuefelassimilalion beim Wollcwachstum. Vf. weist auf die Ergebnisse 
seiner Unterss. hin (ygl. B a r r i t t  u . K i n g , C. 1932.1.2729; 1931 .1. 3021). (Naturę 129. 
938. 25/6. 1932. Torridon, Hcadingley, Leeds. Wool Industries Research Assoc.) L o r .

E 5. T ie rp h y s io lo g ie .
C.-I. Parhon und I. lancovici, Die Wirkung des Gynakhormons auf die Lebens- 

dauer ton thyreoparathyreoidektomierlen Tieren. Die Injektion yon Gynakhormon 
(weibliches Sexualhormon) verkiirzt die I^ebensdauer thyreoparathyreoidektomierter 
Tiere. Die Haufung tetan. Anfalle wahrend der Schwangerschaft nebenschilddriiscn- 
loser Tiere findet darin eine gewisse Erklarung. (Compt. rend. Soc. Biol. 107. 838—39. 
1931.) W a d e h n .

C.-I. Parhon und I. Ornstein, Ober die Wirkung der Ovarlipoidę auf die Chole- 
slerinamie bei amenorrhdischen Frauen. Die Injektion yon Ovarlipoid (A.-Totalextrakt) 
steigerte bei amenorrhoischen Frauen des geschlechtsreifen Alters den Cholestcrin- 
spiegel im Blut. (Compt. rend. Soc. Biol. 107. 841—42. 1931.) W ADEHN.

P. Gómóri und P. Marsovszky jr., Ober die Wirkung der Hypophysenhintcr- 
lappenausziige auf den Glykogengehalt der Leber und der Muskeln. Durch Pituitrin- 
injektion wird bei Ratten der Glykogengeh. der Leber erhcblich yermindert. Das 
Muskelghrkogen bleibt unverandert. Die Ursache der H^-perglykamie nach Zufiihrung 
von Hinterlappenextrakten ist also die Mobilisation des Leberglykogens. (Arch. exp. 
Pathol. Pharmakol. 165. 516—19. 10/5. 1932.) ' W a d e h n .

C.-I. Parhon und M. Cahane, Ober den Choleslerin- und Wassergehalt der Neben- 
nierenrinde bei einigen Saugetierarten. Beim Weibchen ist der Geh. der Nebenniere 
an H ,0  hoher ais beim Mannchen. Im  allgemeinen pflegcn W.-reiche Nebennieren 
einen geringeren Cholesteringeh. zu haben ais W.-arme. (Compt. rend. Soc. Biol. 107. 
836—37. 1931.) W a d e h n .

W. Feldberg und B. Minz, Die blutdrucksteigemde Wirkung des Acetylcholins an 
Katzen nach Entfernen der Nebennieren. (Vgl. C. 1932.1. 1548.) Der friiher beschriebene 
Blutdruckanstieg nach Acetylcholin bei der atropinisierten nebennierenlosen Katze 
beruht im wesentlichen auf GefaByerengerung im groBen Kreislauf- u. besonders im 
Splanchnicusgebiet. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 165. 261—90. 19/4. 1932. Berlin, 
Uniy., Physiol. Inst.) W a d e h n .

J. Baio, L. Lovas, E. Bach und L. Neufeld, Die anlagonislische Wirkung eines 
neuen Pankre.asexlrakies auf die Thyroxinvergiflung. Frischer Pankreas yom Schwein 
wird gemahlen, der Brei (1 kg) mit 1 Liter Aceton 1—2 Min. geschiittelt u. durch 
ein Drahtsieb filtriert, der Riickstand mit Ł/2 Liter Aceton +  J/2 Liter A. u. dann
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m it 1 Liter A. geschiittelt u. filtriert u. getrocknet. Das feinżerriebene Pulvcr wird
1 Stde. bei 170° gehaltcn, wodurch dic Enzyme zerstSrt u. die EiweiBstoffe unl. werden,
u. dann mit der 10-fachen Menge H20  gcschuttelt; diesc Suspension wird m it ' / ioo Vol. 
1/M-n. NaOH versetzt u. nach 4 Stdn. Stehen bei 30—32° durch Papier abfiltriert. 
Der eiweiCfreie Extrakt ist 1. sauer u. wird vor der Injektion neutralisiert. — Kaninchcn 
erhielten 0,25 oder 0,5 mg Thyroxin subcutan, ein Teil von ihnen 10 ccm E xtrakt 
intrayenos. Die Tliyroxintiere starben je nach der Dosis durchsclinittlich nach 14 
bzw. 8 Tagcn, wahrend die auch mit Extrakt bchandelten Tiere wesentlich langer 
lcbten. Ihr Gewichtsabfall betrug nur einen Bruchteil der anderen Tiere. Der 
neue Pankreasextrakt — Retardin — stcigert dic A k tm ta t der Serumlipase in vivo u. 
in yitro u. hemmt die Abnahmc der Serumlipase, die nach Thyroxin sonst einzutreten 
pflegt. (Arch. cxp. Pathol. Pharmakol. 1 6 5 . 594—G13. 10/5. 1932. Szeged, Univ., 
Inst. f. Pathol. Anat., Chem. Lab.) W a d e h n .

E. Bach, L. Lovas und L. Neufeld, Die Wirkung des Thyroxins auf die Serum- 
li]xise. (Vgl. vorst. Ref.) Einmalige subcutano Injektion von 0,5 mg Thyroxin be- 
wirkt beim Kaninchcn eine Senkung des Lipasespiegels im Serum um 30—60°/o, die 
in einigen Tagen sich ausgleicht. Durch fortlaufende Injektion von Thyroxin sinkt 
der Lipasespiegel parallel mit dem Korpergewicht dauernd ab. Kurz vor dem Tode 
kommt es zu einem plotzlichen Anstieg atoxylresistenter, chininempfindlicher Lipase 
ais Zeichen einer Schadigung des Pankreas. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 1 6 5 . 
614—20. 10/5. 1932. Szeged, Univ., Inst. f. Pathol. Anat., Chem. Lab.) W a d e i i n .

C. van Caulaert, M. Aron und J. stahl, U ber die Gegemcart des ezcilo-sekrelo- 
risch auf die Schilddrii.se wirkenden Hormons der Prahypophyse im Blut und in der Cerebro- 
spinalfliissigkeit und iiber seine Verieilung in diesen Fliissigkeilen und im Harn. Ais 
Versucfistierc dienen jungo Meerseliwcinchcn von weniger ais 240 g Gewicht; dio 
Injektionen finden auf Unterteilo Yerteilt innerhalb 3 Tagen sta tt. Die Gewichts- 
zunahme der Schilddriise u. ihre histolog. Veranderungcn dienen ais Test. 12—15 cm 
Serum geben eine leichte Hypertrophie der Schilddriise, so wie sie etwa dic Implantation 
von 0,01g frischer Priihypophysc hcn'orruft. Im Harn ist rcgclmaBig unter n. wie 
patholog. Vcrhaltnissen die halbe Konz. wio im Blut vorhanden. In der Cerebrospinalfl. 
ist immer, aber in wechselndem Verhaltnis zum Gch. im Blut das thyreotropc 
Hormon enthalten. (Compt. rend. Soc. Biol. 1 0 6 . 607—09. 1932.) W a d e h n .

Max Aron, Untersuchungen iiber die Aklivildt der Prahypophyse bei verschiedenen 
Tierarten und Altersslufen beim Vergleich des Hormonspiegels des Organismus mit der 
morphologischen Eniwicklung der Schilddriise. (Vgl. vorst. Ref.) Jungen Meer- 
schweinchen, dereń Schilddriise morpholog. keine Anzeichen der Tatigkeit aufweist, 
fohlt das thyreotropc Hormon in Harn u. Blut, jedenfalls ist es mit den gewohn- 
lichen Methoden nicht nachweisbar. Sobald beim heranwachsenden Tier die Schild- 
driise ins Stadium der A k tm ta t tritt, wird auch das Hormon nachweisbar. Bei der 
jungen R attc findet sich eine lcbhaft arbeitende Schilddriise u. ein hoher Geh. an 
thyreotropem Hormon im Harn. Es kommt allerdings auch vor, daC, wie beim 
jungen Kaninchen, ein relatir hoher Gch. an thyreotropem Hormon u. doch ein 
Zustand geringer A k tm ta t der Schilddriise zusammentrifft. Die Hormonbestst. bieten 
jedenfalls ein wichtiges Mittel, um die Beziehungen zwischen Hypophyse u. Schild- 
driise klaren zu helfen. (Compt. rend. Soc. Biol. 1 0 6 . 609—11. 1932.) W a d e h n .

K. Oberdisse und S. Thaddea, Die Wirkung des Anlithyreoidins auf den Gas- 
wechsel der Ratte. Dio Verfiitterung von Antithyrcoidin-Nomus (0,5 g taglich) bcwirktc 
bei der n. u. thyroxinisierten R atte eine deutliche Senkung des Grundumsatzes, ge
messen an der C02-Produktion. Die Senkung betrug bei den thyroxinisierten Tieren 
ctwa 20°/o. Der Gewichtssturz dieser Tiere wurde fiir die Zeit der Antithyreoidin- 
verabreichung aufgehalten. Das Serum n. Hammel ergab boi Verfiitterung eine gleich- 
artige, aber sehr schwache Wrkg. (Arch. cxp. Pathol. Pharmakol. 1 6 5 . 538—52. 10/5.
1932. Berlin, Univ., Pharmakol. Inst.) W a d e h n .

E. Toenniessen und H. von Hecker, Uberfunktion der Epithelkćirperchen (Hyper- 
parathyreoidismus) und Recklingshausensche Knochenkrankheit (Osteodystrophia fibrosa 
Cysłica, Ostitis Fibrosa Generalisala). Beschreibung eines Falles sehwerer Knochen- 
entkalkung auf Grund der Uberfunktion der Epithelkorperchen. (Klin. Wchschr. 1 1 . 
940—42. 28/5.1932. Kassel, Landeskrankenhaus, Med. Abt. u. Zentralrontgcninst.) W a d .

C.-I. Parhon und M. Cahane, Der Chlorgehalł des Plasmas, der Blutkorperchen, 
der Chlor- und NaCl-Gehalł der Cerebrospinalflussigkeil unter dem Einflup des Para- 
thyreoidealiormons beim Menschen. Nach Injektion von 20—50 Einheiten Parathormon
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ist der Cl-Geh. im Plasma u. in den Blutkorperchen wenig, in der Cerebrospinalfl. 
nicht crhóht. (Compt. rend. Soc. Biol. 107. 835—36. 1931.) W ADEHN.

Zoltan VOH Gulacsy, Uber den Calciumgelw.lt der roten Blutkorperchen im mensch- 
lichen Blute. I. Vf. bcstimmt den Ca-Geh. der Blutkorperchen nicht dirckt, sondern 
bercchnet ihn aua dem des Vollblutes u. des dazugehórigcn Plasmas. Aus den Yerss. 
wird geschlossen, daB in den Blutkorperchen offenbar kein Ca enthalten ist. (Biochem. 
Ztschr. 251. 162—66. 27/7. 1932. Budapcst, Univ., Physiol.-chem. Inst.) SlMON.

Stefan Schonberger, Ober den Calciumgehalt der roten Blutkorperchen im mensch- 
lichen Blute. II. (I. vgl. vorst. Ref.) Die mit anderer Methodik ausgefuhrten Yerss. 
ergeben eindeutig, daB dic Blutkórperclien des erwachsenen Menschen kein Ca ent- 
halton. (Biochem. Ztschr. 251. 167—72. 27/7. 1932. Budapcst, Univ., Physiol.-chem. 
Inst.) S im o n .

C. W. Barnett, R. B. Jones und R. B. Cohn, Die Aufrechterhallung einer 
normalen Plasmaproteinkonzentration trotz wiederhollen Proteinverlustes durch Blulen. 
Bei Verss. an Hunden, bei denen taglich 25— 100 ccm Blutplasma entfemt u. die roten 
Blutkorperchen in L o c k e s  Lsg. wieder in den Kreislauf zuriickgebracht wurden, tra t 
keino Senkung des Plasmaproteinspiegels cin. Die Regeneration der Plasmaproteine 
kann also offenbar ziemlich schnell erfolgen u. eino lange Zeit hindurch aufrccht erhalten 
werden. Vorlust erheblicher Mengcn Protein geniigt offenbar allein nicht zur Senkung 
des Plasmaproteinspiegels, u. bei Nephritis vom degeneratiyen Typ liegt wahrscheinlich 
gleichzeitig eine Stórung mit dem Regenerationsmeehanismus vor. — Die Gesamt- 
plasmaproteine wurden nach Hitzekoagulation bei ph =  4,9 gravimetr. bestimmt. 
(Journ. exp. Med. 55- 583—93. 1/5. 1932. San Francisco, Stanford Univ. Med. 
S ch o o l.)  „ K r u g e r .

Laszló Kos ty 41, Uber die Wirkung der Quarzlampenbelichtung auf die Eiweifl- 
fraktionen des Blulplasmas in vitro. Die EiweiBfraktionen des Blutes zeigen bei ver- 
schiedenen Krankheiten verschiedene Empfindlichkeit dem Quarzlichte gegeniibcr. 
Auf das Plasma mit labilen EiweiBkórpem ist die Wrkg. (Steigerung der Blutkórperchen- 
senkungsgeschwindigkeit, Fallbarkeit durch CaCl2-Lsg., Quellungsvermógen) eine viel 
gróBere, ais auf das mit stabilen EiweiBkórpem. Bei Bestrahlung von Blutplasma aus 
gesunden Individuen ist die Wrkg. eine minimale. (Magyar Orvosi Archivum 33. 235 
bis 245. 1932. Debrecen [Ungarn], Kinderklinik d. Univ.) S a i l e r .

W. Linneweh und H. Reinwein, Uber das regelmafiige Yorkcmmen von Pyridin- 
derimten im normalen Ham. II. Mitt. (I. vgl. C. 1932. II. 395.) Trigonellin findet 
sich im Menschenham auch bei vólliger Vermeidung von Kaffec, Tee, Kakao
u. Nicotin; 0,05 g Chloraurat aus 11 1. Es stammt wahrscheinlich aus den Gemiiscn
u. muB ais n. Harnbestandteil angesprochen werden. (Ztschr. physiol. Chem. 209-
110—11. 11/7. 1932. Wiirzburg, Med. u. Nervenklin. d. Univ.) G u g g e n h e i m .

Hans Fischer und Richard Duesberg, Uber Porphyrine bei klinischer und experi- 
menłeller Porphyrie. Eindeutiger Nachweis von Koproporphyrin I I I  in 2 Fallen von 
Porphyrie ais Bestatigung der Theorie des Dualismus der Porphyrine. Der Organismus 
Ycrfiigt uber 2 Arten der Synthese: 1. die direkte Synthese von K o p ro p o rp h jT in  I  u.
2. die sek. Bldg. aus gewóhnlichem Hamin durch Anlagerung von Ameisensaure an 
dio beiden Vinylgruppen. Aus den Faces chlorophyllfrei ernahrter, sowie mit Sulfonal
u. Pb vergifteter Kaninchen wurde kein Koproporphyrin, dagegen ein Deuteroporphyrin 
in krystallisiertemZustand erhalten, das wahrscheinlich vomAtioporphyrin I abstammt. 
(Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 166. 95—100. 21/5. 1932. Munchen, Techn. Hochsch., 
organ.-chcm. Inst.) O p p e n h e i m e r .

Erich Eltz, Uber den Nachweis von Giftstoffen in der Milcli laktierender Frauen 
teahrend der Menstrualion. Die Milch laktierender Frauen hemmte in der Menstruations- 
zcit das Wachstum von Wurzelkeimlingen von Lupinus albus. Diese Hemmung wird 
auf die Anwesenheit eines Menstruationsgiftstoffes zuruckgefiihrt. Dieser Giftstoff 
lieB sich auch in der Milch noch nicht wieder menstruierender Frauen in regelmaBigen
3- oder 4-wóchentlichen Intervallen feststellen, so daB anzunehmen ist, daB die Men- 
struation in okkulter Form bald nach der Geburt des Kindes beginnt. — Im Blut 
von Kaninchen, die mit entsprechender Milch gefiittert wurden, konnte das ilen- 
struationsgift nachgewiesen werden, so daB also das Gift die Darmwand durchtritt, 
ohne zerstórt zu werden. (Jahrb. Kinderheilkunde 86. 82—115. Juni 1932. Frankfurt
a. M., Univ., Univ.-Kinderklin.) W ADEHN.

J. T. Skinner, W. H. Peterson und H. Steenbock, Uber die W ir k u n g  ton 
Mangan und Pflanzenasche auf das Wachstum und die Hamoglóbinsynthese. (Unter
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Mitarbeit von Evelyn Van Donk.) (Vgl. C. 1931. I. 3256. 1927. I. 2333.) Zugabc 
von Mangan zu einer durch Eisen u. Kupfer crganzten Milchnahrung beschleunigt 
deutlieh das Wachstum von jungen Ratten, besonders bei solchen Tieren, bei denen 
eine vorlierige Speieherung von Mangan verhindert worden war (Zunnhme der Wachs- 
tumsgesehwindigkeit bis 62%). Eine Zugabo von 0,0041 mg Mn stimulierte ebenso 
das Wachstum wie 0,25 mg. Wurde aber fiir gleichcn Futtervcrbraucli bei Kontroll- 
u. Vers.-Tieren gesorgt, so war das Wachstum fast gleich. Demnaeli scheint das Element 
irgendeinen Mangel zu beheben, der verminderte Frefilust verursacht. Der Saure- 
extrakt der Asche von Alfalfa wirkte ebenso wie die Verabreiehung von Ee-, Cu- u. 
Mn-Salzen in aquivalenten Mengen. Mn iibt keinen EinfluB auf die Regeneration des 
Hamoglobins bei anarn. Ratten aus. (Biochem. Ztschr. 250. 392—404. 19/7. 1932. 
Madison (Mad.), Univ., Abt. f. Agrikulturcliem.) S c h w a ib o l d .

I. J. Cunningham, Uber den Einflu/i des Eisens in der Nahrung auf das Wachs
tum von Haar und Wolle. Bei einer eisenarmen Fiitterung zeigten Ratten eine mangel- 
hafte Ausbldg. des Haarkleides, wahrend Kontrolltiere bei gleichem Futter u. Eisen- 
zulage n. Haarwachstum zeigten. Die Vers.-Tiere wurden nach Eisensalzzulage normal. 
Jodmangel oder Hauterkrankungen spielten hierbei nicht mit. Hamoglobinunterss. 
u. die Ergebnisse von Unterss. der Lebern auf Eisen erwiesen bei den Vers.-Tieren 
einen Eisenmangel. (New Zealand Journ. Agricult. 44. 335—37. 20/5. 1932. Wellington,
Dep. Agricult.) S c h w a ib o l d .

H. C. Sherman, Die Vitamine vom Stand/punkt des offentlichen Chemikers. Chem. 
u. erniihrungsphysiolog. Kennzeiclmung der Vitamine A, B, C, D, E u. G. Es werden 
dio allgemeinen Gesichtspunktc aufgezeigt, unter denen zukunftig die Kontrolle der 
Yitamine A, C u. G (B, D u. E sind wegen allgcmeinem Vork. bzw. leichter Zuganglieli- 
keit weniger wichtig) in den Lebensmitteln u. a. anzusetzen sein wird. (Journ. Assoe. 
official agricult. Chemists 15. 103— 12. 15/2. 1932. New York City, Columbia 
Univ.) S c h w a ib o l d .

Konrad Schulze, Neuere Vitaminforschung. Vitamin C u. seine Isolierung. 
Der Stand der Unters. seiner Strukturformel. Vitamin D. Vitamin A u. Carotin. 
Die Chemie des Vitamin B (B, u. B2). (Manufaeturing Chemist 3. 89—90. 145. April 
1932.) ’ S c h w a ib o l d .

George R. Cowgill, Unlersuchungen uber die Physiologie der Fitamine. XVIII. 
Messungen des Vitamin-B-Bedarfes bei verschiedenen Tierarten. Unter Mitarbeit von
H. J. Deuel jr., Arthur H. Smith, Benjamin H. Klotz und H. H. Beard, (XVI. 
vgl. C. 1932. I. 543.) Es werden Verss. an weiBen Mausen, Ratten, Tauben u. Hunden 
beschrieben, bei denen diejenigo Menge des gleichen Vitamin B-Konzentrats bestimmt 
wurde, die zur Erzielung von n. Nahrungsaufnahme (bzw. Verhinderung der Anoresie) 
bei Individuen versehiedensten Alters (GroBe) bzw. A rt nótig ist. Die gesamten Ergeb
nisse wurden dahingehend gepriift, eine moglichst giinstige Funktion zu finden, durch 
die aus dem Korpergewicht auf den Vitaminbedarf des Organismus geschlossen werden 
konnte. Die Formel: Vitaminbedarf (taglich) =  A's• %  Korpergewicht entspricht gut den 
prakt. Ergebnissen, wobei Ks ein fiir die Tierart spezif. Wert ist. Diese Artkonstantc ist 
umgekehrt proportional einer anderen Variabeln, dem maxinialen n. Korpergewicht der 
betreffenden Art. Dadurch ist es moglich, den Vitaminbedarf genau zu berechnen, 
indem man sowohl GróBe ais auch Art des Tieres berucksichtigt. Es wird aufgezeigt, 
daB der Vitaminbedarf zur Aufrcchterlialtung von n. Nahrungsaufnahme wahrscheinlich 
dem Prod. von Stoffwechsel u. einem Faktor entspricht, der das Alter des Tieres beruck
sichtigt. Bei Tieren gleicher A rt ist der Vitaminbedarf bezogen auf die Gewichtseinheit 
des Individuums proportional dem Stoffwechsel dieser M. — Nach den Beobachtungen 
der Vff. handelt es sich liinsichtlich der Ursache der Erscheinungen, die den Mangel- 
verss. zugrunde gelegt sind, um das antineurit. Vitamin B. Vff. glauben, daB mit Hilfe 
dieser Feststellungen der Bedarf des Menschen an diesem Vitamin quantitativ bestimmt 
werden kann. Uber diesbezugliehe Verss. soli in einer weiteren Mitteilung berichtet 
werden. (Amor. Journ. Physiol. 101. 115—39. Juni 1932. New Haven, Conn., Yale 
Univ., Labor. Physiol. Chem.) S c h w a ib o l d .

K. Kitsuta, Das Heufieber ais Symptom fur Vilaminniangel. In Selbstverss. 
konnte Vf. eine heilende u. auch vorbeugende Wrkg. durch kombinierte Aufnahme 
von Lebertran u. Hefe feststellen. Die Wrkg.-Dauer einer Dosis war etwa 8 Stdn., 
wenn die Krankheit sclion ausgebrochen war. Die Heilung beruht mSglicherweise auf 
der Bldg. von proteolyt. Enzj-men im Blut oder auf der antianaphylakt. Wrkg. der in
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don Praparaten enthaltenen Vitamino. (Ind. engin. Chem. News Edition 1 0 . 168. 10/7. 
1932. Woostor [Ohio], Agricult. Exp. Stat.) SCHWAIBOLD.

J. P. T. Burchell, Heilbuttlcbertran ais Qtielle fiir Vitamin A . Dor von anderer 
Seite berichtete hohe Geh. des Tranes an Vitamin A wird durch die Unterss. des Vf. 
bestatigt, jedoch m it der Einschrankung, daB er durchwegs sehr wochsclnd zu sein 
seheint. Es wurden bei den yerschiedenen Proben 30—1600 Blauoinheiten (0,2 ccm 
der 20%igen Lsgg.) {estgestellt. Die Ursachen der Sehwankungon (Jahreszeit u. a.) 
sollen in im Gang befindlichen Unterss. geklart werden. (Naturę 1 2 9 . 726. 14/5. 1932. 
Aberdcen, Torry Research Stat.) S c h w a ib o l d .

Signe Schmidt-Nielsen und Sigval Schmidt-Nielsen, Neue ResuUate umerer 
Arbeiten mit VitaminA und D. (Vgl. C. 1 9 3 0 . II. 2280.) Zusammenfassender Bericht. 
Methodik u. Fehlerąuellen werden crortert. Es werden L 0VIB0N D -W ertc  fiir Pette 
u. Trane yerschiodenster Tiere mitgeteilt (Tabellen im Original). Am Beispiel des Dorsch- 
lebertrans wird gezeigt, daB Zus. u. Eigg. von der Herstellungsweise abhangen. Yff. 
machen weitor quantitativo Angaben iiber die Vitamin D-Wrkg. der Trane yerschiedener 
Knorpelfischo u. der Pette einiger Haustiero (Tabellen), ferner iibor den Geh. an Trocken- 
substanz u. an Kalk in Knorpel, Ruekgrat, Haut u. Fleisch yerschiedener Fische. 
(Tidskr. Kemi Bergvaesen 1 1 . 63—68. 84—88.) W lLLSTAEDT.

S. Schmidt-Nielsen, Yersmhe und Erfahrungen iiber fet llósliche Vitamine. Yortrag. 
(Vgl. yorst. Ref.) (Svensk Kem. Tidskr. 4 3 . 141— 55.) W lLLSTAEDT.

C. A. Elvehjem und V. F. Neu, Untersuchungen iiber die Vitamin A-Avitaminosis 
beim Huhn. Zur Erzeugung von A-Ayitaminosis boi Hiihnern wird ein Grundfutter 
folgonder Zus. angegeben: weifler Mais 58 Teile, Weizen 25 Teile, Rohcasein 12 Teile, 
Kochsalz 1 Teil, gofftlltes Calciumcarbonat u. Phosphat jo 1 Teil, Troekenliefe 2 Teile. 
Dio typ. Erscheinungen der Huhnor-A-Avitaminosis werden beschrieben (Bcwcgungs- 
storungen u. a.). Der Geh. des Blutes von n. Hiihnern an Harnsaure wurde mit etwa 
5,0 mg-°/0 festgestellt; diese Menge ist unabhangig von der Hohe der Proteinzufuhr. 
Bei A-Avitaminosis steigt der Harnsauregeh. bis 44 mg-%. An den Nieren bilden sich 
dabci schwere patliolog. Veriinderungen aus, durch die das Ansteigen der Harnsaure 
im Blut bedingt ist, da die Ausscheidung gestórt ist, wShrend der Hamsaurestoffwechsel 
selbst n. ist. Die Bewegungsstorungen sind nicht durch den erlióhten Harnsauregeh. 
des Blutes bedingt, da sio unabhangig dayon auftreten u. wahrscheinlich unmittelbar 
durch Schadigung der Nerven yerursaeht sind. (Journ. biol. Chemistry 9 7 . 71—82. 
Juli 1932. Madison, Univ., Dep. Agricult. Chem.) SCHWAIBOLD.

O. L. Kline, M. O. Schultze und E. B. Hart, Carotin und Xanthophyll ais 
Vitamin-A-Quellen fiir das wachsende Huhn. (Vgl. vorst. Ref.) Die Frage, ob diese 
beiden Su&stanzen in genanntem Falle Vitamin A ersetzen konnon, bedurfte einer 
Nachpriifung, da eine entsprechende Arbeit yon K a r r e b , V. E u l e r  u . R y d b o M 
(C. 1 9 3 1 . I. 305) nach Vff. keine eindeutige Beurteilung crmoglicht. Ais Grundfutter 
wurde das in vorst. Ref. angefiihrte Gemisch benutzt. Mit diesem traten A-Mangel- 
erscheinungcn nach 3—4 Wochen auf, wahrend bei Zulage von Vitamin A (Lebertran) 
n. Wachstum erzielt wurde. Nanthophyll (aus Spinat, F. 174°) zeigte bei Verfiitterung 
bis 0,25 mg taglich keine Vitamin-A-Wrkg., aber auch keine tox. Wrkg. Carotin (aus 
Spinat, F. 172,5°) hatte Vitamin-A-Wrkg.; 0,03 mg taglich ais alleinigo A-Quelle 
waren aber nicht ausreichend; bei einer Menge von melir ais 0,05 mg taglich konnten 
an A yerarmto Huhner aufwachsen. (Journ. biol. Chemistry 97. 83—91. Juli 1932. 
Madison, Uniy., Dep. Agricult. Chem.) S c h w a ib o l d .

C. E. Skinner und M. F. Gunderson, (/ber die Produktion von Vitamin A durch 
eine Art von Corynebaderium. Eine Art yon C o r y n e b a c t e r i u m  sp.  (diphtheroid) 
wurde in yitaminfreier Nahrfl. geziichtet u. von der getroekneten Bakterienmasso 1 g 
taglich an A-frei ernahrtc Ratten yorfiittert. Nerophthalmie wurde damit gehoilt u. 
eine deutliche Fordorung des Wachstums erzielt. Ob dies auf eine Bldg. von Carotin 
oder Vitamin A selbst durch den Organismus zuriickzufiihren ist, wurde noch nicht 
geklart. (Journ. biol. Chemistry 9 7 . 53—56. Juli 1932. Minneapolis, Univ., Dep. Bact.
a. Immun.) SCHWAIBOLD.

H. v. Euler und Ebba Virgin, Uber den Einflufi ton Magnesiumsalzen auf das 
Wachstum ton Ratten bei konslanter Carotineingabe. (Vgl. C. 1 9 3 1 . II. 3626.) Aus- 
fiihrungen uber die waehstumsbegrenzenden Faktoren im allgemeinen (Vitamine, Prodd. 
der inneren Sekretion, anorgan. Salze) u. iiber den EinfluB des Magnesiums auf die 
Knochenbldg. u. im besonderen auf das Wachstum yon Ratten. Die Beobachtung der 
Tiere in den eigenen Verss. erstrcckte sich auf die Feststellung der Gewichtszunahme
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u. auf RSntgenau f n ahmen. Bei einem Goli. von 150 mg Mg pro 100 g Trockenkost 
wurde die maximale Gewiohtszunahme gefunden. Bei einem Geh. von 450 mg des 
Futters aber war die Waehstumszone der Epiphysen der Vcr8.-Tiero viel sehlechter 
ausgebildet ais bei den Verss. m it 50 mg. (Bioehem. Ztschr. 249. 393—403. 5/7.
1931. Stoekholm, Univ., Bioehem. Inst.) S c h w a ib o l d .

Harry E. Dubin und C. W. Hooper, Uber die quantitative Anwendung der Antimon- 
trichloridfarbreaklion fiir Viłamin A. Es wurden weeliselnde Mengen der niehtyerseif- 
baren Fraktion von Lcbertran benutzt. Die Ergebnisse wurden aufgezeichnet, u. aus 
den erhaltenen Kurven kann der Vitamin-A-Geh. einer unbekannten Substanz innerhalb 
10% entnommen werden. Es wurde Ubereinstimmung mit dcm biolog. Vers. festgestellt. 
(Journ. biol. Chemistry 97. Nr. 1. V—VI. Juli 1932. New York, Metz Labor.) SCHWAIB.

Igor Remesow, Zur chemisćhen Natur des Yilamins D. Auf Grand eigener 
friilierer Unterss. u. solcher anderer Autoren wird vom Vf. die Ansicht ausgesproclien, 
daB das Vitamin D mit einer ketotautomeren Form des Cholcsterins ident. ist, welche 
durch desmotrop. Umwandlung durch ultraviolette Strahlen aus einer inakt. ,,Enolform“ 
des Cholcsterins gebildet wird. Das sogenannte ,,Provitamin D“ wird ais inakt. Enol- 
form betrachtet. Die Entstehung des Vitamins D durch Bestrahlung wird durch ein 
Schema veranschaulicht, das die Entstehung der akt. Substanz bei kurzer Bestrahlung 
bzw. der inakt. Substanz (Oxycholesterin) bei langdauemder Bestrahlung kennzeichnet. 
Vf. yersuclit, den engen Zusammenhang der physiolog. Wrkg. des Vitamins mit der 
katalyt. Wrkg. des Cholesterins (Red.-Oxydationsprozesse) darzulegen. (Bioehem. 
Ztschr. 250. 560—63. 19/7. 1932. Leningrad, Staatl. Inst. f. arztl. Fortbidg.) S c h w a ib .

S. W. F. Kletzien, Vera M. Templin, H. Steenbock und B. H. Thomas, 
Vilamin D und die Erhaltung des Calciums im erwachsenen Organismus. I. Die Unterss. 
bearbeiten die Frage, ob der erwachsene Organismus (der Ratto) den D-Faktor be- 
notigt, u. zwar wurden n. mannliche u. weibliche Tiere gepriift, ferner trachtige Tierc, 
die spater Jungę saugten u. solehe, ohne daB sie Jungo saugten. Wurdo in ersterem 
Falle cin F utter mit hohem Ca-Geh. (gegeniiber dem P-Goh.) verabreicht, so tra t ein 
Verlust an Mineralbcstandteilen (des Skelettes) ein. Bei Zugabc von Vitamin D war 
der Verlust geringer, aber nicht ganz beseitigt. Die Vitamin D-Zufuhr besehrankte sich 
jedocli auf die Bestrahlung des Futters. Bei Tieren, die zweimal nacheinander trftchtig 
waran, tra t keino Verringerung des Aschcgeh. der Femora ein, jedocli wurdo dieser stark 
verringert bei Tieren, dic die Jungen saugten, auch wenn sie rcichlicho Mongen Calcium 
u. Phosplior u. etwas Vitamin D erhielten. Der Ca-Geh. der neugeborenen Jungen 
war ziemlich gleich, unabhiingig davon, ob die Muttcrtiere Vitamin D erhielten oder 
nicht. Uber Yerss. mit niedriger Ca-Zufulir wird noch berichtet werden. (Journ. biol. 
Chemistry 97. 265—80. Juli 1932. Madison, Univ., Dep. Agricult. Chem.) S c h w a ib .

H. Steenbock, S. W. F. Kletzien und J. G. Halpin, Uber das Verhalten, des 
jungen Huhnes gegen bestraldtes Ergosterin und bestrahlte Hefe im Gegensalz zu dem- 
jenigen gegen das nalurliche Vitamin D von Fischlebertranen. (Unter Mitarbeit von 
Flora Hanning, James T. Lowe, Vera M. Templin u. R. W. Haman.) Aus zahl- 
reichen Futterangsverss. ergab sich, daB durch ultraviolette Bestrahlung aktiviertes 
Ergosterin u. Hefe fur das jungo Huhn hinsiclitlich ihres D-Geh. weniger wirksam sind 
ais lcbertran . Von letzterem bewirkte 1% in der Nahrung n. Knochenbldg., wahrend 
von bestrahltom Ergosterin bezogen auf don D-Geh. 40—120-mal mehr benotigt wurde 
u. von der bestrahlten Hefe 7,5—-60-mal mehr. Gute Ergebnisse wurden mit 4%  Ei- 
pulver bzw. 1,6% bestrahlter P e n i c i l l i u m  - Substanz erhalten. Sehr hohe Dosen 
von bestrahltem Ergosterin wirkten tox., indom Anorexie, Verlust an Korpergewicht 
u. an Trockengewicht vcrschiedoner Organe eintrat; Blutcalcium war erhoht, der 
Phosphorgeh. erniedrigt. Der Ca-Geh. des Herzens war haufig yerdoppelt, derjenigc 
der Nieren Terzehnfacht. Zusatzliche Dosen von Carotin hatten keinen EinfluB auf 
die antirachit. Wrkg. der Bostrahlungsprodd. Vff. schlieBen, dafl das Yitamin D in 
diesen letzteren eine andero Substanz ist ais dasjenige im Lebertran. (Journ. biol. 
Chemistry 97. 249—64. Juli 1932. Madison, Univ., Dep. Agricult. Chem.) S c h w a ib .

G. C. Supplee, R. C. Bender und M. J. Dorcas, Uber bestrahlte M ilch: Die 
Menge. der benotigten Energie zur Yerhindtrung von Rachitis bei Kuchen. (Vgl. C. 1932. 
I. 3459.) Die antirachit. Eigg. von Trockenniilcliproben, die in fl. Zustand mit ver- 
schiedenen Energieąuellen bestrahlt worden waren, wurden in Fiitterungsverss. an 
Kiicken festgestellt. Dabei wurde gefunden, daB zur Yerhinderung yon Rachitis 
unter den gegebenen Bedingungen eine Energiemenge von etwa 1 328 000 Erg oder 
1784 X 1011 Quanten (zwischcn 2000 u. 3000 A) fiir 1 ccm Milch angewendet werden
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muB. Dor Vitamin-D-Geh. einer solchen Milch ist mit 1,29 y pro Liter anzunehmen. 
Eine tagliehe Aufnahme von 0,0341 y des Vitamins pro 100 g Kórpergewicht, ais 
aktiyierte Trockenmileh zugefiihrt, yerhinderte wahrend der ersten 8 Lebenswoehen 
Raehitis, 0,0267 y gewiihrten keinen ausreichenden Schutz. Dic Zufulir von mehr 
ais 0,0341 y taglich hatte auBer der Verhinderung von Raehitis keine sonstigen Wrkgg. 
Innerhalb gewisser Grenzen wurde ein Parallelismus zwischen angewandter Energie u. 
biol. Wirksamkeit (Ratten u. Kiicken) festgestellt. (Journ. biol. Chemistry 97. 
63—69. Juli 1932. Bainbridge, New York, Res. Lab. Dry Milk Comp.) SCHWAIR.

J. A. Collazoj-ind C. Pi-Suner-Bayo, Einflup des Vitamins IU auf den Kohlen- 
hydratstoffwechsel. (Vgl. C. 1931. II. 2751.) In zahlreichen Verss. an Tauben (Grand - 
nahrung: geschalter Reis, Knochenmehl u. gewaschener Sand) zeigte sich, daB durch 
3 stdg. Erhitzen auf 100—120° von naturlichen, an Vitaminen der Gruppe B reichen 
Lsgg. (Hefeautolysat, Orangensaft, saurer Pflanzenextrakt, der auBerdem reieli an 
Vitamin A u. D u. an Hexoseinositphosphorsaure ist) das Vitamin B1( die Carbo- 
hydrasen u. die Ferment© zerstórt werden, wahrend alle Eigg. des Vitamins B2 erhalten 
bleiben. Letztcres ist Tr&ger der glykogenbildenden, oxydorcduktivcn u. Milchsaure 
vermindernden Vorgange innerhalb des Vitamin-B-Komplexes. Die bioehem. Wrkg. 
des Vitamins bestcht in einer Vermehrung u. Speicherung von Leber- u. Muskelglykogen 
auf Kosten des Nalirungszuckers u. der im Kórper gebildeten Milchsaure, ferner in 
einer Blutzuckcr u. Milchsaure yermindernden Wrkg. Das Yitamin B2 vermehrt die 
Starkę der Oxydoreduktion der Gewebe (Glutathion), die bei der B-Ayitaminose ver- 
mindert ist. Die Zerstorung des Bl-Faktors ist beim Erhitzen im offenen GefiiB nach 
1—IV, Stdn. bei 100—120° vollstandig. Dio Verss. machen sehr wahrscheinlich, daB 
ausschlieBlich yitam in B2 diese Wrkgg. im Organismus besitzt u. daher von groBer 
Bedeutung fiir den Kohlehydratstoffwechsel ist. (Bioehem. Ztschr. 250. 89—108. 
19/7. 1932. Barcelona, Physiolog. Inst.) ScHW AIBOLD.

J. Tillmans und P. Hirsch, Ober das tUamin C. (Vgl. C. 1932. II. 86. I. 3312.) 
1. Die Nachpriifung der R Y G H schen Unterss., nach denen Monomethylnarcotin mit 
Vitamin C ident. sein soli, hat ergeben, daB diese Annahme abgelehnt werden muB. 
B e i entsprechenden Verss. an Meerschweinchen hatte die Verb. keinerlei antiskorbut. 
Wrkg., wogegen tagliehe Verabreichung von 5 ccm Orangensaft, der 3 Stdn. unter 
Luftdurchleiten zum Sieden erhitzt worden war, neben Skorbut erzeugender Kost 
die Tiere yollstandig gesund erhielt. Es wurde auch festgestellt, daB das Reduktions- 
vermógen dieses Saftes immer noch 20—25% desjenigen des unbehandelten Saftes 
war, Vitamin C also offenbar noch in betrachtlicher Menge darin enthalten war. 2. Aus- 
fiihrungen iiber die Vorgange bei der Reduktion yon 2,6-Dichlorphcnolindophenol 
durch Pflanzenausziige u. a., welche Rk. unmittelbar der Wrkg. yon Yitamin C zu- 
zuschreiben ist. 3. Zusammenfassung der Tatsachen, die beweisen, daB die Uberein- 
stimmung von Vitamin C u. reduzierendem Stoff nicht mehr zweifelhaft ist. 4. Kenn- 
zeichnung der chem. Eigg. der reduzierenden Substanz u. Hinweis auf die mogliclier- 
weise bestehende Idcntitat von Vitamin C u. Hexuronsaure. (Bioehem. Ztschr. 250. 
312—20. 19/7. 1932. Frankfurt, Univ., Inst. f. Nahrungsmittelehem.) SCHWAIBOLD.

W. A. Waugh und C. G. King, Vber die Isolierung und Idenlifizieruwj ton 
Yitamin C. Das naeh friiheren Angaben (vgl. C. 1932. I. 1924. 1925. 1930. I. 1642) 
erhaltene Prod. wurde weiter konz., indem die Lsg. (n-Propylalkohol u. PAe., 1: 1) mit 
ITeil einer halbgesatt. Lsg. von Bleiacetat in absol. Methylalkohol versetzt wurde. Die 
ausgefallte gelbe, halbkrystalline Substanz wurde abzentrifugiert u. in alkoh. Salz- 
silure zur Entfernung des Bleies gelost. Diese Substanz war wescntlieh wirksamer ais 
verschiedene andere Prodd., die aus dem Riickstand noch erhalten w'urden. Dio ersto 
Substanz konnte in Krystallform erhalten (Abbildung) u. aus verschiedenen Losungs- 
mitteln umkrystallisiert werden, wobei die Form der Krystalle wechselte. Aus den 
yersehiedenen chem. u. physikal. Eigg. der Substanz wird geschlossen, daB sio mit 
der Hexuronsaure ident. zu sein scheint u. ais Vitamin C zu betrachten ist. (Journ. 
biol. Chemistry 97. 325—31. Juli 1932. Pittsburgh, Univ., Dep. Chem.) S c h w a ib .

J. L. Svirbely und A. Szent-Gyorgyi, Hezuronsdure ais antiskorbulischer Faktor. 
Meerschweinchen, die mit Skorbut erzeugendem Futter em ahrt wurden, konnten mit 
taglich 1 mg Hexuronsaure 90 Tage bei n. Waehstum erhalten werden. Diejenigo 
Menge Zitronensaft, welche ebenfalls zum Schutz ausreichte (1,5 ecm taglich), enthielt 
die gleiche Menge IIexuronsaure. Vff. betrachten diesen Befund ais neue Stiitze _fiir 
die Aimahme, daB Vitamin C u. Hexuronsiiure ident. sind. (Naturę 129. 690. 7/5. 
1932. Szeged, Univ.) SCHWAIBOLD.
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H. S. Olcolt, Uber die JlersteUwig und Eigenschaften eines Vitamin E-KonzaUrals 
ans Sałat. E in fruher hergestelltes Konzentrat wurde w'eiter durch Dest. bei 0,1 rura 
u. 190—220° gereinigt. Nach Entfernung von Spuren von Sterinen u. anderen festen 
Alkoholen durch Rekrystallisation aus Aceton waren 10 mg des Prod. ausreielicnd 
fiir ein bei E-Mangel gehaltenes Tier, n. Jungę zu bringen. Krystallisation wurde 
nieiit erzielt. Acetylierung oder H-Anlagerung zerstorte die Wirksamkeit nicht. 
(Journ. biol. Chemistry 9 7 . Nr. 1. X. Ju li 1932. New Haven, Yale Univ., Lab. Phyaiol. 
Chem.) SCHWAIBOLD.

H. Schwarz und H. Dibold, Ammoniakbefundę im menscldiclien Oehim. Der 
NH.r Gch. frisch entnommener Tumor-Hirnproben wird im Mittel zu 0,2 mg-°/0 ge
funden. Die NHj-Bldg. des menschlichen Gehirns wird durch Verss. nach Exposition 
u. Zerreiben des Gehirns mit Tyrodelsg. naehgewiesen. (Biochem. Ztschr. 2 5 1 . 187—89. 
27/7. 1932. Wien, Stadt. Krankenh.) SlMON.

H. Schwarz und H. Dibold, Ube.r die Ammoniakbildung des Gehirns und ihre 
Beeinflussung durch Anderung der Zirkulation und Insulin. Im Kaninchengehim wird 
ein konstanter NH3-Geh. (0,4 mg-% im Mittel) naehgewiesen. Dio durch Verreiben 
mit pliysiol. NaCl-Lsg. u. kurze Exposition erhaltenen hoheren NH3-Werte beweisen 
nach Vff. NH3-Bildungsfahigkeit des Gehirns. (Vgl. vorst. Ref.) Ligatur der Carotiden 
vermehrt den NH3-Geh. des Gehirns, Insulin setzt ihn betrachtlich herab. (Biochem. 
Ztschr. 2 5 1 . 190—98. 27/7. 1932. Wien, Stadt. Krankenh.) SlMON.

C. N. H. Long und Rhoda Grant, Der Erholungsprozep nach Arbeit bei Sdugelieren.
I. Der Wiederaufbau des Olykogens bei der fastenden Balie. Ratten werden durch in dio 
Haut eingenahte Elektroden 10 Min. lang in griindliche gleichmiiBige Bewegung versetzt. 
Wahrend die Differenz im Glykogengeh. der Leber wahrend u. nach der kórperlichen 
Obung so gering ist, daB sie nichtssagend ist, braucht das Korperglykogen zu 
seinem Ersatz ungefiihr 12 Stdn. Auffallend ist das Sinken des Blutzuekers u. die 
schnelle Ruckkehr zur Norm. Die Milchsaure wird in 1—2 Stdn. aus dem Blut ent- 
femt. (Journ. biol. Chemistry 8 9 . 553—65. Montreal, M eGillUniv., Royal Yietoria 
Hospital.) ‘ Ch. S c h m id t .

C. N. H. Long und F. L. Horsfall jr., Der Erholungsprozep nach Arbeit bei Sauge- 
tieren. II. Die Umwandlung injundierter d-Milchsaure in Muskelglykogen. (I. vgl. 
vorst. Ref.) LiiCt man durch die Eingeweide von gekopften Katzen d-Milchsaure 
flieBen, so beobachtet man keine oder nur unbedeutende Glykogenbldg. im Muskel. 
Gibt man neben der d-Milchsaure Glucosc, so findet man in einigen Verss. deuthehe 
Glykogenbldg. Gibt man d-Milchsaure, Glucose u. Insulin, so findet vicl starkere 
Glykogenbldg. im Muskel statt, ais wenn nur entsprechende Mengen von Glucose 
u. Insulin das Praparat durchflieBen. — In Ubereinstimmung mit den Befunden 
anderer Forscher schlieBen Vff. aus den Verss., daB die Erholung nicht eine Funktion 
des arbeitenden Muskels, sondern des ganzen Ćrganismus ist. (Journ. biol. Chemistry 
9 5 . 715—33. Marz 1932. Montreal, Me Gili Univ. u. Royal Victoria Hosp.) Ch. S c h m .

J. Hoet und H. Ernould, Die Neubildung von Muskelglykogen nach Arbeit ist 
eine Insulinwirkung. Die Angabe von E g g l e t o n  u . E vA N S, daB auch im eviscerierten 
Tier im Muskel Glykogen nach Arbeitsleistung neugebildet werde, ist dahin zu be- 
richtigen, daB die Neubldg. von Glykogen im evisccrierten Tier nur dann erfolgt, wenn 
dio Portalvene boi der Operation zum SchluB unterbunden wurde u. Insulin auf diesem 
Wego ins Praparat gelangen konnte. Wird die Portalvenc zu Beginn der Operation 
unterbunden u. dadurch der t)bertritt von Insulin unmoglich gemacht, dann erfolgt 
auch keine Neubldg. von Muskelglykogen. (Compt. rend. Soe. Biol. 1 0 7 . 921—23.
1931.) " W a d e h n .

J. W. Langelaan, Uber die Beslimmung eines Sauerstoff- und Wasserstoffpolentials
im Muskelgewebe des Frosches. Messung von 2 Potentialniveaus in in Phosphatlsg. 
suspendiertem Froschmuskelgewebo. Die Differenz betragt rund 0,7 Volt, in Phosphat
lsg. vom ph =  7,6 +0,37 u. —0,34 Volt, vom ph =  8,5 +0,32 u. —0,32 Volt, vora 
Ph =  7,2 +0,35 u. —0,28 Volt (Temp. 20°). Es wird angenommen, daB das hohero 
Potential durch eine Oa-Konz., das niedrigere durch eine H2-Konz. im Muskelgewebe 
bestimmt wird. (Koninkl. Akad. Wetensch. Amsterdam, Proceedings 3 5 . 440—41.
1932.) L o h m a n n .

Joh. Muller, Beobachtungen iiber ein neues Phosphorsaurepraparat bei Muskel-
arbeit. Bericht iiber gunstige Erfahrungen mit Viphosphin (NaH2P 0 4 +  Geschmacks- 
korrigens) bei sportlich stark beanspruchten u. z. T. iiberanstrengten Personen. (Med. 
Welt 6. 959. 2/7. 1932. Arztl. Lab. d. PreuB. Hochscli. f. Leibesiibungen.) L o h m a n n .

XIV. 2. ' 96
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Masaru Osawa, Sludien iiber die Ermiidung der Skelettnmskeln. Verss. m it der 
Durchstromungsmethode von K i t a h a r a  am M. gastrocnemius der Krote. Der 
arbeitende Muskel gibt an die Durcbstromungsfl. einen Stoff ab, der fórdemd auf 
die Herzfunktion u. erweiternd auf die GefaBe wirkt. Dieser mit ,,Arbeitshormon“ 
bezcichncte Stoff ist wohl ident. m it dem Herzhormon yon H a b e r l a n d t .  — Dio 
P H - Z a h l  der Durchstromungsfl. sinkt wegen der gebildeten Milchsaure. Saure, gleich- 
giiltig weloher Herkunft, bewirkt eine Abnahme der Kontraktionsfahigkeit des Muskels, 
Alkali fiihrt dio Kontraktionsfahigkeit des Muskels — auch nach Ermiidung — zur 
Norm zuriick. — Milchsaure yerstiirkt spezif. die Wrkg. des Adrenalins auf das Herz 
u. aktiyiort die zuckormobilisierendo Wrkg. dieser Substanz auf dio durchstromto 
Krotenleber. (Arbeitsphysiol. 5. 357—69. 30/4. 1932. Keijo, Japan, Univ., Pharmakol. 
Inst.) W a d e h n .

Antal Kalló, Die Nierenveranderungen, rerursacht infolge des Einflusses der Gold- 
rerbindungen. Vf. liat in 60 Fiillen die durch den EinfluB von Goldverbb. (AuCl3, 
KAu(CN)2, Krysolgan, Triphal, Sanocrysin, Aurophos, Solganal, Solgcmal B) hervor- 
gerufenen Nierenveranderungen an Tieren untersueht. Die Goldvcrbb. bceinflussen 
die Nieren ahnlich wie andere Schwermetallsalzc. Die nach mehr ais 3 Stdn. todlich 
wirkenden Dosen yerursaclien immer eino nokrotisierende Nephrose, dio zu Heilzwcckcn 
iiblichen Dosen nur eino mit Albuminurie verkniipfte Entartung milderen Grades. 
(Magyar Orvosi Archiyum 33. 211—18. 1932. Szeged [Ungarn], Patholog.-anatom. Inst. 
d. Uniy.) " SAILER.

Johanna KaempJ, Ober die Wirkungsstarke lokalanasthelisclier Miltel. Ver- 
glcichende Unterss. mit Cocain, Novocain, Percain, Panthesin, Tutocain u. folgenden 
syntliet. Praparaten von J . v. B r a u n  (ygl. C. 1932. II. 63): N-Methyl-N-x-benzoyl- 
oxy propyl-fi ■aminopro/jńoiisuureathylesler, 3-Benzoyl- u. 3-p-Aminóbenzoyloxyinethyl- 
pipcridyl-fi-propionsaureathylester. (Sclimcrz, Narkose, Anaesthesie 5. 14—23. Juli 
1932. Heidelberg, pharmakol. Inst.) O p p e n h e i m e r .

L. H. Móllmann, Zur Entgijlung des Avertinn bei Hund und Pferd nach intra- 
venoser Gabe. Gegeniiber E n d r e j a t  (ygl. C. 1932. I. 3318) stcht Vf. auf dem Stand- 
punkt, daB Avertin dem Praktiker das Chloralliydrat ais Narkotikum bei Pferdon 
nicht ersetzon kann. (Dtsch. tierarztl. Wchschr. 40. 346— 47. 28/5. 1932. Berlin, 
Heeres-Veterinaruntersuchungsamt.) F r a n k .

Y. Hirose, Ober die Wirkung gro/Ser Acetylcholindosen auf die Darni-, Nieren,-, 
Lungen- und Exiremitdłengefape. Grofiere Dosen Acetylcholin bewirken Verengerung 
der Extremitaten-, Nieren-, Lungen- u. besonders der DarmgefaBe bei Katze u. Hund. 
(Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 165. 401—06. 19/4. 1932. Berlin, Univ., Physiol. 
Inst.) W a d e h n .

Jeanne Levy, Ober die cardiovaskuldren Eigenschaften des Norephedrins. Das 
rac. Norephcdrin bringt beim chloralosicrten Hundo bei intrayenoser Injektion 
(0,6—2,0 mg/kg) eine anhaltende Blutdrucksteigerung heryor, wic sic etwa yom Ephc- 
drin ausgel. wird; die Amplitudę steigt, die Frequenz yermindert sich. Die folgenden 
Dosen losen zunehmend eine immer geringere Wrkg. aus. Auf das Herz des atropini- 
sierten Hundcs wirken kleine Dosen stimulierend, groBere Dosen hemmend. An der 
Froschpfote wirkt Norephedrin yasokonstriktor. (Compt. rend. Soc. Biol. 106. 548—51.
1931.) W a d e h n .

Jeanne Levy, Ober den Mechanismus der cardiomskuldren Wirkung des Nor
ephedrins und iiber einige pharmakodynamische Eigenschaften dieser Substanz. (Vgl. 
yorst. Ref.) Die Wrkg. des Norephedrins ist mehr sympathicotrop ais muskulotrop, 
da nach Yohimbin die hypertensor. Wrkg. sehr abgeschwacht u. dio yasokonstriktor. 
Wrkg. auf die Niere ganz beseitigt ist, weiter die hypertensor. Wrkg. nach Cocain, 
wenn auch abgeschwacht, erhalten ist. — Beim isolierten Kaninchendarm erfolgt 
Absinken des Tonus u. Bewegungsstillstand, u. zwar starker ais bei Ephedrin. Todlicho 
Dosis bei der Maus 1,25—1,5 mg/g, beim Meerschweinchen 0,35 g pro kg. (Compt. 
rend. Soc. Biol. 106. 552—53. 1931.) " W a d e h n .

L. Launoy und P. Nicolle, Angaben iiber die rasokonslriktorische Wirkung einiger 
Norephedrine. Die Reihonfolge der Ephedrine u. Norephedrine fur die pressor. Wrkg. 
beim Kaninchen nach der steigenden Wirksamkeit geordnet: d-Ephedrin, d-Nor- 
ephedrin, r-Ephedrin, l-Ephedrin, r-Norephedrin, l-Norephedrin. — Beim maximal

- cocainisiertcn Kaninchen wird die pressor. Wrkg. des 1-Norephedrins nur wenig ge- 
senkt; eine Dose Ergotamin, die dic Adrenalinwrkg. aufhebt, reduziert die Wrkg.
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des 1-Norephcdrins auf etwa dic lldlfte. (Compt. rond. Soc. Biol. 107. 798—801.
1931.) Wadehn .

Erich Leschke, Forischritle in der Erkenntnis und Behandlung der wichtigsten 
Vergiflungen. Vcrgiftungen durch organ. Substan7.cn. CO-Vergiftungen, Kricgsgas- 
vcrgiftungen (Phosgen- u. Scnfgasvcrgiftungen), A.- u. chroń. A.-Vcrgiftung. (Miinch. 
med. Wchschr. 79. 383—86. 426—29. 673—75. 751—53. 917—19. 3/6. 1932.) P f l u c k e .

Margit Csaba und Laszló Nemeth, Chemotherapeutische Vcrsuche an Mdusekrebs. 
Zuckercyanhydrin, Milchsdurenitril, Phlorrhizin, As (PEARSON -Lsg.) u. die Kombination 
der beiden letzten mit KCN  bzw. Ronłgenslrahlen, sowie Gyclamin iiben auf das 
EHRLicnsehe Miiusccarcinom keine spezif. Wrkg. aus; As +  KCN wirken sogar anta- 
gonist. ATa2<S03 zeigt im Anfange der Behandlung eine hemmende Wrkg. auf das Tumor- 
wachstum. Pyrogallol, Anlhrarobin, Glycin, Lenigallol erzeugen Reizerschcinungen. 
(Magyar Orvosi Archivum 33. 183—91. 1932. Budapest, Univ.-Klinik.) S a i l e r .

Laszló Nćmeth und Margit Csaba, Uber die biologisclien Eigenschaften der mit 
Cyankalium beliandelten Mduselumoren. Durch die KCN-Behandlung erzeugte hypo- 
maligne Tumoren zeigen nach ihrer Uberimpfung in Tiere, welche mit KCN vor- 
bchandclt waren, ebenfalls hypomaligne Eigg., jedoch keine gróBere Heilungstendenz 
ais die Kontrolltumoren. Werden solche Tumoren in Tiere, welche unter KCN-Be
handlung stehen, ubergeimpft, so erfolgt ihrc Entw. meistens zu hypermalignen 
Tumoren. Wurden schlieBlicli hypomaligne Gcschwiilste in. durch KCN recidivlos 
geheilte Miiuso weitergeimpft, so entwickelten sie sich zu gewóhnlichen Tumoren. 
(Magyar Orvosi Arohivum 33. 192—94. 1932. Budapest, Univ.-Klinik.) S a i l e r .

Viktor Fisohl und H ans Schlossberger, Handbuch der Chemotliorapie. l.Teil. Metallfreio 
organische Verbindungen. Leipzig: Fischera medizin. Buchhandlg. 1932. (VIII, 
357 S.) 8°.

P. C. Lam y, Pratiąue de l’oxygćnotherapie. Paris: G. Doin et Cie. 1932. (VII, 51 S.). 8°. 
M. Loeper et Ch. Michel, Formulaire pratiquc de therapeutique et de pharmacologie. 33. śd. 

Paris: G. Doin et Cio. 1932. (970 S.) 8°. 28 fr.

F. Pharmazie. Desinfektion.
Wolfgang Brandrup, Wirkungstcrlusie und Trubungserschcinungcn des Pepsin- 

weines. Unterss. ergeben, daB die Triibungen auf die Benutzung eines Seitzfilters, 
u. zwar vornehmlich auf die Wechselwrkgg. zwischen elementarem Jletall u. Pepsin, 
zuriickzufuhrcn sind. Filtrieren des Weins vor Zusatz des Pepsins schadct nicht. Die 
Triibung ist ycrmutlich eine kolloidchem. Erscheinung elektr. A rt u. beruht auf Gleich- 
gewichtsverschiebungen. Dafiir sprcchen die Verss., bei denen Pepsinlsgg. mit Fe-, 
Cu- u. Sn-Elektroden der Elcktrolyso unterworfen wurden. — Filtrieren des Wcincs 
uber Asbest oder Talkum ist wegen der Adsorptionsgcfahr zu yermeiden. (Pharmaz. 
Ztg. 77. 519—20. 14/5. 1932. Cottbus.) , P. H. S c h u l t z .

C. A. Rojahn und Hans Herzog, Uber die GehaUsverminderung von Alkaloidsalz- 
losungen wul pluirmazeulischen Tinkturen durch die Bestrahlmig mit Sonnen- und ultra- 
wolettem Licht. I. Dio Geh.-Minderung in %  des urspriinglichen Geh. betrug nach 
Unterss. der Vff. bei den D. A. B. VI-Tinkturen (Tct.) nach 1-jahriger Bestrahlung 
mit Tages- bzw. nach 96-std. mit Ultraviolettlicht (T. bzw. U.), bei den Lsgg. der ent- 
sprechenden wirksamen Stoffe nach 96-std. Bestrahlung mit U.: Tct. Canthariduin 
T. 19,6, U. 34,8, Cantharidin U. 16,6; Tct. Chinae 15,9 bzw. 36,3, Tct. Chin. comp. 
28,5 bzw. 71,4, Chinin- +  Chinidin-HCl aa U. 61,5; Tct. Colchici T. (nach 1/2 Jahr) 0, 
U. 0, Colchiein U. 7,28; Tct. Ipecacuanhae T. (nach 1/2 Jahr) 20,9, U. 58, Emetin 
U. 85,5; Tct. Opii spl. T. 3,05, U. 28,2, Morphin U. 55,3; Tct. Strophanti T. 4,8, U. 22, 
Strophantin U. 13,7; Tct. Strychni T. 38,1, U. 85,6, Strychnin- +  Brucin-HCl aa U 72,4; 
Tct. Veratri T. 6,5, U. 2, Veratrin U. 0. (Pharmaz. Zentralhalle 73. 401—10. 30/6. 1932. 
Halle a. S., Univ.) D e g n e r .

Heino Ihbe, Beitrage zur Verbesse.rung des Verfahrens zur Gemnnung von Fluid- 
eitrakten. Es werden einigo Verbesserungen des Verf. von B r e d d i n  (C. 1931. II. 
1450), sowio ein Perkolationsapp. besehrieben. (Pharmaz. Ztg. 77. 276—78. 9/3. 1932. 
Schónlanke.) S c h ÓNFELD.

H. Breddin, Uber die Weilercntwicklung der Dmkolation. Krit. Bemerkungen zur 
Arbeit I h b E s (vgl. vorst. Ref.) (Pharmaz. Ztg. 77. 435. 20/4. 1932.) S c h Óx f e l d .

Walter Meyer, Bemerkungen zu Liąuor Ammonii caustici spirituosus [Spiritus 
Dzondii]. Unter den Handelsprodd. von Liąuor Ammonii caustici spirituosus fanden

96*
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sieli solche, die durch Mischen von 28%ig. NH3-F1. u. absol. A. hergestellt waren. 
Auch Metliylalkohol u. Isopropylalkohol wurden nachgewiesen. Der W.-Geh. wirkt sich 
evti. storend boi der Herst. von VasoIimentcn aus. (Pharmaz. Ztg. 77. 546—47. 21/5. 
1932.) P. H. SciIULTZ.

R. Dietzel und M. Siegert, Ober QueUung, Losungsgeschwindigkeit und Zerfalls- 
geschwindigkeit ton kolloidcn Arzneimiltdn. (Vgl. C. 1928. I. 1076.) Die Quellung in W. 
von 15° wurde crmittolt an Tampovagan. nutritiv. (A) u. T. hydroxycyanat. (B). 
Die Zunahme des W.-Geh. betrug nach 144 Stdn. 138,7 bzw. 135,9%. — Die Sol- 
bldg. war boi den gleichcn Priiparatcn bei 37° vollstandig oder fast volIstiindig bei 
A in W. nach 30 Min., bei B in W. nach 60, in physiolog. NaCl-Lsg. nach 55 Min.
— Die Zerfallsgeschwindigkeit wurde an Spuman pur (C) u. Spuman c. Acid. lact. (D) 
ermittelt. Die Stabchen zeigten (durchschnitfclich) folgende Zerfallsgesehwindigkeiten: 
C in W. bei 15° 4', bei 37° 2' 55"; in physiolog. NaCl-Lsg. bei 15° 3' 25", bei 37° 2' 45". 
Die entspreehenden Werte fiir D sind 3' 34", 3' 40"; 3' 23", 3' 43". (Suddtsch. Apoth.- 
Ztg. 72. 190—91. 12/4. 1932.) D e g n e r .

C. A. Rojahn und J. A. Miiller, Ist Notacyl apothekenpflichtig ? Novacyl ist ein 
Gemisch von 92—93% acetylsalicylsaurem Magnesium u. 6,5% freier Acetylsalicyl- 
saure u. apothekenpflichtig. (Apoth.-Ztg. 47. 526—27. 30/4. 1932. Halle.) P. H. Schu.

E. V. Christensen, Theobromintabletten, kombiniert mit Jodkalium und Barbiphen. 
Vorschriften. (Arch. Pharmac. og Clicm. 39. 249—53. 15/5. 1932. Kontroll-Lab. d. 
Apothekervereinigung Danemarks.) E. M a y e k .

— , Vitamin „D“ in kosmełischen Priiparatcn. (Amer. Perfumer esscntial Oil Rev. 
£7. 83—85. April 1932.) E l l m e r .

Th. Ruemele, Bemerkungen zur Hauitcrfarbung. Ursachen der natiirlichen Braun- 
farbung. (Dtsch. Parfumerieztg. 18. 166—67. 10/5. 1932.) E l l m e r .

—, Ober Sonneribrandschutzmittel. (Schweiz. Apoth.-Ztg. 70. 289—91. 11/6. 
1932.) D e g n e r .

— , Pharmazeulische und andere Spezialitdten. Dct-mol (S t a d t - u . L a n d - H y g i e n e - 
G e s ., Berlin-Schóneberg): Spritzmittel gegen Insckten, Auszug aus wildwachscnden 
geschlossenen Chrysanthcmumblutcn mit insekticiden Extraktivstoffen. (Pharmaz. Ztg. 
7 7 . 570. 28/5. 1932.) H a r m s .

Welwart, Schampuns auf neuer Grundlage. Zur Ycrmcidung der Bldg. von Kalk- 
u. Magnesiaseifen aus den Kalk- u. Magnesiaverbb. des Spiilwasscrs wird ein Zusatz 
von Sulfonaten ungesatt. Fettsauren oder dereń Glycerinestcr empfohlen, welche an 
den Doppelbindungen weit mehr Sulfogruppen angelagert enthalten, ais die Ricinusol- 
sulfonate. (Dtsch. Parfumerieztg. 18. 124—25. 10/4. 1932.) E l l m e r .

Hans Schwarz, Flussige Kamillenseife. Folgende Formel wird empfohlen: 
10 Tropfen KamiJlen6l, 100 g Kamillenextrakt, fl., 900 g fl. Seife. (Scifensieder-Ztg. 59. 
386. 15/6. 1932.) ______  ______  S c h S n f e l d .

Deszó Deutsch, Ungarn, Einfuhren ton Heilmitteln in den menschlichen Kórpcr 
durch Iontophorese. M ail versetzt einen saugfdhigen Stoff, wie Gewebe, Lóschpapicr 
u. dgl. mit einer genau dosierten Menge des in den Kórper einzufiihrenden Arznei- 
mitteU. Zwecks Konservierung kami noch ein Desinfektionsmitteł, z. B. Thymcd, zu- 
gesetzt werden. Das Mittel w-ird dann, z. B. bei Rheumatismus, auf den betreffenden 
Korpcrtcil gelegt. Der Arzneimitteltrager kann auch mit einer metali. Schutzhiille 
umgeben werden, die zugleich ais Elektrodę dient, worauf man den elektr. Stroni 
hindurchschiekt. (F. P. 725 942 vom 2/9. 1931, ausg. 19/5. 1932. D. Prior. 17/6.
1931.) SCHUTZ.

National Pigments & Chemical Co., ttbert. von: Philip E. Harth, St. Louis, 
Kontraslmiłtel fiir Jlóntgenstrahlen. Das Mittel besteht aus 92% BaSOi u. 8% kolloidalem 
Ton, z. B. Bentonit, der einen hohen Geli. an kolloidalen Bestandteilen hat. (A. P.
1 861 696 vom 29/4. 1929, ausg. 7/6. 1932.) Schutz.

Abbott Laboratories, North Chicago, iibert. von: Norman A. Hansen und 
Donalee L. Tabern, Lake Bluff, Illinois, V. St. A., Flussige halogenhaUige Ester ton 
Fettsauren. Alkyl- oder Alkylenester ungesatt. hóherer Fettsauren, die durch Verseifung 
aus pflanzlichen oder tier. Olen oder Fetten, wie Baumwollsaatól, Schmalzól, erhaltlich 
sind, werden nach bekannten Methoden bromiert oder jodiert, um fiir den medizin. 
Gebrauch fiir X-Strahlen undurchdringbare Fil. von geeigneter Viscositat zu erhalten. 
Z. B. werden 100 g Athylester des aus Schmalzól erhaltenen Fettsauregemisches mit 
einer Lsg. yon 60 g Hg-Chlorid in 200 ccm A. erwarmt u. dann unter Ruhren mit 70
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bis 75 g J 2 versetzt. Das jodierte Ol wird in CHC13 aufgcnoinmcn, mit W. u. KJ-Lsg. 
gewaschen. Nach dcm Trocknen der Lsg. wird das CHCI3 abdest. u. das Ol mit Ent- 
farbungskohle oder Kicsclgur behandelt u. danack filtriert. Der so erhaltene Ester 
ist gelblich gefarbt, von neutraler Rk., nicdriger Viscositat u. stabil. (A. P. 1 840 034 
vom 13/8. 1928, ausg. 5/1. 1932.) R. H e r b s t .

National Anilinę & Chemical Co. Inc., New York, iibcrt. von: Esco F. Ellzey, 
Buffalo, V. St. A., Herstdlung vm  kolloidulem Mononatriumtetrajodphenolphthalein. Di- 
natriumtctrajodphenolphthalein wird in Ggw. cincs Schutzkolloids angesauert. — 
Z. B. lost man 3 Teile Dinatriumtdrajodphcnolphthalein in 20 Teilen einer 2%ig. wss. 
Gdalinelsg. u. gibt unter Riihren 3 Teile 7,3°/„ig. Ciironensdure zu. Man kann auch 
andere Schutzkolloide u. andere organ, oder anorgan. Sauren verwcndon. Die kolloidalen 
Lsgg. des Mononąlriumtetrajodphenolphłhaleins dicnen ais Arzncimittel. (A. P. 1858142  
vom 21/1. 1928, ausg. 10/5. 1932.) N o u v e l .

F. Hof£mann-La Roche & Co. Akt.-Ges., Basel, Sohweiz, Darstellung von 
mono- und disubsłituierten Carbaminsiiureestcrn, dad. gek., daB man auf die Chlor- 
ameisensaureester der mit einer tertiaren bas. Gruppe substituierten Phcnole mono- u. 
disubstituierte Aminę einwirken lafit. — Z. B. wird in eine ca. 10%ig. benzol. Lsg. 
des Chlorameisensdureeslers des m-Dimdhylaminoplienols allmahlich unter Riihren u. 
Kiihlen eine 33%ig. Athylamin-Lsg. eingetragen. Nach beondeter Umsetzung riihrt 
man noch ca. 1 Stde., trennt die untere alkal. Schicht von der benzol. Lsg. ab, wascht 
letztere mit W., vcrd. NaOH u. wieder mit W., trocknet mit Na2SO., u. dest. das Bzl. ab. 
Der rasch erstarrendc Ruckstand wird durch Umkrystallisieren aus A. u. Bzl. gereinigt. 
Man erhalt so den athylcarbaminsauren m-Dimdhylaminophenylesłer, C2H5-NH-CO-
0-C6H.,-N(CH3)2, F. 99—100°. Arbeitet man in ath. Lsg. u. krystallisicrt schlieBlich 
aus Bzl.-PAe. um, so selim. das m-Dimdhylaminophenylathylurdhan bei 150°. — Ersetzt 
man das Athylamin durch Dimdhylamin, so wird dimethylcarbaminsaurer jn-Dimelhyl- 
aminophenylesler, lvp.20 1 95°, auch boi 0° fl., Jodmełhylat F. 167°, erhalten, Zus. 
(CH3)2N-CO-O Ć8H,,N(CH3)2. — p-Dimdhylaminophenol gibt mit COCl2 in Bzl. gol. 
ein Chlorocarbonit, das sich mit 20°/oig. alkoh. Methylaminlsg. zum jndhylcarbamin- 
saurm p-Dimdhylaminophenylester CH3N H -C 0-0-C 6H4N(CH3)2, F. 131°, umsetzt. — 
Aus einer Lsg. von m-Dimdhylaminophcnylchlorocarbonat in Anisol u. Melhylamin in W. 
erhalt man m-Dimdhylaminophcnylmdhylurethan (CH3)2N-C6H ,-0-C 0N H -CH 3, aus A. 
Krystalle, F. 87°. Dio mono- u. disubstituierton Carbaminsaureester sind Zwischen- 
prodd. fiir die Gewinnung wertvoller Verbb. Sio konnen auch ais solcho infolge ihrer 
cscrinarligen Wrkg. therapeut. Vcrwendung finden. (D. R. P. 535 835 KI. 12o vom 
4/12. 1928, ausg. 27/10. 1931.) " S c h o t t ł a n d e r .

F. Hoffmann-La Roche & Co. Akt.-Ges., Basel, Schweiz, Darstellung des Di- 
methylcarbaminsaureesters des m-Dimdhylaminophenols. Hierzu vgl. E. P. 359 865; 
C. 1932. I. 582. Nachzutragen ist, daB aus dem Chlorameisensdureesler des m-Dimdhyl
aminophenols (erhalten nach Ber. Dtsch. chem. Ges. 26 [1896], 506) in Bzl.-Lsg. mit 
Dimdhylaminlsg. (33%'g-) dic oben genannte Verb. erhalten wird, Kp.20 195°, F. des 
Jodmdhylats 167°, F. der Dimdhylsulfaladdiłionsverb. 143°. Dio Verb. hat eserinarlige 
Wrkg. (Schwz. P. 152 723 vom 10/3. 1931, ausg. 2/5. 1932. D. Prior. 2/1.1931.) A l t p .

Hynson, Westcott & Dunning Inc., iibert. von: Fitzgerald Dunning und 
Arthur E. Stickels, Baltimore, Y. St. A., Herstellung von mercurierten und halo- 
genierlen Sidfophłhaleinen. Dio nach dem Ycrf. des A. P. 1786611 (C. 1931. II. 1201) 
erhaltliehen di-, tetra-, hcxa- oder octahalogenierten Phenol-, Rcsorcin- oder o-Kresol- 
sulfophthaleine, boi dencn sich dio Halogenatomo in den Phenolkernen oder im Sulfo- 

OH OH OH OH
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phthaleinkern oder in bcidcn bcfinden konnen, werden durcli Kochcn mit Hg-Acetat 
in alkal. Lsg. in Mono- oder Dihydroxymercuridcrivv. der allgemeincn Formeln I u. II 
iibergefiihrt, in denen X  fiir H, Cl, Br oder J  u. Y fiir H, Cl, Br, J  oder HgOH steht. 
Auf diese Weise lassen sich z. B. folgende Verbb. herstellen: Mono- oder Dihydrozy- 
mercuridijodresorcinsulfoplilluiUm, Mono- oder Dihydroxymercuriplicnolldrabrom.mlfo- 
phihalein, Mono- oder Dihydroxymercuridibromphe7ioUetrabro?nsulfophthalcin, Mono- 
oder Dihydroxymercuridijodpheiwlletrajodsulfophthalein, Mono- oder Dihydroxymer- 
curidijodresorcintetrajodsulfophtJialein, Mono- oder Dihydrozymercurildrajodresorcin- 
sulfopkthalein, Mono- oder DihydroxymercurilelrajodresorcindijodsulJophlhakin u. Mono- 
oder Dihydroxymercuritelrajodresorcintdrajodsulfoph(halein. Die Prodd. dienen ais 
Pharmaceulica. (A. P. 1863 241 vom 4/4.1928, ausg. 14/6.1932.) N o u v e l .

Fitzgerald Dunning, Baltimore, V. St. A., Herstellung ton mercuriertcn Jod- 
rcsorcinphlhaleinsul\fonsauren. Nach dem Verf. des A. P. 1760328 (C. 1930. II. 802) 
lost man o-Sulfobenzoesaure in rauchender H,SO.,, gibt bei 80—85° J zu, erhitzt 
auf 150—160°, gieCt auf Bis u. filtriert. Je nach der Mengc des angewandten J  erhalt 
man Dijod-o-sulfobenzoesaure (I) oder Tetrajod-o-sulfobenzoesaure (II). Aus I u. II 
erhalt mail beim Erhitzen mit liesorcin auf 160—170°, zweckmaCig in Ggw. von SnCl,, 
ZnCl2 oder H2SO.,, die Dijodrcsorcinphthnlcinsulfonsdure, (III) u. dic Tetrajodresorcin- 
phthaleinsulfonsaurc (IV). III liefert beim Kochen mit HgO in alkal. Lsg. das Na-Salz 
der Monohydrozymercuridijodresorcinphthaleinsulfonsdure der Formel Y, dunkelbraune 
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Schuppen, 11. in W. mit rotbrauner Farbo, 1. in (NII4)2S, u. mit der doppeltcn Mengc 
HgO das Na-Salz der Dihydroxymercuridijodresorcinphthaleinsulfo?isaure der Formel VI, 
welchcs ahnliche Eigg. wie Y besitzt. Aus IV u. HgO erhalt man das Na-Salz der 
MonohydrozymercuritelrajodresorcinphtJialeinsulfonsdure der Formel VII, das ahnliche 
Eigg. wie V besitzt, u. mit der doppeltcn Menge HgO das Na-Salz der Dihydroxymer- 
curitdrajodresorcinphthaleinsulfonsaure. Hierzu vgl. das Ref. Uber A. P. 1757176 
(C. 1930. II. 1251). Die Prodd. dienen ais DesinfeklionsmiUel. (A. P. 1 863 268 vom 
23/2. 1929, ausg. 14/6. 1932.) N o u y e l .

Ostro Products Corp. of America, fibert. von: Iwan Ostromislensky, New 
York, Herstellung ton Hydrazotcrbindungen. Das durch Kuppeln von diazotiertem 
Dimethoxybenzidin mit H-Saure erhaltliche Dianilblau H 6 O der Formel I  wird in W.

SOsNa

CH,—OSONa CHj-OSONa
N II OH I r  OH NH
J i  X------- V y------- i  L

NH-NH-C > <  V N H -N H -
Na03S - ^ ^ A ^ > S 0 3Na ch  £ Na03S-,̂ / .,̂ / -LS0aNa

gel. u. mit Rongalit gekocht, bis die blaue Farbę verschwunden ist. Man fallt mit A. 
u. A., wascht mit A. u. trocknet im Yakuum. Die erhaltene Hydrazoterb. der Formel II 
wird zu Injektionszwecken bei der Bekiimpfung von Malaria oder Typhus verwendet. 
(A. P. 1 863 763 vom 1/6. 1928, ausg. 21/6. 1932.) N o u v e i . .

Pyro-Pack Products Co., Chicago, iibert. von: Howard M. Chiles, Cliampaign, 
V. St. A., Herstellung ton mercuricrtem Dijodfluoreseein. Man lost 58,4 g Dijodfluoresccin 
der Formel CaoHjOjJj (liergestellt nach dcm Yerf. des A. P. 1733776; C. 1930. 11. 805)
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in 50 ccm 16%ig. NaOH, verd. auf 200 ccm, gibt 12,5 ccm Eg. u. 100 ccm cincr Lsg. 
von 22,5 g IlgO in 25 ccm Eg. u. W. zu, verd. auf 500 ccm u. kocht 6 Stdn. unter 
Riihren am RuckfluBkiihler. Das ausgefallene rote Pulyer wird abgcsaugt, gewasoben 
u. bei 100° getrocknet. Es bat dio Formel C20H100„HgJ2. Das Prod. dient ais roter 
Farbstoff fur Kosmetika u. ais germicid wirkendes Mittel. (A. P. 1 862 049 vom 9/4. 
1925, ausg. 7/6. 1932.) N o u v e ł .

Harry Sobotka, New York, V. St. A., Herstellung von rechtsdrehendem 5-Phenyl- 
5-dlliylhydanloin durch Spaltung des Racemats, z. B. mittels Brucin, oder durch Syn
these, ausgehcnd von opt. akt. Ausgangsstoffen wie l- oder d-Plienylalhylaminoessig- 
sdure (Erhitzen mit Hanisloff oder Alkalicyanat) oder Umwandlung von opt.-akt. 
disubstituierter Aminoessigsaure in das Amid, das mit COC)2 u. dgl. behandelt wird, 
odor Umwandlung yon opt.-akt. disubstituiertem Aminoacctonitril m it Harnstoff oder 
Alkalicyanat in das Nitril der opt.-akt. Hydantoinsaure, das dann mit H2SO., yerseift 
wird. — d-Plienylalhylhydanloin liat F. 235°, [a]n =  +118—123°. Die d-Form hat 
therapout. giinstigerc Wrkg. ais das Raccmat oder die 1-Form. (A. P. 1 861458 vom 
8/9. 1930, ausg. 7/6. 1932.) A l t p e t e r .

Haco-Gesellschaft, Bern, Schweiz, Herstellung von Eiwei/3-Aiitimmiverbindungcn 
durch Einw. von Sb-Salzen, besondors K-Antimonyltartrat auf EiweiCstoffe, wie Hefc, 
Blutalbumin, Casein usw. (Belg. P. 365 807 vom 30/11. 1929, ausg. 15/5. 1930.) Alti*.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von therapeulisch 
wirksamen Produklcn aus zuckcrhaltigen Lósungcn und Lipoiden, dad. gek., daB man dio 
zuckcrhalligen Lsgg. in Ggw. von zugesetzten reinen Lipoiden vergart. (D. R. P.
552 931, KI. 30h vom 21/9. 1929, ausg. 20/6. 1932.) S c h u t z .

Paul Stukart, Tremestieri, Halogenlecithinprdparate. 300 g Eigclb werden m it 
Zueker zu einem gloichmaBigen Brei Yermischt u. m it A. gekoeht.- Zu der Misehung 
gibt man 120 g 10%ig. alkoh. Jodlsg., der Brei wird abfiltriert u. getrocknet. Der 
Jodgeh. kann bis zu 8% betragen. (Tschechosl. P. 33173 vom 19/10. 1922, ausg. 
10/8. 1930.) ScHONFELD.

Chemische und pharmazeutische Fabrikation Dr. Georg Henning, Berlin- 
Tempelhof, Oeuńnnung von mannlicJiem Sezualhormon aus dem Hani von Mannern, 
dad. gek., daB der Harn m it festen Fettsauren oder dereń Estern oder mit festen hóheren 
Alkoholen behandelt wird u. daB man diesen Stoffen das Hormon durch geeigneto 
Losungsmm. wieder entzieht. — Man verruhrt z. B. 100 1 Harn in der Warme mit einer 
h. gesatt. alkoh. Lsg. von 5 kg Walrat 1—2 Stdn., laBt dann 24 Stdn. stehen, lóst die 
Kruste in h. A ., laBt erkalten u. konz. die filtrierte FI. — Brauchbar sind auch Slearin- 
siiure, Kakaobutter, Cełylalkohol. (D. R. P. 554 092 KI. 12p vom 5/11. 1930, ausg. 
4/7. 1932.) A l t p e t e r /

Stanley Houghtaling Chambers, New York, Haarsliirkungsmittel. Man setzt den 
ublichen Haarmilleln D-Vila,min oder D-Vilamin enthaltendeOle, z. B. Lebertran, zu. 
Man kann auch ein mit ulłrariolelten Stralden behandeltes Ergosle.rin anwenden. (E. P. 
373116 vom 15/11. 1930, ausg. 16/6. 1932. A. Prior. 16/11. 1929.) S c h u t z .

Alfred Marceli Milhaud und Anatole Sliosberg, Frankrcich, Hygienisches Haar- 
waschmitłel. Das Mittel besteht aus 1 Vol. Terpentinessenz, 2—3 Voll. CCI, u. 3—4 Yoll. 
Toluol oder Benzol oder Xylol unter Zufiigung von etwas Parfiim u. gcgebonenfalls 
von S  u. Lipoiden. (F. P. 726 316 vom 17/11. 1931, ausg. 26/5. 1932.) S c h u t z .

G. Romanę, Frankreich, Rasierhilfsmiitel. Seifo mit einem Anasthetikum, 
Stoyain (10%) oder Athylenehlorid (40%) u - beliebigon weiteren Zusatzen. (F. P. 
720 765 vom 3/11. 1930," Auszug veroff. 24/2. 1932.) v a n  d e r  W e r t h .

Deutsche Pektinges. m. b. H. (Erfinder: Rudolf Sucharipa), Frankfurt a. 51., 
Rasierhilfsmitłel, bestehend aus einer wss. Pektinlsg. (D. R. P. 554084 KI. 30h vom
26/6. 1928, ausg. 4/7. 1932.) S c h u t z .

G. Analyse. Laboratorium.
J. J. Fox und B. A. Ellis, Analytische Chemie. Fortsehrittsbericht. (Annual 

Reports Progress Chem. 2 8 . 179—211. 1932.) B e h r l e .
Pasąuale Bruno, Apparat zur Doppeidestillation ton Wasser. Beschreibung

eines prakt. ganz aus Glas bestehenden App. an Hand von 1 Figur. (Giorn. Farmae. 
Chim. 81. 112—14. Marz 1932.) G r im m e .

Emód Migray, Neues Ililfsmittel zum genauen Ablesen des Flussigkeitsslandes in 
Biiretlen. Mit Hilfe einer an einem weiten Glasrohr eingeatzten noniusartigen Ein-
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teilung wird der FI.-Stand in der Burettc mit einer Genauigkeit von 0,01 ccm abgelesen. 
Abb. (Magyar chemiai Folyóirat 38. 83—84. Miirz/Juni 1932.) S a i l e r .

P. Mobius, Die Dusenwirkung der TVasscrslrahihjtpumpe. Vf. erlautert die Wrkg. 
der Wasserstrahlluftpumpe u. ibre Arbeitsbedingungen bei der Verwcndung zum 
Saugen u. Blasen. (Glas u. Apparat 13. 115. 24/7. 1932. llmenau.) R. K. M u l l e r .

Kurt Leschewski, Beweglicher Heizring zum Eindampfen salzhalliger Ldsungcn 
bei der Gewichtsanalyse. Das Trockendampfen stark konz. Salzlsgg., besonders ammon- 
salzbaltiger Lsgg. erfolgt sebr ruhig, d. h. olme StoGen oder Klcttern der Salzaus- 
sebeidungen, durch Erhitzen der Oberflache unter Vermeidung einer Erhitzung des 
GefaBbodens. Die Anordnung besteht aus einem verschiebbaren Heizring aus 0,25 mm 
starkem Cr-Ni-Draht, der in 1 oder 2 Lagen zwischen 2 Lagen Asbestpapier um 
das Lsg.-GefaB in der Hoho der FI.-Oberflache gewickelt ist. Diese Heizdrahtanordnung, 
die mit Wasserglas fest verkittct wird, ist iiber einen passenden Regulierwiderstand 
an eine Stromentnahmestelle gcschlossen. Beim Sinkcn des Oberflaehenspicgels ist 
der Heizring entsprechend nachzuschieben. (Ztselir. analyt. Chem. 8 9 . 50—51. 1932. 
Berlin, Techn. Hochseh.) . E c k s t e i n .

M. T. Bush und A. M. Schwartz, Fraklionierkolonne zum Gebrauch bei rermin- 
derlem Druck. Vff. bcschreiben einen allgemcin anwendbarcn Dest.-App. zur Tren- 
nung organ. Fil. Zeichnung u. genaue Besclireibung des kompliziert zusammen- 
gesetzten App. im Original. (Ind. engin. Chem. Analytical Edition 4 . 142—43. 15/1. 
1932. Itliaca, N. Y., Cornell Univ.) Di/SING.

Earl W. Flosdorf und Arthur E. Palmer, Reinigung von Materialien durch 
Vakuumdeslillation. Vff. beschrciben einen App. zur Vakuumdest., der zwei Ansatze 
mit angeschlossencn Kolben zur Aufnahmo des Destillats tragt. Durch geeigneto 
Kuhlung gelingt es,'das Destillat zunachst in dem einen AuffanggefaB, spater in dem 
anderen zu sammeln, ohne daB die Dest. unterbroehen werden muB. (Journ. Rheology
3. 205. Apr. 1932. Philadelphia, Bayuk Cigars Ineorporated, Res. Lab.) DusiNG.

Hans Lober, Ein besonders einfaches Vcrfaliren der Schlammanalyse. Der App. 
besteht aus einem etwas iiber 1 m langcn Glasrohr, w'elches oben durch einen Gummi- 
schlauch bcweglieh an eine Glasbirne mit der Substanz angeschlossen ist. Unten taucht 
das Rohr in eine Schale m it W. Rohr u. Birno werden mit W. gefiillt u. letztere gut 
umgeschuttelt u. zur Sedimentation senkrecht gestellt. Die Vorlage m it W. wird so 
oft ausgewechselt, ais Fraktionen gemacht werden sollen. (Ztrbl. Minerał., Gcol., 
Palaont., Abt. B. 1 9 3 2 . 3G4—G8. Mannheim [Pfalz].) E n s z l in .

Josef Pirsch, Mikro-Molekulargewichisbestimmwigen nach der Methode der molarcn 
Schmelzpunktsemiedrigung. II. Mitt. (I. vgl. C. 1 9 3 2 . I I . 92.) In  Fortfuhrung der 
fruheren Unterss. konnten weitero Losungsmm. mit hohen molaren F.-Erniedrigungen 
aufgefunden werden. So zeigt das Losungsm. Bomylamin (F. 164°) die molare F.-Er- 
niedrigung E  — 40,6. Dieses Solyens eignet sich ganz besonders zu kryoskop. Mol.- 
Gew.-Bestst. organ. Basen (Alkaloide). Es gibt auch dann tadellose Analysenwerte, 
wenn die zu untersuchende Yerb. Krystallwasser enthalt. Ein weiteres Losungsm., 
das aber prakt. infolge sehwankender Depressionen keine besondere Rolle spielt, ist 
Camphendibromid, das bei stark verd. Lsgg. die sehr hohe Molardepression von ca. 115 
zeigt. (Bor. Dtsch. chem. Ges. 6 5 . 1227—29. 6/7. 1932. Wien, Pharmazeut.-chem. Univ.- 
Lab.) D u s in g .

Sakuji Komagata, Neue Methode zur Beslimmung der kałaphorelischen Geschwin- 
digkeit in  einer konzentrierten Suspension. Vf. hangt eine Bechcrelektrode in dem eben- 
falls becherfonnig ausgebildeten KataphoresegefaB an einer Feder auf u. bestimmt 
die Gew.-Zunahme in Abhangigkeit von der angelegten Spannung nach dem Prinzip 
der Fcderwaage. Das Verf., das sich auch automatisch gestalten laflt, liefert mit der 
U-Rohrmethode gut ubercinstimmende Werte, wie an Tonsuspensioncn in verd. NaOH 
gezeigt wird. (Buli. chem. Soc. Japan 7. 137—43. Mai 1932. Kojimachi, Tokyo, Elck- 
trochem. Lab. d. Verk.-Min.) R. K. M u l l e r .

K. V. Karantha, Ein neues Pcrmeameter. Besclireibung einer absol., einfachen 
Methode zur Best. der magnet. Permeabilitat. (Journ. Indian Inst. Science. Serie B 15. 
1—16. 1932. Bangalore, Indian Inst. of Science Dept. of Eleetrical Technology.) L or.

G. Petruccł, Uber einige zur radioaktiven Untersuchung unierirdischer Schichlen 
besonders geeignete Elektrometer. Der Vf. vergleicht das WuLFsche Fadenelektrometer 
m it dem La RoSAsehen Torsionselektrometer. Fiir geophysikal. Unterss. findet er 
das letztere geeigneter. Einige vom Vf. angebrachte Andermigen werden mitgeteilt. 
(N uoyo Cimento 9. 63—67. Febr. 1932. Paiermo, Physikal. Inst.) S c h n u r m a n n .
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J. N. Hununel, Unlersuchungcn am EWctronenzalilrohr. Das Elektroffcnz&hlrokr 
untcrschcidet sich vom Spitzenzahler, der ebenfalls die Abzahlung cinzelncr Elcmentar- 
prozesse gestattet, neben anderem dadurch, daB es uber ein wcit groBeres MeBvolumen 
verfiigt u. daC seino geometr. einfaehen Abmessungen dio mathemat. Behandlung der 
Probleme erleichtern. Fiir die disruptiven Gasentladungen im Ziihlrohr gelten eine 
Beilie von Besonderheiten, durch die sie sich yon anderen Entladungsarten unter- 
scheiden. Bei der dynam. Zahlrohrentladung andcm sich die charakterist. Daten, 
Spannung u. Stromstarke u. damit auch der Leitwert dauernd. Die Entladungen 
wurden durch Bestrahlen mit einem Ra-Praparat erzeugt. Die beiden Formen der 
Entladung, der Glimmfunkcn u. der Bogenfunken, werden behandelt. Weiterhin wird 
die Impulseharakteristik bei negatiyer Entladung aufgenommen u. der experimentelle 
Befund theoret. erklart. Die Impulszahl bei ncgativer Entladung fiir verschiedene 
Drucke wird angegeben. Vf. weist auf die Verwendung des Zahlrohrcs zur Best. der 
Tonisierungsfahigkeit der Hohenstrahlung hin. (Ztschr. Physik 7 6 . 483—504. 20/6. 
1932. Gottingen Gcophysikal. Institut.) G. S c h m id t .

John W. Williams und Walter C. Bosch, Nichlpolarisierbare Elektroden. Bc- 
sehreibung eines einfaehen Apparates mit kaum polarisierbaren Elektroden, der vor 
allcm fur Unterss. an waehsenden Bakterienkulluren geeignet ist. (Journ. Lab. clin. 
Mcd. 1 7 . 196—97. 1931. New Orlcans, La.) M abn.

E. R. Chrystall, Das Polarisationsmikroslcop in der Kolloidehemie. Uberblirk. 
(Ind. Chemist chem. Manufacturer 8. 144—45. April 1932.) R. K. MULLER.

Isay Balinkin und D. A. Wells, Eine neue Quecksilberdampflampe fiir den Labora- 
toriumsgebrauch. Es wird die Konstruktion einer CJuecksilberbogenlampe beschrieben, 
dic mit 1 Amp. in einem PyrexgefaB (mit eingeschmolzenen W-Elektroden) brennt. 
Ein gerades Rohr von ca. 1 cm Weite u. 15 cm Lange tragt unten die Elektrodę, in der 
Mitte ais T-Ansatz ein zweites Rohr, das nach 2 cm Lange nach unten gebogen ist 
u. die 2. Elektrode in 15 cm Entfernung tragt. Die Hg-Fiillung reicht. im ersten Rohr 
bis zum T-Ansatz, im zweiten ca. 8 cm weniger hocli; obcrhalb der Elektroden sind 
dio Rohro auf eine kurze Strceke verengt, dam it beim Kippcn (zwecks Ziindung) dic 
Elektroden stets vom Hg bedeckt bleiben. Der Einbau in ein handliches Gehause wird 
beschrieben; ais Brenndauer wurden 4000 Stdn. ohne Schwiirzung des Glasrohres 
erzielt. (Rcy. scient. Instruments 3. 388—91. Juli 1932. Univ. of Cincinnati, Dept. of 
Physies.) B f.UTLKR.

L. J. N. van der Hulst, Das Interferenlialrefraktomeler nach Jamin. Vf. gibt 
eine eingehende Bcsclireibung eines neuen Interferentialrefraktometcrs (Hersteller: 
S tf .EG & R e u t e r , Bad Homburg v. d. H.), m it dem bei geeigneter Anwendung 
Jlessungcn des Breehungsindex ebenso rasch erfolgen konnen wic mit den gebrauch- 
liehen Intorferometem. wobei die Ergebnisse ohne weiteres fiir die Gasanatyse ver- 
wendbar sind. Auch der absol. Brechungsindcx von Gasen gegen Yakuum kann be
stimmt werden, wie an Messungen m it H2, CH4 u. COs gezeigt wird. (Chem. Weekbl. 29. 
351—55. 4/6. 1932. Delft, Lab. f. chem. Technol.) R . lv. M u l l e r .

J. B. Charters, Das Blancomeler und seine Anwendung beim Abmuslem nahezu 
ueifjer Farben. (Journ. Soc. Dyers Colourists 48. 160—64. Juni 1932. — C. 1932. 
II. 94.)' ' F r i e d e j i a n n .

N. E. Pestow, Die Mełhodik der Colorimetrie. Vf. beschreibt verschicdcne auBere 
u. physiol. Einfliisse bei eolorimetr. Bestst. mittels des DuBOSCQ-Colorimetcrs, so 
die Aufnahme von Farbuntcrschieden durch das Auge, die Mcthodik der Ablesung, 
die giinstigste Farbung der Lsgg. u. die individucllen Eigcntiimlichkeiten des rechten u. 
linken Auges. Es wird eine exakte Methode entwickelt, die mit einer Cenauigkeit zu 
arbeiten gestattet, bei der der Best.-Fehler einen Bruehteil eines Prozents, bezogen 
auf die zu bestimmende Substanz, betragt. (Ztschr. analyt. Chem. 8 9 . 9—17. 1932. 
Moskau, Wiss. Forschungsinst. f. Dungemittel.) E c k s tf .IN .

T. Smith und J. Guild, Die Richtlinien fu r  cólorimetrische Messungen der C. I. E. 
und ihre Anwendung. Dio neucn internationalen Richtlinien der Commission Inter
nationale d’Eclairage werden ausfiihrlich entwickelt u. ihre t h e o r e t .  Grundlagen 
erortert. Anwendungsmóglichkeiten der neuen eolorimetr. Richtlinien in der in- 
dustriellen Praxis. (Trans. opt. Soc. 3 3 . 73—134. 1932. London.) E cK S T E IN .

Geza Hatos, Uber den prakłischen Gebrauch der Kompensationsapparaie zur Ver- 
meidung der umsldndlichen Berechnungen bei den pj[-Bestimmungen. Nach dem Verf. 
des Yf. wird bei Best. der pn-Werte nach der Chinhydronmethode s ta tt der Ausrechnung 
oder der unmittelbaren Ablesung der Milliyoltzahlen auf der Teilung sofort der Quotient
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E/2& erhalten. Bei App. mit einem McBdraht von 1000 oder 1020 mm Lange wird 
der Gleitkontakt auf dic Stelle gcbracht, welche dem Quotienton E K  des Normal- 
elementes /2& entsprichfc; nacli Einschalten des Normalelcmentes wird der Vorschalt- 
widerstand des Hauptstromkreisea eingestellt, bis der Ncbcnstromkreis stromlos wird. 
Dio zur Kompensation der MeCzclle in Anspruch genommene Drahtlange gibt mit
2 multipliziert den Quotient E/&, da bei solclier Einstellung jeder dm 1 pn-, jeder 
restliche cm bzw. mm 0,1 bzw. 0,01 pn-Wert entspricht. Ebenso wird bei solchen 
Kompcnsationsapp. yerfahren, dic unmittelbar die Millivoltzahlen zeigen; wenn nach 
der obeu beschriebenen Einstellung in den Hauptstromkreis ein so grofier Widerstand 
mit entsprechendem NebenschluB vorgeschaltet wird, daB die Spannung zwischen 
den Enden des zur Kompensation dienenden Widerstandsatzes sich auf die Halfte 
yermindert, wird gleich der Quoticnt E/-& erhalten. (Magyar chemiai Eolyóirat 38. 
41—44. Marz/Juni 1932.) S a i l e r .

T. Karantassis und L. Capatos, Die Veru'endung von Diaquotclrachlorozinn-(2) 
saurem Kalium in der volumetrischcn Analyse. Vff. empfehlen zur Titration von KMnO., 
u. J 2 die Verwcndung von [SnCl.,(H20)2]K2. Zu dessen Darst. werden 14,9 g SnCl2 
in W. +  HC1 zur klaren Lsg. gel.; zu dieser Lsg. wird eine konz. Lsg. von 15,5 g KC1 
zugefiigt. Nach Erhitzen auf dcm W.-Bad krystallisiert beim Abkiililen das Salz mit 
einem Mol. Krystallwasscr aus. Zur Beinigung wird aus warmer HC1 umkrystallisiert. 
Das farblose, rhomb.-bipyramidal krystallisierende Salz lost sich langsam in W., rasch 
in warmer HC1; es ist nicht hygroskop.; das Konstitutionswasser wird crst bei 100° 
abgegebcn. Zur Verhindcrung von Oxydation gibt man 2 g Na2C03 in W., das mit 
HC1 angesauert ist; in dieser Lsg. wird das Salz zur analyt. Verwendung gel. (Comi)t. 
rend. Acad. Sciences 194. 1938—40. 30/5. 1932.) L o r e n z .

Arthur H. Snell und A. Norman Shaw, Der Vergleich von Oasdichten nach der 
Methode der balancierenden Jtóhren. Zwei Gase von vcrschiedener D. werden in zwci 
vertikale, gcschlossene Róhren gcfullt, an deren oberen Enden derselbe Druck herrschfc. 
Dic D.-Differenz bewirkt eine Differenz des hydrostat. Druckes an der Basis der Rohrcn; 
diese ist ein MaB f i ir  die D.-Verschiedenheit. Die Genauigkeit hiingt von der Lange 
der Rohrcn, d e r  Empfindlichkeit des Manometers u. der Temp.-Konstanz ab. Ohnc 
Temp.-Kontrolle wird bei 12 m langen Róhren m it einem TÓ PLK Rschen Mikromano- 
meter cinc Genauigkeit von 10"7 g/ccm erreicht. Dic Vcrwendung ais Hygrometer 
u. zur Best. des Mischungsyerhaltnisses Luft-Gas wird besclirieben. (Canadian Journ. 
Rcs. 6. 309—21. Marz 1932. Montreal, Mc Gill-Univ. Dept. of Physics.) L o r e n z .

K. W. Hetzel, Ein neuer SauersłoffbestimmungsapjMrat „Oxymeler“. Der App. 
(Hcrsteller: D e u t s c h e  G a s g l u h l ic h t -A u e r -G e s e l l s c i i a f t , Berlin) besteht aus 
einer ca. 20 ccm fassenden Gaspipette, die am oberen Hals Marken von 95 bis 100 ccm 
tragt; oberhalb dieser u. am unteren Ende der Pipette sind zwei Hahne angebracht, 
scitlich oben, ebenfalls durch Hahn verbunden, ein Einfulltrichter, der 25 ccm faBt. 
Der Pipette ist ammoniakal. (NH4)2C03 enthaltende CuCl-Lsg. sowie ein AnschluB-
stiick fiir die 0 2-Bombc beigegeben. (Chem.-Ztg. 56. 551—52. 13/7. 1932. Gelsen
kirchen.) R. K. M u l l e r .

E le m e n te  u n d  a n o rg a n is c h e  V e rb in d u n g e n .
Julius Grant, Neue organische licagentien fiir den Nachwcis und die Bestimmung 

anorganischer Saureradikale. (Vgl. C. 1931. II. 2360.) Auf Grand der Literaturangaben 
stellt Vf. die fiir den Nachweis u. die Best. von S 04", S2Og", S03", S..04", S", Sx", 
N 03', N O /, N 03' +  N 02', CN', SCN', Cl', C103', Br', B r03' J ',  F '‘ u. BO,' vor- 
geschlagenen organ. Rcagentien zusammen unter Angabe der Anwendungsbedingungcn. 
(Ind. Cheinist chem. Manufacturcr 8. 169—71. 217—19. Juni 1932.) R. K. M u l l e r .

Walter Fehre und Velizar EĆimoviĆ, Anu-enduwj der volumelrischen Methode von 
Lunge zur Bestimmung von Wasserstoffsuperozyd in mehrfach gebrauchten Bleichbadeni. 
(Arhiv Hemiju Farmaciju Zagreb 6. 41—46. Marz 1932. — C. 1932. I. 2069.) R . K. Mii.

Walter Fehre, Die Titration i on Wasserstoffsuperozyd in Gegenwart von Alkali- 
omlat. (Vgl. Yorst. Ref.) (Arhiv Hemiju Farmaciju Zagreb 6. 47—52. Marz 1932. 
Domżale. — C. 1932. I. 2069.) R. K. M u l l e r .

M. G. Raeder, M  i kr Ot itrimdr isch e Bestimmung von Schwefelsaure und Sulfaten 
mit Natriumrhodizonat ais Indicator. Die Yerwendung von Natriumrhodizonat ais 
Indicator zur Best. von Ba wurde yon S t r e b i n g e r  u . v . Z o m b o r y  (C. 1930. I. 713) 
fiir makroanalyt. Zwecke yerwandt. Dagegen liefertc die Best. von S 0 4"  nach dieser 
Methode keine brauchbarcn Werte. Vf. zeigt, daB das Verf. fiir die mikroanalyt. Best.



von S04"  in konz. HNO:, geoignofc isfc. Arbcitsvorschrift: 10—25 ccm HNOj werden 
trockcn gedampft, mit 2 Tropfen konz. NH3 u. 3 Tropfen W. angefcuchtct u. nochnmls 
trockcn gedampft. Der Rtickstand wird nach Lóscn in 3 Tropfen W. mit 0,1 mg Na- 
Rhodizonat u. 2 ccm A. versctzt, kurz aufgekocht u.mit 0,01-n. BaCl2-Lsg. aus einer 
Mikrobiirette vorsichtig bis zum vollcn Umsclilag nacli Rot titriert. (Kong. Norsko 
Vidensk. Selskab Forhandl. 5. 32—35. 1932. Trondheim, Norw. Techn. Hochsch. 
Sep.) ECKSTEIN.

G. T. M ichaltschischin. Mikroreaktion auf Chlor. Der N a c h  w. v o n  Cl' i n  
G g w. v o n Br' beruht auf der Unloslichkeit der AgBr-NH3-Komplexverb. in (NH4)2C03, 
wahrend der AgCl-NH3-Komplex darin zll. ist. Empfindlichkeit der Rk. 1,18-10“ 4 bis
0,23-10~3. N a c h w e i s  v o n Cl'  i n G g w. v o n Br '  u. a n d e r e n  A n i o n e n .
1—2 ccm Lsg. werden mit 2—3 ecm konz. Ni- oder Zn-Nitrat versctzt, wodurch die 
CN- u. Ee(CN)c-Ionen ausgefiillt werden. CNS' u. J '  werden durch gesatt. KMn04 
oxydiert, das dabei gebildetc CN' durch Ni(N03)2 ausgefiillt. Das gebildete J 0 3' wird 
mit Ba(N03)2 ausgefallt. Das F iltrat wird m it H20 2 in schwach salpctcrsaurcr Lsg. 
cntfarbt u. mit 4—5 ccm 2—3%ig. AgN03 yersctzt. Der Nd. wird mit AgN03-Lsg. 
libergosscn, 4—5 ccm 2-n. (NH.,)2C03 zugesetzt u. aufgekocht. Das F iltrat wird mit 
konz. H N 03 angesauert. In Ggw. von Cl' Bldg. eines weiCcn, in NH31. Nd. Empfindlich- 
kcit: 0,21-10-3 bis 0,35-10_3g Cl' in 1 ccm. — N a c h w e i s  v o n  Cl'  i n  Gg w.  
s a m t l i c l i e r  A n i o n e n .  1—2 ccm Lsg. werden mit 2—3 ccm Ni- oder Zn-Nitrat 
versetzt, gesatt. KMn04 bis zur Rotyiolettfarbung zugcfiigt, mit 2—3 ccm gesatt. 
Ba(NO-)2 versctzt u. nach 1—l ł/ 2Min. filtriert. Das F iltrat wird mit H20 2 entfńrbt 
u. mit H N 03 angesauert u. mit 4—5 ccm 2—3°/0ig. AgNOa versetzt. Der Nd. wird mit 
AgN03 iibergossen u. mit (NH4)2C03 erhitzt. Zum Filtrat gibt man H N 03. Nach 
dieser Rk. laBt sich Cl' in Ggw. einer groBcn Reihe von Sauren nachweisen, mit Aus- 
nahme organ. Sauren. (Ukrain, chem. Journ. [ukrain.: Ukraiński chcmitschni Shurnal]
6. Wiss. Teil. 183—89. 1932.) S c h On f e l d .

J. Stanton Pierce und J. L. Coursey, Volumelrische Bestimmung ton Chloriden. 
Das Chlorid wird mit salpctcrsaurcr AgN03-Lsg. gefiillt. Der AgCl-Nd. wird aus- 
gewaschen u. in 0,25-n. NH4OII-Lsg. gel. Dann gibt man 1 oder 2 Tropfen 1-n. K J- 
Lsg. zum Titrationsgut u. titriert die entstandene Triibung von AgJ mit 0,1-n. KCN- 
Lsg. Ist der Nd. verscliwunden, so gibt man erst jctzt die Hauptmenge der Indicatorlsg. 
hinzu, namlich 1 ccm 1-n. K J-Lsg. auf je 50 ccm FI., u. titriert dann so lange mit 
KCN-Lsg., bis nur noch eine ganz schwache Triibung von AgJ walirnehmbar ist. 
Dieselbe Methode koimte mit geringen Andcrungcn benutzt werden, wenn es sich 
darum handelte, in Ggw. von Substanzcn, dic die Titration nach Y o i .i i a r d  oder nach 
M o h r  stóren, diese Best. yorzunehmen. Es werden gelungenc Beleganalysen mit- 
geteilt, die in Ggw. von Co", Cu", Ni", Fe(NH4)2(S04)2-6H20 , FeNH4(S04)2-12H„0, 
K2Cr20 7, KMnOj, Pb", Bi‘", Na2H P 0 4-II20 , K J, K N 02, Fe(CN)6'"  u. Gallussaurc 
ausgefiihrt worden sind. (Ind. engin. Chem. Analytical Edition 4 . 64—65. 15/1. 1932. 
Gcorgetown, Ky., Georgetown Coli.) D u s i k g .

R. Poggi und B. Baldi, U ber ein neues Niłromder. Der obere Teil der Biirette, 
etwa 3—6 ecm fassend, ist von geringerer Weite ais der untere u. in ccm/100 calibriert, 
wahrend die Einteilung des unteren Rohrteiles (30—50 ccm) nur nach ccm/10 erfolgt. 
Durch diese MaBnahme ist das Gerat sowohl fiir Mikro-, ais auch fiir Makrobest. vcr- 
wendbar u. besonders gceignet fiir Halbmikrobest. (Annali Chim. appl. 2 2 . 317—19. 
Mai 1932. Florenz, Univ., Org.-chem. Inst.) R. K. M u l l e r .

G. Labruto und D. Randisi, Colorimeirische. Bestimmung ton rerdiinnlen Lósungen 
ton Stickstofficassersloffsaure. Mit Hilfe einer 7io’n - Standardlsg. von HN3 laBt sich 
nach Zusatz von 1 ccm HCI (1: 1) +  1,5 ccm V10-n. FeCl3-Lsg. dm-ch Vergleich der 
rotbraunen Farbung aus der Hobc des Fl.-Standes im Colorinephelometer von B o u d o n i n  
u. B e r n a r d  dio Konz. von HN3-Lsgg. ( ł/ ,0-—Vioo-n -) bestimmen. Die Fehler liegen 
meist unter 0,5%. (Annali Chim. appl. 22. 319—24. iSIai 1932. M essin a , Univ., Inst. f. 
allg. Chemie.) R . K . M u l l e r .

K. Pfeilsticker, Die colorimetrische Nitratbestimmung mit Diphenylamin oder 
Diphenylbenzidin. Nach kurzer Bcsprechung der in letzter Zeit bekannt gewordenen 
Methoden zur colorimetr. Nitratbest. in BodenprcBsaften bcfaBt sich Vf. mit dem 
Verf. nach H. R ie h m  (C. 1 9 2 6 . II. 103), das er in einzelncn Punkten abandert, im 
iibrigen bestatigt. Mit zunehmender Yerdunnung der H2S04 steigt der EinfluB der
3 Faktoren Temp., Cl'-Geh. u. Konz. der II2S 04 betrachtlich an, so daB z. B. die Saure- 
konz. um so weniger schwankcn darf, je Yerdiinnter das Reagens ist. AuBcrdem wird
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eine Vorprobo angcgcben, dio in den meisten Fallen sofort dic richtigc Ycrdiinnung zu 
finden gestattet. Genaue Ausftthruiigaybrschrift der Methode. (Ztschr. analyt. Chem. 
89. 1—8. 1932. Hohenheim, Pflanzenernahrungsinst.) E cK S T E IN .

Wolfgang Boehm und Werner Raetsch, Zur Bestimmung kleiner Anlim-onmcngen 
im Kupfer und seineii I^egierungen. In Legierungcn, wie RotguB, Messing u. Bronzc, 
in denen das Sb in motali. Form vorliegt, kann man, entgegen dem Vorschlag von 
B l u m e n t h a l  (C. 1 9 2 8 . II. 371) die Fallung des Sb unbesorgt mit NH3 ausfiilircn. 
Ber AufsekluB erfolgt mit HN 03, die Fallung nach Zusatz von Fe(3)-Salz. Im F iltrat 
ist dann kcin Sb mehr nachzuweiscn. (Ztschr. analyt. Chem. 88. 321—24. Juni 1932. 
Huttenchem'. Lab. des Kyffhauscr-Tcchnikums.) E c k s t e i n .

Robert Bossuet, Nacliweis von Alkalimetallen in Spuren. In  Anlehnung an das 
Verf. von DE G r a m o n t  (C. 1 9 2 4 . I. 810) verwendet Vf. die spektrograph. Analyse 
mit dem 0 2-C2H2-Brenncr zum Nachwcis der Alkalimctalle. Ais Trager fiir dio zu 
untorsuchcnden Lsgg. dienen Stabchcn von Mg2P20 ;. Dic Empfindlichkeitsgrenze 
betragt boi Li 0,B mg, bei Na u. Cs 0,03 mg, bei Iv u. Rb 0,015 mg. Bei der Mincral- 
analyso werden dic Alkalien zweckmaBig durch Uberfuhrung der Silicate mittels CaC03 
u. NII4CI bei Rotglut in Chloride von den anderen Bestandteileu abgetrennt. Vf. gibt 
Bcispielo von Minera lanalysen. (Buli. Soc. chim. Franco [4] 5 1 . G81—86. Mai 
1932.) ’ R. K. M u l l e r .

Friedrich L. Hahn und Rudolf Keim, Dic Znsammenscizung analytischcr Barium- 
sulfalniederschlage. Vff. untersuchen das von H a i i n  u . O t t o  angegebene Verf. (Dic 
Reaktionspartner werden gleichzeitig in eine kleino Menge yorgelegter Lsg. eingetropft, 
erst nach beendeter Fallung wird ein UberschuB des einen zugegeben) bzgl. der Fallung 
von BaS04 genauer. Beobachtet wird der EinfluB des Stehens vor dem Filtrieren 
(3—4 Stdn., bzw. 15—-20 Stdn.) u. des Trocknens (120, 500, 1000°). Weiterhin wird 
der EinfluB reaktionsfremdcr (H20 , KC1) u. roaktionseigener Nebenstoffc (H2S04, 
K 2S04, CaSO.„ BaCl2, Ba(N03)2) untersucht. — Durch Zusatz von KC1 yerschiebt 
sich dic Fallungsiiquivalenz (gibt an, welche Mengen der beiden Lsgg. sich so urn- 
setzen, daB im Filtrat gleichvicl B a" u. S04" ist) so, daB weniger Ba” in die Ndd. geht. 
An ca. 0,25 molaren Lsgg. von BaCl2 bzw. K2S04, deren wahre Aquivalenz vorhcr fest- 
gestellt war, finden Vff. bei gegenseitiger Fallung mit einem UberschuB der anderen 
eine 0,l%'g> Abweichung der Gewichtsaquivalenz, gleichgultig, ob 0,5 oder 10 Mol 
KC1 auf 1 Mol K 2S04 zugesetzt wurden. Das Gewieht der Ndd. wird aber hierbei durch 
Zusatze merklich herabgedruckt. Wcnn man dio in Lsg. gebliebenen Mengen an Ba" 
u. S 04"  ermittelt u. in Rechnung stellt, ergibt sich trotzdem ein erhebliches Minder- 
gewicht des Nd.; seine GroBe laBt sich nur durch die Annalime orklaren, daB ein merk- 
licher Bruchteil des gcfiillten S 04"  ais H2S04 im Nd. cnthalten ist. Bei Fallung von 
Sulfat aus Ca cnthaltenden Lsgg. wurden stets zu leiclite Ndd. erhalten. Sie cnthalten 
yormutlieh merkliche Mengen Ca. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 2 0 6 . 398—406. Juli 
1932.) K r u m m a c iie r .

A. W. Larionow, Mikrorcakticm auf Barium. Die Lsg. wird mit konz. NH3 ver- 
Botzt, das F iltrat erwarmt, mit Essigsaure angesauert u. Na-Acetat zugesetzt. Zusatz 
yon K2Cr04, Lósen eines event. gebildeten ziegelroten Nd. von Ag,Cr04 in NH3. In 
Ggw. von Ba" bleibt ein gelbor Nd. yon BaĆr04 zuruck. (Ukrain, chem. Journ. 
[ukrain.: Ukraiński chemitschni Shurnal] 6. Wiss. Teil. 191—93. 1932. Kijew.) SCHONF.

Laszló Szebellćdy, Uber dic Trmnung und Bestimmung des Stronliums und 
Bariums ais Bromid. Es wird die durch W in k l e r  zweckmaBig abgeanderte Methodik 
der Trennung u. Best. des Sr u. Br ais Bromid beschrieben u. eine Reihe von 
Adrienne Dórza ausgefuhrter Beleganalysen mitgeteilt. Das Verf. liat den Haupt- 
yorteil, daB das beim Auslaugon zuriickgebliebene BaBr2 krystallin. u. auch durch 
W a tte  filtrierbar ist. (Magyar chemiai Folyóirat 3 8 . 81—83. Marz/Juni 1932. Budapest, 
Chem. Inst. d. Uniy.) S a i l e r .

E. P. Garmasch, Mikrorcakticm auf Slrontium. Die Rk., welche den Nachtceis 
voii Sr  in Ggw. yon Kationen samtlicher 5 Gruppen gestattet, besteht in folgendcm: 
Man yersetzt die Lsg. mit gesatt. Na-Acetat oder Essigsaure bis zur schwach essig- 
sauren Rk., fiigt uberschussigo K-Chromatlsg. hinzu u. erhitzt das F iltrat mit gesatt. 
(NH4)2S 04. In Ggw. von Sr Bldg. eines Nd. Empfindlichkeitsgrenze 0,000 44 g Sr in 
20 ccm. Ist Sr anwesond, so wird der Nd. abfiltriert u. das F iltrat mit der gleichen 
Menge NH4-Oxalat yersetzt (Nachueis von Ca). (Ukrain, chem. Journ. [ukrain.: 
Ukraiński chemitschni Shurnal] 6. Wiss. Teil. 177—81. 1932. Kijew.) SCHONFELD.
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Bartholow Park, Eine iibersehene FeMcrąuelle lei der Fcrrocyanidtilralion ton 
Zink. Es wird yorgeschlagen, beim Titrioren von Zn-Lsgg. mit Ferroeyanid boi Ggw. 
von H»S zu arbeiten, da sonst die Lsgg. Ferricyanid enthalten, dns mit Zn nielit reagiert. 
(Journ. Amer. chem. Soe. 54. 180—81. Jan . 1932. Houghton, Michigan College of 
Min. and Techn.) ELSTN ER.

N. A. Tananajew und W. S. Kobsarenko, Volumtlrisch-analylische, Beslimmmig 
des Bleiions nach der Ozalatmethode tom Slandpunkt der Riickstands- und Verdrdngungs- 
regd. 25 cem Pb-Nitratlsg. werden mit 50 ccm 0,1-n. NH4-Oxalat aufgekocht, ab- 
gekiihlt, zu 100 ccm aufgofiillt; 25 ccm FI. werden mit KMn04 titriert. (Ukrain, chem. 
Journ. [ukrain.: Ukraiński chemitschni Shurnal] 6. Wisa. Teil. 199—206. 1932.) ScilO.

G. Illari, Oleichzeitige Beslimmung von Quecksiłber und Halogenen in orgunischcn 
Subslanzen. (Vgl. C. 1930. I. 1188.) Vf. oxydicrt die organ. Substanz durch Elektro- 
lyse in konz. H N 03 (D. 1,4) u. bestimmt in der so gewonnenen Lsg. Hg durch kathod. 
Abscheidung u. Wagung, Halogen durch Auffangen der Gase in 25°/0ig. KOH, der 
auf 40 cem 0,5 g As20 3 zugesetzt sind, u. Titration der mit der elektrolysicrtcn Lsg. 
(in 20 ccm 25%ig. KOH aufgenommen) yereinigtcn Absorptionslsg. nach der V o lh a rd -  
schen Methode. Ais ElektrolysiergefaB dient ein unten zugeschmolzencs Rohr (1,6 cm 
weit, 5 cm hoch) mit eingeschmolzenen Elektroden, an dessen oberem Ende ist ein 
AblaBhahn angesetzt, es folgt eine Kugel von 5 cm Durchmesser, oberhalb deren sich 
ein EinlaBtrichter mit Hahn u. ein Schliffstiick befindet, mit dcm die Verb. mit dem 
AbsorptionsgefaB (Kugelrolir) hergestellt wird. Die Elektrolyse erfolgt mit 125 V u.
0,5 Amp. u. kann ais beendigt angesehen werden, wenn die FI. klar erschcint, was nach
1—4 Stdn. der Fali ist. Bei Cl-Verbb. wird zweckmaBig die Oxydation in alkal. Medium 
(5 cem H N 03, D. 1,4 +  10 ccm k. gesatt. Na4P20,-Lsg. +  10 ccm NH3, D. 0,91) vor- 
genommen (mit 1,5—2 Amp.) u. vor der Halogenbest. mit H N 03 stark angesauert. 
J-Verbb. konnen in alkal. oder saurer Lsg. oxydiert werden. Soli auch As bestimmt 
werden, dann sind bei der Hg-Abscheidung 1,7—1,8 V u. 0,05 Amp. einzuhalten, dio 
Lsg. wird nach der Elektrolyse in W. gegossen (As20 3 im Kugclrohr fortgelassen) u. 
As ais MgjAs.O, bestimmt. Analog kann auch S  ais BaS04 bestimmt werden. (Annali 
Chim. appl. 22. 261—72. Mai 1932. Parma, Univ., Inst. f. pharm. u. toxikolog. 
Chemie.) R. K. M u lle r .

B. S. Evans, Die Verwendung iton Natriumhydrosulfit in der Analyse. II. 
Trennung des Zinns ton Kupfer, Zink, Bici usw. und ton Ozalsaure. Beslimmung ton 
Zinn in Slahl. (I. vgl. C. 1929. II. 1944.) Ausfiihrliche Besclireibung der Arbeits- 
vorschriften zur Best. von Sn in Bronze u. Messing, zur Trennung des Sn von Pb, 
Sb u. Fe, u. zur Best. des Sn in Cr-Ni-Stahl. Zur Trennung des Sn vom Sb nach 
C l a r k e  in Anwesenheit eines groBen Uberschusses von Oxalsaure ist es nicht cr- 
forderlich, die Oxalsaure vor der Sn-Fiillung zu zerstoren, wenn man die Fallung in 
alkal. Lsg. in Ggw. von KCN u. (NH4)2S mit Na2S20 4 ausfiihrt. (Analyst 57. 362—68. 
Juni 1932. Woolwich, Res. Dep.) E c k s t e i n .

A. Jilek und J. Kota, Bestimmung des Tilans in Form ton Dioxyd mit HUfe 
ton Guanidincarbonat bei Gegcnwart ton Taiirat. Man kann Ti in neutralen,. tartra t- 
haltigen Lsgg. mit Guanidincarbonat fallen. (Colleet. Trav. chim. Tchćcoslovaquie 4. 
72—80. Febr. 1932. Ecole polytechniąue tch&ąue de Brno, Tschcchoslowakei.) E l s t n .

O rg a n isc h e  S u b s ta n z e n .
Andrew Chalmers, Nasse Mikroi-erbrcnnung ton organischen Verbindungen. Vf. 

bestimmt den C-Geh. in organ. Verbb. durch nasse Verbrennung der Probe mittels 
eines Gemisches von 1 Gewichtstcil Cr03 +  9 Gewiehtsteilen siruposer H3P 0 4. Unter 
Durchleiten von C02-freier Luft wird die Substanz in diesem Oxydationsgemisch mit 
einem Mikrobrenner erhitzt u. das freigewordenc C02 in 0,05-n. Ba(OH)2-Lsg. auf- 
gefangen u. mit 0,05-n. HC1 die uberschussige Ba(OH)2-Lsg. zuriicktitriert. Zur un- 
gefahren Kontrolle des gefundenen C-Wertes kann dann noch ein aliąuoter Teil der 
Oxydationslsg. mit KJ-Lsg. yersetzt u. das freigewordene J 2 mit Na2S20 3-Lsg. titriert 
werden. (Ind. engin. Chem. Analytical Edition 4. 143—44. 15/1. 1932. Buffalo, N. Y., 
Du Pont Rayon Co.) D u s i n g .

P. Carre und D. Libermann, Thionylanilin ais lieagens in der organischen Chemie, 
seine Verwendung zur Charakterisierung ton Sduren ais Anilide. Alkohole werden durch 
C6H5N =  SO entweder nicht angegriffen oder unter W.-Entziehung in Olefine ver- 
wandelt. Sauren bilden beim Erhitzen mit C6HSN =  SO die entsprechenden Anilide. 
Die Rk. geht bei ein- u. zweibas. Fettsauren leicht vor sich; bei aromat. Sauren bildet
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sieli wenig Anilid, hauptsachlich entstehen gefarbte S-haltige Verbb. Doppelbindungen 
storen, besoncicrs wenn sio der COOII-Gruppc bennehbart sind, die Rk. (Compt. rend. 
Acad. Sciences 194. 2218—20. 20/6. 1932.) L o r e n z .

Harold Simmons Booth und Madeline B. Campbell, Bestimmung ton Spuren 
ton Kóhlenmonoxyd in Athylen. Es wird eine Methode zur Best. yon Spuren von CO 
in C2H4 beschrieben, die darauf beruht, daB das COin einer Vakuumapparatur durch 
fraktionierte Dest. vom C2H4 getrennt oder docii wcnigstens stark angereieliert wird. 
Das angcreicherte CO wird dann nach dem Verf. von S a y e r s ,  Y a n t  u . J o n e s  (C. 1924.
1. 1006) in CO-Hamoglobin ubergefuhrt u. dieses mit Pyrogallol u. Tannin colori-
metr. bestimmt. (Ind. engin. Chem. Analytical Edition 4. 131—34. 15/1. 1932. Cleve- 
land, Ohio, Western Reservc Univ.) DiisiNO.

Nathaniel Tischler, Ein neuer mikroanalytischer Nachweis fiir Schwefelkohlenstoff. 
Vf. empfiehlt zum Nachweis von CS2 die Umsetzung von CS2, Diathylamin u. Cu-Acetat 
zu dem braunen Cu-Salz der Diathyldithioearbaminsaure. 1 ccm l-vol.%ig. alkoh. 
Lsg. von Diathylamin u. 5 Tropfen einer 0,05%ig. alkoh. Lsg. yon Cu-Acetat werden zu
1 ccm der zu untersuchenden FI. gegeben. Farbloso Lsgg. von Aceton, Chlf., A. u. A. 
geben schon boi einer CS2-Konz. von 1: 100 000 eine goldgelbe Farbung. In  wss. Lsgg. 
entsteht ein Nd., die Empfindlichkeit ist dieselbe. (Ind. engin. Chem. Analytical Edition
4. 146. 15/1. 1932. Amcs, Iowa State College.) D u s i n g .

G. Allard, liefraktometrische Bestimmung ton organischen Sauren. Oxalsaure 
u. Malonsdure lassen sich sowohl allein ais auch nebeneinander bestimmen, indem man 
die Fallung aus wss. Lsg. durch Bleiacetat refraktometr. verfolgt. Die Lsgg. miissen
0,0025—0,25-n. sein. Die Fehler liegen im allgemcinen imterhalb 2%, bei Gemischen 
sind sie etwas hoher. (Buli. Soc. chim. France [4] 51. 372—76. Marz 1932.) OsTERTAG.

P. Wukolow, Volumetrische Methode zur Bestimmung der reduzierenden Zucker 
miltels Kaliumjodid und Natriumthiosulfat. Reagentien: 1.) 34, 6390 g CuSO, +  5H.20  
in 500 ccm. Dio Konz. wird mittels K J  u. Na2S20 3 ermittolt. Zu 25 ccm Cu-Lsg. gibt 
man 25 ccm 20%ig. K J, schuttelt l*/2 Min. u. titriert das Jod mit Vio_n- Thiosulfat.
2.) 7 10-n. Na2S20 3. 3.) 20%ig. K J. 4.) Starkelsg. 5.) 86,2 g Iv2C03 +  12 g KHCOs
in 500 ccm. Best.: Man versetzt 5 ccm Lsg. 1. m it 15 ccm Lsg. 5., fiigt 2—2,5 ccm 
l% ig. C6Hi2O0-Lsg. hinzu, erhitzt 4 Min., filtriert nach Absetzcn, wascht den Cu20- 
Nd. mit h. W., enthaltend etwas Lsg. 5. Das F iltrat wird mit 10°/oig. H2S04 neutrali- 
siert, mit 5 ccm KJ-Lsg. versetzt, l ‘/2 Min. geschiittelt u. das Jod titriert. Fehler- 
grenze bei 0,2—0,3%ig. Zuckerlsgg. u. 17,20 mg Zuckergeh. 0,5—0,7°/o- (Ukrain, 
chem. Journ. [ukrain.: Ukraiński chemitschni Shurnal] 6. Wiss. Teil. 173—75. 1932. 
Chersoń, Landw. Inst.) S cH O N F E L D .

Jorge Magnin, Prufung auf Cyanwasserstoff und seine AIkalisalze durch Ober- 
fiihrung in Berlinerblau. Neue Methode zum Nachweis geringer Mengen in Organtcilen 
und anderen Stoffen. (Anales Farmacia Bioąuimica 2. 103—06. 1931. — C. 1932. 
1.1125.) P. H. ScHULTZ.

O. L. Evenson und R. H. Nagel, Die direkle elektromelrische Titration ton einigen 
zum Farbcn ton Nahrungsmitteln dienenden Teerfarbstoffen. Vff. beschreiben eino 
Methode zur dirckten elektrometr. Best. yon Teerfarbstoffen, die zu Azo-, Triphenyl- 
methan-, Nitro- u. Pyrazolonabkómmlingen gehóren. Im Gegensatz zu schon be- 
kannten Methoden wird nicht mit einem OberschuB von TiCl3, der dann mit Eisen- 
ammoniumalaun zurucktitriert werden muB, yersetzt, sondern unter Benutzung von 
Puffersalzen, wio Na-Citrat oder Na-Bitartrat, wird direkt mit TiCl3 titriert. Mit 
befriedigenden Resultaten konnten folgonde Farbstoffe titriert werden: Amaranth,
Orange, Ponceau 3 li, Ponceau SX , Sunsel Yellow FCF, Brilliant Blue FCF, Licht- 
griin SF gełblich, Guineagrun B, Fast Green FCF, Naphtholgelb S, Tartrazin. (Ind. 
engin. Chem. Analytical Edition 4. 151—54. 15/1. 1932. Washington, D. C., Food 
and Drug Administration, U. S. Dep. of Agricult.) DusiNG.

P. J. Udali, Bemerkung iiber die Erkennung und Bestimmung der Flatine. Acri- 
flavin, Euflayin u. Proflavin lassen sich von andern gelben Farbstoffen leicht durch 
die Rk. mit konz. H2S04 (golb-gruno Fluorescenz), NaOH, HC1, H N 03 u. verd. HC1 +  
KNO, (yiolette Farbo) unterscheiden. Proflayin gibt mit uberschussigem NaOH einen 
Nd. von schwach gelben Nadeln u. kann so von den beiden anderen Flayinen, die unter 
sich ident. Rkk. geben, unterschieden werden. Die Flayinmenge in asept. Verbands- 
zeug kann nach Estraktion mit A. nach K j e l d a h l  oder durch Titration mit NaNOa 
u. KJ-Starkepapier bestimmt werden. — Euflayin reagiert mit Br, unter Bldg. einer
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roten Verb. (Analyst 57. 295—99. Mai 1932. Woólwieh, Dept. of tlic War Dept. 
Chemist.) L o r e n z .

Bestandteilo von  Pflanzen und  Tleren.
N. W. Kurilowa und N. K. Bogomas, Bestimmung des Magnesiums im Blul- 

serum durch Titration. In  1 ccm Serum wird Ca bestimmt. Das F iltrat -)- Wasch- 
wasser (bis 2 ccm Fl.) wird im Zentrifugenglaschen mit 1 ccm 0,l%ig. NH.,C1 u. 2 ccm 
mit HC1 angesauertem gesiitt. Na2H P04 versetzt, zum Kp. erhitzt u. tropfenweise 
5 ccm 2%ig. NH3 zugefiigt. Nach Zusatz von 1 ccm konz. NH, wird 1 Tag stehen 
gclassen u. zentrifugiert, der Nd. mit 2,5°/0ig. S H 3 u. 30%ig- A. ausgewaschen, noeh- 
mals zentrifugiert, die Fl. abgcgosscn, der Riickstand auf dem W.-Bade zur Trockne 
verdampft u. in 2 ccm Vioo'n - H2S04 gel. Zur Lsg. gibt man 3 Tropfen Cochenilletink- 
tur u. titriert mit 1/100-n. Laugc zuriick (MgNH4P 0 4 +  H^SO, =  MgSO., +  NH4II.,P04). 
(Ukrain, chem. Journ. [ukrain.: Ukraiński cliemitschni Shurnal] 6. Wisa. Teil. 207 
bis 211. 1932. Rostow.) ScHÓNFELD.

O. Muhlbock, C. Kaufmann und H. Wolff, Eine nephelometrische Mikrmnethode 
zur Bestimmung des Cholesterins. Dic Methode erlaubt, in 1,5 ccm Serum oder in
1 ccm Blut daa freie u. daa veresterte Cholesterin zu beatimmen. (Biochem. Ztschr. 
246. 229—46. Klin. Wchschr. 11. 284—85. 1932. Berlin, Charite.) F r a n k .

B. Varela und J. Esculies, Eine neue Bestimmungsmethode des direkten und 
indirekten Bilirubins im Blutserum. 1 ccm Serum wird mit 4 ccm CHC1, 1 Min. um- 
geschwenkt u. zentrifugiert. Daa CHC13, in dem sich das indirekte Bilirubin lost, 
wird abgehoben. Daa Verf. wird mehrfach wiederliolt. Im Riickstand vom CHClj 
wird die Best. mit E h r l ic h s  Reagens vorgcnommen. In der wss. Schicht wird nach 
sorgfaltiger Entfernung des CHC13 das direkte (aus der Leber stammendc Bilirubin) 
bestimmt. (Compt. rend. Soc. Biol. 107. 884—86. 1931.) W ADEHN.

P. Merklen, E. le Breton und A. Adnot, Eine Bestimmungsmethode des Serum- 
albumins und -globulins ohne Verwendung ton ausfallenden Elektrolyten. Das mit dem 
gleichcn Vol. H20  verd. Serum wird mit der 8-fachen Menge eiskalten Acetons vcrsctzt, 
der Nd. abgeschleudert, in H20  zum urspriinglichen Vol. gel. u. mit der 10-fachen 
Menge Aceton erneut gefiillt. Bei fettreichem Serum wird dreimał gefallt. Der ge- 
trocknete Nd. ergibt das GesamteiweiC. Er wird in k. H20  gel. (10H20  auf 1 Serum) u. 
in die Lsg. ein CÓ2-Strom 6 Min. geleitet. Dio pH-Zahl stellt sich automat, auf 5,5 ein. 
Der Nd. enthalt die Globulinę. Das Albumin ist die Differenz zwischen den beiden 
bestimmten Werten oder wird direkt durch Acetonfallung der angesauerten Restlsg. 
bestimmt. (Compt. rend. Soc. Biol. 107. 758—60. 1931.) W ADEHN.

Paul W. Boutwell und Edward W. Toepfer, Bestimmung ton Schwefel im Urin. 
Vff. beschreibcn eine nephclomctr. Methode zur Best. des gesamten S im Urin. Der S 
wird mittels cines Gemisches von H N 03 u. HC104 oxydiert u. ais BaS04 der nephelo- 
metr. Beobachtung zugefiihrt. Zur Best. der anorgan. Sulfate wird in ahnlicher Weise 
verfahren, nur die Oxydation mit HN 03 u. HC104 wird fortgelassen. (Ind. engin. Chem. 
Analytical Edition 4. 117—19. 15/1. 1932. Bcloit, Wis., Beloit Coli.) D.USING.

J. Robert, Ober die Anwendung ton Asbestfiltern bei der Mikrobestimmung des 
Harnstoffes. Jenaer-Glasfiltemutschen erwiesen sich zur Filtration des ais Dixanthyl- 
harnstoff gefallten Hamstoffs nicht ais geeignet. Yf. beschreibt cingehend die Herst. 
einea fiir den genannten Zweck brauchbarcn Mikro-Goochtiegels unter besonderer 
Berucksichtigung der Bereitung eines fiir die Filtration u. nachfolgende Oxydation 
des Nd. mittels K2Cr20 , geeigneten Asbestfilters. (Buli. Soc. Chim. biol. 13. 1178—86. 
Journ. Pharmac. Chim. [8] 15. 100—09. 1/2. 1932. Lab. do Biol. appl., H. Ca r r i o n  
et Cie.) P a n t k e .

J. A. Klaassen, Beitrag zur Auffindung der Blausdure bei der tozikologischen 
Untersuchung. Krit. Besprechung der bekannten Nach w.-, Best.- u. Abseheidungs- 
methoden auf Grund eigener LTnterss. Anforderungen, Grenzwerte usw. Nachweis- 
methth. (Berliner-Blau-Rk., SCN'-Rk., AgJ-(Sol-)Rk., Nitroprussid-Rk., AgCN-Rk., 
Oxaluramid-Rk. von D e n i g ŻS, Pikrinsaure-Rk., Rkk. des S c h On b e i n -P a g e n - 
STECIIER-Typs). — B e s t. - M c t  h o d e n : (argento-) gravimetr. iMethode, Titration 
nach L i e b i g -D e n i g ŻS, jodometr. Methode nach F o r d o s  u . G e l i s , Mikromethode 
nach S cnU L E K , Mikrobest. nach der nephelometr. Riicktitrationsmethode. —  Die 
HCN - A b s c h e i d u n g  erfolgt am besten durch Dest. aus borsaurer Lsg. Die durch 
Verseifung bedingten Verluste sind gering (ca. 3°/0). Die Isolierung kleiner HCN-Mengen 
aus rein wss. Milieu u. ihre Konz. in kleinem Vol. (1—2 ccm) durch wiederholte Dest.
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yerlauft mit Ausbeuten von 68,5 u. 75% bcfricdigend. Austreibung mittels Luftstromcs 
(Aeration) ergab nach 3 Stdn. 85,87%. Boi der Isolierung aus Blut u. Gewebeteilen 
muB jedoch stets erst dest. werden. Geeignete Apparaturen (Abbildungen) im Original.
— R e d u z i e r o n d e Z u e k e r  yernichten HCN durch chem. Bindung (— Nitril- 
bldg. — >- Verseifung), Glucosc starker ais Lactose. Schliisse auf das entsprechcnde 
Verh. des Blutzuckers in vivo lassen sich jedoch nicht mit Siclierheit zichen. — Durch 
gewisso M i k r o o r g a n i s m e n ,  z. B. Pseudomonas pyocyaneus, werden nachweis- 
bare Mengen HCN gebildet. — Dio besonders von CHĘLLE behauptete Umsetzung 
HCN — >- HSCN in vivo u. post mortem konnte vom Vf. durch Vcrss. an ticr. Materiał 
bestatigt werden; ebenso dio von K o h n -A b r e s t  u. a. behauptete Bldg. von SCN- 
Vcrbb. aus Barbitursaurederiw. Ein einigcrmaCen erhóhter SCN-Geh. von Organen 
geniigt daher nicht, um mit Siclierheit auf HCN-Vergiftung schlieBen zu konnen. 
(Pharmae. Weekbl. 6 9 . 655—80. 11/6. 1932. Leiden, Univ.) D e g n e r .

Armando Novelli, Biologische Wertprufung der Folliculinpraparate des Handels. 
Notwendigkeit einer Standardeinheit. Vf. setzt sich fiir die Annahme einer einheitlichen 
Methodik fiir dio Wertbest. yon Folliculinpraparaten ein u. schlagt ais geeignet diejenigo 
von C o w a r d  u. B u r n  (Physiol. Rev. 1 0  [1930]. 146) vor. Die Praparate sollen ent- 
weder einer dauornden Kontrolle unterzogen werden u. zuriickgezogen werden, wenn die 
Wirksamkeit um 20% abgenommen bat, oder cinfacher nach dem Ablauf einer be- 
stimmten Zeit seit der ersten Priifung aus dem Handel gezogen werden. (Anales Far- 
macia Bioąuimica 2. 179—82. 1931. Buenos-Aires, Med. Fak.) W lLLSTAEDT.

Laszló Ekkert, Beitrag zu den Reaklionen einiger Guajacolprdparate. Farbenrkk. 
von Guajacol, Ouajacolcarbonat, Duotal, Kreosolutnfagi, Kreosotal, Kai. sulfoguajacólicum, 
Kai. sulfokreosolicum mit FeCl3, FeCl3 +  H2SO., bzw. Formaldehyd +  H ,S04. (Magyar 
Gyógyszerósztudom&nyi Tarsasag Ertesitoje 8. 270—72. 1/7. 1932. Budapest, I. Chem. 
Inst. d. Univ.) S a i l e r .

Laszló Ekkert, Beitrag zu den Reaklionen des Veronals, Luminals, Atoplums und 
Notalophans. Beim Erhitzen mit seleniger Saure u. H2S04 treten bei Veronal smaragd- 
griine, bei Luminal blaByiolette, dann hellweinrote, bei Alophan u. Noiatophaii zunachst 
gelbe, rotgelbe, nachher granatroto Farbungen auf. (Magyar Gyószeresztudomanyi 
Tarsasag Ertesitoje 8 . 272—73. 1/7. 1932. Budapest, I. Chem. Inst. d. Univ.) S a i l e r .

Laszló Ekkert, Beitrag zu den Reaktionen des Cocains, Tropacocains, Alypins, 
Holocains, Noiocains, Stovains und Eucains. Rkk. mit Chloraminlsg. sowie mit Form
aldehyd +  H2S04. (Magyar Gyógyszeresztudomanyi Tarsasag Ertesitoje 8. 269—70. 
1/7. 1932. Budapest, I. Chem. Inst. d. Univ.) S a i l e r .

M. Wagenaar, Farbreakłion auf Novocain, Andstliesin und rerwandte Verbindungen, 
durch welche diese u. a. im Cocain und diesem verwandlen Stoffen nachgewiesen werden 
konnlen. Vf. empfiehlt zur Untersclieidung zwischen den p-Aminobenzoesaurederivy. 
mit intakter NHj-Gruppc, wio Anaesthesin, Novocain, Tutocain, Butyn, Orthoforin, 
Orthoform neu ęinerseits (Gruppe I) u. denen mit ganz oder teilweise substituierter 
NHa-Gruppe, wie Pantocain, Holocain, Diocain sowio den nicht yon der p-Amino- 
benzoesauro abgeleiteten Anastheticis Cocain, /?-Eucain, Stovain u. Alypin anderer- 
seits (Gruppe II) die Rk. mit Furfurol. Einige Krystalle der zu priifenden Substanz 
Werden in 1 Tropfen Furfurol gebraeht; prachtigo Violettfarbung zeigt Gruppe I  an. 
Von besonderer Bedeutung ist die Rk. zur Untersclieidung von Novocain u. Cocain 
beim Verdacht auf Verfalschung oder Verwechslung; sie eignet Bich auch yorzuglich 
fiir mkr. Unters.: die Novocainkrystalle zeigen prachtvoll yiolette Umrahmung, dio 
allmahlich in die Fl. iibergeht; 1% Novocain in Cocain ist so miiliclos nachzuweisen. 
(Pharmae. WTeekbl. 6 9 . 727—37. 25/6. 1932.) D e g n e r .

Gyula Mikó, Uber die Modifizierung der jodometrischen Coffeinbestimmung nach 
Wallrabe. 0,3 g des bei 100° getrockneten Coffeinsalzes in einem 100 ccm -M cfiko lben  
m it  20 ccm W. losen, 50 ccm 0,1-n. KH( J 0 3)2-Lsg., 2 g K J  u. 5 ccm 5-n. H2S04 zu- 
geben, nach 1 Stde. bis zur M a rk ę  auffiillen, schtitteln, filtrieren. Die ersten 25 ccm 
des Filtrates yerwerfen, von dem iibrigen Filtrat 50 ccm m it 0,1-n. NasS2Oa-Lsg. 
titrieren. 1 ccm 0,1-n. K H (J03)2-Lsg. =  0,00 485 g wasserfreies Coffein. (Magyar 
Gyógyszeresztudomanyi TarsasAg Ertesitoje 8. 291—94. 1/7. 1932. Debrecen, Ungarn, 
Uniy.-Apoth.) S a i l e r .

J. Fijałków und M. Jampolska, Uber die quaiditałive Bestimmung einiger Lokal- 
andsthetika. I. Mitt. Bestimmung des Xovocains und Andsthesins. Die bisher bekannten 
bromometr. Verff. zurBest. des Noyocains sind unzuyerlassig. Vff. geben eine modifizierte 
Methode an, bei der das nicht yerbrauehte Br mit Natriumarsenit gebunden wird.
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Die Ergebnisse werden wesentlich beeinfluBt durch die Yersuchsbedingungen. (Arch. 
Pharmaz. u. Ber. Dtsch. pharmaz. Ges. 270. 203—05. April 1932. Kiew.) P. H. Schu .

William F. Reindollar und John C. Krantz jr., Die Atliylnitritprobe. Es wurde 
der Dampfdruck des Rk.-Gemisehes, das bei der gasometr. Best. von C2H5N 02 in 
„Spiritus Nitri duleis“ gebildet wird, bestimmt u. die gasometr. Methode mit der volu- 
metr. der holliind. Pharmakopoo yergliehen. (Journ. Amer. pharmac. Assoc. 21. 
136—38. Febr. 1932. Maryland, Stato Dpt. Health.) S c h o n f e l d .

F. Zippel, Die Bestimmung des Trangehalles in Lebcrtranemulsion und Prufung 
derselben auf feltlósliche Yitamine. Vcrss. ergeben, daB das Ergebnis der im D. A. B. 6 
angefiihrten Identitatsprobe fiir Lebertran mit Chlf. u. H2S04 wesentlieh von dem Gch. 
der Emulsion an Aromastoffen (Zimtol, Citronenol usw., also Sauerstoffubertragern) 
abhilngt. Nach Entfernung dieser Zusatze wird die Rk. wieder positiy. Es orscheint 
abwegig, den Wert einer Emulsion bzw. ihren Vitamingeh. auf Grund chem. Rkk. 
festzustellen, so lange nicht bewiesen ist, daB diese Rkk. nicht durch andere Zusatze 
beeinfluBt werden. (Pharmaz. Ztg. 77. 535—36. 18/5. 1932.) P. H. ScHULTZ.

Wolfgang Brandrup, Ober den Wert und die Grenzen der chemischen Vitamin- 
realctionen bei Lebertran. I. Chemische Prufung des Lebertrans auf Yilamin A'. Die 
Probe des D. A. B. 6 mit Chlf. u. H2S04 u. die mit in Chlf. gel. SbCl3 kónnen, wenn 
sie wirklich fiir Yitamin A-Rkk. gelten sollen, nur fiir reinen Lebertran Geltung haben. 
Fiir aus Emulsion isolierten Lebertran treten wegen der zugesetzten Gesehmacks- 
korrigentien usw. Storungsfaktoren auf, die die H,SO.,-Rk. ais Vitamin A-Rk. voll- 
kommen ausschlieBen u. den Wert der Antimonrk. ebenfalls stark in Frage stellen. 
t)ber den Vitamingeli. von Lebertranemulsionen konnen oinwandfreie Ergebnisse nur 
biolog. Rkk. goben. (Pharmaz. Ztg. 77. 536. 18/5. 1932. Cottbus.) P. H. SCHULTZ.

Georg Ley, Ludwigsdorf, Kr. Hirschberg, Chemielehrmittel, gek. durch verschieden- 
farbige, die chem. Element® darstellende Scheiben mit einer der Wertigkeit der dar- 
gestellten Elemente entspreclienden Anzahl von Bohrungen u. in diese einsetzbaren 
Verbindungsarmen. (D. R. P. 552 937 KI. 42n vom 2/12. 1930, ausg. 20/6.
1932.) G e i s z l e r .

Herbert Heribert, Darmstadt, Vorriclitung zur Darstellung der wechselseitigen Zu- 
ordnung der chemischen Elemente im period. System, gek. dureh mindestens zwei gegen- 
einander versehiebbare Teile, von denen der eine die chem. Elemente in Reihenfolge 
ihrer Ordnungszahlen tragt u. der andere mit Merkzeichen (z. B. Aussparungen, 
Pfeilen o. dgl.) derart yersehen ist, daB bei Einstellung eines Merkzeichens auf ein be- 
stimmtes Element auf dem ersten Teil die iibrigen Merkzeichen samtliehe diesem Ele
ment zugeordneten Elemente anzeigen. — Die Vorr. ist zweckmaBig in Form eines 
Rechenschiebers ausgebildet, auf dessen Kórper die Elemente angeordnet sind u. dessen 
Zunge die Merkzeichen tragt. (D. R. P. 550 795 KI. 42n vom 20/2. 1930, ausg. 20/5. 
1932.) G e i s z l e r .

Kirurgiska Instrument Fabriks Aktiebolag (Kifa), Stoekholm (Erfinder:
A. E. H. Lundęivist), Herstellung von fiir  medizinische und andere Zwecke angesetzten 
Gemischen. Eine zur Aufnahme der Probe geeignete Pipette o. dgl. wird zunachst 
zu einem Teil mit der fiir die Probo crforderlichen Mischfl. gefiillt u. danach mit dem 
zur Unters. bestimmten Stoff, so daB dieser, durch die Capillarwrkg. der Pipette an- 
gesaugt, unmittelbar eintritt u. sich mit der FI. mischt. Das Verf. eignet sich ins- 
besondere zur Durchfuhrung von Blutproben. (Schwed. P. 68 785 vom 2/3. 1927, 
ausg. 4/2. 1930.) _________________  D r e w s .

M. H uybrechts, Le p a  e t  s a  m esure. Les p o ten tia ls  d ’oxydo-rćduction . Le rn . 2 e  ćd. Lióge:
G. T hone 1932. (394 S.) 16°. 30 fr.

H. Angewandte Chemie.
I. Allgemeine chemische Technologie.

Charles H. Butcher, Waschturme fiir die Wiedergewinnung fliichtiger Fliissigkeilen. 
Vf. diskutiert die Probleme der Konstruktion yon Wasehturmen, der Auswahl yon 
Fiillk6rx>em u. Wasehfll. u. die besonderen Vorteile der Anwendung yon Kresol u. 
Tetralin ais Losungsmm. fiir die wiederzugewinnenden Diimpfe. (Ind. Chemist chem. 
Manufaeturer 8. 131—33. April 1932.) R. K. M u l l e r .
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— , Die Herstellung fester Kohlensdure. Beschreibung des bei der SOLVENT 
P r o d u c t s  L t d . verwendeten Verf. der E s s l i n g e r  M a s c h i n e n f a b r i k . (Ind. 
Chemist chem. Manufacturer 8. 136—40. April 1932.) R. K. M u l l e r .

F. A. Max WiilJinghoff, Elektrische Warmeaustauscher. (Vgl C. 1932. I. 2492.) 
Ubersicht iiber die fiir die chem. Industrie in Frage kommcnden Konstruktionen von 
elektr. Heizkorpern u. Warmeaustauschern. (Chem. Fabrik 5. 245—48. 6/7. 1932. 
Erfurt.) R . K . M u l l e r .

Thomas Midgley jr. und Albert L. Henne, Zersetzung von Dichlordifluormethan 
durch Flammen. Vff. untersuchcn die therm. Zers. des ais Kaltemittel benutzten 
CC1jF3 (Handelsbezeichnungen: F—12, Kinetic Nr. 12) unter Arbeitsbedingungen wie 
sie im taglichen Leben gegeben sind, im Hinblick auf etwaige Gesundheitsschadigungen 
bzw. Vergiftungsmoglichkeiten von Personen durch Zers.-Prodd. Die Verss. werden in 
Wohnraumen (Kuchen) m it offenen Flammen unter Berucksiclitigung aller die Unterss. 
bceinflussenden Faktoren (GróBe des Raumes, MaB der Ventilation usw.) durchgefiihrt. 
Es wird eine Methode mitgeteilt, die, durch prakt. Verss. erhiirtet, gestattet, in einem 
gegebenen Raume zu einer gegebenen Zeit dic Menge der durch eine Flamme erzeugten 
Zers.-Prodd. einer bestimmten Menge CC12F2 zu berechnen. Aus dem umfangreichen 
Materiał (unter anderem Selbstverss., Einzelheiten im Original) geht hervor, daB auch 
unter auBergcwóhnliehen Umstanden eine durch CCl2F 2-Zers.-Prodd. bedingte Lebens- 
gefahr fiir Personen in bewohnten Raumen n i c h t  bestelit (6 Tabellen, 11 Diagramme). 
(Ind. engin. Chem. 24. 641—45. Juni 1932. Ohio State Univ., Columbus, Ohio.) P ang .

Charles Christofferson, Duluth, Filier. Das in konstruktiven Einzelheiten naher 
bcschriebene Filter dient insbesondere fiir die Reinigung von Luft o. dgl. mit Hilfe 
von Ventilatoren. Zwischen Metalldrahtnetzen befinden sich Filtereinlagen aus Baum- 
wolle. (A. P. 1 862 659 vom 12/4. 1930, ausg. 14/6. 1932.) D r e w s .

M. Franki, Augsburg, Treniien von Gasge.mischen, insbesondere von Luft. Der 
Kalteaustausch zwischen dem abzukiihłenden u. dem zu erwarmenden Gas erfolgt 
in einem Kaltespeicher, weleher mit Eis o. dgl. so gefiillt ist, daB eine moglichst groBe 
Kiihloberflache entsteht. Der Kalteaustausch findet im Umschaltwechselbetrieb statt. 
Die gesamte Anlage wird niiher beschrieben. (Schwed. P. 68 603 vom 15/1. 1926, 
ausg. 17/12. 1929. D. Priorr. 16/1., 3/4., 24/8., 19/9. u. 4/12. 1925.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Einengen von icdsserigcn 
Losungen. Man gibt zu den Extraktionsmitteln organ. Stoffe, die in den Lsgg. ent- 
haltenes W. zu entfernen vermogen. (Belg. P. 356 475 vom 7/12. 1928, ausg. 25/6.
1929. D. Prior. 8/12. 1927.) A l t p e t e r .

A. Jost, Haag, Holland, Krystallisieren in geschlossenen Gefiipen durch Zusatz von 
kleinen harten Stiicken, wie kleinen Steincn oder Metallstiicken. (Belg. P. 360188 
vom 26/4. 1929, Auszug veróff. 23/10. 1929.) M.F. M u l l e r .

N. V. de Bataafsehe Petroleum Mij., Holland, Zerlegen von Flussigkeits- 
gemischen. Die Fil. werden nach dem Gegenstromprinzip mit einem Extraktionsmittel 
behandelt, welches bei yersehiedenen Tempp. einwirkt. Dio Behandlung yon fetten 
Olcn m it A. wird naher beschrieben. (Hierzu vgl. E. P. 355 294; C. 1931. II. 2911.) 
(F. P. 723 984 vom 9/10. 1931, ausg. 18/4. 1932. Holi. Prior. 18/11. 1930.) D r e w s .

E. H. Wenzel, Wauwatosa, V. St. A., Aufbringen von warmeisolierenden Schichten 
auf Wandę o. dgl. Das trockne warmeisolierende Materiał wird in einen auf die zu 
isolierende Mauer.gerichteten Luftstrahl gebracht. In  diesen Strom wird fl. fein ver- 
teilter Leimstoff eingefuhrt. Ais solcher dient z. B. gewóhnliclier Leirn oder Wasser- 
glas. Gegebenenfalls kann den Leimstoffen feuersicheres Materiał, wie As20 3, zugesetzt 
werden, wodurch gleichzeitig ein Schutz der Faserstoffe gegen Ungeziefer erzielt wird. 
Fein Yerteiltes Papier wird ais warmeisolierendes Materiał empfohlen. (Schwed. P. 
68872 vom 5/2. 1927, ausg. 18/2. 1930.) D r e w s .

Refractory and Engineering Corp., New York, iibert. von: Horace N. Clark, 
Bridgewater, V. St. A., Isoliermassen, bestehend aus zweckmaBig geoltcr Mineralwolle 
Kieselgur, Bentonit u. Asbest, z. B. 45—65% geolter Mineralwolle, 10—30% Kieselgur,
11—18% Bentonit u. 5—20% Asbest. (A. P. 1851038 vom 7/1. 1931, ausg. 29/3. 
1932.) K u h l i n g .

Soc. an. Franęaise du Ferodo, Paris, Bremssloffe. 20—25% gepulvertea Pb 
bzw. Gemisehe von gepulvertem u. feinkómigem Pb u. gegebenenfalls anderen zer- 
kleinerten Metallen, wie Cu, GuBeisen, Messing o. dgl. werden mit Abfallfaserstoffen, 
vorzugsweise Asbest, gemischt u. die Misehuńgen unter Zusatz eines geeigneten Bindę-
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mittels geformt. (E. P. 369 506 vom 4/8. 1931, ausg. 14/4. 1932. P. Prior. 7/8. 1930. 
Zus. zu E. P. 264 471; C. 1927. I. 2704.) K u h l i n o .

Carl Bohler, Dresden, Verfahren zur Herstellung von harten, unloslichen und un- 
schmelzbarcn Ozydationsprodukten, dad. gek., daB man Zucker odor zuckerahnlicho 
Kohlehydrale mit Amnwnium-, Kalium- odor Nalriumpersulfat erhitzt, gegebenenfalls 
in Ggw. von pulverigen u. faserigen organ. u. anorgan. Fullstoffen u. unter Druck. — 
Z. B. lost man 50 Teile Rohrzucker in 50 Teilen 50%ig. A. u. yersetzt mit 3 Teilon 
Ammoniumpersulfat. Nach Eindampfen der Lsg. erhitzt man den Riiekstand auf 
uber 180°, wobei man eine wasserunlósliche, kohleahnliche M. erhalt. Mit den Lsgg. 
kann man auch Asbestgewebo oder Fiillstoffe triinken, trocknen u. unter Druck u. 
Hitzo formen, z. B. zu Bremskorpem o. dgl. (D. R. P. 552 380 KI. 39b vom 8/12.1929, 
ausg. 13/6. 1932.) S a r r e .

m. Elektrotechnik.
N. Bogoroditzki, ZJnlersucliung der Eigenscliaften von Marmor der USSR. Dio 

untersuchten russ. Marmorsorten entsprechen den Anforderungen der Elektrotechnik. 
Es wird vorgesclilagen, Marmor fiir elektrotechn. Anwendung auf Abwesenheit von 
leitenden Einschliissen, auf Vol.-Widcrstand, Hygroskopizitat, mcchan. Festigkcit 
beim Biegen u. mechan. Yerarbeitungsfahigkeit zu untersuchen. (Minerał. Rohstoffe 
[russ.: Mineralnoje Ssyrje] 6. 720—28. 1931.) ScHONFELD.

Kurt Zerwick, Plaslische Kóhle mit besonderer Beriicksichtigung der Fabrikation 
ton Kohlebiirsten. Zur Systematik der Fabrikation kiinstlicher Schlcifkontaktkohlen. 
Ansprueho an den Kollektor. Dio Rekrystallisation des Kohlenstoffs aus dem Gasraum 
fiihrt erst zu einem endgultigen Graphit. Literatur. (Piast. Massen 1. 225—27. 2. 9—13. 
28—30. 71—73. 89—91. Mai 1932. Immendingen.) KÓNIG.

Sakae Makio, Charakteristiken non Bleiakkumulatoren unter hohem atmosplia- 
rischem Druck. II. Anderung der Plaltenkapazitaten der negativen und positiven Platten 
unter einem Druck von 110 at. (Vgl. C. 1931. I. 2593.) Die Kapazitatsstcigcrung der 
negatiyen Platten unter 110 a t Druck gegonuber der Kapazitat unter n. Druck nimmt 
mit steigehder Entladungsgeschwindigkeit zu (bei Entladung in 10 Stdn. 6,1%, bei 
Entladung in 10 Min. 33,1%), umgekehrt verhalt sich die Kapazitatssteigerung der 
positiven Platten unter Druck (bei Entladung in 10 Stdn. 13,5%, bei Entladung in 
30 Min. 8,0%). Dio Kapazitatsanderung der negatiyen Platten bei yorschiedenen 
Entladungsgeschwindigkeiton ist unter 110 a t Druck geringer ais bei n. Druck, wahrend 
sio bei den positiyen Platten etwa dieselbe ist wic bei n. Druck. (Journ. Soc. chem. 
Ind., Japan [Suppl.] 35. 171B—72B. April 1932.) R. K. M u l l e r .

Leopold Prasnik, Ober den Ausbrenworgang der im Vakuum gegliihlen Driihle. II. 
(I. ygl. C. 1931. II. 3369.) Erganzungen zu I., ferner numer. Anwcndungen auf W- 
Drahtc. (Ztschr. Physik 75. 417—20. 6/4. 1932. Ujpest b. Budapest, Vors.-Abt. Tungs
ram d. Vereinigt. Elektrizitatswerko A.-G.) S k a l i k s .

General Zeolite Co., Chicago, iibert. von: Robert H. Kean, Chicago, Elektro- 
osmotische Reinigung von Flussigkeiten. Der in seinen Einzelheiten naher boschricbene 
App. bestcht aus einem Raum fiir die Bohandlung der FU., einer Vorr. fiir die Zu- u. Ab- 
leitung derselben u. durchlassigen, dio Wandungen des Raumes bildenden Diaphragmen. 
Die Elektroden sind so dicht an don AuBenwandungen der Diaphragmen angebracht, 
daB infolge Capillarwrkg. eine Fl.-Schicht von merklich gróBercr Hohe, ais sio in dem 
genannten Raum yorhanden ist, zwischen der AuBenwandung u. den Elektroden ent
steht. (A. P. 1860 676 vom 25/10. 1928, ausg. 31/5. 1932.) Diiews.

C. Conradty, Niirnberg, Anodę fu r  Ekktrolysezellen mit vertikal angeordneten 
Elektroden, dad. gek., daB der Querschnitt von Einzelanoden, aus welchen die Anodę 
zusammengesetzt ist, Spitz- u. Stumpfwinkel aufweist u. die Einzelanoden derartig 
angeordnet sind, daB die schragen Trcnnflachen derselben sich gegenseitig iiberlappen.
— Der Quersehnitt der Einzelanoden kann z. B. trapez- oder rhomboidformig sein. 
Bei den bekannten Elektrolysezellen, bei denen die Anodę aus mehreren senkreeht 
angeordneten Einzelelektroden besteht, tr itt  an den Stellen, an denen der Kathode 
keine Anodenflache gegeniibersteht u. infolgedessen keine Ionenwanderung stattfindet, 
eine Zerstórung des Diaphragmas durch Bldg. freier Sauro oin. Durch die yorgeschlagene 
Ausbldg. u. Anordnung der Einzelanoden soli eine lokale Saurebldg. yermieden werden. 
AuBerdem wird die Badspannung infolge der VergróBerung der Anodenoberflache

97*
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yerringert. (ScllWZ. P. 153187 vom 5/2. 1931, ausg. 16/3. 1932. D. Prior. 23/7.
1930.) G e i s z l e r . 

Bamag-Meguin A.-G., Berlin, Hochfreąuenzelektrode fiir Ozongeneratoren. Ein
Rohr aus dielektr. Materiał ist von einem EiuCeren Leiter spiralig umwunden, wahrend 
sich im Innern des Rolires gleichfalls ein Leiter befindet. Letzterer besteht aus einem 
Metalldraht o. dgl., welclier sich von einem Ende der Elektrode zum andern erstreekt. 
Der Draht ist yon einem fl., festen, gelatinosen oder pulverfórmigen Isolationsmittel 
derart umgeben, daB letzteres einen Bestandteil der Elektrode bildet. (E. P. 372 947 
vom 11/5. 1931, ausg. 9/6. 1932. D . Prior. 25/4. 1931.) D r e w s .

Gustav Adolf Neubauer, Hamburg-Billstedt, Fullstoff fu r  Prepkórper. Die Ver- 
wendung von gemahlenen Kaffeesehalen ais Fullstoff bei der Herst. von PreBkorpern, 
insbesondere dektr. Isolierkórpem oder FuBboden. — Infolge des geringen Schiitt- 
gewichtes der M. kommt man bei den PreBformen mit geringem Fiillraum aus, so daB 
an den Formabmessungen gespart werden kann. (D. R. P. 552 082 KI. 21e vom 5/3.
1931. ausg. 9/6. 1932.) G e i s z l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Carlos Thode und
Adolf Benischek, Offenbach a. M.), Isoliermassen fiir Isolierbander u. KabelyerguB- 
massen, Kabeltrankmassen usw., bestehend aus naturlichen oder kunstlichen Harzen 
oder harzahnlichen Kórpern unter Zusatz von fi. synthet. Weichhaltungsmitteln. — 
Ais besonders yorteilhaft hat sich der Zusatz von fl. Triarylphosphaten, z. B. fl. Tri- 
kresjdphosphaten, erwiesen, die die Brennbarkeit des Gemisches wesentlich herabsetzen. 
Die Isolicrmassen sind dauernd elast. u. klcbefertig. (D. R. P. 550129 KI. 21c vom 
8/5. 1925, ausg. 11/5. 1932.) G e i s z l e r .

Western Electric Co. Inc., New York, tibert. yon: Henry L. Ward, Illinois, 
Hartkautschukgegenstdnde. Man impragniert Fasern, insbesondere Papier mit Kautschuk, 
seinen Lsgg. oder insbesondere Dispersionen, die Yulkanisiermittel u. Beschleuniger 
enthalten, trocknet, schichtet die impragnierten Massen aufeinander, preBt u. yulkani- 
siert. Verwendung ais Isoliermaterial. (A. P. 1861945 yom 9/8. 1924, ausg. 7/6.
1932.) P a n k ó w . 

Einstein’s Electro Chemical Process Ltd., London, ubert. von: Kazimierz
Baranowski, Paris, Elektrisch hit ende Uberziige auf nicht metallischen Gegenstanden. 
Fein gopulyerte Kohle wird mit einer mit W. misehbaren, aber niedriger ais W. sd. Fl., 
z. B. A., gemischt, W. zugesetzt, bis zur Verfluchtigung der niedriger sd. Fl. gekocht 
u. Wasserglas hinzugefiigt. Die erhaltliche M. wird auf die leitend zu machenden Gegen- 
stande aufgestrichen. (A. P. 1850 738 yom 29/10. 1928, ausg. 22/3. 1932. E. Prior. 
21/12. 1927.) KUHLIN G.

Maurice-Alcide Scherle, Frankreich, Mittel zur Erhaltung der metallischen Ober
flache auf Kontakten bei elektrischen Apparalen, bestehend aus einer Mischung von 
animal. oder (u.) vegetabil. Olen u. einem Losungsm., wie z. B. Bzl. (F. P. 722 706 
yom 9/9. 1931, ausg. 24/3. 1932.) R i c h t e r .

C. H. F. Muller A.-G., Hamburg (Erfinder: H. Halberstadt), Elektronenróhre 
mit zwei oder mehreren geeignet geformten Gitterelektroden, welche aus yoneinander 
isolierten Drahten bestehen, dad. gek., daB die das Gitter bildenden Drahte yon
einander mittels fester Schichten, z. B. Oxydschichten, isoliert sind, welche den gegen- 
seitigen Abstand der Drahte siehern. (Schwed. P. 68 863 vom 21/2. 1928, ausg. 18/2. 
1930. Oe. Prior. 22/2. 1927.) DREWS.

Allgemeine Elektricitats-Ges., Berlin (Erfinder: W#. D. Coolidge), Kathoden- 
strahlrdhre. Die beiden Entladungsraume sind durch eine Zwischenelektrode yer- 
bunden. (Schwed. P. 68 975 yom 24/12. 1928, ausg. 4/3. 1930. A. Prior. 31/12.
1927.) D r e w s .

N. V. Philips’ Gloeilampenfabrieken, Eindhoven (Erfinder: G. Holst), Ent- 
ladungsrohr mit Gliihkathode und GasfuUung. Das insbesondere ais Gleichrichter ver- 
wendete Entladungsrohr enthalt eine ais Gliihkathode ausgebildete Hilfskathode. 
(Schwed. P. 68 811 vom 29/3.1928, ausg. 11/2.1930. Holi. Prior. 11/4.1927.) D r e w s .

N. V. Philips’ Gloeilampenfabrieken, Eindhoven, Holland (Erfinder: Jan 
Hendrik de Boer und Kareł Marinus van Gessel, Eindhoven), Elektrische Gliih- 
kathodenentladungsróhre, in der parallel zur Gliihkathode ein mindestens teilweise aus 
einem Fangstoff bestehender Leiter geschaltet ist, dad. gek., daB dieser Fangstoff aus 
einem Stoff besteht, der sich bei hóherer Temp. ohne wahrnehmbare Verdampfung mit 
Gasruckstanden oder Gasyerunreinigungen yerbinden kann. — Ais geeignetes Materiał 
fiir den Leiter wird Zr empfohlen, das einen liohen spezif. elektr. ^Viderstand besitzt.
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Die wahrend des Betriebes der Róhre freiwerdenden Gasverunreinigungen oder Gas- 
riickstando werden in einfacher Weise unschadlich gemacht. (D. R. P. 551532 KI. 21" 
vom 7/12. 1929, ausg. 2/6. 1932. Holi. Prior. 15/12. 1928.) G e i s z l e r .

New Proeess Metals Corp., Newark, ubcrt. von: Henry Miller, Newark, Enl- 
ferneii von Gasen aus geschlossenen Behaltern, u'ie Radiorohren o. dgl. Man yerwendet 
eine Legierung von Co u. anderen Metallen,'wie Fe, Al, Mg, dio auBerdem noch Nitrido 
u. Suboxyde von seltenen Erdmetallen enthalt. (A. P. 1864 084 vom 15/4.1926, 
ausg. 21/6. 1932.) D r e w s .

V. Anorganische Industrie.
Bruno Waeser, Apparalurfragen der Stickstoffinduslrie. I. Ammoniakverbrennungs- 

elemenle. Uberblick mit Besehreibung von eigenen Verss. mit groBen 0 2-tlberschussen 
u. mit NH3-Luftgemisch m it 14,2% NH3. (Chem. Fabrik 5. 209— 15. 15/6. 
1932.) R . K . M u l l e r .

Bruno Waeser, Apparalurfragen der Sticksloffindustrie. II. Synthese.rohre.
(I. ygl. yorst. Ref.) Konstruktionseinzelheiten einiger Typcn. Starkę Gasdurchwirbe- 
lung im Synthesorohr beeinfluBt nicht nur den Warmeaustausch, sondern auch dio
Ausbeutc gunstig. (Chem. Fabrik 5. 222—25. 22/6. 1932.) R. K. M u l l e r .

Bruno Waeser, Apparaturfragen der Sticksioffinduslrie. I II . Kompressoren. 
(II. ygl. yorst. Ref.) Uberblick iiber einige Typen von Kompressoren u. Druckelektro- 
lysouren. (Chem. Fabrik 5 . 248— 50. 266— 67. 273— 76. 27/7. 1932.) R. K. MULLER.

E. S. Kronman, Wahl der Rohstoffe beim Schmelzen von Wasserglas. Es wird ge- 
zeigt, daB Na2S04 nicht immer fiir die Wasserglasfabrikation geeignet ist. Um die 
Eignung der Rohstoffe fiir die Wasserglasfabrikation festzustellen, muB nicht nur 
der Fe20 3-Geh., sondern auch der Geh. an A120 3, CaO u. MgO bestimmt werden. 
(Minerał. Rohstoffe [russ.: Mineralnoje Ssyrje] 6 . 742—44. 1931.) S c h o n f e l d .

Hans Hadert, Modeme Ru filier stellung. Besehreibung der neueren Ofenkon- 
struktionen. (Chem.-Ztg. 56. 349—51. 4/5. 1932. Berlin.)' S c h u s t e r .

Werner Esch, Modeme RufSherstellung. Erganzungen zu yorst. ref. Arbeit bzgl. 
Eigg. u. Verwendung von GasruB mit besonderer Beriieksichtigung seiner Bedeutung 
fiir die Gummiindustrio. (Chem.-Ztg. 56. 453—54. 8/6. 1932. Hamburg.) SCHUSTER.

G. Pastonesi, Die Wasserelektrolyse und die Fauserzelle. Ankniipfend an dio 
Vorteile der elektrolyt. H»- u. Oj-Gewinnung im allgemeinen gibt Vf. eine Darst. der 
besonderen Vorziige der FA U SER -Zelle (vgl. C. 1926. I. 1870. 1928. II. 1367), bei der 
durch die Anordnung eines Asbestdiaphragmas um jede Einzelelektrode die Mischung 
der Gaso yerhindert u. zugleich m it Hilfe der entwickelten Gase selbst fiir raschen 
Fl.-Umlauf Sorgo getragen wird. Vf. beschreibt die Einzelheiten der Konstruktion 
u. berechnet die Kosten einer Anlage u. des gewonnenen H, in Abhangigkeit von Strom- 
preis u. Stromart. Die gewonnenen Gase haben eino Reinheit von 99,6—99,9%- (In- 
dustria chimica 7. 583—90. M ai 1932. Mailand.) R . K. Mu l l e r .

— , Kochsalz. I. Słeijisalzbergbau. Besehreibung der NaCl-Gewinnung im Salz- 
bergwerk von Winsford, Cheshire. (Ind. Chcmist chem. Manufacturer 8. 225—28. 
Juni 1932.) R. K. M i j x l e r .

Hooker Electrochemical Co., New York, iibert. von: Walter S. Beanblossom, 
Niagara Falls, Herslellung von Thionylchlorid. H2SO, wird mit SC12 u. Cl2 behandelt. 
Das SOCl2 wird aus dem Rk.-Gemisch durch Dest. entfernt. (A. P. 1861900 vom 
10/4. 1030, ausg. 7/6. 1932.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Sckmelzflufielektrolyse von 
waiserfreien Cliloriden, besonders MgCl2 u. CaCl2, bei der das anod. frei werdende Cl2 
zur Herst. von wasserfreien Chloriden wieder yerwendet wird. Um eine Verunreinigung 
des Elektrolyten mit im Chlorgas suspendierten Teilchen (FeCl3 u. A1C13) zu yermeiden, 
reinigt man das Cl2 durch Filtration, z. B. in Asbcstfiltcrn, oder auf elektr. Wege. 
(F. P. 725 379 vom 28/10. 1931, ausg. 11/5. 1932. D. Prior. 12/11. 1930.) G e i s z l e r .

Chemische Fabrik Buckau, Ammendorf, und Erich Muller, Dresden, Zerlegung 
der bei der Elektrolyse von Chloriden nach dem Quecksilber-Verfahren enłstehenden Alkali- 
oder Erdalkalianialgame mit Hilfe die Zerlegung beschleunigender Metalle, 1. dad. 
gek., daB diese Metalle sich in elektr. leitender Yerb. mit der Lauge (bzw. mit dem W.) 
u. dem Hg befinden, eine unmittelbare Beriihrung der von der Lauge (bzw. dem W.) 
bespulten Teile der Metalle mit dem Amalgam aber nicht stattfindet. — 2. dad. gek.,
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daB das Amalgam bzw. Hg u. die Lauge bzw. das W. im Gegenstrom durch einen 
langen kastenfórmigen Behalter gefiihrt werden, u. daB innerhalb der Lauge bzw. 
des W. langs u. obcrhalb des Amalgams bzw. Hg ein Metallblech, -netz o. dgl. an- 
geordnet wird, wclches arn Austragsende des Behalters in das amalgamfreie Hg taucht. —
з. dad. gek., daB von den innerhalb der Lauge bzw. des W. angeordneten metali. Gegen- 
standen an mehrcren Stollen metali. Fortsatze in das Amalgam tauehen, diese F ort
satze aber durch isolierendo Stoffe vor der gleichzeitigen Beruhrung mit dcm Amalgam
и. der Lauge geschiitzt sind. (D. R. P. 551 944 KI. 121 vom 21/5. 1930, ausg. 8/6.
1932.) D r e w s .

L’Auxiliaire des Chemins de Fer et de 1’Industrie, Frankreich, Seinigen 
vcm Chlorgas fiir Sterilisierzwcckc von Staub, fl. Anteilen u. Feuchtigkeit unter Durch- 
leiten zunachst durch ein Filtcr von inerten Stoffen, das die fl. u. festen in dem Gas 
suspendierten Teilchcn zuriickhalt, u. darauf durch ein Adsorptionsmittel, wie Silicagel, 
das die Feuchtigkeit aus dcm Gas entfernt. Dazu mchrere Abb. (F. P. 721 057 vom 
4/8. 1931, ausg. 27/2. 1932.) M . F. M u l l e r .

I. G. Schtscherbakow und D. M. Libina, U.S.S.R., Verfahren zur Darstellung 
bon Hydroxylamin. Salpctersaure wird in Ggw. von H2S04 unter Anwendung einer 
Hg-Kathode bei einer Anfangskonz. 0,8—1,0, einer Temp. von 14 bis 16° u. einer 
Stromdichte bis zu 0,2 Amp. elektrolyt. reduziert. Nach Beendigung der R k . wird 
das gebildete H ,,N0-S03H hydrolysiert u. das Hydroxylamin in ublicher Weise isoliert. 
(Russ. P. 23 375 vom 28/6. 1928, ausg. 31/10. 1931.) R i c h t e r .

Johana Sebastian Ohlendieck-Dolge, Dortmund-Eving (Erfinder: Wilhelm 
Gluud und Walter Klempt, Dortmund-Eving), Herstellung eines fiir synthetischc 
Zwecke geeigneten Wasserstoffs bzw. Stickstoff-Wasserstoffgcmisches aus einem aus 
Kokercigas durch Spaltung entstandenen CO-H2-Gemisch, 1. dad. gek., daB das Gas 
nach Verlassen des Spaltofens u. nach erfolgter, an sich bekannter Umsetzung des 
CO zu C02 nur auf 150—300° herabgekiihlt u. bei dieser Temp. iiber Eisenoxydhydrat- 
massen gegebenenfalls unter Druck geleitet wird. — 2. gek. durch die Verwendung 
von alkalisierten Reinigungsmassen. (D. R. P. 553233 KI. 12i vom 17/8. 1927, ausg. 
23/6. 1932.) D r e w s .

Soc. Belge de l’Azote, Soc. an., Ougree, Belgien, Amnumiaksynthcse. Ver- 
unreinigungen, z. B. CO u. 0 2 cnthaltendes Frischgas wird in ublicher Weise an der 
AuBenseite des Kontaktraumes yorgewarmt, durch einen Katalysator, welcher an 
der Innenseite des Kontaktraumes fur die Ammoniaksyntheso angeordnet ist u. in 
endotherm. Rk. dio verunreinigenden Gase unschadlich macht, u. schlieBlich in den 
Kontaktraum fiir dio NH3-Synthese geleitet. (Holi. P. 26 866 vom 1/3. 1929, ausg. 
15/6. 1932. F. Prior. 2/3. 1928.) K u h l i n g .

Soc. An. Appareils et Evaporateurs Kestner, Lille, Konzentrieren von Salpeter- 
siiure. Die Konz. erfolgt in Ggw. von II2SO.,, wobci der erforderliche WarmezuschuB 
durch W.-Dampf geliefert wird. Die anschlieBende Konz. der Ruckstands-H2SOi 
wird in mehreren Stufen yorgenommen. Der hierbei in einer der Stufen anfallendc 
W.-Dampf dient, gegebenenfalls nach vorhergehender tlberhitzung, zur Dest. der 
H N 03. (F. P. 720 770 yom 4/11. 1930, ausg. 24/2. 1932.) D r e w s .

Stockholms Superfosfat Fabriks Aktiebolag, Stockholm (Erfinder: G. Fauser), 
Herstellung von konzentrierter Salpelersaure durch katalyt. Verbreiuiung yon Ammoniak, 
wobei dio Gaso vor der Verbrennung yerdichtet u. nach der Verbrennung abgckiihlt 
werden, dad. gek., daB die Gaso nach der Verbrennung in einem Kiihlapp. mit groBer 
Warmeubcrtragungsoberflachc u. geringem Vol. fiir das abgeschiedene Rk.-W. schnell 
abgckiihlt u. ansehlieflend so lange weiter gekiihlt werden, bis sich N20 ;| in fl. Form 
abscheidet. Dieses wird mit W. oder mit verd. H N 03 in einer Kolonne in Rk. gebracht, 
doren untererTeil zum Austreiben der in der Saure gel. nitrosen Gasc dient. (Schwed. P.
68 957 yom 28/12. 1926, ausg. 4/3. 1930.) D r e w s .

N. V. de Bataafsche Petroleum Mij., Haag, iibert. von: Martin de Sims, Emery- 
ville, Herstellung von Wassersloff und Kohlenoxyd. CH4 oder andore gecignete, in der 
Natur Yorkommende Gase werden bei erhohten Tempp. yon z. B. 950—1000° iiber 
Metalloxyde geleitet, welche bei den Rk.-Bedingungen leicht reduzierbar sind, wie z. B. 
ZnO. Die entstandenen gasfórmigen Prodd. enthalten das Zn in Form yon Dampf. 
Es wird durch Kondensation abgetrcnnt u. nach der Oxydation in den Kreislauf zu- 
ruckgefuhrt. (E. P. 373 701 yom 20/3. 1931, ausg. 23/6. 1932. A. Prior. 24/3.
1930.) D r e w s .
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Ćdouard Urbain, Paris, Gewinnung von Kaliummagnesiumcarbonat. Man JfiBt 
ein Gemisch von Sylvinit, MgC03 u. NH4HC03 in Ggw. von zur Lsg. der Chloride aus- 
reichenden Mengen von W. reagieren, welches mit C02 gesatt. ist. Die nach der Ab
trennung des K-Mg-Carbonats zuriickbleibenden Mutterlaugen werden nach dem 
SoIvayverf. zur Gewinnung yon Soda verarbeitet. Die Anwesenheit des NH4C1 stort 
hierbei nicht. Ist das NaHC03 abgeschicden, so laBt sich aus der Mutterlauge das 
XH,C1 durch Abkuhlen auf ca. 5° gewinnen. Die nunmehr anfallende Mutterlauge 
dient zur Lsg. weiterer Mengen von Sylvinit. (F. P. 725 818 vom 14/1. 1931, ausg. 
18/5. 1932.) D r e w s .

W. I. Ssokolow, U.S.S.R., Verfahren zum Reinigen der Kuhlgcfa/Sc, in denen beim 
Ammoniaksodaprozep das Ammoniumchlorid ausgeschieden wird. Die an den Wandcn 
der KiihlgefaBe anhaftenden NaCl-MgC03-Na2C03-Krystalle werden durch Behand- 
lung mit einer NH4Cl-haltigen Lsg. bei Kochtemp. entfernt. (Russ. P. 23 385 vom 
8/6. 1930, ausg. 31/10. 1931.) R i c h t e r .

I. G. Farbenindustrie A.-G., Frankfurt a. M., Herstellung von wasserfreiem 
Magnesiumchlorid oder dieses enthaltenden Salzgemischcn. Formstucke aus den ent- 
sprechendon Oxyden, Kohle u. ais Bindemittel dienender MgCl2-Lsg. werdcn mit Cl 
behandelt. Die aus der Anlage cntweichcnden, HC1 enthaltenden Gase laBt man auf 
eine Suspension von Mg(OH)2 einwirken, so daB eine Lsg. von MgCl2 erhalten wird, 
wclche ais Bindemittel Verwendung findet. (F. P. 725 746 vom 5/11. 1931, ausg. 
17/5. 1932. D . Prior. 2/12. 1930.) D r e w s .

Kali-Chemie A.-G., Berlin (Erfinder: Fritz Crotogino, Neu Staflfurt), Her
stellung von kunstlicliem Magnesit gemaB D . R. P. 545 071 aus Magncsiumcarbonat- 
trihydrat oder bas. Carbonaten des Mg, 1. dad. gck., daB man dieselben in Ggw. von 
XH,HC03 unter Druck erhitzt. — 2. dad. gek., daB man das N H 4HC03 teilweise durch 
XaHC03 bzw. KHC03 ersetzt. — 3. dad. gek., daB Gemische von NH4HC03 mit 
(NH,)2C03 bzw. Na2C03 bzw. K2C03 verwcndet werden. (D. R. P. 552 738 KI. 12 m 
vom 8/6. 1929, ausg. 16/6. 1932. Zus. zu D. R. P. 545 071; C. 1932. I. 2219.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., ubert. von: Carl Eyer, 
Ludwigshafen a. Rli., Fesles Calciumnitrat. Hochkonz. Lsgg. von Ca(N03)2 werden 
auf bewegte Flachen, z. B. in Drehung befindliche Trommeln, Walzen o. dgl. auf- 
gebracht, welche z. B. mittels Verbrennungsgase auf Tempp. von 200 bis 250° erhalten 
werden. Dio Erzeugnisse sind prakt. wasserfrei. (A. P. 1 849 082 vom 20/11. 1925, 
ausg. 15/3. 1932. D. Prior. 4/12. 1924.) K u h l i n g .

L’Azote Franęais, Frankreich, Herstellung von Calciumnitrat aus nilrosen Gasen. 
Man laBt aus dem Lichtbogen oder aus der NH3-0.vydation stammende nitrose Gase, 
dio gegebenenfalls feucht sein konnen, auf geloschten Kalk einwirken. D e r Yerwendeto 
gekórnte geloschte Kalk wird. bei ein wenig unterhalb 100° liegender Temp. getrocknet 
u. gelangt sodann ohne weitere Vorbehandlung in die Absorptionsanlage. D ie  Temp. 
der nitrosen Gase wird fortsclireitcnd in dem MaBe erniedrigt, ais sie auf den frischesten 
Kalk einwirkt, so daB ein Schmclzen des bas. Nitrat-Nitritgemisches, wclchcs erst 
allmahlich in N itrat ubergeht, vermieden wird. Man laBt zu diesem Zwecke den 
frischen Kalk mit den bereits erschopften nitrosen Gasen reagieren, wobei Tempp. 
von ca. 180° eingehalten werdcn. In dem MaBe, wie der Kalk in N itrat ubergeht, setzt 
man ihn der Einw. immer konzentrierterer u. heiBercr Gase aus. Die Temp. kann 
hierbei bis 350° anstcigen. (F. P. 727 698 vom 14/2. 1931, ausg. 22/6. 1932.) D r e w s .

Pure Calcium Products Co., Pittsburgh, ubert. von: John W. Church, Carnegic, 
und Harvey G. Elledge, Painesville, Ohio, Gewinnung i•on Schlammkreide. Das bei 
der Rk. zwischen Ca(OH)2 u. Na2C03 erhalteno Prod. weist gewóhnlich noch einen 
Geh. von Ca(OH)2 u. NaOH auf. Zur Beseitigung dcsselbcn wird das Rk.-Prod. mit 
C02 u. anschlicBcnd mit Erdalkalichlorid behandelt. Das entstandene NaCl wird so
dann durch Waschen aus der M. entfernt. (A. P. 1862176 vom 12/6. 1929, ausg. 
7/6. 1932.) D r e w s .

Deutsche Gold- und Silber-Scheideanstalt vorm. Roessler, Frankfurt a. M. 
(Erfinder: Kurt Andrich, Neu-Iscnburg), Zerlegung von Kaliumkobaltnitrit in 1. N itrit 
u. Co-Hydrat durch Behandeln des K-Co-Nitrits mit Hydroxyden u./oder Carbonaten 
der Alkalien u./oder Erdalkalien bei erhohten Tempp. in Ggw. von W., 1. dad. gek., 
daB die Behandlung bei Tempp. oberhalb 100° durchgefuhrt wird. — 2. dad. gek., 
daB die Behandlung in Ggw. von zusatzlichen, den Siedepunkt der Umsetzungsfl. 
erhóhenden, leicht 1. Stoffen, wie z. B. Nitriten, durchgefiihrt wird. — 3. dad. gek., 
daB in Ggw. nur so geringer W.-Mengen gearbeitet wird, daB durch das bei der Behand-
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lung entstehende, I. N itrit der Kp. der Umsetzungsfl. erlioht, z. B. auf Tempp. yon 
120—130°, heraufgesetzt wird. — 4. dad. gek., dafl die Behandlung in geschlossenen 
GefśiBen, zweckmaBig bei etwa 150° nicht iibersteigendcn Tempp. durchgefuhrt wird. — 
5. dad. gek., daB neben oder an Stelle von Hydroxyden u. /oder Carbonaten der Alkalien 
u./oder Erdalkalien Bicarbonatc verwendet werden, zweckmiiBig unter allmahlicher 
Steigerung der Temp. u. Abblasen des in Freiheit gesetzten C02- (D. R. P. 551 865 
KI. 12 i vom 22/7. 1931, ausg. 6/6. 1932.) D r e w s .

R. Banco, D er M agnesit u n d  se ine V erarb e itu n g . D rcsden  u . L eipzig : S te in k o p ff 1932.
(64 S.) 8°. —  T echnische F o rts c h r ittsb e r ic h te . B d . 28. M. 5.— ; gcb. M. 5.80.

VI. Glas; Keramik; Zement; Baustoffe.
G. R. Shelton und H. H. Holscher, Freiwerdende Gase bei Erhiłzung von Handels- 

fcldspal im Valcuum. In  19 Proben von Handelsfeldspat wurden die Anteile von 
H20-Dampf u. sauren Gasen bestimmt, die bei Erhitzung im Vakuum von 400 bis 1000° 
in Stufen von 100 zu 100° frei werden. H 20-Dampf beginnt bald nach Erreichung 
der Trockentcmp. zu entweichen bis zu einem Maximum zwischen 800—900°. Die 
Entw. saurer Gase fangt bei 500° an, die Entw.-Gcschwindigkeit wachst schnell 
zwischen 600—900°. Es wurde kein H 2 u. nur kleine Mengen CO gefunden. Bei 1000° 
bestehen die Gase gewichtsmaBig zu 32—96°/0 aus H20-Dampf, zu 0—59% aus sauren 
Gasen u. zu 0—36% aus unabsorbierten Giasen. (Burcau Standards Journ. Res. 8- 
347—56. Marz 1932. Washington.) WOECKEL.

B. Spitta, Ober das Engobieren. Betricbsanweisungen. (Keram. Rdscli. 40. 293 
bis 294. 9/6. 1932.) S a l m a n g .

G. Jakó, Engobefarben aus dem Arbeitston fu r  Topferware. Zur Verbinderung des 
Abblatterns der Engobe stellt man sie aus demselben Ton her wie die Masse selbst. 
Vf. gibt Versatze fur farbige Engoben an. (Keram.Rdscli.40.357—59. 14/7.1932.) S a l m .

—, JSIattglasuren und Matłierungsmdglichkeitm. Betriebsanweisungen. (Keram. 
Rdscli. 40. 360—62. 14/7. 1932.) S a l m a n g .

H. I. Karmaus, Emailfehler ais Konstruktionsfehler der Bohware. (Sprechsaal
Keramik, Glas, Email 65. 494—96. 516— 18. 7/7. 1932.) SALMANG.

L. Vielhaber, Fischschuppen. Fischschuppen sind ausgesprungene Stellen aus 
Deckemails, die oft erst im Gebrauch auftreten. Diese Stellen liaben die Form von 
Halbkreisen. An der geraden Scite ist das Loch ani ticfsten. Sie treten bei beiderseits 
emaillierten Blechen meist nur auf der schwacheren Emailseite auf. Die Fischschuppen 
sind offenbar durch starken inneren Druck entstanden. Spannungen im Email 
scheiden ais Ursachen der Fischschuppen aus. Vf. teilt die Ansicht einiger Fachleute, 
daB beim Beizen okkludierter H  dic Ursache darstellt. Fiillt man ein beiderseits 
emailliertes GefaB mit HC1, so treten auBen Fischschuppen auf. H  kann bekanntlich 
von Fe bis zu 70 at Druck aufgenommen u. bei Luftdruck darin festgehalten werden. 
Diese H-Aufnahme findet beim Beizen statt. Der H  wird spiiter plotzlich austreten. 
Bei emaillierten Stucken aus verschiedenen Blechen ist oft versch iedene Eignung 
zum Beizen beobachtet worden. Dem entspricht die verschieden starkę Neigung zur 
Fischschuppenbldg. Vermchrto Bldg. in leicht schmelzenden Blcchgrundcmails ist 
darauf zuruckzufuhren, daB das dichte Grundemail H zuruckhalt, bis er durchbricht.
(Emailwaren-Ind. 9. 91—94. 17/3. 1932.) SALMANG.

B. S. Schwetzow, Die Abschichlung von Glas bei dessen Erslarrung. An 9 Glasern 
verschicdener Zus. wurde festgestellt, daB bei der ErBtarrung dio D. u. Zus. im unteren 
u. oberen Teil der Glasmasse merklich verschieden sind. (Buli. Acad. SciencesU.R. S. S. 
[russ.: Iswestija Akademii Nauk S. S. S. R.] [7] 1931- 1141—50.) S c h o n f e l d .

Fr. Salaąuarda, Vorgange bei der Ldulcrung des Glases mit Arsenik. 3 Wasser- 
glaser mit verschiedenen As-Gehh. wurden oxydiercnd, indifferent u. reduzierend 
geschmolzen. As wurde nur bei oxydierend geschmolzenem Glas nicht metali, ab- 
geschieden. Der Geli. an As20 5 in %  vom Geh. an As betrug bei reduzierend ge- 
schmolzcnem Glas 61—66%, bei indifferent geschmolzenem 73—78% u. bei oxy- 
dierend geschmolzenem 91—94,5%. Glaser m it der mittleren As-Konzi enthielten 
unerklarlicher Weise ein Minimum des As20 6-Geh. Die Schmelzverluste an As be- 
trugen bei Oxydation 13—19%, bei indifferenter Flamme 27—35% u. bei Red. 
48—56%. Oxvdierend geschmolzene Glaser lautertcn normal, dic iibrigen ungeniigend. 
Offenbar zerfallt auch im Glase As20 3 in As20 5 u. As, wclches sich bei Oj-Żufuhr zu
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As20 3 oxydiercn kann. Auf ersterer Rk. beruht wahrschcinlich die Abschcidung von 
As in Glasem. (Sprechsaal, Keramik, Glas, Email 65. 492—94. 514— 15. 7/7. 1932. 
Berlin-Zehlendorf, Sendlinger Opt. Glaswerke.) S a l m a n g .

— , Bdriebsversuche mit kleinen Borsduremengen im Glas. Bericlit iiber meist 
giinstige Betriebsverss. (Keram. Rdsch. 40. 375—76. 21/7. 1932.) SALMANG.

William Kalb, Anweisungen zur Erzeugung von goldgeibem Glas. Gelbglas durch S, 
Mn, kohlehaltige Stoffe, AgCl mit Betriebsvorschxiften. (Ceramic Ind. 20. 14. 38. 
Juli 1932.) S a l m a n g .

— , Sicherheitsglas. TYo und wie stellt man es Tierl Angaben iiber das Glas der 
T r i p l e x  S a f e t y  G l a s s  Co. L t d . (Munic. Engin. Sanit. Rcc. munic. Motor 89. 
623. 2/6.1932.) H. S c h m id t .

Burrows Moore, Geschmolzene Kieselsdure. (Trans, ceramic Soc. 31. 217—41. 
Juni 1932. — C. 1931. II. 2375.) S a l m a n g .

M. W. Flerow, Die Veranderung der Homogenitdt von Porzellanmassen beim Pressen 
in der Fillerpresse, Durcharbeiten und Formgeben. Vf. zeigt, dali versekiedene Teile 
desselbcn Gegenstandes verschicdene Homogenitat aufweisen, was nur durch dic 
jctzt fehlcnde systemat. Bearbeitung der einzelnen Stadien der Aufbereitung u. Form- 
gebung verhiitet werden kann. (Ber. Dtsch. keram. Ges. 13. 257—68. Juni 1932. 
Leningrad.) SALMANG.

— , Bauzil, Abbau, vorldufige Aufbereitung und Herstellung von Steinen. (Brit. 
Clayworker 41. 90—91. 15/6. 1932.) SALMANG.

R. Rieke und H. Thurnauer, Uber den Einflup eines Specksteinzusatzes auf das 
Brennverhalten und einige technisch wichtige Eigenschaflen von reinem Kaolin. Der 
Kegelschmelzpunkt sinkt bis zu einem Minimum von SK 9 bei 70% Speckstein u. 
steigt zum Kegelschmelzpunkt 18 bei reinem Speckstein. Entsprechend andem sich 
die Sinterungstempp. Sinterungs- u. Schmelztempp. riicken mit steigendem Speck- 
steingeh. immer naher zusammcn, um bei 50—70% Speckstein fast zusammenzufallcn. 
Hier liegt das niedrigst schmelzende Eutektikum im System MgO—A120 3—Si02. 
Die starkste Zunahmc der Schwindung liegt bei kaolinreichen Massen bei 1100—1200° 
u. verschiebt sich bei Specksteinzusatz nach 1200—1300°. Mit steigendem Speck- 
steingeh. erhoht sieli die D. der ijicdrig gebrannten Masscn. Bei hoherer Temp. nimmt 
sie bis 40°/o Speckstein ab u. steigt dann stark an. Alle Massen cnthalten nach Brennen 
auf 1200°Cristobalit. Bei hoherer Temp. verschwindet er bei den an Speckstein armen 
Massen u. nimmt ab bei den reicheren Massen. Die Warmeausdehnung wird bis 30% 
Speckstein verringert, bei hóhcren Gehh. vergróBert. Erhohung der Brenntemp. 
verringert immer die Warmeausdehnung. In hóher gebrannten Massen tr itt  von 
20—40°/o Speckstein wahrscheinlich Cordierit, bei hóhercn Gehh. an Speckstein Klino- 
enstatit auf. (Ber. Dtsch. keram. Ges. 13. 245—53. Juni 1932. Berlin, Vcrsuchsanstalt
b. d. Staatl. Porzellan-Manufaktur.) S a l m a n g .

L. W. Ominm und F. M. Ssinjakow, Keramische Eigenscliaften einiger uralscher 
Talke von technischer Bedeutung. Dic Talksortcn des Urals sind durch hoheren Fe- u. 
Al-Geh. gek. Die nicht gemahlenen Talkc schmelzen gegen 1525°; Vcrmahlung er- 
niedrigte ihren F. Die Beseitigung des Fe ist von geringem EinfluB auf den F. Sio 
erleiden bei 800—1000° eine Dchydratation u. vermutlich eine molckularo Umgrup- 
picrung unter Bldg. von Klinoenstatit. Die meisten Talksortcn zeigtcn nach Erhitzen 
auf 1300—1400° cinc Erhohung des W.-Absorptionsvermógens u. Verminderung der 
mechan. Festigkeit. Samtliche Talko anderten zwischen 800—1000° ihre Farbo u. 
gingen von grau in gelb u. braun iłber. Beim Pressen findet Entschichtung statt. 
Die Hartę nimmt zwischen 1300—1430° stark ab. Die Kurven der wahren DD. zeigten
2 Knickpunkte: 1. bei 800— 1000° u. 2. bei 1300—1380°. Beim Erhitzen auf 800 
bis 1000 u. 1300—1430° erleiden dic Talke Strukturveranderungen. (Minerał. Roh- 
stoffe [russ.: Mineralnoje Ssyrjc] 6. 828—49. 1931.) SCHONFELD.

Thomas W. Hind, Feuerfeste Stoffe fiir die Eiscn- und Stahlindustrie. Allgcmeino 
Ausfiihrungen iiber feuerfeste Stoffe in Amcrika. (Iron Steel Engincer 15. 67—69. 
Juni 1932.) S a l m a n g .

Wm. H. Swanger und Frank R. Caldwell, Sonderfeuerfeste Stoffe zur Yerwendung 
bei hohen Temperaturen. Anfiihrung der feuerfesten Stoffe. T h02, seine Eigg., Schmcl- 
zung, Verformung durch Pressung. MgO, elektr. geschmolzen, kann in yerschiedenen 
Reinheitsgradcn mit MgCls angemacht gestampft werden. Auch Ticgcl aus Zr02 u. 
BeO wurden hergestellt. Die Brenntempp. lagen bei 1600—2000°. MgO u. BeO bildeten
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kcine Carbide in Beriihrung m it C, wohl aber Z r02 u. T h02. (Metal Ind. [London] 
4 0 . 149—52. 199—200. 29/1. 1932.) S a l m a n g .

William N. Lacey und Howard E. Shirley, Veranderungen in einem Portland- 
zementofen. (Vgl. C. 1 9 3 0 . I. 1354.) Vff. wiederholten hier friihero Verss. an Proben, 
dio dom Drehofen an yerschiedenen Stollen entnommen wurden. Der Ofen ging nach 
dcm Troekenverf. u. war 34 m lang. Nach den ersten 10 m war das gebundeno W. 
ausgetrieben, die CaCOs-Zers. war von 3,3 bis zu 27 m hin yorhanden. Erst nach der 
1. Halfte des Ofens begann die Rk. zwischen CaO u. den Hydraule- Oxy den. Sio war 
erst bei 31 m Lange beendet. Die D. stieg proportional der C02-Entw. an. (Ind. engin. 
Chem. 2 4 . 332—35. Marz 1932. Pasadena, Cal., Inst. of Technology.) SALMANG.

R. Zollinger, Der Einflufi der Iłohmaterialkomponenten auf die Zementart und auf 
den Brennproze/3. Vf. tr i t t  fiir die RuHLSche Formel fiir den Zement ein, diskutiert 
dio Móglichkeiten der Bldg. schmelzender Saigerungsprodd. u. der Ansatze. Deshalb 
muB der Aschegeh. der Kohle berucksichtigt werden. (Zement 21. 419—24. 21/7. 
1932.) S a l m a n g .

Hans Kiihl, „Die hydraulische Erharlung ais O berfldchenreaktion(Vgl. C. 1931.
I. 2522. II. 1610, 1834, 2920; 1932. I. 726, 2501. 3101.) Vf. stellt seine Anschauungen 
uber dio Zementabbindung ais kolloidalen Vorgang zusammen. (Zement 21. 392—97. 
405—10. 7/7. 1932.) S a l m a n g .

Josepll A. Kitts, Aufstellung der Grundsdtze fiir Betonmischungen. II. (I. vgl. 
C. 1 9 3 2 . II. 912.) Gescliichtlicher Uberblick iiber dio Auffassung vom absol. Vol. ais 
Grundmasse fiir dic Bestandteile. (Concrete 4 0 . Nr. 6. 14—16. Juni 1932. S an  Fran
cisco, Cal.) S a l m a n g .

George W. Gleeson, Mischung der Zuschlage fiir mechanisch vcrdichtcte Beton- 
róhren. Vf. empfiehlt Anwendung unterbrochener Reihen yon KorngróBen. (Concrete 
40. Nr. 6. 7. 11. Juni 1932. Portland Oregon. Tuerck Maekenzic Co.) S a l m a n g .

A. W. Rick, Zur Frage der Schadlichkeit von Natriumsulfal. Ein GlasgefiiB enthielt 
Betonwurfol in mehreren Lagen u. wurde mit einer Na3S04-Lsg. gefullt, die konz. er
halten wurde. Nach einiger Zeit wurde das GlasgefaB gosprengt, was auf Absehciden 
von Salz an den auBeren Krystallkanten u. auf Druek gegen dio Wandung crklart 
wurde. (Tonind.-Ztg. 56. 649; Dtsch. Ziegel-Ztg. 1932. 295. 25/6. 1932.) S a l m a n g .

W. N. Logan, Die Steinwollindustrie in Indiaiia. Diese Steinwolle wird durch 
Schmelzung von Gestein u. Verblasen zu Faden erzeugt. Dieses Gestein ist sehr weich 
u. hat etwa 14—28% Si02, 3—8% A120 3 +  Fe20 3, 21—42% CaO u. 2,5— 12% MgO. 
(Trans. Amer. Inst. Mining metallurg. Engineers 1932. Preprint. 10 Seiten.) SALMANG.

Willi Drescher, Die Eigenschaften rerschiedenartiger Sleinmehle und ihre Eignung 
ais Fiillstoffe in Teerfeinbetmimassen. Vf. kommt an Hand zahlreicher Verss., die er 
durch Tabellen u. Diagramme belegt, zu dem Ergebnis, daB bezgl. Lagerungsfahigkcit, 
Komprimierbarkeit u. vcrfestigendem EinfluB gogen mechan. Beanspruchung Kalk- 
sleinmchl sich am besten yerhalt. Praxis u. laboratoriumsmaBige Unters. ergeben t)ber- 
einstimmung, docli kann die Ursache fur dieses gute Yerh. nicht ermittelt werden. Fast 
gleichwertig yerhalt sich MansfeMer Kupferschlackcnmehl, boi dom giinstigeren Lage- 
rungseigg. ungunstigere Werte aus der mechan. Priifung gegeniiberstehen. An dritter 
Stelle rangiert Syntliolilh, welehes zwar die beste Verdichtungsfahigkeit, aber schlechtere 
Fcstigkcitsergebnissc zeitigtc. Mit mittleren Werton folgen die Fuller: Ilseder Stein- 
mehl, Buntsandstcinmehl, Portlandzement. TraB u. Schiefermehl zeigen nur mittcl- 
maBige Fiillereigg., wahrend hydraul. Zement zu spaterem Treiben neigt. Am aller- 
ungiinstigstcn yerhielt sich Quarzporphyrmehl u. Flugasche. Im allgemeinen eignen sich 
Gesteinsmehlo von sehr niwłrigem spezif. Gewicht nicht ais Fiillstoffe zu Teer- oder 
Asphaltfeinbetonmassen. (Asphalt u. Teer 32. 294—96. 312—13. 396—403. April 
1932.) C o n s o l a t i .

Karmaus, Analyscn und Synthesen von bleifrcien Majolikaemaillm. Betriebs- 
anweisungen. (Emailwarcn-Ind. 9. 56. 63—64. 17/3. 1932.) S a l m a n g .

Giinter Hammer, Bcstimmvng des Wasseraufnakmti-ermógen-s keramischer Scherbcn 
nach rerschiedenen Melhoden. Durch Verss. wird gezeigt, daB die Best. durch Evaku- 
ieren der Kochung m it W. yorzuzichen ist. (Sprechsaal Keramik, Glas, Email 65. 
471—72. 30/6. 1932. Bunzlau.) SALMANG.

— , Schnellmethoden zur Kieselsdurebcstiminung. (Keram. Rdsch. 40- 348. 7/7. 1932.
— C. 1 9 3 2 . II. 1343.) S a l m a n g .

Josef Wolf, Schluckstreifen seltcner hunter Erden und mit solchen gefdrbter Gldser.
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Die Spektren dieser Stoffe werden abgebildet, wodurch ihre Erkennung erleiehtert wird. 
(SpreehsaalKeramik, Glas, Email 65. 491—92. 7/7.1932. Teplitz-Schónau.) SALM.

R. D. Smith und P. Corbin, Alkalibestimmung im  Glas. Vff. teilen mit, daB 
zur raschen u. genauen Alkalibest. besonders in Borsaure-Kieselsaureglascrn folgende 
Arbeitsmethode geeignet ist: Nach der Methode von S u l l iv a n  u. T a y l o r  (ygl.Journ. 
Ind. and Engin. Chem. 6 [1914]. 987) wird das Glas zunachst mit H2F2 u. OxaIsaure 
aufgeschlossen; dann werden alle 2- u. 3-wertigen Metalle durch Fallung mit Oxal- 
siiure u. darauffolgende Fallung mit 8-Oxychinolin entfemt, so daB im Filtrat nur 
noch die Alkalimetalle enthalten sind. Um genaue Alkaliwerte zu erhalten, ist es 
notig, sowohl den Oxalat-, wie auch den Oxychinolat-Nd. umzufallen. (Ind. engin. 
Chem. Analytical Edition 4. 137—39. 15/1. 1932. Corning, N. Y., Corning Glass 
Works.) ” D u s i n g .

Martin Abraham, Uber die Priifung ton Sicherheitsglas. Die Zwischensehicht war
0,5—0,6 mm dick. Ihre chem. N atur lieB sich durch Abbrennen feststellcn. Die 
Festigkeit gegen StoB wird durch Kugelfallverss. festgestcllt. Die Kugeln u. die Fall- 
hohc miissen eine erhebliche Beschadigung des Glases hervorrufen. Auf Grund der 
Verss. werden Forderungen fiir Mindestfestigkeiten angegeben. Venvitterung u. Ver- 
fiirbung durch Licht, sowio Abfall der Festigkeit nach langerem Gebrauch u. nach 
Temp.-Schwankungen, sowie bei gleichmaBigem Druck wurden gemessen. (Spreehsaal 
Keramik, Glas, Email 65. 455—57. 472—75. 23/6. 1932. Berlin-Adlershof, Yers.- 
Anstalt f. L u f t f a h r t . ) _________________ SALMANG.

K. Sabelstrom, Kraksmala, Schleifmassc. Die zum Schleifen yon Schneidcwerk- 
zeugen bestimmte M. besteht aus einer Mischung von Kieselsaure in Form von Kiescl- 
sand, Quarz, F lint oder Carborundum mit Wasserglas. Die erhaltene M. wird sodann 
mit einer Lsg. von CaCl2 durehtrankt, wodurch krystallin. Ca-Silieat entsteht, welches 
das Pulverkorn zu einer gegen W. unempfindlichen Steinmasse bindet. (Schwed. P.
69 089 vom 27/6. 1928, ausg. 18/3. 1930.) D r e w s .

Charles Herbert Thompson und Rodolph Alfred Demme, Ottawa, Ontario, 
Canada, Schleifmittel, bestehend aus Steatit, der eine hohe Verglasungstemp. besitzt, 
z. B. etwa 1450° u. hoher, zusammen mit Monazitsand, Mn-Silicat, Pyrolusit, Wolfram- 
carbid, Yd- oder Si-Oxyd u. a. (E. P. 367114 vom 12/1. 1931, ausg. 10/3. 
1932.) M . F. M u l l e r .

Adolf Sindermann, Wien, Herslellung ton Glaspapier, insbesondere zum Ab- 
schleifen von behaartem Materiał, unter Verwendung von flachen Splittem aus ganz 
dunn gcblasenem Glas. (E. P. 367 530 vom 26/1. 1931, ausg. 17/3. 1932.) M. F. Mii.

C. Locreille, Fauquez-les-Virginal, Belgien, Uersłellung ton gemaserlen Glascm. 
Man gibt zu Glasfliissen yersehiedenartige Farbstoffe in der Weise zu, daB kein In- 
einandcrflieBen der Farben stattfindet. (Belg. P. 359 686 vom 9/4. 1929, ausg. 23/10.
1929.) N o u v e l . 

Hildegard Meyer, Deutschland, Yerbundglas. Die Vereinigung der Glasplatten
erfolgt in einem Bad in Ggw. yon CclMoid oder anderen Cellulosederiw. Das Bad 
cnthalt Bestandtcile, die yon den Cellulosederiw. resorbiert, ohne daB letztere hierbei 
gel. werden. Das Bad enthalt z. B. Tribulyl- oder Trikresylphosphal oder Iiicinusól. 
(F. P. 724283 vom 13/10. 1931, ausg. 25/4. 1932. D. Prior. 17/12. 1930.) E n g e r o f f .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, Yerbundglas. Dio Sehutz- oder 
Zwischensehicht besteht aus Polymerisationsgcmischen zweier oder mchrerer poly- 
merisierbarer Stoffe, z. B. aus Acrylsaurcnitril u. Acrylsauremcthylester. (F. P. 724 002 
vom 7/5. 1931, ausg. 19/4. 1932. D. Prior. 4/6. 1930.) E n g e r o f f .

Kalle & Co., Akt.-Ges., Wiesbaden-Biebrich, Fcnslerglasersatz aus Cellulose- 
deritaten, gek. durch Gewcbeeinlagen, dereń Kettefaden aus Metali bestehen u. dereń 
SchuBfaden Textilfaden sind. (E. P. 367 288 vom 6/7. 1931, ausg. 10/3. 1932. D. Prior. 
15/7. 1930. F. P. 720 009 vom 15/7. 1931, ausg. 15/2. 1932. D. Priorr. 15/7. u. 5/12.
1930.) E n g e r o f f . 

Alterra Akt.-Ges., Luxemburg, Enleisenen ton Quarz, Sand, Ton und anderen
Mineralien. Die zu enteisenenden Rohstoffe werden mit yerd. H2S04 behandelt, 
welche wenigstens 4% krystallisiertcs FeSOj enthalt. Erdalkalien enthaltende Roh
stoffe werden, um die Bldg. yon Erdalkalisulfaten zu yermeiden, zunachst mittels SOa 
von den Erdalkalien bofreit u. dann wie oben behandelt. (Oe. P. 127 791 vom 6/5. 1929, 
ausg. 11/4. 1932.) K u h l i n g .
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R. A. Legendre, Paris, Enlfcmen von Kaolin aus Suspensionm. Das W., in 
welchcm sich der suspendierte Kaolin befindet, wird auf einen unterhalb 6 liegenden 
P H -W e r fc  gebracht. (Belg. P. 358 672 vom 5/3. 1929, ausg. 23/10. 1929.) D b e w s .

Arthur Sprenger, Deutschland, Ilitzebestandige Korper. Aus MgO u. A120 3 be- 
stehenden Gemischen, welche groBc Neigung zur Bldg. von Spineli haben, u. in denen das 
MgO teilweise durch FeO, MnO oder BcO, das A120 3 teilweise durch Fe20 3, Mn20 3 
oder V20 3 u. ganz durch Cr20 3 ersotzt werden kann, werden leichter schm. Stoffe, 
Yorzugsweise Silicate oder Aluminate, z. B. CaSi03, in einer Menge zugesetzt, daB 
die Schmelze 8 bis 30% der leichter schm. Bestandteile enthalt. Nach dem Schmelzen 
wird so langsam abgekiihlt, daB die Spinellkrystallbldg. innerhalb des zunachst fl. 
blcibenden Anteils etwa 10 Blin. dauert. Die Krystallisation der leichter schm. Bestand
teile soli 100 bis 500°, zweekmaBig 200 bis 400° unterhalb der Krystallisationstemp. 
des Spinclls erfolgen. ZweekmaBig wird naeherhitzt, z. B. 5 Stdn. lang bei 1000 bis 
1500°. Der Geh. der M. an S i02 soli hóchstens 11% betragen. (P.P. 722150 vom 
24/8. 1931, ausg. 11/3. 1932. D. Prior. 26/8. 1930.) K u h l i n g .

Garnett Basic Relractories Ltd. und Cecil Stevenson Garnett, Tho Strand, 
England, Hitzebestdndige GegcnsUinde. Gebrannter oder ungebrannter, yorzugsweise 
schwach gebrannter Dolomit wird mit Stoffen, welchc die Hydratation des Enderzeug- 
nisses verzógern, z. B. Ton u. Labradorit, gemischt mit W. zum Brei angeriihrt, geformt 
u. gebrannt. Das Brenngut wird gemahlen, mit Ol u. zweekmaBig feinst verteiltem 
A120 3 u .  yollstandig gebranntem Dolomit gemischt, die Mischung unter Druck geformt 
u. von neuem gebrannt. (E. P. 368 798 vom 13/9. 1930, ausg. 7/4. 1932.) K u h l i n g .

Metallges. Akt.-Ges., Deutschland, Raumbestandige feuerfeste Gegenstande. 
Mischungen von gekornten, an Mg2Si04 reichen Naturstoffen, wie 01ivin u. fcinen 
Pulvern, welcho im wesentlichcn aus den gleichen magnesiumreichen Stoffen, wie MgO 
oder MgC03 u. gegebenenfalls Magnesiumhydrosilicaten, wie Serpentin, bestehen, 
werden auf móglichst hohe, aber unterhalb der Schmelztemp. der M. liegende Tempp. 
erhitzt. Der gekórnte Bestandteil, der mindestens 40, zweckmiłBig 60% der M. betragen 
soli, soli nicht mehr ais 10% Hydrosilicat enthalten u. arm an Eisenorthosilicat sein. 
Das yorhandene Po geht in Magnesiumferrit, Magncsiumhydrosilicat in Mg2SiO,, iiber. 
Der zur Bereitung des feinen Pulvers dienende Oliyin soli mehr Magnesiumhydrosilicat 
u. Eisenyerbb. enthalten ais der gekórnte 01ivin. Vor der Bereitung der Mischung 
werden dic Magnesiumsilicate entwiissert. Die Mischungen werden mit einer Sus- 
pension von Magnesit in einer Lsg. von MgCl2 oder CaCl2 befeuchtet. (F. P. 721545 
yom 3/8. 1931, ausg. 4/3. 1932. D. Prior. 6/8. 1930.) K u h l i n g .

Bernard Moore, Stoke-on-Trent, England, Brcnnen keramischer Gegenstande. 
An Stello des bisher ais Untcrlagc des Brenngutes yerwendeten Flintpulvers werden vcr- 
gliihtes Gut oder Gemische von solchem mit gegliihtem A120 3 verwendet. (E. P. 369 298 
vom 24/12. 1930, ausg. 14/4. 1932.) KUHLING.

• Mikael Vogel-Jorgensen, Kopenhagen, Brcnnen fon Zement mit bohem Gehalt 
an Aluminiumoxyd im Drehofen. Der Ofcn wird mit einer Gasflamme erhitzt, dereń 
Temp. unterhalb der Sintertemp. des Zements liegt; dann wird zwecks Erhóhung 
der Flammtemp. fein yerteilter Brennstoff, z. B. Kohlenstaub, zugegeben. (Jugoslaw. 
P. 7767 vom 22/5. 1928, ausg. 1/3. 1931.) S c iio n f e l d .

Dorr Co., Inc., V. St. A., Filtern von Zementbrei. Dem Zemcntbrei werden bis 
zu 0,1% Ca(OH)2 oder eines anderen, das Ausflocken begunstigenden Stoffes zugesetzt. 
Fiir eine gegebene Mengo W. wird die Viscositat des Breics durch den Zusatz crhóht. 
Die Mischungen werden vor dem Filzen auf etwa 50° erhitzt. Die Filtriergeschwindig- 
keit wird stark vcrgróBcrt u. das Vcrstopfen der Filtertiicher yerringert. (F. P. 721 748 
vom 18/8. 1931, ausg. 7/3. 1932. A. Prior. 22/9. 1930.) K u h l i n g .

Cement Marketing Co. Ltd., Horace Keeble und Harry Norman Wrigley, 
London, Herstellungen ron Zcmenlmischungcn zur Benutzung ais Pulz- oder Ubcrzugs- 
masse, dad. gek., daB ein gelatinóser Korper, wie Leim, u. ein 1. oder teilweise 1. Silicat 
oder Fluorsilicat mit dem Zement (mit oder ohne Zuschlag) yermischt oder dem An- 
maehwasser zugefugt wird. — Z. B. yerwendet man Gemische von Fischleim u. 
Natriumsilicat bzw. Na2SiF0 oder MgSiF6. (D. R. P. 553 360 KI. 80b vom 23/10.
1931, ausg. 24/6. 1932. E. Priorr. 19/1. u. 19/9. 1931.) K u h l i n g .

Yves Cornic, Frankreich, Seine, Kautschukmilch-Zementmischung. Gewohnliche 
oder konz., yulkanisicrte oder unyulkanisierte Kautschukmilch wird evtl. nach Zusatz 
yon Schutzstoffen wie Albumin, Gelatine, Casein, Seifen, Boraten, Carbonaten, Bi- 
carbonatcn, kaust. Alkalien oder Hyposulfiten mit Zement oder Gips gemischt. As beat,
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Schiefermelil, BaS04, Sand, Kiesel, Kreide, Biill-, Farb- u. Vulkanisiermittel, Steinc, 
Marmorstiickchcn, Kautschukabfalle, Al, Zn u. dgl. konnen z. T. zur Erzeugung be- 
sonderer Muster u. Parbwirkungen der Mi zugesetzt werden. Durch Zusatz von B(OH)3 
kann die M. verdickt werden. Sie liaftet auf Holz, Glas, Metali u. Beton evtl. unter Ver- 
wendung eines kautschukhaltigen Bindemittels. Je nach dem Kautschukgch. laSt sie 
sich fur FuBboden, Metalliiberziige, Tankauskleidungen, SchliŁuche, Tischbelag usw. 
yerwenden. (F. P. 724 333 vom 11/8. 1931, ausg. 25/4. 1932.) P a n k ó w .

John Sanford Peck, Scarsdale, und Eugene V. Barrett, White Plains, V. St. A„ 
Porige Baustoffe. Ton oder Tonschiefer wird mit W. zum Brei angeruhrt. Das Anmach- 
wasser enthalt entweder schon vor dem Zumischen Gase, wie C02, N H „ S 02 o. dgl., 
oder solche Gase werden in den fertigen Brei eingeleitet. Die M. wird geformt, auf 
Tempp. erhitzt, bei denen sie durch die aus der Lsg. entweichenden Gase aufgebliiht 
wird, u. dann gebrannt. (A. P. 1 856 929 vom 13/11. 1930, ausg. 3/5. 1932.) K u h l i n g .

Ciglane A. Muller, Zagreb, Hochporose Ziegel. Dem Ton werden vor dem Formen 
brennbare Matcrialien in yerschiedener Menge u. Dicke zugesetzt. (Jugoslaw. P. 
7729 vom 30/9. 1929, ausg. 1/3. 1931.) " S c i i o n f e l d .

Ernesto Revelant, Aurisina, Guido Sormani, Mailand, und Giovanni Barone, 
Luino, Italien, Herstellung von kiinstlichem Marmor durch Zersagen von Kunststein- 
blócken, bestehend aus einem abbindefahigen Bindemittel u. stuckigem Kalkstein ais 
Fiillstoff, dad. gek., daB Fiillstoffstucke verwendet werden, dereń Abmessungen im 
wesentlichen ein Vielfaches der Plattenstarke sind, u. daB der Fiillstoff mit dem ais 
Bindemittel verwendetcn Zement in einem Volumenverhaltnis von etwa 10: 1 gemischt 
wird. — Zwecks besserer Politurfahigkeit der zersagten Erzeugnisse wird dem Anmach- 
wasser MgSiF6 o. dgl. zugegeben. (D. R. P. 553 779 KI. 80b vom 5/1. 1930, ausg. 
30/6. 1932.) K u h l i n g .

Gottlieb Morf-Sclnnid, Kindhausen-Effretikon, und Andreas Tiefenthaler- 
NiiBli, Richterswil, Schweiz, Herstellung von Kunslmarmor. W., Glasmehl u. engl. 
Zement werden itmig vermischt, die M. flach ausgebreitet, mit pulverigen Farbstoffen 
gemaB dem gewiinschten Muster uberstreut u. darauf gerollt. Die M. bringt man dann 
in eine Form u. laBt sie darin abbinden. (Schwz. P. 152180 vom 7/8. 1930, ausg.

Craig R. Arnold, Atlanta, V. St. A., Bodenbelagmassen. Eine evakuierbare Dreh- 
trommcl wird mit der erforderlichen Menge Sand- oder Steinklein gefiillfc, die Trommel 
in Drehung versetzt, evakuiert u. geschniolzener Asphalt oder ein anderdt bituminóser 
Stoff in li. fl. Zustand zugegeben. Durch stetiges Drehen wird innige Mischung erzielt, 
die M. in eine zweite Drehtrommel entleert u. in dieser unter standigem Drehen u. Durch- 
saugen eines Luftstroms erkalten gelassen. Die Erzeugnisse sind unbegrenzt haltbar 
u. werden in k. Zustand verwendet. (A. P. 1859 324 vom 28/11. 1928, ausg. 24/5. 
1932.) K u h l i n g .

Frederick William Valle-Jones, New Oxlev, und Cyrill Jesse Witney Cloke, 
Wembley Park, England, Bodenbclagmasse. Fein verteilte anorgan. Stoffe, z. B.
scharfer Sand, welcher restlos durch ein Sieb von 40Maschen je Quadratzoll lauft, werden
bei etwa 200° getrocknet u. mit sovieI auf ctwa 165° erhitztem Bitumen gemischt, 
daB die erkaltete Mischung eine zerreibliche M. darstellt. Diese wird auf dem StraBen- 
grund o. dgl. aufgetragen u. durch Stampfen befestigt. (E. P. 369 353 vom 21/2. 1931, 
ausg. 14/4. 1932.) K u h l i n g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Bodmbelagsmassen. Die MM. 
bestehen aus fein gepulverten minerał. Stoffen, Farbstoffen, besonders Deckfarbstoffen, 
u. asphalt. bzw. bituminosen Emulsionen, welche frei von Seifen u. Alkalien sind 
u. beim Mischen m it den genannten Stoffen nicht brechen. Die Emulsionen werden 
z. B. mittels unl. Huminsaure oder Humate erhalten. (E .P .367 782 vom 18/11. 1930, 
ausg. 24/3. 1932.) K u h l i n g .

Ronald Butler Hinder, Lindfield bei Sydney, Australien, Herstellung von Zcmenł- 
straflen, -fluren u. dgl. Auf einen Unterbau wird eine Schicht aus grob gebrochenen 
Steinen oder aus Kies aufgebracht. Diese wird mit einer diinnfl. Portiandzement- 
schicht uberzogen, wobei alle Fugen u. Hohlraume dicht vergossen werden. Hieriiber 
wird eine Schicht aus GuBmortel gelegt. (Aust. P. 29152/1930 vom 22/9. 1930, ausg.

1/4. 1932.) S a r r e .

12/11. 1931.) E b e n .

[fuss.] Rodion M ichaiłow itsch M ichajlow , V ersuch d er a n a ly t . U n te rsu ch u n g  d e r  L cich tbetone . 
M oskau-L en ing rad : FSU *Schule 1932. (139 S.) R b l. 1.20.
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[ru ss.]  D. L. T im rot, B estim m ung der W iirm ele itfiih igkeit von B au- u . Iso lie rm ate ria lien .
M oskau-L eningrad : E n e rg e t. V erlag  1932. (120 S.) R b l. 1.90.

VII. Agrikulturchemie; Dungemittel; Boden.
G. E. Blackman, Oekologische Studie iiber kurzgesch?iittenen Rasen nach Behand

lung mit Eisen- und Ammonmlfat. Ammoniumionen sind dem Unkraut des Rasens 
schadlich u. vermindcm sein Areał, fordem hingegcn das Wachstum der Gramineen 
u. yergroCern dereń Areał. (Ann. appl. Biol. 19. 204—20. Mai 1932. Bracknoll, Berk
shire, Agric. Res. Stat., Jcalo tfs  Hill.) LlNSER.

A. Curini Galletti, Zuckerlaugenkalk und einige Bodenfermente. Zuckerlaugenkalk 
wirkt atisgesprochen stimulierend auf dio ammonisierenden Bodenbakterien u. iiber- 
trifft in dieser Beziehung den CaC03. (Ind. saccarifera Italiana 25. 102—03. Marz 1932. 
Modena.) G r i m m e .

Maria Roben und Wilhelm Dórries, Einige Versuche uber den Einfhtfi ton 
schwefliger Saure auf Elodea canadensis. Schwefligo Saure ist nicht nnr ein Reagens 
auf ,,tatige“ Assimilation (N e g e r ). Auch bei „ruhender“ Assimilation tritt, wenn 
hinreichende Konz. u. Moglichkeit des Eindringens vorhandcn sind, Phaeophytin- 
bldg. auf. (Ber. Dtsch. botan. Ges. 50. 53—58. 29/3.1932. Berlin-Dahlem, Biol.Abt. 
PreuB. Landesanst. f. Wasser--, Boden- u. Lufthygiene.) LlN SER.

W. Dorries, Sind Fleckeiibildungen und Verfdrbungen an Blatlorganen fu r  Rauch- 
wirkung charakieristisch ? Ncben Rauehschaden fiihrcn auch Frostschaden, Wasser- 
mangel, Warmesehaden, Bodeneinfliisse u. Parasitenbefall zu gleicher Vcrfiirbung der 
getoteten Zellen u. der Chlorophyllfarbstoffe. Schriftenverzeichnis. (KI. Mitt. Ver. 
Wasser-, Boden-, Lufthygiene 8. 181—88. Juni 1932. Berlin-Dahlem.) M aNZ.

Kunstdiinger-Patent-Verwertungs-Akt.-Ges., Glarus, Sehweiz, Phosphat- 
aufschlu/3. Boi dcm Verf. des Hauptpatentes wird ein Teil der ungetrennten Reaktions- 
prodd. zu dem AufschluBmittel (fiir weitere Aufschliisse), zu dem Fallmittel fiir mit- 
gelostes Ca oder zu beiden gegeben. (E. P. 370 706 vom 20/5. 1931, ausg. 5/5. 1932. 
Schwcd. Prior. 27/4. 1931. Zus. zu E. P. 35S627; C. 1931. II. 4110.) K u h l i n g .

Edouard Urbain, Paris, Dungemittel. (E. P. 368 559 vom 13/4. 1931, ausg. 
31/3. 1932. F. Prior. 14/4. 1930. — C. 1931. II. 2500/01 [F. P. 709225].) K u h l i n g .

Edouard1 Urbain, Paris, Dungemittel. Rohpliosphat wird mit H2SO., aufgcschlossen, 
dem frischen Aufschluflerzeugnis (NH4)2H P 04 u. MgO zugefiigt u. das Ganze gut durch- 
gemischt. Vom (NH4)2H P 0 4 wird etwa das Doppelte des im Rohphospliat vorhandenen 
Ca3(PO.,)2, vom MgO etwa dio dem Ca3(P04)2 gleiche Menge verwendet. Das Erzeugnis 
ist trocken u. streubar. (E. P. 369 027 vom 13/4. 1931, ausg. 7/4. 1932. F. Prior. 4/11. 
1930. Zus. zu E. P. 368 559; vgl. vorst. Ref.) K u h l i n g .

Edouard Urbain, Sehweiz, Dungemittel. Dic Hcrst. von KMgP04, z. B. aus 
K H 2P 0 4 u . MgO oder MgC03, aus dem Doppelsalz MgC03-KHC03 u. H 3P 0 4 usw. erfolgt 
bei Ggw. yon hóchstens so viel W., ais von dem Erzeugnis ais Krystallwasser gebunden 
u. wahrend dor Rk. verdampft wird. Das erhaltene Dungemittel ist lagerbestandig 
u. streubar. (F. P. 722 378 vom 1/12. 1930, ausg. 16/3. 1932.) K u h l i n g .

Ludwig Kern, Webster Groves, V. St. A., Dungemittel. Fcingekorntes Rohphospliat 
wird mit etwa der gleichen Menge CaO u. der 5—6-fachen Menge feuchter hydrat. Si02, 
besonders Kieselgur, gemischt. Dio Erzeugnisse dienen vorzugsweiso zum Diingen 
saurer Boden. (A. P. 1855190 vom 31/10. 1925, ausg. 26/4. 1932.) K u h l i n g .

American Agricultural Chemical Co., Delaware, ubert. von: Robert 
L. Sebastian, Montclair, Dungemittel. Sauro Phosphato bzw. saure Phosphatc, be
sonders Ca(H2P 0 4)2, enthaltcndc Gcmische werden mittels Gaswasscr neutralisiert, 
dem je Mol. von vorhandenem H2S 2 Moll. S 02 zugcsetzt sind, um Schadigungen durch 
den H2S bei der Herst. oder dem Verbrauch der Erzeugnisse zu vermciden. (A.P. 
1857 571 vom 26/8. 1930, ausg. 10/5. 1932.) K u h l i n g .

George P. Walton und Robert F. Gardiner, Washington, V. St. A., Dungemittel 
Gegebenenfalls mit HC1 Yorbehandelter Torf wird getrocknet, auf 150° erhitzt, mit 
einem 200—250° h. Gemisch von H3P 0 4 u. KH 2P 0 4 gemischt, die Misehung etwa 1 bis 
l ł/j Stdn. lang bei 170—180° erhalten, nach dem Abkuhlen m it W. versetzt, mit NH3 
neutralisiert u. getrocknet. (A. P. 1 858 230 vom 26/3. 1929, ausg. 10/5. 1932.) K u h l .

E. I. du Pont de Nemours & Co., ubert. von: Charles L. Burdick, Wilmington, 
V. St. A., Dungemittel. Rohphosphat wird mit einer Menge H N 03 aufgeschlossen, welclie
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3—G Moll. H N 03 je Mol. P20 5 des Rohphosphats zuziiglich der zum AufschluB der 
nicht phosphat. Bestandteile des Rohphosphats erforderlichen Menge betragt, es werden 
die wahrend des Aufschlusses entwickelten nitrosen u. anderen Gase zusammen mit 
dem zu ihrer Neutralisation u. der zur vólligen oder teilweisen Umwandlung der im 
AufschluBprod. enthaltenen P2Os bzw. Ca(H2P 0 4)2 in citratlosliches Phosphat er- 
fordcrlichen Menge NH3 dem AufschluBprod. wieder zugefiigt. (A. P. 1854291 vom 
24/1. 1930, ausg. 19/4. 1932.) K u h l i n g .

Stockholms Superfosfat Fabriks Aktiebolag, Stockholm (Erfinder: J. Gelhaar), 
Dungemittel. Das Diingcmittel besteht in der Hauptsache aus KII,Cl u. CaC03. In 
diese Mischung fiihrt man 0,5% u. mehr eines 1. Salzes ein, welches mit dem Ca eino 
schwer 1. Verb. ergibt. Ais Zusatz eignen sich Phosphate, Sulfate, Oxalate o. dgl. 
(Schwed. P. 68 600 vom 26/7. 1928, ausg. 17/12. 1929.) D r e w s .

Ruhrchemie Akt.-Ges., Sterkrade-Holten, Dungemittel. (Ygl. C. 1931. I. 673 
[F. P. 690117].) Die Erzeugnisse bestehen aus (NH4)2S04 u. NH4-N03. Sie werden 
hergestellt durch Vermischen von H2SO, u. HN03 geeigneter Konz. u. gasfórmigem, 
fl. oder gel. NH3 unter solchen Bedingungen, gegebcnenfalls unter vermindertem Druck, 
daB dio Reaktionswarme zum Verdampfen des yorhandenen W. ausreicht. Die zur 
Herst. der Dungemittel verwendeten Sattiger bestehen aus FeSi, Kunstharzen, kiesel- 
saurereichen keram. Stoffen, gegebenenfalls Wasserglas enthaltenden Zementen u. dgl. 
Sattigung u. Wasserverdampfung kann auch in Absatzen u. in verschiedenen GefaBen 
erfolgen. (E. PP. 370 993 yom 9/10. 1930. D. Prior. 10/10. 1929; 370 995 vom 11/10. 
1930. D. Prior. 22/10. 1929 u. 370 996 [Zus.-Patt.] vom 14/10. 1930. D. Prior. 4/11.
1929, ausg. 12/5. 1932.) K u h l i n g .

Charles Pouyaud, Frankreich, Dungemittel. Zu einer wss. Lsg. von KC1 fiigt man 
(NH4)2S03 u .  NH3 u .  leitet in die auf etwa 45° gehaltene Fl. S 02 ein. Beim Abkuhlen 
der Lsg. krystallisiert das Doppelsalz K2S03-(ŃH4)2S03, welches yon der NH4C1 ent
haltenden Mutterlauge getrennt u. gegebenenfalls ais Dungemittel yerwendet wird. 
Zur Verarbeitung auf K2S04 erhitzt man es auf etwa 330°, wobei es in (NH4)2S03, das 
abdest. u. zuriickbleibendes K2S03 zerfallt. Das K2S03 oxydiert sich beim Erhitzen 
auf 350° an der Luft zu K2S04". Das dest. (NH4)2S03 wird in einer Lsg. yon KC1 auf- 
gefangen, in welcher man zugleich das aus der NH4C1 enthaltenden Mutterlauge mittels 
Ca(OH)2 entwickelte NH3 auffiingt u. in welche S02 eingeleitet wird, um wieder das 
Doppelsalz K2S03-(NH4)2S03 zu erhalten. (F. P. 722 610 yom 24/8. 1931, ausg. 22/3. 
1932.) K u h l i n g .

Ernst Keyssner und Helmut Mengdehl, Ludwigshafen a. Rh., Dungemittel. 
Mischungen von Harnstoff u. Urease enthaltenden Pflonzenstoffen, besonders Mehl 
von entolten Sojabohnen werden mittels h. Luft, Dampfes oder beider auf 80 bis 
hochstens 150° erhitzt. Die Erzeugnisse geben beim Lagern kein NH3 ab. (A. P. 
1857 914 yom 28/7. 1930, ausg. 10/5. 1932. D. Prior. 8/8. 1929.) K u h l i n g .

Eastman Kodak Co., Rochester, iibert. von: Harold von Bramer, Kingsport, 
V. St. A., Doppelsalze. Lsgg., welche 2—7 Moll. MnS04 je Mol. (NH4)2S04 enthalten, 
werden zur Krystallisation eingedampft. Bei ausreichender Konz. scheiden sich 
wasserfreie Doppelsalze, z. B. 7 MnS04-(NH,)2S04, ab, welche ais Diingemittel (Rciz- 
mittcl, D. Ref.) yerwendet werden sollen. (A. P. 1852 687 vom 7/4. 1931, ausg. 5/4. 
1932.) K u h l i n g .

Alexander E. Blumfeldt, St. Louis, V. St. A ., Becinflussen des Pflanzenwachstums 
und der Pflanzensaftbildung, dad. gek., daB man die Pflanzen oberhalb ihrer Wurzeln 
einzeln mindestens mit einem elektromagnet. Kraftfeld behandelt. — Letztere werden 
durch Induktion erzeugt. Man kann z. B. Himbeerstauden mit isoliertem Cu-Draht 
umwickeln u. dann schwache Strome (0,1—0,3 Amp.) durchschicken. Es erfolgt ein 
Schrumpfen der Staeheln u. Knospenbldg. schon nach wenigen Tagen. Es geniigt, 
stromdurchflossene Solenoide iiber den Pflanzen aufzuhangen. Das Verf. bewirkt 
Erhóhung der Ausbeute an Cellulose, Saften, Olen, Blattcrn usw., auch z. B. von 
Terpenen, Gummi. (Schwz. P. 151202 vom 19/2. 1930, ausg. 1/3. 1932.) A l t p e t e r .

Georg Rupprecht, Hamburg, Verfahren und Apparat zur Schwefeli-emebdung. 
Die Verbrennungsgase, die aus der Verbrennung des fieizmaterials bei der Erhitzung 
dea zu yernebelnden S auf Schmelztemp. stammen, werden durch den geschmolzenen S 
durchgefiłhrt, um hierdurch eine Vemebelung des S zu erreichen, ohne daB sich S 0 2 
bildet. Den Heizmaterialien werden zweckmaBig noch Rauchermittel zugesetzt, oder 
es werden die Rauehgase noch den Yerbrennungsgasen unter Druck beigemischt, um 
dio Schwefelnebel zu beschweren u. dadureh ein Abtreiben der Nebel durch Wind zu
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verhindern. (Vgl. D. R. P. 523 965; C. 1931. II. 490). (E. P. 368156 vom '27/5. 1931, 
ausg. 24/3. 1932.) G r a g e r .

isidor Traube, Bcrlin-Charlottenburg, Verfahren zum Schulz von Pflanzen oder 
Pflanzenteilen unter Verwendung von Latex u. lyophilen Kolloiden, dad. gek., daB 
man dem verd. oder unverd. Latex Galie oder gallcnsaure Salze, wio Natriumcholat, 
zusetzt u. dieso Mischung auf dio Pflanzen oder dereń Teile durch Verspritzen usw. 
auftragt. Der Gallezuaatz yerliindert die Koagulation des Latex. (D. R. P. 553 611 
KI. 45 1 vom 29/1. 1930, ausg. 28/6. 1932.) G r a g e r .

Sidney James Head, Popes Hill, England, Miltel zur Bekampfung von Pilzkrank- 
heiten, wie Mellau, an Obstbdumen, bestehend aus S, FeS04, RuB u. Erde (Sand), z. B. 
im Verhiiltnis 7: 1: 1: 1, soli in ein Bohrloch, welches in den Kern der zu behandelnden 
Biiumo reicht, eingefiihrt werden; nach der Einlagerung wird das Bohrloch luftdicht 
abgcschlossen. (E. P. 373417 vom 29/5. 1931, ausg. 16/6. 1932.) G r a g e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Ewald Urbsohat, 
Koln-Miilheim, und Franz Heckmanns, Leverkusen-I. G. Werk), Verfahren zur Dar- 
stellung von organischcn MelaIlkotnplexverbindungen, dad. gek., daB man Lsgg. von 
halogen- oder nitrosubstituierten Phcnolen mit Cu- u. Zn-Salzen, in Aminen gel., ver- 
oinigt oder auf die Metallphenolate die betreffenden Aminę zur Einw. bringt u. die sich 
ausscheidenden Komplexverbb. in iiblicher Weise abtrennt. — Z. B. erhalt man aus 
Trichlorphenol (I) oder Trichlorkresol (II) u. einer Lsg. von CuCl2 in Atliylendiamin (III) 
ein yiolett gefiirbtes, fein krystallin. Prod., U. in Methanol, wl. in W- Aus II, CuCL 
u. Dimelhylamin entsteht ein dunkelbraunes, aus I, CuCl2 u. Methylamin ein licht- 
braunes, aus 2,4-Dinilro-5-kresol, CuCl2 u. III ein kupferrotes u. aus II, ZnSOt u. III 
ein weiBes Prod. Die Verbb. dienen zur Schddlingsbekdmpfung. (D. R. P. 552150 
KI. 12 q vom 1/10. 1930, ausg. 11/6. 1932.) N oU Y EL.

Gilbert W ooding Robinson, Soils: th e ir  o rig in , c o n s titu tio n  an d  c lassifica tio n : an  in troduc tion  
to  pcdology. L ondon : M urby  1932. (406 S.) 8°. 20 s. n e t.

VIII. Metallurgie; Metallographie; Metallverarbeitung.
Robert Braunstein, Uber den Einflu/3 aktiver Kohlen auf die Erzflolalion. Sehr 

geringe Mengen akt. Kohle (auch Bleicherde) yormogen ein bereits flotiertes Erz aus 
dem Schaum zu fallen bzw. seinen Obergang in den Schaum beim Flotieren zu ver- 
hindern. Die zur yollstandigen Fallung, z. B. yon Bleiglanz notwendige Menge akt. 
Kohle nimmt mit zunehmender Aktivitat ab. Der flotationshemmende EinfluB geht 
der Menge symbat. E r beruht yermutlich auf Adsorption des Flotationsmittels (Samm- 
lers) an der Kohle. MaBgobend fiir den Vorgang ist die Adsorptionsintensitat des 
Flotationsoles am Erz bzw. der Gangart u. an der Kohle. Durch Anwendung geeigneter 
Kohlemengen boi einer Triibe, die neben Erz auch Gangart enthalt, kann erreicht 
werden, daB nur das Erz, nicht aber die Gangart in den Schaum iibergeht, wie durch 
Verss. mit Bleiglanz u. Kupferkies gezeigt wird. Auch eine differentiello Flotation 
von Zinkblende u. Bleiglanz ist auf diesem Wege moglich. Bereits yorflotierter Schaum 
kann in einem weiteren ProzeB mit Hilfo akt. Kohle hóher angereichert werden ais 
ohne Kohle. Selbst feiner Quarz wird von akt. Kohle gefallt unter Bedingungen, 
unter denen Bleiglanz noch im Schaum yerbleibt. (Kohle u. Erz 29. 189—95. 1/7. 1932. 
Berlin, Techn. Hochsch., Kolloidchem. Lab.) R. K. M u l l e r .

G. L. Oldright, Behandlung eines komplexen Erzes: Dałen von der Ve rsu c h sa rb e it  
uber Erze bei den Denver-Laboratorien der Complez Ores Recovery Co. Vf. beschreibt 
eingehend die yerschiedenen Teilprozesse (Rostung, Auslaugung, Flotation usw.) boi 
der Aufarbeitung eines sulfid. Erzcs (Flin-Fon-Erz), das in der Hauptsache aus Pyrit 
m it geringeren Mengen Zinkblende u. Kupferkies besteht. (U. S. Dpt. Commerce. 
Burcau Mines. Techn. Paper 499. 1—101. 1931. Salt Lake City, Utah.) R. K. M u l l e r .

Andre Mieg, Die Verwendung der Eleklroofen zur Warmebehandlung und zum 
Schmelzen von Metallcn. Eine Zusammenstellung der yerschiedenen Arten von Elektro- 
ofen, ferner eine kurze Besprechung des Schmelzens u. der Warmebehandlung yon Stalli 
u. GuBeisen, sowie von Kupfor u. dessen Legierungen, auBerdem yon Leichtmetall- 
legierungen, endlich iiber dio Verwendung yon Elektroofen in der Glas-, Keramik- 
u. EmaUleindustrie. (Buli. Soc. ind. Mulhouse 98. 133—60. Marz 1932.) E d ENS.

Wilhelm Blum und Hubert Gleichmann, Neuerungen in der Rostung des Spat- 
eisensleins im Siegerland. Es werden besprochen: die Verbesserung des Ofenzuges
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von Róstofen durch Druckluftzufuhr u. durch Saugzug oder durch Druckluftinjektoren, 
ferner die Abanderung der Ofenfeuerung, weiterhin dio Mechanisierung des Rost- 
auftrages, endlich die Verarbeitung (Rostung, Sinterung u. Brikettierung) des Feiti- 
spates. (Stalli u. Eisen 52. 582—87. 16/6. 1932. Siegen.) E d e n s .

Alfred Klaus und N. Wark, Bcilrag zur Fragc basischer Siemens-Mąrłinschlaeken. 
Es wird iiber Unterss. an Schmelzungen in einem bas. SIEM ENS-M a r t i n -Ofcn be- 
richtet, an denen die Abhangigkeit des Fe- u. Mn-Abbrandes von der Basizitat fest- 
gcstellt wird. Es zeigt sich, daB wahrend der Einsehmelz- u. Kochperiode die Eisen- 
yerluste durch die Schlacko mit steigendem SiO.-Geh. fallen, mit steigendem Basen- 
geh. zunehmen. Die Abhangigkeit des Mn-Abbrandes vom Basizitiitsgrad der Schlacken 
ist nicht eindeutig, da die Schlackenmenge eine Rolle spielt. Die Abhangigkeit u. der 
EinfluB des Si02-Geh. u. der Schlackenmenge wird ermittelt, ferner wird auf die 
Wechselwrkg. zwischen Oxydgeh. der Schlacken u. den Gehh. des Metallbades an 0 3 
u. Red.-Stoffen hingewiesen. (Arch. Eisenhuttenwesen 5. 603—13. Juni 1932. Krefeld- 
Rheinhafen, Ber. Nr. 230 StahlwerksausschuB V. d. E .)  E d e n s .

D. Deuvorst, Zusatz von Flupspat im Kupolofen. Zusammenstellung der bis- 
herigen Ansichten u. Arbeiten iiber die Einw. yon FluBspat auf Sehlackenbldg., Ent- 
schwefelung u. Yerfliichtigung von SiF.,. Nach Verss. des Vfs. hat ein FluBspatzusatz 
einen EinfluB auf die Diinnfl. der Schlacken u. damit auf den Durchsatz des Ofens, 
widersteht aber weniger der Einw. der k. Geblaseluft vor den Diisen. Nachteile sind 
ein stiirkerer Angriff des Ofenfutters u. der schadliche EinfluB auf das Wachstum der 
Pflanzen in der Umgebung der Hiitten. (Buli. Assoo. teehn. Fonderie 6. 48— 49. Febr. 
1932.) N ik l a s .

J. G. Pearce und E. Morgan, Thermische EigenscJiaften von Kokilleneisen. Es 
wird naehgewiesen, daB die Unterschiede der Zus. von GuBeisenkokillen yersehiedener 
Herkunft yerhaltnismaBig gering sind. An Hand von Gefugeunterss. zeigt sich, daB 
das Materiał aus einer perlit. Grundmasse mit eingelagerten Graphitlamellen besteht. 
Die D. der Kokilien nimmt mit zunehmendem Gesamt-C-Gch. u. Śi-Geli. ab, wahrend 
der elektr. Widerstand zunimmt. Wahrend des Gcbrauchs andert sich die Zus. des 
Materials etwas, da der Gesamt-C-Geh. infolgo der Umwandlung von Perlit in Ferrit 
abnimmt. Dio Anderungen sind auf der Innenflache der Kokille am gróflten u. sind mit 
einer Abnahme der D. yerbunden. Eine eindeutigo Beziehung zwischen der chem.
Zus. u. den mechan. Eigg. ist nicht festzustellen, da letztere auch noch durch die
Gefiigeausbldg. bceinfluBt werden. (Foundry Trade Journ. 46. 272—73. 284. 5/5. 
1932.) E d e n s .

Clemens Bettendorf und Nicolas J. Wark, Beitrag zur Frage der Entschwefelungs- 
vorgange bei den heuligen Verfahren der Stahl- und Boheisenerzeugung. Es wird uber 
Laboratoriumsschmelzen mit Kalk-FluBspatsehlacken u. Kalk-Kieselsauresehlacken u. 
uber Schmelzen aus Betriebsofen (Induktionsofen, HŚROULT-Ofen, S.-M.-Ofen, Kipp- 
ofen, Hoehofen) berichtet, an denen die yerschiedenen Bedingungen untersucht werden, 
welcho die Entschwefelung yon Stahl u. Roheisen beeinflusscn kónnen. Es zeigt sich, 
daB eine schnelle u. weitgehendo Entschwefelung durch geeignetc Einwirkungsdauer 
u. Temp., auBerdem aber yor allem durch eine hohe Basizitat u. eine groBe Schlacken- 
menge bedingt wird. Der Haupttrager der Entschwefelung ist der Kalk, dessen Wrkg. 
erhoht wird, wenn er in einem Losungsm. wio FluBspat, Bauxit gel. ist. SiO, s ta tt
CaF2 hat nur bei geringen Zusatzcn einen giinstigen EinfluB. Auch ein hoher Mn-Geh. 
des Bades bewirkt eine bessere Entschwefelung. Durch Anwcndung yon starkeren 
Basenbildnern, wie Strontianit, Pottasche, Soda, wird die entschwefelnde Wrkg. der 
Sehlacke besser, wahrend bei Anwesenheit yon reduzierenden Stoffen im Bad auch 
die Alkalichloride, wie Steinsalz, Sylvin, Camallit, giinstige Ergebnisse zeitigen. Sind 
in der Schlaeke auch Red.-Stoffe yorhanden, wie z. B. Carbide beim Schmelzen im 
Elektroofen, so wird die entschwefelnde Wrkg. dieser Schlacken noch erhoht. Ver- 
gleichende Betrachtungen uber die Entschwefelung im Hoehofen. (Stahl u. Eisen 
52. 577—82. 606. 23/6. 1932. Krefeld-Rheinhafen, Ber. Nr. 231 StahlwerksausschuB 
V. d. E .)  ‘ E d e n s .

Heinrich Hanemann, Die Gefiigeformen des Stahles, gedeulet aus dem Bau des 
Atomgitters. Es werden die drei yerschiedenen Arten der Diffusion, die sich je nach 
der Anordnung der diffundierenden Atome im Raumgitter ergeben, besproehen. Bei 
der Perfusion (vgl. C. 1932. I. 625) yerschieben sich die wandernden Atome ohne Ver- 
drangung anderer Atomarten auf geraden Linien. Bei der kemzentr. Diffusion wandern 
die Atome durch Gitterliieken oder Platzwechsel mit anderen Atomarten zu den Keim-
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punkten der neuen Krystallart. Bei der parallelen Diffusion ist die Bewegungsriclitung 
einer groB en Zahl der diffundierenden Atome parallel. Dic Art der Wanderung der 
C-Atome im y- bzw. a-Eisen unterscheidet sich dadurch, daB sich im y-Mischkrystall 
der C durch Perfusion u. m it hoher Geschwindigkeit, im a-Eisen dagegen durch Diffusion 
mit geringer Geschwindigkeit bewegt. An Hand von senkrecht zueinander stehenden 
S ch liffen  an S ta h lp ro b e n  mit g ro b em  W lDM ANSTATTENschen Gefiige wird fe s tg e s te l l t, 
daB  der Ferrit im W lDM ANSTATTENschen Gefiige hauptsachlich S c h ic h te n  in O k ta e d e r-  
flachen, seltener in Wurfelflachen bildet. Andere Ausscheidungsrichtungen des Ferrits 
werden nicht beobachtet. Die Krystallisation des Zementits bei ACm erfolgt alinlich, 
d ie  Entstehung von Tertiarzementit aus dem a-Eisen jedoch durch konzentr. Diffusion. 
(Arch. Eisenhuttenwesen 5. 621—24. Juni 1932. Berlin, Mitt. metallograph. metalik. 
Inst. T. H.) E d e n s .

Heinrich Hanemann, Der y-rj-Marlensit ais Widmannstattemches Gefiige. (Vgl. 
vorst. Ref.) Auf Grund zeichner. Auswertung zweier senkrecht zueinander stehenden 
Schliffe eines abgeschreckten Stahles m it 1,52% C wird festgestellt, daB die ?/-Martensit- 
nadeln auf zusammengehorigen Oktaeder- u. Wurfelflachen liegen. Hieraus ergibt sich, 
daB das łj-y-Martensitgefiige ais W lDM ANSTATTENsclies Gefiige aufgefaBt werden kann. 
Die zu erwartenden 7 Richtungen werden samtlich in dem namlichen Schliff ermittelt. 
Die Abweichungen von den Idealrichtungen sind geringer ais bei dem W lDM ANSTATTEN
schen Gefiige des Ferrits, die Wiirfelflachenspuren finden sich haufiger. (Arch. Eisen- 
hiittenwesen 5 . 625—26. Juni 1932. Berlin, Mitt. metallograph. metallkundl. Inst. 
T. H.) E d e n s .

A. S. Nichols, Uber Form- und Modellsarul in der Stahlgiefierei. Die Angaben 
von 22 GieBereien iiber die Zuss. u. Eigg. der yerwendeten Form- u. Modellsandarten, 
insbesondere hinsichtlich der Mengen u. Eigg. der zugesetzten Bindemittel, werden 
in zahlreichen Tabellen u. Diagrammen zusammengestellt. (Trans. Amer. Foundrymen’s 
Assoc. 3. 827—42. Febr. 1932. Chicago, Illinois, Clay Prod. Co.) E d e n s .

— , Kompression ton Stahlblocken wahrend der Erstarrung. Vf. berichtet iiber die 
Erfahrungen, die bei der Kompression von Stahlblocken nach dem HARMET-Verf. u. 
anderen Verff. gewonnen worden sind. Man erhalt dabei blasenfreie Stiihle m it besserer 
Krystallstruktur ais bei freier Erstarrung. Besondere Bedeutung durfte fur eine Herab- 
setzung der Kosten dem I-R-R-Verf. (vgl. Journ. Iron and Steel Inst. 1906. I. 28) 
zukommen. (Jernkontorets Annaler 116. 279—88. 1932.) R. K. M u lle r .

Kurt Rumniel, Warmeauslauscher aus Edelstahl. Die Vorteile der Verwendung 
von Rekuperatoren aus Edelstahl anstatt aus feuerfesten Steinen fiir Walzwerks-, 
Schmiede- u. Gliihófen, insbesondere hinsichtlich der Ersparnisse durch hohc Vor- 
warmung der Heizgase, werden erortert. Dic Hóhe der Ersparnisse wird angegeben, 
ferner wird die Wirtschaftlichkeit der Edelstahlrekuperatoren nachgewiseen. (Stahl u. 
Eisen 52. 559—62. 9/6. 1932. Dusseldorf, Mitt. Nr. 163. Warmestelle V. d. E.) E d e n s .

Walter Savelsberg, Modeme Zinnraffinaticm. Die den europaischen Zinnhiitten 
zur Verfugung stehenden boliyian. Zinnerze' bedingen durch ihren Geh. an Pyriten, 
Chalkopyriten, Wolframiten u. den Begleitnietallen As, Sb, Pb u. Ag ein sehr unreines 
Rohzinn u. hohe Schlackenverluste. — Vf. geht auf die theoret. Verhiittungs- 
yorgange niiher ein u. versucht, durch Verschmelzen von nur teilweise abgerostetem 
Zinnerz einen Teil der Verunreinigungen (Cu, Ag, Fe, Sb) in einem auf der Metallphase 
schwimmenden Kupferstein anzureichern u. sie so dem Rohzinn zu entziehen. Die 
Trennung des Sn von Cu u. besonders yon Ag gelang nicht befriedigend; dazu machen 
die anfallenden Zinnschlacken, die wieder reduzierend yerschmolzen werden miissen, 
u. das unreine Rohzinn den Verhiittungsyorgang im allgemeinen unwirtschaftlich. 
Am zweckmaBigsten ist es, durch Aufbereitung die meisten sulfid. Bestandteile ab- 
zutrennen u. das direkt erschmolzene Rohzinn spater zu raffinieren. (Metallbórse 22. 
801—02. 25/6. 1932.) S i l l e .

Earle E. Schumacher und W. C. Ellis, Die Reduktion von Kupfer mit metallischen 
Reduktionsmiltełn, Calcium, Zink, Beryllium, Barium, Strontium und Lithium. (Metal 
Ind. [London] 40. 517—20. 13/5. 1932. — C. 1932. II. 282.) L o r e n z .

— , Herstellung ton Kupferblechen durch elektrolylische Abscheidung. Beschreibung 
der tecim. Durchfiihrung des CowpER-CoLES-Verf. zur Erzeugung yon Blechen, Róhren 
u. Drahten auf elektrolyt. Wege. Die Anoden bestehen aus gewóhnlichem Bessemer- 
Cu. Die rotierende, zylindr. Kathode ist aus weichem Stahlbleeh gefertigt u. yerkupfert. 
Sie wird zur Vermeidung des Festhaftens der t)berziige in geeigneter Weise behandelt. 
Die Bleche haben, namentlich auf der Innenseite, eine sehr befriedigend glatte u.
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glanzende Obcrfliiche. Der Reinheitsgrad ist 99,99%- Hartę u. zilho Bleclie erhiilt man, 
wenn man wahrend der Elektrolyse Glattwalzen iiber die Oberfliiche fiihrt. Drahte 
werden in der Weise hergestellt, daB man das zylińdr. Bloch spiralig selineidet, wodurch 
sioh ein schmaler Streifen ergibt, der noch oine Ziehdiise passieren mufl. (Festigkeit 
des Dralitcs: 45 kg/qmm, elektr. Leitfiihigkeit 101%-) Auch Bimetallblecho u. 
-rohre konnen nach dem Verf. hergestellt werden. (Engineering 133. 697. 10/G. 
1932.) K u t z e l n i g g .

A. M. Nemtinow, Anreiclierung des Nikopoler Mangans. Angaben iiber die Zus. 
des Nikopoler Mn-Vork. u. seine Aufarbeitung. Die 3 im genannten Gebiet yorkommen- 
don Mn-Erze enthalten 28,49—55,6% Mn. (Berg-Journ. [russ.: Górny Shurnal] 15. 
Nr. 2. 50. 1932.) S c i i o n f e l d .

Charles Hardy, Metallurgie der puherformigen Metalle. Gewinnung von W u. Mo 
durch Red. der Oxyde. Die entstehenden pulyerformigen Kćirper werden zu Massen 
gepreOt u. gesintert. Em Schmelzen u. Raffinieren verbietet sich infolge der hohen 
FF. dieser Metalle (W =  3400°; Mo =  2620°). Dieso pulyerformigen Metalle konnen 
auch gleichzeitig zu Fertigformen gepreflt werden, desgl. Mischungen dieser Metalle 
mit anderen Metallpulvern. (Metal Ind. [New York] 30. 179—80. Mai 1932.) N i k l a s .

P. Pirotte, Die Unłersuchung goldfiilirender Oesleine. Vf. schildert dio zur Be- 
urteilung der Abbauwiirdigkeit eines Au-Vork. angewandten MaBnahmen (Probenahme, 
Best. des Gesamtgeli. an Edelmetallen, Schlammen, Amalgamation) u. gibt ein prakt. 
Anwendungsbeispiel. (Ind. chim. Belge [2] 3. 301—11. Juli 1932. Bayenga-

G. Ó. Ramsay, Die Reaktion von Cyanid mil Gold. Die Auflósung von Au in 
KCN kann erfolgen nach:

4 Au +  8 KCN +  0 2 +  2 H ,0  =  4 KAu(CN)a +  4 K(OH) 
oder nach: 2 Au +  4 KCN +  2 IIaO =  2 KAu(CN)a +  2 K(OH) +  H2
oder nach: 2 Au +  4 KCN +  2 H ,0  +  0 ,  =  2 KAu(CN)s +  2 K(OH)‘ +  H 20 2.
Vf. yerfolgt potentiometr. das Auftreten v o n  H beim L o sen  einer Goldelektrode in
6,5%ig. K C N -L sg . m it e in em  L E E D S -N oR T H R U P -P o ten tiom eter der Tj-pe K auch 
unter Zuleiten von Sauerstoff zur Goldelektrode u. halt den Rk.-Verlauf nach

2 Au +  4 KCN +  2 H 20  =  2 KAu(CN)a +  2 K(OH) +  H2 
(Gleiehung nach JA N IN ) fiir maBgebend. (Chem. Engin. Mining Rev. 24. 236—37.
5/4. 1932.) SlLLE.

Franz Bollenrath, Hdrleiinderung von Duraluminium mit der Zeit und in rerschie- 
denen Tiefen. Abhangigkeit der Alterungserscheinungen bei Duraluminium in Ab- 
hangigkeit von AnlaBtemp. u. Zeitdauer, mittels yerschiedener Hartepriifverff. ge- 
messen (B r i n e l l , R o c k w e l l , H e r b e r t ). Zusammenstellung der Ergebnisse yon 
Hartemessungen von Proben aus yerschiedenen Tiefen u. in Abhangigkeit yon der 
Zeitdauer nach Pendelhartemessungen. Vergleichende Dilatometermessungen yon Al 
u. gehiirteten Al-Legierungen, wie Silumin, Lautal u. 2 Duraluminiumlegierungen 
681 Z B  u. 681 B. (Metals & Alloys 3. 120—26. 1932.) N ik l a s .

George H. starmann, Einwirkung der Temperatur auf die Gup- utul physi- 
kalischen Eigenschaften von Aluminiumlegierung Nr. 12. Unters. einer Legierung mit 
7,32% Cu; 1,06% Zn, 1,0% Fe, 1,62% Si, Rest Al auf Festigkeitseigg. bei GieBtempp. 
zwischen 648 u. 982°. Lichtbilder der GuBstruktur der Legierung bei diesen Tempp. 
(Metal Ind. [New York] 30. 181—82. Mai 1932.) N i k l a s .

W. C. Devereux, SandguP-Aluminiumlegierungen fiir hohe Beanspruchung. (Vgl. 
C. 1931. II. 3279.) Festigkeitseigg. der Y- u. R.R.-Legierungen u. giinstigste Warme- 
behandlung. Priifyerff. fiir VerschleiB, Reibung u. Ermudung durch Rotation. GieB- 
eigg. u. lineare Schwindung. Die Ofentemp. fur Y-Legierung u. Legierung mit 4—5%  Cu 
sollte 750° nicht uberschreiten, bei R.R. 50 darf man bis 820° gehen. Vorschriften 
fiir die Behandlung von GieBformen u. Kernen. (Foundry Trade Journ. 45. 331—35. 
349—52. 1931.) . . . .  N i k l a s .

Kanzi Tamaru, Ober das Gleichgeicichtsdiagramm des bindren Systems Nickel- 
Zink. Das System Zn-Ni wird durch therm. Analyse, Widerstands- u. dilatometr. 
Messungen untersucht. Dio Ergebnisse stimmen mit den von T a f e l  iiberein. Die 
feste Lsg. a besitzt ein flachenzentriertes kub. Gittor, /Su. <5 ein hexagonales, u. y  ein 
kub. Gitter, das dem von a-JIangan ahnlich ist. (Scient. Papers Inst. physical chem. 
Res. 18. Nr. 368—69; Buli. Inst. physical chem. Res. [Abstracts], Tokyo 11. 90. Juni 
1932.) L o r e n z .

John B. Kasey, Das Bessemem ton Glockenbronze. Fiir die Riickgewinnung yon

Wamba.) R . K. M u l l e r .
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Sn aus Glockenbronze kommt mctallurg. mir dioEIektrolyse u. dasYerblasen inBetracht. 
Zusammenstellung von Verblasoverss. von Glockenbronze in Sowjet-RuBland mit Angabe 
der yerwendeten Zuschliige u. der Metallbilanz dieser Verss. Auf Grund der Ergebnisse 
wird ein Vcrarbeitungsschema fiir das Verblasen von Glockenbronze aufgcstellt. (Metal 
Ind. [New York] 3 0 . 185—86. Metal Ind. [London] 4 0 . 613—14. 1932.) N i k l a s .

József Veszelka, Das Zustandsdiagramm der Bleizinnbronzen [Cu-Sn-Pb-Legie- 
rungen]. Nach krit. Betrachtung des yorhandenen Sehrifttums werden an Hand der 
Sehnitte fiir glcichbleibendc Pb-Gehli. yon 2 u. 5%  die Krystallisationsyorgange der 
Cu-reichen Pb-Bronzen besehrieben. Es handelt sich um die gleichen Vorgange, die 
von B a u e r  u . HANSEN im Cu-Zn-Pb-System angetroffen wurden. Auf Grund der 
Gefiigeunterss. werden die yollstandigcn Schnittdiagramme fiir dic erwahnten Pb- 
Gclih. cntworfen. Es werden einige Eigentiimlichkeiten in der Gefiigeausbildung 
erwiihnt; die Beobachtung von G lO L lT T l u. M a r a n t o n io  (Gazz. chim. Ital. 4 0  [1910]. 
51) betreffs der Pb-Verteilung in den Gefugebestandteilen gegossener Bronzen bat sich 
ais falach erwiesen. (Banyaszati es Kohaszati Lapok 65. 212—20. 237—44. 1/6. 1932. 
Sopron, Ungarn, Berg- u. huttenmann. Hochsch.) S a i l e r .

K. H. W egner, Arsen in temdren Lagermelallen auf Bleibasis. Unters. eines 
Lagermetalls mit 75% Pb, 10% Sn u. 15% Sb, dcm As zulegiert wurde. Bei langsamer 
Abkiihlung sind, nach den angegebenen Anaiyscn aus Kopf u. Bodcn der Schmelze, 
Seigerungen zu beobachten. Schnelle Abkuhhmg ruft ein nadelfórmiges, krystallines 
Gefiige hervor, das Seigerungserscheinungcn vcrhindert. Mikroaufnahmen zeigcn das 
durch As gebildeto nadelformige Gefiige. (Metals & Alloys 3. 116— 19. 1932.) N i k l a s .

S. R. Williams, Mechanische Hartę, beeinfluflt durch Magnetisicrung. Im  AnsehluB 
an die Arbeiten von H e r b e r t  (C. 1 9 3 1 . II. 623) yerweist Vf. auf seine iilteren Unterss. 
(Trans. Amer. Soc. Steel Treating 1 9 2 4 . 362.) (Naturo 1 2 9 . 939—40. 25/6. 1932. Amherst, 
Mass. Coli.) L o r e n z .

Roy M. Allen, Das Mikroskop ais praklisches Hilfsmittel in der Eisengieflerei. 
An Hand zahlreicher Gefiigebilder, die z. T. in sehr starker VergróBerung ausgefiihrt 
sind, werden dio im Stahl u. GuBeisen yorkommenden Gefugebildner u. Gefiigeanord- 
nungen eingehend besprochen. Insbesondere wird auf die Graphitausbldg. u. auf den 
EinfluB der Beimengungen Si, S, Mn, P, ferner von Ni u. Cr auf das Gefiige eingegangen. 
In  einem Anhang wird die Bedienung des Mikroskops u. die Herst. der Schliffe be- 
schrieben. (Trans. Amer. Foundrymen’s Assoc. 3 . 733—826. Febr. 1932. Bloom- 
field, N. J.) E d BNS.

H. Kersten, Prufung elektrisch abgeschiedener Mełalle und Legierungen mit Rónlgen- 
strahlen. Die Anwendung yon Methoden der Krystallstrukturanalyse fiir die Fest- 
stellung der Struktur, annahernden chem. Zus., ungefahren Dicke u. relatiyen Korn- 
gróBe yon Metallabscheidungen wird an Beispielen gescliildert. (Ind. engin. Chem. 
Analytical Edition 4. 178—-80. 15/4. 1932. Cincinnati [Ohio], Univ.) S k a l i k S.

R. W. Mitchell, Ausrustung fu r  die Metallreinigung. X I.—XV. Mitt. (X. vgh
C. 1 9 3 2 . I. 1709.) Bewegung der Reinigungsbader nach yerschiedenen Yerff. Vorr. 
dazu. — Wasehmaschinen. Mit zahlreichen Abbildungen. (Metal Clean. Finish. 3- 
869—74. 914—16. 953—57. 4. 15—19. 32—33. 71—78. 139—44.164. Marz 1932.) PANG.

C. A. Adams, Dehnung in Metallteilen. Die Dehnung eines Materials ist sehr 
stark yon der Bearbeitung u . Formgebung abhangig, daher sind die Angaben u . Vor- 
schriften iiber Dehnung von SchweiBstellen beim heutigen Stande d e r  M a te ria lp r iifu n g  
p r a k t .  wenig yerwertbar. Die Entw. neuer App. u . Unters.-Methoden ist erwunscht. 
(Journ. Amer. Weld. Soc. 1 1 . Nr. 4. 46— 47. April 1932. Harvard Univ.) Z a p p n e r .

G. Czternasty, Festigkeitseigenschaften einer hochwertigen LichtbogenschweifSung. 
Em  elektr. geschweiBter Kessel wurde durch die Wasserdruckprobe bis zum ReiBen 
belastet, was bei 155 kg/qcm geschah. Der Bruch yerlief restlos auBerhalb der SchweiB- 
niihte. Die folgende Festigkeitspriifung der SchweiBungen ergab durchweg Werte, 
die bei oder iiber den yorgeschriebenen Zahlen lagen. (Ztschr. Vcr. Dtsch. Ing. 76. 
679—82. 9/7. 1932. Frankfurt a. d. O.)  ̂ L uD E R .

Richard Justh, Praktische Erfahrungen iiber die Bedeulung der Wasserstoffauf- 
nahme bei der Oberflacheni-eredlung ton Metallen. Die Mengen H, die die Eisenmetalle 
aufnchmen, werden in der Reihenfolge Fe, Co, Ni vom Fe bis zum Ni immer kleiner. 
Den Eisenmctallen an die Seite stellt sich in seincm Verli. bei der Elektrolyse ver- 
mutlich das Cr, das kein wesentlieh unedleres Potential hat ais das Fe. Bei den Pro- 
zessen der Metallyeredlung, insbesondere beim Beizen, Entfetten u. Galyanisieren, 
pflegt der H nur in nascierendcr Form, also besonders aktiy aufzutreten. Wahrend
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bei allen anderen galvan. Verff. die Metallabscheidungen nahezu bei 100%ig. Strom- 
ausbeuten vor sich gekcn, pflegt dio Verchromimg mit 15%ig. Stromausbeuten zu 
arbeiten, da man von Lsgg. von 6-wertigen Verbb. auageht. NaturgemaB ist hior die 
kathod. H-Entw. wesentlich starker, ais bei allen alteren Verff.; es ist daher nicht 
yerwiinderlich, wenn die Cr-Ndd. jo nach den angewandten Stromdiehten bis zum 
Mehrhundertfachen ihres Vol. an H aufnehmen. Diese starko H-Entw. u. dio dadurch 
auftretenden Fehlerąuellen stellten seinerzeit das bedeutendste Hindemis fiir dio 
Verbreitung der Verchromung dar. (Korrosion u. Metallschutz 8. 120—24. Metall- 
waren-Ind. Galvano-Techn. 3 0 . 335—39. 1932.) K a l p e r s .

— , Die Nickelanode und Fortschritle in ihrer HcrsteUung. Dio Nachteile der 11. 
GuJBanoden einerseits, der wl. Walzanoden anderseits werden besprochen. Jene ver- 
ursachen alkal. Bad-Rk. u. geben Anodenyerluste infolgo von Zerbrockelung, diese 
bewirken, daB das Bad zu sauer u. metallarm wird u. bedingen eine unliebsamo Fest- 
legung des teuren Materials. Demgegeniiber wird auf die Vorteile der ,,gehammerten“ 
Anoden hingewiesen, die yerhaltnismaBig 11. sind u. yermoge ihrer dichten Struktur 
weniger zum Poróswerden neigen, fomer die Bad-Rk. einigermaBen konstant erhalten. 
(Metallwaren-Ind. Galvano-Techn. 3 0 . 297—98. 1/7. 1932.) K u t z e l n i g g .

Marcel Ballay, Ultraschnelle Nickelplaltierung in Frankreich. Es wird mit Strom- 
dichten gearbeitet, die manehmal 10 Amp./qdm uberschreiten. Die Badzus. ist: 400 bis 
450 g/l N iS04-7 H :0 , 30 g/l NiCls-6 H ,0 , 20 g/l H3B 03. Ais Depolarisator wird etwas 
Nickelnitrat zugegeben. Dessen Zusatz mufi sorgfaltig bemessen sein (etwa 0,1 g N 03/1), 
da ein ObersckuB die Stromausbcute yermindert (lineare Beziehung) u. gelbliehe, un- 
brauchbare Ndd. zur Folgę hat. AuBerdem kann das Bad kaum von iiberschiissigem 
Nitrat befreit werden. — Der Elektrolyt wird durch einen starken Luftstrom ge- 
ruhrt u. durch Zentrifugioren yon festen Teilchen befreit (Filterapp. haben sich nicht 
bewahrt). Die Badtcmp. ist ungefahr 50°; ph =  4,5—5,5, bei nachfolgender Verchro- 
mung weniger ais 4,5. In  15 Min. wird mit einer Stromdichte von 10 Amp./qdm ein 
Nd. von 0,025 mm erhalten. — Al u. seine Legicrungen werden vor der Vemickelung 
in h. saurer FeCl3-Lsg. gebeizt. (Trans. Amer. electrochem. Soc. 62. 15 Seiten. 1932. 
Paris. Sep.) K u t z e l n i g g .

Martin Meier, Zur Kenntnis des Werles der MetaUpolitur. Vf. erórtert den EinfluB 
der Oberflachengestaltung von Metallen auf die Festigkeitseigg., die Korrosions- 
bestandigkeit u. die katalyt. Wrkg. (Chem.-Techn. Rdsch. 47. 222—23. 28/6. 1932. 
Potsdam.) R. K. M u l l e r .

A. Portevin und A. Sanfourche, Die Korrosionvder industriellen Metalle und 
Legierungm durch phosphorsaure Losungen. Die untersuchten Metalle waren: Al, 
Sb, Ag, Bi, Cd, Cu, Sn, Fe, Mg, Ni, Pb, Zn, die Legierungen: Neusilber, Cu-Ni, Messing, 
Bronze, Stahlc der yerschiedensten Art u. Ferro-Ni-Lcgierungen mit Cr bzw. Cr-W. 
Ais Angriffsstoffe dienten Phosphorsaurelsgg. yerschiedener Konz.- u. Reinheitsgrade. 
Die meisten Metalle werden mit einer mehr oder weniger groBen Geschwindigkeit 
angegriffen. Im allgemeinen erfolgt durch die konz. Sauren ein starkerer Angriff. 
Mn im Mn-Stahl wird nicht angegriffen, wahrend in den Cr-Stahlen das Cr sich schneller 
auflost ais das Fe. In  den Ni-Cr-Stahlen wird Ni weniger schnell angegriffen ais Fc 
u. Cr. Im Messing u. im Neusilber lósen sich Cu u. Zn annahemd gleich schnell auf. 
In Bronze yollzieht sich die Auflósung des Sn schneller ais die des Cu, wahrend in 
Cu-Ni-Legierungen diese beiden Bestandteile mit gleicher Schnelligkeit aufgel. werden. 
(Chim. et Ind. 27. Sond.-Nr. 3 bis. 360—65. Marz 1932.) K a l p e r s .

G. Akimow und W. Kroenig, Korrosionsschutz von Aluminiumlegierungen mittels 
nuUallischer Uberziige -nach dem Schmpschen Spritzverfahren. Metali., n a c h  dem 
ScH O O Pschen Spritzyerf. hergestelltc Dberziige konnen mit Erfolg zum Schutz von 
Duralumin u. Al-GuBlegierungen gegen Seewasser yerwendet werden. D ie  Uberziige 
konnen enthalten: 83% Cd u. 17% Zn, auBerdem sind Legierungen aus Zn, Al u. Cd 
fiir diese Zwecke bekannt geworden. Zum Schutz der Legierungen unter dem W.-Spiegel 
bedient man sich am zweckmaBigsten der Cd-Zn-Legierung; reines Cd liefert fiir diesen 
Zweck keinen genugenden elektrochem. Schutz. Al ais Schutzstoff fiihrt ebenfalls 
zu guten Erfolgen. Das Al muB allerdings yon hochstem Reinheitsgrad sein, da es 
sonst in Seewasser ziemlich schnell angegriffen wiirde. (Korrosion u. Metallschutz 8. 
115—19. Mai 1932.) K a l p e r s .

F. L. Brady, Die Korrosion ton Stahl durch Kohleklein und Asche. Stahl rostet 
in Eisenbeton, der mit Kohle oder Asche hergestellt worden ist. Die Korrosion ist dem 
S-Geh. proportional u. kommt auch in trocken gehaltcnem Eisenbeton vor. Zudem
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wirkt dic erhOhte POrositat des Klinkers korrosionsfordernd. Ersatz eincs Teiles dieser 
Zuschlage durch Sand wirkt wegcn seincr S-Freiheit giinstig. Geschmolzene S-armc 
Asclic ohne Feinstcs wirkto giinstig. (Dep. scient. ind. Res. Build. Rcs. Spec. Rep. 
Nr. 15. 14 Seiten. 1930.) ' SALMANG.

A. Riedemann, Aktuelles iiber Rostschutz und Rostschulzmittel. Polem. Be- 
mcrkungen zu den Angaben G e r ii a r d t s  (C. 1930. I. 2964), insbesondere iiber dic 
Rostschutzfarbe „Subox". (Seifensicder-Ztg. 59. 51—52. 27/1. 1932.) SCHÓNFELD.

Otto Gerhardt, Aktuelles iiber Rostschutz und Rostschutzmittcl. Erwiderung an 
R ie d e m a n n  (vgl. vorst. R e f.) . (Seifensieder-Ztg. 59. 202. 30/3.1932.) S c h o n f e l d .

Peters, Kantenschulz bei Rostschulzanstrich. Bei Rostschutzanstrichen wird 
durch schlechten Kantenschutz die Verrostung stark gefórdert. Ais Kantensohutz 
fiir Priifungen bei gewohnlicher Temp. ompfiehlt sich ein Eintauchen aller Kanton 
der Prufplattćn in ein Paraffinbad. Am besten eignet sich eine Misehung aus 2 Teilen 
Paraffin u. 1 Teil Ceresin. Bei Priifungen boi hoherer Temp. kommt dio Herst. eines 
geschlossenen Anstrichsystcms an den Kanten ais SchutzmaCnahmc in Erage. (Farbę u. 
Lack 1932. 292. 8/6. 1932.) S c h e i f e l e .

H. Masseille, Bemerkungen iiber die Oxydation metallischer Schiffskiele und die 
Mittel, um sie vor Rodbildung zu schiitzen. Fortsctzung zu C. 1932. I. 2089. Korrosion 
durch galvan. Wrkg. u. dereń Bekiimpfung. (Peintures-Pigments-Vernis 9. 20—22. 
51—52. 69—71. April 1932.) " " S c h e i f e l e .

United Verde Copper Co., ubert. von: 01iver C. Ralston, Clarkdale, V. St. A.,
Metallurgisćhcs Vcrfahren. Komplexe, Cu, Zn, Pb u. andore Mctalle enthaltendc Erze 
werdcn in einen an Cu reichen u. an Zn armen u. einen an Zn reichcn u. an Cu armen 
Teil zcrlegt. Der kupferreichc Teil wird in einem Kupferschmelzofen zu einem Kupfer- 
stcin u. Schlacke enthaltenden Bade verschmolzen, welchcs im Entzinkungskonyertcr 
m it einem Red.-Mittel behandelt wird, wobei metali. Zn u. Pb entstehen u. ycrfluchtigt 
werden. Diese werden durch oberhalb des Bades oingeblascne Druckluft zu ZnO u. PbO 
oxydiert. Der Stein wird in bekannter Weise auf Cu usw. yerarbeitet. Der zinkreichc 
Teil wird geróstet, mit yerd. H,SO., ausgelaugt, die Lsg. elektrolysiert u. der ungel. 
Riickstand dem im Entzinkungskonverter zu behandelnden Gemisch von Kupfcrstein 
u. Schlacke des kupferreichen Teils zugefiigt. (A. P. 1851594 yom 25/9. 1929, ausg. 
29/3. 1932.) ' K u h l i n g .

Gewerkschaft Grevenich, Breslau, Verfahren zur Vcrarbeitung sulfidischer Blei- 
und Kupfererze unter Anwendung einer Salzschmelze nach Patent 535 394, dad. gek., 
dafi man durch Einleiten von Luft in die Salzschmelze bei niedrigen Tempp. die Sulfidc 
teilweiso in Sulfate iiberfuhrt u. hierauf durch Steigerung der Temp. ohne weitere 
Luftzufuhr dic noch yorhandenen Sulfide mit den Sulfaten zu Metali umsetzt, das ais 
Regulus ausgeschieden wird. — Man kann auch die Sulfiderze in dem Salzbad vóllig 
sulfatisieren u. dann frischc Sulfiderze zuschlagen. Der Vorteil der A rbeitsw eise  
besteht darin, daB man unmittelbar das Metali aus dcm Roherz erhalt. (D.R.P- 
551469 lO . 40 a vom 15/8. 1928, ausg. 1/6. 1932. Zus. zu D. R. P. 535 394; C. 1931.
II. 3258.) G e i s z l e r .

Reymersholms Gamla Industri Aktiebolag, Halsingborg (Erfinder: K. E. Tho- 
masson), Aufoxydieren von in Róstgut enthaltenem Kupferchloriir. D a s  bei der chlo- 
rierenden Róstung yon Cu-haltigen Erzen erhaltene Rostgut wird nach dcm RóstprozeC 
der Einw. yon gewohnlicher Luft unterworfen. Gegebenenfalls wird das Rostgut zuvor 
oder gleichzeitig angefeuchtet. (Sehwed. P. 69107 yom 5/5. 1927, ausg. 26/3.
1930.) D r e w s .

Fried. Krupp Akt.-Ges., Dcutschland, Eisen- und Staldlegierungen. Bis 0,5% 
Schwefel enthaltenden Legierungen des Fe oder Stahls werden 0,1—25% Cr beilegicrt. 
Das Cr kann ganz oder teilweis durch Al, Ti, V, Cu oder mehrere dieser Elemente vcr- 
treten werden. Die mechan. Bearbeitbarkeit, die Schmied- u. Walzbarkeit der Aus- 
gangsstoffe werden durch die Zusatzo yerbessert. (F. P. 720 051 vom 16/7. 1931, 
ausg. 15/2. 1932. D. Prior. 15/7. 1930.) KUHLING.

Fried. Krupp. Akt.-Ges., Dcutschland, Staldlegierungen. Austenit. Chromnickel- 
stahllegierungen mit einem Geh. yon 6—40% Cr, 40—4%  Ni u. bis hóchstens 1% C 
werden 0,3—5% Si, Ti, V, Mo, Mn oder Al oder mehrere dieser Elemente beilegiert 
u. die Erzeugnisse einer Hitzebehandlung unterworfen. Die Legierungen enthaltcn 
neben nicht magnet, austenit. Kornern einen magnet. Gefugebestandteil, ihre Be- 
standigkeit ais Masehinenteile gegen wechselnde Einww., ihre Zug- u. Bruchfestigkeit
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sind wesentlich lióhcr nls dio der Ausgangsstoffe. (F. P. 720 438 vom 23/6. 1031, ausg. 
19/2. 1932. D. Prior. 30/6. 1930.) K u h l i n g .

Eisenwerk-Willfel, Deutschland, Sdurebcsldndigc Stahllegicrung. Dic Legicrung 
ist wie folgt zusammengesetzt: 0,5—25°/0 Ni, 2—30% Cr, 0,1—5% Ta, 0,1—4,5% Mo,
0,1—2% V, Rest Fc. Hierbci kann Ta teilweise durch Nb, Mo ganz oder teilweise, 
durch W ersetzt werden. C kann schwanken zwischen 0 u. 1%. Dio Legicrung ist 
widcrstandsfahig gegen HNOa u. H 2SOj. (F. P. 723 480 vom 30/9. 1931, ausg. 9/4. 
1932. D. Prior. 1/10. 1930. G e i s z l e r .

Ernst Kelsen, Wien, und Edgar Ausnit, Bukarcst, Herstellung ton Eisenblech 
durch Elektrolyse. Dic Elektrolyse wird, z. 15. durch Anwcndung eines Diaphragnias, 
durch cinc geeignete Laugcnzirkulation u. durch Filtration des Elektrolytcn so ge- 
Icitct, daB nur gcringe Knospenbldg. auf dem Kathodcnblech cintritt. Nach der Ent- 
fernung der Kathode vom Mutterblcch werden die Knospen, ohne das Materiał zum 
FlieBen zu bringen, in der Kśilte z. B. durch Walzen auf das Blcch gedriickt. (E. P. 
370 704 vom 20/5. 1931, ausg. 5/5. 1932.) G e i s z l e r .

Revere Copper and Brass Inc., Ronie, iibert. von: Charles William Thomas, 
Bedford, und Vincent Weaver Allen, Detroit, V. St. A., Legierungen, bestehend 
aus 50—95% Cu, 5—49% Zn u. 0,1—0,25% Al. Die Politurfahigkeit der Legierungen 
ist besser ais die von aluminiumfreiem Messing. (A. P. 1851140 vom 26/9. 1930, 
ausg. 29/3. 1932.) K u h l i n g .

Joseph C. R. Stone, Belmont, V. St. A., Legierungen, cnthaltcnd, neben Cu 
17—35% Ni, 0,5-—2% Sn u. 0,04—1,5% Pb. Die Legierungen besitzen gleichformigen 
Bau, sind leicht bearbeitbar u. saurefest. (A. P. 1851218 vom 12/6. 1931, ausg. 29/3. 
1932.) K u h l i n g .

J. V. Svenson, Stockholm, Legicrung. Eine fiir Brennermundstiickc an Pctroleum- 
kochern, Lotlampen o. dgl. geeignete Legicrung besteht aus Cu u. Al, wobci letzteres 
in Mengen von 5—20 Gew.-% vorhandcn ist. (Schwed. P. 68 688 vom 16/5. 1927, 
ausg. 14/1. 1930. Oe. Prior. 1/2. 1927.) D r e w s .

Leo Klttger, Wien, Kobaltlegierungen, mit weniger ais 1,5% Cr. Beispiclc fiir 
legierungen: 1,21% C, 0,16% Cr, 22,09% W, 1,64% V, 0,36% Mo, 18,91% Co, 2,13% 
Ta; 0,97% C, Cr —, 19,82% W, 1,64% V, 1,06% Mo, 10,81% Co, 0,17% Ta; 1,03% C,
0,93% Cr, 18,67% W, 1,33% V, 0,75% Mo, 12,01% Co, 1,30% Ta. (Jugoslaw. P. 
7811 vom 11/4. 1930, ausg. 1/4. 1931.) S c h o n f e l d .

N. V. Philips’ Gloeilampenfabrieken, Eindhoven, Holland, Legierung fiir  
eleklrische Widcrstands- und Heizdrdhte. Die Legierung enthalt Fe oder Ni ais Haupt- 
bestandteil, mindestens 10% Cr u. Al u. Si in den Grenzen von 1,5—15,0%. Durch 
den gemeinsamen Zusatz von Al u. Si wird der spez. elektr. Widerstand u. die Hitze- 
bestandigkeit der Legierung gesteigert. Zur Steigerung der Bearbeitbarkeit kann man 
noch andere Elemcnte, wie Mn, Zr oder Co zusetzen. (F. P. 724 561 vom 15/10. 1931, 
ausg. 29/4. 1932. Holi. Prior. 31/10. 1930.) G e i s z l e r .

Stickstoffwerke G. m. b. H., Berlin (Erfinder: Werner Siebert, Piesteritz), 
Werkstoff zur Herstellung von gegen Salpelersaure bzw. Salpetersaure-Stickozydgemischc 
bestandigen Apparaten, bestehend aus einer Legierung von Tantal u. Niob. (D. R. P. 
553 818 KI. 12i vom 27/3. 1931, ausg. 30/6. 1932.) D r e w s .

Soc. des Brevets Berthelemy-de Montby, Frankreich, Hitzebehandlung von 
Leichtmetallen oder ihren Legierungen. Die in Formen gegossenen, besonders Cu ent- 
haltenden Metalle werden bei einer 4-75° nicht wesentlich ubersteigenden Temp. er
hitzt, im Ofen (langsam) abkiihlen gelassen, nach 48 Stdn. wieder auf etwa 400° erhitzt 
u. gewalzt. Die Erzeugnisse besitzen schr gleichmaCiges Gefuge, der Abfall beim 
Walzen ist gering. (F. P. 720 377 vom 25/10. 1930, ausg. 18/2. 1932.) K u h l i n g .

Siemens Elektrowarme-Ges. m. b. H., Sfimewitz (Erfinder: S. Schneider), 
Slankgluhen ton Metallen, dad. gek., daB das Gliihgut in einen Gluhkasten von be- 
liebiger Form gebracht wird, welcher alsdann durch ZusammenschweiBcn der Fugen 
hermet. abgeschlossen wird. (Schwed. P. 68 854 vom 30/4. 1927, ausg. 18/2. 1930.
D. Prior. 3/5. 1926.) D r e w s .

J. L. La Cour und F. O. M. Lindh, Halsingborg, Zdhgliihen ton Metallegierungen, 
welche hauptsachlich Kupfer, Zink, Zinn, Blei, Aluminium entbalten. Das Gluhen wird 
in einem elektr. Ofen yorgenommen, wobei die Temp. zunachst auf %  des erforderlichen 
Maximalwertes gebracht wird. Hiemach wird die Temp. des Ofens u. des in ihm ent- 
haltenen Materials langsam auf den Hóchstwert gesteigert, u. sodann wieder langsam 
auf den friiheren Wert gesenkt. Das Materiał wird nunmehr aus dem Ofen entfernt
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u. an der Luft weiter abgekuhlt. (S c h w e d . P .  6 8  7 8 8  vom 13/11. 1924, ausg. 4 /2 .
1930.) D r e w s .

George H. Goldsmith, Toronto, Kanada, Mełallgiisse. Dio Oberflachen yon 
Sandformen fur Metallgiisse werden mit Mischungen von CC14 u. einem fein gepulyerten 
Fiillmittel, wie Talkum, Graphit, Glimmer, Bronze, Sn, Al o. dgl. gctrankt. Das CCI, 
wird aufgesaugt, das Fiillmittel iiberzieht die Oberflachen der Form u. bcseitigt alle 
Unebenheiten, so daB die erhaltliehen MetallguBstiicke glatte, gut ausgebildete Flachen 
bcsitzen. Der Miscliung von CCI, u. Fiillmittel kónnen noch Vcrdiinnungsmittel fiir 
den CCI.,, wie Gasól, A. u . dgl. u . Bindcmittel, wie Leinol, zugesetzt werden. (A . P .
1 858 083 yom 7/10. 1929, ausg. 10/5. 1932.) K u h l i n g .

Comp. de Produits Chimigues et filectrometallurgiąues Alais, Froges & 
Camargue, Frankreich, Gieflen ton leicht oxydablen Metallcn, besonders Aluminium und 
Magnesium in Sandformen. Die in das Formmaterial eingebetteten Mctallstiicke zum 
Abschrecken yon bestimmten Teilen des GuBstiickes werden durch einen gut warme- 
leitenden Stoff hoher Porositat ersetzt, um fliichtige Stoffe, dio aus dem Formsand 
beim GieBen ausgctrieben werden, abzuleiten. Ais Materiał fiir die Kuhlstiiekc kommt’ 
z. B. Si, yorzugsweise in Verb. mit einem Metali, wio Fe oder Al, in Frage, das unter 
Verwendung von Ton ais Bindemittel yerformt ist. (F. P. 723 751 vom 16/12. 1930, 
ausg. 14/4. 1932.) GEISZLER.

Comp. de Produits Chimiques et filectrometallurgiąues Alais, Froges et 
Camargue, Frankreich, Gie/Sen ton leicht ozydablen Metallen, besonders ton Magnesium 
in Sandformen. Zur Erzielung einer glatten, glanzenden Oberflache streut man dio 
Form mit einem Mctallpulver, besonders mit Aluminiumpulyer, ein. Das Pulyer schiitzt 
den Guflkorper gegen die Einw. der Luft u. der Formfeuchtigkeit. Es laBt sich leicht 
yon dem GuBstiick wieder entfernen. (F. P. 723 752 yom 16/12. 1930, ausg. 14/4. 
1932.) G e i s z l e k .

Reinhold Kupfer, Deutschland, Nichtterbrcnnbare Unłerlage fur geschriebene dc. 
Dokumente, bestehend aus einem diinnen Blattchen oder Hautchen eines gut reflek- 
tieronden Metalls, z. B. aus Al, Ag oder Bo. Evtl. wird eine widerstandsfahigere 
Metallschicht aus Fe etc. untergelegt. (F. P. 720 827 yom 29/7. 1931, ausg. 24/2. 1932. 
Holi. Prior. 6/8. 1930.) M . F. M u l l e r .

L. Cage, Obourg, und A. Loy, Masnuy St. Jean, Belgien, Ldłen ton Eisen und 
Stahl mit Hilfe des elektrischen Lichtbogens. Die Elektrode der Lóte besteht aus einem 
Faden von ausgegluhtem Fe, der mit einer Scliicht von Kalk u. Zement iiberzogen ist. 
(Belg. P. 362 733 vom 2/8. 1929, ausg. 17/2. 1930.) N o u y e l .

Comp. Royale Asturienne des Mines, Briissel, Lótmittel fiir Aluminium und 
seine Legierungen, gek. durch eine Mischung von etwa 90 Gewichtsteilen ZnCL, 8 Ge- 
wichtsteilen XH4Br u. 2 Gewichtsteilen NaF. — Die erzielten Lotungen bcsitzen 
schónes motali, glanzendes Aussehen. (D. R. P. 554087 KI. 49 h vom 21/2. 1928, 
ausg. 4/7. 1932.) K u h l i n c .

Th. Goldschmidt Akt.-Ges., Essen, Aluminothermisches Verfahrcn. Bei der 
aluminothemi. Gewinnung yon Fe fiir Lotzwecke wird zwecks Verbesserung der mechan. 
Eigg. u. der Widerstandsfahigkeit gegen chem. Einww. dem entstandenen bzw. ent- 
stehenden Fo eines oder mehrere der Metallo Ni, Co, Mo, W, V, Cr u. Ti beilcgiert, 
z. B. in der Art, daB dem aluminotherm. Gemisch die beizulegiercnden Metallo oder 
Legierungen yon ihnen, besonders Eisenlegierungen, oder ihre aluminotherm. reduzier- 
baren Osyde zugesetzt werden. Zwecks Erhóhung der Reaktionstemp. koimcn auch 
Mn, C u. Si zweelonaBig ais Legierungen mityerwendet werden. Es kann auch so ver- 
fahren werden, daB Gemische der Oxyde der dem Fe beizulegiercnden Metallo mit 
Al in die Lotform gegeben werden u. das aluminotherm. erzeugte Fe hinzugegossen wird. 
(E.P. 369 843 vom 17/7. 1931, ausg. 21/4. 1932. D. Prior. 29/7. 1930.) K u h l i n g .

Vereinigte Aluminium-Werke Akt.-Ges. (Erfinder: Hans Ginsberg), Lauta- 
werk, Herstellung ton galtanischen Plattierungen auf Werkstuckcn aus Aluminium und 
seincn Legierungen, dad. gek., daB auf diesen zunachst — u . zwar yorzugsweise durch 
anod. Behandlung — eine yerschieden starkę Osydschicht erzeugt wird, diese derart 
geatzt wird, daB eine Ablósung des Oxydfilms an den dunneren Stellen erfolgt, worauf 
die Werkstiieke in bekannter Weise p la t t i e r t  werden. — Bei der anod. B e h a n d lu n g  
werden h ó h e re  Stromdiehten u . kiirzere Behandlungszeiten yerwendet ais bisher iiblich 
war. (D. R. P. 546 388 K I. 48 a vom 16/2. 1930, ausg. 29/6. 1932.) K u h l i n g .

Joseph Schulein, Rockford, V. St. A., Farbige Uberziige auf Z ink oder rerzinkten 
Gegenstdnden. Die zu farbenden Gegenstande werden zu einer oder den beiden Elek-
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troden bei der Elektrolyse von Chrombadern mittels Wechselstrómen gemacht. (A. P. 
1853 323 vom 24/9. 1928, ausg. 12/4. 1932.) K u h l i n g .

Technimet Co., iibert. von: Leslie H. Marshall, Columbus, V. St. A., Silicium- 
iiberziige auf Metallgegcnstanden. Die zu uberziehenden Gcgenstande werden in dieht 
sehlieCenden, widerstandsfabigen Behaltern in Mischungen yerpaekt, welche gepulvertes 
Si, Sand oder ein anderes Piłlimittel u. einen Stoff enthalten, welcher, wie FeCl3, A1C13, 
SbCl3, PCI;, oder CC14, bei hoheren Tempp. die Luft Yerdrangt u. mit dem anwesenden 
Si eine fliichtige Verb. bildet. Die Behiilter werden etwa 3 Stdn. bei etwa 750° erhitzt 
u. die silieierten Gcgenstande nacheinander mit h. W. u. verd. Sodalsg. gewaschen. 
(A. P. 1853 370 vom 27/12. 1927, ausg. 12/4. 1932.) K u h l i n g .

Vereinigte stahlwerke Akt.-Ges., Dusseldorf, Auskleiden gupeiserner Schleuder- 
giifirohre durch Aufbringen der Auskleidungsmassc auf die Innenwand des erwarmten 
Rohres durcli Schleuderkraft, dad. gek., daB die Auskleidungsmasse in die unmittelbar 
aus dem Gluhofen kommenden, auf geeignete Temp. abgekiihlten Rohre eingesehleudert 
wird. — Es wird eine besondere Heizvorr. erspart. (D. R. P. 551 964 K I. 31 c vom 
17/6. 1931, ausg. 8/6. 1932.) K u h l i n g .

N. F. Budgen, T he h e a t- tre a tm e n t an d  an n ea lin g  of a lu m in iu m  an d  its  alloys. L ondon: 
C hapm an & H a ll 1932. (359 S.) 8°. 25 s. n e t.

E rnst Fleischm ann, Lagerw eiB m etalle u n d  ih re  P rufim g. M iinchcn u. Leipzig: V oglrieder 
[K om in .: V olckm ar, Leipzig] 1932. (89 S.) gr. 8°. =» F o rsch u n g sarb e iten  iiber M etall- 
kun d e  u. R on tgenm eta llog raph ie . Folgę 3. M. 450.

H erbert Meyer, Y erg iitungsun tersuchungen  a n  d er Z ink-A lum inium lcgierung von d er Zu- 
sam m ensetzung Al2Zn3. M tinchen u. L eipzig : V oglrieder [K om in .: V olkm ar, Leipzig] 
1932. (50 S.) gr. 8°. =  F o rschu n g sarb e iten  iiber M eta llkunde u. R o n tg en m eta llo 
g rap h ie . Folgo 2. M . 3.— .

[russ.] W ładim ir Jakow lew itseh M ostowitsch, F lo ta tio n  des R idder-B lei-Z inkerzes. M oskau- 
L en in g rad : Z w e tm e tisd a t 1932. (88 S.) R b l. 1.20.

[russ.] Iw an  Awgustow itseh Oding, N euzeitliche M ethoden d e r  M eta lhm tersuchung . 2. Aufl. 
M o skau-L en ing rad : W iss.-Techn. V erlag  fiir M aschinenbau, M eta llbcarbeitung  u. E isen- 
m eta llu rg io  1932. (256 S.) R b l. 2.80.

IX. Organische Praparate.
Rinta Shimose, Uber die halalylische Ozydation nichtbenzolischer Kohlen- 

wasserstoffe und Mineralnie in Dampfpliase. (Vgl. C. 1931. II. 1400.) Nach dem friiher 
beschriebenen Verf. liiBt sich Maleinsaure techn. durch katalyt. Osydation von Bzn.- 
Dampf mit Luft hcrstellen. (Scient. Papers Inst. physical chem. Res. 18. Nr. 355—56; 
Buli. Inst. physical chem. Res. [Abstracts], Tokyo 11. 49. Marz 1932.) R. K. M u l l e r .

Guy H. Buchanan, Chemische Móglichkeilen der Blausaure. Vf. bespricht die 
Anwendung von HCN zum Rauchern, zur Synthese von Nitrilen von Oxj’saurcn, 
von Chlorcyan u. von Methylamin (nach HCN -(- 2 H , =  CH3NH2). Verd. HCN in 
Luft kann "durch Acetaldehyd mit Zusatz von etwas NH3 neutralisiert werden, so daB 
es móglich ist, mit IICN ausgcrauchcrtc Raume nach dieser Behandlung ohne Durch- 
liiftung zu betreten. (Chem. Markets 30. 443—46. Mai 1932.) R. K. M u l l e r .

I. I. Woronzow, Darstellung ton Aminovtrbindungen durch licduktion von Azo- 
farbsioffen. Verss. zur Herst. von Aminen durch Red. der entsprechenden Azofarb- 
stoffe, zwecks Herst. einheitlicher, von Isomeren freier Aminoverbb. p-Aminosalicyl- 
saurc wurde durch Red. von Benzolazosalicylsaure mit Zinkstaub in NH3 bei 97—98° 
hergestellt (Ausbeute 80% der Theorie). — Zur Darst. von p-Aminodiphenylamin 
wurden zunachst Verss. mit Orange I V  ausgefuhrt; der Farbstoff war wenig geeignet 
infolge eines hoheren Geh. an nicht gekuppeltem Diphenylamin, dessen Trennung 
von Aminodiphenylamin schwer durchfiihrbar ist. Erheblich bessere Resultate wurden 
bei der Red. voń „Mctanilgelb V“ (Diphenylamin +  Metanilsaurc) erzielt. Nahere 
Angaben iiber dio Red. des Farbstoffs mit Zn +  Alkali u. mit Polysulfid. (Anilin- 
farbenind. [russ.: Anilinokrassotschnaja Promyschlennost] 1 9 3 1 .'Nr. 9—10. 38. 
bis 44.) SCHONFELD.

Lenchold und Stamm, Darstellung von p-Aminoazobenzol, Auf Grund zahlreicher 
Verss. wird folgende Betriebsvorschrift fiir die Herst. von p-Aminoazobenzol angegeben: 
480 kg frisch dest. Anilin werden mit 322 kg (100%ig) Anilinsalz bzw. der entsprechenden 
Menge des weniger hochprozentigen Prod. versetzt, 160 1 W. zur Lsg. des Salzes zu- 
gegeben (Temp. 15—20°). In einem anderen GefaB werden 69 kg (berechnet auf 100%ig.
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Prod.) N itrit in 110 1 W. gel. Dio Nitritlsg. wird unter R tihren in  das Rk.-Gemisch 
gegebon (Temp. bis 25°), 1 Slde. bei 25° geruhrt u. dann die Temp. auf 35° gesteigert 
u. bis zur Umwandlung der Diazoamino- in dio Aminoazoverb. geruhrt. Abkiihlen 
auf 25°, Zusatz von 20%ig. HC1, berechnet auf die Bindung von 90% iibersehussigen 
Anilins (Temp. bis 35°), Abkiihlen auf 25°, Filtrieren, Wasehen m it 60—70° h. W. 
Ausbeute (auf N itrit berechnet) 84—86%, entsprcchend 165 kg Aminoazobenzol. 
(Anilinfarbenind. fruss.: Anilinokrassotschnaja Promyschlennost] 1 9 3 2 . Nr. 2. 13 
bis 20.) '  SCHONFELD.

Robert Schuloff und Rudolf Pollak, Uber zwei neua Vcrfahren zur Herstellung von 
Chloranil im Laboratorium und Belriebe. Chloranil kann leicht u. billig dargestellt 
werden durch glcichzeitige Einw. von Cl2 u. Chlorsulfonsiiurc bzw. dereń Komponenten 
auf Pentachlorphcnól, das nach B a r r a l  u. J a m b o n  (Buli. Soc. chim. France [3] 2 3  
[1900]. 822) hergestellt wird. Die Darst. erfolgt durch Einleiten von Cl2 in ein Ge- 
miscli von 2 Teilen Pentachlorphenol mit 10 Tcilen C1S03H (80°, Ausbeute 90% der 
Theorie) oder 2 Teilen C1S03II -f 8 Teilen 10%ig. Oleum (120°, Ausbeute 90%) oder
10 Teilen 65%ig. Oleum ohne C1S03H (120°, Ausbeute 60%, bei Zusatz von 1% sub- 
limiertem FeCl3 75%) oder 20 Teilen 30%ig. Oleum +  10 Tcilen NaCl (120°, Aus
beute 60%) oder 10 Teilen 10%ig. Oleum nach Einleiten von HC1 beim Erhitzen 
(120—130°, Ausbeute 90%). Auch TricJilorphenol kann in analoger Weise in 
Chloranil iibergefuhrt werden. Aus Chinon bzw. Hydrochinon oder dereń Cl-Derivv. 
mit weniger ais 4 Cl-Atomen im Kern kann Chloranil in fast quantitativer Ausbeute 
erhalten werden, wenn man sio in einem Losungs- oder Suspensionsmittel, das reich- 
liche Mengen HC1 enthalt, der Einw. von Cl2 unter Erwarmeri auf dem W.-Bade aus- 
setzt. (Chem.-Ztg. 5 6 . 569—70. 20/7. 1932. Wicn.) R . K. M u l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Verfahren zur katalytischen 
Hydricrung von aliphatischen Polyoxyvcrbindungcn unter erhóhtem Druck, dad. gek., 
daB die Hydricrung bei Tempp. zwischen 150 u. 300° durchgefuhrt wird. Ais Kataly- 
satoren dienen aufier solchen der Fe- oder Pt-Gruppe andere hydrierend wii-kende 
Metalle oder dereń Verbb., wio Cu, Ag, Au u. Wolframsauro, die erforderlichenfalls auf 
Tragern aufgetragen sein konnen. Man kann bei Drucken bis zu 200 a t u. hoher arbeiten.
— Nach den Beispielen ergibt die Hydrierung mohrwertiger Alkohole u. yon Kohlen- 
hydraten ais Hauptprod. a.,fi-Dioxypropan, daneben Glyccrin, nur aus Dimethyl- u. 
Diathylcellulose entstehen Dimethoxy- bzw. Diaihoxytrioxyhexan. (Oe. P. 128358 
vom 18/10. 1928, ausg. 25/5. 1932. D. Prior. 24/10. 1927.) E b e n .

Bakelite Corp., New York, iibert. von: Robert P. Courtney, East Orange, und 
Virgil E. Meharg, Bloomfield, New Jersey, V. St. A., Vcrfaliren zur thermischen 
Rcgidierung exothermer Reaktionen. Die Wandę des Rk.-Raumes sind von einem Salz- 
bad, z. B. bestehend aus einer Mischung von Na- u. K-Nitrat oder den entsprechenden 
Nitriten, umgeben, in das zur Fortfuhrung der iibersehussigen Warme gleichmaBig 
ein kiihlendes Mittel, bestehend aus einer gasformigen u. fl., bei der jeweiligen Temp. 
yerdampfenden Komponente, wie z. B. W.-Dampf u. W., gespruht wird. Das Verf. 
wird an Hand einer Zcichnung einer Apparatur fur die katalyt. Oxydation yon Methanol 
zu Formaldehyd bei einer Temp. von ca. 350° niiher erlautert. (A. P. 1840186 vom 
12/5. 1928, ausg. 5/1. 1932.) R, HERBST.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Oxydatioti aliphatischer
Kohlenwassersloffe. Paraffinwachs wird in Ggw. von 0,1—1% yon A lk a lim e ta llv e rb b ., 
wie Alkalicarbonaten oder Na-Salzen von Fettsiiuren, bei Tempp. zwischen 140 u. 160° 
yermittcls eines Luftstromes oxydiert, bis das Prod. eine SZ. zwischen 80 u. 120 erreicht 
hat. (E .P . 366 997 yom 15/10. 1930, ausg. 10/3. 1932.) E b e n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Behandlung von Oxydations-
produktm txm Kohlenwasserstoffen. Oxydationsprodd. schwcr fluchtiger KW-stoffe, die 
durch Oxydation yermittels 0 2-haltiger Gase entstanden sind, werden vor der Dest. 
einer Behandlung in Gestalt eines mehrstd. Erhitzens auf 150—200° unter Yermeidung 
einer Dest. in einer inerten Gasatmosphare unterzogen. ZweckmaBig werden wasser- 
abspaltende Katalysatoren zugesetzt. Bei Ggw. der letzteren konnen ais inerte Gase 
auch reduzierende Gaso, wie H2 oder S 02, angewandt werden. Dazu 4 Beispiele. (E. P . 
365 613 vom 15/9. 1930, ausg. 18/2. 1932.) E b e n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Christoph Beck, 
Ludwigshafen a. Rh., Hermann Diekmann, Mannheim, und Franz Kremp, Ludwigs- 
hafen a. Rh.), Yerfahren zur Gewinnung der von wwerseifbaren Bestandteilen weitgehena
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oder praktisch rollig befreiten Fettsauren oder ihrer Sulzc aus Ozydationsproduktcn von 
hohermolekularen alipliatischen Kohlenwasserstoffen oder derm Gemischen durch Yer- 
seifung, dad. gek., daB man die Lsgg. der verseiften Oxydationsprodd., gegebenenfalls 
nach Trennung von unmittelbar abgeschiedenen unverseifbaren Bestandteilen, mit 
oberflachenakt. wirkenden Stoffen, wie akt. Kohle u. ahnliche, behandelt, vom Unl. 
abtrennt u. darauf die in Salzform vorliegende Fettsaure gegebenenfalls durch An- 
sauern oder andere iibliche Methoden frei macht. — Z. B. werden 100 kg eines Paraffin- 
kohlenwasserstoff-Oxydationsprod. m it der SZ. 140, VZ. 210 u. 20% unverscifbaren 
Bestandteilen mit Soda oder Natronlauge behandelt u. mit W. auf 500° verd., worauf 
ca. dio Hiilfte des Unverseifbaren sich abschichtet u. abgetrennt wird. Zur Seifenlsg. 
werden 5 kg einer mit ZnCl2 aktivierten Kohle gegeben; es w'ird 3 Stdn. bei ca. 60° 
geruhrt u. dann filtriert. Aus der klaren Seifenlsg. wird eine Fettsaure ausgesauert, 
dic nur noch 24% unverseifbare Bestandteile aufweist. Diese kann vorteilhaft auf 
Seifen u. Emulgiermittel u. dgl. weiterverarbeitet werden. Bei Prodd., die durch Oxy- 
dation mittels Stickoxyden oder HN 03 gcwonnen worden sind, wird durch den Zusatz 
von groBoberflachigen Stoffen hierbei gleichzeitig eine leiclitere Abspaltung des Stick- 
sloffs aus den unerwiinsehtcn Stickstoffverbb. herbeigefiihrt. In diesem Palle wird 
zweekmaBig die Behandlung mit den groBoberflachigen Stoffen unter Druck ausgefuhrt. 
Durch das Verf. wird zugleich vielfach eine Bleichung der in Lsg. befindlichen F ett
sauren crzielt. (D. R. P. 552 986 KI. 12o vom 22/7.1930, ausg. 20/6. 1932.) R. H e r b s t .

Franz Wittka, Gardone, Italien, Herstellung des Glycerinesters der Polyricinolsdure. 
Rieinolsaure wird in Ggw. eines Katalysators, w’ie beispielsweise einer Sulfonsaure, 
gegebenenfalls im Vakuum auf Tcmpp. unter 180° u. das Kondensationsprod. unter 
Żugabe von Ricinusol bis zur vólligen Absattigung weiter erhitzt. Z. B. werden 100 g 
Rieinolsaure mit der SZ. ISO mit 0,5 g Naphthensulfonsaure auf dem Wasserbade unter 
vermindertem Luftdruck 6 Stdn. erhitzt, danach ist die SZ. auf 100 gesunken u. hat 
sich Diricinolsaure gebildet. Nach hinreichend langem Erhitzen fallt die SZ. weiter auf 
66 u. schliefllich auf 44, indem sich Polyricinolsdure bildet. Wird nun noch Ricinusol 
zugesetzt, erhalt man bei weiterem Erhitzen ein dickes, viscoses Ol, das ais Glycerin- 
ester der Polyricinolsdure anzusprechen ist. (Schwz. P. 151 317 vom 26/8. 1930, ausg. 
16/2. 1932.) R- H e r b s t .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Franz Henie und 
Ludwig Sander, Frankfurt a. M.-Hochst), Yerfahren zur Darstellung der festen Am- 
inonium- oder Alkalisalzc des N-Nitrosophenylhydroxylamins unter AusschluB der Yer- 
wendung von organ. Losungsmm., 1. dad. gek., daB man das freie N-Nitrosophenyl- 
hydroxylamin mit der aquivalenten oder mit wenig mehr ais der aquivalenten Menge 
NH4- oder Alkalihydroxyd oder des Carbonats oder Bicarbonats dieser Basen in W', 
lost u. die wss. Lsg. aussalzt. — 2. dad. gek., daB man in eine gesatt. wss. Lsg. der NH4- 
oder Alkalisalze abwechselnd oder gleichzeitig aquivalente Mcngen des festen, freien 
N-Nitrosophenylhydroxylamins u. der Base oder des Carbonats oder Bicarbonats der 
Base eintragt. ■— 3. dad. gek., daB man die neutralen wss. Lsgg. der Alkali- u. NH.t- 
Salze bei gewohnlichcm Druck oder im Vakuum zur Troekne verdampft oder einengt, 
beim NH,-Salz unter Uberleiten eines schwachen NH3-Stroms. — Z. B. suspendiert 
man AT-jVitrosophenylhydroxylamin (erhaltlich aus Phenylhydroxylamin, NaNOz u. 
HC1) in W., versetzt mit N1I3 u. salzt mit NH4C1 aus. In ahnlicher Weise lassen sich 
die Alkalisalze durch Behandeln mit Alkalihydroxyd, -carbonat oder -bicarbonat u. 
Aussalzen mit Alkalichlorid, -sulfat oder -acetat herstellen. (D. R. P. 535 077 KI. 12q 
vom 11/6. 1929, ausg. 7/10. 1931.) N o u y e l .

Chemische Fabrik von Heyden Akt.-Ges., Radcbeul (Erfinder: Walter Ohse, 
Hellerau b. Dresden), Yerfahren zur Darstellung ton Sulfcm sdu reha log en iden, dad. gek., 
daB man Mercaptane mit Halogen bei Ggw. yon W. entsprechend der Gleiehung 
R-SH  -f 3 Xs +  2 HjO =  R -S 0 2X +  5 HX umsetzt, worin X ein Halogen u. R 
einen Arylrest bedeutet. — 25 g p-Thiokresol werden in 100 g CC14 gel. u. mit 25 ccm 
W. versetzt. Unter Ruhren wird Cl2 eingeleitet u. mit W. gewaschen. Aus dem CC14 
werden 38 g reinen p-Toluolsulfochlorids vom F. 68° gewonnen. (D. R. P. 550 685 
KI. 12o vom 12/1. 1928, ausg. 21/5. 1932.) M . F. M u l l e r .

Emil Abderhalden und Eugen Riesz, Halle a. d. S., Darstellung ton N-Chlor- 
acetyltoluolsulfamid durch Ein w. von Chloressigsaureanhydrid auf p-Toluolsułfamid. 
Hierzu vgl. C. 1931. I. 796. (Schwz. P. 153192 vom 9/1. 1931, ausg. 16/5. 1932.
D. Prior. 14/1. 1930.) A l t p e t e r .
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William Blythe and Co. Ltd., Church, William Henry Bentley, Wallasoy, 
und Benjamin Catlow, Oswaldtwistle, England, Trennung von Phenolgeniischcn. 
Dio Trennung crfolgt iiber die Doppelverbb.. welehe die Phenole mit aromat. Aminen 
bilden. Die aus 1 Mol. des Amins u. 2 Moll. des Phenols entstehenden Doppelverbb. 
haben folgende P .P .: Phenol u. Benzidin (I) 140°, o-Kresol u. I 97°, m-Kresol (VI) 
u. I 95°, VI u. Tolidin (II) 97°, VI u. Dianisidin (IH) 82°, VI u. p-Plienylendiamin 
(IV) 59°. p-Krcsol (VII) u. 1 140°, VII u. II 63°, VII u. III 84°, VII u. IV 109°, l-Methyl-3- 
oxy-6-chlorbenzol (VIII) u. I 110°, VIII u. n  96°, l-Methyl-4-oxy-5-chlorbenzol (IX) 
u. I 89°. IX u. II 69°, p-Aihylphenol (X) u. I 138°, X u.1 II 57°, m-Xylenól (XI) u. I CS", 
XI u. II 85°, p-Xyleml (Xli) u. I 84°, Xn u. II 82°, Guajacol (XHI) u. I 85°, XIII u.
II 80°, l-Methyl-3-methoxy-4-oxybenzol (XIV) u. I 60°, Resorcin u. 1 145°. Die aus 1 Mol. 
des Amins u. 1 Mol. des Phenols entstehenden Doppelverbb. haben folgende P.P.: 
VII u. m-Toluylendiamin 50°, 2,7-Dioxynaphthalin (XV) u. p-Toluidin 140°, XV u. 
Dimethylanilin 150°, XV u. 2,4-Diaminophenylbenzidin der Pormel NH2-CBH,-C|,H,- 
NH- C6H 3(NH2)2 (V) 145—150°, XV u. p-Ammodi&lkylaniUn 88—90°, ft-Naphthol 
u. V 110—115°, 1,3,4-Dinitrophenol u. 1,3,5-Diaminobenzamid 165°. — 108 Teile VI u. 
108 Teilo VII werden bei 100° mit 92 Teilen I yersetzt. Es scheiden sich 183 Teile 
der Doppelyerb. von ATI u. I  krystallin. ab, aus der nach dem Abpressen bei 90° durch 
Vakuumdest. 90 Tcilc VII gowonnen werden. Die aus VI bestehende Mutterlauge 
(123 Teile) kann mit neucn Mengen I oder mit II behandelt werden. Aus der ent
stehenden Doppelverb. yon VI u. I oder II erhalt man nach dem Umkrystallisieren 
das VI. Aus einem Gemisch von X, XI u. XII laBt sich mit I das X u. dann mit II 
das XI abseheiden. Aus einem Gemisch yon XIH u. XIV erhalt man m it H das XIII u. 
dann mit I das XIV. ArIII wird aus rohem Chlor-m-kresol mit II abgeschieden. Die 
Trennung des 1,3,4-Dinitrophenols von Phenol u. Mononitrophenol erfolgt mit 1,3,5- 
Diaminobenzamid. (E. P. 374 010 Tom 24/1.1931, ausg. 30/6.1932.) N 0U V EL.

Imperial Chemical Industries Ltd., London, Herbert Arundel, Monkton, und 
George Parker Davies, Steyenston, Sehottland, Herslellung von Pikrinsaure. Die 
Nitrierung von Phenol erfolgt zuuaehst bei Tcmpp. unterhalb des F. der Pikrinsaure u. 
wird dann oberhalb dieser Temp. zu Endo gefiihrt. •— Z. B. sulfoniert man Phenol 
m it 98%ig. H 2S04, laBt die berechnete Menge 95%ig. H N 03 zuflieBen u. erhitzt auf 90°. 
Dabei scheidet sich der gróBte Teil der theoret. zu erwartenden Menge Pikrinsaure ab, 
wahrend der Rest noch nicht yollstandig nitriert ist. Man erhitzt auf 118° oder hoher, 
wobei dic Pikrinsaure schm. u. die niedriger nitrierten Anteile ebenfalls in Pikrinsaure 
iibergehen. Dann laBt man unter Ruhren auskrystallisieren. (E. P. 370 436 vom 
6/1. 1931, ausg. 5/5. 1932.) '  N o u v e l .

Hugo E. Laschinger, Bloomfield, V. St. A., Herslellung von p-Chlor-m-kresol. 
Man leifcet ein Gemisch von 1 Mol. Cl2 u. weniger ais 1 Mol. S 0 2 iiber akt. Kolilc. Da.s 
aus S 02C12 u. iiberschiissigem Cl2 bestehende Rk.-Prod. laBt man bei 0° auf m-Kresol, 
das zweckmaBig in CC14 gel. ist, einwirken. Man erhalt p-Chlor-m-kresol in etwa 64% 
Ausbeute. (A. P. 1847 566 vom 4/11. 1930, ausg. 1/3. 1932. D. Prior. 28/1. 
1927.) N o u v e l .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. 51. (Erfinder: August Wingler, 
Wuppcrtal-Elberfeld), Darstellung aromalischer N-Dialkylaminoalkylaminoaldzhyde und 
ihrer Derhałe. (D. R. P. 544 087 KI. 12o vom 17/4. 1927, ausg. 13/2. 1932. — 
C. 1929. II. 2262 [E. P. 288972].) S c h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. INI. (Erfinder: Fritz Jostes, 
Wuppcrtal-Elberfeld), Darstellung aromatischer N-Dialkylaminoalkylaminodldehyde und 
ihrer Derhate, 1. dad. gek., daB man in Abanderung des D. R. P. 544087 N-dialkyl- 
aminoalkylierte aromat. Aminę, ihro Substitutionsprodd. u. Aquivalente mit freicr 
p-Stellung mit N-Formylaminoverbb. yom Typus: (X1)-(X2)-N-COH, worin Xj u. X2 
Alkyl, Aralkyl u. Aryl sein konnen, mit Hilfe eines P-Chlorids oder des P0C13 zur 
Rk. bringt. — 2. dad. gek., daB man die aus den monoalkylierten aromat. N-Dialltyl- 
aminoalkylaminen, ihren Substitutionsprodd. u. Aquivalenten mit freier p-Stellung m 
bekannter Weise erhaltlichen Formylyerbb. mit den unter 1. genannten Kondensations- 
mitteln in dio entsprechenden Aldehyde umlagert. — Z. B. wird 1 Mol. POCl3 zu 1 Mol. 
N-Formylmelhylanilin zuflieBen gelassen. die Mischung 1—2 Stdn. bei 15° geriihrt u. 
unter Kiihlung langsam 1 Mol. N-Didthylaminoałhylmetfiylanilin, Kp.5 115—118°, 
zugetropft. Dann erwarmt man noch 2—3 Stdn. auf 60—70° oder riihrt noch 24 Stdn. 
bei 15°, zerlegt die M. mit Eiswasser, macht die Lsg. mit NaOH alkal. u. entfernt das 
zuriickgebildete Monomethylanilin durch Wasserdampfdest. Aus dem Ruckstand
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extrahiert man das nicht umgesetzte N-Diathylaminoathylmethylanilin nach dem 
Erkalten durch Extraktion mit einem der tiblichen organ. Losungsmm., Trocknen 
der Lsg. u. Abdest. des Lósungsm. u. trennt es durch Dest. im Vakuum vom mit in 
Lsg. gegangenen N-Diathylarninoathylmethyl-p-aminobenzaldehyd, CeH,,(CHO)1- 
(N[0H3] • CHa • CHjj•N[C2Hj]2)4, gelbgefarbtes Ol, Kp.2 166—168°. — Analog erhalt 
man aus: N-Didthylaminodthyldthylanilin, Kp.3 11&—120°, den N-Diathylamino- 
athyldthyl-p-aminobenzaldehyd, schwachgelbcs Ol, Kp.1>5 168—170° ohne Zers., — 
aus: N-Didthylaminoiiłhylmethyl-o-toluidin, Kp.5 110—-112°, den N-Dialhylaminodthyl- 
melhyl-p-amino-m-tolylaldehyd, schwachgelbcs Ol, Kp.J)6 145—147°, — aus: Bisdi- 
iithyiaminoathylanilin, Kp.4 163—165°, den N-BisdialhylaminoaUiyl-p-aminobenzaldehyd, 
scliwach gelbes Ol, Kp.i,5 210—215°, unter geringer Zers., — sowio aus: N-Piperidino- 
dthylmethylanilin, dargestellt aus Monomełhylanilin u. Piperidinoathylchlorid, schwach
gelbes Ol, Kp.3 140°, den N-Piperidinoalhylmethyl-p-aminobenzaldehyd, schwachgelbes
01, Kp.3 202—204°. — Erwarmt man N-Didlhylaminodthylanilin, Kp.2 108—111°, 
mit HC02H, so wird es in N-Formyldiałhylaminoathylanilin, farblose El., Kp.]>5 126 
bis 127°, ubergefiihrt. Dieses lilCt man in Bzl. gel. langsam in uberschiissiges POCl3 
eintropfen u. halt dabei die Temp. durch Kiihlung unter 40°. Nach beendeter Rk. 
wird das Bzl. sowie das iiberschussige POCl3 unter yermindertem Druck abdest. u. 
der Riickstand noch 3 Stdn. auf 60—70° erwarmt. Nach dem Erkalten wird er in 
Eiswasser gel., die Lsg. alkal. gemacht u. der N-Diathylaminoalhyl-p-aminobenzaldehyd, 
schwachgelbes Ol, Kp.4 182—183°, in iiblieher Weise abgeschicden. (D. R. P. 547 108 
KI. 12o Tom 20/10.1929, ausg. 19/3.1932. Zus. zu D. R. P. 544 087; vorst. Ref. 
E. P. 343 570 Tom 21/11. 1929, ausg. 19/3. 1931. Zus. zu E. P. 288 972; C. 1929.

Chemische Fabrik von Heyden Akt.-Ges., Radebeul (Erfinder: Kurt Buch- 
heim, Radebeul), Verfahren zur Darstellung von 4-Nitro-2-sulfamid-l-benzolcarbonsaure 
bzw. dereń innerem Anhydrid, dad. gek., daB man 4-Nitro-2-sulfamid-l-methylbenzol 
in saurem Mittel oxydiert, event. in Ggw. eines 0 2-t)bertragers, z. B. Fe- oder Cr- 
Salze, wio Fe2(S01)3 oder Cr2(S04)3. (D. R. P. 551423 KI. 12 o vom 27/5. 1930, ausg. 
2/6. 1932.) ” M. F. M u l le r .

Selden Research & Engineering Corp., Pittsburgh, ubert. von: Alphons
O. Jager, Crafton, Pennsylvania, V. St. A., Reinigung sublimierbarer organischer Ver- 
bindungen. Dilmpfe sublimierbarer organ. Yerbb., wie Phthalsaureanhydrid, Benzoe- 
saure, Ardhrachinon oder Naphihalsdureanhydrid, werdcn bei 200—320° vermittels 
eines Stromes von Luft oder inerten Gasen in einem Reaktionsturm iiber groBober- 
flachigo Katalysatoren, z. B. Metalloxyde, wie Bauxit, ferner Kieselgur, Silicagel oder 
Basenaustauschkorper gcleitet. (A. P, 1 852 782 vom 4/2. 1929, ausg. 5/4. 1932.) E ben .

Schering-Kahlbaum A.-G., Berlin (Erfinder: Rudolf Criegee, Wiirzburg, und 
Walter Schoeller, Berlin-Charlottenburg), Verfahren zur Darstellung von A s-u,n- 
gesdttigten Alkoholen alipluilisch-cyclischer Natur sowie dereń Acylderitalen, dad. gek., 
daB man nichtaromat. mono- oder polycycl. KW-stoffe mit einer oder mehreren Doppel- 
bindungen, von denen mindestens eino einer CH2- oder CH-Gruppe benachbart ist, mit 
Bleitelraacetat oder anderen organ. Blei-(4)-salzen behandelt u. gegebcnenfalls das Acyl- 
deriv. verseift. — Man erwarmt z. B. 45 g Cyclohezen, 250 g Bleitetraacetat u. 250 ccm 
Eisessig einige Stdn. unter Riihren auf 80°, verd. mit W. u. athert aus. Durch Vakuum- 
dest. (12 mm) erhalt man eino von 60 bis 75° sd. Fraktion, die aus A2-Acetoxycyclo-

dio sich durch Verseifen in den ungesatt. Alkohol A2-Cyclohexenol iiberfiihren laBt. 
In analoger Weise erhalt man aus J l enthen Menlhenolacelat u. Menthenol, das leicht zu 
Menthol reduziert werden kann. (D. R. P. 550 704 KI. 12o yom 10/5. 1930, ausg.

Schering-Kahlbaum Akt.-Ges., Berlin, Herstellung vom A a-Menthen aus 
8-Menlhanol oder einem Ester oder Ather desselben oder aus einem Gemisch von 8- u.
1-Menthanol durch Erhitzen mit einem wasserentziehenden Mittel, z. B. mit Tonsil bei 
300° oder mit Mg-Phosphat bei 300—350°. Vgl. F. P. 713 357; C. 1932. I. 872. (E. P. 
370 288 vom 21/7. 1931, ausg. 28/4. 1932. D. Prior. 2/8. 1930.) M. F. M u l l e r .

Gossudarstwenny trest anilino-krassotscłinoi promyschlennosti ,,Anilinn- 
trest“, U.S.S.R., (Erfinder: A. O. Kade und S. N. Ignatjew), Herstellung von Methyl- 
riolett. Dimethylanilin wird unter Zusatz von NaCl, Phenol, akt. Holzkoble u. unter

II. 2262.) SCHOTTLANDER.

■3
besteht. Es ist eine wasserklare Fl. mit Kp.12 68—71°,

18/5. 1932.) D e r s i n .
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gleichzeitigem Durchleiten von Luft erhitzt. Der erhaltene Farbstoff wird in ublicher 
Weise isoliert. (Russ. P. 23 917 vom 11/5. 1929, ausg. 31/10. 1931.) R i c h t e r .

Comp. Nationale de Matieres Colorantes et Manufactures de Produits Chi- 
miąues du Nord reunies, Etablissements Kuhlmann, Paris, Ver/ahren zur Her- 
steUung von GMorindan, dad. gek., daB aus Steinkohlentecr stammendó lndenole un- 
mittelbar mit gasfórmiger HC1 behandelt werden. (D. R. P. 553 239 KI. 12 o vom 
28/3. 1926, ausg. 24/6. 1932.) M . F. M u l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung ton stickstoff- 
halłigen Vcrbindungen. Man laBt 1,3-Dicarbonsaurcdinitrile der Zus. NC-C(Xj;) (X2)-CN 
(Xj u. X,, =  H oder Alkyl) oder Verbb., die wahrend der Rk. in diese Nitrile ubergehen
kónnen, auf aromat. KW-stoffe einwirken. Man tragt z. B. in ein Gemiseh von 264 Teilen

A1C13 u. 58 Teilen N a d  bei 120° ein Gemiseh von Acenaphlhen 
u. Malonsauredinitril (I) ein, verriihrt 20 Min. u. zers. dann
mit Eis, wobei das mit NaĆl aussalzbare Diketimid des peri-
AcenapJUhindandions Zus. II erhalten wird, 11. in w. W., das 
Hydrochlorid ist aussalzbar. — Aus I u. Naphthalin entsteht 
ebenso das Diketimid des peri-Naplithindandions, F. iiber 300°
— Aus Anlhracen u. Methylmalonsauredinitril in Trichlorbenzol 
entsteht das Diketimid des 1,9-Anthracenmelhylindandions, das 
aus wss. Lsg. ais Hydrochlorid ausgesalzen werden kann; durch

Na2G'r20 7 in saurer Lsg. wird es zu Anthracen-1,9-dicarbonsdure oxydiert. — 1-Meihyl- 
naphthalin u. I liefern ein Dikelimid, das in H2S04 mit gelber Farbę 1. ist; bei der Oxy- 
dation entsteht Naphthalin-l,4,5-tricarbons(iure. — Aus fl-Naphtholmelhylather u. I 
wird das Dikelimid des 2-Methoxy-l,S-naphthindandions erhalten, in H2S04 m it gelb- 
griiner Fluorescenz 1. — Toluol liefert mit I  eine Verb. vom F. 109°, in H„SO, farblos 1.
(E. P. 359201 Tom 17/10. 1930, Auszug yeroff. 12/11. 1931. D. Prior. 17/10. 1929.
S c h w z . P. 151324 vom 15/10. 1930, ausg. 1/3. 1932. D. Prior. 1 7 /1 0 .1 9 2 9 .)  A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Dar- 
stellung von Naphthalin-l,l,5,8-tetracarbonsaure utul dereń Deri- 
vaten. Man oxydiert Verbb. der allgemeinen Zus. (nebenst. 
Formel, worin X =  H oder Alkyl, oder beide X =  zweiwertiger 
organ. Rest). Z. B. wird das gemaB E. P. 359 201; vorst. Ref., 
Beispiel 1, aus Mahmsauredinitril (I), Acenaphthen u. A1CI3 er- 
hiiltliche Prod. in II2SO, mit Na2Cr20 7 bei 50—S0° oxydiert.
— Ebenso kann man das aus dem Mcthylderiv. von I  erhaltliche 
Prod. oxydieren. Die Rk. gelingt auch mit H2S04 u. H N 03 
(D. 1,4) oder mit Braunstein oder KMn04. Hierzu vgl. auch

F. P. 704 634; C. 1931. II. 3267. (E. P. 363 044 vom 17/10. 1930, A u szu g  Yeroff. 17/1. 
1932. D. Prior. 17/10. 1929.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges. (Erfinder: Richard Herz und Max Schubert), 
Frankfurt a. M.t Darstellung ton 2,4'-Aminoarylamino-6-oder 7-alkoxynaphthalinderi- 
mten, dad. gek., daB man 2-Oxy-6-oder-7-alkoxynaphthalin in Ggw. einer verd. Di- 
sulfitlauge mit 1,4-Diaminobenzol oder seinen Kernsubstitutionsprodd. bis zum prakt. 
volligen Verschwinden des ais Ausgangsstoff benutzten Naphthalinderiv. erhitzt. — 
Die 2,4'-Aminoarylamino-6-u.-7-alkoxynaphthalinderivv., farblose, gut krystallisierende 
Verbb. von bestimmtem F., in den (iblichen organ. Lósungsmm. 1., gut charakterisierte 
Salze bildend, gehen durch Einw. von H N 02 in Diazo- oder Diazonitrosoverbb. iiber. 
Sio finden zur Darst. von Azo- u. Schwefelfarbstoffen Verwendung. Z. B. liiBt man zu 
einer Lsg. des Na-Salzes von 2-Oxy-G-methylnaphthalin in wss. ŃaOH unter Riihren 
in die Suspension yon 1,4-Diaminobenzol in NaHSOa-Lsg. 30° Be einlaufen, wobei der 
Ather in fein yerteilter Form wieder ausfallt. Hierauf kocht man das Ganze ca. 40 bis 
60 Stdn. unter RiickfluB, laBt erkalten, saugt ab, wascht m it w. W. nach, u. krystallisiert 
den Ruckstand aus A. um. Beim Erkalten scheidet sich das G-Methoxy-2,4'-amino- 
phenylaniinonaphihalin in Blattehen, F. 165— 170°, ab. Die Rk. laBt sich durch Arbeiten 
im Autoklaven bei 115— 120° besclileunigen. — Analog entsteht aus 2-Oxy-7-methoxy- 
naphthalin u. 1,4-Diaminobenzol das 7-Melhoxy-2,4'-aminophenylaminonaphlhalin, aus 
A. Blattehen, F. 146—148°. In  gleicher Weiso laBt sich das Verf. unter Verwendung 
von 2-Chlor-l,4-diaminobcnzol durchfuhren. (D. R. P. 541172 KI. 12 q vom 8/12.
1928, ausg. 8/1. 1932.) S c h o t t l a n d e k .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a/M. (Erfinder: Max Bockmiihl, 
Gustav Ehrhart und Fritz Lindner, Frankfurt a/M.), Yerfahren zur Darstellung
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von Kmidensationsprodukten, dad. gek., daB man ICetotetrahydronaphthalin in seine 
Alkaliverbb. iiberfiihrt u. diese mit a-Halogenfettsiiureestern umsetzt. Es entsteht 
aus 5-Kelotetrahydronaphtlialin, Na-Amid u. Bromessigester der 5-Ketotetrahydro- 
naphthalin-6-essigsdureester nach der Gleichung:

CH,

r r c +NaNH*=NHs+
CO

CH2

+  ».-CH,COOO.H. _  r  I L h ’.CH,.C00C,Hi

CO
(D. R. P. 553180 K I. 12o y o m  7/9 . 1928, au sg . 24/6 . 1932.) M . F .  M u l l e r .

Scottish Dyes Ltd., Grangemouth, Sehottland, Herstellung von Aminoanthra- 
chinonen, insbesondere 2-Amino-3-chloranthrachinon, dad. gek., daB halogenierte Amino- 
anthrachinonc, die Halogen in der cc-Stellung enthalten, in wss. Suspension bei Ggw. 
von Alkali- oder Erdalkalihydroxyden mit Reduktionsmitteln, wie motali. Zn oder A l, 
Hydrosulfiten oder reduzierenden Zuckern behandelt werden. — Hierzu vgl. E. P. 
299333; C. 1929. I. 1615. (D. R. P. 553 039 KI. 12q vom 14/4. 1928, ausg. 21/6. 1932.
E. Priorr. 19/4. 1927 u. 9/1. 1928.) ALTPETER.

Verein fiir Chemische und Metallurgische Produktion, Aussig, Herstellung von 
Leuko-l,4,5,8-tetraaminoanthrachinon. Man behandelt /S-Mono- oder -Disulfonsauren 
von a-Diamino-a-dioxyanthrachinonen m it NH3 oder prirn. oder sek. Aminen u. gleich- 
zeitig mit Alkalihydrosulfit bei erhohter Temp. u. Druck. — Z. B. werden 200 Teile
l,5-Dwxy-4,8-diaminoanthrachinon-()-monosulfonsdure (Na-Salz) mit 1800 Tcilen 25%ig. 
wss. NH3 u .  216 Teilen Na-Hydrosulfit im Autoklav 6 Stdn. auf 70—90° erhitzt, wobei 
in fast quantitativer Ausbeute Leuko-l,4,5,8-tetraamuioanthrachinon erhalten wird, 
braunviolette mkr. krystallin. M. Wird die Verb. in Nitrobenzol m it wenig SOCI2 be
handelt, so entsteht 1,4,5,8-Tetraaminoanthrachinon. — Ais Ausgangsstoffe sind weiter 
geeignet: Saphirol B  u. SE. (E. P. 371 594 vom 16/4. 1931, Auszug yeróff. 19/5. 1932. 
TsehechosIov. Prior. 17/4. 1930. F. P. 714 848 vom 7/4. 1931, ausg. 20/11. 1931. 
Tschechoslov. Prior. 17/4.1930.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Oskar Unger, 
Paul Nawiasky und Arthur Krause, Łudwigshafen a. Rh.), Darstellung von l,4-Dioxy- 
anthrachinon-2-carbonsaure, dad. gek., daB man 4-Chlor-l-oxyanthrachinon-2-carbon- 
saure (I) mit konz. H2S04 bei An- oder Abwesenheit von H3B03 erhitzt. — Man triigt 
z. B. 100 Teile I  in eine 160° w. Lsg. von 50 Teilen H3B 03 in 1000 Teilen Monohydrat 
ein u. erhitzt solange auf 175°, bis die Ldsungsfarbe einer mit W. verd. u. mit NaOH 
versetzten Probe sich nicht mehr tindert. — Das durch EingieBen in W. abgesehiedenc 
Prod., Krystalle aus Nitrobzl., hat F. 245—246°. — Arbeitet man ohne H3B 03, so 
erhitzt man ebenfalls auf 175°. (D. R. P. 517479 KI. 12q vom 5/6. 1928, ausg. 18/5. 
1932.) A l t p e t e r .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, David Alexander Whyte Fair- 
weather und Robert Fraser Thomson, Grangemouth, England, Herstellung des Di- 
schwefelsdureesters des 2-Aminoanthrahydrochinons. Zu einer 80° w. Lsg. von 50 Teilen 
Pyridinschwefelsaureanhydrid in 100 Teilen Pyridin fiigt man 20 Teile feinverteiltes
2-Acetylaminoanthrachinon u. tragt innerhalb 1j i Stde. 16 Teile Cu oder Cu-Bronze- 
pulver ein, worauf man noch 3 Stdn. erwarmt. Nach Abkuhlen auf 30° gieBt man in 
eine Lsg. von 34 Teilen Na2C03 in 250 Teilen W., dest. mit Dampf, filtriert, setzt 7,5 Teile 
NaOH zu u. kocht J/2 Stde. — Die Ausbeute ist fast quantitativ. — Hierzu vgj. E. P. 
312 243; C. 1929. II. 2830. (E. P. 369 674 vom 31/12. 1930, ausg. 21/4. 1932.) A l t p .

National Anilinę & Chemical Co. Inc., iibert. von: Justin F. Wait, New York, 
Herstellung von Indozyl. Das Verf. betrifft das Verschmelzen von Phenylglycin mit 
NaOH, KOH u. NaNH2, welches in dem Ref. iiber A. P. 1786800 (C. 1931. II. 633) 
beschrieben ist. (A. P. 1863 735 vom 18/12.1924, ausg. 21/6.1932.) N o u v f ,l .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Eduard Tschunkur, 
Ernst Kracht, Kóln-Mulheim, und Ernst HerdieckerhoJf, Opladen), Darstellung von
2-Aminocarbazol-7-sulfonsaure und 2-Aminocarbazol, 1. dad. gek., daB man 2,2',4'-Tri- 
aminodiphenyl-4-sulfonsaure in Ggw. von verd. Minerał saure oder dereń sauren Salzen,
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mit oder ohne Zusatz von katalyt. wirkenden Stoffen, auf Tempp. von ca. 150—200° 
erhitzt. — 2. dad. gek., daB man zweeks Darst. yon 2-Aminocarbazol-7-sulfonsaure 
die 2,2',4'-Triaminodiphenyl-4-sulfonsauro mit verd. Mineralsauren auf Tempp. yon 
ca. 150—170° erhitzt. — 3. dad. gek., daB man zweeks Darst. yon 2-Aminocarbazol 
die 2,2',4'-Triaminodiphenyl-4-sulfonsaure oder die nach 2. erhaltenen 2-Aminocarbazol-
7-sulfonsaure m it verd. Mineralsauren auf Tempp. yon ca. 180—200° erhitzt. — Z. B. 
wird reine Triaminodiphenylsulfonsaure (I) m it 3,5°/oig. HCI oder H2SO., ca. G Stdn. 
auf etwa 160° erhitzt. Das ausgefalleno Prod. wird abgcsaugt, in verd. NaOH gel., 
filtriert u. mit HCI die 2-Aminocarbazol-7-sulfonsaure gefallt, genutscht u. getrocknet. — 
Erhitzt man I 6 Stdn. m it 2%ig. HCI oder H2S04 auf ca. 200°, so entsteht unmittelbar
2-Aminocarbazol, das durch TJmlosen aus verd. HCI gereinigt werden kann. Das Verf. 
ermoglicht die Darst. yon in 2- bzw. 2,7-Stellung substituierten Carbazolen, die durch 
unmittelbare Substitution des Carbazol3 (z. B. durch Sulfonicrung, Nitriorung, Chlorie- 
rung usw.) nicht erhalten werden konnen. Aus der 7-Sulfonsiiure bzw. dem 2-Amino- 
carbazol lassen sich leicht durch Ersatz der NHa-Gruppe dureh OH, Cl, CN nach Sand- 
MEYER eine gróBcrc Anzahl anderer in 2-Stellung substituierter Carbazole darstellen. 
Durch Alkalischmelze lafit sich die Sulfonsaure in 2-Amino-7-oxycarbazol uberfiihren. 
(D. R. P. 542422 KI. 12p vom 22/7. 1930, ausg. 23/1. 1932.) S c i io t t la n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Georg Kalischer, 
Frankfurt a. M., Otto Limpach, Wiesbaden-Biebrich, und Karl Hager, Frankfurt a. M.- 
Hóehst), Darstellung von Ozybenzocarbazolcarbonsauren, dad. gek., daB man in 5- oder
8-Stellung durch die OH- oder NHS-Gruppe substituierte 2,3-Oxynaphthoesauren mit 
Bisulfit u. Phenylhydrazin (I) oder scinen Deriyy. umsetzt. — Man erhitzt z. B. 2,8-Di- 
oxy-3-naphthoesaure (II) m it Bisulfitlauge u. NaOH bis zum E intritt der W.-LSslichkeit, 
setzt dann I zu u. kocht mit einem t)berschuB von H2S04 bis zum Aufhoren der S02-

Entw. Die entstandenc Fer6., Zus. III, hat F. 328—330° u. ist griin gelb gefarbt. — 
A us 2,5-Dioxy-3-naphthoesdure erhalt man in gleicher Weise mit o-Tolylhydrazin die 
Verb. IV. Aus p-Tolylhydrazin u. II wird 3-Methyl-7,8-benzocarbazol-3'-oxy-2'-carbon- 
saure,a u s  2-Oxy-8-amino-3-naphthoesdure u .H die 7,8-Benzocarbazol-3'-oxy-2'-carbonsdure 
erhalten. (D. R. P. 5 5 3  6 2 7  K I. 12p vom 20/3. 1930, ausg. 28/6. 1932.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Gerhard Schrader, 
Opladen, Fritz Ballauf und Albert Schmelzer, Koln-Mulheim), Darstellujig von Nitro- 
bzw, Aminoalkoxycarbazolen, dad. gek., daB man N-Aeetylalkoxycarbazole nitriert u. 
die so erhaltlichen Nitroverbb. gegebenenfalls nach bekannten Methoden reduziert. — 
Man lost z. B. 3-Methoxycarbazol in Essigsaureanhydrid unter Zusatz yon wenig ZnCl2. 
fiigt dann bei 15° H N 03 (D. 1,4) zu, wobei N-Acetyl-G-nitro-3-methoxycarbazol erhalten 
wird, hellgelbe Nadeln; mit SnCl2 wird hieraus die 6-Aminoverb. gewonnen, Krystalle 
aus Anilin, F. 285—287°. — 2-Methoxycarbazol liefert in gleicher Weiso die N-Acetyl-
3-nitroverb„ Nadeln, F. 240°, F. der 3-Aminoverb. 265°. — Aus 2-Athoxycarbazol lafit 
sich die N-Acetyl-3-niłroverb. yom F. 178° erhalten, F. der 3-Aminoverb. 234°. —
l-Athoxycarbazol (aus l-Oxycarbazol mit C2H5J  erhalten, F. 95°) liefert eine Nilroverb. 
vom F. 128°, die mit NH4C1 u. Zn-Staub zur Aminoverb. vom F. 148° reduziert werden 
kann, letztere farbt sich an der Luft leicht blau. — 2-Alhoxycarbazol wird wie oben 
nitriert u. die Verb. mit alkoh. KOH entaeetyliert. Behandelt man das Verseifungs- 
prod. mit alkoh. KOH u. Dimethylsulfat, so entsteht N-Melhyl-2-athoxy-3-nitrocarbazol, 
Krystalle aus Eg., F. etwa 258°, das in die Aminoverb. yom F. 190° umgewandelt 
werden kann; das Hydrochlorid der letzteren ist in W. 1. (D. R. P. 553 628 KI. 12p 
yom 23/7. 1930, ausg. 28/6." 1932.) A L T P E T E R .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Darstellung von 2-Oxycarbazol- 
7-sulfonsiiure, dad. gek., daB man Carbazol-2,7-disulfonsdura (I) bei erhohter Temp. 
der partiellen Alkalischmelze unterwirft. — Man erhitzt z. B. 371 Teile des Na-Salzes 
yon I mit 900 Teilen KOH -f 400 Teilen NaOH unter Riihren auf 265—275°, hall
3 Stdn. u. fallt dann die mit W. yerd. Schmelze m it HCI. — Man kann auch mit KOH 
u. wenig W. im Autoklay auf 270—290° erhitzen. Das Prod., ais Di-K-Salz erhalten,

O li 
^ ^ C O O H

COOII
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ist in W. mit blauer Fluorescenz 11., bildet m it Mineralsauro das in W. wl. Mono-K-Salz. 
Beim Erhitzen m it verd. Mineralsauro unter Druck cntsteht 2-Oxycarbazol. (D. R. P.
553 714 KI. 12p vom 5/12. 1930, ausg. 29/6. 1932.) A l t p e t e r .

X. Farben; Farberei; Druckerei.
Pyleman, Der 3Iechanismus des Fdrbens. Bcsprechung der Theorien iiber den 

Farbevorgang, insbesondere iiber die Frage: physikal. Absorption oder chem. Bindung 
zwischen Faser u. Farbstoff. (Textile Colorist 54. 391. 418. Juni 1932.) FRIEDEMANN.

S. M. Neale und J. Hanson, Das wirkliche Gewicht von Bcnzopurpurin 4 B  mul 
die elektrische Leitfahigkeit seiner icasserigen Losungen. Zu der Unters. von R o b in s o n  
u. M i l l s  (C. 1932.1. 584) bcmerken Vff., daB Bcnzopurpurin 4 B wie andere Baumwoll- 
farbstoffe infolgo seiner hygroskop. Eigg. bei 110° nicht alles W. abgibt. E rst bei 
Trocknung im Vakuum iiber P20 5 bei 110° wird eino trockene Substanz erhalten. 
(Naturę 129. 761. 21/5. 1932. Manchester, College of Technology. Chemistry of Cellulose 
Lab.) '  L o r e n z .

— , Die Wichtigkeit weichen Wassers in der Farberei. Fiir Farbereizwecke emp- 
fiohlt es sich, W., selbst solches von 2—3° Harto, auf 0° zu entharten. Bei der Waschc 
u. sonstigen Behandlung der Wolle ist kalkfreies W. unbedingt notig, weil sonst leicht- 
Fleeke von Kalkseife usw. entstehen, dio namentlich bei den heute ublichen, sehr helion 
Tónen schadlich sind. Weiches W. enthebt den Farber der Notwendigkeit, das W. 
zu korrigieren u. schaltet die Einfliisso aus, welche diese Zusatzo auf Nuance u. Farb- 
tiefe haben. Bei sauren Farbstoffen wird durch hartes W. ein Teil der genau bemes- 
senen Siiure yerzehrt, bei Azofarben wird das empfindliche Gleicligewicht im Naphtholie- 
rungsbad durch hartes W. gestórt. Sehr schadlich ist Kalk im Seidcnentbastungs- 
bade, zumal, wenn gleichzeitig darin gefarbt wird. In Mischgewebon aus tier. u. yege- 
tabiler Faser wird die Einstellung der richtigen pn-Konz. im Bad durch W. von 0° 
sehr erleiehtert. Auf Kunstseide geben kalkhaltigc Flottcn stumpfe, unreine Tóne, 
iiberhaupt ist fiłiS Kunstseide weiches W. unerlaBlich. Auch in der Appretur konnen 
Flecken durch Gebrauch entharteten W. vennieden werden. (Dyer Calico Printer 68. 
23—24. 8/7. 1932.) F u i e d e m a n n .

K. Kotschan, Ver$chossene Textilwaren. Einw. von Licht u. Warme auf Fiir- 
bungen u. Fasorstoffe; besondere Schwierigkeiten bei eclit-en, insbesondere Kiipen- 
farbungen. (Dtsch. Fiirber-Ztg. 68. 344. 3/7. 1932.) F r i e d e m a n n .

Joseph W. Russell, Einige Bemerkungen iiber Lichtechlheit. Vf. besprieht zuerst 
die Moglichkeit, lichtechtc Fiirbungen mit direkten Baumwollfarbstoffcn herzustellen, 
wobei sich vor allem in den Blaus u. Griins Liicken zeigen. Fiir viele Zwecke sind 
Schwefelschwarz u. Schwefelblaus, sowie nachbehandelte Sehwefelbrauns niitzliclier. 
Helle Tono fiirbt man vortoilhaft mit Indanthrenen. Kombinationen yon Farbstoffen 
zeigen nicht notwendig die Echtheit der Komponenten, wofiir das wenig lichtechtc 
Anthraflavon ein Beweis ist, da es m it Indanthrenblau GCD ein sehr echtes Griin gibt. 
Mischungen von Indanlhreiiblau GCD u. -braun R  werden bei langer Belichtung roter. 
Bei naheren Unterss. fand Vf., daB Farbetemp. u. Nachbchandl. mit Essigsaure ohne 
EmfluB auf dio Echtheit von Indanthrenfarben ist, wahrend griindliche Seifung un
erlaBlich ist. Vf. hat dann von Farbstoffen mit vorher ermittelter, meist sehr guter 
Lichtechtheit Kombinationen yon je zwei dieser Farbstoffe hergestellt u. beliehtet; 
unter etwa 200 Kombinationen waren 16 unnormal, meist schlechter aLs dio Kom
ponenten. (Amer. Dyestuff Reporter 21. 423—27. 4/7. 1932.) F r i e d e m a n n .

A. J. Hall, Kupfer und Farbstoffe. Verbesserung der Lichtechtheit mancher 
direkter Farbstoffe durch Naclibehandlung mit CuS04. (Textile Colorist 54. 188—89. 
Marz 1932.) F r i e d e m a n n .

— , Die Fdrbeverfahren kolloidchemisch belrachtet. AUgemeine, kolloidchem. Be-
trachtungen iiber Faserstoffe, Farbstoffe u. Farbeverff.; Rolle des Dispersitatsgrades, 
EinfluB der Temp. u. der W.-Beschaffenheit. Anwendung dieser Grundsatze auf die 
einzelnen Farbstoffklassen. Bei den unl. Azofarbstoffen, wie Paranitranilinrot, findet 
eine chem. Rk. zwischen den einzelnen Komponenten sta tt, wobei die neugebildeten, 
viel groBeren Teilehen im Fasermnern bleiben; ahnlich ist es beim Anilinschwarz. 
Bei den sauren Woli- u. den direkten Baumwollfarbstoffen tr itt  zur Dispersitatsyer- 
ringorung noeh die Adsorption an die Faser, die bei den sauren Farbstoffen u. — bei 
Kochsalzzusatz — beim Naphthol AS bis zur yolligen Erschópfung der Flotte fuhren 
kann. Bei direkten Baumwollfarbstoffen bewirkt der Zusatz yon NaCl u. Na2S04
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eine Dispersitatsverringerung u. datnit Anfarbung; durch Anderung der Temp. wird 
gleichfalls die Dispersitat beeinflufit. Bei Kiipenfarben zieht die Leukobase auf u. 
wird dann unter TeilchenyergroBerung oxydiert; iibermaBige TeilchenyergroBerung 
fiiłirt — wie auch bei den unl. Azofarbstoffen — zu reibunechten Fiirbungcn. Bei 
Wolle nimmt von den Egalisierungs- bis zu den dirckten Farbstoffen der Dispersitats- 
grad ab. Salz verlangsamt das Aufziehen. (Dtseh. Farber-Ztg. 68. 343—44. 355—50. 
10/7. 1932.) F r i e d e m a n n .

Ismar Ginsherg, Neue Fortschritte im  Fdrben von Kunslseiden. Vf. bespricht vor 
aliem das Farben von Mischgeweben aus Kunstseide u. Wolle oder Baumwolle. Solche 
Stoffe sind im Zweibadyerf., oder so, daB die Kunstseide weiB bleibt, leicht zu farben, 
aber schwer im Einbadverf. Hier farbt man z. B. bei 40—80° die Wolle mit sauren 
Farbstoffen in einem Bade, das etwa 1,5 g Weinsaure/1 =  pH >  5,5 enthalt, schreckt 
auf 60° ab u. deckt die Kunstseide bas. nach. Besser sind neutral ziehende Wollfarb- 
stoffe mit direkten Baumwollfarbstoffen, w'obei man yorteiłhaft >/4—1/a°/o K aCr,07 
zusetzt. Rohe Baumwolle laBt sich infolge ihres Proteingeh. iihnlich, aber nur sehr 
liell farben. Cu-Seide eignet sich nicht fiir das Einbadyerf. Beim Farben von Viscose 
mit mercerisierter Baumwolle nimmt man yorteiłhaft hartes Farbewasser. Is t auch 
Seide in der Mischung, so nimmt man neutral ziehende saure Farbstoffe u. gibt etwas 
Soda zu. Strumpfe aus Baumwolle u. Viscose farbt man mit wenig Glaubersalz u. 
bei nicderer Temp., ist noch Wolle dabci, so bedient man sich am besten direkter Farb
stoffe. Kupferseide deckt, im Gegensatz zu Viscose, am besten von 40—80°; ihrc 
Affinitat zu Farbstoffen ist viel hoher ais die von Viscose: man glcicht dies durch An- 
wendung von Tempp. iiber 80° aus. Acetat u. Baumwolle farbt man mit Acetatfarben 
u. direkten Farben; weiches W. ist dabei unerlaBlich. MuB man Acetatfarben abziehen, 
so leistet ein Bad yon 01ivenolseife mit 1,25 g/l bei 50° gute Dienste, ebenso ein solches 
mit 2,5 g Seife/1 u. 0,5 g NaOH/1 bei 75°; in beiden Fallen laBt man eine leichte Bleiche 
mit Hypochlorit folgen. Die R h o d i a s e t a  entfiirbt bei 80° mit 5 g Seife u. 2 g 
Entfarbungskohle/1. WeiBatzen u. Buntatzen konnen mit Druckpasten erzielt werden, 
die neben einem Thiocyanat noch Stannochlorid oder Titanchlorid enthalten; das 
Verf. ist sogar fiir Marineblaus u. Schwarz brauchbar. Egalfarbendc Farbstoffe kann 
man an ihrem Verh. beim Ausfiirben bei yerschiedencn Zeiten u. bei yerschiedenen 
Tempp. erkennen: gute Farbstoffe farben in 10 u. in 60 Min. gleich tief, ebenso sind die 
Farbstoffe gunstig, die unter 70° gut ziehen. (Textile Colorist 54. 375—78. Juni
1932.) F r i e d e m a n n .

J. Dutreillis, Wie man rationell Strumpfe aus Viscoseseide, die mit Leindl ge- 
schlichtet sind, fdrben soli. Entschliehtung u. Farbung in App. der Firma Ca l l e b a u t - 
D e B l i c q u y . (Rcv. uniy. Soies et Soies artif. 7. 613—-15. Juni 1932.) F r i e d e m a n n .

Fuchs, Das Fdrben getragener kunstseidener Kleider und Mantel. Prakt. Ratschlagc 
zum Auffiirben von Kunstseidenstoffen, die im Tragen durch Licht u. Reibung ge- 
litten haben. Reinigen mit Trichlorathylen oder Tetrachlorkohlenstoff, Netzen mit 
Nekal X , Abziehen mit Burmol u. Soda u. Farben mit direkten Farbstoffen unter 
Zusatz von Nekal B X  oder Prdstabilól O. Auf Acetatseide ist durch Losen in Eisessig 
oder Anfarbcn mit Diaminschwarz BH, das nur Acetat nicht farbt, zu priifen. (Ztschr. 
ges. Textilind. 35. 348—49. 20/7. 1932.) F r i e d e m a n n .

Arthur E. Weber, Das Fdrben von Seidengam mit Kiipen- und Naphthol- 
farben. Vf. gibt Ratschlage fiir das Farben von Seide mit Kiipen- u. Naphtholfarben 
u. eine Tabelle der Farbebedingungen bei Kiipenfarben. Allgemein muB man Seide 
mit mehr Hydrosulfit farben, ais sonst iiblich; das Hydrosulfit wirkt auch yorteiłhaft, 
indem es den pn-Wert der Flotte stark herabsetzt. MuB man bei Tempp. iiber 50° 
farben, so muB man mehr Hydrosulfit (bis zum doppelten Prozentsatz!) ais NaOH 
anwenden. Bei genauer Befolgung der Farberezepte tr itt  keine Faserschwachung 
ein. Naphtholfarben finden vor allem fiir echte, tiefe Rot u. Scharlach Verwendung. 
(Textile Colorist 54. 471—73. Juli 1932.) FRIEDEMANN.

Egon Elod und Fritz Bohme, Uber das Fdrben der Wolle mit Saurefarbstoffen. 
(Studiem iiber Beiz- und Fdrbevorgdnge. X. Mitt.) (IX. ygl. C. 1930. II. 3216; XI. 
ygl. C. 1932. I. 2111.) Vff. zeigen zuerst an mehreren Sauren, daB fiir das System 
Wolle—Mineralsaurc—W. die Bedingungen fiir ein Membrangleichgewicht nach Don- 
NAN (Ztschr. Elektrochem. angew. physikal. Chem. 15 [1911]. 572) gegeben sind; 
H2S04 wird bis pn =  2,4 starker absorbiert u. festgehalten, ais HC1, Pikrinsaure ver- 
hMt sich, entsprechend ihrem Charakter, teils ais Saure, teils ais Farbstoff. Beim
FarbeprozeB muBte nach E lod u. Silva zuerst die farblose Saure unter Bldg.. eines
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Proteinsalzes in die Faser eintreten, wornuf dann durch Mcmbranwrkg. dio unrcgel- 
maBige Verteilung der Farbstoffionen orfolgon miiBtc gem ii 0 der Formol: 1 +  c jc2 +  c3, 
wobei Ci die pH-Konz. im Gel, c, dio in der Farbflotte u. c3 die Farbatoffkonz. der Flotto 
ist. Tatsachlich konnto auch die zeitliehe Aufeinanderfolge der Salzbldg. u. der Farb
stoffaufnahme experimentell orwiesen werden. Durch Vergleieh ungefarbter u. ge- 
farbtor reinster Wollen konnten Vff. zeigen, daB gefarbto Wollo m it steigendor Farb- 
stoffkonz. weniger Saure bindet, wodurch die Farbstoffaufnahmo ais chem. Vorgang 
erwiesen wird. In tJbereinstimmung mit der DONNANschen Theorie u. der obigen 
Formel konnte gezeigt werden, daB das Maximum der Farbstoffaufnahmo bei etwa 
pH =  1,3 liegt. Fiir den Zusatz von Neutralsalzen lieB sich erwcisen, daB mit stei- 
gender Salzmenge die Farbstoffaufnahme immer langsamer wird. (Melliands Textil- 
ber. 13. 365—68. Juli 1932.) F riedem an.y .

M. J. Rouffin, Die chemischen Affinitdten der IVolle. Vf. untersueht zuerst die 
Aufnalimo von H2S04 durch Wolle: er findet, daB Wolle aus einer kochendon Lsg. yon 
0—2,5% H2S04 bis zu einer Aufnalimo von 3% sehr schnell, dann langsam steigend 
Siiure aufnimmt. Hierbei wird das Bad anfangs zu rund 96%, spater immer weniger, 
bis zu etwa 50%, erschopft. Vf. gibt dann Regeln fiir den Siiurebedarf des Farbe- 
bades der Praxis u. eine Tabelle iiber Flottenlange u. Saurebodarf. Hiorauf goht er 
zu dor Farbstoffaufnahme iiber u. teilt die Farbstoffo in drei Gruppen: 1. solche, die 
irreversibel auf die Faser aufziehen u. nicht egalisieren; sie werden mit Essigsauro 
oder Ammonsalzen gefarbt. 2. Farbstoffo, die in schwach schwefelsaurer oder essig- 
saurer Lsg. nur unvollkommen ausziehon u. sich egal zu kochen yermogen. 3. Farb- 
stoffe, dio auch in seharf saurer Flotte nicht ausziehen u. mit H .S 04 gefarbt werden 
miissen. Die Ietzteren Farbstoffo zeigen bei 2—3%  H2SO., das beste Ausziehen u. 
die beste Egalisierung; bei noch starkerer Sauro liiBt das Ausziehen nach. Dies ist 
der Punkt, an dem die Hauptsaureaufnahme der Wolle beendet ist: die Farbstoff
aufnahme geht parallel der Saureaufnahme. Andererseits kann man in einem scharf 
schwefelsauren Bad saure Farbstoffo abziehen. Yf. erlautert seino Theorie noch am 
Beispiel dor Neolane, dio zum egalen Farben etwa 1,5 g IIaS04 im Liter gleich ca. 5% 
Saure in dor Wollo erfordern. Dio starken Alkalien iiben eine so tiefgehonde Wrkg. 
auf dio Wolle aus, daB sie nicht analyt. erfaBbar ist, hingegen kann man der Wollo 
durch Behandlung mit Ba(OH)j u. H2S04 bis 5% BaS04 einverleiben. Sehwache 
Alkalien, wie Na2C03 werden yon der Wolle in ahnlicher Weise, aber yiel schwacher, 
aufgenommen, wio H 3S04: die Aufnahme betragt etwa VlO der yon Schwefelsaure, 
in geringen Badkonzz. sogar noch weniger. Aus Seifenlsgg. nimmt Wolle infolgo der 
Hydrolyse dor Seife immer Alkali auf, sie ist also, falls nicht noutralisiert, nach einer 
Seifenbehandlung stets alkal. (Rev. gón. Matiśres colorantes Teinture etc. 36. 140—43. 
184—86. Mai 1932.) F r i e d e m a n n .

Chas. E. Mullin, Das Farben von Wolle und Kdmmlingen, die mit Aluminium- 
chlorid carbonisierl tearen. Mit A1C13 carbonisierte Wolle yerhalt sich farber. anders 
ais unoarbonisierte oder mit H2S04 behandelte. Sie ist oft sauer u. enthalt auch manch- 
mal Reste von A1C13, die auf viele Farbstoffe ais Beize wirken. Man hat daher solche 
Wollen yon anderen beim Farben zu trennen. Sehr empfeblenswert ist es, die mit 
A1C13 carbonisierte Wolle zu neutralisieren u. grundlich zu spulen. Sauregeh. erkennt 
man mit Methylorange, Salzsilure mit AgN03 u. Sulfato mit BaCla. (Textile Recorder 
50. 51—53. 15/7. 1932.) F r i e d e m a n n .

John L. Cr ist, Die Nachbehantllung mit Schwefelfarben gefdrbter Garnę und Ge- 
tcebe. (Dyer Calico Printer 68. 28 u. 27. 8/7. 1932. — C. 1932. II. 1077.) F r i e d e .

Hans Freytag, Verwendung des Catechu und Gambir zur Uriolbemustcrung. (Vgl.
C. 1932. II. 779.) Ultrayiolettc Stralilen begimstigen die Farbstoffbldg. aus Catechin 
u. Gambir, dieser Vorgang wird durch Ggw. yon K4FeCya u. Alkalinitrat wesentlich 
beschleunigt, es entsteht ein Fe-Lack der Japonsaure. Auch ein Cr-Lack ist herzu- 
stellon. Zusatz von o-Phenylendiamin sensibilisiert die Laekbldg. fiir Strahlen >  300 /i/t 
ohne Nuanceminderung, m-Phenylcndiamin ergibt graubraunliche, p-Phenylendiamin 
graublauliche Tonę. Kino u. Catechin sind unbrauchbar zur Uyiolbemusterung. 
(Melliands Textilber. 13. 371. Juli 1932. Briinn.) SiŻVERX.

Roy Hindle, Pelzfarben mit Anilinfarben. (Textilo Colorist 54. 379—80. 418. 
Juni 1932. — C. 1932. I. 2897.) F rie d em an n .

— , Zur Entstaubung von Farbenfabrikanlagen. (Farbę u. Lack 1932. 299. 
8 /6 .)  S c h e i f e l e .

N. D. Scowe, Mineralfarben in plastischen Massen. Vf. bespricht die Eigg. guter
99*'
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Farben. (Plasties mold. Products 8. 201. 215—17. Mai 1932. E. M. u. F. WALDO, 
Inc.) H a n n s  S c h m id t .

— , Der Graphit in der Farbenindustrie. Amorphe Graphite lassen sieli leicht sehr 
fein vermahlen u. konnen in Anstriclifarben ahnlich wic RuB verwendet werden. Fiir 
Rostschutzfarben, dio cinen gewissen Metallglanz aufwcisen sollcn, komnien jedoch 
nur die schwerer mahlbaren mikrokrystallinen Graphite in Frage. Die einzelnen Graphite 
sind sehr verschiedenartig u. fiir jeden einzelnen Vcrwendungszweck besonders aus- 
zuwahlen. (Farbo u. Lack 1932. 297—98. 308. 15/6.) S c h e i f e l e .

H. Courtney Bryson, Silicatfarben. I. (Paint Manufacturc 2. 109—110. Mai
1932.) S c h e i f e l e .

Hans Wagner, Zur Kennlnis der Terra di Siena. (Vgl. WAGNER u. K e s s e l r i n G,
C. 1929. I. 1513.) Die Toskaner u. Veroneser Siena sind Naturprodd., welche chem. 
u. mineralog, sich von den in Deutsehland gegrabenen Sienen, welche unter den Bc- 
griff Ocker fallen, durch ihre Feindispersitat u. ihre hohe Transparenz unterscheiden. 
Dic Toskaner Siena cnthiilt 61—66% Fe20 3, 13—16% H ,0 , 13—20% SiO, u. Spuren 
bis 4,5% CaC03; die Veroneser Siena besteht aus 24—28% Fe20 3, 7—8%  H20 , 3—7% 
A120 3, 21—22% SiO,, 25—34% CaC03 ais Dolomit, wahrend die Bayr. Siena 59 %  
Fe20 3, 9,6% H20 , 33% SiO, u. 4,8% CaC03, u. die Westfal. Siena 59,8% Fe20 3, 
10,4% H20 , 25,2% Si02 u. 2% CaC03 enthalt. Einteilung der ockerartigen Natur
prodd. nach den sorptiven Verlialtnissen. (Ztrbl. Minerał., Geol. Palaont., Abt. A.
1932. 247—50. Stuttgart, Forschungsinst. f. Farbentechnik.) E n s z l i n .

— , Darstellung von orangefarbener Mennige. Fabrikationslechnik. Fiir dio Darst. 
der orangefarbenen Mennige ist die Einhaltung einer Temp. zwischen 500 u. 600° bei 
dem 3-tagigcn Erhitzen der Bleigliitto wescntlich. (Chem. Age 26. 424. 7/5. 
1932.) B i K . M u l l e r .

Werther, Nachdunkeln von Chromgelb. Naclidunkeln der Chromgelbe durch H2S 
in der Atmosphare. Chromgelbmischfarben sind etwas bestandiger gegen atmosphar. 
Einww. Helles, sulfathaltiges Chromgelb dunkelt prakt. nicht nach. Nach dem bas. 
Chlorbleiverf. hergestellte Chromgelbe dunkeln wegen des bas. Charakters des Aus- 
gangsprod. hiiufig nach, weshalb das vorhandene Alkali zweckmaBig mit Mineralsauro 
abzustumpfen ist. Ersatz des Chromgelbs durch Hansagelb, eincn in Mischung mit 
deckendem Substrat sehr widerstandsfaliigen Pigmenttcerfarbstoff. (Farbę u. Lack 
1932. 233. 4 ./5 .)  K o n ig .

— , Pigmenie fiir Fuflbodenfarben. Zur Verwendung gelangen hauptsiichlich 
Ocker, getont m it natiirlichen oder kiinstlichen Eisenoxyden u. hiiufig unter Zusatz von 
Bleichromat zur Erliohung der Hartę u. Deckfiihigkeit. Fiir Grau benutzt man meist 
Lithopone Rotsiegel. Die Pigmento miissen trocken gelagert werden. (Farbę u. Lack
1932. 306. 15/6.) . S c h e i f e l e

M. Keller, Uber Ocker fiir Fuflbodenfarben. Angaben i ib e r  Vor- u . Nachteilo 
d e u ts c h e r  Ocker g eg en iib e r  f ra n z o s . Ockern bei Verw£ndung in F u flb o d e n fa rb e n . 
(Farbo u. Lack 1932. 331. 29/6.) S c h e i f e l e .

Fr. Seidel und R. Lange, Zinkgriin ais Aufieruinstrich. Das an sich etwas wasser- 
losliche Zinkgriin bzw. Zinkgelb mufl bei Verwendung im Auflenanstricli in einem 
einwandfreien Olbindemittel verarbeitet werden. Auch soli das Zinkgriin dann nur 
dort verwcndet werden, wo die Gefahr u. die Folgen des Abfarbcns nicht zu befiirchten 
sind. Die Priifung von Zinkgriin auf seine Brauchbarkcit im AuBenanstricli kann 
derart erfolgen, daB man die lnnenflache eines Uhrglascs mit dem in reinem Leindl- 
firnis angcriihrten Zinkgriin streicht u. nach gutem Durchtrocknen mit Begenwasser 
fiillt. Mit mehreren solcher Probeanstriche ist dann leicht feststellbar, nach welcher 
Zeit das zu untersuchende Zinkgrun noch Chromsalz abgibt. (Farbo u. Lack 1932. 
343. 6/7.) S c h e i f e l e .

Manfred Ragg, Graubleimennige Arcanol. Graublcimennige Arcanol kommt 
ais AnstTichfarbe aus 75% Pigment u. 25% Bindemittel zur Yerwcndung. Das Pigment 
entlialt 80% Blei u. andere Schwermetalle, zum Teil in Form einer Metallegierung,
u. 15% Zn in Form von Zn2P b04 oder PbZn02. Bleioxyde, Bleicarbonat oder bas. 
Bleisulfat sind nicht yorhanden. Arcanolanstriche besitzen angenehm graue Farbung
u. erfordern keinerlei Deckanstriche. Arcanol dickt nicht ein u. ist unbegrenzt lager- 
bestiindig. Die Giftigkeit des Areanols b e tT ag t nach Tierverss. nur ll3— 1/i jener des 
Bleiweifl oder der Bleimennige. Bei Anstrichen von Briicken, Krancn, Schiffen, 
Tragern etc., wobei es stets ais Grund- u. Deckanstrich verwendet wurde, hat sich 
Arcanol bisher gut bewahrt. (Farbę u. Lack 1932. 268—69. 283—S4.1/6.) S c h e i f e l e .
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A. Foulon, Pigmente und Bindemiltel in der Fassadenfarbe. Ais Pigmente fiir 
Fassadcnfarbcn kommcn besonders in Frage: Erdfarben, Eisenrot, Eisenoxydgelb, 
Marsgelb, Marsrot, Neapelgelb, Ultramarin, Chromoxydgriin, Pcrmancntgriin, Chrom- 
orange, Beinschwarz u. Eisenoxydsehwarz, wahrend fiir einige Sonderzwecke auch 
noch Cadmiumgelb, Cadmiumrot, Kobaltblau u. Krapplacke zur Yerwendung kommen. 
(Farbc u. Lack 1932. 341—42. 352—53. 13/7.) SCHEIFELE.

H ans W agner, Das Verhalten von Pigmenten im Anstrichfilm. (Paint Manufacture
2. 131—35. 154. Juni 1932.) S c h e i f e l e .

E. K .R idea l, Die Eigenschaften der Filme. (Oil Colour Trades Journ. 81. 1319. 
G/5. 1932.) Sc h e i f e l e .

E. Klumpp, Oberflache und Raumerfiillung. K rit. Stellungnalime zu der Promo-
tionsarbeit von G e r e t , Ziirich, iiber „Unterss. iiber Grenzfliichenbeziehungen zwischen 
der festcn u. fi. Phase von Suspensionen, untcr besonderer Berucksichtigung anstrich- 
tcchn. Probleme“ unter dem Gesichtspunkt, daB der Bindemittclbedarf der Pigmente 
weniger eine Oberflachenwrkg., ais im wcsentlichen eine Raumerfiillung (Ausfiillung 
des Porenvolumens) darstellen soli. (Farben-Ztg. 37.1290—91.11/6.1932.) S c h e i f e l e .

Reincke, Anstrichtechnische Probleme. Erfahrungen m it Anstrichen und sonstigen 
korrosionsschiitzenden Uberziigen an den Feuerlóschbooten der Berliner Feuerwchr. 
(Farben-Ztg. 37. 1158—59. 14/5. 1932.) S c h e i f e l e .

M anfred Ragg, Uber den Einflu/3 der Farbung ton Antifoulings auf den Anwuclis. 
Giftstoffe in amvuchsverhindernden Ścliiffsbodenfarben sind wirksam, u. zwar wirkt 
das Quecksilberion auf tier. u. pflanzliche Organismen u. das Kupferion vor allcm auf 
Pflanzen u. Infusorien. Hinsichtlich des Einflusses der Farbung der Anstrichc zeigte 
sich zwar bei Plattenverss., daB die mit dunklen Farben gestrichenen Platten starkcr 
bewachsen waren ais die hellen, doch diirfte diesen Verss. lcein allzu groBer prakt. 
W ert bcizumessen sein. (Farben-Ztg. 37. 1052—53. 23/4. 1932.) S c h e i f e l e .

F reitag , Innenanstrich ton Heiflwasserbehaltern. (Brennerei-Ztg. 49. 5S. 13/4.
1932.) K o l b a c h .

T. Hedley Barry, Einige ungewóhnlichc Ursachen ton Anstrichschaden. (Paint 
Manufacture 2. 138—40. Juni 1932.) S c h e i f e l e .

H. M. Llewellyn, Der Einflu/3 ton Bausloffen auf Farbenfilme. Allgemeine Aus- 
fiilu’ungcn iiber den EinfluB der Feuchtigkcit u. gel. Stoffe. (Dep. scient. ind. Res. 
Build. Res. Buli. Nr. 11. 4 Seiten. 1931.) ŚAI.MANG.

P . Slansky, Zur Frage der anstrichtechnischen Eigenschaften der mit Olimmentla- 
dungen behandelten tegetabilischen Ole und U  arze. (Unter Mitwirkung von W. Gotz.) 
Das Eindicken fet-ter Ole durch stille elektr. Entladungen wurde in einem evakuierten 
'Rau m zwischen zwei Elektroden m it hochgespanntem Wechselstrom yorgenommen. 
Ais Elektroden dienten zwei m it Kochsalzlsg. gefiillte GlasgefaBe. Das Eindicken 
muB in moglichst kurzer Zeit erfolgen, um die Bldg. von gesatt. Verbb. (Stearinsaure) 
zu verineiden. Zu diesem Zweck muB dio Energiediehte pro 1 kg des Oles mindestens 
1000 W att betragen. Eine VergroBerung der Oberflache des behandelten Oles wurde 
durch elektr. Zerstaubung der Gasblasen erreicht. Der EinfluB des Gases, welches 
das Ol zum Aufschaumen bringt, iiuBert sich dahin, daB in Sauerstoff eingedickto 
Leinole rascher trocknen ais solche, die in reinem Stickstoff oder reiner Kolłlensiiure 
behandelt wurden. Durch Steigerung der Temp. bis auf 100° sowie durch Zusatz 
ollóslicher Metallverbb. gelang es nicht, die Rk. des Eindickens des Oles durch stillo 
elektr. Entladungen zu besehleunigen. Es zeigte sich, daB in dieser Weiso gewonneno 
Standólc besscre anstrichtechn. Eigg. besitzen ais solche Ole, die durch Warmepoly- 
merisation oingedickt sind. Elektr. eingedickte halbtrocknende Ole erlangten die 
Eigg. der Leinólstandole u. elektr. behandelte nichttrocknende Ole die Eigg. der 
Standólo aus halbtrocknenden Olen. Auch die anstrichtechn. Eigg. von Harzester, 
Kolophonium u. Cumaronharz konnten durch Behandlung mit stillen elektr. Wechsel- 
stromentladungen erheblich verbesserfc werden. (Farben-Ztg. 37. 1419—20. 9/7.
1932.) S c h e i f e l e .

H ans H adert, Losungsmittel fu r  Tiefdruckfarben. Angabe der Zus. von Tief- 
druckfirnissen. (Nitrocellulose 3- 80—81. Mai 1932.) H. S c h m i d t .

— , Druclcgummis und Yerdichungen: ihre Arten und Eigenschaften. (Textile
World 81. 2006. Juni 1932.) F r i e d e m a n n .

F ritz  Neuber, Uber die Yerwendung ton Indigosolen zur Herstellung ton fćilschungs- 
sicheren Drucken und Papieren. Die Indigosole sind wasserlóslich, sehr bestandig u. 
reosydieren sich im Gegensatz zu den n. Leukoverbb. nicht mehr an der Luft. Gleich-
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zoitige Anwesenheit eines Indigosols u. eines Oxydationsmittels im Papier oder in 
der Druckfarbe fiihrfc nicht nur bei Einw. von Hypochlorit, sondern auch schon 
von schwacheren Sauren zur Bldg. von Farbstoffen, die m it beliebigcn Tinten- 
entfernungsmitteln nicht mehr entfcrnt werden kónnen. (Mitt. Staatl. techn. Versuchs- 
amts 20. 63—66.) H a m b u r g e r .

Alfons Schloemer, Kathodenoscillograph und Leuchtmasse. Die bcsten Leucłit- 
massen des Handcls habcn eino Lichtausbeute von 35 Lumen pro W att (gute Glii- 
lampe: 20 Lumen), entsprechend 5%  der aufgewendeten elektr. Energie. Eine weitere 
Steigerung der Lichtausbeuto ist nach Vf. yorliiufig nicht zu erwarten. —• Bei heftiger 
Bcstrahlung śindert sich das Verhaltnis Zn: S infolge der starken Erwiirmung. — 
Ycrgleicli yerschiedener Lcuchtmassen durch photograph. Aufnahmen im Kathoden- 
oscillographen. (Ztschr. tcchn. Physik 13. 243—44.1932. Aachen, Techn. Hochscli.) K utz.

Gunter Rordorf, Uber das Abbcizen von Anstrichen. Bcschrcibung der Herst. 
eines KW-stofflialtigen Abbcizmittels, das die Wrkg. der KW-stoffwaschmittel mit 
der der Atzalkalien verbiudet. Es kann feuerungefahrlich eingestellt werden, ist 
unbegrenzt haltbar u. nieht gesundheitsschadlich. Palmkernólfettsauren, Knochen- 
fette oder Abschópfleimfette m it nicht mehr ais 10% Unyerseifbarem werden mit 
Vergallungsalkohol, Solventnaphtha, Trichlorathylen u. Zechenbzl. gemischt, Kali- 
lauge von 50° Bć zugegeben u. nach Zusatz von W. pastós geriihrt. Die M. wird un- 
brennbar, wenn man Tetrachlorkohlenstoff, Trichlorathylen u. Xylol verwendet. Prakt. 
Anwendung der Pastę wie Schmierseife. (Chcm.-Techn. Rdsch. 47. 160-—61. 10/5.
1932. Frankfurt a. M.) K Ó N IG .

H. Th. Bohme Akt.-Ges., Chemnitz, Mittel zur V erminderung der Oberfldchen- 
spannung. Man sulfonicrt Verbb. aus hóher molekularen Fettsauren (mehr ais 9 C- 
Atome) m it heterocycl. Basen wie Piperidin, Pyrrol, Pyrazol usw. — Z. B. wird Olsaure- 
piperidid mit konz. H2S 04 bei 0—5° sulfoniert u. das Prod. mit Na„SO,-Lsg. gewaschen. 
(E. P . 369 072 vom 20/5. 1931, Auszug veroff. 7/4. 1932. D. Prior." 21/7. 1930.) A l t i >.

H. Th. Bohme Akt.-Ges., Chemnitz i. Sa. (Erfinder: Heinrich Bertsch, Chem
nitz), Yerfahren zur Herstellung von hóhcrmolekularen Schwefelsdureestem yon mehr- 
wertigen Alkoholen der Fettreihe oder von Estera von aliphat. Alkoholsiluren mit wenig- 
stens zwei freien OH-Gruppen, die aus hóhcrmolekularen, aliphat. Di- oder Polyoxy- 
carbonsauren gewonnen werden, dad. gek., daB die in den mehrbas. Sauren vorhandenen 
COOH-Gruppcn entweder quantitativ zu Alkoholgruppen reduziert oder zum Teil 
reduziert u. zum anderen Teil vor oder nach der Bed. mit Alkoholresten yerestert u. 
die entstandenen mehrwert. hóheren, aliphat. Alkohole oder Ester yon hoheren, ali
phat. Alkoholen oder Ester yon hóheren aliphat. Alkoholsauren in an sich bekannter 
Weise in die H2S04-Ester ubergcfuhrt werden. — 100 kg des durch Addition von HBr 
in Eg.-Lsg. an Ricinolsaure, Umsetzung der Bromoxystearinsaure mit KCN, Verseifung 
des Nitrils u. Veresterung der entstandenen Oxydicarbonsaure mit Butylalkohol her- 
geatellten Dibutylesters werden mittels der auf eine Estergruppe bcrechneten Mengo 
Ńa u. A. reduziert. Der erhaltene Octadecandiokarbcmsaurebutylester wird mit der yier- 
fachen Mengo konz. H2SO., bei —5 bis 0° sulfoniert, wobei die OH-Gruppe in dic 
0 'S 0 3H-Gruppo ubergeht. Das Prod. wird mit Na2S04-Lsg. gewaschen u. neutrali- 
siert. Die Prodd. besitzen hohe Netzfahigkeit u. Ca- u. Mg-Salzbestandigkeit. (D. R. P • 
550 912 KI. 12o vom 14/3. 1930, ausg. 21/5. 1932.) M. F. M u l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von stickstoff- 
Imltigcn Kondensationsprodukten. Das Salz yon 1 Mol. eines neutralen oder sauren 
Esters aus einer mehrbas. anorgan. O-haltigen Saure u. einem aliphat. Alkohol mit 
mehr ais 5 C-Atomen wird mit mindestens 2 Moll. NHS oder Amin, zweckmaBig in 
Ggw. eines Losungsm. (W., A., Bzl., Dibutylather, Xylol, Nitrobenzol) u. eines Ka- 
talysators (Cu, CuCl, CuS04), im geschlossenen GefaB bei 100—250° kondensiert.^— 
Z. B. erhalt man aus den NH,- oder Na-Salzen von Scliwefelsauredodecylester u. NH3 
das Dodecylamin, von Schwefelsauremonooctodecylester (I) u. Methylamin das N-Mc- 
thyl-N-ocłodecylamin vom F. 40—45° (das Hydrochlorid krystallisiert aus A. in perl- 
mutterglanzenden Blattchen), von I  u. Athanolamin das N-Athanol-N-ocłodecylamin, 
von Schwefelsaureoleinester u. Dimethylamin das N-Octodecenyl-N-dimethylamin, 
yon I u. NH, das Dioctodecylamin (F. aus Bzl. oder A. 73—74°), yon I  u. Triathanol- 
amin das N-Diiithanol-N-ocłodecylamin, yon I  u. 1,3-Propanolamin das N-Oxypropyl-R - 
octodecylamin. Schwefelsauredioctodecandiolester oder Schwefelsauresorbitester liefern 
mit Butylamin hochmolekulare Aminę. Ester aus H3P 0 4 oder H2SO., u. Alkoholen,



die durch katalyt. Red. von Cocosfelt erhaltlich sind, geben mit Cydohexylamin, Di- 
mełhylanilin, Athanolamin, Hexamethylentdramin, Dimethylamin, Trimełhylamin oder 
Tdradthylammoniumchlorid Gemische yon Aminem,. Die Prodd. dienen ais Neiz-, 
Beinigungs- u. Emulgierun-gsmittd. (E. P. 369 614 vom 15/9. 1930, ausg. 21/4. 
1932.) N o u v e l .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M . (Erfinder: Karl Ott, Lever- 
kusen, und Heribert Schussler, Koln), Verfaliren zur Harstdlung von Verbindungen 
ungesdUigter Fettsauren oder ihren Eslern oder ihren Amiden, dad. gek., daC man die- 
selben mit Salzen der sehwefligen Siiuro u. Oxydationsimtteln, -wie 0 2 oder Luft, mit 
oder oline Verwendung yon Katalysatoren, aber ohne Saurezusatz behandelt. Eyent. 
wird aus den erhaltenen wasserloslichen Prodd. der Schwefligsaurerest abgespalten. 
Z. B. wird Leinol in Ggw. von Bleimangannaphthenat nach Zusatz yon 38%ig. N aH S03- 
Lsg. bei 100° 16 Stdn. lang mit Luft behandelt. Das erhaltcne Ol ist in h. W. 1. Die 
Prodd. dienen ais Fettungsmittel, Ndzmitłcl, ScTdichtemiltd. (D. R. P. 551424 KI. 12 o 
vom 21/2. 1930, ausg. 2/6. 1932.) M . F. M u l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Verfahren zur Herstellung 
ton Athern, gek. durch die Einw. von wss. Lsgg. yon Alkylenosyden auf OH- oder NH- 
Gruppen enthaltende Vcrbb. z. B. Polymnylalkolwl, Sldrke, Cellulose, Gasein oder 
Wolle unter Konstanthaltung der Alkaliumsetzung. Die erhaltenen Oxyalkylather 
konnen durch Behandlung m it Platinmohr oder fein yerteiltem Ni zu Alkylathern 
reduziert werden. Sie eignen sich ais V erdickungsmittd ron Farbstoffen in der Tcxtil- 
industrie. (F. P. 713427 vom 17/3. 1931, ausg. 27/10. 1931. D. Prior. 18/3.
1930.) E n g e r o f i1.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M ., Yerfahren zur Ilerstdlung 
schwefelhaltiger Derimte, von hóheren Fettsauren, ygl. D. R. P. 539 449; C. 1932. I. 1001.
— 53 kg Heptachlorslearinsaure werden mit 144 kg krystallin. Na2S u. 100 kg W. unter 
Ruhren gel., u. die Lsg. wird etwa 1 Stde. bei 70—80° erhitzt. Aus der gelben Lsg. kann 
die Na-Seife oder dio freie Saure dargestellt werden. — 49 kg Hexachlorstearinsmire 
werden mit 350 kg einer wss. Lsg. yon Na-Tetrasulfid im Autoklayen bei 110—120° 
einige Stdn. yerruhrt. Die M . wird mit einer Lsg. von 12 kg NaOH in 600 kg W. auf- 
gekocht, filtriert u. ausgewaschen, wobei dio gelbe Na-Seife ausfallt. — In eine Lsg. yon 
35 kg KOH in 250 kg A. wird H2S eingeleitet, bis die Gewichtszunahme 20 kg betragt. 
In diese Lsg. von KSH werden 59 kg Hexachlorblsa,uredthylanilid eingetragen u. 2 Stdn. 
bei 110—120° erhitzt. Der A. wird abdest. u. der Ruckstand mit W. gewaschen. Das 
unl. Ol wird yon der alka]. Lsg. abgetrennt u. kann durch Umlosen aus einem organ. 
Losungsm. weiter gereinigt werden. Die Prodd. dienen ais Zwischenprodd. zur Herst. 
von Farbereihilfsprodd. (Schwz. PP. 153083, 153 084, 153 086 u. 153 087 yom 
30/5. 1930, ausg. 16/5. 1932. D. Prior. 3/6. 1929. Zus. zu Schwz. P. 149 694: C. 1932. 
1. 3346.) M . F. M u l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Verfahren zur Darstellung 
iV7i ais BeservKrungsmittel terwendbaren Kondensationsprodukten. In gleicher Weise 
wie nach dem Verf. des Schwz. P. 150292 (C. 1932. II. 292) erhalt man aus Benzi- 
din-m,m'-disulfonsaure (I) ul 3,4-Dimelhylbenzol-l-sulfonsrmrechlorid vom F. 52,5° das 
Na-Salz der Bis-(3',4'-dimdhylbenzol-1'-sulfonyl)-benzidindisulfonsdure der Formel II. 
I liefert m it 3-Chlor-4-mdhylbenzol-l-svlfonsdurec7ilorid das Na-Salz der Bis-(3'-chlor-4'- 
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methylbe7izol-l'-sulfonyl)-benzidindisulfonsaure. der Formel III u. m it 2,3,4-Trichlor- 
bcnzol-l-sulfonsaurechlorid das Na-Salz der Bis-(2',3',4'-lrichlorbenzol-l'-sulfonyl)- 
benzidiiulisulfonsaure der Formel IV. Die aus I u. m-Nitrobenzolsulfonsdurechlorid (V) 
crhiiltliche Bis-(3'-aminobenzol-1'-sulfonyl)-benzidindisulfonsdtire (VI) gibt mit 3,4-Di- 
chlorbenzol-l-sidfonsaurechlorid (VII) das Na-Salz der Bis-([3" ,4 "-dichlorbenzol-1"  - 
sulfonyl\-3'-aminobenzol-1'-s%dfmyl)-benzidindisulfonsdure der Formel VIII u. mit 
Bcnzoylchlorid das Na-Salz der Bis-(bcnzoyl-3'-aminobenzol-1'-sulfonyl)-benzidindisul- 
fonsdure der Formel IX. Aus Bis-(3'-aminóbcnzoyl)-bcnzidindisulfcmsaure u. VII ent
steht das Na-Salz der Bis-([3",4 "-dichlorbenzol-1"-sulfonyI]-3'-aminobcnzoyl)-benzidin- 
disulfonsaurc der Formel X. 2,2'-Diclilorbcnzidin liefert mit m-Sulfobcnzoylchlorid das 
Na-Salz des Bis-(3'-sulfonsaurcbcnzoyl)-dicldorbcnzidins der Formel XI. Aus 1,3-Phe- 
nylendiamin-4-sulfonsdure u. 2,4-Dichlorbenzoylchlorid erhalt man das Na-Salz der 
Bis-(2',4 '-dichlorbenzoyl)-phcnylendiaminsvlfonsaure der Formel XII. Die durch Kon- 
densation von Y u. VI u. anschlicBcnde Red. crhaltliche Bis-([3"-aminobenzol-1" - 
sulfonyl]-3'-aminobenzol-1’-sulfonyl)-benzidindisulfonsdure liefert m it V dic 
aminobe.nzol-1"'-sidJonyl\-3"-aminobenzol-1"-suIfo?iyl]-3'-aminobenzol-1’ - sidfonyl)-benzi- 
dindisulfonsdurc der Formel XIII u. diese m it VII das Na-Salz der Bis-([\(3" " ,4" "  - 
dichlorbenzol-1"  " - svlfonyt}-3 "'-aminobcnzol-1'' '-sulfonyl\-3 "-aminobenzol-1” - sulfonyl] - 
3 '-aminobcnzol-1'-sulfonyl)-benzidindisulfonsdure der Formel XIV. — Die in dcm Ref. 
iiber E. P. 353046 (C. 1931. II. 3710) erwahnten Verbb. konnen auf analoge Weise 
dargestellt werden. — Dio Prodd. dienen ais Rescriierungsmillel. (F. P. 692 890 
vom 28/3. 1930, ausg. 12/11. 1930. D. Prior. 30/3. 1929. Śchwz. P. 153 194 vom 
29/3. 1930, ausg. 16/5. 1932. D. Prior. 30/3. 1929.) N o u v e l .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Josef Binapfl, 
Krefeld), Verfahren zur Ozydalion von Phenolen mittels O-haltiger Gaso in Ggw. von 
Katalysatoren, dad. gek., daB man dic Phenolo in fl. Form in Ggw. von geringen Mengen 
von Schwermetalloxyden oder -salzen bei 150° nicht iibersteigenden Tempp. mit 
trockenem O oder trockencn O-haltigen Gasen behandelt u. dic Rk. in einem Zeit- 
punkte unterbrieht, in dem das Prod. in verd. Alkalilaugen 1. ist. — Z. B. erhitzt man 
Plienol mit CuO, Mn02, P b 0 2, CuCl2, Cr20 3, Fc20 3 oder NiO 25—30 Stdn. auf 130 
bis 140°, dest. das unverandertc Phcnol ab, rcinigt den Ruckstand m it W.-Dampf, 
lost ihn in Alkali u. fallt mit S 0 2. Man erhalt ein weiCgraues amorphes Prod., wl. in 
Bzl. u. Na2COn, 11. in A.-Aceton u. NaOH, das bei 120—130° sintert, boi der Zn-Staub- 
Dest. Diphenyl liefert u. ais Beizmittel fiir bas. Farbstoffe dient. Ais Nebcnprod. erhalt 
man 2,4'-Dioxydiphenyl vom F. 160—161°. — Aus p-Naphtliol entsteht in gleiclier 
Weise 2,2'-Dioxy-l,l'-dinaphthyl, aus m-Kresol oin Prod., das bei 100—110° sintert. 
(D. R. P. 536 277 KI. 12 q vom 5/1. 1927, ausg. 22/10. 1931.) N o u v e l .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Paul Nawiasky, 
Ludwigshafen a. Rh., und Berthold Stein, Mannheim), Darstellung von Kcmdensalions- 
produkten der Anlhrachinonrcihe, dad. gek., dafi man solcho l-Amino-2-halogenanthra-

chinone, bei denen dic H-Atome der Aminogruppo 
durch dio Carbonylgruppen roń  o-Dicarbonsauren 
ersctzt sind, mit a-Aminoanthrachinonen umsetzt. — 
Man kocht z. B. l-Phthalimino-2-bromanłhrachinon (I) 
mit 1-Aminoatdhrachinon (H), Na-Acetat u. wenig Cu- 

NH Acetat, bis kein II mehr nachweisbar ist, laBt er-
kaltcn, behandelt den abgesaugtcn Nd. mit Wasscr- 
dampf, wobei dic Verb. nebenst. Zus., 1-Phlhalimino- 
2,1'-dianłhrimid, erhalten wird, dunkclrote Krystalle, 
in konz. H2SO., mit tiefblauer Farbę 1. — Aus I u.
l-Amino-S-benzoylaminoanlhrachinmi erhalt man das 
1 - Phthalimino - 5 ' - benzoylamino - 2,1' - dianłhrimid, 
kupferrote Krystalle, in konz. H2S04 mit stumpf- 
violetter Farbę 1., aus I u. l-Ainino-4-mcthoxyanlhra- 

chinon eine entsprechende 4'-Mełhoxyverb., violette Rhomben, in H2S04 mit tiefblauer 
Farbę 1. — I liefert mit 5,5'-Diaminodiphthaloylcarbazol eine Ve.rb., die in H2S04 mit 
griinblauer Farbę 1. ist, braunyioletto Nadeln. — Die Verbb. sind Zwischenprodd. fiir 
Farbstoffe. (D. R. P. 536 449 KI. 12q vom 27/2. 1930, ausg. 23/10. 1931. Schwz. P. 
152 879 vom 27/1. 1931, ausg. 2/5. 1932. D. Prior. 26/2. 1930.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Wilhelm Neel- 
nieier und Otto Goli, Leverkusen a. Rh.), Herstellung von Carbazol-2,7-dimlfonsaure,
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dad. gek., daB man 2,2'-Diaminodiphenyl-4,4/-disulfonsaure mit W. unter Zusatz von 
Salzen oder etwa soviel Alkali, ais zur Absattigung einer S03H-Gruppe notig ist, auf 
Tempp. von iiber 150° erhitzt. — F ur das Yerf. eignen sich in W. 1. Salze, wie (NH4)2S04, 
NH4C1, Na2C03, saures Na-Phosphat, ausgenommen solche, die, wie z. B. NaN 03, 
eine chem. Veranderung der gebildetcn Carbazol-2,7-disulfonsaure bcwirken. Eine 
Abspaltung der S03H-Gruppen u. Bldg. von Carbazol wird so yermieden. Die Disulfon- 
saurc ist ein wertyolles Farbstoffzwischenprod. Z. B. wird die 2,2'-Diaminodiphmyl- 
4,4'-disulfonsaure. mit W. u. NaOH bis zum Verschwinden der Diaminoyerb. bzw. 
mit W. u. (NH4)2S04 15 Stdn. auf 180° erhitzt. Mit N a d  fallt aus der scliwaeh alkal. 
erkalteten Lsg. das Na-Salz der Carbazol-2,7-disulfonsaure in feinen Nadeln, sil. in h. 
W., aus. (D. R. P. 538 450 KI. 12 p vom 22/5.1930, ausg. 13/11.1931. (E. P. 358 056 
vom 2/7. 1930, ausg. 29/10. 1931.) S c h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Darstellung der2-Oxyantliracen- 
3-mrbonsaure (I), dad. gek., daB man auf die Alkalisalze des 2-Oxyanlhracens (II) oder 
auf die freie Oxyverb. bei Ggw. yon Alkalicarbonaten C02 unter Druck bei hoherer 
Temp. einwirken laBt. — Man erhitzt z. B. das K-Salz von II  unter 60 a t C02 9 Stdn. 
auf 260° oder I I  m it 3 Teilen K2C03 11 Stdn. auf 220—230° bei 80 at. Die I  ist gelb- 
orange gefarbt, Krystalle aus Eg. oider DichlorbzI., zers. sich bei 295°. Sie stcllt ein 
wertyolles Zwischenprod. fiir Farbstoffe dar. (D. R. P. 553 538 KI. 12q yom 19/12.
1930, a u sg . 27/6. 1932.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Heinrich Greune,
Frankfurt a. M.-Hochst, Gerhard Langbein, Hofheim, Taunus, Wilhelm Eckert 
und Heinrich Sieber, Frankfurt a. M.-Hóchst), Darstellung von 5-w-Cyanacetylace- 
naphtken, dad. gek., daB man 5-a>-Chloracetylacenaphtlien in A. lost, die Lsg. kurze 
Zcit mit Alkalicyanid in wss. Lsg. erhitzt u. das Rk.-Prod. durch EingieBen in yerd. 
HCI oder W. sofort abscheidet. Dic Verb. (I) krystallisiert aus Eg. inNadeln, F. 169—171°, 
u. ist in NaOH in der Enolform 1., in Saure in der Ketoform unl. Durch Kochen mit 
verd. NaOH entsteht 5-a)-OxyacetylacenapMhen, F. 217°. I  dient ais Zwischenprod. 
zur Farbstoffdarst. (D. R. P. 536 652 KI. 12o vom 24/12. 1929, ausg. 24/10.
1931.) A l t p e t e r .

Scottish Dyes Ltd., Grangemouth, Stirling, Schottland, Herstellung von Schwefel-
saureestem der Aminoanthrahydrochinone. Zu dem Ref. nach E. P. 312 243; C. 1929.
II. 2830 ist nachzutragen, daB die Aminoanthrahydrochinonschwefelsaureester ais 
Zwischenprodd. fiir die Herst. von Farbstoffen dienen sollen. In  einigen Fallen lassen 
sich mit ihnen Farbstoffe auf der Faser erzeugen. Z. B. impragniert man einen Textil- 
stoff m it einer Lsg. des Na-Salzes des 2-Aminoanthrahydrochinondisćhwefdsaureeste.rs 
u. behandelt den impragnierten Stoff in einem sauren Oxydierungsbade, yorzugsweise 
einem sauren Cu-Salzbade (CuS04) weiter, wobei ein blauer, offenbar der N-Dihydro- 
antlirachinonazinldasse angehórender Farbstoff sich auf der Faser niederschlagt. 
(D .R .P . 547083 KI. 12 q yom 18/11. 1928, ausg. 18/3. 1932. E. Prior. 18/11.
1927.) S c h o t t l a n d e r .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Sehweiz, Herstellung 
ton diacylierten Diaminen. Man kondensiert aliphat. oder aromat. Diamine m it Oxy- 
bonzolcarbonsauren, die m it Diazoyerbb. in o-Stellung zur OH-Gruppe kuppcln. — 
A is Aminę sind yerwendbar: Athylendiamin, Phenylendiamine, Toluylendiamine, Di- 
aminonaphłkaline, Diaminodiphenylamine, Diaminocarbazole, Diaminoanłhrachinone,, 
-triazine, -imidazole, -imidoxazolc usw. — Man kondensiert z. B. p-Kresotinsaurc mit 
Dianisidin in Toluol mit P0C13, wobei ein Pr od. yom F. 274—276° erhalten wird, 
Krystalle aus Chlorbzl. — Die Verbb. lassen sich auf der Fa,ser mit Diazoyerbb. ent- 
wickeln. (E .P .370 820 yom 24/9. 1931, Auszug veróff. 5/5. 1932. Schwz. Prior. 
27/9. 1930. F .P . 723 676 vom 26/9. 1931, ausg. 13/4. 1932. Schwz. Prior. 27/9.
1930.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellen von Kondcn- 
sationsprodukten. Dio durch Behandeln von Methylenanthron u. seinen Substitutions- 
prodd. mit sauren Kondensationsmitteln, A1C13, ęrhaltlichcn Verbb. erhitzt man uber 
den F .; hierbei entstehen unter Abspalten yon Athylen 5,6,11,12-Dibenzperylen-4,10- 
chinone. Man erhitzt das aus Methylenanthron erlialtliche Kondensationsprod. auf 
320°, unter Abspalten yon Athylen erhalt man einen Farbstoff, der durch Umkrystalli- 
sieren aus hoch sd. Losungsmm. gereinigt werden kann, er bildet blauviolette Krystalle 
u. fiirbt Baumwolle aus der Kiipe violett, er ist wahrscheinlich mit dem auf Seite 5, 
des F. P. 601 856 beschriebenen Farbstoffe identisch. Den gleichen Farbstoff erhalt
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man auch beim Erhitzen des genannten Kondensationsprod. mit Athylcarbazol, KOH, 
H2SO, u. Erhitzen von Methylenanthron m it A1C13. Das durch Einwrkg. von CH20  
auf 2-Chloranthron erhaltliche Prod., farblose Krystalle aus Chlorbenzol, F. 185°, 
liefert beim Erhitzen mit A1C13 u. NaCl einen Farbstoff, der Baumwolle rotlich yiolett 
farbt. (F. P. 724 502 vom 14/10. 1931, ausg. 28/4. 1932. D. Prior. 18/10. 1930.
E. P. 373129 vom 12/2. 1931, ausg. 16/6. 1932.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellen von Azofarbstoffen. 
Man behandelt die mit 2',3'-Oxynaphtkoyl-5-aminonaphthostyril impragnierte Faser 
mit Diazo-, Diazoazo- oder Tetrazoverbb. Die Fiirbungen zeichnen sich durch ihre 
Lichtechtheit aus. Die Farbung aus 2' ,3 '-Oxynaphthoyl-5-aininonaphthostyril u. diazo- 
tiertem 2,3-Dichlor-4-aminotoluol ist braunorange, o-Aminoazotoluol granatbraun, 
2-Chloranilin braunorange, 2,5-Dichloranilin braunorange, 5-Chlor-2-aminotoluol braun- 
lieh rot, 2,5-Dichlor-4-aminotoluol braunorange, 4-Chlor-5-brom-2-aminotoluol braun- 
lichrot, 4-Chlor-2-aminoanisol bordeaux, 2-Amino-4-chlordiphenylather rot, 4-Chlor- 
2-nitroanilin rotlichbraun, 5-Nitro-2-ammotoluol braunlichbordeaux, 4-Nitro-2-amino- 
anisol braunlichrot, 1-Aminoanthrachinon braunlichrot, 4-Amino-4'-nitro-2,5-dimeth- 
oxyazobenzol schwarz. (F. P. 725 550 vom 3/11. 1931, ausg. 13/5. 1932. D. Prior. 
4/12. 1930.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellen ton Kiipenfarb- 
stoffen. Die durch Kondensation yon 1,4,5,8-Napkthalintetracarbonsauren mit 1,2- 
Diaminen erhaltlichen Mischungen yon isomeren 1,4,5,8-Naphthoylendiarylimidazolen 
fuhrt man in Ggw. von organ. Losungs- oder Suspensionsmitteln mittels starker organ. 
Sauren, wie p-Toluolsulfonsaure, Naphthalinsulfonsauren, in die entsprechenden Salze 
tiber u. trennt diese auf Grund ihrer yerschiedenen Loslichkeit. Man erhitzt den dureli 
Kondensation yon 1,4,5,8-Naphthalintetracarbonsaure m it 1,2-Diaminobenzol erhalt- 
lichcn Farbstoff in Eg. m it p-Toluolsulfonsaure, filtriert durch Absaugen, wascht mit 
Eg.; der auf dem Filter zuriickblcibende Riickstand ist das Salz der p-Toluolsulfon- 
saure des orangefarbenen Farbstoffs, wl. in organ. Losungsmm., wio Chlorbenzol, 
Nitrobenzol, Eg., das Salz wird durch W. zersetzt; das F iltrat enthalt das Salz der 
p-Toluolsulfonsaure des blauroten Farbstoffs, es kann durch W. zersetzt werden. An 
Stelle der p-Toluolsulfonsauro kann man auch die Butylnaphtlialinsulfonsaure ver- 
wenden. Der Farbstoff aus 1,4,5,8-Naphlhalintetracarbonsaurc u. 4-Athoxy-l,2-diamino- 
benzol laBt sich mittels der p-Toluolsulfonsaure in einen braunsticliigroten u. eiuen 
dunkelbraunen Farbstoff trennen. In  gleiclier Weise trennt man den Farbstoff aus 
l,4,5,S-Naphthalintetracarbonsaure u. 4-Chlor-l,2-diaminóbenzol, 3,4-Diaminodiphenyl,
з,4-Diaminoacetophe?ion. (E. P. 364 050 yom 26/9. 1930, ausg. 28/1. 1932. Zus. zu
E. P. 341357; C. 1931. I. 2808.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellen von Leukoverbin- 
dungen iton Kupenfarbstoffen. Man behandolt Kupenfarbstoffe m it N 02 in tertiaren 
Basen m it S 0 2 u. Ameisensaurc, hierbei -wird dic Ń 0 2 nicht reduziert. Man leitet bei 
5—10° S 02 in wasserfreies Pyridin, gibt dann Ameisensaurc u. den Kupenfarbstoff 
aus 5-Nitrooxythionaphthen u. dem Kondensationsprod. aus 2,l-Naphthooxythiophen
и. p-Nitrosodimethylanilin zu u. erwarmt auf 60°; zu der erhaltenen Lsg. gibt man unter
AusschluC von Luft eine Mischung yon HC1S03 u. Pyridin, erwarmt langsam auf 30°, 
gieCt in W., dest. nach Zusatz von Soda das Pyridin' mit Dampf ab, salzt aus. Das 
erhaltene oliygriine Prod. liefert nach der Oxydation m it sauren Oxydationsmitteln 
rotlichbraune Farbungen. In  analoger Weise behandelt man die Farbstoffe aus 5-Nitro- 
isatin-a-chlorid u. 6,7-Benzo-(Bz.-4-chlor)-oxythionaphthen, aus 5-Nitro-6,7-benzo- 
(Bz.-4-chlor)isatin-a-chlorid m it 4,5-Benzothionaphtlien, aus 5-Nitroisatin-a-chlorid 
mit 4-Chlor-l-naphthol. (F. P. 721 034 yom 4/8. 1931, ausg. 26/2. 1932. D. Prior. 
5/8. 1930.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellen von basischen 
Farbstoffen. Auf Basen aus heteroeycl. Ammoniumsalzen mit einer reaktionsfahigen 
CHj-Gruppe in a-Stellung zum N laflt man Kohlenstofftetrahalogenide einwirken; dio 
erhaltenen Carbocyanine farben tannierte Baumwolle rot bis blau. — 1,3,3-Trimeihyl- 
2-methylenindoluibase erhitzt man m it CC14 oder CBr4 8 Stdn. auf 100— 110°, das 
erhaltene Prod. wird in W. unter Zusatz yon Essigsaure gel. u. ausgesalzen. Der Farb
stoff, goldglanzendc Blattchen, farbt tannierte Baumwolle rotyiolett. 6-Acełylamino-
l,3,3-triinethyl-2-methylenindolin, F. 146°, erhaltlich durch Zutropfenlassen der be- 
rechneten Menge Essigsaureanhydrid zu der ather. Lsg. von Aminotrimethylmethylen- 
indoluibase, liefert mit CC14 einen tannierte Baumwolle tief blauyiolett farbenden
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Farbstoff, metali, glanzende Blattchen. Aminotrimcthylmethylenindolin cntsteht durch 
Red. der entaprechenden Nitroyerb. — Durch Erhitzen yon N-Mcthyl-2-melhylcnbenz- 
thiazolin mit CCI, cntsteht ein Baumwolle braunyiolett farbender Farbstoff. ( E .P .  
373160 vom 17/2. 1931, ausg. 16/6. 1932.) F r a n z .

Ilford Ltd., Ilford, und Frances Mary Hamer, London, Ilerstellen den Naphtho- 
chinolinkem cwthaltcndcr ip-Cyaninc. Man kondensiert Alkyllialide des 2-Halogcn- 
/?-naphthochinolins mit einem Alkylhalid einer heterocycl. N-haltigcn Verb., dic in 
a-Stcllung zum N ein reaktionsfahiges CH3 enthalt. Man yermischt l-Mcthyl-fi-naphtho-
2-cliinolon mit PC15 u. P0C13, crhitzt auf 150—160° unter lmufigem Schiitteln, dest. 
das P0C13 ab, laCt in einem Mórser erstarren, behandelt die schwarze krystallin. M. 
mit Eis u. iiberscliussigem NaOH u. yerreibt wiedeirholt m it Bzl. Der Bzl.-Extrakt 
wird mit W. gewaschen, m it konz. HC1 behandelt u. einige Tage stchen gelassen. Das 
ausgeschiedene krystallisierto Hydrochlorid des 2-Chlor-fl-naphlhochinolhis wird nach 
dem Filtrieren in W. mit uberscliussigem NH3 behandelt, die freie 2-Chlor-fi-naphtho- 
chinolinbase wird filtriert, m it W. gewaschen u. aus A. umkrystallisiert; durch Erhitzen 
mitMethyljodid im Bohr auf 100° erhalt man in 48 Stdn. das Jodmethojodid. p-Naphłho- 
chinaldinmełhojodid u. 2-Jod-ft-naphthochinolinme.lhojodid werden mit sd. absol. A. 
yerriihrt, zu der Mischung KOH in A. gegeben u. 1 Stde. gekocht, der erhaltene Kórpcr 
wird mit W. gewaschen u. mit A, extrahiert, der ungel. gebliebenc Ruckstand wird in 
h. CHjOH gol. u. dio Lsg. konz. Das erhaltene im Vakuum getrocknete dunkelgrunc 
Pulver, C29H23N2.T, 1,1’ -Dimcthyl-5,6,51,6’-dibenz-y-cyaninjodid, F. 286° (Zers. yon 
240°), liat in alkoh. Lsg. zwei Banden A 5150 A u. eine starkere A 5300 A, es dient ais 
Sensibilisator in der Photographie. — Aus fi-Naphlhocliinaldinathojodid u. 2-Jod- 
fi-napldhochinolinmełlwjodid erhalt man l-(oder l ’)-Mcthyl-l'-(oder l)-alhyl-5,6,5',6'-di- 
benz-tp-cyaninjodid, C30H25N2J , F. 300° (Zers.); der Farbstoff liat in alkoh. Lsg. zwei 
Maxima im Absorptionsspoktrum A 5100 A u . ). 5450 A, er ist ein sehr kraftiger Sensi
bilisator. — Aus P-Naphthochindldindthojodid u. 2-Jod-p-naphthochinoHnathojodid, dar- 
stellbar aus 2-Cklor-fl-naphłhochvwlin u. Athyljodid im gesclilossenen Rohr bei 100°, 
erhalt man l,l'-Diałhyl-5,6,5',6'-dibenz-y>-cyaninjodid, C31H27N2J, griingoldene K ry
stalle, F. 310°, Absorptionsbando in alkoh. Lsg. /. 5100 A u. /. 5500 A. Aus Chinaldin- 
methojodid u. 2-Jod-fl-naphthochinolinniethojodid erhalt man 1,1'-Dimcłhyl-5,6-(oder 
5 ',6')-benz-ip-cya?iinjodid, C25H 21N2J, er ist ident. m it dem aus [i-NaphIhochinaldin- 
methojodid u. 2-JodchinolinmMojodid in W. erhaltlichen Farbstoff ( H a m e r ,  C. 1928.
I. 1773). — 1 -(oder 1 ')-Methyl-l'-(oder l)-alhyl-5,0-(odcr 5',G')-benz-y!-cyaninjodid, 
C26H 23N2J, erhalt man aus 2-Jod-p-naphthochinolinmethojodid u. Chinaldiniilhojodid. 
Aus 2-Jod-p-iwphthochinoliiidthojodid u. Chinaldinmetliojodid crhiilt man l-(oder 
r-)Methyl-l'-(oder l-)athyl-5',G'-(oder 5,6-)benz-y>-cyaninjodid, C2nH23N2 J ,  F. 277 bis 
278° (Zers.), das Absorptionsmasimum der alkoh. Lsg. liegt bei ?. 5300 A u. ein schwachc- 
res bei ). 5000 A; der Farbstoff ist ein kraftiger Sensibilisator. — Aus 1-Methylbenz- 
thiazolmelhojodid u. 2-Jod-f)-naphthochinoliniithojodid entsteht 2-Methyl-l'-atliyl-5',6'- 
benzthio-ijj-cyaninjodid, C21H21N2JS, scharlachrote Krystalle, erweichen bei 279°, schm. 
282° (Zers.); das Maximum des Absorptionsbandes der alkoh. Lsg. liegt hei A 4850 A, 
der Farbstoff dient ais Sensibilisator in der Photographie. — Aus 1-HethylbenzłMazol- 
meihojodid u. 2-Jod-fi-naphthocliinolinmeihojodid erhalt man l',2-Dimethyl-5',6'-benz- 
thio-tp-cyaninjodid, C23H 19N2JS, kleine rotę Krystalle, F. 275°, das Maximum des Ab- 
sorptionsspektrums der alkoh. Lsg. liegt bei A 4900 A. (E .P . 370 388 vom 24/12.
1930, ausg. 5/5. 1932.) F r a n z .

XI. Harze; Lacke; Firnis.
G. Genin, Die synthelischen Harze in der Lack- und Farbenindustrie. Angaben 

iiber Phenolformaldehyd-. Glycerinphthalsaureanhydrid- u. Chlordiphenylharze. (Rev. 
gen. Matiercs piast. 8. 195—97. April 1932.) S c h e i f e l e .

Gino Bozza, Untersuchungen uber „Glyplalu-Harze. Patentiibersicht. Unters. der 
Rk. zwischen Glycerin u. Phthalsaureanhydrid. Die Umwandlung in das C-Stadium 
(Gelatinierung) setzt an der freien Oberflache ein, wahrscheinlieh in engem Zusammen- 
hang m it der Entfernung yon W., das aus der Hauptrk. oder aus Ncbenrkk. stammt. 
Dic Umwandlung hangt nicht direkt yon der Temp. oder von einer weiteren Veresterung 
ab, da sie, allerdings in langerer Zeit, auch bei Tempp. erhalten wird, die betrachtlich 
niedriger sind ais diejenigen, bei denen die Rk.-Geschwindigkeit merklich ist. (Giorn. 
Chim. ind. appl. 14. 294—96. Juni 1932. Mailand, Uniy.) KRUGER.
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Robert Biirstenbinder, Die Wirkungsweise der Kohlensdure beim Ol- und Lack- 
kochen. Wenn beim Olkochen die Kohlensaure bis fast zum Boden des KochgefaBes 
geleitet wird, so resultioren hellere Ole nicht deshalb, weil die Kohlensaurc einen Ober- 
flachcnluftabschluB bewirkt oder die farbenden Bestandteile des Oles m it in dic Vor- 
lage reifien wurde, sondern deshalb, weil dio Kohlensauro alsdaim eino starkę Rtihr- 
wrkg. ausiibt, wodurch die am Boden u. den Wandungen des Kochkesscls durch t)ber- 
hitzung bedingte Ol- u. Harzspaltung vcrmicdcn wird. (Farbę u. Lnck 1932. 357. 
13/7.) S c h e i f e l e .

H. Kolln und Schnabel, Etwas iiber Lacke fiir die Isolier- und Inipńigniertechnik. 
Von einem ofentrocknenden Isolierlack werden folgende Eigg. vcrlangt: hohe Elasti- 
zitat, niedrige SZ., Widorstandsfahigkeit gegen W. u. Salzlsgg., gegen Transformatorenol 
sowie guto Isolationseigg. Bzgl. der Elastizitat gilt ais Norm eino 20“/oig. Dehnung 
nach 14-tagiger Alterung des Films bei 100°. Im  Gegensatz zu den ofcntrocknenden 
Isolierlacken enthalten die lufttrockncnden oincn groBercn Harzanteil. Im Verlialtnis
zu den Ollacken spielen dio Spirituslacke in der Isoliertechnik eino geringe Rolle.
Letztere werden hauptsachlich in der Mikanitfabrikation u. in der Hartpapiererzeugung 
verwendet. Cellulosoesterlacke kommcn vorwiegend ais Kabellaeke zur Yerwendung u. 
habon sich auch fiir Transformatorenspulen bewahrt. (Farbo u. Lack 1932. 3G6—67. 
378—80. 27/7.) S c h e i f e l e .

Otto Merz, Kautscliuk und die Lackinduslrie. K alt bereitete Lsgg. von Para- 
kautschuk oder Plantagenkautsehuk sind liochyiscos u. enthalten kaum mehr ais 6% 
Kautschuk. Fiir hoherprozentige Lsgg. muB der Kautschuk yorher einer Warme- 
behandlung untorworfon oder mastiziert werden. Durch Verschmelzen von Kautschuk 
mit fetton Olen, Harzen oder Bitumen bei niodrigon Tempp. erzielt man meistens nur 
klebrig trocknendc Prodd. Von den Kautschukderiw. haben bisher nur dio Thermo- 
prene (auf Grundlage von mit Sulfosauren behandeltem Kautschuk) u. der Chlor- 
kautschuk fur die Herst. von Laeken Yerwendung gefunden. (Farbo u. Lack 1932. 
281—82. 295—96. 8/6.) S c h e i f e l e .

— , Ein neuer Autoniobilanstrich. Die Verwendung von Perlassenzlacken. (Brit. ind. 
Finishing 3. 56. April 1932.) S c h e i f e l e .

Martin Richter, Uber falsche Anforderungen an Vierstundenlacke. (Farbo u. Lack 
1932. 196. 13/4.) S c h e i f e l e .

Adolf Mann, Wirkung rerschiedener Plastizitatsrnittel auf Nilrolackfilme. Haufig 
angewendete Plastizitatsrnittel fiir Nitrocelluloselacke sind Trikresylphosphat, Di- 
butylphthalat u. dio Adipinsaureester (,,Sipaline“ ). Gemischo solcher cchter Plasti- 
zitatsmittel mit nichttrocknenden Olen besitzen gunstigere Wrkg. ais ein Plastizitiits- 
mittel fiir sich allein. (Farbę u. Lack 1932. 328. 29/6.) SCHEIFELE.

H. E. Hofmann, Beicertung ton Nitrocelluloselosungsmilleln. V III. Methode der
Bewerlung. (VII. vgl. C. 1932. I. 3505.) Das neue Losungsm. wird im Vergleich zu 
einem bekannten Losungsm. untersucht auf Losefahigkcit, Verdunstungsfahigkeit, 
Widerstandsfiihigkeit gegen Anlaufen, sowie Vertraglichkeit von Nitroeellulose m it 
Harz in diesem Losungsm. Die Lósofahigkoit \\ ird beurteilt entweder nach der Viscositat 
einer 20%>g- Lsg. von trockenor I/ s-soc-Wollc, oder nach dem Vcrdunnungsverhaltnis 
(Verschnittfiihigkeit) einer solchen Lsg. gegen Toluol. Zur Prufung auf Widerstands- 
fahigkeit gegen Anlaufen (blush resistanco) stollt man am besten eino Rciho Lacke her, 
welche-bis auf das botreffendc Losungsm. dic glciche Zus. aufweisen, u. priift diese in 
einer Feuchtigkeitskammer oder unter n. Arbeitsbedingungon. Die Tendenz zum An
laufen steht im Zusammenhang mit der Loslichkeit von W. in dem betreffenden Losungs- 
mittel, die sich genahert dadurch ermitteln lafit, daB man zu einer bestimmten Menge 
Losungsm. aus einer Biiretto tropfenweiso W. zugibt, bis nichts mehr in Lsg. geht. Die 
relatiye Vertraglichkeit von Nitroeellulose mit einem Harz in zwei versehiedenen 
Losungsmm. stellt man dadurch fest, daB man aus 10 g trockenor Nitroeellulose, 10 g 
Harz u. 100 ccm Losungsm. Lsgg. herstellt u. von jeder eine kleine Menge auf einer 
Glasplatte trocknen laBt. Gibt eino Lsg. keinen klaren Film, dann setzt man dieser 
in Portionen von jewoils 1 g so lange einen Weichmacher (Dibutylphthalat, Trikresyl
phosphat) zu, bis ein klarer Film resultiert. Die erforderliche Mengc Weichmacher 
bildet ein MaB fiir dio Neigung des Losungsm. zum Anlaufen durch Harzausscheidung. 
(Amer. Paint Journ. 16. Nr. 30. 52—53. 9/5. 1932.) SCHEIFELE.

Universal Oil Products Co., Chicago, ubert. von: G. Egloff und P. H. Benner,
Cracken von Harz. Um leichte Ole aus Harz (Kolophonium) herzustellen, wird das
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Harz in Ggw. von ungefalir 10% H ,0  bei Tempp. iiber 370°, yorzugsweise boi 480° 
und Drucken iiber 80 at, yorzugsweiso iiber 400 at, geerackt. Dabei wird ein dem 
Terpentinol ahnliehea Ol unter Bldg. von 8% Teer erhalten. (A. P. 1783 230 vom 
20/12. 1920, ausg. 2/12. 1930.) v a n  d e r  W e b t h .

W. W. Dmitrow, U.S.S.R., Verfahren zur Darstellung von Harzsaureestem. Colo- 
phonium wird nach den iiblichen Veresterungsverff. fiir Harzsauren mit Polyglyeerinen, 
die beim Erhitzen von Glyeerin entstehen, yerestert. (Russ. P. 23 393 vom 28/12. 1926, 
ausg. 31/10. 1931.) R i c h t e r .

Chemische Fabriken Dr. Kurt Albert G. m. b. H., Deutsehland, Herstellung 
von synthetischen Harzen. Mehrbas. Sauren (Phtlialsaure, Adipinsdure, Sebacinsdure, 
Jiernsteinsdure, Cilronensaure, Bcnzophenondicarbonsaure) oder Gemische derselben 
werden, gegebenenfalls in Ggw. von kiinstlichen oder naturlichen Harzsauren (Kolo- 
phonium, Kopale) oder ungesatt. hoehmolokularen Fettsauren bzw. dereń Estern 
(Leinol, Holzol, Ricinusól), mit Aminoalkoholen (Mono-, Di-, Tridthanólamin, -propanol- 
amin, -diozypropylamin, -butanolamin) oder Gemischen derselben untercinander oder 
mit Olycerin kondensiert. ZweckmaBig yerwendet man 3 Moll. dor zweibas. Saure 
auf 2 Moll. des Aminoalkohols. Dabei tr it t  yermutlich zunachst Veresterung u. Siiure- 
amidbldg. ein. Die Prodd. sind in diesem Zustande 1. in A. Bei weiterem Erhitzen 
erfolgt Polymerisation zu unl. neutralen Harzen. — Z. B. erhitzt man 219 g Adipin- 
saure u. 164 g Triathanolamin 2 Stdn. auf 150°. Man erhalt 346 g einos in W. unl., 
in A. 1. Esters, der bei weiterem Erhitzen auf 150° in eine unl. kautschukartige M. iiber- 
geht. — Dio Prodd. werden ais Weichmachungsmittel fur Phenolaldehydharze u. Cellulose- 
ester yerwendet. (F. P. 721453 vom 26/6. 1931, ausg. 3/3. 1932. D. Priorr. 19/9. 
1930 u. 17/4. 1931.) N o x jv e l .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Polymerisieren von Vinyl- 
athem  in neutralen bis alkal. wss. Emulsionen mit anderen neutralen polymerisierbaren 
organ. Verbb. mit einer aliphat. Doppelbindung wie Vinylchlorid, -acetat, -chloracetat, 
Styrol, Methylstyrol, Vinylchlorbenzol, Acrylsaurenitril, -amid,, -anilid, -ester wie Methyl-, 
Athyl-, Propyl-, Butyl- oder Benzylester, dagegen nicht Aerylsaure. Ais Vinylather 
werden genannt: Methyl-, Athyl-, Propyl-, Butylather, Alkylather von Athylcn-, 
Propylen oder Butylenglykol, Benzylather, Cyclohexylather. Organ. Lsg.- oder Ver- 
diiimungsmittel wio Bzl., Methylenchlorid, Dioxan, Aceton, Methyliithylketon oder 
dereń Mischungen, 0 2 oder solcho abgebendo Substanzen wie H20 2, Alkalimetall-, Ba-, 
Acetyl-, Benzoyl-, Acetonperosyd oder Porborate oder BF3 kónnen zugesetzt werden, 
zweckmaBig in Ggw. yon etwas Alkali oder Puffersubstanzen, wobei die Polymerisation 
bei Ph 7—8 u. bei 35— 160° erfolgt. Man kann auch mit Licht polymerisieren u. erhalt 
harte, spróde bis kautschukartige MM., die gepreBt, gespritzt oder yerblasen, fiir Filme, 
Faden, Uberziige, Firnis, Lackc, Isoliermaterial, nicht splittemdes Olas oder nach Zusatz 
von Fiillstoffen, Gewebe oder Pigmenten fiir Olzeug-, Linoleum- oder Lederersatz yer
wendet werden konnen, wobei man aueh Nitroeellulose u. dgl. zusetzen kann. Acryl
saurenitril oder -chlorid enthaltendo Polymerisate kónnen yerseift u. ais Emulgierungs-, 
Verdickungs-, Bindo- oder Schlichtemittel yerwendet werden. (E. P. 373 643 vom 11/2.
1931, ausg. 23/6. 1932. F. P. 725 844 vom 6/11. 1931, ausg. 18/5. 1932. D. Prior. 
12/11. 1930.) Panków .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Georg Kranzlein, 
Arthur Vosz, Frankfurt a. M.-Hoehst und Werner Starek, Hofheim), Verfahren zur 
Darstellung von Kondensationsprodukten aus Polyvinylalkoholen, dad. gek., daB man 
auf dieselben ais solche oder bei ihrer Entstehung aus Polyyinylestern cycl. Ketcme 
in Ggw. kondensierend wirkender Katalysatoren einwirken liiBt. Man erhalt Prodd., 
die in organ. Lósungsmm. u./oder in W. 1. sind, hohe Elastizitat besitzen u. fiir Lacke 
geeignot sind. — Man erhitzt 200 Teile Polyyinylacetat in 1800 Teilen A. mit 10 Teilen 
konz. HjSO., u. 220 Teilen Cyclohexanon unter Riihren auf ca. 80° 10 Stdn. lang, 
worauf man m it W. fallt u. mit Sauren auswascht. Das erhalteno Pulyer eignet sich 
fiir Lacke, Kunststoffe u. PreBmaterialien. S ta tt Cyclohexanon kann man Methyl-, 
p-Chlorcyclohexanon oder a-Oxotetrahydronaphthalin yerwenden. (D. R. P. 551968 
KI. 39 b vom 22/12. 1930, ausg. 8/6. 1932.) Panków .

Rheinisch-Westfalische Sprengstoff-Akt.-Ges., Deutsehland, Kunststoffe aus 
Kondensationsprodukten von PolymnylalkoJiolen utul Aldehyden, die in Ggw. von Sauren 
oder sauer reagierenden Substanzen erhalten -wurden, dad. gek., daB man diese K unst
stoffe evtl. unter Zusatz eines Weichmachers der gleiehzeitigen Einw. von Warme u. 
Druck unterwirft, z. B. in k. Formen spritzt. Holzmehl, Asbest, Talkum u. Farb-
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stoffo konnen zugesetzt werden. Genannt sind Kondensationsprodd. von Polyvinyl- 
alkohol u. HCHO oder Trioxymethylen, die in Ggw. von H2SO., hergestellt wurden. 
(F. P . 725 085  vom 26/10. 1931, ausg. 7/5. 1932. D. Prior. 30/10. 1930.) P a n k ó w .

I. Gr. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Arnold Brunner, 
Frankfurt a. M.-Hochst), Verfahren zur Darstellung von chlorhaltigen Kcmdensations- 
produkten aus Phenolen. (D . R . P .  550 326 KI. 12 q  vom  27/2. 1929, ausg. 13/5. 1932.
— C. 19 3 2 . I. 2997 [E. P. 347 887].) N o u v e l .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Arnold Brunner, 
Frankfurt a. M.-Hóchst), Yerfahren zur Darstellung stickstofflialtiger Kondensations- 
produkte, dad. gek., daB man auf dio nach dem Verf. des D. R. P. 550 326 erhaltlichen 
Cl-haltigen Kondensationsprodd. aus Phenolen u. CII „O organ. N-Basen einwirken laBt.
— Z. B. lost man ein nach dem Verf. des D. R. P. 550 326 (vgl. vorst. Ref.) dargestelltes,
34% Cl cnthaltendes Prod. in Aceton, laBt Anilin, gel. in Aceton, zulaufen u. riihrt 
einige Stdn. bei 20° u. einige Stdn. bei W.-Badtemp. Der nach dem Abdestillieren des 
Acetons verbleibende Riickstand wird in HC1 gel., mit NaOH gefallt, mit W.-Dampf 
gereinigt u. bei 60° getrocknet. Man erhalt ein in der Warme piast., in der Kalto liartes 
Harz, 1. in verd. Sauren, Bzl. u. Aceton. Ahnlicho Prodd. entstehen bei Verwendung 
von Methylanilin, Diathylamin, Pyridin  u. Hezamethylentetramin. Die Verbb. dienen 
ais Farbereihilfsprodd. (D . R . P .  5 5 1 8 7 2  KI. 12 q vom 12/4. 1929, ausg. 7/6. 
1932.) N o u v e l .

Oscar Neuss, Berlin-Charlottenburg, Herstellung von Hamsloffonnaldehydharzen. 
Die Kondensation erfolgt in Ggw. von Saure ohne Anwendung von Hitze. — Z. B. 
lóst man 1 kg Hamstoff in 1 kg W. u. gibt 1,9 kg 35%ig- C H fi, 10 ccm konz. H 2S04 
(verd. mit 20 ccm W.) u. gegebenenfalls Fiillmittel oder Farbstoffe bei gewólinlicher 
Temp. zu. Nach wenigen Sekunden scheidet sich ein weiBes, kreideartiges Harz ab, 
das nach dem Mahlen h. verpreBt wird. Die gehiirteten Prodd. sind durchscheinend u. 
von hornartigem Aussehen. (E . P .  372  8 4 7  vom 19/2. 1931, ausg. 9/G. 1932.) N o u y io l .

Bakelite G. m. b. H., Deutschland, Herstellung von Harnstofformaldehydharzen.
1 Mol. Hamstoff oder Thioliamstoff u. 1 Mol. Urethan oder Thiouretlian werden mit 
etwas mehr ais 2 Moll. C H fi  oder Acrolein kondensiert. — Z. B. lost man 90 Teile 
Harnstoff, 110 Teile Urethan u. 2 Teile Oxalsiiure in 307 Teilen 40%ig. CH20 , erhitzt 
mehrere Stdn. unter RiickfluB, gibt gegebenenfalls Fiillstoffe zu u. dampft ein. Das 
Harz wird bei 140—160° unter einem Druck von 200 a t yerpreBt. — S tatt Oxalsaure 
konnen Essigsaure, Ameisensaure, HC1 oder H2S 04 verwendet werden. (F. P . 724 943 
vom 21/10. 1931, ausg. 4/5. 1932. Oe. Prior. 27/10. 1930.) NoTJVEL.

Stefan Goldschmidt und Rudolf Mayrhofer, Karlsruhe i. B., Verfahren zur 
Herstellung von hellen glasklaren Kondensationsprodukten aus Harnstoff und Form
aldehyd m it iiberschiissigem Harnstoff, 1. dad. gek., daB man dem im sauren Medium 
gebildeten, schnell eingcdampften Kondensationsprod. in noch fl. Zustande so viel 
Harnstoff zusetzt, ais ohne starkere Blasenbldg. aufgenommen wird, wonach man die 
entstandene M. durch Erhitzen auf hóhere Temp. in guBfahigo erstarrende Form bringt.
— 2. dad. gek., daB man zur Beschleunigung des Aufhellens die noch triiben Prodd.
mit Fl. oder Dampfen, besonders von Essigsaure u. Aceton, behandelt. — Z. B. erhitzt 
man 200 g Harnstoff in 200 ccm W. auf 50°, gibt 1200 ccm 40%ig. C li f i  u. 10 ccm 
konz. H2S 04 z u ,  dampft im Vakuum ein, yersetzt allmahlich mit 150—170 g Harnstoff, 
erhitzt auf 100° u. vergiefit das fl. Harz. Die M. ist in der Kalte zunachst undurcli- 
sichtig, wird aber nach einigen Stdn. oder Tagen glasklar. (D. R . P .  551 4 2 2  KI. 12 o 
vom 18/9. 1927, ausg. 8/6. 1932.) N o u v e l .

Leon Lilienfeld, ósterreieh, Herstellung von Harnsloffaldehydharzen. Die Konden
sation von Hamstoff, Dicyandiamid oder Thioharnstoff m it CU f i ,  dessen Polymeren, 
Hezamethylentetramin oder Acrolein erfolgt in Ggw. von 2-Oxytrimethylen-l,3-sulfid, 
gegebenenfalls in gleichzeitiger Anwesenheit yon einem Chlorhydrin bzw. einem bas. 
oder sauren Katalysator. — Z. B. erwarmt man 100 Teile Thioharnstoff, 170 Teile 
40%ig. CH20  u. 60—200 Teile 2-Oxytrimethylen-l,3-sulfid auf 60°, kiihlt auf 30° ab, 
liiBt 20—26 Stdn. bei dieser Temp. stehen u. dampft im Yakuum bei 40° bis zur Sirup- 
konsistenz ein. Alan erhalt ein klares, elast. Harz, das sich zur Herst. von Uberziigen 
u. piast. Massen eignet. (F. P .  7 2 4  345 vom 1/9. 1931, ausg. 25/4. 1932. Oe. Prior. 
2/9. 1930.) N o u v e l .

Economy Fuse & Mfg. Co., iibert. von: Oscar A. Cherry und Franz Kurath, 
Chicago, V. St. A., Herstellung von Phenolfurfurolformaldehydharzen. Phenol, Kresol 
oder Xylenol wird mit Furfurol u. dann mit C H fi  bas. kondensiert. Zum SehluB wird
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Furfuramid zur Bindung des CH20  zugegeben. — Z. B. erhitzt man 188 Teile Phenol, 
20 Teile W., 4 Teile NaOH u. 32 Teile Furfurol 3 Stdn. unter RiickfluB, neutralisiert 
mit 6,3 Teilen Oxalsaure, gibt 150 Teile 40%ig. CH20  u. 24 Teile NH3 yon 26° Be zu, 
koelit 50 Min. u. yersctzt mit 10 Teilen Furfuramid. Nach dem Entw&ssem erhalt 
man ein kartbares Harz, das zur Herst. von Prefimisćhungen dient. (A. P. 1 857 357 
vom 9/4. 1928, ausg. 10/5. 1932.) N o u v e l .

Kurt Ripper, Berlin, Verfahren zur Herstellung eines Kunstsloffes. Das Yerf. 
des E. P. 323 047 (C. 1930. I. 3833) zur Herst. von PreBmischungen aus Casein, Di- 
eyandiamid u. CII/J  wird in der Weise abgeandert, daB Hamstoff, Thioliamsloff oder 
ein Gemisch derselben an Stello von Dicyandiamid verwendet wird. (Schwz. PP. 
149 915, 149 916 u. 149 917 vom 20/9. 1928, ausg. 16/12. 1931. Oe. Prior. 21/9. 1927. 
Zuss. zu Schwz. P. 143 408; C. 1932. 1. 392G.) N o u v e l .

General Electric Co., ubert. von: Ira A. Hurst, Schenectady, V. St. A., Her
stellung von Prepmischungen. Man benutzt Baumwollsamenschalcn ais Fiillstoff fiir 
hartbarc Harze. Der Fiillstoff wird von dem Harz nicht impragniert, so daB man 
mit 20—30% Harz auskommt. Eine geeignete Prefimischung besteht z. B. aus 78 Teilen 
Baumwollsamenschahn, 20 Teilen Phenolaldehydharz u. 2 Teilen Farbstoff. Der Fiill- 
stoff kann aucli zum Teil durch Holzmehl ersetzt werden. (A. P. 1 863 540 vom 
24/12. 1930, ausg. 14/6. 1932.) N o u y e l .

Bakelite Corp., N ew  York, Prefimischung. Man mischt ein harzartiges Binde
mittel mit einem Fiillstoff u. einem Pigment, preBt die M. durch feine Dtisen u. mahlt 
die so erhaltenen fadenfórmigcn Stiicke. (Belg. P. 364 899 vom 29/10. 1929, ausg. 
15/4. 1930.) N o u v e ł .

Bakelite G. ni. b. H., Berlin, Herstellung von Formkorpern aus Kunstharz. Man 
verwendet bei der Herst. der Formkórper Lsgg. von hartbaren Phenolharzcn im B-Zu- 
stand, die durch Erhitzen in gelóstem Zustand hergestellt worden sind. Die ver- 
wendeten Losungsmm., z. B. hydrierte Phenole, wie Cyclohezanol, IIexahydro-[i-naph- 
thol oder auch Furfurol kónnen wahrend der Herst. der Formkorper mindestens z. T. 
entfernt werden. Man stellt insbesondere Schleifkorper dar, die fester sind ais die mit 
der gleichen Harzmengc in iiblicher Weise hergcstellten. Z. B. verknetet man bei 
110° 8 kg Resol mit 2 kg Meihylcyclohexanol u. 90 kg SiC, bis das Mischgut zalie ge- 
worden ist, u. formt die M. unter Druek u. gleichzeitiger oder nachfolgender Hitze. 
(Schwz. P. 152260 vom 19/11. 1930, ausg. 16/4. 1932. D. Priorr. 21/12. 1929 u. 
28/2. 1930.) S a r r e .

Stefan Goldschmidt und Wilhelm Beuschel, Karlsruhe, Verfahren zur Her
stellung durchsichtiger Platten bis zu erheblicher Dicko aus CH20-Harnstoffkonden- 
sationsprodd. oder solche enthaltenden Kunstmassen durch Zusammenpressen mehrerer 
ubereinandergelegter, an sich trockener diinner Platten, 1. dad. gek., daB man die 
Oberflache der P latten nur kurzo Zeit mit nicht ais Bindemittel wirkenden Fil. oder 
Dampfen behandelt. — 2. dad. gek., daB man solche Fil. oder Dampfe yerwendet, 
welche die Kunstmassen nicht aufzulosen yermógen. — 3. dad. gek., daB man zum 

. Anfeuchten W. oder mit W. mischbare organ. Losungsmm., sowie gel. Elektrolyte 
allein oder in Misehung unter solchen Bedingungen (Temp., Zeitdauer, Art u. Zus. des 
Badcs) yerwendet, daB die hierbei aufgenommenc Menge an Behandlungsmittcln ein 
MindestmaB nicht uberschreitet. (D. R. P. 553161 KI. 39a vom 11/8. 1929, ausg. 
22/6. 1932.) S a r r e .

Allgemeine Elektricitats-Gesellschaft, Berlin, Verfahren zur Herstellung von 
nichtmełallischen Radem  u. dgl. aus m it einem Bindemittel getrankten Textilfaser- 
stoffen, 1. dad. gek., daB die Baustoffe zwecks Weichmachung des Bindemittels in einem 
Bohalter erhitzt u. hierauf ohne Hartung des Bindemittels in einer Form zu einem 
Formling yerpreBt werden, der alsdann unter Anwendung von Hitze u. Druck u. Harten 
des Bindemittels in einer anderen Form fertiggestełlt wird. — 2. dad. gek., daB der Be- 
halter, in dem die Baustoffe erstmalig erhitzt werden, eine feuchte Atmosphiire entluilt.
— 3. (lad. gek., daB ais Baustoff gewebte Textilfaserstoffc yerwendet werden. — 4. dad. 
gek., daB ais Baustoff gewebte Textilfaserstoffo u. ungewebte, beispielsweise lose Baum- 
wolle yerwendet werden. — 5. dad. gek., daB ais Bindemittel ein Kunstharz, ins
besondere ein Phenolkondensationsprod., yerwendet wird. (D. R. P. 550 800 KI. 47b 
vom 19/5. 1931, ausg. 20/5. 1932. A. Prior. 21/5. 1930.) S a r r e .

Hudson Motor Car Co., ubert. yon: Ralph L. Hopkins und William D. Ogden, 
Detroit, U. S. A., Besonderes Lackien-erfahren fiir  Automobile. Der Lack wird zwecks 
Yermeidung yon Luftblasen durch Schleuderwrkg. oder hohen mechan. Druck auf-
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.gespritzt. Zur Beschleunigung der Trocknung wird der Fluśsigkeitsatrahl jedoch mit 
einem Mantel aus PreBluft umgeben. Eine zweekmaflige Vorr. wird beschrieben. 
<A. P. 1861475 vom 27/4. 1929, ausg. 7/6. 1932.) B r a u n s .

Canby Co. und Crawford Mc Gregor, iibert. von: William C. Hampton, Dayton, 
Ohio, Uberziehen von Gegenstanden aller Art mit Nitrocdluloselosung, z. B. yon Metali, 
Holz u. a., zweckmaBig mit einer Lsg. von Nitrocellulose in Aceton, A., A. oder Essig- 
ester, durch langsames Eintauchen in die Lsg. bei gewohnlicher Temp. u. durch lang- 
sames Herausziehen. Die iiberschiissige Lsg. laBt man rascli abtropfen; dann 
werden die Gcgenstande unter Drehen getrocknet, zweckmaBig in einem Baum von 
tieferer Temp. Dazu eine Abb. (A. P. 1851509 yom 28/10. 1929, ausg. 29/3. 
1932.) M . F .  M u l l e r .

Kodak Ltd., London, iibert. von: Thomas Francis Murray, Rochester, V. St. A., 
Uberziehen von Metallen oder anderen Oberfldchen. Zunachst wird ein Celluloselack, 
z. B. yon Nitrocellulose oder Athylcellulose, aufgetragen u. darauf ein Lack, der 0,25 bis 
10% p-Diphenylbenzol oder Diphenylguanidin enthalt. (E. P. 370 699 vom 12/5. 1931, 
ausg. 5/5. 1932. A. Prior. 29/5. 1930.) M . F. M u l l e r .

Armstrong Cork Co., Lancaster, U. S. A., Musterungsi-erfakren fiir Linoleum, Wachs- 
tuch, Filz. Die ganze Unterlage bekommt zunachst eine Grundschicht, z. B. einen 
Ollack. Darauf werden Linien, Flecken oder sonstige Musterungen mit Relieffarben, 
z. B . Metallfarben, gedruckt u. schlieBlich wird das Ganze mit einem transparenten 
Lack iiberzogen. (Schwz. P. 151 746 vom 15/11. 1929, ausg. 1/4. 1932. A. Prior. 
21/11. 1928.) B r a u n s .

Fred. F. Conwill, California, U. S. A., Verfahren und Vorrichtung zum Verzieren 
non Flachen, insbesondere IYdnden. Ein Filz oder Baumwollstreifen wird in einen mit 
intensiy farbenden Pigmenten yermischten Lack, z. B. Nitrocelluloseesterlack, getaucht. 
Nach dem Trocknen wird eine Gelatineschicht, die in Lacklosungsmm. nicht 1. ist, 
aufgebracht. Zahheiche Stiicke solcher Streifen werden nebeneinander in einem Halter 
blockartig zusammengeprcBt gehalten. Die eine Seite des Blockes wird in ein Lack- 
losungsm. getaucht u. gibt beim Aufdrucken auf eine Flachę Teile des gel. Nitrocellu- 
loseesterlackes ab. Auf diese Weise kann man die yerschiedenfarbigsten Muster neben
einander in einem Arbeitsgange erzeugen. (A. P. 1831095 vom 11/10. 1929, ausg. 
10/11. 1931.) B r a u n s .

Alexander Deutsch und Albert Czeczowiczka, Wien, Musterungsverfahren. 
Im  Gegensatz zu der bisherigen Praxis werden die Yerzierungen auf die U n t e r s e i t e  
u. zwar yon durchsichtigen Stoffplatten, Folien durch Bemalen, Bedrucken, Ein- 
pragen usw. aufgebracht. Die Stoffplatten konnen aus Natur- oder Kunstharz, Casein, 
Celluloseestern sein. Sie werden nach der Musterung auf Unterlagen geklebt. Z. B. 
wird eine auf der Unterseite mit Mahagonimaserung yersehene Platte aus Acetyleellu- 
ioae m it rotgefarbtem Lack ais Furnierersatz auf eine Holzplatte geklebt. (Oe. P . 
128 626 yom 7/1. 1931, ausg. 10/6. 1932.) B r a u n s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Leo Rosenthal, 
Wuppertal-Yohwinkcl und Walter Kropp, Wuppertal-Elberfeld), Verfahren zur 
Herslellung von Holzolfirnis und Holzollacken, dad. gek., dafi man Holzól oder holzól- 
lialtige Lacke mit kleinen Mengen aralkylierter Phtnole yersetzt. (D. R. P. 516 369 
KI. 22 h yom 1/12. 1926, ausg. 1/7. 1932.) E n g e r o f f .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Lósungen und plastische 
Massen aus Celluloseathern. Ais LSsungsm. yerwendet man ein Gemisch von etwa 
gleichen Teilen Kohlenstoffletrachlorid u. Melhylenchlorid mit einem geringen Zusatz 
yon A. Die Lsgg. eignen sich fiir die Herst. von Lacken, Filmen u. Faden. (E. P. 346 040 
vom 9/1. 1930, ausg. 30/4. 1931.) E n g e r o f f .

Sydney Thomas Plume, England, Lack- und Farbentfernungsmittel, bestehend aus 
46 Gallonen Bzl., 41 Gallonen Methanol, 60 Pfd. krystall. Phenol u. 70 Pfd. Paraffin- 
waehs. (E. P. 370 070 vom 14/1. 1931, ausg. 28/4. 1932.) M . F. M u l l e r .

XII. Kautschuk; Guttapercha; Balata.
E. W. Booth, Hitzebestdndige Innenschlauch-Mischungen. Um hitzebestandige 

Gicmische zu erhalten, muB der S-Geh. ca. 1% betragen, Uberyulkanisation muB ver- 
mieden sein, der Beschleuniger muB allen S binden, der Geh. an Antioxydantien u. 
■an Fiillstoffen muB hoch sein. Die Prtifung wurde in einer Luftbombe bei ca. 100® 
ausgefiihrt. (Ind. engin. Chem. 24. 555—59. Mai 1932.) A l b u .

XIV. 2. 100
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— , Transparente Mischungen. Ais cin guter Beschleuniger fiir transparente 
Mischungen erweist sich R2 im Sinne folgender Rezeptur: Heller Crepc 100, koli. ZnO
0,5—10, S 1 u. R 2 0,75. Heizung: 30 Min. bei 0,7 oder 12 Min. bei 1,4 atii. (Caoutchouo 
et Guttapercha 29. 16 022. 15/6. 1932.) F r o m a n d i .

M. Blaschke, Uber das mechanische wie physikalische Verhalten einiger Oummi- 
arten sowie dereń Verwendung in der Elektrotechnik. Zusammenfassende Ubersicht 
iiber Eigg. u. elektrotechn. Verwendungsmoglichkeiten von Weich- u. Hartgummi, 
Stabilit, einem Hartgummimaterial der AEG., das bei Erwarmung bedeutende Druck- 
u. Abscherungsbeanspruchungen vertriigt, Eisengummi, der sich besonders zur Isolierung 
von Bahnoberleitungen eignet, u. Vulkanasbest. (Chem.-Techn. Rdsch. 47. 178—79. 
31/5. 1932.) F r o m a n d i .

R. Ditmar, Ballonstoffe. Ubcrsicht uber die einschliigige Patentliteratur. (Caout- 
choue et Guttapercha 29. 16 017—18. 15/6. 1932.) F r o m a n d i .

Helsingborgs Gummifabriks Aktiebolag, Helsingborg, Verfahren zum Ver- 
hindern des Schrumpfens oder anderer unerwiinschter Formanderungen von Kautschuk- 
gemischen nach der Formgebung, dad. gek., daB man ais ganzen oder teilweisen Ersatz 
von anorgan. Fullstoffen dem Kautschuk wenigstens 5°/0 Strohpuher oder entsprechendes 
P u lv e r  anderer Halmpflanzen zusetzt. (D. R. P. 550 277 KI. 39b vom 25/9. 1929, 
ausg. 6/5. 1932.) PANKÓW.

Dunlop Rubber Co., Ltd., London, Anodę Rubber Co., Ltd., Guemsey, und 
Douglas Frank Twiss, Birmingham, Herstellung von Kautschukmilchkonzentralen. 
Man ersctzt in dem Konzentrat das NH3, das infolge Geruch, Einw. auf Farben u. Metalle 
naehteilig wirkt, durch fixe Alkalicn, Seifen oder andere Alkalideriw. kolloidaler 
Substanzen wie Casein, etwa in einer Menge von 0,5—1% KOH. Die hierbei auftretendo 
Klebrigkeit des Kautschuks beseitigt man durch Erhitzen der Kautschukmilch untcr 
solchen Bedingungen, daB weitere Konz. nicht erfolgt. Na2C03, K2C03, Na- oder 
K-Phosphat konnen s ta tt der fixen Alkalien usw. oder zusammen m it ihnen zugesetzt 
werden. (E. P. 372 836 vom 19/2. 1931, ausg. 9/6. 1932.) P a n k ó w .

Magyar Ruggyantaarugyar Reszvenytarsasag, Budapest, Herstellung einer 
klebrigen Kautschukmasse. Man erhitzt Kautschuk, Guttapercha, Balata, Regenerat, 

Abfall ais solche, Lsgg. oder Dispersionen mit geringen Mengen 
—9 « v  von Mercaptothiazol nebenstehender Formel, worin R, u. Ra

p ;  d; ' bedeuten H, Methyl, Phenyl oder Glieder des Bzl.-Ringes u.
X bedeutet H oder ein Metali wie K, Zn, z. B. Mercaptobenzo- 

thiazol-Zn, auf etwa 50—100° bis zur gewiinschten Klebrigkeit. Anwesenheit von O. 
oder Luft fórdert die Umwandlung. Fiillstoffe konnen zugesetzt werden, dagegen keino 
Yulkanisiermittel. Das Umwandlungsprod. kann vulkanisiert werden. Man kann es 
spritzen, pressen, auf Gewcbe streichen, dem es eine zur Aufnahme des Pudermittels 
erwiinschte Klebrigkeit verleiht. Man kann es ferner ais bindendc Z w isch en sch ich t 
zwischen Kautschuk u . Metali, sowie auch in Mischung mit Kautschuklsgg. oder -dis
persionen Yerwenden, wobci es ais Erweicher wirkt. — 100 Teile F irst Latex Crepc 
werden mit 1 Teil Mercaptobenzothiazol 1 Stde. bei 120° geknetet, abgekiihlt, mit 
35 Teilen Baryt gemischt, m it Bzl. verd. u . geben einen g u te n  Zement fiir F u B b o d en . 
(E .P. 370 937 vom 13/1. 1931, ausg. 12/5. 1932. Ung. Prior. 25/10. 1930.) P a n k ó w .

Metallgesellschaft Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Hart- und Weichkautschukuberziige. 
Man verwendet Kautschukmilch, die ganz oder teilweise von N-haltigen Substanzen 
befreit ist, eino Reinigung, die man durch Zentrifugieren, Filtrieren, Aufrahmen, E r
hitzen m it Alkali erzielt. Die Unterlagen konnen aufgerauht sein, man kann eine 
Zwischenschicht aus oxydiertom Kautschuk anwenden u. bzw. oder der Kautschuk
milch Fe- oder Cu-Oxyd zusetzen, wodurch in allen Fallen gute Haftung erzielt wird. 
Diehte Uberziige gibt Kautschukmilch, die mit Abbau- oder P o ly m e ris a t io n sm itte ln , 
wio starken Sauren, z. B. CC13C02H, organ. Basen, wie Piperidin, u. bzw. oder Be- 
schleunigorn, wie Vulkacit 576 (Kondensationsprod. eines Acroleinhomologen mit aromat. 
Basen) behandelt ist, (F. P. 722 456 vom 4/9. 1931, ausg. 17/3. 1932. D. Prior. 22/9.
1930.) ' P a n k ó w ,.

Soc. Italiana Pirelli, Italien, Hartkaułschukgegenstande, bestehend aus abwech- 
selnden Lagen von Weich- u. Hartkautschuk, die durch Kautschuklsg. miteinander 
verbunden wurden. Macht m an die Hartkautschukschichten etwas groBer ais die 
Weichkautschukschichtcn, so legen sie sich in  der Presse scitlich iiber die Weichkaut- 
schukschichten. Yerwendung der stoB- u. schlagfesten M. fur Akkum ulatorenkiisten
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oder Klosettdeckel. (F. P . 725 083 vom 26/10. 1931, ausg. 7/5. 1932. I t.  Prior. 27/10.
1930.) P a n k ó w .

Naugatuck Chemical Co., Naugatuck, und Willis Alexander Gibbons, New
Jersey, Herstellung von K  autschu kwa ren, insbesondere solchen mit Gewebeeinlago von 
hoher Biegungsfestigkeit, durch Zusatz gcringer Mengen einer anorgan. oder organ. 
Saure zusammen mit einem Stoff, der die Alkalitat des Kautschuks yermindert, auf 
die Nichtkautschukbestandteile, wie Proteine, eine koagulierende Wrkg. ausiibt u. 
etwas in W. u. aromat. KW-stoffen 1. ist. Solche Stoffe sind gewisse carbosylfreie 
Bzl.-Deriw., wie Pikrinsaure, Pikrate, Doppelpikratc von Anthracen oder Naphthalin, 
Naphthole, Kresole, Phenole, 2,4,6-Tribromphenoł u. Trinitroresorcin. Z. B. ver- 
wendet man eine Mischung von 1 Teil Pikrinsaure, 1 Teil Phosphorsaure u. 2 Tin. 
Kresol in einer Mischung mit 100 Tin. Kautschuk. Eine yerzogernde Wrkg. bei 
der Vulkanisation kann durch erhohten Besehlcunigerzusatz ausgeglichen werden. Die 
Pikrinsaure kann in dem Phenol gelost u. die Lsg. oder dereń wss. Dispersion K aut
schuk zugesetzt werden, oder man kann einen Teil der Pikrinsaure mit Regenerat 
mischen, Kautschuk zusetzen u. gleichzeitig die restliche Pikrinsaure zusetzen. (E. P.
373 278 vom 23/2. 1931, ausg. 16/6. 1932. A. Prior. 8/3. 1930.) P a n k ó w .

Rudolf Heinrich Koppel, Deutsehland, Poróse Kautscliukmasse. Man yerwendet 
ais Treibmittel Harnstoff (ca. 15—20% pro Kautschukmiscliung). Ein m it etwa 7 bis 
10% Harnstoff hergestellter feinporiger Kautschuk kann ais Radiergummi yerwendet 
werden. (F. PP. 721 869 u. 721 870 vom 22/8. 1931, ausg. 9/3. 1932. D. Priorr. 16/7.
1931.) P a n k ó w .

Dunlop Rubber Co., Ltd., London, Anodę Rubber Co., Guernsey, Wilfred
Henry Chapman und Donald Whitworth Pounder, Birmingham, Pordse Kautschuk- 
gegenstande, insbesondere fiir Polster. Kautschukmilch yerschiedener Zus. wird zu 
Schaum geschlagen u. durch aufeinanderfolgendes Aufbringcn des yerschiedenen 
Schaumes dureh Formen, Streichen oder Tauchen zu Gegenstanden geformt, die 
yulkanisiert werden. Man kann z. B. Formen m it bewegliehen Teilen yerwenden, 
Kautschukmilchschaum hineingieBen, die Form erweitern, anders gefarbten Kautschuk- 
milchschaum eingieBen u. so fort. (E. P. 371445 yom 23/1. 1931, ausg. 19/5.
1932.) P a n k ó w .

Anodę Rubber Co., Ltd., Guernsey, Herstellung t on FiUern oder Diaphragmen
aus porósem oder mikroporósem Kautschuk. Man tiberzieht Faden, Gewebe, Gitter, 
Netze u. dgl. aus Metali, Holz, Textilien mit Kautschuk u. bringt auf eine oder beide 
Seiten oder in die Offnungen porósen oder mikroporosen Kautschuk. — Eine durch- 
loeherte Eisenplatte wird durch Tauchen m it Kautschuk uberzogen u. alsdann ein 
durch Sehlagen hergestellter Kautschukmilchschaum aufgebracht, der durch Trocknen 
oder Koagulationsmittel verfestigt wird, worauf man yulkanisiert. — Ein Eiscngitter 
wird elektrophoret. mit Kautschuk uberzogen, nach dem Trocknen in eine Lsg. von 
Ca(N03)2 in Aceton getaucht, das Aceton verdampft u. in eine Kautschukdispersion 
getaucht, bis das Koagulat die Gitterzwisclienraume ausfullt, worauf man in bekarmter 
Weise unter Verhinderung der W.-Verdampfung auf mikroporosen Kautschuk yulkani
siert. (F. P. 723 244 yom 22/9. 1931, ausg. 5/4. 1932. Ung. Prior. 31/10. 1930.) P a n k .

Arnold Davies, London, Kavłschukverwandlungsprodukt. Man erhitzt Kautschuk 
auf 280—300°, wobei er zunachst verfliissigt wird, bei weiterem Erhitzen erhalt man 
zunachst eine zahe, fiir Lacke geeignete u. schlieBlich eine harzartige M. Dest. des 
Kautschuks muB yermieden werden. Der Kautschuk kann yorher mastiziert sein, das 
Erhitzen kann in indifferenter Atmosphare oder zur Abkiirzung unter Lufteinleitung 
oder in Ggw. von Mg oder seinen Legierungen erfolgen. Setzt man zu der M. Glas-, 
Silica- oder ahnliche indifferente Pulver, so erhalt man ein helles Harz. Das Harz 
hat gute Isoliereigg. (E. P. 373 228 yom 20/2. 1931, ausg. 16/6. 1932.) P a n k ó w .

Isolonium Akt.-Ges., Schweiz, iibert. yon: Hermann Plauson, Kautschuk- 
umicandlungsprodukle. Kautschuk, Regenerat, geschmolzener Kautschuk, Kautschuk
milch, Lsgg., synthet. Kautschuk oder Halbpolymerisate werden evtl. in Ggw. von 
Harzen bei hoherer Temp. mit H 2 oder solchen enthaltenden Gasen (H2 -j- CO), yorzugs
weise unter Zusatz von Katalysatoren, wie Ni, behandelt. — 50 Teile Kautschuk oder 
geschmolzener Kautschuk u. 50 Teile eines bei 130—200° sd. Petroleumdest. werden 
mit 2 Teilen Ni 3—6 Stdn. unter 50—150 a t H , bei 200—300° gehalten. Nach dem 
Abkiihlen erhalt man eine fl. M., die evtl. mit Albertol fiir Firnis oder Farbenbindemittel 
yerwendet oder mit S oder Trinitrobzl. zu einer elast. M. yulkanisiert werden kann. 
Man kann die fi. M. auch m it Cl2 oder Chlorkalk u. darauf mit CaC03 nachbehandeln,

100*
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wodurch sio heller wird, oder mit 0 3 behandeln, worauf sie mit Leinol gemischt werden 
kann. Man kann sie auf Filme yerarbeiten, Kopal u. Siccative zusetzen. — Kautschuk- 
milcli oder ein durch Erhitzen von Kautscliuk mit A1CI3, ZnCl2 oder FeCl3 bei 200 
bis 250° erhaltencs Umwandlungsprod. konnen in gleicher Weiso behandelt werden. — 
Je  50 Teile Kautschuk, Cumaronharz (F. 50—60°), Toluol u. Petroleumdestillat (Kp. 110 
bis 180°) u. 2 Teile Ni-Pulver werden mehrere Stunden im Autoklaven unter H2 bei 
150—200° gehalten. S ta tt des Cumaronharzes kann man Albertole, Glyptale, Keton- 
harze, Kolophonium zusetzen, auch in  Form ihrer Komponenten, also Harnstoff u. 
HCHO. (F. P. 726 760 yom 9/11. 1931, ausg. 3/6. 1932. D. Priorr. 8/11. 1930 u. 11/8.
1931.) P a n k ó w .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Kautschuk- 
umwandlungsprodukten. Man behandelt Kautschuk ais solchen, in Lsg. oder wss. Sus- 
pension bei —20° bis 45° mit aliphat. Persauren wie Perameisen-, Peressig-, Per- 
propionsaure, Mono- oder Dichlor- bzw. Mono- oder Dibrompercssig- oder -perpropion- 
saure oder einer Mischung yon H20 2 u. Essigsaureanhydrid, einer Mischung von Essig
saure u. Perschwefel- oder Pcrphosphorsiiure oder einer Mischung von 30%ig. H20 2, 
einer aliphat. Saure u. H2SO.,, Phosphorśaure oder NaF. Die aliphat. Sauren werden 
in Mengen yon 20—400% des Kautschukgewichts angewendet. Man erhalt weifle 
Pulver oder Fasern, die in den ublichen organ. Lósungsmm., nicht jedoch in Ather 
u. W., 1. sind. Die Lsgg. sind sehr yiscos. Beim Erhitzen werden die Prodd. piast. u. 
konnen in der Presse geformt werden. Man yerwendet sie fiir TJberziige, Filme, Faden, 
m it oder ohne Zusatz von Cellulosederiw. fiir Lacke u. Firnis, fiir Impragnierungen, 
Klebstoffe bei der Papierfabrikation, fiir Schleifleinen u. a. Poliermittel, ais Celluloid- 
u. Guttapcrchaersatz, ais Linoleum u. Kunstleder u. Isoliermittel, evtl. unter Zusatz 
von Weichmachern, Fiillstoffen, Asbest, Kopal, Polystyrol usw. Die MM. enthalten 
yeresterte OH-Gruppen, die yerseift u. m it Aldehydcn umgesetzt werden konnen. — 
100 Teile gereinigte Guttapercha, Crepe oder nicht destillierbares Butadienpolymerisat 
werden in 1850 Teile einer 10%ig. Lsg. von Peressigsaure in Eg. gegeben u. unter 30° 
gehalten, bis Lsg. erfolgt ist, worauf man in W. gieBt u. die Emulsion koaguliert. (F. P. 
726 961 vom 27/11. 1931, ausg. 10/6. 1932. D. Prior. 2/12. 1930.) P a n k ó w .

Hercules Powder Co., Delaware, iibert. von: William N. Traylor, New Jersey, 
Herstellung eines Kautschukumwandlungsproduktes zum Impragnieren von Filz, Papier, 
Gewebe. Kautschuk, roh, yulkanisiert, regeneriert, Guttapercha u. dgl. wird mit einem 
Harz, wie Kolophonium, Sandarak, Manilakopal yerschmolzen, wobei man auch einen 
Weichmacher, wie Kiefernolbodensatz, Leinol, chines. Holzól, Paraffinól, Baumwoll- 
samenol, Polyt«rpene, Athylabietat u. dgl. zusetzen kann. (A. P. 1840 989 vom 
24/8. 1929, ausg. 12/1. 1932.) PANKÓW.

M. M. Sserebrjani, U.S.S.R., Verfahren zur Herstellung von gummidhnlichen 
Faden. Holzstoff oder Holzabfalle oder Torf werden bis auf 3—4% W. getrocknet, 
feingemahlen, nochmals getrocknet u. mit einem organ. Losungsm., wie Petroleum, 
Bzn. u. Terpentinol, getrankt. Hierauf wird die M. vom Losungsm.-t)berschuG befreit, 
mit einer Kautschuklsg. yermischt u. durch Diisen gepreBt. Gegebenenfalls konnen 
dio fertigen Faden mit H20-Dampf behandelt werden. (Russ. P. 23 609 yom 23/5.1929, 
ausg. 31/10. 1931.) R i c h t e r .

S. I. Apewalkin, S. A. Blinkow und A. G. Meng, U. S. S. R., Yerfahren zum 
Fdrben von Gummimischungen. Bas. Farbstoffe werden in die Mischung zusammen 
m it den Einwirkungsprodd. von S u. Schwefelalkalien auf Phenol u. Vaselinol ein- 
geriihrt. (Russ. P. 23 342 yom 6/11. 1929, ausg. 31/10. 1931.) R i c h t e r .

Goodyear Tire & Rubber Co., iibert. von: Cornelis van Rennes, Akron, 
Schiitzen von Luftschlducken durch Behandeln mit Glycerin u. einem Verdickungsmittel 
wie ZnO. (Can. P. 291012 vom 14/9. 1928, ausg. 2/7. 1929.) P a n k ó w .

K. D. P. Ltd., London (Erfinder: Hermann Miedel, Frankfurt a. M.), Yer
fahren zum Umkleiden von langgestreckten Korpem, wie Drahten u. dgl. mit Kautschuk 
durch Fiihrung derselben durch eine Diise, z. B. das Mundstuck einer Schlauchmaschine, 
u. Aufbringen des Bekleidungsmittels, dad. gek., daB eine flieBfakige Kautschuk- 
dispersion beim Durchtretcn des Drahtes o. dgl. durch die Diise auf diesen aufgebracht 
u. unmittclbar bei Austritt des Drahtes aus der Diise durch Koagulation yerfestigt 
wird. — Vorteilhafterweise wird eine Doppelduse yerwendet, die mit der Diisenoffnung 
in ein etwa 10%>g- Saurebad taucht, das zum Koagulieren der ringfórmig um den 
Draht austretenden, eingedickten, yulkanisierten Kautschukmilch dient. (D. R- P • 
554334 KI. 39a yom 4 /12 . 1928, ausg. 7 /7 . 1932.) B r a UNS.
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Dunlop Rubber Co., Ltd., London, Anodę Rubber Co., Ltd., Guernsey, 
Frederick Henry Lane, Evelyn William Madge und Edward Arthur Murphy,
Birmingham, Uberziehen von Teztil- oder Melallf&den mil verdickter Kautschukmilch. 
Der Kautschukmilckiiberzug wird mit einem gasformigen oder fl. Koagulationsmittel, 
wie HC02H- oder CH3 • C02H-Dampfen oder Entwiisserungsmitteln in Bertihrung ge- 
bracht u. schliefilich getrocknet. E. P. 373141 vom 16/2. ,1931, ausg. 16/6. 1932. 
Zus. zu E. P. 291 485; C. 1929. I. 454.) P a n k ó w .

Juan Duarry, Spanien, Imprdgnieren von Seilen, Kabeln, Treibriemen, Schuh- 
sohlen aus Ju te usw., Rcifenkarkassen mit Kautschukmilch. Um eine yollstandige 
Impragnierung zu erzielen, werden die Testilien zwcckmaBig in einem gesehlossenen 
Kessel zunaehst evakuiert u. dann mit Kautschukmilch unter 50—500 a t Druck im
pragniert. Die Kautschukmilch muB Stabilisierungsmittel enthalten. Man yerwendet 
daher yorteilhaft Revertex. Ais Stabilisierungsmittel nimmt man NH3 oder Saprotin, 
ais Verdickungsmittel sog. Caraya. (F. P. 726 783 yom 16/11. 1931, ausg. 3/6. 
3932.) ~ P a n k ó w .

Fresko Teknisk-Kemisk Fabrik A.-S., Kopenhagen, Klebemittd fiir Schuhzeug. 
100 Teile Kautschuklatex mit einem Kautschukgeh. von 33% werden m it 0,33 Teilen 
kolloidalem S, 0,33 Teilen fein yerteiltem ZnO u. gegebenenfalls m it einer geringen 
Menge von Flachs- oder Hanffasern unter kraftigem Umriihren yersetzt. Werden z. B. 
Sohlen auf Sehuhe aufgeklebt, so werden die aufgerauhten Riinder der Sohlen sowie 
das abgeschliffene Oberleder ein- oder mehrmal m it dem genannten Mittel bestrichen. 
Nach dem Trocknen wird die Oberflache mit einer Lsg. von 2 Teilen Rohkautschuk 
in 100 Teilen Trichlorathylen, zu der man 2 Teile einer Misehung yon Kaolin, CS2, 
Piperidinsalz u. Dithiocarbamat zugegeben hat, behandelt. Hiernach werden die Kaut- 
schukschichten oberflachlich aufgeweicht u. mit leichtem Druck gegeneinandergepreBt. 
Die Beschleuniger bewirken die chem. Verb. des S mit dem Kautschuk. Nach einiger 
Zeit ist die Vulkanisation beendet. (Dan. P. 41 391 vom 16/8. 1928, ausg. 30/12. 1929.
D . Prior. 30/8. 1927.) D r e w s .

XIY. Zucker; Kohłenhydrate; Starkę.
W. Paar, Ober den Zuckergehali getrockneter Zuckerriiben. Der Zuekergeh. der 

getrockneten Zuckerriiben hiingt weder von dem Zuekergeh. der frischen Riiben allein, 
noch von der Riibensorte ab, die getrocknet wurde, sondern yielmehr von dem Ver- 
haltnis Zucker: Trockensubstanz in der frischen Riibe. Wird dieses Verhaltnis groBer, 
so steigt der Zuekergeh. der getrockneten Riibe (bei gleicher Trockensubstanz). Durch 
einen hoheren Zuekergeh. der frischen Riibe braucht also ein hoherer Zuekergeh. der 
Trockenware durchaus nicht bedingt zu sein. — Es ist wohl moglich, aus Zuckerriiben 
mit hóherem Zuekergeh. Trockenruben m it geringerem Zuekergeh. zu erhalten ais 
aus Riiben mit niedrigerem Zuekergeh. Aus dem Zuekergeh. der getrockneten Riiben 
kann man irgendwelche Schliisse auf die Giite der einzelnen Riibensorten nicht ziehen. 
(Dtsch. Zuckerind. 57. 449—52. 21/5. 1932.) T a e g e n e r .

Nathan Levy-W., Wie kann man das Oewicht der Zuckerriiben vermehren ? Uber die 
Kultur der Zuckerriiben. (Buli. Assoc. Chimistes Sucr. Dist. 49. 9—11. Januar 
1932.) T a e g e n e r .

Jifl Vondrak, Der Einflup des Abblallens des Krautes auf die Reinheit des Diffusions- 
safles und der Saiurationssafte. Das (yorzeitige) Abblatten der Riiben yerursacht nicht 
nur eine Yerschlechterung der Qualitat des aus solchen Riiben gewonnenen Diffusions- 
saftes, sondern hat auch einen yerschlechtemden EinfluB auf den Quotienten des Satu- 
rationssaftes, welcher im Durchschnitt 0,3% betragt. Das bedeutet unter n. Verhalt- 
nissen u. bei gleichem Zuekergeh. der Riibe eine Produktionssteigerung an Melasse 
um durehschnittlich 0,2%, auf Riibe berechnet. (Ztschr. Zuckcrind. ćechoslovak. 
Republ. 56. (13) 433—35. 20/5. 1932.) T a e g e n e r .

J. Perard, Anwendung der koniinuierlićhen Diffusion nach Olier in Brennereien. 
In den Brennereien haben die kontinuierliehen Dest.-App. die Oberhand gewonnen. 
Vf. berichtet iiber die Ergebnisse des kontinuierliehen Diffusionsyerf. nach O LIER  u . 
dessen Vorteile. (Buli. Assoc. Chimistes Sucr. Dist. 48. 499—508. 1931.) T a e g e n e r .

H. Claassen, Bemrkt eine Verbesstruiu; der Diinnsaflreinheit stels auch eine Er- 
hohung der Zuckerausbeute ? Vf. wendet sich gegen iibertriebene Hoffnungen bzgl. 
der Yorteile der Yorscheidung u. wam t vor allem davor, etwa — wie SpENGLER
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(C. 1932. I. 2248) — davon eino hohere Zuckerausbeute zu erwarten. (Ztrbl. Zuckerind. 
40. 327. 27/4. 1932.) T a e g e n e r .

E. P. Koschewerowa, SaturalionsprozeP vom Standpunkt der allgemeinen Regeln der 
Gewichtsanalyse. Bei der Saturation von Zucker-Ca-Lsgg. fiillt ein gelartiger Nd. aus, 
der beim Stehen, Vcrdiinnen u. Einleiten yon C02, d. h. Erniedrigen des ph, in eine 
krystallin. Form iibergeht. Der bei der Saturation entsteliende Nd. besteht aus CaC03, 
(Ukrain, chem. Journ. [ukrain.: Ukraiński ehemitschni Shurnal] 6. Wiss.-techn. Teil. 
187—90. 1932.) S c i i o n f e l d .

K. Schiebl, Das Saturieren nach Schaumdruck. (Vgl. C. 1931. II. 784.) Das 
Scbaumdruekyerf. beruht auf der Tatsaelie, daB zwischen Alkalitat u. Druck, welchen 
der beim Saturieren sich bildende Schaum ausiibt, ein ganz bestimmter Zusammen- 
hang besteht u. daB bei ein u. demselben SaturationsgefaB jedem Druck eino bestimmte 
Alkalitat entspricht. — Es werden Einrichtungen beschrieben, mit welchen die hydro- 
stat. Drucke kenntlicli gemacht werden, so daB man lediglich nach Druokanzeigern 
die Saturation fuhren kann. (Chem. Fabrik 5. 121—22. 20/4. 1932.) T a e g e n e r .

Georges Capelle, Einige Beobachtungen hinsichtlich der Verwendung von Knochen- 
kohle. Die Wrkg. der Knochenkohle ist hauptsaclilich physikal. Natur; sie entfarbt 
nicht nur, sio reinigt auch die Zuekersafte. Die EntfarbungswTkg. ist um so intensiver, 
je feiner die Kórnung ist; die Reinigungswrkg. waehst mit der GroBe des Kornes. Die 
Adsorption organ. Verunreinigungen ist wichtiger ais die der minerał.; Temp., Konz., 
Rk. der Lsg., Kontaktdauer u. Natur des Mediums sind wichtige Faktoren. Beim 
Wasehen der Kohle gehen jedesmal ca. 30% der adsorbierten Nichtzuckerstoffe in Lsg. 
Bekanntlich ist die Entfarbung viel wirksamer in saurer Lsg., aber saure Zuekerlsg. 
invertiert um so leichter, je reiner sie ist. Andererseits soli eine Inversion (besonders 
in Raffinerien) yermieden werden. Vf. hat im CO, ein Mittel gefunden, weiches in 
Ggw. yon Knochenkohle unter n. Betriebsverhaltnissen keine Inversion hervorruft. 
Beim Behandeln von Zuekerlsgg. mit CO, bis zu einem ph =  6,5 vor Passieren des 
Kohlefilters erhóht sich die Entfarbungswrkg. bis zu 30% (sonst 15—20%). Behandeln 
mit CO, nach der Kohlefiltration, vor oder wahrend des Kochens ergab noch bessere 
Resultate (40%). — Die Wrkg. der C02-Behandlung ist durch die Anderung der Rk. 
der Lsg. (schwach sauer) zu erkliiren. Die Knochenkohle wird durch diese Behandlung 
in keiner Weise yerandert. (Buli. Assoc. Cliimistes Sucr. Dist. 49. .72—75. Marz 
1932.) T a e g e n e r .

S. Roselet, Der „Plus Zucker". Vf. weist an Hand eigener Verss. nach, daB 
N a u d e t s  Behauptung betreffend „Pluszucker" (ygl. C. 1931. II. 1209) nicht zu- 
treffend ist. (Buli. Assoc. Chimistes Sucr. Dist. 49. 84—85. Marz 1932.) T a e g e n e r .

R. Gillet, Genaue Auswertun-g der wahrend der Betriebszeit erzeugten Melasse- 
Die Schwierigkeit, in einem Melassebassin die Hóhe bzw. Menge der darin enthaltenen 
Melasse zu bestimmen u. daraus ein Durclischnittsmuster zu ziehen, besteht bekanntlich 
darin, daB die eigentlielie Melasse von einer mehr oder weniger starken Schaum- bzw. 
Emulsionsschicht versehiedener D. bedeckt ist. Vorschlag einer am Bassin anzubringen- 
den Vorr. zur Behebung dieser Schwierigkeiten. Ferner Beschreibung des Spezial- 
,,Mezzacani“-App. zur barometr. Best. von Fil. in Bassins. Einzelheiten im Original. 
(Sucrerie Belge 51. 282—88. 1/4.1932.) T a e g e n e r .

J. Dubourg, Graphische Bestimmung der Mengen an Fullmasse in einer Zucker- 
fabrik. Beschreibung einer prakt. graph. Methode zur Best. der Menge der sogenannten 
,,schwimmenden“ Prodd. im Zuckerhause. Zweck: Feststellung des bestm0glichen 
Wirkungsgrades einer Anlage. (Buli. Assoe. Chimistes Sucr. Dist. 49. 13—23. Jan. 
1932.) T a e g e n e r .

Hugh Main, Bestimmung reduzierender Zucker in Rohzuckem tisw. durch die 
„Topfmethode". Vf. beschreibt eine yolunietr. Methode zur Best. von Inyertzucker. 
Verwendet wrird FEH L IN G sche Lsg. mit Methylenblau ais Endindicator. In  einem 
kochenden W.-Bade werden die einzelnen Rk.-Flasehen, welche die yerschiedeneń 
Rk.-Mischungen enthalten, wahrend einer bestimmten Zeit erhitzt. Um die Emp- 
findlichkeit der Methode stark zu erhóhen, werden Flaschen mit dicht abschlieBenden 
Sehliffen yerwendet, um eine Wiederosydatioń zu yermeiden. — Tabellen sind bei- 
gefiigt, welche die Inyertzuckergehh. in Prozenten angeben, unter Korrektion fur 
den EinfluB des Zuckers, von 100 bis 0,3%. Fiir Betrage unter 0,3%  wird eine 
fizierte FKHLlNGsche Lsg. benutzt, welche Ferrocyahkalium unter Zusatz von Soda 
enthalt. Auch bei diesem niedrigen Bereich w i r d  e i n e  g r o B e  Genauigkeit erreicht.
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Ebenfalls sind Tabellen angegeben, die sich auf einen Bereich von 0,8 bis 0,001% 
beziehen. (Internat. Sugar-Joum. 34. 213—17. Juni 1932.) T a e g e n e r .

J. H. Zisch, Bestimmung von Raffinose und optisch-akliven Nichtzuckerstoffen. 
Die opt.-akt. Nichtzuckerstoffe sind voll akt. in alkal. L sg g ., in stark sauren Lsgg., 
wie b e i d e r  CLER G ET-H ER ZFELD -M ethodc, w ird  d ie se  Aktivitat je d o c h  au fg e h o b e n . 
M an  kann also die Polarisation der Nichtzuckerstoffe ermitteln, wenn man die Polari
sation einmal in stark saurer Lsg. u. dann nach Neutralisation mit NH3 bestimmt. 
Der Unterschied zwisehen beiden Polarisationen nach Anbringen einer Korrektur, 
welche die fehlende Saure u. die G gw . des NH^Cl beriicksichtigt, ergibt die Polarisation 
der Nichtzuckerstoffe. Unter Berucksichtigung dieses Wertes fiir Nichtzuckerstoffe 
wird dann die wahre direkte Polarisation erhalten. Auf Grund der ubliehen Formeln 
( C l e r g e t  u . a.) laBt sich der Saccharose- u. Raffinosegeh. ermitteln unter Benutzung 
d e r  e rh a lte n e n  W e r te  fiir d ie  w a h re  d ir e k te  P o la r is a t io n  u. d ie  In v e rs io n sp o la r isa tio n  
in saurer Lsg. — Ausfiihrliche Angabe der Arbeitsvorschrift. Die Genauigkeit dieser 
Methode ist sehr groB. Einzelheiten im Original. (Facts about Sugar 27. 211—12. 
Mai 1932.) " T a e g e n e r .

XV. Garungsgewerbe.
F. Wehrmann, Winkę zur zweckmafUgen Anwendung des Elmocidterfahrens und 

zur Kontrolle der Elmocidlósungen. (Vgl. StoCKHaUSEn, C. 1931. I. 1641.) (Allg.- 
Brauer- u. Hopfen-Ztg. 72. 372. 21/4. 1932.) K o l b a c h .

H. Bocking, Der Wartne- und Dampfbedarf im Sudliaus der Bierbrauerei. (Arch. 
W&rmewirtsch. Dampfkesselwesen 13. 175—77. Juli 1932. Miinchen.) SCHUSTER.

Curt Lucków, Destilliertes oder nichtdestilliertes Wasser. Dest. u. sachgemiiB 
enthartetes W. sind in ihrer Brauchbarkeit bei der Herst. von Edelbranntweinen gleich- 
wertig. (Dtsch. Destillateur-Ztg. 53. 279—80. 14/6. 1932. Berlin, Inst. f. Garungs
gewerbe.) G r o s z f e l d .

Hans Reiner, Wissenswertes iiber Vanille und Vanillin. Eigg. von Vanille u. 
Vanillin, Yerfalsehung, prakt. Angaben fiir Herst. von Vanillelikor. (Dtsch. Dcstillateur 
Ztg. 53. 315. 2/7. 1932. Wien.) G r o s z f e l d .

K. Sommerfeld, Zur Pflege und Diingung der Reben. Bei gleichzeitiger Zufiihrung 
von 100 dz/ha an Stallmist alle 3 Jahre empfiehlt sich Zusatzdungung von N (42 kg), 
P 20 5 (44 kg), IC20  (38 kg) jahrlich in Form von 5 dz des VoUdiingers Am-Sup-Ka 
8 -f- 8 -f- 8. (Weinbau u. Kellerwirtschaft 11. 100. 2/6. 1932.) G r o s z f e l d .

Delp, Ober die Enzyme des Weines und die organischen Sauren im Wein und Wein- 
essig. Inrertase ist bereits in Most nachzuweisen. Ihre Wirksamkeit in Wein war zwisehen 
P h =  3,2—5,5 prakt. gleich. Durch S 02 wurde eine leicht hemmende Wrkg., bei der 
Rlarung eine Adsorption an den entstehenden Flocken bemerkt. Zuekerzusatz zum 
Wein ist ohne EinfluB auf das Enzym. Yon weiteren Enzymen fehlen im Wein Diastase, 
Carboxylase, yorhanden sind Oxydase u. Katalase. — Zur Beurteilung der Verdorbenheil 
von Wein war erst dann eine deutliehe Abnahme des Mol.-Gew. der fliichtigen Saure 
zu finden, wenn der Essigstich schon lange im Gcschmack bemerkt wurde. Ein eharak- 
terist. Bestandteil des Weinessigs ist der Geh. an durch Stufentitration bestimmbarer 
nichtfliichtiger Saure. (Dtsch. ■ Essigind. 36. 219. 8/7. 1932.) G r o s z f e l d .

W. Warren und T. McLachlan, Die Herslellung von reinem Malz-Spe.iseessig. 
Besehreibung einer GroBanlage mit Zeichnungen u. Abbildungen der wichtigsten App. 
fiir Kuhlung u. Garung der Maische, Essigbildner, Filter, Sterilisierung. Zus. des 
Malzessigs, yerschiedene Sorten u. Verwendung. (Food Manufacture 7. 163—68. 198 
bis 202. Ju li 1932.) G r o s z f e l d .

Heinrich Łowy, Anweisung zum Gebrauche der Essigprober. Besehreibung eines 
einfachenTitrierapp. (Osterreieh. Spirituosen-Ztg. 31. Nr. 25. 2. 23/6. 1932. Linz.) Gd.

F. H. Campbell, Bestimmung der Ester in Branntweinen. Bei Best. des Estergeh. 
in Whisky u. in A . nach der Methode der A s s o c ia t io n  OF O f f i c i a l  A g r ic u l t u r a l  
C h e m is t s  beeinfluBt die Glassorte das Ergebnis. Dagegen stimmen die .Ergebnisse 
gut uberein, wenn man ein u. dieselbe Glassorte fur die Best. u. den Blindvers. anwendet. 
In Parallelyerss. wurde W. bzw. A . im Blindyers. angewandt, wobei zur Best. der 

-Ester je 50 ccm A . m it 25 ccm 0,1-n. NaOH gekoeht, abgekuhlt u. m it 0,1-n. H2SO, 
-titriert wurden. Es wurde festgeśtellt, daB der EinfluB des Glasalkalis durch A . yer- 
■andert, wird u. daB die in yerschiedenen Glassorten erhaltenen Analysenergebnisse 
noch mehr yoneinander abweichen, wenn man fiir die Blindprobe A. s ta tt W. ver-
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wendet. (Journ. Assoc. official agricult. Chemists 14. 576—77. 1931. Melburn 
Australien.) ___ _  ScHONFELD.

Berndorfer Metallwarenfabrik Arthur Krupp A.-G., Osterrcich, AbfiiUcn 
von słerilisierten und pasteurisierten Fliissigkeiten, insbesondere von Bier, in sterilisierte 
GefaCe. Das Abfiillen u. VerschlieBen wird gleichfalls unter sterilen Bedingungen 
vorgenommen. Es sind mehrere Ausfiihrungsformen beschrieben. Dazu einige Abb. 
(F. P. 720 510 vom 23/7.1931, ausg. 20/2. 1932. Oe. Prior. 25/7.1930.) M .F .M u l l e r

Aktieselskabet de Forenede Bryggerier, Danemark, Erzeugung von Schaum 
auf Bier (vgl. F. P. 716 894; C. 1932. I. 1309) unter Zufiihrung eines Gases zu dem 
Zapfhahn, u. zwar unter hoherem Druck, ais dem Gasdruck, der auf dem Bier ruht, 
entspricht. Dazu mehrereAbb. (F. P. 724 091 vom 15/9.1931, ausg. 21/4.1932.) M.F.M.

Reichsmonopolverwaltung fiir Branntwein, Berlin (Erfinder: Wiegand Schlage 
und Karl Rolf Dietrich, Berlin), Ye.rfab.rcn zum Entwassem und Reinigen von Roli- 
spirilus, dad. gek., daB man die Verunreinigungen des Rohspiritus aus den Scheide- 
gefaflen, den Entwasserungs- u. (oder) Reinigungskolonnen absatzweise, aber ohne 
Unterbrcchung der Entwasserung abfiihrt. Das Entwasserungsmittel sowie den Spiritus 
fiihrt man zugleich mit den Verunreinigungen, welche absatzweise abgefuhrt sind, der 
Entwasserung wieder zu oder verarbeitet den Spiritus gegebenenfalls mittels Kolile- 
filtration zu Trinkbranntwein. Eine Abb. erlautert die Vorr. (D. R. P. 553171 
KI. 6b vom 19/10. 1929, ausg. 22/6. 1932.) M . F. M u l l e r .

F. W. Pluentsch, Stolp, Pommern, Verfahren zum Abscheiden von Fuselol, dad. 
gek., daB das aus der Lutterkolonne ausgetretene Gemisch von Fuselol u. A. in einem 
Abscheidebehalter von geringer Hohe behandelt wird, welcher zweeks hinreichender 
Trennung des Gemisches in seine Bestandteile m it versetzt zueinander angeordneten 
Kuhlblechen versehen ist. Dazu eine Abb. (D. R. P. 554 072 KI. 6b vom 6/7. 1928, 
ausg. 1/7. 1932.) M . F. M u l l e r .

Vladimir Malinsky, Prag, Verfahren zur Herstellung von Spiritus aus Starke- 
fabrikationsabfalhn, dad. gek., daB die Maische aus mit Fruchtwasser verd. Pulpę be- 
reitet wird. Die Pulpę wird auf etwa 50° angewarmt, naehher bei offenem Dampfer bis 
zur Siedetemp. gebraeht u. schlieBlich bei geschlossenem Dampfer bei etwa 3 a t gekocht, 
worauf in bekannter Weise weiter verarbeitet wird. (Oe. P. 128 355 vom 29/7. 1931, 
ausg. 25/5. 1932. Tschechosl. Prior. 5/8. 1930.) M . F. M u l l e r .

Johan Schindelmeiser, London, und Jonathan Edward Hodgkin, Shelleys, 
GeuAnnung von Alkohol aus Melasse durch Garung unter Verwendung von Steinberghefe, 
Portweinhefe oder Burgunderweinhefe u. unter Zusatz von Diammoniumphosphat u. 
Hamstoff. Nach einiger Zeit wird ein Sulfit zugesetzt u. das Hefewachstum fortgesetzt. 
ZweckmaBig wird die Melasse vor dem Hefezusatz mit S02 oder einem Sulfit behandelt, 
um die in der Melasse enthaltenen Fermente abzutóten. (E. P. 366 992 vom 15/8. 1930, 
ausg. 10/3. 1932.) M. F. M u l l e r .

XVI. Nahrungsmittel; GenuBmittel; Futtermittel.
R. Plank, J. Kuprianoff und H. Peters, Das schnelle Gefrieren von Lebensmiiteln 

durch Beriihrung mit verdampfenden Kaltemitleln. (Vgl. C. 1932. II. 905.) Das neue 
Verf. der Vff. besteht im Gefrieren in verdampfendem C02. Der Warmeubergang ist 
dabei gut, die Temp. kann bis —50° beliebig gehalten werden. Schwierigkeiten macht 
der Verdampfungsdruck; sie sind durch Konstruktion u. Betrieb der Anlage zu uber- 
winden. Verss. iiber die Gefrierdauer von Fleischstucken in einer Tabelle. Weitere 
Messungen der Farbanderungen von Gefrierfleisch wahrend des Lagerns (Einzelheiten 
im Original) m it dem Ergebnis, daB Gefrieren in C02 dem in Luft gleichwertig ist u. 
die Nachteile des Soleverf. yermeidet. (Ztschr. Ver. Dtsch. Ing. 76. 583—87. 11/6. 
1932. Karlsruhe.) G r o s z f e l d .

K. P. Kardaschew, Normiemng von Salicylsdure in  Konserven. Bericht iiber 
die konserrierende Wrkg. der Salicylsaure, ihre Wrkg. auf den Organismus u. die in 
der U. S. S. R. u. in anderen Staaten festgelegtcn Normen fur die Grenzgehh. von 
Salicylsaure in Nahrungs- u. GenuBmitteln. (Ber. Zentral. Wissenschl. Forschungs- 
inst. Nahnmgs-, GenuBmittelind. [russ.: Iswestija zentralnogo nautschno-issledo- 
watelskogo Instituta pischtschewoi i wkussowoi Promyschlennosti] 1931. Beih.
3— 24.) SCHONFELD.
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H. Mohler u n d  J. Hedinger, Zur Frage der Verwertung und Denalurierung be- 
schlagnahmter Lebensmiłlel und Gebrauchsgegenslande. V o rsch lag e  f i ir  d ie  e in ze ln en  
G e g e n s ta n d e  in  e in e r  T a b e lle . (Mitt. L e b e n sm itte lu n te r s .  H y g ie n e  23. 161—89. 1932. 
Z iir ic h , K a n to n c h e m ik e r .)  GROSZFELD.

Lórand Szegfy, Untersuchungen iiber den wasserlóslichen Eiweipgeha.lt in Mehlen 
verscliiedener Qualiliit. 10°/oig. Mehlsuspensionen wurden bei Zimmertemp. beim 
Beginn des Vers., bzw. nach 1, 4 u. 24 Stdn. auf ihren 1. EiweiBgeh. gepriift. Dabei 
wurde gefunden, daB, je schwacher ein Mehl, d. h. je starker die Nachweichung des 
mit der optimalen W.-Menge bei 20° angefertigten Teiges ist (Best. m it dem H a n k o c z y - 
schen Farinograph), um so hóher die Menge der nach 24 Stdn. in Lsg. gegangencn 
EiweiBstoffe ist. Die friiher ais in 24 Stdn. gel. Proteinmenge ist fiir ein Mehl nieht 
charakterist. Wird bei der Behandlung hóhere Temp. angewandt, so verringert sich 
entsprechend die zum Lósen nótige Zeit. (Mezógazdasagi-Kutatasok 5. 172—80. Mai 
1932. Budapest, Kgl. ungar. Getreide- u. Mehlversuchsstat.) S a i l e r .

C. A. Greenleaf, Der Reiriheitsgrad von Kochsalz in seiner Bedeutung fiir die 
Qualitatisortierung von Erbsen. Bei der Sortierung der Erbsen durch Salzlsgg. auf 
Grund der D. kann Ca ein Zaherwerden der Schale veranlassen. NaCl wascht an sich 
das Ca aus den Schalen aus, aber um so weniger u. langsamer, je mehr es durch Ca 
verunreinigt ist. Auch beim Blanchieren treten ahnliche Vorgange ein. (Food Industries
4. 211. Juni 1932.) G r o s z f e l d .

— , Festsetzungen fiir Marmelade. Vergleichende Beschreibung der gesetzlichen 
Vorschriften fiir England u. die Yereinigten Staaten yon Kordamerika. (Food Manu- 
facture 7. 203—05. Juni 1932.) G r o s z f e l d .

ciemens Zach, Untersuchungen iiber den Gehalt von Gewiirzen an ałherischem Ol.
III. (II. vgl. C. 1931 . II. 1213.)) Fiir das Verf. von V 0N  F e l l e n b e r g  wurden fiir 
weitere Umreehnungsfaktoren der ath. Ole ermittelt: Ingwer 0,360, Lorbeerblatt 0,400, 
Senfsamen schwarz 0,700, Paprika 0,350; weiter Tabelle iiber 91 Gewiirzanalysen. 
Vorschlage u. Grenzwerte fur das Lebensmittelbuch. (Mitt. Lebensmittelunters. 
Hygiene 23 . 156—60. 1932. Bern, Eidgen. Gesundheitsamt.) G r o s z f e l d .

Charles S. Parceli, Die Alkalinitat von Glas und ihr Einflup auf Vanilleextralct. 
An Hand von Verss. u. Literaturangaben wird naehgewiesen, daB die geringen Mengen 
von Alkali, die Glas abgibt, dem Vanilleextrakt nicht schaden kónnen. (Glass Packer
11. 438. Juli 1932. Burnett Co.) S a l m a n g .

Louis Gershenfeld, Kuhmilch und Frauenmilch. Zusammenfassende Darst. 
iiber Zus., Geh. an Enzym u. Vitaminen, Bakterien, gesetzliehe Bestst., Handel, 
Pasteurisierung u. a. (Amer. Journ. Pharmac. 104 . 176—220. Marz 1932. PhUadelphia, 
Coli. of Pharm. and Science.) G r o s z f e l d .

L. T. Wilson und E. B. Hart, Die Chemie des Blutes von Milchkuhen vor und 
nach der Geburt und ihr Zusammenhang mit dem Milchfieber. In den ersten 3 Tagen 
nach dem Kalben zeigt der Ca-Geh. des Blutes der meisten Kiihe Tendenz zum leichten 
Fallen, am meisten bei solchen naeh vorhergegangener Lactationsperiode; ein Fallen 
des anorgan. Blut-P wurde ebenfalls, aber weniger ausgepragt, beobachtet. Der Haupt- 
faktor beim Milchfieber ist der Ca-Mangel. Die Plasmaphosphatase bei Kiihen schwankt 
erheblich, sie ist ziemlieh hoch drei Wochen vor dem Kalben, fallt dann bis zur Kalbe- 
zeit, steigt dann wieder u. fallt 3 Wochen nach dem Kalben abermals. Die Aktivitat 
der Phosphatase der Milch ist gewohnlich hoher ais dio des Plasmas u. fiir Kiihe mit 
hoher Milchproduktion viel hóher am Ende der Lactation ais im Beginn derselben. 
(Journ. Dairy Science 15 . 116—31. Marz 1932. Univ. of Wisconsin.) GROSZFELD.

Zlirn, Zur Markenmilchpriifung. Die Katalaseprobe nach besonderer Vorschrift 
bei Anwendung von GlEM SA-Lsg. ais Kontrastmittel fiir die Ablesung u. Ausfiihrung 
unmittelbar nach dem Melken war der Einfachheit wegen der Thybromol- u. Thybromol- 
katalaseprobe vorzuziehen. Die Einzelunters. der Jlilch aus den Eutervierteln erhóhte 
die Beurteilungssicherheit. (Ztschr. Fleisch-, Milchhyg. 42. 377—78. 1/7. 1932. 
Wetzlar.) GROSZFELD.

Bernard S. Gould, Der Nachweis von wigeniigend pasteurisierter Milch auf Grund 
einer Abdnderung der neuen Rolhenfuperschen Probe. Abanderung der Probe von 
R o t h e n f u s z e r  (vgl. C. 1930. II. 3477), die zur Erkennung unterpasteurisierter Milch 
nicht empfindlich genug ist. Durch Anwendung von 0,001-n. Jodlsg. u. nur 0,5 ccm 
der Starkelsg. gelingt Erkermung von 30 Min. unter 60°, oder bei 60° unter 30 Min. 
erhitzter Milch, sowie von 1%  Rohmilch in der pasteurisierten. Die Probe wird durch 
Bakterienwrkg. nicht gestórt u. lieferte auch bei pasteurisierter Handelsmilch gute
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Ergebnisse. (Journ. Dairy Science 15. 230—41. Mai 1932. Cambridge, Massachusetts 
Inst. of Technol.) Gr o s z f e l d .

H. R. Whitehead und G. A. Cox, Eine Melhode zur Beslimmung der Yitalitdt 
bei Sauretceckern. Beschrcibung des Verf. zur Best. der relativen Siiuremengen in 
Anlehnung an das Kiisebereitungsverf., Einzelheiten im Original. (New Zealand Journ. 
Science Technol. 13. 304—09. April 1932. Palmerston North Massey, Agricult. Coli.) Gd.

Ewald Latacz, Berlin, Zufiihren komigen, puherfórmigen oder breiigen Bestrahlungs- 
gules, insbesondere Lebensmiltel, dad. gek., daB das Bestraldungsgut iiber eine ganz oder 
teilweise aus fiir kurzwellige Słrahlen undurchlassigem Materiał bestehende Unterlage 
vermittels beweglieher Zubringer, die gleiclizeitig die Schichtdieke u. die Bestrahlungs- 
zeitregeln, befórdert wird. Der zweite Anspruch betrifft die betreffende Vorr. (D. R. P. 
552 944 KI. 53k vom 11/6. 1930, ausg. 20/6. 1932.) S c h u t z .

Jean Roziźres und Soc. Franęaise de CentriSugation, Paris, Geu-innung von 
Pflanzencasein und Ol aus dlhaltigen Samem, dad. gek., daB man der Pflanzenmilch vor 
dem Abkremen eine ph gibt, die zwischen 7,07 u. dem Flockungspunkl des Pflanzen- 
caseins (ph etwa 5) liegt, worauf in an sich bekannter Weise zentrifugiert wird. (D. R. P. 
552207 KI. 53i yom 18/2. 1930, ausg. 10/6. 1932.) S c h u t z .

Martin Ruben, Berlin-Charlottenburg, Koclisahersatz, dad. gek., daB ein Gemiseh 
von Alkalimono- u. -biphosphat mit Weinsaure oder ahnlichen Fruchlsduren (Apfelsdure, 
Citronetisaure) oder dereń Alkalisalzen so lange erhitzt wird, bis der Krystallwassergeh. 
der M. nur 3%  betragt, u. vor, wahrend oder nach der Erhitzung ein Zusatz von Na2SO, 
u. isobuttersaurem Ca stattfindet. (D. R. P. 553 446 KI. 53k vom 14/12. 1929, ausg. 
25/6.1932.) S c h u t z .

International Patents Development Co., Delaware, V. St. A., Herstellung von 
Fondants u. dgl. Der feste Teil der Fondanłs usw. besteht hauptsachlich aus Dextrose- 
hydrat u. der fl. Teil aus einem leichtfl. Sirup, dem reine krystallisierte Dextrose zu
gesetzt ist. (E. P. 368 447 vom 5/1. 1931, ausg. 31/3. 1932. A. Prior. 21/2.
1930.) S c h u t z .

Industrial Patents Corp., iibert. von: Perry J. Long, Chicago, Illinois, Konser- 
rieren von Wurstdarmen. Die gewaschenen feuchten Darme werden in lockerem Salz 
bewegt, dann in einer Zentrifuge gesehleudert u. durch Abschutteln vom anhaftenden 
Salz befreit. (A. P. 1 860 335 vom 9/6. 1928, ausg. 24/5. 1932.) M . F. M u l l e r .

Bronisław Rogoziński, Posen, Serumjlussigkcil zur Konservierung ton Tier- 
kadmem. Die Lsg. enthalt pro 1000 ccm: 12—32 g Glucose oder ein anderes Kohlen- 
hydrat, 2,5—250 g NaCl (sulfatfrci), KNOa oder K-Phosphat oder K J  en tsp re c h e n d
0,11 g metali. K ; 1,6—16 g P  ais H3P 0 4 oder Alkaliphosphat, 0,04 g S ais S 0 2 oder 
S 03, 0,02 g Fe ais Phosphat oder Lactat, 0,01—10 g J  ais. Jodtyrosin, K J, N aJ etc.,
0,3—0,003 g Adrenalin (Suprarenin). Diese Lsg. wird in den groBen u. kleinen Blut- 
kreislauf an Stelle des entnommenen Blutes eingefiihrt. (Jugoslaw. P. 7622 vom 
15/12. 1929, ausg. 1/2. 1931.) S c h o n f e l d .

Aktiebolaget Emissionsinstitut, Stockholm, Erhohung des Fettgehaltes der Milek. 
Man impragniert 60—70TeileMilch mit 30—40Teilen h. Fett unter hohemDruck, homo- 
genisiert die M. unter Zusatz von Eigelb in der Wiirme unter Druck, pasteurisiert u. 
kii hit bis 0° ab. (Belg. P. 359 797 vom 13/4. 1929, ausg. 23/10. 1929.) S c h u t z .

M. & R. Dietetic Laboratories Inc., V. St. A., Behandlung ton Milchprdparaten. 
■Um den Geh. der Sduglingsmilch an Ca-Phosphat zu regeln, yersetzt man sc h w ach  an- 
gesauerte entrahmte Milch, Molkę u. dgl. mit einem basenauslauschendm Silicat, 
z. B. Permutit, in Ggw. von Erdalkali-, Eisen-, Al- oder Cr-Ionen. Die zur A n w e n d u n g  
kommenden Silicate konnen durch nacheinanderfolgende Einw. einer NaOH-Lsg. u. 
einer NaCl-Lsg. regeneriert werden. (F. P. 727 636 vom 3/12. 1931, ausg. 21/6. 1932. 
A. Prior. 8/12. 1930.) S c h u t z .

Borden Co., iibert. vón: Helge Schibsted, New York, Behandlung Kon Milch- 
pulver. Man bringt Milchpulver in luftdicht verschlieBbare Behalter, die fiir kurze 
Zeit geoffnet werden u. in einen ebenfalls luftdichten Kessel gelegt werden, d e r  dann 
evakuiert wird. Dann leitet man ein 0 2-freies Gas ein, wodurch ein g ró B erer Druck 
im Kessel erzeugt wird, den man etwa 20 Stdn. aufrecht erhalt. Dieses Verf. wird bei 
Anderung des Druekes mehrmals wiederholt. (A. P. 1863 355 vom 29/1. 1925, ausg. 
•14/6. 1932.) S c h u t z .

W. E. Petersen, St. Paul, Reagens zur rolumetrischen Felibestimmung. An Stelle 
von Sehwefelsaure wird eine Misehung des Alkalisalzes einer aromat. Saure wie Salioyl-
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oder Benzoesaure, eines Alkalicarbonats, eines A1 k a 1 i hy d rox jd  s u. zweier Alkohole 
(Butanol u. Methanol) vorgesohlagen, womit die zu untersuchende Substanz, wie Mileh, 
Sahneu. dgl. erwarmt wird. (A . P .  1 8 4 1 6 7 2  vom 29/11.1929, ausg. 19/1.1932.) v. D. W.

[russ.] Lew M axim ow itsch Jolsson, Soja . Chem ie, T echnologie u . A nw endung. M oskau-
L en in g rad : S n a b te c h isd a t 1932. (284 S.) R b l. 5.25.

XVn. Fette; Wachse; Seifen; Waschmittel.
A. Goldowski, Ólprcsserei und Olexlraklion von biologischem Standpunkt. Bericht 

iiber die biolog. Grundlagen der Reinigung, Trocknung u. Lagerung der Saat, der 
Vorgange in der Warmepfanne, beim Pressen u. bei der Extraktion. (Oel-Fctt-Ind. 
[russ.: Masloboino-Shirowoje Djelo] 1932. Nr. 1. 34—46.) S c h o n f e l d .

N. D ubljanskaja, Konstanten einiger Ole in Abhangigkeił vovi Gtwinnungs- 
verfahren. Durch Extraktion gewonnene trocknendc Ole (Perillaol, Leinol) zeigen 
eine niedrige JZ., stark erhohte SZ. u. crniedrigte VZ. Samtliche extrahierten Ole 
waren von dunklerer Farbę ais die durch Pressung gewonnenen. Auch die mit PAe. 
u. A. extrahierten Ole zeigten etwas abweichende Konstanten. Es wird empfohlen, 
fur die Best. der Konstanten nur k. gepreBte Ole anzuwenden. (Oel-Fett-Ind. [russ.: 
Masloboino-Shirowoje Djelo] 1932. Nr. 1. 65—68.) ScHONFELD.

W allace H. D ickhart, Rauch-, Flamm- und (Selbsl-)Entziindungspunktc einiger 
fetter Ole. Die Werte werden in 0 F  angegebcn fiir verschiedene Sorten Talg, 01iven-, 
Rub- u. Baumwollsamenól, sowie fiir Walrat, Sesam-, Palm-, ErdnuB-, hydriertes 
Baumwollsanien-, Sojabohnen-, Schmalz-, Rot-, Kien- u. Terpentinól. (Amer. Journ. 
Pharmac. 104. 284. April 1932.) D e g n e r .

T. G. Kowalew, Untersuchung der Dielektrizitatskonstanle von PJlanzenol und 
Ólfimissm. (Vgl. C. 1931. II. 2673.) Mittels der DE. wurde versucht, die in Olen u. 
Firnissen bei Einw. von Licht, Luft u. Feuchtigkeit vor sich gelienden Veranderungen 
zu verfolgen. Die Wrkg. des Lichtes auf Ole u. Firnisse war in Ggw. von Luft u. Ab- 
wesętiheit von Feuchtigkeit erheblich gróBer ais in Ggw. von W. u. geringem Luft- 
zutritt. Die chem. Wrkg. des Lichts in Ggw. yon W. zeigte sich bcsonders deutlich 
durch Bldg. von Trubungen u. verschieden gefarbten Ndd. Keine einzige Konstantę 
(D., no, Gewichtszunahme etc.) vermag fiir sich allein dic Identitat u. Frische von 
Olen so genau festzustellen wie die DE. Aus diesem Grunde erscheint die DE. ais eine 
sehr geeignete Kennzahl fiir die Identifizierung von Olen u. Fetten. D i e l e k t r i z i -  
t a t s k o n  s t a n  t e n  v o n  f r i s c h e  n Ol e n :  Leinol, K™ — 3,103. Hanfól,

=  3,185. Sonnenblumenol, K i i  =  3,099. Sesanwl, K™ — 3,076. Senfól, K  x ‘ =
3,034. Pfirsichól, K U  — 3,014. Manddol, K'l2 — 3,056. Olivenol, K  - =  3,029. 
Ricinusol, JT”  =  4,673. (Ber. Zentral. Wissenschl. Forschungsinst. Nahrungs-, GenuB- 
mittelind. [russ.: Iswestija zentralnogo nautschno-issledowatelskogo Institu ta pisch- 
tschewoi i wkussowoi Promyschlennosti] 1931. Beih. 3— 44.) SCHONFELD.

A. Laptew. Hydrierung von Sojabohnendl. In RuBland extrahiertes Sojabohnenól, 
enthaltend 2,91% Unverseifbares, lieB sich in unraffiniertem Zustande nicht hydrieren. 
Auch das mit Lauge entsauerte Ol war schwer hydrierbar. Gute Hydrierungsresultate 
wurden erzielt nach Reinigung des Oles 1. mit H2S04, 2. mit NaOH. Dagegen konnte 
deutsches Sojaol, das nur 1,15% Unverseifbarcs enthielt, ohne Schwierigkeiten hydriert 
werden. Vf. fiihrt das darauf zuriick, daB in dem deutschen Ol die Pliosphatide (Lecithin) 
nach dem Verf. der H a n s a -M u h l e  entfernt worden sind. (Oel-Fett-Ind. [russ.: 
Masloboino-Shirowoje Djelo] 1932. Nr. 1. 31—33.) S c h o n f e l d .

L. F . H itchcock und T. G. H. Jones, Dasfeste Ol der Samen von Noogoorra Burr 
(Xanthium pungens). Bei der Extraktion mit niedrigsd. PAe. werden 8%  eines halb- 
trocknenden Ols erhalten; bei Verarbeitung in groBem MaBstabe miissen die Samen 
vor der Extraktion zu Pulver gemahlen werden, bei kleineren Mengen konnen sie ge- 
schalt Werden. Geschalte Samen liefern 20—25% 01. Das Ol besteht in der Haupt- 
sache (90%) aus einem Gemisch der Glyceride der Olsaure (40%) u. Linolsaure (60%), 
neben Glyceriden der Palmitin- u. Stearinsdure. (Proceed. Roy. Soc. Queensland 43. 
28—30. 23/3. 1932.) ’ E llm e r .

C. H . Cao und shao-yuan Ma, Synthesen, ausgeheńd von chinesischem Ricinusol. 
Chines. Ricinusol hat die ublichen physikal. u. chem. Konstanten; nur die SZ. ist infolge 
der primitiven Olgewinnung hoch. Durch zersetzcnde Dest. des Ricinusoles im Vakuum 
wurde■ Heptaldehyd u. Undecylensaure gewonnen. Red. des Heptaldehyds mit Zn-Staub
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u. Essigsiiurc ergab Heptylalkohol; Kp. 176° (korr.); D.1S4 0,8255; D.204 0,8219; D.254
0,8184; bd15 =  1,4261; nn20 =  1,4241; no!i =  1,4221. — n-Heptylbromid, aus Heptyl
alkohol, hat folgende Konstanten; Kp. 178,5° (korr.); D .154 1,1463; D.204 1,1407; 
D.254 1,1135; n D16 — 1,4531; no20 =  1,45 08; nn25 =  1,4482. — n-Heplylcyanid, erhalten 
durch 25—30-std. Kochen des Heptylbromids m it NaCN in 80%ig. A.; Kp. 204° (korr.); 
D.*54 0,8170; nd15 =  1,4230; D.2°4 0,8133; n D20 =  1,4210; D.2S4 0,8096; n D25 =  1,4 1 90. 
Enthalt eine Spur Isocyanid. Geht durch Kochen mit A. u. H2S04 in Athylcaprylat 
iiber; Kp. 208° (korr.); D .154 0,8711; D.2°4 0,8667; D.25„ 0,8624; n D15 =  1,4197; n D2° =
1,4178; nn26 =  1,4 1 58. — n-Heptylmalonester wurde dargestellt durch Behandeln yon 
Na-Malonester mit Heptylbromid; Kp.14 154—156°; Kp. 272—278° (geringe Zers.);
D.154 0,9529; D.2°4 0,9486 D.“ 4 0,9443 n D15 =  1,4332 n D20 =  1,4312 n D25 =  1,4292.
— Atliylpelargonat wird erhalten durch Hydrolyse des Heptylmalonesters u. Veresterung 
der gebildeten Pelargonsaure (vgl. KraFFT, Ber. Dtsch. chem. Ges. 15 [1882]. 1691); 
Kp. 227,5° (korr.); D .154 0,8699; D.2°4 0,8657; D.254 0,8616; n D15 =  1,4240; n D20 =
1,4220; nn25 =  1,4200. — Das cliines. Ricinusól kann auch zur Gewinnung von Capryl- 
alkohol u. Sebacinsaure nach dem Verf. von A d a m s  u . M a ry e l yerwendet werden. 
(Science Reports National Tsing Hua Univ. Serie A . 1. 129—34. Mai 1932.) ScHONF.

J. Pritzker und Rob. Jungkunz, Zur Kenninis des Hiihnerfettes. Eingehende 
Analyse yon 4 selbstausgelassenen u. einem Handelshiihnerfett nach neueren Verff. 
Kennzahlen u. Einzelheiten im Origmal. Ahnliche Ergebnisse wie yon G r o s z f e l d  
(ygl. C. 1932 . I. 890) doch Geh. an Unverseifbarem niedriger (0,02—0,09 gegen 0,29 
bis 0,41%). Differenzierung gegen Schweinefett gelang auch nicht auf Grund der 
fraktionierten Fallung nach K r e i s  u .  R o t h .  Mit SbCl3 lieferten die Fette schwache 
blaue Farbungen, die Fettsauren eosinrotliche (Vitamin-A-Rk. ?). (Mitt. Lebensmittel- 
unters. Hygiene 23 . 139—48. 1932. Basel.) GROSZFELD .

H. Pomeranz, Das Sulfonieren hoherer Fettalkohole. K rit. Besprechung der 
bekannt gewordenen Verff. (Seifensieder-Ztg. 59. 293—95. 11/5. 1932.) SC H Ó N FE L D .

H. Pomeranz, Sulfurierte Kohlenwasserstoffe ais Grundmaterial fiir Seifen. Be- 
trachtungen iiber Konst. u. prakt. Bedeutung der in letzter Zeit yielfach ais Waschmittel 
YOrgeschlagenen Sulfonate. (Seifensieder-Ztg. 59. 357—59. 8/6. 1932.) S c h o n f e l d .

M. Briscoe, Stellung der sulfonierten Fettalkohole in der Industrie. Inhaltlich 
ident. mit den C. 1932 . I. 3241 ref. Mitteilungen. (Chem. Markets 30. 238—40. Marz 
1932.) SC H Ó N FEL D .

A. Slaschtschew, Soapstockextraktion mit Benzin. Durch Behandeln des Soap- 
stocks mit 5%ig. NaCl-Lsg. bei 80° konnten zwar 85% des darin enthaltenen Neutral- 
oles wiedergewonnen werden, das Ol war aber dunkelfarbig. Extraktionsverss. mit 
Bzn. yerliefen zunachst unbefriedigend, da Bzn. nicht nur das Ol, sondern auch die 
farbenden Stoffe u. bis zu 12% Seife herauslóste. Es hat sich nun gezeigt, daS 
es durch Erhóhung der Olkonz. der Bzn.-Lsg. gelingt, eine yollstandige Ausflockung 
der Seifen aus der Soapstock-Bzn.-Lsg. zu erreichen. Fiir Soapstock aus Sonnenblumenol 
war die krit. Olkonz. der Bzn.-Lsg. 69—71,5% (Zimmertemp.). Es findet bei dieser 
krit. Olkonz. eine Koagulation sta tt, die Seife flockt aus u. reiBt die farbenden Bestand- 
t«ile mit, so daB die zuriickbleibende Bzn.-Lsg. des Neutraloles dieselbe Farbę hat 
wie das Raffinat. Der Seifennd. ist kompakt, so daB sich die Bzn.-Lsg. abgieBen laBt. 
Die krit. Olkonz. der Bzn.-Lsg. laBt sich erreichen: 1. durch Zusatz yon 01; 2. durch 
Behandeln der Miscella mit weiterem Soapstock u. 3. durch Verdampfen der Miscella 
im Vakuum. Die Koagulation der in der Miscella gel. Seife u. Farbstoffe bei einer 
bestimmten Olkonz. kann nicht nur zur Soapstockaufarbeitung, sondern auch fur 
analyt. Zwecke Verwendung finden. (Oel-Fett-Ind. [russ.: M a s lo b o in o -S h iro w o je -  
Djelo] 1932 . Nr. 1. 46—47. Rostow.) S c h o n f e i . d .

A. Dawenkow, In  Petroldther unlósliche Fettsauren (Ozysauren). Zur Abscheidung 
der Oxysauren aus dem durch Paraffinosydation erhaltenen Fettsauregemisch wurden
2 neue Verff. ausgearbeitet, beruhend auf der Behandlung der Bzn.-Lsg. der F e tt
sauren mit konz. H2S04 oder, besser, mit HC1. Das durch Paraffinoxydation erhaltene 
Fettsauregemisch wird in der 4—5-fachen Menge Bzn. gel. u. mit HC1 gesatt. Die 
Osysauren scheiden sich am GefaBboden aus. Das Verf. ist einfach, stellt aber an 
die Apparatur groBere Anspruche. Verss. zur Abscheidung der Osysauren durch 
Aussalzen der Seifen yerliefen unbefriedigend. Zur Yeredlung der O s y fe t ts a u re n  
wurde yersucht, ihre Na-Salzlsgg. in Ggw. von Ni- u. Al-Acetat zu hydrieren. Es 
gelang so, etwa 50% der PAe.-unl. Saure in 1. umzuwandeln, jedoch war 16-std. Hy
drierung bei 250° u. 150 a t notwendig. Zur Debydrierung der Osysauren wurden
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diese mit Bimssteiti erkitzt; es gelang auf diese Weise, aus gesatt. Oxysauren Prodd. 
mit einer JZ. bis 54,4 zu erhalten. Die Na-Seifen der Osysauren beeintraehtigen zwar 
die Farbo u. Hartę der Seifen, sie sind aber ołmo EinfluB auf ihr Waschvermogen. 
Die Na-Seifen der sulfurierten Oxysauren sind braune, wenig liygroskop. Pulvor, 
gut 1. in k. W.; sie geben beim Sehutteln ergiebigen u. relatiy bestandigen Schaum. 
Bei Behandlung der Osysiiuren mit H2S04 1,84 bei 80—90° erhalt man ein Prod., 
das nach Auftrocknen auf Glas bei 100—120° einen glanzenden, schwaehen, sehr harten, 
aber relatiy bruchigen Film zurucklafit. Die durch Oxydation von Erdol-KW-stoffen 
erhaltenen „Oxysauren“ sind ein Gemisch von Oxysauren mit ihren Anhydriden, 
Laetonen usw. Ihre EZ. betragt 80—160, die AZ. gegen 70. (Oel-Fett-Ind. [russ.: 
Masloboino-Shirowoje Djelo] 1932. Nr. 1. 54—60.) S c h o n f e l d .

A. Konowalowa, D. Kraft und G. Norkina, Zu den Einheitsmeihoden der Analyse 
von Pflanzenolen. Kritik der russ. Standardmethoden. (Oel-Fett-Ind. [russ.: Maslo
boino-Shirowoje Djelo 1932. Nr. 1. 12—14.) S c h o n f e l d .

Hans Barsch, Fetteztraklion unter Anwendung der Extraktwnshulsenklammer. 
Die mit der Substanz gefiillte Patrone, in die unten u. oben W atte hineingestopft ist, 
wird mittels einer Extraktionshulsenklammer, bestehend aus einem geraden Draht- 
stiick, an dem 2 Drahtringe angebracht sind, in einen weithalsigen Kolben durch 
Hineinstecken dci; Klammer in den Korkstopfen hineingehangt u. extrahiert. Der 
App. wird yon B a r t s c h , Q u i l i t z  & Co. Berlin, geliefert. (Chem.-Ztg. 56. 372. 
11/5.1932.) S c h o n f e l d .

S. F. Juschkewitsch und N. M. Ssokolow, Bromometrische Methode der Be
stimmung der Jodzahl von Fetten. Die nach der bromometr. Methode yon K a u f m a n n  
bestimmten JZZ. stimmen mit den JZZ. nach H u b l  u . nach H a n u s  gut uberein. Die 
Titration der Bromlsg. kann unter Anwendung von K J  u. Thiosulfat oder direkt mit 
arseniger Saure erfolgen. Die direktc Titration mit As20 3 erfordert groBe tlbung u. 
Aufmerksamkeit, um richtige JZZ. zu erhalten, wahrend die Titration mit K J  u. 
Thiosulfat ohne Schwierigkeiten verlauft. Der Titer, der mit M ethanol-K A H LBA U M  
bereiteten Bromlsg. zeichnet sich durch Haltbarkeit aus; bei Anwendung yon iiber 
Kalk dest. CH3OH des Handels ist die Bromlsg. erst 2—3 Wochen nach Bereitung 
zu yerwenden .D as  Arbeiten mit CH3OH ist in der Praxis dem Arbeiten mit Eg. vor- 
zuziehen. Die Einw.-Zeit der Bromlsg. ist ohne EinfluB auf die JZ .; ein groBer tlber- 
schuB fiihrt dagegen zu hoheren JZZ. Jedoch sind dann die JZ.-Schwankungen ge- 
ringer ais bei der H A N U S-M ethode. (Ber. Zentral. Wissenschl. Forschungsinst. Nah- 
rungs-, GenuBmittelind. [russ.: Iswestija zentralnogo nautschno-issledowatelskogo 
Instituta pischtsohewoi i wkussowoi Promyschlennosti] 1931 Beih. 3—25.) SCHONF.

K. Budanowa, Bestimmung der Jodzahl nach Margosches. Die Ergebnisse d e r  
JZ.-Best. n a c h  MARGOSCHES s t im m te n  b e i d e n  u n te r s u c h te n  F e t t e n  m it  d e n  H u b l- 
sc h en  JZ Z . g u t  u b e re in . J e d o c h  i s t  d ie  G e n a u ig k e it  d e r  MARGOSCHES-M ethode v o n  
d e r  Erfahrung in  h o h e m  G ra d e  a b h a n g ig , a u c h  s t im m e n  P a ra l le lb e s ts t .  n ic h t  im m e r 
u b ere in . (O e l-F e tt- In d . [russ.: M aslo b o in o -S h iro w o je  D je lo ]  1 9 3 2 . Nr. 1. 62—64. 
Moskau.) S c h o n f e l d .

E. Ruppol, Uber den Nachweis der Margarine in der Butler. Durch Yerseifung, 
Ausschiittelung der Seife mit A. u. Priifung des in PAe. aufgenommenen Ruckstandes 
mit Furfurol +  HC1 lieB sich die Probe auf Sesamol so yerscharfen, daB noch 2% 
Margarine sieher nachzuweisen waren. (Journ. Pharmae. Belg. 14. 457—58. 26/6. 1932. 
Lówen, Univ.) __________________ G r o s z f e l d .

R. T. Vanderbilt Co. Inc., New York, ubert. yon: P. J. Murrill und W. W. 
Evans, Plainfield und Longmeadow, Ólmischung. Zur Stabilisierung werden tier. 
oder pflanzlichen ólen 0,2—0,5% des Kondensationsprod. von einem Aldehyd (wie 
Form-, Acet-, Butyraldehyd) mit einem Alkylendiaryldiamin, \vie Athylen- oder 
Propylenphenyl-(naphthyl)-diamin, zugegeben. (A. P. 1 789 926 vom 23/9.1927, 
ausg. 20/1. 1931.) _ v a n d e r W e r t h .

Swift & Co., Chicago (ubert. von: A. Guillaudeu, Chicago), Feitmischung. Die 
Cyanamide, insbesondere das Dicyandiamid, erweisen sieh, in Mengen yon 0,05— 1% 
Fetten, Ólen oder Seifen zugesetzt, ais gute Stabilisatoren (Antioxygene) u. ver- 
hiiten Oxydation u. Ranzigwerden. (A. P. 1845708 vom 24/10. 1930, ausg. 16/2. 
1932.) v a n  d e r  W e r t h .

Karl Fredenhagen, Greifswald,. Verfahren zur Polymerisation von Fettsaure- 
glyceriden pflanzlicher und tierischer Herkunft, dad. gek., daB man fl. oder gasfórmigen
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Fluoruassersloff auf Ole oder Pette zweekmiiBig bei Tempp. unter 100° einwirken laBt.
— Beispiel: 300 Gewiehtsteile Bicinusol werden unter Ktihlung in die gleicho Mengc 
Fluorwasserstoff eingetragen u. einige Zeit stehen gelassen. Hierauf wird zunachst bei 
gewóhnlicher Temp. u. schlieBlich bei 50° durch einen Kohlensiiurestrom die Haupt- 
menge des Fluorwasserstoffs abgeblasen. Der Riickstand wird unter Zerkleinern durch 
Wasehen mit W. von 60° u. schlieBlich mit verd. Sodalsg. yon letzten Resten des Fluor
wasserstoffs befreit. Nach dem Trocknen bei 60—80° hinterbleibt eine hellgelbc, faktis- 
ahnliche M. (D. R. P. 551787 KI. 22h yom 1/8. 1930, ausg. 4/6. 1932.) E n g e r o f f .

Swift und Co., V. St. A., iibert, yon: R. C. Newton und W. D. Richardson, 
Chicago, Bdiandlung von fetlen Olen. Carotinlialtige Stoffe, yornehmlich Palmo!, werden 
fetten Olen oder dereń Gemischen zugesetzt, diese dann entsauert u. auf eine uber 
100° aber oberhalb des Zers.-Punktcs der fetten Ole liegende Temp. erhitzt, worauf 
das Prod. in iiblicher Weise weiter behandelt (hydriert, desodorisiert) werden kann. 
Durch diese Erhitzung soli aus dem Carotin ein Stoff entstehen, welcher Ranzigwerden 
yerhindert. (F. P. 713 967 vom 27/3. 1931, veroff. 5/11. 1931. A. Prior. yom 28/3.
1930. E. P. 371 569 vom 27/3. 1931, ausg. 19/5. 1932. A. Prior. 28/3. 1930.) V. D. W. 

Metallgesellschaft A. G., Frankfurt, Reinigung fetter Ole. Die Ole werden gleich-
zeitig m it einer Mischung aus verd. Salzsaure u. der Lsg. eines Metallchlorids bei un- 
gefalir 50° zweeks Entfernung schleimartiger Verunreinigungen .behandelt. (E. P. 
366 996 v o m  14/10. 1930, ausg. 10/3. 1932. D. Prior. v . 5/12. 1929.) v a n  d e r  W.

Contact Filtration Co., San Francisco (iibert. von: I. C. Black, Destrehan), 
Baffinieren von Olen. Es wird mit Adsorbentien bei etwas iiber 100° liegender Temp. im 
Vakuum gebleicht, wobei, da Luft u. W . nicht mehr zugegen sind, eine Schadigung 
des Oles infolge yon durch die Anwesenheit der Adsorbentien katalyt. begiinstigten 
Oxydationserscheinungen yermieden wird. (A. P. 1 832 892 vom 26/10. 1926, ausg. 
24/11. 1931.) _ VAN DER W ERTH.

G. Morelli, Italien, Olgewinnung. Olextraktion, yornehmlich aus Oliven, mit 
fliiehtigen Losungsmm., wobei die notwendige Warnie durch eine, in einem Rolir- 
system zirkulierende, iiber den Kp. von W. erhitzte FI., wie z. B. Mineralól, zugefuhrt 
wird. (F. P. 724491 yom 14/10. 1931, yeroff. 27/4. 1932.) v .  D . W e r t h .

Califomią Packing Co., San Francisco, iibert. yon: H. Bemier, Oakland, 
Olgetcinnung. Olhaltige Fruchte, insbesondere Oliyen, werden gewaschen, zerkleinert, 
u. das Fruchtfleisch von den Kernen getrennt. Das Fleisch wird dann zu einem Brei 
zermahlen, jedoch ohne Zusatz von W., u. aus diesem Brei wrird durch Zentrifugieren 
das Ol ausgescliieden, welches in beliebiger Weise, wie z. B. durch nochmaliges Zentri
fugieren, geklart wird. (A. P. 1 800 336 vom 1/6. 1921, ausg. 14/4. 1931.) V. D . W.

F. Maumus, Frankreich, Unrerwaschbare Oberflachenauśbildung von Seifen. Die 
erwarmte Seife wird mit einer Schicht aus Leinól, zerriebener Bleiglatte, M a n g an o x y d  
u. etwas Bindemittel (wie Wachs u. Gummilaek) iiberzogen, der Oberflache dann die 
gewiinschte Ausbldg. gegeben (eingedriickt) u. schlieBlich ein Schutziiberzug aus 
Paraffin oder Celluloselack aufgetragen. (F. P. 711 951 yom 31/5. 1930, yeroff. 22/9.
1931.) VAN DER WERTH._

T. P. Panoff & Co., E sthland,Seife. Zusatz yon gereinigten u. getrockneten, im
wesentlichen aus Kieselsaure bestehenden yulkan. Erden oder Meersanden. (F. P. 
714149 vom 1/4. 1931, yeroff. 7/11. 1931. Esth. Prior. 17/4. 1930.) V. D. W e r t h .

Nguyen-Huu-Thoi und Nguyen-Huu-Dan, Cochinchina, Seife. Eine mit See- 
salz u. Pottasche gefiillte Cocosseife. (F. P. 721319 yom 13/8. 1931, yeroff. 2/3.
1932.) v a n  d e r  W e r t h .

S. Hippert, Frankreich, Seife. Schuppen oder Flocken aus mit Seife iiberzogenem
Sagemehl. (F. P. 718281 vom 2/6. 1931, yeroff. 21/1. 1932.) v. d . W e r t h .

J. B. E. Johnson, London, Kontinuierliche Herstellung v<m Seife und Olycerin. 
Ol u. Lauge werden in zur Verseifung berechneter Menge durch ein yon auBen auf 
180—300° crhitztes Rohrsystem (Durchmesser der Rohre ungefa.hr 1 cm) u. unter 
einem Druck von 60—170 a t gepumpt. Das wahrend des Durchflusses yollig ver- 
seifte Prod. wird in einen yorzugsweise unter Vakuum stehenden Behalter gespriiht, 
wodurch ein von W . u. Glycerin freies Seifenpulyer erhalten wird. (E. P. 367 513 
vom 7/1. 1931, ausg. 17/3. 1932.) VAN DER W e r t h .

V. Scheffer, Ungarn, Rasierseife. Die Seife besteht aus einer Mischung von 
Alkali- u. Ammoniumseife, wobei der Geh. an ersterer nicht mehr ais das Vierfache 
der letzteren betragen soli. (F. P. 717 328 vom 20/5. 1931, Auszug yeroff. 7/1. 
1932.) v a n  d e r  W e r t h .
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Julius Richter, Tschcchosl., Waschpaste. Die M. besteht aus weicher Seife, Sand, 
Soda u. Lysoform unter Zusatz von Tannennaddessenz. (F. P. 725 398 vom 29/10.
1931, ausg. 11/5. 1932.) S c h u t z .

Michael Industrie Akt.-Ges., Berlin (Erfinder: Mendel Burak, Berlin-Wil-
mersdorf), Verfahren zur Hcrstdlung eines ais Einweichmittel oder Waschpulter ter- 
wendbaren pulterfórmigen Reinigungsmittds m it oder ohne Zusatz von Netz- u. Lo- 
sungsmm. oder von bei Beinigungsmitteln ubliehen anorgan. Salzen zu einer zunachst 
zu Schaum geschlagenen Seifenlsg. nach D. R. P. 534 457, dad. gek., daB der Zusatz 
der Atzalkalilauge bei einer Temp. von 30—55° geschieht bzw. das Prod. vor der 
innigen Beriihrung m it Luft auf diese Temp. gebracht wird. (D. R. P. 553 003 KI. 23 e 
vom 24/1. 1930, ausg. 20/6. 1932. Zus. zu D. R. P. 534457; C. 1931. II. 3685.) E n g e r .

I. G. Farbenindustrie A.-G., Deutschland, Neue Kerzen. Das iibliche Kerzen- 
material erhalt einen Zusatz von wenigstens 20% festen alipliat. Alkoholen, z. B. 
Octadecyl-, Myricylalkohol oder den durch katalyt. Red. aus gebleichtem Montan- 
wachs gewonnenen Alkoholen. (F. P. 719 006 yom 23/6. 1931, veróff. 1/2. 1932. 
D. Prior. 30/8. 1930.) v a n  d e r  W e r t h .

Werner H. Albrecht, Hann.-Mtinden, Herslellung ton farbig brennenden Kerzen. 
Der Kerzenmasse oder dem Docht setzt man neben den farbengebenden Stoffen noch 
Stoffe zu, die bei der am Doeht herrschenden Temp. verpuffen, wie z. B. Schwefel- 
stickstoff, wobei diese Zusatzstoffe auch selbst die Farbung der Flamme hervorrufen 
konnen, wie z. B. Kupferacdylid, Azide, Pikrate oder Fulminate von farbenden Metallen. 
Geringe Unterscliiede zwisehen der Temp. des Dochtes u. der Zersetzungstemp. des 
Zusatzstoffes konnen durch Zusatz eines Sauerstofftragers ausgcglichen werden. — 
Z. B. besteht die Kerzenmasse aus 96,5% Athylurethan, 1% Ammoniumperchlorat,
0,5% SrC03 u. 2% Schwefelstickstoff oder aus 98,25% Athylurethan, 1% Ammonium
perchlorat, 0,25% Ba-Aztd u. 0,5% Cu-Acetylid. (Oe. P. 128 366 vom 2/1. 1930, 
ausg. 25/5. 1932.) S a r r e .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Wilhelm Miihl, 
Uerdingen, Niederrhein), Kerze aus leicht schmelzbaren Carbaminsaureestern, gek. durch 
einen Geh. an einem in dem Carbaminsaureester 1. Cellulosederir. (D. R. P. 550 946 
KI. 23 d Tom 2/7. 1930, ausg. 23/5. 1932.) E n g e r o f f .

XVIII. Faser- und Spinnstoffe; Papier; Cellulose; 
Kunststoffe.

Martin Scholtz, Das Molliersche Diagramm fiir feuehte Luft und seine Anwendung 
auf die Praxis der Trockentechnik, Entnebelung und Befeuchtung. Dic Entstehung des 
1923 veroffentlichten Diagramms ist geschildert. An einem Beispiel ist die Anwendung 
des Diagramms erlautert. (Melliands Textilber. 13. 171—74. 229—31. 287—88. Mai
1932.) S u y e r n .

William Brown, TricMordthylen und das „Wacker“-Reiniguitgssystem. Beschrei-
bung einer Tri-Reinigungsanlage, ausgefiihrt von der D r . A l e x a n d e r  W a c k e r , 
Ges. f u r  ELEKTROTECHN. I n d u s t r i e  G. M. b . H ., Miinchen. (Dyer Calico Printer 
6 8 . 79—80. 22/7. 1932.) F r i e d e m a n n .

Reginald B. Brown, Die Verwendung ton Seife bei der Trockenreinigung. Vf. 
hat im Auftrage der N a t io n a l  F e d e r a t io n  o f  D y e rs  a n d  C le a n e r s  eine Untcrs. 
iiber die in organ. Losungsmm. 1. Seifen u. ihre Wirksamkeit angestellt. Zuerst wurden 
die Arbeitsbedingungen standardisiert: gearbeitet wurde in Flaschen in einem Schuttel- 
apparat; ais Stoff diente dicker, rcinwollener Flanell, von dem 30—40 g auf 1 1 Losungs- 
mittel kamen; die kunstliche Anschmutzung der Muster geschah mit Achescni-Graphit 
in wss. Suspension (Aąuadag), Schieferpulver u. Graphit in Ol (Oildag). Von Seifen 
erwies sich ais am besten eine Ammon-Oleinseife mit 10% unverseiftem Fett, prakt. 
im Verhaltnis 3 XH3 (0,880): 20 Tin. Oleinsiiure. Diese Mischung ist in Schwerbenzin 
(while spirit) nur schwer 1.; man lost vorteilhaft das Olein im Lósungsm. u. riihrt das 
NH3 hinein. Ais Temp. hat sich rund 25° bewahrt, Tempp. iiber 30° schaden der 
Reinigungswrkg. Kurz (%  Stde.) angewandt, reinigen Soltentnaphtha, Trichlor- 
ałhylen u. Tctrachlorkohlenstoff am besten, bei % -std. Einw. riickt Schv:erbenzin auf 
den dritten Platz; Anwesenheit von Seife erhóht die Waschkraft, am ungiinstigsten 
ist alsdann Tetra. Einw. der loslichen Seifen auf farbige Ware ist selten, hingegen 
erfordert das Abdestillieren des Lósungsm. von der Seife besondere MaCnahmen. 
(Journ. Soc. Dyers Colourists 48. 190—95. Juli 1932.) F r ie d e m a n n .



Benjamin Levitt, Wirksamkeit von Silicium beim Beschweren und Bleichen. 
Dio Venvendung von Si02-Verbb. in Abkochólen, bei der Seidenerschwerung, beim 
Bleichen yon Seide, Beizen von Acetatseide, in der Bleicherei, der Beuche, in der 
Wasserreinigung, sowie von Silieagel ist behandelt. (Amer. Dyestuff Reporter 21. 
359—60. 377. 6/6. 1932.) S u v e r n .

— , Die Detachur von Wei/3 und Seide. Allgemeine Angaben iiber Fleckenentfernung. 
(Dtsch. Farber-Ztg. 6 8 . 257—58. 22/5. 1932.) S u v e r n .

Albert H. Grimshaw, Ursache und Verhutung von schwarzen Flecken, wie sie 
nach der Kesselbeuche auf einem Gewebe erschienen. Schwarze Fleeke, die nach der 
Beuche auf Baumwollstoff sichtbar wurden, konnten ais SnO erwiesen werden; der 
Stoff war an einer zinnbeschlagenen Walze des Webstuhls mit Sn02 angeschmutzt 
worden, das bei der Beuche durch Red. in sehwarzes SnO verwandelt wurde. Abhilfe 
ist durch hiiufige Reinigung der Zinnwalze u. spater durch leichte Chlorbleiche moglich. 
(Textile Colorist 5 4 . 4 6 6 ."Juli 1932.) F r i e d e m a n n .

A. C. Estey, Fortschritte in der Bleicherei. Vf. beschreibt zuerst die Ausfiihrung 
der alten Bleichweise mit Kalkabkochung, dann die Beuche mit NaOH, die Perosyd- 
bleiche u. zuletzt das Bleichen farbiger Ware. Im letzteren Falle darf nicht unter 
Druck gebeucht werden; man kocht im offenen Kessel mit guter, neutraler Seife u. 
mit Beucholen. Ist Kunstseide zugegen, so hat der Zusatz von Entschlichtungsmitteln 
zu unterbleiben, da sonst der Glanz der Kunstseide leidet. (Textile Colorist 54. 455—56. 
J u l i  1932.) F r i e d e m a n n .

R. G. Roark, Ubersicht iiber neue Mottenschutzpatente. (Textile Colorist 54. 369 
b is  374. Juni 1932.) F r ie d e m a n n .

Alfred Schmidt, Der „mechanische“ Abbau der Starkę. Unter den von N e u m a n n  
(C. 1932. II. 1097) angegebenen Bedingungen findet, wie sich mkr. erkennen laCt, ein 
Abbau der Starkę nicht sta tt. (Melliands Textilber. 13. 360—61. Juli 1932. Dresden- 
WeiBer Hirsch.) S u \'E R N .

Bernard S. Hillman, Enzyme in der Textilinduslrie. Drei Typen von Enzymen 
haben prakt. Bedeutung erlangt: 1. die Diastasen oder Amylasen, die Starkę u. Kohle- 
hydrate verfliissigen; 2. Proteasen, die Albumin, Casein, Gelatine u. Sericin hydroly- 
sieren; 3. Lipasen, die Fette u. Ole losen. Im Gegensatz zu den bekannten Diastasen 
sind die Proteasen in ihrer Wrkg. auf Sericin weniger bekannt. Obwohl reine Enzym- 
entbastung der Seide unwirtschaftlich ist, leistet eine Anlósung der Sericins mit un- 
aktiviertem oder mit Sulfiden aktiriertem Papain groCe Dienste, wenn Acetatseide 
anwesend ist, die Kochtemp. nicht vertragt. Man behandelt dann bei 72° mit Papain 
u. beendet die Entbastung in einem Seifenbade von 72—75°. Mischungen von Wolle 
u. Seide werden ohne Wollschadigung mit „Sericyme“ bei 55° behandelt u. mit Seife 
bei rund 80° fertig gemacht; eine vorhergehende „Aktivierung“ durch ein Seifcnbad 
von 80° oder ein 2,4%ig. Na2S03-Bad ist vorteilhaft. Auch die Entfemung von Albumin 
aus gedruckter Baumwoll-Kunstseideware kann sehr schonend mit Hilfe von Sericyme 
erfolgen. (Textile Colorist 5 4 . 457—58. Juli 1932.) F r i e d e m a n n .

Chas. E. Mullin, Die EntscMichtung von Baumwollgewcben. K rit. Besprechung 
der Patente u. Veroffentlichungen iiber die Entschlichlung von Baumwolle mit Sauren 
u. mit Enzymen. Ausfuhrlicher Patent- u. Literaturnachweis. (Rev. gen. Matieres 
colorantes Teinture etc. 36. 186—91. Mai 1932.) F r i e d e m a n n .

D. Kilgour, Behandlung von. Kokosnuflfasem. Kokosnupfaser wird hauptsach- 
lich auf Gam fur Platten yerarbeitet. Soli sie gebleicht werden, was nur selten geschieht, 
so muB sie mit W. u. Lauge ausgekocht, dann in Salzsilure 1: 100 eingeweicht u. mit 
Na-Hypochlorit von 1° Tw. behandelt werden. Gefarbt wird mit sauren Farbstoffen 
in einem Bad mit 3%  Ameisensaure u. 10—20% Glaubersalz in der Siedehitze oder 
mit direkten Farbstoffen kochend mit 10—20% Salz u. 0,5% Soda. Sehr gut ziehen 
bas. Farbstoffe; damit sie nicht zu plotzlicli aufziehen, gibt man dem Farbebade 
2—3% Essigsaure oder 5%  Alaun zu. (Textile Colorist 54. 478—79. 488. Juli 
1932.) F r i e d e m a n n .

— , Fasern von Asdepiasarten. Bericht uber die Verwendbarkeit der Fasern ver- 
schiedener Asdepiasarten fiir Textilzwecke. (Buli. Imp. Inst. London 29. 441—58. 
Jan . 1932.) S c h o n FELD.

K. A. Taylor, H. C. Schwalbe und H. R. Myers, Neuerungen in der Herstellung 
von Nichlfasermaterialien. Eingehende Besprechung der W.-Aufbereitung. Vff. be- 
sprechen sodann die Fortschritte auf dem Harzleimgebiet. Neu sind: Delthirnaleim, 
Beiuoidleim, Leim nach W ILLIAMS u. Leimung m it in organ. Lósungsmm. gel. Harz.
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Ycrbesserungen bringen die Verff. nach DE C e w , C h i n t c h i n , K y m m e n e  (A u. B) u. 
die wasserfreien ,,Trockenleime“ der K a l b f l e i s c h  C o r p . u . der P a p e r  M a k e r s  
C h e m ic a l  Co r p . C h i n t c h i n  (C. 1930. II. 2200) hat gefunden, daB man moderne, 
sehnell gekochte Stoffe yorziiglich bleichen kann, wenn man die Paser m it 7% NaOH 
(vom Gewicht des verwandten Harzes!) behandelt u. dann den Harzleim zugibt; der 
Leimungseffekt ist durch die vom Alkali bewirkte Pasenjuellung viel besser ais boi 
Delthirna. (Paper Trade Journ. 94. Nr. 24. 36—38. 16/6. 1932.) F r ie d e m a n n .

W. H. Gesell, Mikroorganismen bei der Papierherstellung. Die bei der Papier- 
fabrikation schadlichen anorgan. u. organ. Bestandteile des W. u. ihre Entfemung 
werden kurz besproehen. tlbersicht iiber die yerscliiedenen Arten von Eisenbaktericn 
u. ihre Lebensbedingungen. (Paper Ind. 1 4 . 297—98. Juli 1932.) K r u g e r .

P. M. Hoffmann Jacobsen, Einige Papiereigenschaften. Besprechung der Bestst. 
von Liingsrichtung, ReiBlangen, Reififestigkeit, Adhasion, Papierstruktur, Palzzahl, 
Berstdruck u. Steifheit. (Svensk Pappers-Tidning 35. 267—78.30/4. 1932.) E. M a y e r .

Hans Wrede, Die Verwendung von Traubenzucker in  der Papierindustrie. (Papier- 
fabrikant 30. Verein d. Zellstoff- u. Papier-Chemiker u. -Ingenieure. 463—64. 17/7.

James Strachan, Die mikroskopische Struktur der Papierfasem in Beziehung zu 
ihren fabrikatorischen Eigenschaften. Angesiehts der chem. Identitat der Cellulosefasern 
yerschiedencr Herkunft muB man ihre strukturellen Yerschiedenheiten fiir ihr Verh. 
in der Papierherst. verantwortlich maehen. Die Festigkeit eines Papiers wird durch 
die Lange u. den Quersehnitt der Pasern bestimmt, sowie durch die Verfilzungsfahig- 
keit, die sio durch Mahlung erlangt haben. Das groBte Papieryolumen ergeben diinne 
Fasern mit rundem Querschnitt u. grofiem Lumen, wie Esparto u. Jute. Die druck- 
techn. so wichtige Undurchsichtigkeit wird von Fasern m it geriefter Oberflache u. 
lamellenfórmigem Bau erreicht, wenn sie yiele Luftraume zwischen u. in den Fasern 
haben. Eine gutc Druckoberflache ergibt Esparto-, Holzzellstoff erfordert minerał. Er- 
schwerung, um dasselbe zu erreichen. Fiir Banknotendruck sind Lumpen u. Ramie, 
stark gemahlen, geeignet. Stroh mit auBerst feinen u. daneben Parenchymzellen eignet 
sieh besonders fiir licht- u. luftdichte Einwickelpapiere fiir Photoartikel u. Lebens- 
mittel. (Papeterie 54. 888—92. 10/6. 1932.) F r i e d e m a n n .

W. Schmid, Die Photozełle in der Papierindustrie. Patente auf die Verwendung 
photoelektr. Zellen in der prakt. Papierfabrikation. Verwendung zur Erkennung von 
Einrissen der Papierbahn auf der Gautschwalze. Selbsttatige Ausscheidung schad- 
hafter Bogen u. Steuerung von Schneide-, Sortier- u. Druckmaschinen durch Photo- 
zellen. (Papierfabrikant 30. Verein d. Zellstoff- u. Papier-Chemiker u. -Ingenieure. 
425—26. 26/6. 1932.) F r i e d e m a n n .

Masuzo Shikata und Michiya Ishisaki, Chemische Unłersuchungen an den Hólzern 
von Karafuto. Chem. Analyse der Hólzer von ,,Ezomatsu“ u. „Todomatsu" im Hinblick 
auf ihre Eignung fiir die Papier- u. Kunstseideindustrie. Best. des a-Cellulosegeh. der 
daraus durch Kochung mit Mg-, Ca- oder NH4-Sulfit erhaltenen Zellstoffe. (Cellulose 
Industry 8 . 23—25. Juni 1932. Kyoto Imp. Univ.) K r u g e r .

Hervey J. Skinner, Cellulose in der Industrie. Allgemeine tlbersicht iiber die 
Verwendung der Cellulose. (Ind. engin. Chem. 24. 694—704. Juni 1932.) F r i e d e .

W. Sembritzki, Ein neues Verfahren zur Oewinnung von Cellulose. Beschreibung 
des Verf. von W e d e k i n d  u . E n g e l  zur Gewinnung von Cellulose (vgl. C. 1932. I.
3516). (Wchbl. Papierfabr. 63. 246—47. 26/3. 1932.) H e l l r i e g e l .

W. L. Beuschlein, Neue Verwendungen fiir  Cellulose. Allgemeine tlbersicht 
iiber die neuzeitlichen Yerwendungsmoglichkeiten. (Paper Mili Wood Pulp News 55. 
Nr. 28. 2. 9/7. 1932.) F r i e d e m a n n .

Greswold van Dykę, Rostfreier Stahl und Sulfiti-erfahren. Eigg. u. Yerwendung 
des Allegheny 1S—8-Stahls m it 18% Cr, 8% Ni u. 0,06— 15% C; Anwendung u. Be- 
wahrung dieses Stahls in der Sulfitzellstoffindustrie. (Paper Mili Wood Pulp News 55. 
Nr. 24. 4—5. Nr. 25. 4—7. 18/6. 1932.) _ F r ie d e m a n n .

W. H. Swanson, Lloyd Lang und B. F. Smith, Entuńcklung eines rationellen 
Kochsystems fiir Sulfitkocher. Vff. haben in Gemeinschaft mit der K im b e r l y -Cl a r k  
C o r p o r a t io n  ein Arbeitsverf. fiir den SulfitkochprozeB ausgearbeitet, das den 
Fabrikanten weitgehend von Zufalligkeiten unabhangig machen u. die Herst. eines 
stets gleiehmaBigen Produkts ermoglichen soli. (Paper Trade Journ. 95- Nr. 2. 33—38. 
14/7. 1932.)  ̂ F r ie d e m a n n .

J. P. V. Fagan, Gleichmdpige Kochersiiure. Prakt. Ratschlage mit besonderer

1932. — C. 1 9 3 2 . II. 945.) F r ie d e m a n n .
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Bezugnahme auf die Holz- u. Betriebsyerhaltnisse der nordamerikan. Westkiiste. 
(Paper Mili Wood Pulp News 55. Nr. 28. 10—12. 9/7. 1932.) F r i e d e m a n n .

W. N. Kelly, Verbesserungen und Kontrollen in der Praxis des Sulfitkochprozesses. 
(Paper Mili Wood Pulp News 55. Nr. 27. 2—6. 2/7. 1932.) F r i e d e m a n n .

W. E. Piper, Der Betricb kontinuierlicher Laugenwiedergewinnungsanlagen. All- 
gemeine Ubersicht. (Paper Trade Journ. 94. Nr. 7. 138—39. 1932.) F r i e d e m a n n .

J. W. Bergman, Uber Schwarzlautje, ihre Verbrennung und ihre Menge pro Tonne 
Masse. (Vgl. W E G N E R , C. 1930. II. 1925.) Vf. beschreibt ein Verf. zur Analyse yon 
Schwarzlaugo. Fiir C, H  u. O ergibt sich bei Schwarzlaugen yersehiedener Herkunft 
ein weitgehend konstantes Verhaltnis (im Mittel 60,8% C, 5,4%  H, 33,8% O). Auf 
Grund der Analyse berechnet Yf. die bei Verbrennung der Schwarzlauge gebildeten 
Stoffe (Menge u. Zus. der Yerbrennungsgase) u. die bei der Schmelzc erforderliche 
Sodamcnge. Die Schwarzlaugemenge in Trockensubstanz berechnet betragt pro engl. 
Tonne bei 90%ig. Kraftzellstoff 1300 kg, bei 90%ig. bleichbarer M. 1900 kg, die Aus- 
beute beim Kochen yon Kraftzellstoff 48 Gewichts-%, beim Kochen bleichbarer M. 
40 Gewichts-%. Der EinfluB der Kochfl.-Konz., Kochzeit u. Kochtemp. auf das 
wirksame Alkali ■wird diskutiert. (Svensk Pappers-Tidning 34. 254. 257—60. 292. 
297—98. 301. 1931.) R. K. M u l l e r .

Ralph B. Hansen, Chlorbehandlung ton Holzzellstoff. Vf. behandelt die chem. 
Fragen, die bei der Zellstoffbleiche auftreten u. kommt zu folgenden Schlussen: Unter - 
chlorige Saure wirkt osydierend nur auf Substanzen, die zu O groBere Affinitat haben 
i l s  zu Cl; gegen Lignin wirkt sie chlorierend. Die Rk.-Prodd. Lignin-Hypochlorit 
u. Lignin-Chlor sind ident. In  Anwesenheit ligninahnlicher Substanzen wirkt Chlor 
allein oder in wss. Lsg. nicht bleichend; auf reine Cellulose wirkt Chlor ais Oxydations- 
mittel. Saure Bleiche ist Oxydation. Fiir Ausbeute, Reinheit u. GleichmaBigkeit 
des Zellstoffs ist die richtige Ligninentfemung maBgeblich. Das Bleichen in Einzel- 
partien ist leichter kontrollierbar u. gibt ein gleichmaBigeres Prod. ais die Kontinue- 
bleiche. (Paper Mili Wood Pulp News 55. Nr. 28. 4—16. 9/7. 1932.) F r i e d e m a n n .

James Strachan, Die Verschlechterung ton Holzzellstoff durch die Bleiche. Abbau 
der Cellulose wiihrend der Hypochloritbleiche kann durch 2 Rkk. herbeigefuhrt werdcn: 
Hydrolyse infolge Sauerung u. direkte Oxydation. Bei der Zellstoffbleiche ist hohe 
Chlorkonz., saure u. h. Bleiche zu yermeiden u. die Anwendung yon Antichlor (Na2S20 3 
oder Na-Hyposulfit) schadlich. Der Fe-Geh. des Zellstoffs u. der Bleichlauge soli mog- 
lichst niedrig sein. (Paper-Maker 84. Nr. 1. Transact. 225—26. 1/7. 1932.) K R U G E R .

Ichiro Sakurada, Ober die Kinetik der Acetylierung ton Cellulosefasern. I. M it t .  
Die Vere8terung yersehiedener CeHuZosematerialien mit Eg., Propionsaure oder Butter- 
saure bei hóheren Tempp. laBt sich durch die Gleichung: x — k-zm (x — umgesetzte 
Menge, z =  Rk.-Dauer in Stdn., k u. m — Konstantę) wiedergeben. Der Wert der 
Konstanten m  liegt zwischen 0,215 u. 0,530 (meist ~ 0 ,3 ). Die Geschwindigkeits- 
konstante k ist bei niedrigyiscoser Cellulose groBer ais bei hochviscoser u. nimmt yon 
Eg. uber Propionsaure zu Buttersaurc ab. Die Temp.-Abhangigkeit von k ist nicht sehr 
groB. Mit 40%ig. NaOH mercerisierte Cellulose ergibt einen etwas hoheren A:-Wert ais 
mit 18%ig. NaOH mercerisierte. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 35. 123 B 
bis 126 B. Marz 1932. Kioto, Inst. of Physical and Chem. Res.) K r u g e r .

Ichiro Sakurada und Masakatsu Taniguchi, Ober die fraktionierte Auflosung 
der acetonloslichen Acetylcellulose. Bei der Aufldsung yon acetonl. Celluloseacdat in 
Bzl.-Metliylacetat wird nach 18 Stdn. ein konstanter Endwert der Lósbarkeit erreickt. 
Losbarkeit in Methylaeetat-Bzl. oder Aceton-Bzl. zeigt zwar die Bodenkorperkurye 
von Mischkórpern, doch weicht die Kurve nieht erheblich von einer Geraden ab. Best. 
der Lósbarkeit yersehiedener Sekundaraeetate in Bzl.-Methylacetat in Abhangigkeit 
vom Methylacetatgeh. ergibt S-fórmige, fur das betreffende Praparat charakterist. 
Kuryen; ahnliehe Ergebnisse mit CCl4-Methylacetat oder Bzl.-Aceton. Durch Be
handlung mit Bzl.-Methylacetatgemischen steigender Methylacetatkonz. wurde ein 
acetonl. Celluloseacetat. in 5 Fraktionen zerlegt u. dereń Essigsauregeh., Viscositat u. F. 
bestnnmt. Der Essigsauregeh. der Fraktionen ist fast gleich, die Viscositat stark ver- 
schieden. (Journ. Soe. chem. Ind., Japan [Suppl.] 35. 249—53B. Juni 1932. Kioto, 
Inst. of Physical and Chemical Res.) K R U G E R .

I. Sakurada und M. Taniguchi, Losungskurre der Nitrocellulose. (Vgl. vorst. 
Ref.) Best. der Losbarkeit (%) yersehiedener Nitrocelluloscn in B e n z o l- A c e to n  in 
Abhangigkeit yom Acetongeh. (Mol-%) ergibt S-formige, fiir d a s  b e t r e f f e n d e  P r a p a r a t  
charakterist. Kuryen. Durch Erhitzen im Autoklayen wird Nitrocellulose uneinheitlicher;
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bei niedrigen Aeetonkonzz. ist sie nach dem Erhitzen leichter, bei hoheren Aceton- 
konzz. schwerer 1. ais vor dem Erhitzen. Nitrierte Ramio ist viel uneinheitlicher ais 
nitriertes Baumwollpapier. Die Losungskuryen in Aceton-Bzl. u. Methylacetat-Bzl. 
verlaufen parallel, lątztere liegt jedoch ca. 9 Mol-% hoher. Das Prod. aus dem Dipol- 
moment von Aceton oder Methylacetat u. derjenigen Aceton- bzw. Methylacetatkonz., 
bei der 50% in Lsg. gehen, ist ungefahr gleich. Durch Vergleich an Losungskurven 
in Fl.-Gemischen, dereń eino Komponento eine dipollosc Fl. ist (z. B. Bzl.), kann die 
Lósekraft der anderen FI. eindeutig u. quantitativ ermittelt werden. (Journ. Soc. chem. 
Ind., Japan [Suppl.] 35. 253—56 B. Juni 1932. Kioto.) K r u g e r .

Heinrich Pincass, Stickstofflialłige Kunstseide. Die in der Patentiiteratur nieder- 
gelegten Vorschliige sind besprochen. Die hohe Warmeleitfahigkeit der Kunstseiden 
wird auf den Mangel an N zuriickgefiihrt. (Seide 37. 238— 40. Juli 1932.) S u v e r n \

— , Die Konditionierung der Kunstseiden. In  Luft von 18—65% relatiyer Luft- 
feuchtigkeit haben Yiscosegespinste mit vollen Fasern 14,5%, solche mit hohlen Fasern 
17%. u. Acetatkunstseide 6%  Feuchtigkeit. Eine rationello u. direkte Konditionier- 
methode besteht darin, daB die Proben einem leichten Luftstrom von 18° u. 65% rela
tiyer Feuchtigkeit solange ausgesetzt werden, bis die Kunstseide ihre Feuchtigkeit auf- 
nehmen kann. Man erhalt so das Handelsgewicht ohne den Umweg iiber die Berechnung 
des Feuchtigkeitszuschlags. (Monatsschr. Textil-Ind. 47. 110. 1932.) SuY ERN .

Shin-ichiro Hase, Untersuchungen iiber das Spinnen ton Yiscoseseide. Der Yiscose- 
faden, der in dem H2S04-Na2S04-MgS04-ZnS04-Fiillbad nicht vollstandig koaguliert 
ist, hat nach dem Waschen u. Troeknen folgende Eigg.: er ist im allgemeinen alkal. 
gegen Phenolphthalein, entfarbt J-Lsg. (hauptsachlich ZnS, ferner anscheinend 
Na2S20 3 u. Na2S) u. enthalt ziemlich groBe Mengen Zn- u. Mg-Verbb. u. neben freiem 
S ziemlich viel gebundenen S. Der aus Na2S03-haltiger Yiscose nach dem Zentrifugen- 
verf. mit einem H2S04, Na2S04, ZnS04 u. Glucoso enthaltenden Fallbad gesponnene, 
unvollstandig koagulierte Faden enthalt vor dem Troeknen Na-Cellulosexanthogenat, 
Zn-Cellulosexanthogenat u. freien S; diese gehen beim Troeknen in Na2S, Na-Poly- 
sulfid, Na2S20 3 u. ZnS tiber. Der vollstandig koagulierte Faden enthalt sehr wenig 
J-Lsg. entfarbende Stoffe u. keine Zn-Yerb. Zn-Celluloscxanthogenat reagiert mit der 
aquivalenten Mengo J  unter Freiwerden von H J ; bei Behandlung mit wss. NaOH-, 
KOH- oder NH3-Lsgg. anscheinend Ersatz des Zn durch Na, K  oder NH3. Beschreibung 
einer Methode zur Best. des Grades der unvollstandigen Koagulation, indem der ge- 
waschene Faden in dest. \Y. gebracht, gegen Phenolphthalein neutralisiert wird u.
1. 0,1-n. J-Lsg. im t)berschuB zugesetzt u. nach einigem Stehen mit 0,1-n. Na2S20 3 
zurucktitriert wird (Gesamtmenge J  entfarbende Stoffe); 2. das Gcmisch mit 0,1-n. 
NaOH gegen Phenolphthalein neutralisiert wird (J-Lsg. entfarbende u. H J  freisetzende 
Stoffe); 3. konz. HC1 zugesetzt u. mit 0,1-n. K4Fe(CN)6 mit Uranylacetat ais Indicator 
titriert wird (Zn-Verb.). Die versehiedenen Ursachen der unvollstandigen Koagulation 
der Viscose beim Spinnen werden diskutiert. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.]
35. 218—20B. Juni 1932.) K r u g e r .

Aldo Marzot, Dic Fabrikalion des Linoleums. Geschichtliches. Vorgange bei 
der Trocknung des Leinols. Herst. des Linoleums. Schnellverff. Verschiedene Typen. 
Eigg. (Giom. Chim. ind. appl. 14. 297—300. Juni 1932.) K r u g e r .

Alfred Eisenstein, t/ber das Problem der Linoleumherstellung. Schilderung der 
Yorziige des Verf, des D. R. P. 369 194. (Osterr. Chemiker-Ztg. 35. 40—44. 1/3. 
1932.) S c h o n f e l d .

S. R. Trotman. Die Auffindung und Bestimmung geringer Meiallmengen in Teztil- 
małerialien. (Textile Colorist 54. 409—12. Amer. Dyestuff Reporter 21. 415—17. 
431. 433. 1932. — C. 1932. II. 946.) F r i e d e m a n n .

R. H. Doughty, C. O. Sehorg und P. K. Baird, Die rolumelrische Zummmen- 
selzung des Papiers. IV. Zusammensetzung des Luftanieils: ein verbesserter Appaj-at 
und rerbessertes Verfahren zur Bestimmung der Porositdt. (Ygl. auch C. 1932. I. 3010.) 
Die Porositat eines Papiers kann nach der Luftdurchlassigkeit beurteilt werden, nach 
der GróBe der Poren u. dem Anteil der Poren am Blattvolumen. Vff. zeigen, daB der 
Porenanteil nicht mit gentigender Genauigkeit mit Hilfe der Luftdurchlassigkeit ge- 
messen werden kann, da hier GróBe u. Art der Poren ein Unsicherheitselement herein- 
bringen. Sie haben daher ihren neuen App. u. ihr Verf. lediglieh auf Luftdurchlassigkeit 
u. „aquivalente PorengroBe“ beschrankt. Die Porositat ist vom angewandten Versuchs- 
dnick abhangig: namentlich bei Blattern mit geringem Geh. an Festsubstanz ist eine
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Beriieksichtigung des Druckcs unerlaBlich. (Paper Trade Journ. 94. Nr. 24. 31—33. 
16/6. 1932.) F r i e d e m a n n .

W. Brecht, Verfahren und Gerdte zur Glaltepriifung von Papierem. (Papiorfabrikant 
30. Verein d. Zellstoff- u.Papier-Chemiker u.-Ingenieure. 457—63.17/7. 1932.) F r i e d e .

Julius Bekk, Apparat zur Glattebestiminung von Papieroberflachen. (Vgl. hierzu
C. 1932. I. 3516.) (Paper Trade Journ. 94. Nr. 26. 41—42. 30/6. 1932.) H a m b u r g e r .

Julius Bekk, Papier und Drucktechnik. (Vgl. vorst. Ref.) Die neuarfcigen MeB- 
verff. zur Best. yon Glatte, Geschmeidigkeit, Saugfahigkeit, Papierstaubung, Emp- 
findlichkeit gegen Feuohtigkeitseinfliisse sowie zur Feststellung von harten Bestand- 
teilen an der Papieroberflache werden in ilirem Zusammenhang m it der Eigenart der 
einzelnen Druckyerff. yorgetragen. (Papierfabrikant 30. Verein der Zellstoff- u. Papier- 
Chemiker u. -Ingenieure 445— 48. Wehbl. Papierfabr. 63. 532—35. Zellstoff u. Papier 12. 
281—84. 1932.) H a m b u r g e r .

H. B. Dunnicliff und H. D. Suri, Die Phloroglucinmethode zur Beslimmung 
von Holzschliff im Papier. Vff. haben die alte Methode von C r o s s  u . B e v a n  (Papier- 
ztg. 32 [1907]. 4113. 4479) nachgepriift u. unter besonderer Beriieksichtigung indischer 
Temp.-Yerhaltnisse verbessert. Folgendc Arbeitsweise fiihrte zu bis l° /0 genauen 
Bcsultaten: Das im Soxhlet mit A. extrahierte Papier, dessen minerał. Bestandteile 
durch Veraschung gesondert bestimmt waren, wird in ciner yerschlossencn Flasche 
mit Phloroglucinlsg. iibergossen (50 ccm 0,5°/0ig. Lsg. auf 1 g Substanz) u. nach Um- 
schutteln 18 Stdn. in einem Thermostaten bei 35° belassen. Yon dieser Lsg. werden 
10 ccm abfiltriert, abgekiihlt, mit 20 ccm H C I- 1,06 yersetzt u. nach C r o s s  u . B e v a n  
mit Formaldehyd u. gewohnlichem Zeitungspapier ais Indicator titriert. Zur Kontrolle 
werden 10 ccm Phloroglucinlsg. blind titriert. (Analyst 57. 354—61. Juni 1932.) F r i e d e .

— , Analyse von Rohmaterialien. VI. Harzleim. (V. ygl. C. 1932 .1. 3362.) Unters. 
yon Harzleim auf Reinheit u. Farbę, Feuchtigkcit, fliichtige Bestandteile, Asche u. 
Gcsamtalkali, Gesamtharz, Casein, Ausgiebigkeit u. Alaunverbrauch. — Das erwahnte 
Casein kommt nur in Spezialsorten, z. B. in Bewoidleim, vor. (Paper-Maker 83. Transact. 
146—47. 1/4. 1932.) F r i e d e m a n n .

— , Analyse von Rohmaterialien. VII. Leim und Gelatine. (VI. vgl. yorst. Ref.) 
Man priift: Farbę u. Reinheit, Fcuchtigkeit, Asche, Fettgeh., saure oder alkal. Rk., 
Gesamtschwcfel u. Klebkraft bzw. Steifigkeit. (Paper-Maker 83. Transact. 178—79. 
2/5. 1932.) F r i e d e m a n n .

A. Braeutigam, Zur Bestimmung des Gewichles der Rohpappeneinlage mul des 
Gehaltes an Trdnkmasse in gesandeten Teerdachpappen. Vorschlage zum Probenehmen 
u. zur Erweiterung der Toleranzgrcnzen fiir Rohpappe in den Normen der DIN DYM 
von ± 5 %  auf 10—12%. (Teer u. Bitumen 30. 57—61. 10/2. 1932.) CONSOLATI.

John H. Skinkle, Die Beobachtung von Kunstseiden im polarisierten Lichl. 
(Amer. Dyestuff Reporter 21. 355. 6/6. 1932. — C. 1932. II. 472.) S u v e r n .

R. Manschke, Die mikroskopische Priifung von Seide und Kunstseide. (Vgl. 
G a r n e r , C. 1929. II. 1241.) Ais Befestigungsmittel wird Glyceringelatine empfohlen. 
Verschiedenc ąualitatiye Priifungcn werden angegeben. (Monatsschr. Textil-Ind. 47. 
119. 1932.) StiVERN.

— , Die Anwendung graphischer Darstellungen in der Kunstseideindustrie. Kurven- 
maCige Auswertung v. Messungen u. Analysen in einer Viscoseseidefabrik. Anleitungen 
zur Ausfiihrung solcher Kurven fiir die Mercerisation, die Reifung der Alkalicellulose 
u. der Viscose, die Pumpenfordcrung, den Spinndruck, die Aufwindung auf die Spulen 
u. die Titerkontrolle. Analyt. Methoden u. dic Vereinfachung ihrer Berechnung durch 
Anlage von Kurven fiir die Einstellung der Tauchlauge. (Rev. univ. Soies et Soies 
artif. 7. 11- 48 Seiten bis 599. 1932.) F r i e d e m a n n .

Zentaro Kawata, Physikalische Prufung von Viscoseseide. Festigkeit u. Delinung 
yon Viscoseseide wird mit dem Seligraph (Fadenpriifapp. mit Registrieryorr.) von 
K. H a g ih a r a  in Abhangigkeit von yerschiedenen Faktoren bestimmt. Die Form 
der Festigkeits-Dehnungskurye andert sich mit der Temp. u. Feuchtigkcit, aber die 
von der Kurve eingeschlossene Fliiche (von der Probe geleistete Arbeit) ist konstant. 
Streckspinnen bewirkt Zunahme der Festigkeit, aber Abnahmc der Dehnung u. der 
geleisteten Arbeit. Der EinfluB des Einlegens in H2S04-Lsgg. yerschiedener Konz. 
wird untersucht. Wenn das Entschwefelungsbad Na2S-Lsg. ist, nimmt dic Delinung 
zu, die Festigkeit bleibt fast unverandert u. die geleistete Arbeit nimmt etwas ab. (Journ. 
Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 35. 220—21B. Juni 1932.) K r u g e r .
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Ernst Stiassni, Brunn, Impragnieren vcm Teztilstoffen. Die Impragnierung wird 
an den Textilfasern, dem Gespinst u. dgl. yorgenommen, worauf erst das Gewebe her- 
gestellt wird. Zum Impragnieren ycrwendet man Ole u. Fettsauren in Verb. mit AI- 
Salzen. (Jugoslaw. P. 7644 vom 15/2. 1930, ausg. 1/2. 1931.) S c h o n f e l d .

Py-Lubro Co., Inc., iibert. von: Edwin D. Rattigan, Philadelphia, Packungs- 
material und Hersłellungsverfahren dazu. Eine Mischung yon 50% Zn-Staub mit Zylinder- 
ol u. Seife wird erhitzt u. 2—3 Wochen reifen gelassen, dann wird sie zum Tranken 
der Faserstoffe aus Seide, Asbest, Ju te o. dgl. benutzt. Die Packungen sind wider- 
standsfahig gegen h. W. u. Dampf. (A. P. 1838189 vom 20/6. 1928, ausg. 29/12.
1931.) B r a u n s .

N. Rella und Neffe, Wien, Verfahren zur Herstellung von feuer- und wasser-
bestdndigen Stoffen, dad. gek., daÓ ais Bindemittel ein Gemenge von Kalilauge, Kreide 
u. Wasserglas oder ahnlich wirkenden Stoffen verwendet wird. (Ung. P. 86 951 yom 
3/2. 1922, ausg. 1/5.1931. D. Prior. 19/9. 1916. Zus. zu Ung. P. 83 907.) G. K onig.

Ftablissements Gamma Soc. An., Frankreich, Herstellung von wasserigen stabilen 
Emulsionen zum Leimen von Textilstoffen. Harze, z. B. Kolophonium, werden unter 
Zusatz nichttrocknender Ole oder Fette, wie Talg, Paraffin, Japanwachs, Ceresin oder 
Mineralole, mit einer wss. Seifenlsg. emulgiert. (F. P. 726 515 vom 20/1. 1931, ausg. 
30/5.1932.) R i c h t e r .

Gesellschaft ftir Chemische Industrie in Basel, Basel, Prdparale fiir die Teztil- 
industrie, gek. durch einen Geh. an Schwarzlauge. Die Schwarzlauge wirkt ais Schulz- 
mittel fiir tier. Fasern gegen alkal. FIL, ais Egalisierungsmittel beim Farben m it Kiipen- 
farbstoffen, sie ist geeignet ais Hilfsstoff fiir die Herst. yon Priiparaten unl. Farbstoffe 
zum Farben von Acetatseide sowie fiir die Herst. von Farbstoffpraparaten yon Leuko- 
kupenfarbstoffen, die sonst beim Eindampfen oft sehr empfindlich sind. Wird dio 
Schwarzlauge (die Ablauge bei der Aufschliefiung des Holzes mit Natronlauge) zuerst 
mit Sauren neutralisiert u. dann eingedampft, so erhalt man Prodd., die ihro Wrkg. 
ais Schutzmittel nieht eingebuflt haben, aber nur noch sehr wenig hygroskop. sind. 
(Schwz. P. 148 451 yom 7/12. 1929, ausg. 1/10. 1931.) S c h m e d e s .

Standard Oil Co. (an Indiana Corp.), Whiting, V. St. A., Fettungsmittel fu r  
Textilfdden, insbesondere Kunstseidefdden, enthaltend minerał. Ol u. Emulsionsbildner, 
gek. durch einen Geh. an Olsaure, gegebenenfalls einem oxydationshindernden Stoff, 
wie beispielsweise fl-Naphthol, Diphenylamin u. dgl. (Oe.P.128 789 vom 10/11. 1928, 
ausg. 25/6. 1932.) E n g e r o f f .

Glanzstoff-Courtaulds G. m. b. H., Koln-Merheim, Behandlung von Kunst- 
seide mit Flussigkeiten. Dio auf Spulen gesponnene Kunstseide wird abgcspult u. die 
so erhaltenen Seidenwiekel in Form yon dicken Schiehten anf geeigneten Tragern den 
Nachbehandlungsbadern ausgesetzt. (E .P .368 350 vom 4/12. 1930, ausg. 31/3. 1932. 
Zus. zu E. P. 344 279; C. 1932. I. 2116.) E n g e r o f f .

British Celanese Ltd., London, Behandlung von aus organischen Celluloseestem 
bestehenden oder solche enthaltenden Textilien. Man unterwirft die Celluloseester, z. B. 
Cclluloseacetat, einer partiellen Yerseifung in mehreren Stufen unter Verwendung yon 
Alkalihydroxyd-, Alkalicarbonat-, Alkalisilicat- oder Alkalisulfid-Lsgg., dereń Alkalitat 
stufenweise abnimmt, wobei die erste Lsg. mindestens eino Alkalitat aufweisen soli, 
die einer l°/0ig. NaOH-Lsg. entspricht, u. wascht dann aus. Es gelingt auf diese 
Weise, die Temp.-Grenze beim Kalandrieren zu erhohen. Eine zur Durchfiihrung des 
Vorf. gceignete Vorr. wird besehrieben. (E. P. 369 586 vom 22/10. 1930, ausg. 21/4.
1932. A. Prior. 22/10. 1929.) B e i e r s d o r f .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Fibroin- 
losungen mittels Kupferozydammoniak. Man yerwendet eine Lsg., die nicht mehr ais
4 Molekuło NH3 auf 1 Mol Cu enthalt. Die Beliandiungsfl. wird auf einer unter 0° 
liegenden Temp., zweckmaBig auf 0—15°, gehalten. (E. PP. 366 963 vom 10/9. 1930, 
ausg. 10/3. 1932. 366 987 vom 10/9. 1930, ausg. 10/3. 1932. F. P. 719 938 yom 
10/7. 1931, ausg. 12/2. 1932. D. Prior. 12/8. 1930.) E n g e r o f f .

Verein Deutscher Holzstoff-Fabrikanten, Deutschland, Holzfaserstoff, erhalten 
aus rohem Holzschliff, der von dem feinen u. groben Fasermaterial u. yon Vcrunreini- 
gungen befreit worden ist, durch Trocknen in lockerer Form ohne Abpressen. Das 
Materiał dient zum Aufsaugen von Fil., ais Warmeisoliermaterial etc. (F. P. 724079 
vom 10/9. 1931, ausg. 21/4. 1932. D. Prior. 11/9. 1930.) M. F. M u l l e r .

Henry Dreyfus, London, Oewinnung von Cellulose aus Holz, Stroh u. ahnlichem 
Materiał durch Herauslosen der Cellulose in Form yon Cellulosexanthogenat oder von
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Kupferammoniakcelluloselsg., walirend Ligninstoffe u. ahnliche Stoffe ungel. bleibeu. 
Nach dem Abtrennen der Yerunreinigungen aus der Celluloselsg. durch Filtrieren oder 
Abschleudern wird die Ccllulose aus der Lsg. in bekannter Weise gewonnen, z. B. aus 
der Xanthogenatlsg. nach dem Reifen durch Zusatz von Sauren, C02 oder durch E r
hitzen. (E. P. 369 912 vom 24/9. 1930, ausg. 28/4. 1932.) M . F. Mu l l e r .

E. I. Du Pont de Nemours & Co., iibert. von: Roger W. Richardson und 
Clarence S. Shemian, Wilmington, Delaware, Gewinnung von Zellstoff insbesondere aus 
liarzhaltigen Hólzern fiir dic Herst. yon Papier, Nitrocellulose u. a. durch Verkochcn 
mit einer Lsg., die S 0 2, NH4H S03 u. Ca(HS03)2 enthalt, z. B. 2,8% S 02, 0,66% NH4 • 
IISOj u. 3,25% Ca(HS03)2. Die Temp. wird innerhalb der ersten 4 Stdn. auf 110°, 
wiihrend weiterer 4 Stdn. auf 140°, u. schlieBlich auf 143° gesteigert, u. dabei 3 Stdn. 
gehalten. Der Kocherinhalt wird abgeblasen u. in iiblicher Weise aufgearbeitet. (A. P. 
1851522 vom 13/4. 1931, ausg. 29/3. 1932.) M . F. M u l l e r .

Ligno-Cellulose Corp., New York, iibert. von: Raymond S. Hatch, East Orange, 
N. J., Herstellung von Sulfitzellstoff aus cellulosehaltigem Materiał durch Verkochen mit 
einer Lsg. yon Alkali- oder Erdalkalibisulfit, die noch freie S 02 enthalt. Die dabei ent- 
wickelten Dampfe u. Gase werden abgezogen u. durch Kiihlung kondensiert, einschlieC- 
lich der S 02, u. in den Kocher zuriickgeleitet. Dazu eine Abb. (A. P. 1 852 011 vom 
8/4. 1931, ausg. 5/4. 1932.) M . F. M u l l e r .

Paul Christian van der Willigen, Krommenie, Holland, Herstellung von wasser- 
dichtem Zellstoff, Papier oder Karton. Dem Zellstoffbrei etc. wird eine Emulsion aus 
einem oxydierten trocknenden Ol, z. B. gekochtem Leinól, u. aus Harz event. unter 
Zusatz von Fiillstoffen, Farbstoffen, Latex u. Bindemitteln, zugesetzt. In  einem Bei- 
spiel wird Kartonbrei im Hollander mit einer Emulsion aus 20 kg gekochtem Leinól,
5 kg Harz in 95 kg W. yerruhrt u. 10 kg Chinaclay u. 10 kg Oxydrot zugesetzt. (Holi. P. 
26 808 vom 16/5. 1929, ausg. 17/5. 1932.) ‘ M. F. M u l l e r .

Deutsche Gold- und Silber-Scheideanstalt vorm. Roessler, Frankfurt a. M. 
(Erfinder: Ludwig Gabel, Mainz), Verfahren zum Enłrinden von Holz zum Zwecke der 
ZeUstoffdbrikation durch Einweichen des Holzes sowie durch Abreiben und Wegschldmmen 
der Rinde, dad. gek., daB das Holz mit der Bindę in der Hackmaschine zu Spanen 
zerkleinert u. in diesem Zustande einem bas. EinweichungsprozeB u. dann einer Ab- 
reibung usw. unterworfen wird. (D. R. P. 553 334 KI. 55 a vom 23/4. 1929, ausg. 
24/6. 1932.) M . F. M u l l e r .

Brown Co., iibert. von: George A. Richter, Milton O. Schur und Royal 
H. Rasch, Berlin, Y. St. A., Verfahren zur Gewinnung non Cellulosefasem zur Her
stellung von Cellulosederiraten. Eine yon der Papiermaschine kommende Cellulosebahn 
wird zunachst der Lange nach in Streifen gesehnitten u. aufgerollt. Diese Rollen laufen 
auf einer zweiten Querschneidemaschinc ab, u. werden zu langlichen, auCerst schmalen 
Streifen zerschnitten, die sich fiir eine Veresterung besonders gut eignen. (A. P- 
1 826 825 yom 27/10. 1927, ausg. 13/10. 1931.) E n g e r o f f .

Hans Heinrich Schlubach, Hamburg, Abbau von liochpolymerisierten Kohlen- 
hydraten, wie Cellulose, Starkę, Baumwolle, Linters, Holz u. a., durch Bchandlung mit 
trockenem HCl-Gas unter Druck, z. B. bei 40 at. (E. P. 369 115 vom 17/7. 1931, 
ausg. 7/4. 1932. D. Prior. 17/7. 1930.) M. F. M u l l e r .

Holzhydrolyse Akt.-Ges., iibert. yon: Eduard Farber, Heidelberg, Verzuckerung 
von pflanzlichetn pentosanhalHgem Materiał. Zunachst wird der gróBere Teil der Pento- 
sane mit verd. HC1, z. B. 25—38%ig. HC1 u. dann mit starkerer HC1 von ca. 40% 
gel. Eyent. wird die Behandlung mehrmals wiederholt. Nach dem Entfernen der Pento- 
sanlsg. wird der Riickstand mit starker HC1 yerzuckert. (A. P. 1 851822 vom 25/6.
1930, ausg. 29/3. 1932. D. Prior. 21/5. 1929.) M . F. M u l l e r .

Hans Schlubach, Deutsehland, Verzuckerung von Cellulose, Starkę, Baumwolle, 
Stroh, Holz u. a. mittels trockner gasfórmiger HC1 unter Druck bei 20—30°. Zweck
maBig wird das Materiał mit einer HC1 behandelt, die mit einem trockenen, indifferenten 
Gas, wie Luft oder N„, yerd. worden ist. (F. P. 720 479 vom 15/7. 1931, ausg. 19/2. 
1932. D. Prior. 17/7.‘1930 u. 21/4. 1931). M . F. M u l l e r .

Holzhydrolyse A.-G., Heidelberg, Herstellung eines f  iir die Verarbeitung auf hoch- 
wertige Kohle geeignełen Ruckstandes bei der Verzuckerung von Holz durch Hydrolyse 
mit Sauren, dad. gek., daB das Holz der Hydrolyse in einem Zustand feiner Zer- 
stuckelung unterworfen wird, bei welchem die einzelnen Teilchen iiberwiegend die 
Form kurzer Stiibchen mit in der Stabchenlangsrichtung yerlaufenden Fasern be-
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sitzen. (Schwz. P. 152 596 vom 20/1. 1930, ausg. 2/5. 1932. D. Prior. 23/1.

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Verfahren zur Herstellung 
eines neuen Cellulosederivates, dad. gek., daB Cellulose mit Epichlorhydrin u. hierauf mit 
Pyridin  behandelt wird. Die Behandlung mit Epichlorhydrin wird in Ggw. eines 
Katalysators oder in Ggw. von Borsdure vorgenommen. (Schwz. P. 152480 vom 11/1.
1930, ausg. 16/4. 1932. Zus. zu Schwz P. 148 481; C. 1932. I. 3244.) E n g e r o f f .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Verfahren zur Her- 
stellung eines neuen Cellulosederivates, dad. gek., daB Cellulose mit Epichlorhydrin u. 
hierauf mit Ammoniak behandelt wird. (Schwz. P. 152 481 vom 11/1. 1930, ausg. 
16/4. 1932. Zus. zu Schwz. P. 148 481; C. 1932. I. 3244.) E n g e r o f f .

Brown Co., iibert. von: George A. Richter, Berlin, V. St. A., Herstellung von 
Cellulosexanłhogenat aus Papierbahnen. Cellulose beliebiger Herkunft wird in Fasern yon 
weniger ais 0,2 mm zerlegt, aufgeschwemmt u. in bekannter Weise zu einem endlosen 
Papierfilz geformt. Diese fortlaufende Papier- bzw. Cellulosebahn wird in Allcali- 
cellulose iibergefiihrt, indem man die Bahn durch ein NaOH-Bad fiihrt, abpreBt u. iiber 
melrrere, je nach Bedarf geheizte oder gekiihlte Walzen leitet. Daran schlieflt sich dic 
Zerkleinerung der Alkalicellulosebahn, der bekannto XanthogenierungsprozeB u. das 
Verdiinnen der Viscose. (A. P. 1 842 688 vom 26/5. 1927, ausg. 26/1. 1932.) E n g e r .

Permutit Co., iibert. von: Alfred Francis Mc Connell, New York, Reinigen von 
Viscose. Die konz. Yiscoselsg. wird dureh eine Schicht von Ca-haltigem, basenaus- 
tauschendem Silicat, insbesondere von Glauconit, filtriert u. in iiblicher Weise auf- 
gearbeitet. (A. P. 1852 466 vom 11/7. 1930, ausg. 5/4. 1932.) M. F. M u l l e r .

Jean-Jacq.ues Petit, Frankreich, Verjahren zur Verminderung der Yiscositat 
von kolloidalen Losungen, insbesondere von Cellulosederiw. fiir die Herst. yon LacJcen, 
Kunslleder, Kunslseide, piast. Massen u. dgl. u. von Harzen, Gummiestern, Kautschuk, 
Latex, Balata oder Guttapercha, dad. gek., daB die dickfliissigen Lsgg. mit Emul- 
gierungsmitteln in Form von echten kolloiden oder suspensoiden Lsgg. versetzt werden. 
Ais solche kommen in Betracht: Fett- oder Harzsiiuresalze, Turkischrotól, Salze der 
Ester von zweibas. aromat. Sauren u. hoheren Alkoholen, Verseifungsprodd. des Lanolins 
oder Saponins, Oxydationsprodd. des Vaselins, Paraffins, minerał., pflanzlicher oder 
tier. Wachse, Naphthensauren bzw. dereń Deriyy., Salze u. Sulfonierungsprodd. Die 
Emulgierungsmittel konnen auch durch Umsetzung mit der kolloidalen Lsg. gewonnen 
werden. Um ein Wiederausfallen zu yerhindern, gibt man Zucker, Gummi oder Leim 
zu. Das Verf. kann durch die bekannten MaBnahmen — Warme- u. Druckbchandlung, 
Einw. von Sauren, Basen u. Oxydationsmitteln — unterstutzt werden. (F. P. 686 880 
vom 12/3. 1929, ausg. 31/7. 1930.) E n g e r o f f .

Celanese Corp. of America, Delaware, iibert. yon: Camille Dreyfus, New York, 
und George Schneider, Cumberland, Herabsetzung der Yiscositat ton konzentrierten 
Celluloseesterldsungen. Die Ester werden in fester, suspendierter oder gel. Form mit 
H 20 2 u .  Fe-Salzen behandelt. — Z. B. wird die Acetylierung von Cellulose in einem 
Fe-Kessel yorgenommen, u. nachher wird H20 2 zugesetzt. Findet die Acetylierung in 
einem GefaB aus Cu, Porzellan oder Glas sta tt, so wird zu dem Acetylierungsgemisch 
H20 2 u . ein Fe-Salz, z . B. Fe-Acetat, zugegeben. (A. P. 1 851 665 vom 2/7. 1926, ausg. 
29/3. 1932.) M . F. M u l l e r .

Samuel Wild, Basel, Yerfahren zur Herstellung einer Spinnlosung aus Cellulose- 
acetał, dad. gek., daB man eine filtrierte niedrigprozentige Celluloseacetatlsg. durch Ab- 
destillieren eines Teils des Lósungsm. auf einen Geh. von mindestens 28% Cellulose- 
acetat konz. Beim Konzentrationsvorgang wird gleichzeitig eine Entfernung aller Luft 
aus der Lsg. bewirkt. Um eine Spinnlsg. zu erhalten, die beim Spinnen eine Seide 
mit yollem Querschnitt u. seidenahnlichem Glanz ergibt, der sich auch leicht entfernen 
laBt, wird die Lsg. wahrend des Konzentrationsyorganges homogenisiert u. ihr direkt 
nach der Konz. W. zugesetzt. (Schwz. P. 151926 yom 16/10. 1930, ausg. 1/4. 
1932.) E n g e r o f f .

British Celanese Ltd., London, William Ivan Taylor, Reginald Henry Par
kinson und Robert Pierce Roberts, Spondon, Herstellung von Kunstseide. Auf die 
Abzugswalze laBt man, um ein gleichmaBiges Spinnen, insbesondere bei hoher Ge- 
schwindigkeit zu ermóglichen, einen Bremshebel einwirken u. yersieht ihre Achse mit 
federnden Bremsklappen. (E. P. 368 341 vom 4/12. 1930, ausg. 31/3.1932.) ENGEROFF.

Courtaulds Ltd., London, und Claude Diamond, Leamington, Herstellung von 
Kunstseide nach dem Trockenspinnyerf. Der der Spinnrichtung entgegengerichtete

1929.) D r e w s .
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Gasstrom wird in Hohe oder obcrlialb der Spinndiise abgesaugt, nachdem er zuvor 
durch ein feststehendes Richtblech innerhalb der Spinnzelle gezwungen wird, hori- 
zontal oder schriig an der Spinndiise vorbeizustreichen. (E. P. 368 022 vom 2/2. 1931, 
ausg. 24/3. 1932.) E n g e r o f f .

British Celanese Ltd., London, Herstellung vm  Kunstseide. Man verspinnt eine
Celluloseester- oder -atherlsg. nach dem Trockenspinnverf., die einen Zusatz von je
2—20% eines zwei- oder mehrbas. Alkohols bzw. dessen Ester oder Ather, z. B. Atliylen- 
glykol, Diathylenglykol oder Glyeerin u. einer oligen Substanz, wie z. B. Glyeeride 
hóherer Fettsauren (01iven-, Ricinus-, KokosnuBoI) bzw. freie Fettsauren oder Mineralóle 
(Kerosen, PAe., Petroleum, Lcuehtól) entlialt. Aus dieser Spinnlsg. lassen sich Faden 
mit einem Titer von weniger ais 1,5 den. ausziehen; der Alkohol kann nach Belieben 
wieder ausgewaschen werden. (E.P. 367 896 vom 27/11. 1930, ausg. 24/3. 1932. 
A. Prior. 27/11. 1929.) E n g e r o f f .

Chemische Fabrik von Heyden Akt.-Ges., Deutsehland, Folien aus Cellulose- 
derivaten, die Pigmente, Farbstoffe, Metallpulver enthalten, insbesondere ais Mundstuck- 
belag fiir die Zigarettenindustrie. Man beseitigt die Schwierigkeiten, die sich beim 
Verkleben der Blattmetallersatzfolien mit dem Zigarettenpapier ergeben, in der Weise, 
daB man derartige Cellulosederivatfolien vor dem Verkleben mit schwach verseifend 
wirkenden Mitteln vorbehandelt. (F. P. 721359 vom 14/8. 1931, ausg. 2/3. 1932. 
D. Prior. 15/9. 1930.) E n g e r o f f .

Chemische Fabrik von Heyden Akt.-Ges., Radebeul-Dresden, Zigarełtenmund- 
stiickbelag, bestehend aus einem Hautchen eines gefarbten Celluloseesters, das ein- oder 
zweiseitig mit einem Verseifungsmittel behandelt worden ist, z. B. mit KH3, NaOH oder 
Na2C03, wie 5%ig. KOH. Das so yorbehandelte u. m it Farbstoff, Pigment oder Metall- 
pulyer gefarbte Cclluloseestcrhautchen wird in iiblicher Weise auf das Papier geklebt, 
z. B. mit Starkeldeister, u. besitzt dabei eine groBe Haftfestigkeit. (E. P. 370 807 vom 
4/9. 1931, ausg. 5/5. 1932. D. Prior. 15/9. 1930.) M. F. M u l l e r .

S. Klausner, Wien, Herstellung von durchsichtigen und abwaschbaren Spiel- 
karten aus Celluloid in Form von diiimen Blattchen unter Verwendung eines 
Fiillmittelgemisches aus ZinkweiB, Lithopone oder anderen weiBen Mineralfarben. 
(Belg. P. 357 481 vom 18/1. 1929, Auszug veroff. 19/7. 1929. D. Prior. 18/1.
1928.) M . F. M u l l e r .

E. I. du Pont de Nemours and Co., V. St. A., Verfahren zur Herstellung von 
Kunstlcder. Man Yersieht ein mit einer uiwulkanisiertcn Kautschukschicht iiberzogenes 
Gewebe zunachst mit einem Ollackanstrich u. dann mit einem Harzasphaltlackanstrich 
u. trocknet bei erhóhten Tempp. so lange, bis der Kautschuk yollkommen vulkanisiert 
u. der Asphalt vollig getrocknet ist. Z. B. verwendet man einen Ollack folgender Zus.: 
RuB: 2,5 Gewichtsteile, Leinolfirnis +  Siccatiy: 45,0 Gewichtsteile u. Terpentinersatz: 
52,5 Gewichtsteile. Der Harzaspbaltlack wird z. B. durch Erhitzen von 100 Gewichts- 
teilen Petroleumasphalt auf 260", Zusatz von 100 Gewichtsteilen Solventnaphtha u. 
Riihren bis zur Auflosung des Asphalts hergestellt. Hierauf werden 40 Gewichtsteile 
einer 50%ig. Lsg. eines aus 14,11 Gewichtsteilen Glyeerin, 16,88 Gewichtsteilen Phthal- 
siiureanhydrid u. 69,01 Gewichtsteilen Leinólfettsaure hergestellten Kunstharzes in 
Solventnaphtha u. 0,65 Gewichtsteilen einer Co-Siccativlsg. m it 1,45% Co zugesetzt. — 
Das so hergesteUte Kunstleder zeichnet sich durch besonderen Glanz u. Dauerhaftig- 
keit aus u. findet in der Automobilindustrie Verwendung. (F. P. 721014 vom 3/8.
1931, ausg. 26/2. 1932. — A. Prior. 28/8. 1930.) , S e i z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Ernst Becker 
und Karl Letters, Dtineberg), Verfahren zum Wiederbrauchbarmachen erschopfter 
Zinkchloridlaugen fiir die Vulkanfiberherstellung, dad. gek., daB das in den erschópften 
Laugen enthaltene Calciumchlorid gleichzeitig mit eventucll suspendierten organ, oder 
anorgan. Verunreinigungen (Cellulose u. ihre Abbauprodd., Eiscnoxyde) mit Zink- 
sulfat, zweekmiiBig vor oder m it dem Eindampfen ganz oder teilweise ais CaSO, ausgefallt 
u. die gegebenenfalls von dem ausgeschiedenen S 04 befreite Lauge eingedampft wird. 
(D. R. P. 544 931 KI. 39b vom 10/11. 1928, ausg. 24/2. 1932.) E n g e r o f f .

Lieferbedingungen und P ru !veriah ren  lu r  M ilchsaure-K asein  <als R oh sto ff fiir technische 
Z w ecke). N r. 093 B  d . L is tę  d . ReichsausschuB  f. L ieferbed ingungen  <RAL> beim  
R e ich sk u ra to riu m  f. W irtsch a ftlich k e it <R K W >. B erlin : B eu th-V erl. in  K onim . 1932. 
(19 S.) k l. 8° n n . M. — .60.
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XIX. Brennstoffe; Teerdestillation; Beleuchtung; Heizung.
F. S. Sinnatt, Einige Fragen der Brennstofforschung. Ubersicht iiber einige 

Probleme, die von der F u e l  R e s e a r c h  STATION bearbeitet werden: Tieftemp.- 
Verkokung, Staubfeuerung, Teerhydrierung. Mitteilung von Vers.-Ergebnissen. (Pro- 
eeed. Int. Conf. bitum. Coal 1. 631—51. 1931. Greenwich.) S c h t t s t e r .

L. H. Sensicle, Einige neuere Enlwicklungen der periodisch arbeilenden Vertikal- 
kammern. Besehreibung verschiedener Systeme; Mitteilung von Betriebsergebnissen. 
Restlose Vergasung in Vertikalkammern. (Proceed. Int. Conf. bitum. Coal 1. 715—55.
1931. London.) , SCHUSTER.

M. Barash und T. A. Tomlinson, Dampfen in kcmtinuierlichen Vertikalrelorten.
Inlialtlieh ident. m it der C. 1932.1. 1972 ref. Arbeit. (Proceed. In t. Conf. bitum. Coal 1.
695—714. 1931. Manchester.) ScHUSTER.

Harald Nielsen, Kohlendestillation in innenbeheizlen Drehreiorłen. (Gas Journ. 198. 
270—74. Petroleum Times 27. 465—66. 495—97. 1932. — C. 1932.1. 3246.) B e n t h i n .

Josef Gwosdz, Die restlose Vergasung der Kohle. Nach Besprechung des Ein- 
flusses yon KorngróBe, Asche (Menge u. F.), Reaktionsfahigkeit, Bitumengeh., u. 
Backfahigkeit auf das Verh. im Generator werden die neueren Verff. zur restlosen 
Yergasung yon Kohle besekrieben. (Proceed. Int. Conf. bitum. Coal 1. 809—39. 1931. 
Berlin-Charlottenburg.) SCHUSTER.

H. G. Grimm, Die Vergasung feinkomiger Kohle im Winklergeneratcr. Darst. 
der Grundlagen des Vergasungsverf. Entw. der Bauarten. Betricbscrgebnisse. (Proceed. 
Int. Conf. bitum. Coal 1. 874—92. 1931. Ludwigshafen a. Rhein.) SCHUSTER.

F. Puening, Beitrag zur Technik der Tieflemperaiurverkokung. Besehreibung 
von Ofen mit beweglichen Wanden u. yon Systcmen zur Erzeugung von Halbkoka 
fiir Kesselfeuerungen. (Proceed. Int. Conf. bitum. Coal 1. 458—94. 1931. Pitts- 
burgh.) SCHTTSTER.

Philip C. Pope, Der gegenwdrtige Stand und die Zukunftsaussichten der Tief- 
temperalurverkokung von Kohle in Grofibrilannien. (Proceed. Int. Conf. bitum. Coal 1. 
299—314. 1931. London.) ScHUSTER.

R. V. Wheeler, Tieftemperatun-erkokung nach Salerni. (Proceed. Int. Conf. 
bitum. Coal 1. 371—90. 1931. Sheffield. — C. 1932. I. 1318.) SCHUSTER.

Ch. Ab-der-Halden, Kontinuierliche Tieftemperaturenlgasung in einem rotierenden 
Herdofen. (Proceed. Int. Conf. bitum. Coal 1. 352—68. 1931. Nancy. — C. 1932. I. 
3246.) SCHUSTER.

J. H. Scholtz und R. V. Wheeler, Spulgasschwelung bituminoser Kohle. Be- 
schreibung von App. zur Spulgasschwelung von 100 g- u. 7,25 kg-Beschickungcn. 
Mitteilung yon Vers.-Ergebnissen ohne Spiilgas u. im Strom yon iiberhitztem W.-Dampf,

, von C02, N2, CH4. Erhohung der Olausbeute u. in geringerem MaB der Gasmenge 
durch Spulgasanwendung. Keine merkbare Beeinflussung der Koksąualitat. (Proceed. 
Int. Conf. bitum. Coal 1. 391—405. 1931. Sheffield.) ScHUSTER.

A. Crawford, F. A. Williams, J. G. King und F. S. Sinnatt, Die Einmirkung 
von Wassersloff auf Kohle. I. Vff. untersuchen den EinfluB von Wasserstoff unter 
Druck auf Kohlen yerschiedenen Ursprungs sowie auf Holz. In Temp.-Bereichen, in 
denen eine merkliche Spaltung u. Hydrierung der Kohle noch nicht stattfindet, erleidet 
sie Veranderungen, die yor allcm in einer erhohten Backfahigkeit des Kokses zum 
Ausdruck kommen. Bei Behandlung m it 100 atu H2 bei einer Temp. yon 370° liefert 
z. B. eine „Arlcy“-Kohle ein Prod., das offensichtlich einen piast. Zustand durch- 
laufen hat. Das Prod. ist homogen u. hat eine glanzende Oberflache. Es sind nur 
Spuren H„0 entstanden. Weniger ais l°/o ^2 sind aufgenommen worden. Mit stei- 
gender Temp. werden die Endprodd. plastischer. Der Koks wird stiirker backend u. 
blaht schlieBlich stark. Auf Grund yon Elementaranalysen der erhaltenen Prodd. 
sowie yon Extraktionsverss. mit yerschiedenen Losungsmm. stellen Vff. fest, daB unter
halb der Tempp., innerhalb derer die Spaltung u. Hydrierung der Kohlen einsetzt, 
niedrig schm., nur wenig hydrierte Prodd. entstehen. Diese durehdringen die Kohle u. 
liefern eine piast. M. Beim Verkoken entsteht daraus ein backender bzw. blahender 
Koks, so daB auch eine nicht backfiihige Kohle durch Einw. yon Wasserstoff in back- 
fahige Kohle umgewandelt werden kann. (Dep. scient. ind. Res. Fuel Res. Techn. 
Paper Nr. 29. 37 Seiten. 1931.) W lNNACKER.

R. Franęois, Herstellungsverfahren von Teeren fu r  die Stahlerzeugung. App. u.
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Anweisungen fiir die Erzeugung von Teeren, dio fiir die Auskleidung von Konvertoren 
u. Martinsofen Verwcndung finden. (Chim. et Ind. 27. 780—84. April 1932.) H osC H .

F. Munk, Zusalze zu Rohłeer. Bespreehung der Eigg. u. der analyt. Erkennungs-
móglichkeit von mit Cumaronharz versetzten Teeren u. des Zusatzes von Rohanthracen. 
(Allg. Ol- u. Fett-Ztg. 29. 353—55. Juni 1932.) S c h o n f e l d .

W. E. Cone, Strafienteer. Histor. Uberblick uber die Verwendung von Stein- 
kohlenteer im StraBenbau. (Gas Journ. 198. 148—50. 20/4. 1932.) HosCH.

H. Mallison, Chemie und Physik des Strapenteers. Ubersicht uber die yersehie- 
denen Arten des StraBenteers, seine physikal. u. chem. Eigg. u. einige Methoden zu 
dereń Best. (Proceed. Int. Conf. bitum. Coal 1. 947—65.1931. Berlin.) SCHUSTER.

W. E. Cone, Neue Enlwicklungen beim Gcbrauch von Teer fu r  Slrafleiibauzwecke. 
(Gas Journ. 197. 679—80. Journ. Soc. Chem. Ind. 51. 485—87. 1932.) H o s c h .

— , Pheno Igeieinnung nach neueren Verfahren. Kurze Bespreehung der Entwicklung. 
Beschreibung der Phenolherst. aus Teer u. aus Bzl. Yerwendungsarten. (Chem. Age 26. 
562. 18/6. 1932.) H e l l r i e g e l .

C. M. Cawley, Die Reaktionen von Phenol mit Wassersloff bei hohen Drucken. 
Bespreehung der Vorliteratur. Unters. des Einflusses des Misehungsverhaltnisses 
Phenol: Wasserstoff, der Temp. u. der Erhitzungszeit auf dieUmsetzungen bei 100 at 
H2-Anfangsdruck in einer 2-Literbombe nach B e r g i u s .  Mittels eines Ammonium- 
molybdat-Holzkohlekatalysators konnte Phenol bei 450° vollstandig desoxydiert u. 
teilweise zu Cyclohexan umgewandelt werden. (Fuel 11. 217—21. Juni 1932.) SCHUSTER.

G. L. Juchnowski und 1.1. Ssorokin, Hydrierung der Phenole. Vff. untersuchten
die Hydrierungen von reinem u. techn. Phenol u. Kresol u. die Einw. von hohen Tempp. 
u. H2-Drucken auf Phenole. Zur Analyse des Hezalins wird die Best. der Hydroxyl- 
zahl nach V e r le y  u. B o ls in g  in folgender Modifikation empfohlen. Das Prod. 
(1—1,5 g) wird mit einem Gemisch von 12 ccm Acetanhydrid u. 88 ccm Pyridin 
zum Kp. erhitzt u. die Essigsaure titriert. Silicagel, Aktivkohle, Fe u. Fe-Oxyd waren ais 
Katalysatoren der Phenolhydrierung unbrauchbar. Gute Wrkg. zeigte Ni-Kieselgur. 
Die Hydrierung des reinen Phenols beginnt bei 120—130° u. erreicht ein Maximum 
bei 170—180°. Bei 3 a t ist der Hydrierungsverlauf sehr langsam, er nimmt aber mit 
dem H2-Druck rasch zu. Das erhaltene Hexalin hatte den Kp. 159—160°, F . 17—18°; 
das Hydrierungsprod. enthielt 98,7% Hexalin. Acełat, Kp. 173°. Analog verhalten 
sich bei der Hydrierung reines o-, m- u. p-Kresol. Sehr giinstig ist die Anwendung 
eines auf Kieselgur niedergeschlagenen, aus Co, N i  u. kleinen Mengen Cu bestehenden 
Katalysators (35 Tle. NiS04, 35 Tle. CoS04, 6 Tle. CuS04, 35 Tle. Kieselgur). Die 
Hydrierung von techn. Phenol verlauft auBerst schwierig, infolge seines S-G!eh. Durch 
Behandeln mit CuO, Fe u. Aktivkohle konnte der S-Geh. des Phenols nur wenig herab- 
gesetzt werden. — Reines Phenol wurde der Berginisierung bei hohen Tempp. u. Drucken 
unterworfen. Die Einw. des H2 beginnt erst bei 450—480°; eine merkliche H2-Addition 
findet erst bei 490—520° sta tt. Das Berginisierungsprod. besteht aus Bzl. u. Bzl.- 
Homologen (vgl. K l i n g ,  F l o r e n t i n ,  C. 1927. U . 74). Hexalin yerwandelt sich bei 
der Hochdruekhydrierung in H 2 u. gasfórmige Methan-KW-stoffe. (Ukrain, ehem. 
Journ. [ukrain.: Ukraiński chemitsehni Shurnal] 6. Wiss.-techn. Teil. 159—74. 
1932.) SCHÓNFELD.

L. V. Redman, Synthełische Harze aus Kohlenteererzeugnissen. Ubersicht iiber 
die Kunstharze aus Phenolen. (Proceed. Int. Conf. bitum. Coal 1. 941—46. 1931. 
Bloomfield, New Jersey.) SCHUSTER.

Rettenmaier, Neues aus der Gasaufbereitung mit TiefkiUdung, Turmreinigung 
und Schicefelextraktion. (Vgl. L e n z e  u .  B o r c h a r d t ,  C. 1931. II. 662, u. L e n z e  u .  

R e t t e n m a i e r ,  C. 1932. I. 2661.) Reinigung des Gases der TH Y SSEN schen Ferngas- 
werke in Hamborn u. Alsdorf durch Tiefkiihlung bis auf einen Teer- u. Schmutzgeh. 
von 0,001—0,002 g/ebm. Mitteilung von vergleichenden Betriebsergebnissen uber den 
Verlauf der H aS-Entfernung mit Reinigungsmasse in Turm- u. in Kastenreinigem ein- 
sehlieBlich der Regeneration. Extraktion des S aus der ausgebrauchten M. mit CS2. 
(Gas- u. Wasserfaeh 75. 541—48. 2/7. 1932. Hamborn.) ScHTTSTER.

H. E. Watts, Gasezplosimien. EinfluB der Explosionsgrenzen. (Munie. Engin.
Sanit. Rec. munic. Motor 89. 534—35. 12/5. 1932. London.) SCHUSTER.

D. J. Demorest, Benzólgemnnung und -deslillation. (Ygl. C. 1932. II- 318. 
1257.) Bldg. der aromat. KW-stoffe bei der Entgasung von festen Brennstoffen. 
Bzl.-Wasche u. ihre physikochem. Grundlagen. Dest. u. Reinigung des im Waschol
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absorbierten Rohbzl. (Fuels and Furnaces 1 0 . 265—68. 335—36. 340. Mai 1932. 
Ohio.) _ SCHUSTER.

Georges Coret, Ober den Versuch der Aufstellung einer mathematischen Theorie 
der Gleićhgewichts- und thermischen Austauscherscheinungen zwischen Fliissigkeiten und 
ihre Anwendung auf die Benzolausicaschung aus Oas. (Journ. Usines Gaz 5 6 . 241—52. 
5/6. 1932. Paris.) SCHUSTER.

W. F. Faber, Umgewandeltes Butan zur Notversorgung und zum Ausgleich von 
Belastungsschwankungen mit Gas. Beschreibung des Verf. von D a y i s . Butan oder irgend 
ein andcrcs hochwertiges KW-stoffgas wird katalyt. in einer Wassergasanlage ge- 
spalten, worauf man den auf dem Katalysator abgeschiedenen Kohlenstoff zum Teil 
vorbrennt u. den Rest mit W.-Dampf in Wassergas umsetzt. Jo nach dem gewiinsehten 
Heizwert des Endgases werden die Gase der 1. u. 3. Stufe oder aller drei Stufen mit- 
einander vermischt. (Gas Age-Record 6 9 . 759—60. 18/6. 1932.) SCHUSTER.

J. A. Guyer, O. M. Setrum und W. F. Huppke, Ein katalytisches Verfahren zur 
Herstellung von Gas aus Kohlenwasserstoffen. Beschreibung des Hyeo-Gasvcrf., das 
auf der Umsetzung von Butan, Erdgas oder anderen KW-stoffen m it W.-Dampf 
(Wassergasrk.) beruht. (Gas Age-Record 6 9 . 683—86. 700—701. 4/6. 1932.) SCHUSTER.

N. E. Rambush, Neue Wassergasgeneratoren in Englajid. Beschreibung von 
GroBanlagen; Mitteilung von Betriebsergebnisscn. (Proceed. Int. Conf. bitum. Coal 1. 
840—65. 1931. Stockton-on-Tees, England.) SCHUSTER.

A. Thau, Herstellung von Wassergas aus Brennstaub nach dem Verfahren von
O. Heller. (Vgl. C. 1 9 3 1 . U . 358.) Beschreibung des Verf. Mitteilung yon Betriebs-
ergebnissen an einer techn. Vers.-Anlage in Berlin-Tegel. (Proceed. Int. Conf. bitum. 
Coal 1. 788—808. 1931. Berlin-Grunewald.) SCHUSTER.

Alfred Johnson, Das Olgasverfahren mit feuerfester Spaltschicht. Beschreibung 
des Verf., das mit einem Generator arbeitet, der mit einer Schicht von kómigem, 
feuerfestem Materiał ausgestattet ist, an dem schwere Ole in der Hitze gespalten 
werden u. dabei so viel Kohlenstoff auf der Oberflache des Spaltmaterials ablagern, 
daB die im intermittierenden Betrieb folgende Verbrennung des abgeschiedenen Kohlen- 
stoffs hinreichendc Warmemengen bringt, um den Warmebedarf der nachsten Spa.lt- 
periode zu decken. Anwendungsmóglichkeiten des Verf. (Gas Age-Record 6 9 . 737—41. 
748. 18/6. 1932. New York.) SCHUSTER.

Carlo Padovani, Chemische Yerwendung des Methans. Ergebnisse der therm. 
Spaltung von Methan zwischen 1000 u. 1300° bei gewohnlichem Druck u. ohne An
wendung von Katalysatoren zweeks Erzeugung yon RuB, leichten, fl. KW-stoffen u. 
Wasserstoff. (Proceed. Int. Conf. bitum. Coal 1. 910—27. 1931. Mailand.) S c h u s t e k ,

E. Belani, Olschiefer. Beschreibung einer Schwelanlage in Kohtla; Olschiefer- 
gewinnung in Deutscliland, Schottland, Estland u. Osterreich. (Warme 55. 467—68- 
2/7. 1932. Villach.) SCHUSTER.

Harry Hey, Ol aus Schiefer. (E in  allgemeiner Uberblick.) Die Olschieferlager der 
Welt werden nach Machtigkeit u. Abbauwiirdigkeit gepriift, die bestehenden Industrien 
aufgezahlt u. ihre Arbeitsweisen besprochen. Vf. stellt Betrachtungen iiber die ver- 
schiedenen Schwelsysteme u. Raffinationsmethoden an, die aber fiir jeden Erdteil u. 
jedes Land andere Bedeutung haben, jo nach weiterem Vork. yon Ol oder Kohle. 
(Soc. chem. Ind. Victoria (Proceed.) 3 1 . 603—29. 1931.) K. O. MULLER.

G. L. Stadników, „Mumifiziertes“ Lignin. Eingebettet in Schiefer unbekannter 
Herkunft wurden wohlerhaltene Ligninbiindel ehemaliger Pflanzenstengel gefunden. 
Cellulose war yollig verschwimden. (Brennstoff-Chem. 1 3 . 247. 1/7. 1932. Mos- 
kau.) B e n t h i x .

R. Potonie, Neues zur Erdolentslehung. Volkenroda. Muttergesteine des Erdóls. 
Reine Erdollinsen. (N a tu rw is s . 2 0 . 279—82. 15/4. 1932.) N a p h t a l i .

Hermann Schróder, Die Entioicklung der deutschen Erdolindustrie. (Umschau
3 6 . 464—66. 11/6. 1932.) N a p h t a l i .

Richard KiBling, Chemisch-technische Fortschritte und wissenschaftliche For- 
schungen auf dem Gebiete der Erdolindustrie im Jahre 1931. An Hand einer reichhaltigen 
Literatur- u. Patentiibersicht gibt Yf. einen Fortschrittsbericht uber alle Zweige der 
Erdolindustrie. (Teer u. Bitumen 30. 257—62. 10./7. 1932.) K. O. M u l l e r .

Heinrich Łowy, Uber den elektrischen Nachweis von Erdol. (Vorl. Mitt.) Vf. be- 
schreibt seine elektrodynam. Methode zum Nachweis von Erdol u. gibt Fehler- u. 
Storungsquelłen an. Yergleiche mit den alten physikal. u. elektr. Stromlinien u. Po-
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tentialmethodon, die Erdol nur indirekt naehweisen konnten, zeigen den prinzipiellen 
Unterschied gegeniiber der neuen Methode. (Kali 2 6 . 174—75.15/7. 1932.) K. O. Mu.

H. C. Eddy, Eleklrische Behandlung von Emulsionen. Beschreibung einer Be- 
triebsanlage der P e t r o l e u m  R e c t i f y i n g  C o ., in der wasserhaltige Emulsionen 
kontinuierlich mit hochgespanntem Weehselstrom yon 5 bis 10000 V. pro ineh. ge- 
brochen werden. Arbeitsweise u. Bild im Original. (Petroleum World 29. Nr. 4. 
47—48. April 1932.) K. O. M u l l e r .

R. Nishikawa, Neuzeiłliche Enlwicklung des Crackens von Erdol. Fortschritts- 
bericht iiber die Entw. der Crackindustrie in Japan. Vf. stellt die einzelnen Craekverff. 
(D u b b s , C r o s s , J e n k i n s ) yergleiehsweise gegeniiber u. bespricht die Vorteile u. 
Ausbeuten einer jeden Anlage unter Beriicksichtigung der physikal. u. chem. Eigg. 
der anfallenden Prodd. (Journ. Fuel Soc. Japan 11. 65—68. Juni 1932.) K. O. Mu.

Th. D. Ionescu, Uber die chemische Zusammensetzung der Crackprodukle aus 
rumdnischem Masut. Die Analyse der erhaltenen Leichtolfraktionen laBt sich vor- 
teilhaft nach der Methode von D a n a i l a  ausfuhren. Vf. bespricht dio auftretenden 
Fehlerąuellen, da die Sauerstoff-, Schwefel- u. Stiekstoffyerbb., die bei der Crackung 
auftreten, beriicksichtigt werden miissen. Die Analysenzahlen von straight-run-Bzn. u. 
der entsprechenden Crackfraktion werden gegcniibergestellt u. es wird gefunden, daB 
Olefine u. Aromaten im Crackbenzin stark angereichert sind u. im %-Gch. zwischen 
dem straight-run-Bzn. der Rohole u. dem leichter Neutralole aus rumiin. Braunkohlc 
stehen. (Bulet. Chim. pura aplicata, Bukarest 33. 37—43. 1931.) K. O. M u l l e r .

P. M. Edmond Schmłtz, Der neuzeitliche Raffineriebetrieb. Aus Siclierheits- 
griinden erachtet Yf. es fiir notwendig, daB die Anwesenheit von 0 2 oder Luft in den 
Raffinerie- oder Tankgasen yermieden wird. Er bespricht eine Stabilisierungs- u. 
Bzn.-Riickgewinnungsanlage, bei der ein inakt. Gasgemisch ais Nebenprod. der Sta- 
bilisierung erhalten wird u. bei der durch standige Wiederyerwendungdieses Gasgemisches 
die Sicherheit des Raffineriebetriebes gewahrleistet wird. (Petroleum 28. Nr. 26.

Andre Graetz, Dic modemen Methoden der chemischen Raffinalion des Erdóls. 
Vf. bespricht eingehend die Wirkungsweisen der yerschiedenen Raffinationsyorgangc u. 
Raflinationsmittel u. stellt tabellar. den zu raffinierenden Erdólfraktionen, mit ihrer 
Zus. u. den in ihnen enthaltenen u. zu entfernenden Verunreinigungen, die fiir jede 
einzelne Fraktion am geeignetsten erseheinende Raffinationsmethode gegeniiber. 
(Technique mod. 24 . 417—21. 1/7. 1932.) K. O. M u l l e r .

F. R. Moser, Uber eine Verbesserung bei der Schwefelsaureraffimtion von Crack- 
benzin. Bei der Behandlung von Crackbenzmen mit H2S 04 treten Additionsprodd. 
yon Olefineu an die Saure auf unter Bldg. yon Dialkylsulfaten. Monoalkylsulfate, 
die sich ebenfalls bilden, sind wasserloslich u. werden bei der der Sauerung folgenden 
Wasche entfernt, wahrend die Dialkylsulfatc nur unter Druck mittels einer wss., 20%ig- 
NaOH-Lsg. yerseift werden kónnen. Vf. besehreibt ein Verf., bei dem diese Verseifung 
kontinuierlich zusammen mit der Redest. gekuppelt ist. Die Vorteile der quantitativen 
Verseifung der schwefelsauren Ester in gesiiuerter Druckdest. erblickt Yf. im Weg- 
fallen der Korrosion in der Dest.-Apparatur sowie in der besseren Farbę, dem ge- 
ringeren Gumgeh. u. sufien Doctortest der anfallenden Benzine. (Petroleum 28 . Nr. 26.

Wm. Mendius, Wirksames gesćhlossenes System fu r  die Ableilung schiuefelhaltiger 
Raffineriegase. Zur Ableitung der mercaptanhaltigen, bei Aufbereitung der alkal. 
Laugen entstehenden Gase werden diese mit Dampf oder Naturgas aus dem App. ge- 
spiilt u. in einem geschlossenen System durch Abkiihlung yon dem Kondenswasser 
befreit, dessen geringe Menge ohne Scliaden im Abwasserkanal fortgefiihrt wird. Der 
Rest des Gases wird yerbrannt. (National Petroleum News 24 . Nr. 23. 42. 8/6. 
1932.) NAPHTALI.

J. B. Rather, Eine einfache Vorrichtung beseitigt die Schtcefeldioxydplage. Yf. 
besehreibt eine Abiinderung der Saureschlammaufarbeitung derart, daB im Gegensatz 
zu der bisherigen Arbeitsweise nicht erst die ganze, wahrend eines Tages anfallende, 
Saureteermenge mit W. yersetzt u. m it Luft geblasen wird, wobei groBe Mengen S02 
entstehen, sondern daB kontinuierlich die anfallenden Mengen direkt mit W. gemischt 
u. mit Luft geblasen werden u. dann in einem Absitztank zur Trennung kommen. 
Schadliche SOa-Dampfe treten auf diese Weise nicht auf. (National Petroleum News 24.

1—4. 29/6. 1932.) K. O. M u l l e r .

4—G. 29/6. 1932.) K. O. M u l l e r .

Nr. 22. 32. 1/6. 1932.) K. O. M u l l e r .
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— , Ein Wasscrbad hdlt die Ammoniaktemperaturen konstant. Die Verdunstungs- 
k iilte  von ausstromendem NH3, das zur Neutralisation im Raffinationsbctrieb dient, 
wird durch Einstellen der NH3-Bomben in h. Wasserbiider eliminiert. (Refiner and 
natural Gasolinc Manufacturer 11. 290. A p ril  1932.) K . O. M u l l e r .

Otto M. Smith, Salz ols Nebenprodukt bei Kiihlanlagen. Vf. beschreibt den 
„ M a r t in -ProzeB“, bei dem natiirliche Solon mit einem Salzgch. bis z u  20% a n  Chloridcn 
ais Kuhlmittel fiir Erdólraffinerion yerwendet werden, nachdem die Mg-Salze ais Mg- 
(OH)2 mittels Kalk abgeschieden sind u. auf MgS04- 7 If20  oder andere reine Mg-Salze 
yerarbeitet werden. Die w. Laugen werden in Kiihltiirmen mit Luft yerspruht u . der 
Kreislauf so lange wiederholt, bis die Ausscheidung von NaCl beginnt. Nachdem bei 
weiterer Konz. auch KC1 auskrystallisiert ist, wird die CaClt enthaltcnde Lsg. mit 
Cl2 behandelt, wobei Br2 in Freiheit gesetzt u. J 2 zu J 0 3' oxydiort u. sodann entfernt 
wird. Bei weiterem Eindampfen wird prakt. reines CaCl2 erhalten. (Ind. engin. Chem. 
24. 547—48. Mai 1932. Stillwater [Oklahoma].) R. K. M u l l e r .

R. Flugel, Bleicherde-Ejektoren. Das Eintragon u. Zumessen von Bleicherdo u. 
anderen pulverformigen Hilfsstoffen in strómondes Ol kann mit Bleieherde-Ejektoren 
zweckmaBig durchgefiihrt werden. Arbeitsweise u. Bild im Original. (Petroleum 28. 
Nr. 17. 10—12. 27/4. 1932.) K. O. Mu l l e r .

J. Varga und I. Makray, Uber die Bildung von Aromaten und Hydroaromaten
aus ungesdttigten Verbindungen bei der Druckhydrierung eines Crackbenzins. Auffallend
hoho Ausbeuten an Aromaten, die Vff. bei der Druckhydrierung eines Crackbenzins 
(vgl. C. 1931. II. 3700) nach der Methode von R i e s e n f e l d - B a n d t e  feststellten, 
veranlaBten sie, die Best. der Aromaten nach T o w n e  (C. 1931. II. 1091) vorzunehmen.
— Diese Methode nimint Riicksicht auf die Bldg. von alkylierten Aromaten, wie sie 
durch Kondensationsrkk. aus Aromaten u. Olefinen unter Wrkg. von H2S04 cntstchen. 
Es konnte festgestellt werden, daB die ungesatt. Vcrbb. des Crackbenzins bei der Hydrie- 
rung nicht nur in aliphat., sondern auch in hydroaromat. Verbb. ubergefiihrt wurden. 
Die absolute Menge der Aromaten wurde durch die bei 380 u. 440° durehgefuhrte 
Hydrierung vermindert, die der Hydroaromaten vergro8ert. (Brennstoff-Chem. 13. 
248—49. 1/7. 1932.) N a p h t a l i .

W. T. Doherty und R. C. Buchan, Verhinderung der Storung durch Ost-Texas- 
Paraffin. Die Ursaehen der Paraffinabschcidung aus Ost-Texas-Rohol werden be- 
sprochen. Dio Beseitigung der storenden Paraffinschicht in Rohrleitungen u. Tanks 
durch Auskratzen u. Ausdampfen wird von Vff. vorgeschlagen. Starkes Gaseinblasen 
fiihrte nicht zum Ziel. Vff. besprechen dio Theorie der Paraffinausscheidung an Hand 
von Verss. u. geben Ratschlage zu dereń Verhinderung. (Oil Gas Journ. 3 0 . N r . 49. 
24—25. 21/4. 1932.) K. O. M u l l e r .

Paul Woog, Emilie Ganster und Fanny Coulon, Schwankungen im Wieder- 
verflussigungspunkt der Mineralóle in Verbindung mit Zustandsanderungen. Hdrtung 
der Ole. (Buli. Soc. chim. Franco [4 ] 51. 127—32. Ann. Office Nat. Combustibles liąuides 
7. 279— 81. 1932. — C. 1932. I. 1974.) S c h o n f e l d .

J. Rebhan, Die Streuung der Durchschlagwerte von Transformatorenol in  statistischer 
Behandlung. (Elektrotechn. Ztschr. 53. 556—59. 9 /6 . 1932. Berlin.) L e s z y n s k i .

Ernst W. Steinitz, Zur Normalmerung der Schmiermittel. (Petroleum 28. Nr. 28. 
Motorenbetrieb u. Maschinenschmier. 5. Nr. 7. 2—5. 13/7. 1932.) K. O. M u l l e r .

H. B. Batchelor, Die Eigenschaften des ,,Schmiervermdgens“. Allgemeine Be- 
traehtungen uber trockene, halbtrockene u. fl. Reibung, uber den Begriff „Schmier- 
vermogen“ , iiber den EinfluB von Saure u. Asphalten auf die Schmierfahigkeit. An 
der Zone der fl. Filmschmierung ist die Yiscositat der einzigo Faktor des Schmier- 
mittels, der die Reibung beeinfluBt. Auf dem Gebiet der halbtrockenen Reibung 
besitzt das Schmiervermogen eines Sehmiermittels erhohte Bedeutung. In dieser Zone 
muB der Schmierwert der Ole gemessen werden. (Petroleum Engineer 3. Nr. 10. 33—34. 
Juni 1932.) K. O. M u l l e r .

A. W. Nash, Die Herstellung von Schmierólen aus Kohle und ihren Entgamngs- 
erzeugnissen. Kurze Obersicht iiber die Methoden der Schmierolsynthese wie Hy
drierung von Kohlen u. Teeren, Polymerisation, Cracken. (Proceed. Int. Conf. bitum. 
Coal 1. 928—40. 1931. Birmingham, England.) ScHUSTER.

Hilding Bergstróm, Die Selbstentziindung des Holzes und die Entstehung des 
Fusits. Die Entstehung von Branden in Sagemehlstapeln wird trotz Auffindung von 
Hefe- u. Schimmelpilzen u. von Bakterien auf die starkę, von C02-Abgabe begleiteto 
■O-Aufnahme des Holzes zuriiekgefuhrt, die wegen der Nichtableitung der Warme zur
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Selbstentziindung Veranlassung gibt. Vf. yermutet eine ahnliche Entstehung des Fusits. 
(Proceed. Int. Conf. bitum. Coal 2 . 787— 96. 1931. Stockholm.) B e n t h i n .

Friedrich Moll, Etwas iiber Holzkonservierung. (Manufaeturing Chemist 3. 111. 
Mai 1932.) S c h e i f e l e .

Bertil Stalhane, U ber Holzkonserrierung. Gemeinsamo Vcrss. m it Valter Ander
son bestatigen, daB Arsenik zu den besten Konscrvicrungsmitteln zahlt. Ein Bandage- 
vcrf. u. eine Methode fur die Vakuumdruckimpriignierung fiir teclrn. Arsenik wurden 
ausgearbeitet. Bei Doppelimpriignierung wird gezeigt, daB durch geeignete Vakuum- 
druckverhaltnisso die Impragnierung mit ZnCl2-Lsg. unmittelbar, also ohne iibliclie 
Zwischentrocknung, der As20 3-Behandlung folgen kann. Tabellen, Diagramme u. 
Abbildungen im Original. (Ingeniors Yetenskaps Akad. Handlingar 1932. Nr. 118. 
1—52. Stockholm, Ing.-Wissensckafts-Akad.) E. M a y e r .

— , Holzkohlc aus Kenya fiir Krafterzeugung. Analyse der Meilerkohlen aus Euca- 
lyptus globulus, Eucalyptus saligna, Acacia mollissima. Ihre Verwendung ais Motor- 
brennstoff wird ais wirtschaftlich betrachtet. (Buli. Imp. Inst. London 29. 437—40. 
Jan. 1932.) SCHONFELD.

R. Escat Serra, Warmeausnutzung der Abgase eines Gasmotors mit geringwertigem 
Gas. Die den Gasmotor mit 400—600° verlassenden Gase werden zweckmaBig zur 
Beheizung einer Holzdest.-Anlage Yerwendet; die in dieser gewonnenen Gase werden 
dem Gasmotor, die Holzkohle evtl. dem Generator zugefiihrt. (Quimica e Industria 
9. 106— 08. M ai 1932.) R .  K . M u l l e r .

Andre Grebel, Der nationale Kraftstoff. Arbeitsprogramm zur Erzielung eines 
„nationalen Kraftstoffs“ . (Matiferes grasses-Petrole Derives 23. 9369-—74. 24. 9427 
bis 9433. 1 5 /2 .1 9 3 2 .)  K. O. M u l l e r .

M. R. Fenske, Zusammensetzung und Klopfneigung von pennsylmnischem 
straighł-run Benzin. (Vgl. C. 1932. I. 3523. II. 479.) Vf. unterwirft ein B r a d f o r d - 
Rohol scharfer Fraktionierung u. bestimmt die Dest.-Mengen sowio die physikal. Kon- 
stanten der Fraktionen. Durch Redest. u. noch scharfere Fraktionierung ist er in 
der Lage, durch die Siedegrenzen eine groBe Anzahl reiner KW-stoffe zu identifizieren, 
wie 2,2- u. 2,3-Dimethylbutan, 2- u. 3-Methylpentan, n-Hexan, isomere Heptane u. n- 
Heptan, Methylcyclohexan, Dimethylcyclohexan, isomere Octane u. n-Octan. Vf. 
untersueht die so erhaltenen einzelnen Fraktionen auf ihre Klopfneigung u. bestimmt 
die Octanzahl. — Tabellar. Zusammenstellung der Resultate im Original. (National 
Petroleum News 24. Nr. 26. 32—34. 29/6. 1932.) K. O. M u l l e r .

Mondain-Monval, Die Oxydation von Kohlenwasserstoffen und das Phanomen des 
Klopfens in den Motoren. In friiheren Verss. (C. 1930. U . 2628. 1931. II. 2681) bat 
Vf. durch direkte Osydation von Paraffin-KW-stoffen mit Luft bei niedriger Temp- 
die Bldg. von unstabilen Verbb. festgestellt, die der Familie der Alkylhydroperosyde 
angehoren. Bei Temp.-Steigerung neigen diese Kórpcr zu explosionsartiger Zers. u. 
verursachen bei ungefalir 230° die spontane Entziindung vonGemischen aus gasformigem 
KW-stoff u. Luft, in denen diese Peroxyde entstanden waren. Auf diese Verss. grundet 
Vf. seine Theorie, daB durch diese spontane Entziindung das Klopfen in Motoren 
heryorgerufen wird. Die prakt. Verss. wurden derart ausgefiihrt, daB ein gegebenes 
Gemisch von Paraffin-KW-stoff (Hexan) u. Luft in den Yerbrennungsraum eines 
Motors gebraeht wird u. bei abgcstellter Zundung die gewóhnliche Tourenzahl mittels 
eines Hilfsmotors aufrechterhalten wird. Die Auspuffgase wurden bei den yerschie- 
densten Motortempp. gesammelt u. auf Peroxvde u. Aldehyde untersueht. Aus den 
Verss. am Motorpriifstand ergibt sich, daB sich Peroxyde bei gewóhnlicher Verbrennung 
im Zylinder nicht bilden, weil die Temp. zu ihrer Bldg. nicht genugend hoch ist. ̂  Bei 
gesteigertem Kompressionsverhaltnis steigt aber die Temp. am Ende des Kom- 
pressionstaktes so hoch, daB Peroxyde in betrachtlicher Menge gebildet werden, die 
durch ihre spontane Zers. bei abgestellter Zundung den Motor weiterlaufen lassen. 
Dio Peroxyde bilden sich auch in durch schlechte Kiihlung anormal hoch erhitzten 
Zylindern. Die spontane Zers. der Perosyde fiihrt aber notwendigerweise nicht zur 
Entziindung des Gasgemisches, sondern fuhrt nur zur gewohnlichen Druck- u. Tcmp.- 
Steigerung. Yf. glaubt, daB durch die Anwesenheit der Peroxyde in der M. der kom- 
primierten Gase die Verbrennungsgeschwindigkeit bei angestellter Zundung stark 
yerandert ist, da jedes Peroxydmol. ais ein latentes Energiezentrum zu werten ist, 
das bei Uberspringen des Funkens bei der Zundung plotzlich seine Energie auf seine 
Umgebung abgibt u. die Verbrennungswelle durch die uberaus groBe G esch w in d ig k e it 
der Flammenausbreitung beeinfluBt, was zu KlopfstóBen fiihrt. Yers.-Einzelheiten u.
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weitere Auswertungen im Original. (Buli. Soc. Encour. Ind. Nationale 131. 360—65. 
M ai 1932.) K. O. M u l l e r .

F. B. Thole und R. Stansfield, Der Einflup ton Teiraathylblei auf die Klopf- 
neigung. Polemik iiber die Arbeit yon H e b l  u . R e n d e l  (C. 1932. II. 319). Vff. 
finden mit dem Armstrongmotor andere Werte ais H e b l  u . R e n d e l  mit dem Rieardo- 
E  35-Motor. In  der genannten Arbeit v o n  H e b l  u . R e n d e l  sind die angegebenen 
Gleicłiungen laut Druckfehlerberichtigung wie folgt zu andem: s ta tt J  =  S-N -K  
muB es heifien J  =  S-NK u. s ta tt S =  J/N-0,75 S =  J /N 0,75. (Journ. Inst. Pe
troleum Technologists 18. 526. Juni 1932.) K . O . M u l l e r .

Edmund Graefe, Uber die Bildung von Nitrokoldenwasserstoff en im Motor. Bei 
der Regeneration von gebrauchten Autoschmierólen, besonders solchen aus Diesel- 
motoren, stellt Vf. beim Abblasen der Bzn.-Reste m it H20-Dampf groCere Mengen 
yon N 0 2 fest, die nach seiner Yermutung durch Oxydation des Luftstiekstoffs wahrend 
des Verbrennungsvorganges im Motor entstanden sind. (Petroleum 28. Nr. 23. Motoren- 
betrieb u. Maschinenschmier. 5. Nr. 6. 5—6. 8/6. 1932.) K. O. M u l l e r .

D. W. Wilson, W. E. Lobo, M. W. Kellogg Co. und H. C. Hottel, Warme- 
ubertragung in  den Strahlungssegmenten von Róhrenkesseln. (Ind. engin. Chem. 24.
486— 93. M ai 1932.) K . O. MULLER.

J. Ce Cii Maby, Die Idenlifizienmg von Holz und Holzkohlefragmenten. Vf. behandelt 
die Identifizierung yon Holz- u. Holzkohleproben des Altertums u. der Neuzeit auf Grund 
rein histolog. Merkmale. Mikrophotographien von Schnitten yerschiedener Holzarten 
erganzen die Darst. (Analyst 57. 2—8. Jan. 1932. Oxford.) DusiNG.

A. C. Fieldner, J. D. Davis, R. Thiessen, E. B. Kester und W. A. Selvig, 
Methoden und Apparate zur Bestimmung der fiir die Gewinnung ton Gas, Koks und 
Nebenprodukten maPgebenden Eigenschaften amerilcanischer Kohlen. Ausfuhrlicher 
Bericht iiber die im Bureau of Mines ausgearbeiteten bzw. gebrauchlichen Methoden 
zur Feststellung der . fiir die Verkokungstechnik wichtigen physikal. u. chem. Eigg. 
Mitteilung yon Ergebnissen m it einer Taggart-Bed-Kohle aus Roda, Wise Country, Va. 
(U. S. Dpt. Commerce, Bureau of Mines Buli. 344. 1—107. 1931.) ScHUSTER.

P. Schlapfer, Uber die Bewertung ton Gaskohlen. Nach Besprechung der petro- 
graph. Einheiten, des Verkokungsmechanismus, des Zusammenhanges zwischen Aschen- 
geh. yon Kohle u. Koks u. den Ergebnissen der Immediatanalyse sowie der Ergebnisse 
yon Entgasungsverss. werden folgende Prufmethoden fur dic Bewertung der Gas
kohlen angegeben: Immediatanalyse, physikal. Methoden zur Ermittelung der Yer- 
kokungseigg., wie Backfahigkeit, Treibdruck, Blahyermogen, Entgasungsyerss., Best. 
der Yerbrennungswarme u. der Elementarzus. (Monats-Bull. Schweiz. Ver. Gas- 
Wasserfachmannern 12. 161—75. Juni 1932.) S c h u s t e r .

Horace C. Porter, Die Pla-stizital ton Kohlen in der Wdr me. Beschreibung eines 
App. zur Best. der Erweichung yon Kohlen. Mitteilung yon Vers.-Ergebnissen mit 8 
yerschiedenen Kokskohlen. (Proceed. Int. Conf. bitum. Coal 1. 613—30. 1931. Phila- 
delphia.) SCHUSTER.

Masakichi Mizuta, Uber die Wdrmeisolierung der Engler-Kolben bei der Siedeskala. 
Vf. untersucht den Verlauf der Siedeskala, wenn er den Englerkolben auf yerschiedene 
Weise mit Warmeisolation yersieht. E r benutzt ais ,,Deckel“ einen Asbestschirm 
u. ais ,,Muffel“ Asbestschnur, die er um den Hals des Kolbens wickelt. Aus den zahl- 
reichen Unterss. geht heryor, daB unter den yerschiedensten Isolationen nur die 
,,Muffel“ um den Hals des Englerkolbens die besten iibereinstimmenden Werte bei der 
Benzindest. ergeben. Mit derselben Gcnauigkeit konnen Sehwerbenzine u. Gasóle 
unter den gleichen Vers.-Bedingungen dest. werden. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan 
[Suppl.] 35. 51 B. Febr. 1932.) K. O. M u l l e r .

J. M. Gonder, Bericht iiber Kenugrofien und ihre Bestimmungsmethoden. Genaue 
Beschreibung der Methoden zur Best. des Brechungsindex u. des mittleren Mol.-Gew. 
yon Gasólen. Ubersicht der Verff. zur Analyse yon Brenngasen. Beschreibung der 
Cyanbest.. in ausgebrauchten Gasreinigungsmassen u. in Gasgemischen. (Proceed. 
Amer. Gas Assoc. 1931. 976—88. Pittsburgh, Pa.) S c h u s t e r .

A. Holmes, Vergasungswerte ton Gasólen und eine neue Methode zu ihrer Be
stimmung. Aufstellung einer Gleichung, in welcher der Yergasungswert ais Funktion 
des Brechungsindex dargestellt wird. (Ind. engin. Chem. 24. 325—28. Marz 1932. 
Elizabeth, N . J.) _ _ SCHUSTER.

N. Tschernoshukow und A. Gutzait, Untersuchung der Bedingungen der Ent- 
stehung ton ezplositen Luft-Mineraloldampfgemischen. Erdolprodd. zeigen neben dem
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n., im M A RTEN S-PEN SK Y -A pp. zu bestimmcnden Flamrnpunkt noch einen zweiten 
niedrigeren Flammpunkt, der sich bei Abkiihlen des erliitzten Prod. beobachten liiCt. 
J e  nach der Standhóhe des O les im Behalter iindert sich sein Flammpunkt; er sinkt bei 
hóherer Ftillung des Behalters. Dio Best. des Plammpunktes nach B r e n k e n  ergibt 
keinen Anhaltspunkt fur die Gefahrliehkeit der in gcschlossenen Olbehaltern enthaltenen 
M in e ra ló ld a m p fe . Fiir die Flammpunktsbest. wird folgende Vorr. vorgesehlagen: Ein 
yerzinktes EisengefiiB von 140 mm Hóhe u. 100 mm Durchmesser ist mit einem Deckel 
mit einer zcntralen u. zwei seitliehen Óffnungen vcrsehen. Durch die mittlere Offnung 
geht ein Glasrohr mit Leitungsdraht, der m it Pt- oder Cr-Ni-Spirale verbunden wird 
u. zur Heizung dient. In  die seitliehen Óffnungen setzt man ein Thermometer u. einen 
Stopfen. — Best. des n. Flammjmnktes Man fiillt das Gefafi mit 100 ccm Ol u. erhitzt 
zunachst mit Gasbrenner (3° /M in .). 10° unterhalb des Plammpunktes setzt man die 
elektr. Heizung an u. zieht den Stopfen heraus. Nach dieser orientierenden Best. wird 
die Flammpunktsbest. wiederholt bei einer um 2° unterhalb der beim ersten Vers. fest- 
gestelltcn Flammpunktstemp. — Best. des erniedriglen Flammpunktes Das Prod. wird 
auf B—10° oberhalb des n. Flammpunktes erhitzt u. auf 10° unterhalb des n. Flamm- 
punktes in der gleichen Vorr. abgekiihlt. Erfolgt jetzt bei Durchlcitcn des Stromes 
Entziindung, so wird d io  Best. unter etwas stiirkerer Abkiihlung wiederholt; anderen- 
falls muB die Abkiihlung etwas weniger weit getrieben werden. (Potroleum-lnd. Aser- 
baidshan [russ.: Aserbaidshanskoe Neftjanoe Chosjaistwo] 1932. N r . 2. 56—60.) S ch Ó N .

A. B. Manning und F. M. E. Shepherd. Die Bestimmung von aromatischen, 
ungesattigtcn und naphthenischen Kohlenwasserstoffen in Leichtolen und Motorkraft- 
stoffen. Dio bisherigen Unters.-Methoden werden auf ihrc Fehlerąuellen hin, teils an 
Hand eigener Verss. der Vff., einer krit. Betraehtung unterzogen. Dio Literatur aller 
bisher ausgcfuhrten Arbeiten ist beriicksiehtigt. Yff. besprechen sodann ihrc neue 
Unters.-Methode, besonders fiir kleine Substanzmengen, u. nelimen dazu die Gas- 
analyse zum YorbOd. Apparative Einzelheiten siehe Original. 0,1—1,5 g Substanz 
werden im N2- oder H2-Strom verdampft. Aus diesem Gasstrom werden die Aromaten 
allein neben gesatt. KW-stoffen durch 98% H2S04, dio mit 2°/o Ag2S04 aktiviert 
worden ist, im vorher gewogenen Kaliapp. lierausgenommeri. Bei gleichzeitiger An- 
wesenheit von Olefinen werden Aromaten u. Olefine durch Nitriersaure (16% NaN03 
in 98% H2S04) absorbiert. Gewichtszunahme gleich Aromaten -j- Olefine. Die aromat. 
Nitroprodd. werden mit Bzl. ausgesehiittelt u. nach dem Verdampfen das Bzl. gewogen. 
Das erhaltene Gewicht wird mit dem empir. Faktor 0,455 auf Aromaten umgereehnct. 
Bei Substanzen mit hóheren Siedeintervallen werden besondere Faktoren, die die 
bei don bestimmten Tempp. sd. Aromaten umfassen, angewandt. Bei dieser Arbeits- 
weise werden dio Olefine nur osydiert, nieht polymerisiert, daher werden auf 20% 
Olefine 1% Aromaten in Abzug gebracht, da die Nitroprodd. durch Olefinoxydations- 
prodd. verunreinigt sind. Ein weiterer zu beriicksichtigender Korrektionsfaktor ist 
der Abzug der Gewichtszunahme eines H . AbsorptionsgefaBes, wodurch die Angreif- 
barkeit der gesatt. KW-stoffe durch die Nitriersaure eleminiert wird. Mercuriacetat 
zur Entfernung der Olefine allein hat sieh nicht bewahrt. Um die Naphthene zu be- 
stimmen, werden die Gase tief gekiihlt u. 0,2 ccm der so kondensierten KW-stoffe 
mit 0,2 ccm frisch dest. Anilin in einem Glasrohr eingeschmolzen u. der Anilmpunkt 
bestimmt. Gcnauer wird die Best. der Naphthene, wenn man sie mit H2 verdampft u. 
bei 300° iiber Platinschwarz dehydriert u. die so erhaltenen Aromaten nach oben 
angegebener Weise bestimmt. Das Gas muB mehrmals das Rk.-Bohr durchstrómen, 
damit dio Dehydricrung vollstandig wird. Dio ganze Analyse kann in einer hinter- 
einandergeschalteten Apparatur durchgefiihrt werden. Vergleiehsbeispiele iiber syn- 
thet. Gemische von Leichtolen sowie von Motorkraftstoffen im Original. (Dep. scient. 
ind. Res. Puel Res. Techn. Paper Nr. 28. 14 Seiten.) K. O. M u l l e r .

Fred C. Eaton, Bemerkung zur Bing- und Kugeltnethode. (Vgl. C 1930. I- 2342.) 
Der Verlust an fliichtigen Bestandteilen beim Aufschmelzcn der Unters.-Probe hat 
einen wesentlichen EinfluB auf den Erweichungspunkt. Es erselieint ratsam, die 
Arbeitsweise des Aufschmelzens der Probe besser zu prazisieren. Bei der Best. des 
Erweichungspunktes schlagt Yf. eine gleichmaBige Temp.-Stoigerung u . die St-an- 
dardisierung der Arbeitsweise vor. Vf. glaubt a u s  der Best. des F lie B v e rm ó g e n s  mehr 
Anhaltspunkte iiber die Eigg. des Unters.-Materials zu ersehen ais aus dem Erweichungs
punkt. (Journ. Rheology 2. 392—94.) K. O. M u l l e r .

Richter, Untersuchung der Einuńrkung von Warme und feinsten mineralischen 
Beimengungen auf die ViscositatskennzahUn ton bituminósen Belagen. Um die bei
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langerer Erhitzungsdauer auftretcndo Erhóhung des Erweichungspunktes (nach 
K r a m e r -S a r n o w ) auszugleichen, werdcn dem Asphalt vor Gcbrauch berechnete 
Mengen eines Asphalts mit niedrigerem Erweichungspunkt zugcsetzt. Vf. inacht Mit- 
teilung iiber eine empir. Methode, dic theoret. u. prakt. Menge an Asphaltzusatz zu 
bereclinen. — Die ViscositiitskennzahIen von bituminosen Bindemitteln werden durch 
feine Fuller infolge ihrer grófleren Obcrflaehe mehr erhoht ais durch grobe. (Asphalt u.

Preston R. Smith, M y er a' EntmischungsprUfung fiir bitumindse Emulsionen. 
Vf. bespriclit krit. M y e r s ’ Entmischungspriifung (ygl. M c K e s s o n , C. 1931. II. 2812) 
fiir bituminose Emulsionen. Es wird darauf hingewiesen, daB die benutzte CaCl2-Lsg. 
genau 0,02-n. sein mu 13 u. daB dio Temp. der Emulsion u. der CaCl2-Lsg. genau iiber- 
wacht werden mul3. Es wird eine Temp. yon 25 ±  1° vorgeschrieben. Ferner muB 
ein Sieb benutzt werden, dessen Drahtmaterial von Alkali nicht angegriffen wird. 
(Ind. engin. Chem. Analytical Edition 4. 105—06. 15/1. 1932. Maurer, N. J., The 
Barber Asphalt Co.) DtisiNG.

R. W ilhelm i, Ein einfaches Hilfsniillel fiir Mischungsrechnungen im bituminosen 
Straftenbau. Die Anwendung des sog. „Misehungsschemas“ wird an Hand yersehiedener 
Beispiele erlautert. (Erdol u. Teer 8. 109—11. 5/3. 1932.) C o n s o l a t i .

Leo Ivanovszky, Ozokerit-Bewe.rlung durch Bestimmung des Betenlionseffektes. 
Wachse in Pastenform liaben eine yerdunstungshemmcnde Wrkg. auf das Losungsm. 
Bezeićhnet man diese Wrkg. ais „Rctention" (R.), so stellt dereń reziproker Wert dic 
„ R e  t  e n  t  i o n s z a h l "  (RZ.) dar (Gewichtsabnahmo einer erstarrten Wachslsg.- 
Paste unter bestimmten Versuchsbedingungen). Ozokerit u. Bienenwachs setzen die RZ. 
anderer Wachse, z. B. des Paraffins, stark herab. Bei beispielsweise 98% Paraffin, 
50—52°, u. 2% Ozokerit, Marko P. C. 75, erreicht die BZ. ein Minimum. Diese Fiihigkeit 
der Wachse wird ais „Retentionsoffckt“ bezeićhnet: RE. =  RZ. minus RZ.-Minimum/
O M  ( =  Ozokeritgeh. in %). Das Verf. ist besonders geeignet zur Unters. u. Bewertung 
von Ceresin u. reinem Ozokerit. Je  groBer der Geh. des Ózokerits an eigentlichen Ozo- 
kerit-KW-stoffen, desto groBer ist desson RZ., desto kleiner der Wert RZ.-Minimum, u. 
um so geringer der Betrtfg von O M . (Seifensieder-Ztg. 59. 287. 4/5. 1932.) SCHONK.

O. Stadler, Ober Gasheizwertbestimmungen mit terschiedenen Handcalorimetem. 
Beschreibung des Verbrennungscalorimeters von J u n k e r s  u. der Explosionscalorimeter 
TJnion u. Kaloriskop. Berucksiehtigung der Luftfeuchtigkeit bei der Berechnung des 
unteren Heizwertes. Mitteilung yon Ergebnissen yergleichender Heizwertbestst. Vor- u. 
Nachteile der einzelnen App. (Monats-Bull. Sehweiz. Vcr. Gas-Wasserfaclimannern 12. 
82—90. Marz 1932. Zurich.) S c h u s t e r .

American Briąuet Co., ubert. von: Clayton S. Wolf, Meirose, V. St. A., Brikettie- 
rung von Kohle. Man mischt Pelroleumasphalt oder Steinkohlenteerpech mit einer Pastę 
von Starkę, Tapioka oder Beis u. einer geringen Menge kokender Kohle, erhitzt unter
3 a t Druck auf 300° F  u. yerwendet die M. ais Bindemittel zur Brikettierung nicht 
kokender Kohle. (A.P. 1851689 yom 21/8. 1929, ausg. 29/3. 1932.) D e r s i n .

H. Steven, Namur, Herstellung ton hartem Koks bei der Tieftemperaturterkokung. 
Man ycrkokt den bei tiefer Temp. erhaltenen Koks noch ein zweites Mai bei hoher 
Temp. (Belg. P. 365 193 yom 9/11. 1929, Auszug yeroff. 15/5. 1930.) D e r s i n .

A. F. A. Chabot, Anderlues, Belgien, Herstellung ton Halbkoks in gleichma/Ogen
Stikken. Die Kohle wird brikettiert u. auf einem Wanderrost durch einen Scliwelofen 
gefuhrt. (Belg. P. 360 022 yom 22/4. 1929, Auszug yeroff. 23/10. 1929. F. Prior. 
8/11. 1928.) D e r s i n .

Comp. Nationale de Matióres Colorantes et Manufactures de Produits 
Chimiąues du Nord Reunies (fitablissements Kuhlmann), Frankreich, Herstellung 
ton sulfcmierten Kondensationsprodukten ton aroinatischen Kohlenwasserstoffen und den 
Buckstanden der Metkanolsynthese unter Venvendung yon konz. H2S04, Monohydrat, 
Oleum, Cl-SOjH oder Sulfurylehlorid ais Kondensations- u. Sulfonierungsmittel. — 
480 g Ruckstande der Methanolsynthese werden in der Kalte m it 720 g C1-S03H ver- 
mischt u. in ein Gemisch yon 750 g Naphthalin u. 750 g Monohydrat eingetragen u. 
8—9 Stdn. bei 75—80“ erhitzt. Dazu noch mehrere Beispiele. (F. P. 714 680 vom 
1/8. 1930, ausg. 18/11. 1931.) M. F. M u l l e r .

Carl Still, Recklinghausen, Entphenolierimg ton Teerolen. Die Extraktion erfolgt 
in der ublichen Weise mij 77—84%ig- A. Ais Teerole venvendet man Innenteerdestillate, 
also die aus Dest.-Gasen, welche aus den inneren Hohlraumen der Kohlebeschickung

Teer 32. 533—35. 29/6. 1932.) C o n s o l a t i .

XIV. 2. 102
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mittels Yakuum abgcsaugt werden, erhiiltlichen Prodd. Ein solches Teeról von den 
Siedegrenzen 180—300° hat z. B. folgende Konstanten: D. 0,979, Yiscositat 1,2°, 
Phenolgeh. 20%, Entflammungspunkt 67°. Es sd. zu 6% bis 200°, zu G9% 1>>S 250° u. 
zu 96% bis 300°. Bei zweimaligem Wasehen mit 80%ig. A. erhalt man aus 1000 Teilen 
Cl 350 Teile Phenolóle mit 53% Phenolgeh. u. 640 Teile Neidralole mit 2% Phenolgeh. 
(E. P. 374 386 vom 19/1. 1932, ausg. 30/6. 1932. D. Prior. 19/1. 1931.) N o u v e l .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Emil Schwam- 
berger, Ludwigshafen a. Rh., und Hans Roos, Oppau a. Rh.), Verfahren zur Reini- 
gung ton Phenolen oder phcnolhałtigen Kohlenwassersloffólen, welclie Pyridinbasen ent
halten, dad. gek., daB man die Ausgangsstoffe nach Zusatz eines Pyridinsalze wenig 
oder nicht lósenden Losungsm. mit Sauren auswaseht, die Pyridinsalze zu bilden ver- 
mogen. — Z. B. miseht man 100 Teile Steinkohlenleermittdól (Phenolgeh. 35%, Pyridin- 
geh. 4%) mit 100 Teilen A. u. 25 Teilen 30%ig. H2SO.,, entfernt die H2S04-Schicht 
u. dest. den A. ab. Man erhalt 95 Teile pyridinfreies Carbolól. Aus der H2S04 laCt 
sich das Pyridin in bekannter Weise gowinnen. Ais Sauren sind auch HCI oder HC02H, 
ais Losungsmm. Essigester, Amyliither, Methylformiat oder Trikresylphosphat ge- 
eignet. (D. R. P. 552 761 KI. 12q vom 1/4. 1931, ausg. 17/6. 1932.) N o u v e l .

Ges. fiir Kohlentechnik m. b. H., Dortmund-Eying (Erfinder: Wilhelm Gluud, 
Dortmund-Eying), Verfahren zur Reinigung aromatischer Kohlenwassersloffe, dad. gek., 
daB man durch diese KW-stoffe <S'03-haltigc Gase oder Dampfc leitet, worauf die Weiter- 
behandlung in an sich bekannter Weise erfolgt. — Es soli, ohne daB eine Sulfurierung 
eintritt, die Behandlung m it konz. / / 2S04 yermieden werden. AnschlieBend wird mit W. 
u. NaOH-Lsg. gewaschen. Durch die Einw. von S 0 3 werden ungesatt. Anteile zerstórt. 
(D. RP. 551867 KI. 12° vom 5 /8 . 1930, ausg. 6 /6 . 1932.) D e r s i n .

Bamag-Meguin Akt.-Ges., Berlin, Verfahren zum gleichzeitigen Erzeugen ton 
Leuchtgas und elektrischer Energie durch Verschwelen ton Braunkohle, wobei die Eignung 
des anfallenden Schwelgases ais Leuchtgas durch Beimischen eines geeigneten Gases 
gesteigert u. der Energiegeh. des Schwelkokses iiber eine Dampfkesselanlage in Elcktri- 
zitat umgewandelt wird, dad. gek., daB ein Teil der elektr. Energie in einer elektrolyt. 
Hilfsanlage zur Herst. von / / 2 u. 0 2 dient, wobei der II, dem Schwelgas zugefiihrt, 
der 0 2 jedocli in bekannter Weise zur Erzeugung yon Wassergas oder zur Herst. lioch- 
wertigen Generatorgases benutzt wird u. dieses Wassergas einem Gemisch aus Schwelgas 
u. / / ,  zugefuhrt, das Generalorgas aber zur Heizung der Schwelanlage yerwendet wird. 
(D. R. P. 552896 KI. 26 a vom 8/4. 1926, ausg. 18/6. 1932.) D e r s i n .

Carbo-Norit-Union Verwaltungs-G. m. b. H., Frankfurt a. M., iibert. von: 
I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Verhinderung der Bildung ton 
Schwefelicasserstoff in Brenngasen wahrend der Entbenzolierung. Man behandelt die Gase 
m it akt. Kohle, welche H2S bindende Stoffe enthalt. Ais solche sind genannt die Oxyde 
des Zn, Pb, Cu, Sn, Ni oder Fe. (E. P. 370 822 vom 28/9.1931, ausg. 5/5.1932. D . Prior. 
4/10. 1930. F. P. 723 487 vom 30/9. 1931, ausg. 9/4.1932. D . Prior. 4/10.1930.) DREWS.

Ges. fiir Kohlentechnik m. b. H. (Erfinder: Wilhelm Gluud, Dortmund, und 
Wilhelm Riese, Ober-Erkenschwick), Geicinnung ton Blausaure aus blausaurehaltigen 
Gasen, welche, wie Koksofengas, auBerdem noch H2S u. gegebenenfalls C02 mit sich 
fiihren, dad. gek., daB man dio Gase mit Nickelsalzlsgg. oder Aufschlammungen yon 
Nickelverbb. behandelt u. die in wasserl. Nickelcyankomplexsalz uberfuhrte CNH in 
an sich bekannter Weise aus der Reaktionslsg. in Freiheit setzt. — Die Rk. yerlauft 
auch bei Ggw. groBcr Uberschiisse von H..S (im Koksofengas 7 H2S auf 1 CNH) sehr 
glatt. (D. R. P: 551074 KI. 12k yom 14/11. 1929, ausg. 26/5. 1932.) K u h l j n o .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Aufbewahren und Yersand 
ton durch Abkiihlung kondensierlen, insbesondere ton festen Brenngasen, 1. dad. gek., 
daB dieselben in fl., inerten Gasen entweder unmittelbar oder in einem GefaB auf- 
bewahrt werden, das durch solche fl. Gase gekuhlt ist. — 2. dad. gek., daB ais Kaltebad 
eine Schmelze im Glciehgewicht mit festem Stoff, d. h. eine bis zu ihrem F. abgekiihlte, 
teilweise bereits festgewordenc Fl. benutzt wird. — Ais Kaltebad dient fl. N2, fl. Luft, 
feste C02 o. dgl. Auch kann man ais Kaltebad kondensiertes C2H2 mit Methanol oder 
Pentan yerwenden. Das Verf. eignet sich besonders fiir die Aufbewahrung von C2H2. 
(D. R. P. 552 362 KI. 17 g yom 13/11. 1930, ausg. 13/6. 1932.) D r e w s .

Tretolite Co., Webster Groves, iibert. von: Melvin de Groote, St. Louis, V. St. A., 
Entfernen ton festen Abscheidungen aus Róhpetroleumleitungen. Man wascht die Rohre 
mit CS2 oder einer Lsg. dcsselben in Ol oder einer Suspension in W. (A. P. 1 844883 
yom 26/1. 1927, ausg. 9/2. 1932.) D e r s i n .
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Universal Oil Products Co., Chicago, iibert. von: Gustav Egloff und Jactiue
C. Morrell, V. St. A., Spaltung von Iiohpe.lroleum. Das Rohól wird in einer Blase 
dest., das Riiokstandsol flieflt unter Zusatz von Dephlegmatorriicklaufól in eine Crack- 
sehlange u. von dort in einen Verdampfer. Aus der Blase u. dem Yerdampfer gehen 
die Diimpfe in je einen Dephlegmator, u. das dort nicht Kondensierte zieht zu einem 
gemeinsamen Kiihler. (A. P. 1843 711 vom 14/1. 1922, ausg. 2/2. 1932.) D e r s i n .

Harry P. Bassett, Philadelphia, V. St. A., Spaltung von Schwerólen. Das Ol wird 
in einer beheizten Blase verdampft, die Diimpfe werden mit iiberhitztem W.-Dampf 
gegen eine, in einer Spaltkammer angebraehte, elektr. beheizte Metalldrahtspirale 
geblasen u. gecrackt, das Prod. geht in einen Dephlegmator, aus dem die hoch sdd. 
Anteile in die Blase zuriickflieBen, u. die Leichtóldampfe ziehen zu einem Kiihler ab. 
(A. P. 1843 861 vom 21/5. 1927, ausg. 2/2. 1932.) D e r s i n .

Universal Oil Products Co., Chicago, iibert. von: Jean D. Seguy, V. St. A., 
Spaltung von Schwerókn. Bei der aus Crackschlange, Yerdampfer, Dephlegmator u. 
Kiihler bcstehenden Anlage soli der fl. Anteil im Verdampfer so sehnell abgezogen 
werden, daB der Geh. an freiem C unter 5%, bzw. 2% bleibt. Um die Entfernung zu 
erleichtern, besitzt die zylindr. Verdampfungskamnier am unteren Ende einen im 
Durchschnitt wesentlich geringeren, kon. Ansatz, aus dcm das fl. Ol abgezogen wird. 
(A. P. 1843 742 vom 15/3. 1929, ausg. 2/2. 1932.) D e r s i n .

Universal Oil Products Co., Chicago, iibert. von: Gustay Egloff, V. St. A., 
Crackverfahren. Bei der aus Crackschlange, Expansionskammer u. Dephlegmator be- 
stehenden Anlage werden die Dampfe der aus dem Dephlegmator austretenden KW - 
sloffe mittels einer Pumpe unter hóheren Druck gesetzt u. in einer Filterpresse mit 
Absorptionsmitteln, wio Fullercrde, entfarbt u. desodoriert. AnsehlieBend werden die 
Leichtóle redestilliert. (A. P. 1843151 Tom 26/6. 1926, ausg. 2/2. 1932.) D e r s i n .

Universal Oil Products Co., Chicago, iibert. von: Carbon P. Dubbs, V. St. A., 
Crackverfahren. Bei der aus Crackschlange, Reaktionskammer, Dephlegmator u. Kiihler 
bcstehenden Anlage wird die Dephlegmation der Oldampfe zuerst durch direkten u. 
dann durch indirekten Kontakt mit dem k. Rohól bewirkt. Das Gemisch von Riick- 
fluBkondensat u. Rohól wird teils in die Spaltschlange gebracht, teils ais Depldegmierfl. 
zuruckgefiihrt. (A. P. 1850 745 vom 24/10. 1921, ausg. 22/3. 1932.) D e r s i n .

Universal Oil Products Co., Chicago, iibert. von: Gustav Egloff, V. St. A., 
Crackverfahren. Das Rohól tr it t  in eine Crackschlange u. aus dieser in einen Verdampfer, 
von dem die Dampfe zu einem Dephlegmator gehen. Das Riickstandsól des Verdampfers 
wird in einer Blase bei niedrigerem Druck ais im Verdampfer erneut gecrackt u. das 
Dest. gesammelt. Dieses u. das Dephlegmat der 1. Stufe werden dann in einer 3. Stufe 
erneut bei hoherer Temp. u. unter hóherem Druck in einer Rohrschlange mit Ver- 
dampfer u. Dephlegmator gespalten. (A. P. 1852 960 vom 29/12. 1920, ausg. 5/4.
1932.) D e r s i n .

TJniversal Oil Products Co., Chicago, iibert. von: Gustav Egloff, V. St. A., 
Crackeerfahren. Das Rohól wird unter Druck durch eine Crackschlange u. in einen 
Verdampfer geleitet, von dem das Riickstandsól in eine Spaltblase gefiihrt u. hier bei 
niedrigerem Druck gecrackt wird. Die Dampfe beider Stufen treten in einen gemein
samen Dephlegmator u. von dort in einen Kiihler. Das RiickfluCkondensat wird unter 
hóherem Druck u. bei hoherer Temp. in einer 2. Anlage erneut gespalten. (A. P. 
1852 961 vom 1/2. 1923, ausg. 5/4. 1932.) D e r s i n .

Universal Oil Products Co., Chicago, iibert. von: Hiram J. Halle, New York, 
Crackverfahren. D a s  Sehweról wird unter Druck, z. B. 150 lbs., durch eine Crackschlange 
geleitet u. dann unter Druckentlastung, z. B. auf 75 lbs., in einen Verdampfer gebracht, 
von dem die Dampfe mittels einer Pumpe in einen unter hóherem Druck stehenden 
Dephlegmator u. Kiihler gcdriiekt werden, die z. B. auf 150 lbs. gehalten werden. 
Dadurch soli eine hóhere Ausbeute an Gasolin aus dem Stroni der gebildeten, nicht 
kondensierbaren Gase erhalten werden. (A. P. 1852 748 vom 1/9. 1920, ausg. 5/4.
1932.) D e r s i n .

Universal Oil Products Co., Chicago, iibert. von: Aubrey D. David, V. St. A., 
Cracki-erfahren. Bei der aus Spaltschlange, Verdampfungskammer u. Dephlegmator 
bestehenden Anlage soli das RiickfluBkondensat im Kreislauf zu dem Dephlegmator 
zuriickgeleitet werden, nachdem es in einem Kiihler im Warmeaustauseh mit dem Rohól 
gestanden hat. Ein Teil des RiickfluBkondensators kann zusammen mit dem Rohól 
direkt in dio Crackschlange eingeleitet werden. (A. P. 1854115 vom 12/2. 1923, ausg. 
12/4. 1932.) D e r s i n .

102*
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Universal Oil Products Co., Chicago, iibert. von: Gustav Egloif, V. St. A.,
Cróckterfahren. Boi der aus Crackschlange, Verdarnpfer, Dephlegmator u. Kiihler 
bestehenden Anlagc soli ein Teil des gecrackten óles direkt in den Verdampfcr eintreten, 
wahrend ein anderer Teil zunachst durch eine im unteren Teil des Dephlegmators 
liegende Rohrschlange gefuhrt wird, um einen Teil seiner Warnie auf das RtickfluB- 
kondensat zwecks Verbesserung der Austreibung der leichten KW-stoffe zu ubertragen. 
(A. P. 1854 464 vom 23/12. 1925, ausg. 19/4. 1932.) D e r s i n .

Universal Oil Products Co., Chicago, iibert. von: Carbon P. Dubbs, V. St. A., 
Crackterfahren. Dio Spaltung erfolgt in einer direkt beheizten Blase unter Druck, 
wobei dic Oldampfe in einen Dephlegmator u. Kiihler gelangen. Der Druck im Kiihler 
soli geringer ais im Dephlegmator, u. der Druck hier geringer ais in der Spaltblase sein. 
Mit dem Fortschreiten der Spaltung der Charge soli der Druck allmahlich gesenkt werden, 
dabei soli aber die Druckdifferenz zwischen den Apparateteilen bestchen bleiben. 
(A.P. 1855167 vom 6/10. 1920, ausg. 19/4. 1932.) D e r s i n .

Sinclair Refining Co., New York, iibert. von: Eugene C. Hertkel, Chicago, 
Crackterfahren. Eine Menge fl. hochsd. Oles wird von einer Spaltblase, die unbeheizt 
ist, mittels einer Pumpe durch ein System von Crackrohren u. zuriick in die Spaltblase 
gefórdert, wobei die leicht sd. Anteile unter dem hcrrsclienden t)bcrdruck durch einen 
Dephlegmator zu einem Kiihler entweiclien. Das Rohol flieCt durch den Dephlegmator 
im Gegenstrom zu den h. Oldampfen in dio Spaltblase. Die Beheizung wird so geregelt, 
daB von einem Schwcról, von dem 25% bei 500° F u. 90% bei 600° dest., bei Druckcn 
J> 125 Pfund je Quadratzoll 50—60% Destillat erhalten werden, wahrend der Rest 
ais RiickstandsSl abgczogen wird. (A. PP. 1 842 753 u. 1842 754 vom 18/8. 1926, 
ausg. 26/1. 1932.) D e r s i n .

Standard Oil Development Co., iibert. von: Frank A. Howard, Elizabeth, und 
Nathaniel E. Loomis, Westfield, V. St, A., Crackterfahren. Das zu spaltende Sehwerol 
wird in einer im Dephlegmator ais Kiihlschlange liegenden Rohrschlange vorgewiirmt 
u. dann in einer Crackschlange auf Spalttemp. erhitzt. Das h. Ol tr i t t  in einen Ver- 
dampfer, in dem ein Spiegel fl. Oles stellt u. mit dem der Dephlegmator verbunden 
ist, so daB der Dephlegmatorriicklauf wieder in den Verdampfer flieBt. Das Ruckstandsol 
aus dem Vcrdanipfer wird zusammen mit den aus dem Dephlegmator entweichenden 
Diinipfen in eine Kolonnc eingeleitet u. dest. (A. P. 1842096 vom 31/12. 1926, ausg. 
19/1. 1932.) D e r s i n .

Gasoline Products Co. Inc., Wilmington, iibert. von: Roy Cross, V. St. A., 
Crackterfahren. Das zu spaltende Schwcról wird unter Druck durch eine Rohrschlange 
u. dann in eine weite Spaltkammer gefiihrt, in der die Crackung unter dem gleiehen 
Druck beendet wird. Durch eine elektr. Widerstandsheizung kann hier eine weiterc 
Erhitzung crfolgen, durch die die Spaltung begiinstigt wird. (A.P. 1841363 vom 
22/7. 1922, ausg. 19/1. 1932.) D e r s i n .

N. V. de Bataafsche Petroleum Mij, Haag, Raffination, insbesondere Entsclmefe- 
lung ton kohlehaltigen Stoffen, wie Erdol, Asphalt u. dgl., dad. gek., daB das Roh- 
niaterial in Ggw. von J/o-Katalysatoren mit H2 unter Druck derart erhitzt wird, daB 
Bldg. groBerer Mengen gasfórmiger Rk.-Prodd. vermieden wird. Ais Katalysator vcr- 
wendet man z. B. auf Aktivkohle nicdergeschlagenes MoOs. (Jugoslaw. P. 7950 
vom 28/3. 1930, ausg. 1/5. 1931. E. Prior. 21/11. 1929.) ScHONFELD.

Sharples Specialty Co., Philadelphia, ubert. von: Lee H. Clark, Harerford, 
V. St. A., Raffination ton Mineralóldestillaten. Das Ol wird zusammen mit einer wss. 
Alkalilsg. mittels einer Dampfschlange erhitzt. Das h. Gemiseh wird dann zu einem 
Zentrifugalseparator geleitet, in dcm die wss. Phase mit den Verunreinigungen u. das 
Ol getrennt werden. Das Ol tr itt  in einen Oltank, in dem es iiber den Kp. des W. er
hitzt u. mit direktem Dampf behandelt wird. Hierbei dest. unerwunschte Anteile ab. 
(A.P. 1823 087 Tom 4/2. 1926, ausg. 15/9. 1931.) D e r s i n .

Edeleanu-G. m. b. H., Berlin, Aufarbeitung ton Edeleanuraffinal. Naclidem der 
gróBere Teil der S02 von dem Raffinat in einem Verdampfer bei 50—70° u. unter 
50—70 lbs. je Quadratzoll Druck abgetrennt ist, tr itt  das Ol in eine Rektifizieranlage, 
in der bei standigem Zu- u. AbfluB des Oles bei 200° u. unter gewohnlichem Druck 
in einer Kolonne die S02 bis auf einen Geh. von 0,02% abgekocht wird. (E. P. 372173 
vom 24/7. 1931, ausg. 26/5. 1932. D. Prior. 25/7. 1930. F. P. 724 020 vom 23/7. 1931, 
ausg. 19/4. 1932. D. Prior. 25/7. 1930.) D e r s i n .

J. Fohlen, Paris, Herstellung ton Leichtiilen durch Druckhydrierung ton Brenn- 
sloffen mittels nascierenden Wasserstoffs. Man leitet in das Rk.-GefaB durch eine ]>itung
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den Brennstoff, durch die zweite Lcitung einen Teil u. durch dio dritte Leitung don Rest 
der zur Erzeugung von nascierendem Wasserstoff notwendigen Rohstoffe. Ein Teil 
dieser Stoffe kann auch.bcreits dem Brennstoff zugesetzt werden. (Belg. P. 361594 
vom 18/6. 1929, Auszug yeróff. 19/12. 1929.) D e r s i n .

Christian Schaper, Drcsdcn, und Gustav Rost, Dresden-Buhlau, Verfahren zum 
Iłeinigen der Leichtole der Sleinkohlenverkokung, dad. gek., daB man die bei der Dest. 
der Ole entstehenden Diimpfo zucrst iiber festes Atzalkali u. sodann ganz oder fraktions- 
weisc durch H„SOx leitet, worauf nach erfolgter Kondensation erneut unter t)berleitcn 
der Destillationsdampfo iiber festes Atzalkali dest. wird. — Durch die Einw. yon festem 
Atzalkali soli der Waschyerlust bei der naehfolgcnden Bchandlung mit H2SOt, dio nur 
50—55° Be zu haben braucht, yerringert werdon. (D. R. P. 552 587 KI. 12 r  vom 
8/10. 1925, ausg. 15/6. 1932.) D e r s i n .

Texas Co., New York, iibert. von: George W. Gray, Herstellung ton Oasolin 
aus Rohpetroleum. Dic im Robol enthaltcnen leichten KW-stoffe werden abdest., 
der Ruckstand wird der Druck-Warmespaltung unterworfen u. in einem Verdampfcr 
in Leiclitol u. Riickstandsol getrennt. Letzteres wird dann durch Dest. von den 
Schwcrolcn befreit, dio erneut geeraekt werden. (A. P. 1854 835 vom 6/2. 1928, 
ausg. 19/4. 1932.) D e r s i n .

Robert Lungstras, St. Louis, V. St. A., Herabselzung der Entflammbarkeit von 
Gasolin. Man mischt 5 Teilo Gasolin mit 1 Teil fl. JV2 u. erhitzt das Gemisch unter 
Druck auf 2500° F. (A. P. 1844290 vom 23/6. 193Ó, ausg. 9/2. 1932.) D e r s i n .

Standard Oil Bevelopment Co., Delaware, iibert. von: Herbert H. Meier und
01iver H. Dawson, Baytown, V. St. A., Regenerierung terbrauchier Doclorlosung. 
Man laBt das PbS absitzen, zieht das W. ab u. yerriihrt den Nd. m it wss. <S02-Lsg., 
bis die Farbę des Nd. in wciB tibergegangen ist. Man laBt absitzen u. lost den Nd. in 
wss. NaOH u. filtriert vom ausgeschiedenen S  u. nicht gel. PbS, die spater goróstet 
werden. (A. P. 1843 578 yom 11/1. 1928, ausg. 2/2. 1932.) D e r s i n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herslellung von Schwer- wid 
Erdalkalimetallsalzen ton Naphthensauren. Das Trocknen der nach dem Hauptpat. 
erhaltlichen Salze wird yorteilhaft im Vakuum yorgenommen. Man yerriihrt z. B. 
ein durch Fallen einer Na-Naphthenatlsg. mit Pb(N03)2 u. CoS04 crhaltliches Prod. bei 
130—140° im Vakuum, wobci das Trocknen in 7—8 Stdn. becndet ist. — Man kann 
wahrend des Trocknens hóhcrsd. Lósungsmm. oder Weichmachungsmm. fette Ole u. dgl. 
zusetzen, wic Bzl., Lcinol, Triarylphosphatc, Dialkylphthalate, Benzylacetat, -benzoat, 
Butylstearat. (E. P . 367 666 vom 30/5. 1931, Auszug yeroff. 17/3. 1932. D. Prior. 
2/6. 1930. Zus. zu E. P. 335 863; C. 1931. I. 721. F . P . 717 957 yom 29/5. 1931, ausg. 
16/1. 1932. D. Prior. 1930.) A l t p e t e r .

Railway and Rolling Stock Eguipment Proprietary Ltd., Melbourne, Australien, 
(Erfinder: James Albert Burton, New York), SchmiermiUel, bestehend aus einem 
leichten Schmteroldest. yon Petroleum mit etwa 100° Saybolt bei etwa 100° F, einem 
darin suspendierten Schmierstoff minerał. Art, wic Graphit, u. einem chlorierten KW- 
stoff, z. B. CCli, CHCl3, Tctrachloralhan, Trichlorathylcn, Diehlorałhylen u. Chlorbenzol. 
(Aust. P. 29 695/30 yom 21/10. 1930, ausg. 21/5. 1931.) D e r s i n .

Shell Development Co., San Francisco, iibert. von: Franz Rudolf Moser und 
Jacąues Greutert, Amsterdam, Yerarbeiten von sauren Schlammen. Die bei der 
Behandlung yon Schmierolen mit H2S04 erhaltenen sauren Schlamme werden auf 
folgende Weise in ein neutrales, homogenes asphaltahnliches Prod. iibergefiihrt. Petro- 
leumasphalt wird auf wenigstens 120° erhitzt u. sodann unter Riihren m it der gleichen 
-Menge sauren Schlammes yersetzt. Hierauf wird die Temp. unter Riihren auf hóchst-ens 
250° gesteigert. Das Erhitzen wrird eine Zeit lang fortgesetzt, bis die sauren Bestand
teile des Schlammes yollstandig zers. sind. Die hierbei entwickeltcn gasformigen Prodd. 
werden abgeleitet. (A. P. 1 862 060 yom 8 /8 . 1928, ausg. 7/6. 1932.) D r e w s .

Constantin Polysu, Rumanien, Holzkonservierungsverfahren. Das Verf. nach der 
Erfindung besteht in einer schncllen Aufeinanderfolgo von Drucksteigerungen u. Druck- 
erniedrigungen, denen das in einer ImpragnierfI. befindliche Holz ausgesetzt wird. 
(F. P. 720 064 yom 16/7. 1931, ausg. 15/2. 1932. Ruman. Prior. 29/8. 1930.) B r a u n s .

Karl Bubla, Pilsen, Verfahren zur Holzimpragnierung mit Sublimat, gegebenen
falls nachdem mit Dampfen leicht sd. organ. Fil. vorbehandelt wurde, gek. durch vor- 
bercitende oder gleichzeitige Hilfsbehandlung des Holzes mit einem oder mehreren Salzen 
der Alkali-, Erdalkali- u. Erdmetalle, wie NH.,-Salzen oder auch organ. Verbb., ins
besondere Estern von anorgan. Sauren in hochdissoziierten Lsgg., die an sich keino
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spczifischen Holzkonservicrungsmittel sind, zweckmaBig angesauert, unter Anwendung 
gcchlorter D eriw . der aliphat. oder alieyel. Reihe, oder anderer capillarkraftiger Stoffe. 
Durch dieses Verf. soli eine grSJłere Eindringungstiefe des Sublimats im Holz erzielt 
w'erden. (Oe. P. 138 864 vom 27/2. 1930, ausg. 25/6. 1932.) G r a g e r .

Unternehmung fiir Holzimpragnierung G. Loewenfeld, Wien, Erhohung der 
Impriicjnierfahiglce.it des Holzes. Das im Oe. P. 115 252 (C. 1930. I. 1569) beschriebeno 
Ycrf., nach dem das in eine luftdicht vcrschlieBbare Kammer eingebrachte Holz einem 
h., unter Untcrdruck stehenden Luftstrom ausgesetzt ist, wird dahingehend erganzt, 
daB an der Kammer rcgelbare Zufuhrungsoffnungcn fiir das Einstromen von AuBen- 
luft angeordnet sind, dereń Querschnitt so bemessen ist, daB in der Kammer trotz 
dieser Zusatzluft Unterdruck herrsohen mufi. Durch Regulierung der Temp., der 
Strómungsgesehwindigkeit, des Unterdruckes u. der frischen AuBenluft kann die Risse- 
bldg. des Holzes nach Erfordernis beeinfluBt werden. (Oe. P. 128 360 vom 3/11. 1928, 
ausg. 25/5. 1932.) S a r r e .

Holzimpragnierwerk Laufenburg P. Ebner & Co., Laufenburg, Aargau, 
Schweiz, Impragniereń von Mn sten, Baumstammen u. dgl. Man impragniert dio 
Mastcn uswr. zuerst mit einem billigen Impragnierungsmittcl in der ganzen Lange des 
zu behandelnden Gegenstandes u. dann nur in der Gefahrzone mit einem hinsichtlich 
F&ulniswidrigkeit energischoren Impragniermittel vom Stockende aus etwa bis zu einem 
Drittel der Gesamtlamgc nach. x\ls erstes Impragniermittel yerwendet man z. B. 
CuSO}, ais zweites z. B. Thanalith, ein starkes As-Priiparat. (Schwz. P. 151415 
vom 22/8. 1930, ausg. 1/3. 1932.) S a r r e .

Ludwig Tramer, Wien, Durchimpragnieren von Holz. Die Impragnierungsfl. wird 
in an beiden Stammenden angebrachten Bohrungen, durch die der Kern des Holzes 
ausgebohrt worden ist, eingefiillt u. unter Druck gesetzt, z. B. durch Eintreiben eines 
in den Mund des Bohrloches passenden impragnierten Holzpflockes, wodurch ein 
Impragnicren des Holzes neben der sonst iiblichen Impragnierung auch von innen 
nach auBen erzielt wird. (Oe. P. 128 023 vom 13/4. 1928, ausg. 10/5. 1932.) S a r r e .

Augustę Dessemond, Frankreich, Verarbeitung von bei der Holzimpragnierung 
erhaltenen Kreosołemulsicmen. Das Verf. des Hauptpat. wird in der Weise weiter aus- 
gebildet, daB in dic Zentrifuge W. unter Druck eingefiilirt wird. (F. P. 40 334 vom 
28/5. 1931, ausg. 9/6. 1932. Zus. zu F. P. 716 0IG; C. 1932. 1. 1861.) N o u v e l .

A. Irinyi, Hamburg, Antriebmittel fu r  Motore o. dgl. Es besteht aus Oldampf in 
Mischung mit W.- oder Alkoholdampf. Ein gecignetes Gemisch besteht z. B. aus 
,81 Gew.-% Bzl.-Dampf u. 19 Gew.-% W.-Dampf. (Schwed. P. 68 614 vom 26/4. 1927, 
ausg. 17/12. 1929.) D r e w s .

Gewerkschaft Mathias stinnes, Deutschland, Herstellung eines stabilen Motorcn- 
benzols. Man wascht das Rohbenzol zuerst mit etwa 3%  einer 90%ig- H2S04, trennt 
dic Siiure u. die gebildeten Harze ab, wascht zweeks Neutralisation mit etw'a 1% 18%ig- 
KaOH-Lsg. u. dest. das Bzl. in Ggw. der gleichen Menge 18%ig. NaOH, um atherartigc 
Ycrbb., die zu erneuter Harzbldcc. AnlaB geben wurden, zu zerstoren. (F. P. 723 287 
vom 24/9. 1931, ausg. 6/4. 1932. D. Prior. 25/9. 1930. E .P . 371 752 vom 25/9. 1931, 
ausg. 19/5. 1932. D. Prior. 25/9. 1930.) D e r s i n .

Bayerische Motoren-Werke Akt.-Ges., Miinchen, Schnellverfaliren zur Bestim
mung der Zusammensetzung von Brennstoffen, dad. gek., daB zunachst dic Alkohole 
u. Ketonc mittels verd. H2S04 gel. u. nach Feststellung des Prozentgeh. mittels McB- 
glases die H 2S04 mit den Rcaktionsprodd. abgelassen wird, dann in dem restlichen 
Gemisch in bekannter Weise Bzl., Toluol usw. durch Zusatz von konz. H X 03 u. H2S04 
in  Nitrobenzol, Nitrotoluol usw\ umgewandelt werden, dereń letzte Reate naeh dem 
Ablassen der Nitriersaure durch nochmaliges Hinzufiigen von H2S04 gel. werden, end- 
Jich der Benzinrest am MeBglas unmittelbar abgelesen wird. — Żur Durchfiihrung 
des Verf. bedient man sich einer Einrichtung, die aus zwei iiber eine Glaskugel mit- 
cinander kommunizierenden, mit MeBteilung yersehencn Glasróhrcn besteht, von denen 
das beim Einfiillcn ais MeBglas dienende Rohr vor der Kugel einen Absperrhahn u. 
das zur Feststellung der Yolumendifferenz dienende zweite Rohr an seinem auBeren 
Endo einen Absperrhahn besitzt. (D. R. P. 551553 KI. 421 vom 19/7. 1930, ausg. 
2/6. 1932.) G e i s z l e r .

Hermann Hassenbach, Breslau, Einrichtung zur Priifung brennbarer Stoffe, be- 
sonders von Schmierohn, dad. gek., daB zur Best. des Flamm-, Brenn- u. Zundpunktes 
unter erholitem Druck eine Bombę benutzt wird, durch dereń Flansch oder Wandung 
die Rohrleitungen zur Zu- u. Ableitung von Gasen gefuhrt sind, wahrend der abn e lim -
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barc Deckcl der Bombo einen im oberen Teil kon. erweitorten u. elektr. heizbaren Tiegel 
zur Aufnahme des zu untersuchenden Stoffes u. iiber dem Tiegel angeordnete eloktr. 
heizbare Spiralen zur Ziindung, sowie zur Anzeige der Plammenbldg. tragt. — Dor App. 
gestattet die Best. boi Drucken vorzunehmcn, wie sic bei der prakt. Verwendung der 
Ole auftretcn. (D. R. P. 552 706 KI. 421 vom 22/3.1930, ausg. 17/6.1932.) G e i s z l e r .

K arl K rekeler, Ol im Betrieb. Berlin: J. Springer 1932. (50 S.) gr. 8“. — Werkstattbucher
H. 48. p. M. 2.— .

H. P. R auert, Untersucliung von porosen Massen fiir Acetylenflasehen hinsichtlich ihrer
Aufnahmefahigkeit fiir Acetylen. Hallo: Marhold 1932. (21 S.) 4°. M. 1.20.

XX. Schieli- und Sprengstoffe; Ziindwaren.
Friedrich Neuwirth, Gefahrcnque\len in der modernen Sprengstofftechnik. Y o rtra g . 

(B erg - u . h u t te n m a n n . J a h r b .  m o n ta n is t .  H o e h sc h u le  L co b en  80. 48— 55. 10/6.
1932.) F . B e c k e r .

A. Foulon, Neues aus dem Sprengstoffgcbiet. An Hand der noucren Patentliteratur 
wird eine zusammenfassendo Ubersicht gegeben iiber dio in letzter Zeit empfohlenen 
neuartigen Sprengstoffe u. iiber dic in der Herst. giefibarer Sprengladungen erzieltcn 
Fortschritte. (Ztschr. ges. SchieB- u. Sprengstoffwesen 27.191—93. Juni 1932.) F .B e c k .

H. Muraour und G. Alinis, Einflup der Temperatur des Pulrers auf die Ver- 
anderung v o n J p d t  bei verschiedenen Ladungsdkhten. (Vgl. C. 1932. I. 1036.) Nach 
der Theorie der Vff. (vgl. C. 1930. II. 209) wird ein Teil der zur Zers. der Pulver notigen 
Energie durch Mol.-StoBe, der Best durch Strahlung zugefuhrt. Wenn nun bei schwachen 
Druckcn die Verbrennungsdauer groB ist, wird nur der Effekt der Mol.-StoBe registriert, 
nicht der Effekt der Strahlung. Daher wird J  p d t  in dem MaBe vermindert, wie dio 
Ladungsdichto vermindert wird. Vff. untersuehen den EinfluB einer yorhergehenden 
Erwarmung auf diese Vorminderung vonJ p d t .  Dio Verss. werden bei 18 u. bei 97° 
durchgefiihrt. Bei gleicher Ladungsdichto vermindert sich die f  p d /-Differenz bei 
18 u. 97° standig; in gleichcm Mafie .wachst die Differenz der gesamten Verbrennungs- 
zeiten. Dio yorhergehende Erwarmung bewirkt also anscheinend eine viel kiirzere 
Dauer des Strahlungseffektes. Die Verss. werden nun auf gleichen Strahlungseffckt 
also gleiche Verbrennungsdauer bezogen. Nun ergibt sich eine konstanto Differenz. 
(Compt. rend. Acad. Sciences 194. 1927—29.30/5. 1932.) L o r e n z .

G. C. H ale, Die Stabilitat raucldoser Pulver. Beobachtungen bei der Prufung ton 
Nitrocellulose. Die Prufung rauchloser Pulvor bei erhóhter Temp. laBt nur dann sicherc 
Schliisse auf das Verh. desPulvers bei niedrigen Tempp. zu, wenn dasPulver aus chem. 
reiner Nitrocellulose bestcht. Da jedoch die zu prtifenden Proben meistVerunreinigungen, 
verschieden nach Art u. Menge, enthalten, die den Gang der Zers. bei yerschiedenen 
Tempp. je nach Lago des Gleichgewichts der ablaufenden Rkk. in wechselndem MaB 
beeinflussen, darf von Bestandigkeitspriifungen, die bei yerschiedenen Tempp. aus- 
gefuhrt werden, eino genauo Ubereinstimmung nicht unbcdingt erwartet werden. 
So erfiillte eine Nitrocellulose, die 0,049% Saure (ber. ais H2S04) enthielt, zwar nach 
dem KJ-Test bei 65,5° die zu stellenden Anforderungcn, nicht aber bei der Prufung 
bei 135°. Andere Nitrocellulosen w'aren nach der Unters. bei hoher Temp. bestandig, 
wahrend sie nach dem KJ-Test ais nicht genugend stabil zu bewerten waren. — An 
vier Proben derselben Pulyerart (gleiche KorngroBe, gleiche, yorziigliche Stabilitat) 
wurde der EinfluB, den Feuchtigkeit auf die Bestandigkeit der Pulver ausiibt, gezeigt. 
Danach wird nach der Prufung bei 135° die Bestandigkeit aller Proben stark, aber in 
sehr yersehiedenem MaB herabgesetzt. Dio eine der 4 Proben wies erst nach der dop- 
peltcn Ein w.-Zeit der Feuchtigkeit den gleichen Bcstandigkeitsriickgang auf wie die 
Pulyerprobe, die sich am wenigsten widerstandsfahig gegen den EinfluB von Feuchtig
keit zeigte. (Army Ordnance 12. 413—15. 430—31. Juni 1932. Picatinny Arsenał, 
Dover, N. J.) F. B e c k e r .

Ludwig Metz, Die Prufung der chemischen Bestandigkeit von Nitroglycerinpuhern. 
Die wichtigeren zur Unters. von Nitroglyeerinpulvern geeigneten Stabilitatsmethoden 
werden einer vergleichenden Nachpriifung unterzogen. Es ergibt sich, daB die Papier- 
testproben Ergebnisso liefern, die denen der anderen Verff. haufig nicht entsprechen. 
Die drei Warmlagermethoden (bei 132, 100 u. 75°) fuhren zu ubereinstimmender 
Wertung der gepriiften Pulver. Im ganzen decken sich ihre Ergebnisse mit denen
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(lor quantit.at.ivon Methoden, von denen die Verff. nach B r u n s w i g  (Ęrihittelung 
der Abspaltungskonstantc), M a y r h o f e r  u . H a n s e n  in dio Unters. einbezogen worden. 
Die Methoden nach B r u n s w i g  u. M a y r h o f e r  lasscn mit befriedigendor Sicherheit 
die Beurtciiung eines Pulvers nur dann zu, wenn seine Bestandigkeit yerhaltnismaBig 
gut ist. (Ztschr. ges. ScliieB- u. Sprengstoffwosen 27. 118—21. 150—53. 188—91. 
Juni 1932. Berlin, Chem. Techn. Reichsanst). F. B e c k e r .

Akciova Spolećnost dfive Skodovy Zavody, Pilscn, Raucherzeugendes Pulver, 
Man yerwendet wss. NH3 mit 48,7% NH3 u. bei der Hydrolyse HCl-abspaltende Mittel, 
wio SnCl4, im urigefahren Verhaltnis SnCl4: 4 NH40H . (Tschechosl. P. 33177 vom 
28/4. 1925, ausg. 10/8. 1930.) S c h o n f e l d .

Akciova Spolećnost dfive Skodovy Zavody, Pilscn, Raucherzeugendes Pulver. 
Man yerwendet NH4-Carbonate u. ein hydrolysierbares Chlorid (SnCI4) in aąuimole- 
■kularen Verhaltnissen. Beispielsweise ein Gemisch yon 3 SnCl4 +  (4 NH4HC03 +
4 KH4C02NH2) +  8 HgO. Dieses ergibt 3 Sn(OH)4 (Rauch) +  12 ŃH4C1 (Raueh) +  
8 C 0 2. (Tschechosl. P. 33178 yom 28/4. 1925, ausg. 10/8. 1930.) S c h o n f e l d .

Safety Mining Co., Chicago, iibert. von: Dent Ferrell, Harrisburg, Illinois, 
V. St. A., Heizkórper fiir  mit verfliissigten Gasen gcfiilllc Sprengpatronen. Zum Ref. 
iiber F. P. 677 722; C. 1930. II. 1643 wird noch nachgetragen, daB die dort bc- 
schriebcnen Mischungen in róhrenfórmigcn, warmeentwickelnden GefiiBen zur Ver- 
wendung kommen sollen. Diese letzteren sind zwischen den Stirnwanden befestigt. 
Dazu eine Ahb. (A. P. 1 855 740 vom 18/1. 1929, ausg. 26/4. 1932. E. Prior. 5/10. 
1928.) E b en .

Louis-Charles-Richard Mallet, Frankreich, Herstellung von Zwisehenstiicken 
fiir Delonationsziindschniire. Ais Fullung fiir rohrenfórmige Zwischenstucke dient 
TetrdnUropenlaerythrit, wahrend die Hauptladung aus Trinitrotoluol u. die Neben- 
ladungen aus Initialsprengstoffen bestchen. (F. P. 721 431 yom 12/11. 1930, ausg. 
3/3. 1932.) " E b e n .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, Verfahrcn zum 1Kasscrdichlmachen 
ron Geschophiilscn aus Pajrpc. Dio Papphulsen werden zuerst m it  einem Oberzug aus 
Cellulosecstern, insbesondere Nitrocellulose, versehen. Dann wird das Innero der 
Hiilse mit Paraffin od. dgl. impragniert. B ei dem neuen Verf. werden somit die bislier 
iiblichen Behandlungsstufen umgekehrt. (E. P. 370 506 vom 14/1. 1931, Auszug 
yeróff. 5/5. 1932. Can. Prior. 6/3. 1930.) B r a u n s .

Reinhold Tiling, Deutsehland, Herstellung von Pa keten. Die Seelo der Raketen 
ist mit Pulyer unter schwachcrem Druck gefiillt worden, ais zur Fullung der eigentlichcn 
Trcibladung angowandt worden ist. Dazu eine Abb. (F. P. 717 861 vom 28/5. 1931, 
ausg. 15/1. 1 9 3 2 . ) _______________ __ E b e n .

Louis Vennin, E. Burlot und H. Lecorche, Les poudres et oxplosifs. Paris et Liege: Ch.
Bćranger 1932. (XXVIII, 727 S.) 8°.

XXI. Leder; Gerbstoffe.
M. Bergmann, Zum Bericht uber Salzungsfragcn vor der 5. Ko-mmission fiir Boh- 

hfiule und Rohfelle., crstailet auf der Internationalen Oerbereichemikertagung am 10. Sep- 
tember 1931. (Vgl. C. 1932. I. 1041.) Der Bericht bezog sich auf F  e 11 c , insbesondere 
auf Kalbfello. (Collegium 1932. 285.) SELIGSBERGER.

R. F. Innes, Kontrolle in der Gerberei. Vf. zeigt, an welchcn Punkten des Fabri- 
kationsprozesses dio Betriebskontrollc in der Lederherst. einsetzen kami. (Leather 
World 24. 532—34. 14/7. 1932. Brit. Leath. Manuf. Res. Assoc.) SELIGSBERGER.

L.Meunier und M. Kapp, Oxydation rerdunnter Schicefelnatriumldsungen durch Luft. 
(Chim. et Ind. 27. Sond.-Nr. 3 bis. 718—28. Marz 1932. — C. 1932. I. 1980.) M e c k e .

M. C. Lamb und J. A. Gilman, Gemische ron synthetisclien Harzen und Kollodium 
f  iir die Lederzuriclitung. (Cuir techn. 25. 138. 1/5. 1932. — C. 1932. I. 3254.) S e l i g s .

Fritz Stather und Reinhold Lauffmann, Uber das Verhalten sulfonierten Ricinu-s- 
ols beim Lickem ton Chromleder. I. Hautpulver wurde chromgegerbt, mit 3 yer
schiedenen selbsthergestellten, stark sulfonierten Ricinusólen, dereń Konst anten an- 
gegeben werden, gelickert u. sodann nacheinander mit PAe., A. u. W. ausgewaschen. 
Die Summę dieses ,,extrahierbaren Fettes" u. des im Cr-Hautpulver zuriickgehaltenen 
(in Anlehnung an F a h r i o n  mittels alkoh. NaOH bestimmten) „gebundenen Fettes"
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ergab unter Abzug des im Blindvers. ermittelten Naturfeltgeh. das aufgenommeno 
„Gesam tfett". Vff. fanden cinc Zunahnie in der Aufnahme yon gebundonem. extrahier- 
barem u. Gesamtfett proportional der Fettkonz. der im Licker angewandten Fettmenge, 
welche zwischen 2,8, 5,6 u. 11,2%. auf unchromiertes Hautpulver bezogen, yariiert 
wurde. Mit dem Sulfonierungsgrad nahm das gebundene u. das m it A. extrahierbarc 
F ett zu, das Gesamtfett wenig u. der Petrolatherextrakt stark ab. Dio sehr geringen 
in W. 1. Fettanteilo schwankten stets nur wenig. Der EinfluB der Cr-Konz. in den fiir 
die Gerbung des Hautpulyers dienenden Cr-Briihen (2,5, 5,10 u. 15 g/l C r,02 in 50% !'g- 
bas. Cr-Alaunlsgg.) auBcrte sich darin, daB die Mcngo des gebundenen Fettes sowohl 
m it der angewandten Cr-Menge wie mit dcm Sulfonierungsgrad stieg, wahrend der 
Alkoliolcxtrakt abnahm u. der Petrolatherextrakt nur eine Zunahme bei starkerer 
Sulfonierung, aber unabhangig von der angewandten Cr-Menge, zcigte. Auf das 
Gesamtfett blieben beide Umstande ohne Wrkg. Ein unmittelbarer Zusammenhang 
zwischen der Basizitat der angewandten Cr-Briihen oder dem ph des Lickers einerseits 
u. der Aufnahme der yerschiedenen Fettanteile durch das Cr-Hautpulver andererseits 
lieB sich nicht nachweisen. Tabellen, Diagramme. (Collegium 1932 . 391—404. Mai. 
Freiberg, Deutsche Versuchsanstalt fur Ledcrindustrie.) S e l i g s b e r g e r .

Josef Al. Sagoschen, Das Bleichen ton vegclabilisch gegerbten Ledcrn. Ausfiihr- 
liche Beschreibung des Bleichcns in den Gerbereicn nach dcm Tauch-, Walk- u. Tiinch- 
verf. (Cuir techn. 25 . 19S—202. 1/7. 1932.) M e c k e .

R. O. Page und H. C. Holland, Nalur des Wasserldslichen in viit Mimosenrinden- 
exlrakl gegerbtem Leder. I I .  (I . ygl. C. 1929 . I .  713.) Weitere Unterss. iiber die Natur 
des gebundenen Wasserloslichen in mit Mimosenrindenextrakt gegerbtem Leder zeigen, 
daB in den Anfangsstadien der Gerbung dieses Materiał sich zu einem geringeren Betragc 
mit der Hautsubstanz verbindot, ais das Tannin; sobald letzteres aber einen Botrag 
von 30 Teilen auf 100 Teile Hautsubstanz erreicht, steigt der Betrag des Wasserloslichen 
schnell auf 30—60 Teile pro 100 Teile Hautsubstanz. Bei Erhitzen des Leders mit 
HjSO.j auf 35° u. daruber wird das Wasserlosliche, wenigstens teilweise, durch gc- 
bundenes Tannin ersetzt. Die Resultate zeigen, daB in mit Mimosenextrakt gegerbtem 
Leder, enthaltend 30—60 Teile Wasserlósliches u. 30, 60 u. 90 Teile Tannin auf 100 Teilo 
Hautsubstanz eine Verb. zwischen Kollagen u. Tannin yorliegt. Es wird angenommen, 
daB das Wasserlosliche aus einer Verb. von Tannin mit der Hautsubstanz besteht., dio 
sich yon cinfach fixiertem Tannin imterscheidet. Solltc das gebundene Wasserlosliche 
Tannin sein, dann ware die W lL SO N -K E R N -M ethode der Tanninanalyse unkorrekt. 
(Journ. Amer. Leather Chemists Assoc. 26. 143—56. 1931.) SCHONFELD.

A. Kiintzel, Bemerkungen zu der Beizwertbestimmungsmethode von Lohlein-Yolhard. 
Die yom Vf. (C. 1932. I. 2274) fiir die Beizwertbest. herangezogeno Methode yon 
LÓHLEIX-VoLHARD wurde zur Ermittlung der zweckmaBigsten Arbeitsbedingungen 
naher studiert. Vf. zeigt insbesondere die Abhangigkeit des pH-Wertes der Caseinlsg. 
von der zum Lósen yerwendeten Alkalimenge u. die Bcdeutung der pj[-Einstellung fiir 
die Enzymwrkg. Vf. entwiekelt dann die neue Arbeitsvorschrift u. die Auswertungs- 
u. Fehlcrmoglichkeiten. Die angewandte Beizmenge soli zu ca. 60% yerdaut, d. h. 
bei der Riicktitration von 5 ccm Filtrat abziiglich Blindyers. soli nicht iiber 1 ccm 
1/10-n. NaOH yerbraucht werden. Zur Unterbreehung des Verdauungsvers. werden 
10 ccm V5-n. HC1 yerwandt, welche auBer in Ggw. yon viel NH^-Salz nur yoriiber- 
gehend eine Fallung yerursachen. Diese tr itt  nach Zusatz von 10 ccm 10%ig. Na2SO.r  
Lsg. endgiiltig ein. Da Reihenyerss. zeigten, daB mit der Steigerung der Fermentkonz. 
keine entsprechende Steigerung des Caseinabbaues einhergeht, konnte Vf. absol. Test- 
werte nur auf Grund des von ihm erzieltcn Maximalabbaues yon 94% errechnen. Dio 
Schwierigkeiten eines derartigen Rechenyerf., die ahnlichen Verhaltnisse bei der Beiz
wertbest! nach S C H N E ID E R -V lcek  u . ein Vergleichsvers. unter Heranziehung der 
FuLD-GROSZ-Meth. werden besprochen. (Collegium 1932 . 404—16. Mai. Darmstadt, 
Techn. Hochschule.) SELIGSBERGER.

Soc. An. Progil, Frankreich, Gerbverfahren. Zur Herst. von Ledern m it synthet. 
Gerbstoffen behandelt man die HautbloBen zunachst mit neutralen Mineralsalzen vor. 
Z. B. behandelt man 25 kg SchafsbloBen m it 70 1 W., 17 kg Kalialaun u. 2,5 kg NaCl. 
Nach 24-std. Bewegen setzt man zu dieser Briihe 18 kg eines synthet. Gerbstoffes zu 
u. stellt die Gerbbriihe auf 10—12° Be ein. Nach 4-tagiger Gerbdauer werden die H&ute 
getroeknet, eingefettet u. fertig zugeriehtet. Durch diese Yorbehandlung erhalt man
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cin yolleres Leder mit erhóhter ReiBfcstigkeit u. Widerstandsfahigkcit gegen W. (F. P. 
723 319 vom 17/10. 1930, causg. 7/4. 1932.) S e iz .

Rohm & Haas Akt.-Ges., Darmstadt, Vcrfahren zum Enlfetten ton Blopen und 
Leder, dad. gek., daB zur Entfettung ein Gemisch von frisch gefalltem Metallhydroxyd 
u. Tetrahydronaphthalin oder einem ahnlichen KW-stoff yerwendet w ird .—  Geeignet 
sind frisch gefiillto Lcichtmetallhydroxyde, wie Al(OH)3. Z. B. werden 20 Teile ciner 
Mischung von feuchtem Al(OH)3 u. Tetraliydronaphthalin im Verhaltnis 2:100 ge- 
mengt, mit 100 Teilen BlóBe u. 100—200 Teilen W. 1 Stde. bei 30° gewalkt. Dic 
BlóBcn werden hierauf gespiilt u. sind entfettet. (D. R. P. 539 356 KI. 28a vom 
16/12. 1926, ausg. 25/11. 1931.) S c h o t t l a n d e k .

Soc. An. Progil, Frankreich, Verfaliren zum Fiillcn von Leder. Hiiute u. Felle 
werden vor oder nach der Gerbung m it einer schwach alkal. reagierenden Emulsion 
von EiweiBstoffen, insbesondere von Casein, gegebenenfalls unter Zusatz von Fetten 
behandelt. Z. B. behandelt man 100 kg SchafsbloBen 3—4 Stdn. mit einer Emulsion 
aus 1 kg Casein gel. in 7 1 W. unter Zusatz von 0,1 kg NH3 u. 0,8 kg sulfuriertem Ricinusol 
sowie 5 1 W. Dann werden dic BlóBcn durch Zusatz von 0,6 kg H2SO.| (66° Bć) neutrali- 
siert u. mit 40°/oig. Quebrachoextrakt ausgegerbt. Zum Fetten von 100 kg gegcrbter 
Felle yerwendet man eine Emulsion aus 1,5 kg Casein, gel. in 12 1 W. +  375 g NaOH, 
u. 1,5 kg Stearinsiiure u. bewegt dicsclben */2 Stde. Dann bringt man die Felle in ein Bad 
aus 200 1 W. u. 1,5 kg Oxalsiiure, spult dieselben mit W. u. trocknet sic. (F. P. 727 351 
vom 6/2. 1931, ausg. 17/6. 1932.) S e iz .

Heinrich Burger, Berlin-Charlottenburg, Verfaliren zum Impragniercn ton Leder. 
Das Leder wird mit S in Lsg. oder Suspension bei Tempp. yon etwa 100° impriigniert, 
wobei ais Losungsm. oder Suspensionsm. fiir den S fluchtige organ. Stoffc mit einem 
Kp. iiber 100° allein oder in Mischung yerwendet werden. Z. B. wird durch Trocknung 
prakt. wasserfrei gemachtes Leder in eine Lsg. von 100 kg S u. 30 kg Tetrahydronaph- 
thalin, welche auf 100° erhitzt ist, eingetaucht. Nach 5 Min. Eintauchzeit wird das Leder 
abgewaschen u. in der Warme getrocknet. Oberleder wird nach dem Austrockncn in 
eine Lsg. von 100 kg S in 40 kg C8H5-C1, welche auf 100° erhitzt ist, einige Min. cin- 
getaucht, mit w. W. abgewaschen u. in der Warme getrocknet. (E. P. 373 549 yom 
26/11. 1931, ausg. 16/6. 1932.) Seiz.

Mishawaka Rubber and Woolen Mfg. Co., iibert. yon: Charles E. Bradley 
und Claude D. Mason, Indiana, Wasserdichtmachcn ton Leder. Man impragniert 
insbesondere ungefulltcs Leder m it ciner Mischung aus je 100 ccm Kautschukmilch 
u. Gasolin, 25 g Paraffinwachs, 10 g Paraffinol u. 50 ccm 10%ig. Seifenlsg. u. iiber- 
zieht es nach dem Trocknen mit ciner Mischung von jc 50 ccm Nitrocelluloselsg. u. 
Verdunnungsmittel, 20 ccm Kautschukmilch, 100 ccm W. u. 2 ccm Ricinusol oder 
einer Mischung aus je 50 ccm Nitrocelluloselsg. u. Verdunnungsmittel u. 20 ccm 10%ig. 
Kautschuklsg. (A. P. 1860 651 vom 3/12. 1925, ausg. 31/5. 1932.) P a n k ó w .

Ontario Research Foundation, Toronto, Canada, Vcrfahren zur Herstellung ton 
Lackleder. Das in iiblichcr Weise fiir die Lackierung yorbehandelte Leder wird mit 
KW-stoffen entfettet u. in einer Atmosphare, welche einen relativen Feuchtigkeitsgeh. 
yon 50°/0 aufweist, getrocknet, dann wird dasselbe auf Rahmen gespannt, grundiert u. 
bei ca. 50° getrocknet. Am nachsten Tag erhalt das Leder den ersten Lackaufstrich, 
wird 14 Stdn. bei ca. 70° getrocknet u. erhalt dann einen zweiten Lackauftrag. 
Dio Trocknung wird im Trockenofen yorgenommen u. hierbei die Luft auf einen rcla- 
tiycn Feuchtigkeitsgeh. von 50% eingestellt. Durch diese A rt der Trocknung schrumpft 
das Leder weniger ein, wodurch eine bedeutende Verbesserung bei der Lacklcderherst. 
erzielt wird. (E. P. 371587 yom 13/4. 1931, ausg. 19/5. 1932.) S e iz .

[russ.j Z entrales Lederforschungsinstitu t in  M oskau, U S S R -E in h e itsm eth o d en  fiir U n te rss . in 
d er L ed erin d u strie . 1. L iefer. M oskau: V erlag  fiir L e ich tin d u s trie  1932. (116 S.)
R b l. 2.10.

XXII. Leim; Gelatine; Klebmittel usw.
Gustav Giinther, Ist die Entfettung der Rohknochen mit Fettlósungsmitteln im 

fliissigen Zustande durchfiihrbar ? Entgegnung an K isz lin g  (C. 1932.1. 3141). (Kunst- 
diinger u. Leim 29- 106—07. Marz 1932.) B ach.

Richard Neu, Dic Leimkonsertierung. Angaben iiber geeignete, stark fu n g ic id  
wirkende Konservierungsmittel. (Seifensieder-Ztg. 59. 387. 15/6. 1932. Dessau.) SciiÓN.
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Roger J. Williams, Leo Friedman und Don M. Woods, Dic Nichtidentiiat 
gereinigler und isocleklrischer Gelatine. Es wird m it Hilfc kataphoret. Messungen gezeigt, 
daB das ph elektrodialyt. gereinigter Gelatinelsgg. sich zwischen dom isoelektr. Punkt 
der Gelatine u. dcm Ncutralpunkt befindct. (Scicncc 75. 199. 12/2. 1932. Oregon 
Univ.) G. V. S c h u l z .

K. Werner, CaO-haliige Krcide fiir die Kittfabrikation. (Farbcn-Chemiker 3. 
175—76. Mai 1932.) S c h e i f e l e .

L. Piatti, Uber Dichtungsmaterial f  iir LosungsmiUel. Dichtungsmatcrial fiir Rohr- 
leitungen u. a. in der Losungsmittelindustrie. Asbestpappc gibt fiir vielc Zwecke gute, 
ciast. Dichtungen, ebenso brauchbar sind Metall-Asbestdichtungen. Fiir Abdichtungs- 
zwccke haben sich auch Faktisse sowio das Linoxyn bcwahrt. Gceignetc K itte sind 
Bleiglatte-Glycerin sowio Asbest-Wasserglas. (Farbcn-Chemiker 3. 85—89. Marz
1932.) “ SCHEIFELE.

Willy Hacker, Leimprufung. AUgemeine Richtlinien. (Scifcn-Fachblatt 4. 34—35. 
50. Marz 1932.) SCHONFELI).

Ernst Goebel, Zur Werlbeslimmung der Haul- und Knochenłeime. III . (Fort- 
setzung zu C. 1932. I. 3255.) Beschreibung des ENGLERschen Viscosimeters. 
Beispiele fiir Einwaagcbcrechnungcn zur Viscositatsbest. Ubersicht iiber die ver- 
schiedenen, im Gebrauch befindlichcn Viscosimcter u. ihre Handhabung, Viscositats- 
werte fiir die wichtigsten Leimsorten. (Farbcn-Chemiker 3. 97—98. 142—43. April
1932.) ______________  B a c h .

Alfred Mentzel, Berlin-Schóneberg, Behandlung ton durch Entfetlen oder auf 
nalurlichem IVege getrocknelem Knocliengut vor der Enłleimung. Der leimgebenden 
Substanz des Knochenguts wird der durch dic Trocknung verlorene Anteil an Hydra - 
tationswasser wieder cinyerleibt u. zwar durch inilde alka). Behandlung, z. B. mittels 
Ammoniak oder Aminen oder durch Behandlung mit anorgan. oder organ. Sauren, 
bzw. deren sauren oder neutralcn Salzen, wobei die Wasserstoffionenkonz. dieser Bader 
iiber oder unter dem pn liegen soli, die dem isoelektr. Punkt entspricht. Das so be- 
handelte Trockengut bedarf boi der Entleimung kiirzerer u. niedrigerer Dampfdrucke 
ais gewohnlich, wobei man einen Knochenleim von bisher nicht erreichter Giitc erhalt. 
(Oe. P. 128 343 vom 27/10. 1930, ausg. 25/5. 1932. D. Priorr. 12/4. u. 12/6. 
1930.) S a r r e .

Oranienburger Chemische Fabrik Akt.-Ges., Kurt Lindner und Johannes 
Zickermann, Oranienburg, Vcrfahren zum Ilaltbarmachen von Losungen und Gallerten 
organischer Kolloidstoffe nach D. R. P. 468 026, dad. gek., daB solche in W. 1., kolloidalen 
u. hochmolekularen Sulfonsauren oder Sulfonharze ais Konservierungsmittel Ver- 
wendung finden, die sowohl aus hochmolekularen fetten ólen, Neutralfctten, Fettsauren 
oder anderen fettahnlichen Stoffen im Gemisch mit aromat, oder hydroaromat. KW- 
stoffen oder deren D eriw ., ais auch aus den entspreehenden Kondensationsprodd. 
durch starkę Sulfonierung entstehen. — Z. B. stellt man aus 1 Mol Olein, 1 Mol An- 
thracen u. 2,5 Moll. Chlorsulfonsdure oder aus 20 Gewichtsteilen Stearophenon (ge- 
wonnen aus Stearylchlorid, Bzl. u. A1C13) u. 28 Gewichtsteilen rauchendcr H 2SO., Sauren 

■ der beanspruchten Art dar. Eine 15%ig- Gelatinelsg. wird durch 0,75% einer solchen 
Sulfonsaure wenigstens 4Wochen konserviert. (D. R. P. 550 780 KI. 22i vom 12/2. 
1927, ausg. 24/5. 1932. Zus. zu D. R. P. 4G8 026: C. 1929. I. 698.) S a r r e .

Oranienburger Chemische Fabrik Akt.-Ges., Kurt Lindner und Johannes 
Zickermann, Oranienburg, Verfahren zum Haltbarmachen ron Losungen und Gallerten 
organischer Kolloidstoffe nach D. R. P. 468 026, dad. gek., daB die echten, aus hoch
molekularen fetten Olen, Neutralfetten, Fettsauren oder anderen fettahnlichen Stoffen 
allein oder aus Gemischen dieser mit anderen aliphat. kondensierbaren Vcrbb. ge- 
wonnenen, in W. 1., kolloidalen u. hochmolekularen Sulfonsauren oder Sulfonsalzo ais 
Konserrierungsmittel Yerwendung finden. — Z. B. stellt man aus 80 Gewichtsteilen 
Tallol, 20 Mineralol (7,5° E n g le p .  bei 20°) u. 150 Chlorsulfonsdure oder aus 80 Wollfeit 
u. 100 Chlorsulfonsdure konseryierende Sulfonsauren dar. Mit 0,75% einer solchen 
Sulfonsaure wird 5%ig. Starkegallerte fur langere Zeit konserviert. (D. R. P. 552091 
KI. 22i vom 12/2.1927, ausg. 9/6.1932. Zus. zu D. R. P. 463 026: C. 1929. I. 698.) S a r r e .

Adolf Leszynski, Berlin, Yerfahren zur Herstellung von Klebstoffen, die mit k. W. 
Kleister bilden, aus Starkę bzw. starkehaltigen Rohstoffen durch schnelles Erhitzen 
eines gegebenenfalls vorher erwarmten Gemisches von betraehtlichen Mengen W. u. 
Starkę bzw. starkehaltigen Rohstoffen in einer geeigneten Vorr., dad gek., daB man
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das Aufschliefisn u. Trocknen der Starkę durch Erwarmcn mit strahlcndcr Hitzo be- 
wirkt. (D. R. P. 551154 KI. 89k vom 20/3. 1926, ausg..27/5. 1932.) M . F. M u l l e r .

Stein, Hall & Co., Inc., iibert. von: Louis K. Fackler, Ridgewood, New Jersey, 
und Herbert F. Gardner, Brooklyn, V. St. A., Herslellung eines Klcbstoffes aus Siarkę. 
Man erhitzt in W. suspendierte Starkę so lange mit einer aromat. Carbonsaure, Sulfon- 
siiuro odor einem Siiureanhydrid, bis man eine in dor Kiilto fl. M. erhalt. ■— Z. B. erhitzt 
man eine Suspension von 100 Tcilen Tapiokamehl in 250 Teilen W. mit %  Teilcn Sulf- 
anilsdure auf 90°. Man kann z. B. auch SalicyUdure, Naphłhol-, Naphthylaminsulfon- 
sdurc oder Phthalsaureanhydrid zum AufsehluB der Starkę yerwenden. (A. P. 1813 236 
vom 9/12. 1927, ausg. 7/7. 1931.) S a r r e .

Gottlieb Pfenninger, Zinich, Schweiz, Klebsłoff, besteliend aus einem Cclluloid- 
lósungsm., Celluloid, Alhylenglykol u. Trikresylphosphat, z. B. in den Gowichts- 
yerhaltnissen yon 82 : 10 : 5 : 3. (Schwz. P. 151969 vom 21/11. 1930, ausg. 16/3.
1932.) S a r r e .

Richard Miiller, Mannheim, und Willy Stelkens, Koln a. Rh., Festes Klebe- 
miltel, z. B. in Pulver- oder Folicnform, bestehend aus einem innigen Gemenge von 
zwoi Cellulosedcriw., die nach Behandlung mit Losungsmm. klebcn u. verschiedene 
Erweichungspunkte zeigen, so daB die eino Komponente beim KlebeprozeB ais Geriist- 
substanz fiir dio ais Fiillmittcl dienende sclmellcr erweichendc Komponento wirkt. — 
Z. B. yerwendet man zum Klcben von Leder, Geweben u. Papier ais Gerustsubstanz 
CelluloidabfkWe, ais Fiillmittel niedrig yiscose Nitrocellulose u. ais Lósungsm. Celluloid- 
lósungsm. oder entsprechend Acelylcelltdose, Nitrocellulose u. ein aus 3 Teilen Athyl- 
acetat u. 1 Teil Methylglykol bestehendes Lósungsm. (Schwz. P. 151968 vom 11/8. 
1930, ausg. 1/4. 1932. D. Prior. 12/8. 1929.) S a r r e .

Dunlop Rubber Co., Ltd., London, Anodę Rubber Co., Ltd., Guernsey, 
Edward Arthur Murphy, Frank Theodore Purkis und Douglas Frank Twiss, 
Birmingham, Kaulschuhnischung, die sich besonders ais Klebmittel fiir Faserstoffe, 
vor allem Leder, auf Kautschuk eignet. Kautschuklósungsmm. werden in W. dis- 
pergiert, z. B. 100 Teile Naphtha oder CC1.„ 1,5 Teile Olsiiure, 1 Teil Gelatine, 2,5 Teilo 
NH3 u . 95 Teile W. u. dio Dispcrsion in Ggw. eines Entstabilisierungsmittcls, wie A., 
Aceton oder ZnO, mit Kautschukmilch gemischt, wobci man durch Zusatz eines 
Schutzkolloides Koagulation yermeidet. — Man mischt 50 Teile Kautschukmilclikon- 
zentrat (durch Zentrifugieren konz.) m it 60% Kautschukgeh. m it 40 Teilen oben- 
genannter Kohlenteernaphthaemulsion unter Zusatz von 10 Teilen Methanol. (E. P. 
372 775 yom 11/2. 1931, ausg. 9/6. 1932.) P a n k ó w .

Dunlop Rubber Co., Ltd., London, Anodę Rubber Co., Ltd., Guernsey, 
Edward Arthur Murphy, Frank Theodore Purkis und Douglas Frank Twiss, 
Birmingham, Kautschukmilcbmischung ais Klebmitlel fiir organ. Stoffe, wie K aut
schuk, Textilien u. Leder. Kautschukmilch wird m it einem Kautschuklosungsm. 
oder dessen wss. Emulsion gemischt u. durch Zusatz eines Koagulationsmittels (Methyl-, 
Athyl-, Propylalkohol, Aceton, dereń Mischungen miteinander oder m it Atlier, Petro- 
leumnaphtha, Bzl. oder CCI,) das W. in die disperse u. Kautschuk samt Lósungsm. 
in die kontinuierliche Phase umgewandelt. Andere Koagulierungsmittel, wie Salzo 
der H2SiF6 u. Stabilisierungsmittel konnen zugesetzt werden, auch Kohlcnteernaphtha 
mit Kp. 130° u. mehr, ohne daB sie im Gegensatz zu tiefer sd. koagulierend wirkt. In 
Schaum iibcrgefuhrte Kautschukmilch kann yerwendet werden. — 100 g Kautschuk- 
milchschaum (60% konz.) u. 1 g Ammoniumoleat werden in der Schaumschlagmaschino 
unter starkem Riihren allmahlich m it 600 g Kohlcnteernaphtha (Kp. 130—160°) u. 
danach mit 300 g einer Mischung yon gleichen Teilen Methanol u. Kohlenteernaphtha 
gemischt, wobei unter Erhohung der Viscositat Phasenumkehr stattfindet. (E. P. 
372776 yom 11/2. 1931, ausg. 9/6. 1932.) P a n k ó w .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Klebmitlel zum Vereinigcn 
yon Leder, Textilicn, Kautschukwaren u. dgl. Man yerwendet Kautschukmilch mit 
mindestens 45% Kautschuk u. einer Viscositat von mindestens 3° E. bei 20°. Man 
bestreicht dio Oberflachen u. preBt beim Trocknen aneinander. Dabei kann man auf 
eino Oberflache Kautschukmilch mit Vulkanisiermittel, auf dio andero solche mit 
Beschleuniger aufstreiclien oder auch Yulkanisiermittel u. Beschleuniger ais Lsg. auf 
die Kautschukmilchschichten aufbringen. (F. P. 723 853 yom 5/10. 1931, ausg. 16/4.
1932. D. Prior. 9/10. 1930.) ~ P a n k ó w .

Cornpagnie Generale d’Electricite, Paris, Herstellung von Dichtungskórpem 
und -scheiben. Zum Ref. des E. P. 349 102 (C. 1932- I. 480) ist nachzutragen, daB man
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boi Horst. von fortlaufcnden Bahńęn aus dem Faserbrci sofort nach dereń Herst. das 
Zuschneiden der Dichtungsscheiben yornimmt, so daB die dabei entstehenden Abfallo 
olinc besondcrc Aufarbeitung wieder in den Holliinder zuriickgegeben werden konnen. 
(Schwz. P. 147 469 vom 18/11. 1929, ausg. 16/9. 1931. D. Priorr. 23/11. 1928 u. 
28/9. u. 12/10. 1929.) S a b b e .

Dewey and Almy Chemical Co., Cambridge, Mass., V. St. A., Verfahren.zur Her
stellung von ól- und wasserfcsten Dichlungen fiir BelialterverschliiMe durch Aufbringcn 
von Kautschukmilch auf die abzudichtenden Behalterteilc, 1. dad. gek., daB dieeelbe 
in an sich bekannter Weise ohne Veranderung ihres Dispersitatsgrades yulkanisiert u. 
hierauf auf den abzudichtenden Behalterteil aufgetragen u. dort durch Verdampfen 
des Wassergeh. zu einem zusammenhangenden Film von yulkanisiertem Kautschuk 
niedergeschlagen wird. — 2. dad. gek., daB der Kautschukmilch vor dem Auftragen auf 
den abzudichtenden Behalterteil Zusatze von Fullstoffen, ihre Viscositat andernden 
Stoffen, z. B. Karayagummilsg., sowie ihre Plastizitiit becinflusscnden kolloidalen 
Stoffen, z. B. Bentonit, einverleibt werden. (D. R. P. 550 523 KI. 22i yom 5/2. 1929, 
ausg. 18/5. 1932. A. Prior. 14/2. 1928.) S a b r e .

X X n i. Tin te; Wiclise; Bohnermassen usw.
Foster D. Snell, Ubersicld der Patenie iiber Poliennittel nebsl Kommentaren. Zu- 

sammenfassung u. krit. Bemerkungen zu den Vorschlagen der amerikan. Patent- 
literatur iiber Polituren. (Soap 8. Kr. 4. 29—32. April 1932.) SCHONFELD.

Paul ciaveau, Frankreich, Pauspapier, erhalten durcli Auftragen von zwoi Kaut - 
schuklsgg. nachcinander auf gewohnliches durchsichtiges Papier. Beyor dic letzte 
Schicht getrocknet ist, wird ein zweites, etwas groBeres Blatt Papier aufgelegt, das 
eventl. ersctzt werden kann durch einen anderen Stoff, wie Ebonit, Glas, Cellophan. 
(F. P. 719 634 yom 6/7. 1931, ausg. 8/2. 1932.) M . F. M u l l e r .

Ludwig Autzinger, Berlin, Reinigen der Typen von Schreibmaschinen o. dgl. 
durch Belupfen mittels einer plastischen Masse, 1. dad. gek., daB eine piast. M. yer
wendet wird, die infolge Zusatzes von geeigneten Chemikalien oder eines t)berschusses 
an filmbildenden Stoffen auf mechan., chem. oder elektrolyt. Wege ein korrosions- 
yerhinderndes Schutzhautchen auf den Typen erzeugt. — Die piast. M. besteht aus 
einer Mischung von Fiillstoffcn, Harzen, Olen, Knetgummi o. dgl. unter Zusatz eines
1. Cu-Salzes. Die M. wird mit einigen Tropfen NH3-Lsg. yerknetet. (D. R. P. 553 289 
KI. 151 yom 12/9. 1931, ausg. 23/6. 1932.) G r o t ę .

Deutsche Hydrierwerke Akt.-Ges., Berlin, Verfahren zur Herstellung von Schuh- 
cremes, Bohnermassen u. dgl., dad. gek., daB an Stelle von Carnaubawachs ein Stoff- 
gcmisch Verwcndung findet, das aus den Glykol- oder Glycerinestern der 12-Oxystearin- 
sauro u. hochmolekularen, nicht wesentlich unterhalb 70° schmelzenden Oxo- oder Oxy- 
yerbb. der Fettrcihe oder ihren Derivy. fiir sich oder in Ycrb. m it anderen Stoffen 
besteht. (D. R. P. 554 372 KI. 22g yom 16/2. 1930, ausg. 7/7. 1932.) M . F. M u l l e r .

Emil Sajak, Drcsden. Lederpflegemiltel, bestehend aus einer Lsg. yon festen 
Wachsen u. fl. Wachsen, z. B. Doglingcol oder Spermaeetiol. — z. B. werden benutzt. 
je 2,5 Teile Bienenwaehs u. W alrat in 95 Teilen Spermaol — oder jo 2,5 Teile Bienen- 
waehs u. Walrat u. 50 Teile Spermaol u. 45 Teile Ricinusol. (Schwz. P. 150 313 
vom 28/8. 1930, ausg. 2/1. 1932. D. Prior. 31/8. 1929.) M. F. M u le r .

Alpha Chemical Co. Inc., iibert. von: Mark T. Sunstrom, Baltimore, Maryland, 
Fitpbodenól, bestehend aus 68 Teilcn Mineralol, 18 Teilen einer Fettsaure, die m it Alkali 
oder NH3 yerseifbar ist, z. B. Olsaure, 4 Teilen NH3 oder NaOH, u. 10 Teilen Tcrpentinól. 
Das Prod. wird yor dem Gebrauch event. mit der 4—8-fachen Menge W. gemischt. 
(A. P. 1 860 372 yom 14/4. 1928, ausg. 31/5. 1932.) M . F. M u l l e r .

fimile Barrvois, Frankreich, Poliermittel fiir Mełalle, bestehend aus einem Tueh 
aus guter gebleichter Baumwolle, das appretiert wird mit einem Gemisch yon 2 Teilen 
Kaolin, 2 Teilen Talk u. 3 Teilen Kartoffelmchl. (F. P. 720 539 yom 24/7. 1931, ausg. 
20/2. 1932.) M .F .  M u l l e r .

Comp. Belge des Produits Chimiąues Haja Richard Wuillaume & Cie, 
Gent, Mittel zum Reinigen und Polieren ton Mcłallen, bestehend aus W., Terpentinó), 
NH3-Lsg., Olsaure, Petroleum u. Nitrobenzol. (Belg. P. 360 777 vom 18/5. 1929, 
Auszug yeróffent. 20/11. 1929.) M . P. M u l l e r .
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I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Heinrich Gockel, 
Hiils b. Recklinghauscn), Putzmiltel fiir Eddmdalh, gek. durch einen Gch. an Thio- 
hamstoff oder seinen D eriw ., z. B. Methylthioharnstoff. (D. R. P. 548 967 KI. 22g 
yom 1/5. 1930, ausg. 21/4.)1932.) M . F. M u l l e r .

Alfred Robin, Frankreich, Silberzeug- und Tafelgeschirreinigungsmittel, bestehend 
aus 3 Teilen unycrseifbarem Olein, 15 Teilen Oleinseife, 8 Teilen Schlemmkreide, 
54 Teilen Na2C03 u. 20 Teilen W. Das Gemisch wird 15 Min. gekocht. (F. P. 724 096 
yom 16/9. 1931, ausg. 21/4. 1932.) M. F. M u l l e r .

T. I, Scheiko, U.S.S.R., Verfahren zur Entfernung der au f Metallflachen beim 
Erhitzen enłstehenden Niederschlage. Man behandelt die Metallflachen mit einer h. Lsg., 
die aus Atznatron oder Pottasche, SnCL, u. Leinsamenmehl besteht, u. darauf mit h. W. 
(Russ. P. 23 716 vom 3/11. 1929, ausg. 31/10. 1931.) R i c h t e r .

Walter Króni, Teufenthal, Schweiz, Praparat zum Iłeinigen von Maschinen und 
Maschinenteilen, insbesondere von solchen mit Olfarben- oder Lackanstrichen, be
stehend aus einer Mischung von gelbem, ganz dunnfl. Mineralól, techn. A. u. Mastis. 
(Schwz. P. 150 931 yom 30/10. 1930, ausg. 1/2. 1932.) M . F. M u l l e r .

Raymond Vidal, Frankreich, Herstellung eines wasserluslichen Reinigungsmittds aus 
Fettsauren, insbesondere Olsaure, durch Behandlung derselben m it H2SO., ohne wesent- 
liche Sulfonierung u. durch nachfolgende Behandlung mit Alkalihypochlorit oder durch 
Behandlung mit Alkalisulfiten oder durch Einwirkung von S 02 auf die Alkalisalze der 
Sauren oder Seifen. (F.P. 715 339 vom 24/7. 1930, ausg. 1/12.1931.) M . F. M u l l e r .

G. J. Tielens, Briissel, Reinigungsmittel, erhalten durch Peptisieren unter Ver- 
reiben von organ. Verbb. mittels Kolloiden in feuchtem Zustande. (Belg. P. 358 745 
yom 7/3. 1929, Auszug yeroff. 25/9. 1929.) M . F. M u l l e r .

TJniversal Trading, Stockholm, Schweden, ReinigungsmiUd zur Beseitigung 
yon Schmutzflecken, bestehend aus einem Kolloidstoff wie Agar-Agar oder Albumin, 
Seifc u. W. (Belg. P. 360 863 vom 22/5. 1929, ausg. 20/11. 1929. Schwed. Prior. 
26/3. 1929.) A l t p e t e r .

Grasselli Chemical Co., Ltd., ubert. von: Julius H. D. Rodier, Lakewood, 
und Edward A. Taylor, Cleyeland, Desinfektions- und ReinigungsmiUel, bestehend aus 
fein yerteiltem Alkalibisulfat u. einer Beimischung, die das Prod. yon anderen ahnlich 
aussehenden Haushaltsprodd. unterscheidbar maeht. (Can. P. 290180 vom 12/3.1928, 
ausg. 4/6. 1929.) M. F. M u l l e r .

Jakob Menassć, Schweiz, Desmfizieren und Reinigen von Vorliangen dc. unter 
Verwendung eines Gemisehes yon 13,75 g Bzl., 1 g chloriertem Hydrochinon, 80 g Petro
leum, dem auBerdem 1 g Amylacetat, 3 g Amylalkohol, 1 g Layendelol u. 0,25 g Chloro- 
phyll zugesetzt werden. (F. P. 720 649 vom 27/7. 1931, ausg. 22/2. 1932. Schwz. Prior. 
13/10. 1930.) M. F. M u l l e r .

J. Demoulin, Belgien, Mittel zum Entfemen von Teer, insbesondere aus Wolle, 
bestehend aus einem Gemisch von Bzl., A. oder CH3OH u. aus Chlorathylen, dem 
event. Seife u. Wasserglas in W. zugesetzt wird, falls das Prod. in Form einer Emul- 
sion yerwendet wird. (Belg. P. 363 788 vom 16/9. 1929, Auszug yeroff. 12/3.
1930.) M . F. M u l l e r .

M. Agramme, Namur, Belgien, Mittel zur Entfernung ton Tintenflecken. Das 
Mittel besteht aus zwei Fil. Die eine Fl. wird erhalten durcli Einwirkenlassen einer 
Lsg. yon K 2Cr20 , u. yon Oxalsaure auf eine konz. Lsg. yon Fe-Chromat unter Erhitzen 
u. Zugabe von Mn-Sesquioxyd u. Nitrosylschwefelsaure. Die andere Fl. wird erhalten 
durch Erhitzen eines Gemisehes von dest. W., Sr-Dioxyd, Oxalsaure u. (NH4)2S04 
unter Druck im geschlossenen GefaC. (Belg. P. 361006 vom 31/5. 1929, Auszug 
yeroff. 20/11. 1929.) . M. F. M u l l e r .

Alexandre Cardunets-Tallade und Jean Denise, Frankreich, Seine, Herstellung 
von Tinte tilgenden Miłteln. Ein fein gepulvertes Radiermittel, wie Bimsstein, wird 
mit einem Fett, wie Vaselin, in mit Campher yersetztem A. zu einer feinen Pastę ver- 
rieben. (F. P. 725 537 vom 3/11. 1931, ausg. 13/5. 1932. Luxemb. Prior. 4/11.
1930.) G r o t ę .

Jose Macia Gilabert, Murcia, Spanien, M iłtd zum Entfemen von Schriftund Zeich- 
nung in scJiwarzer oder roter Tinte auf Stoff, bestehend aus 17 g Terpentin, 53 g Bims- 
steinpulver, 16 g Wachs u. 14 g Yaseline. (E. P. 369 828 vom 7/7. 1931, ausg. 21/4.
1932.) M. F. M u l l e r .

L. Bair, Liittich, Trocknes Enłfdtungsmittd fu r  Getcebe, bestehend aus MgO u.
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Naphtha oder Bzn. (Belg. P. 362182 vom 9/7. 1929, Auszug veróff. 22/1. 
1930.) M. F. Mu ller .

S. B. de Pestana, Schaerbeek, Belgien, Handreinigungsmittel zur Entfernung von
Ol u. F ett von den Handen, bestehend aus Stearinsaure, Eau de Javel, NaOH, W. u. 
Citronellól. (Belg. P. 360 080 vom 24/4. 1929, Auszug veroff. 23/10. 1929.) M. F. Mu.

A. M. Villon, F ab rica tio n  des cirages e t  p ro d u its  d ’en tre tien . Cirages solides, liąu ides e t  
pa teu x . Crem es po u r ehaussures. G raisse po u r le cu ir. B rillan ts  po u r m ótaux . E n- 
caustiąu es. M ixtures pour le detacliage. P a r is :  E d g a r M alfere 1932. (V I, 275 S.) 10°. 
20 fr.

XXIV. Fhotographie.
— , Vanadium in der Photograpliie. Kaliumtetravanadat u. Natrium orthovanadat 

sind lichtempfindlich u. konnen zur Bildherst. verwendet werden. Auch Silberortho- 
vanadat kann photograph. Bilder geben, die mit einem Eisenentwickler entwiekelt 
werden konnen. Besonders wiehtig ist die Verwendung yon Vanadium zur Griin- 
tonung. (Vancoram Rev. 3. 55—58. April 1932.) F r i e s e r .

George W. Pritchard, Spezialenlwickler fu r  Chlor-Bromsilber. Vf. empfiehlt 
zur Warmtonentwieklung von Chlorbromsilberpapieren die Verwcndung von Chlorchinol. 
(Brit. Journ. Photography 79. 364. 17/6. 1932.) F r i e s e r .

Sigma, Herstellung feinkomiger Negathe. Vf. besehreibt kurz die Praxis der 
Feinkornentw. u. gibt einige Arbeitsvorsehriften. (Brit. Journ. Photography 79. 
349—52. 10/6. 1932.) F r i e s e r .

J. I. Crabtree und L. E. Muehler, Verstarkerfiir Kinofilmnegatite. I. I I .  Teil aus 
der C. 1932 .1. 3256 bereits referierten Arbeit. (Photogr. Industrie 30. 641—43. 691—95. 
6/7. 1932.) F r i e s e r .

Erich Stenger, Der Eisenblaudruck ais photographisches Kopierverfahren. I. (Vgl. 
C. 1931. II. 2102.) Die Vcrss., Vcrgleichszahlen fiir die Empfindlichkeit des Ferri- 
oxalats u. seiner Alkalidoppelśalze (K-, Na- u. NH4-Ferrioxalate) zur Erzeugung von 
Eisenblau-Halbtonbildern zu ermitteln, ergaben, daB das Empfindlichkeitsverlialtnis 
Ferrioxalat: Ammoniumferrioxalat etwa 5 :1  betragt, wahrend das K- u. Na-Salz 
eine etwa dreimal geringere Empfindlichkeit besitzt. Das hochempfindliche Ferri- 
oxalat erweist sich jedoch ais prakt. unbrauchbar, da es sich ais leicht zersetzlich u. 
schleierbildend erweist. Unter dem EinfluB einer erhóhten Temp. wird beim Ferri- 
oxalat ein Zers.-Zuwachs bcobachtet. — Es wird weiter die Wrkg. von Saure- u. Salz- 
zusatzen auf organ. Fe-Verbb. (Ferrioxalat u. -citrat) untersucht. Mit zunehmender 
Sauremenge (Oxal- bzw. Citronensaure) wird die Bildfarbe kraftiger, ohne daB eine 
gleichzeitige Veranderung der erhóhten Empfindlichkeit feststellbar war. Die „Solari-
sation“  nahm mit steigendem Sauregeh. ab, der gleichzeitig die Haftung der Schicht 
auf der Glasunterlage beeintrachtigte. Saures Ammoniumoxalat wirkte im Sinne der 
Saurezugabe, wahrend das neutrale Salz die Empfindlichkeit betrachtlieh herabsetzt. 
(Photogr. Industrie 30. 461—63. 4/5. 1932.) K l e v e r .

Erich Stenger, Der Eisenblaudruck ais photographisches Kopien-erfahren. I I . 
(I. vgl. vorst. Ref.) Es wird der EinfluB von Zusatzen von Oxal- bzw. Citronensaure 
u. von saurem bzw. neutralem iS'H4-Oxalat auf Ammoniumferrioxalat, braunes u. 
griines Ammoniumferricitrat untersucht. Beim Ammoniumferrioxalat konnte eine 
Empfindlichkeitssteigerung durch die Zusatze nicht beobachtet werden. Hingegen 
zeigten die beiden Ammoniumferricitratc durch Zusatz von Saure bzw. des sauren 
Salzes eine betrachtliehe Empfindlichkeitssteigerung. Ais giinstigstes Mischungs- 
verhaltnis zur Erzielung einer guten Blaufarbung erweist sich das folgende: 2 Teile 
Fe-Salz, 1 Teil Sśiure u. 20 Teile W. (Photogr. Industrie 30. 487—88. 11/5. 1932.) K l e v .

David Charles, Ungebrauchliche Tone von Bromsilberdrucken. (Vgl. C. 1932.
I. 2415.) Vf. besehreibt einige Verff., um bei Bromsilberdrucken dem Lichte w. u. 
dem Schatten k. Tóne zu verleihen. E r empfiehlt Schwefeltonung mit nur teilweiser 
Ausbleichung und nachfolgender Goldtonung oder Eisenblautonung. (Brit. Journ. 
Photography 79. No. 3762 a. 12. 14/6. 1932.) F r i e s e r .

A. Seyewetz, Uber ein Verfahren zur schnellen Beslimmung des Silbergehalts von 
Ernulsionen oder Bildern auf photograpliischen Plalten und Papieren. (Buli. Soe. Franę. 
Photographie [3] 18. (73.) 232—36. 1931. — C. 1932. I. 330.) F r ie s e r .

Henri Samoll, Elliot Meller und Alex Zuckerman, Frankreich, Seine, Mittel 
zum Sensibilisieren photographischer Papiere bei Tageslicht, bestehend aus einer Lsg.
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von AgN03, Zitronensauro, Weinsaure, Ferricitrat u. NH3. (F. P. 727 391 vom 11/2.
1931, au sg . 17/6. 1932.) G r o t ę .

I. G. Farbenindustrie A.-G., Frankfurt a. M., Hiille fiir lichtempfindliche pholo- 
graphische Filmu. Um den Film wird melirmals lichtundurchlassiges Papier geschlagen, 
worauf die noch offenen Soiten m it Falzen aus Papier oder Metali verschlosscn werden. 
Durch einen an den Falten angebrachten Faden wird das óffnen der Hiille erleiehtert. 
(F. P. 726 780 vom 14/11.1931, ausg. 3/6.1932. D. Priorr. 17/11.1930, 8/4.1931.) G ro .

Eastman Kodak Co., Rochester, New York, iibert. von: Kenneth C. D. Hick- 
man, Rochester, Behandlung ton Filmen. Um dieFeuchtigkeit u. fluchtigen Losungsmm. 
aus dem mit lichtempfindlicher Schicht iiberzogencn Film zu yertreiben, u. den Film 
so vor dem Schrumpfen zu bewabren, wird er in einem Vakuum bei ca. 60° C behandelt
u. dann in einem Raum bei einer Temp. yon ca. 20° C gelassen. (A. P. 1 861918 vom 
30/1. 1928, ausg. 7/6. 1932.) G r o t ę .

Film Ozaphane, Frankreich, Behandlung ton Filmen mil Diazoterbindungen. 
Um die Filme fiir das Kopiercn geeignet zu machen, werden Diazoyerbb. in soleher 
Mengc yerwendet, daB nach der Belichtung eine maximale opt. Dichte uber 1,6 erzielt 
wird. Ais Trager wird yorzugsweise Celloplian yerwendet. Ais Kopiervorlagen werden 
solche Ag-Bilder benutzt, die mit einem geniigend schwachen Gamma entwickelt sind, 
so daB die tiefstcn Schatten auf dem Diazofilm wiedergegeben werden. (F. P. 727 710 
vom 16/2. 1931, ausg. 22/6. 1932. G r o t ę .

C. F. Pease Co., Delaware, iibert. von: Harold J. Brunk, Chicago, Amerika, 
Eisenblaudruck. Das Photopapier, das mit K3Fe(CN)6 u. der lichtempfindliehen Ferri- 
ammoniumycrb. einer organ. Saure, z. B. Ferriammoniumoxalat, sensibilisiert ist, 
wird unter einer Vorlage belichtet u. ohne yorhcrige Wasserung in ciner Lsg. aus 
K3Fe(CN)6 u. Ferriammoniumoxalat entwickelt u. gewaschen. Die so hergestellten 
Drueke sollen nicht yerlaufcn. Eino Einrichtung zur Durclifiihrung des Verf. ist be
schrieben. (A. P. 1861298 vom 11/5. 1931, ausg. 31/5. 1932.) G r o t ę .

Ferdinand de Lesseps, Frankreich, Seine, Bichromalfilm. Der Film ist mit 
Na2Cr20 ;, gegebenenfalls unter Zusatz von K2Cr20 7 u. K2C03, lichtempfindlich gemacht. 
Der Film wird nach der Belichtung u. dem Wcglosen der nicht geharteten Gelatincteile 
yor dem Einfarben zuerst mit einer Lsg. von FeCl3 u. dann mit einer Lsg. yon Pyro- 
gallussaure behandelt. (F. P. 727 354 vom 6/2. 1931, ausg. 17/6. 1932.) G r o t ę .

Soc. Financiere pour la Cinematographie en Couleurs (Cicolfina), Schweiz, 
Herstellung ton Linsenrasterfilmen. Beim Grayieren der Walzen zum Pragen von 
Linsenrasterfilmen werden Glattwcrkzeuge yon konischer Form benutzt, die mittels 
eines Diamanten abgcschliffen sind. (F. P. 725 304 yom 8/1. 1931, ausg. 11/5.
1932.) G r o t ę .

Ilford Ltd. uud Georg Sidney Whitfield, England, Melirfarbenphotographie.
Das photograph. Materiał besteht aus einem Trager mit zwei Emulsionen iibereinander 
bzw. auf bciden Seiten. Die yordere Emulsion ist blauempfindlich, die hinterc pan- 
chromat. Zwischen beiden Emulsionen ist ein Zweifarbenraster (z. B. aus roten u. 
griinen Linien) angeordnet. So entsteht bei der Belichtung auf der yorderen Emulsion 
der Blauauszug, auf der hinteren der Rot- u. Griinauszug. Es konnen auch zwei von- 
einander abziehbare Trager yerwendet werden. (E. P. 371009 vom 16/12. 1930 u. 
10/7. 1931, ausg. 12/5. 1932.) G r o t ę .

Bela Gaspar, Deutsehland, Herstellung posititer oder negatiter Farbstoffbilder. 
Mit Farbstoff diffus angefiirbte photographische Metallsalzbilder, insbesondere Ag- 
Bilder, werden in ein Mittel gebracht, welches den Farbstoff walilweise an den Bild- 
oder Nichtbildstcllen zerstort. Solche Mittel sind Oxydationsmittel oder Thiocarbamid
u. seine Deriyy. Das Ag-Bild kann gleichzeitig mit der Żerstórung des Farbstoffes 
ausgebleicht oder gol. werden, z. B. durch Anwendung yon organ. u. anorgan. S-Verbb. 
Katalyt. wirkende Salze von Metallen, wie V, Mo, U oder Fc konnen zugesetzt werden. 
Es konnen mehrere Bildschichten iibereinander oder auf den beiden Seiten eines Tragers 
angeordnet sein; ebenso konnen Farbrasterschichten yerwendet werden. (F. P. 727168 
vom 5/11. 1931, ausg. 14/6. 1932. D. Priorr. 7/11. 1930, 27/3. u. 21/10. 1931.) G r o t ę .

„Selenophon“ Licht- und Tonbild-G. m. b. H., Wien, Kopieren tan Tonfilmen. 
Die Tonaufzeichnung wird mittels Offsetdruck vervielfaltigt. (E. P. 372 460 vom 6/3.
1931, ausg. 2/6. 1932. Oe. Prior. 28/1. 1931.) G r o t ę .

Frinted in otinuny SchluB der Rcdaktion: den 26. August 1932.


