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A. Allgemeine imd pliysikalische Chemie.
F ró d ó ric  Sw arts, B ie Bedeutung der Atomkonstanten in den additiven B ig en- 

schaften. Vf. yerw irft alle Berecbnungen von AtomkonBtanten aus den quaai- 
additiyen Eigenachaften (namentlich den refraktometr.); auch die BeriieksichtiguDg 
der Konstitutionaeinfluaae ist unzureichend. Es iat tibrigena gar nicht zu erwarten, 
daB Atome ihre Eigenachaften in den Verbb. behalten, da eie aich hier in ganz 
anderem elektr. Felde beflnden. Von Interesse ist eB aber, dio yon einer Sub- 
stitution (z. B. H  durch F) heryorgerufenen Anderungen moglicliBt genau zu be- 
stimmen u. in einen Zusammenhang mit der Konst. der reagierenden Stofife zu 
bringen. Entsprechende VerB3. des Vfs. vgl. Journ. de Chim. physiąue 20. 30 
(C. 1923. III, 917). (Rev. gćn. des Sciences pures et appl. 34. 499 —509. 1923. 
Gent.) B ikerm an .

P h . A. Guye und T. B atuecas. tlber die EompresiiliUłat einiger Gase lei 0° 
unterhalb 1 Atmosphare und ihre Abwtichung vom Avogadroschen Gesets. (Journ. 
de Chim. physiąue 20. 303—36. — C. 1922. III. 1151.) B ik e r m a n .

D. V o rlan d e r, Die Erforichung der molekularen Gestalt mit Hilfc der krystallini- 
sćhen Fliiieigkeiten. (Vgl. Ztechr. f. angew. Ch. 35. 249. C. 1922. III. 413.) Vf.be- 
spricht an Hand z a h lre ic h e r Arbeiten fremder Autoren Bowie Bolcher z. T. unyer- 
offentlicbter Atbeiten, die in den Jahren 1902 bis 1923 mit Hilfe yon 54 Asaiatenten
u. Schiilern ausgefiihrt wurden, die Zusammenharige des kry6tallin. fl. ZuBtandes mit
der molekularen Geatalt. Aus dem Auftreten fl. kryatalliner Formen laBt sich die 
Gestalt der Moll. mit einer Sicherheit ableiten, die der Ableitung der Gestalt aus 
den Ieomerieyerhaltniasen an Zuyerliissigkeit gleichkommt. Dem tetragonalen oder 
hexagonalen Prisma b ezw . der Pyramide der gewohnl. Krystallographie entsprechen 
bei den fl. Kry stal len ais Grundformen der n. Kreiszylinder bez w. der n. Kegel oder 
yielleicht noch andere einachsige Rotationskorper, Rotationsparaboloid u. Ellipsoid 
Opt. Bind die fl. Krystalle mit den festen opt. einacbsigen Kryatallen identisch. 
Geometr. sind es Kryatalle mit einer Hauptachso u. sehr yielcn Nebenachsen. Der 
ycracbiedene Grad des krystallin. fl. Zustandes u. die Neiguag der Stoffe, beim 
Schmelzen oder Eratarren krystallin. fl. zu werden, gestattet Abstufungen u. Unter- 
scheidungen, die fttr die Beziehungen zur molekularen Gestalt w ich tig  sind. Den 
stSrksten Grad der opt. anisotropen fl. Krystallitfit geben die enantiotiop krystallin. 
Formen u. zwar absteigend Bolche mit groBem Esistenzgebiet zu folchen mit kleinem 
Esistenzgebiet. Einen niederen Grad haben die monotrop. krystallin. fl. Formen, 
weil dieselben konatitutiyen Anderungen in der Zna. der Moll., welche die cnantio- 
tropen zu  monotropen Formen berabdrucken, den krystallin. fl. Zustand yollig zum 
Verschwinden bringen konnen, Am niedrigBten stehen die Substanzen, welche 
nicht krystallin. fl. sind u. nur unter besonderen Umstanden krystallin. fl. weiden.

Dio Unteres. an mehr ais 2000 krystallin. fl. Substanzen haben ergeben, daB 
der krystallin. fl. Zustand sowohl yon der raumlichen Gestalt des Mol. ais auch 
von energet. Einfluesen abhangt. Die Moll. mflssen moglichst langgeatreckt u. grad- 
linig gestaltet sein, lim krystallin. fl. zu werden. Die energet. Einflusse 5u Bern 
sich z. B. beim Yergleieh yon Salzen, Sauren u. Estern, Aminen u. Amiden usw
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Sie Bind inoglichst auazuachalten. Vf. untersucht daher ineist iudifferent Byminetr. 
gebaute Substanzen.

Die a n o rg a n . V erb b . B in d  nicht linear gebaut u. wurden biaher auch kaum 
alB aniaotrop krystallin beobachtet. Sie streben bei ibrer GestaltuDg der Kugel 
zu. Selbat komplizierte Komplexverbb. Bind in Obereinstimmung mit den Ergeb- 
nissen chem.Untecss. mehr zentral ala linear aufgebaut. — Bei den o rg a n . Y erb b . 
laBt sich die kettenformige Struktur der Moll. durch Beiiehung auf die krystallin. 
fl. Eigenscbaften cxperimentell erkennen. Dieae Beziebungen zum kryatallin. fl. 
Zuałand entacheiden zu Gunsten der vorwiegend zickzackformigen Geataltung der 
C-Kette u. zu Ungunsten der yielfacb angenommenen Spiralketten. D er EinfluB 
der Yerzweigung u. Verlangeiung von Ketten ist deutlicb zu erkennen, obne daB 
der kryatallin. fl. Zustand proportional mit der KettenlaDge wachat. Bei Ver- 
langerung der a-Seitenketten (Zimtester) yerschwindet der krystallin. fl. Zuatand voll- 
B ta n d ig .  (9-Metbyl driickt in den Arryliden-p-aminoeimtsiiureestern den kryatallin. 
fl. Zuatand wesentlich starker berab ala a-Methyl. Die Yerkettung von Bzl-Kernen 
zu Diphertylderiw. ergibt starkę kryatallin. fl. AuBerungen. Bei Zwiachenachaltung 
eines C-Atoma yerachwinden alle krystallin fl. Eigenacbaften (Diphenyhncthanderiw.), 
bei Einfuhrung von 2 C-Atomen kehren aie wieder (Dibenzylderiw.). Bei liingeren 
Ketten steigen die krystallin fl. Eigenschaften bei gerader C-Zahl u. fallen bei 
ungerader C-Zabl entaprechend der durch den Valenzwinkel des C-Tetraeders 
bedingten Zickzacklinie. Mit wacbaender Verlangerung der C-Kette wird der Ein- 
fluB der W inkel acbwacher. An d e n  Derivv. der Zimtsaure u. Uydrozimtsaure 
zeigt Vf. d i e  verstśirkende Einw. der Doppelbindung auf den krystallin fl. Zustand 
sowie die entgegengesetzte W rkg. der Veresterung. Auch die Verzweigung des 
Mol. in Cuminaldihyd■ u. Piperonalderiw. achwacht. Die yerstarkende W rkg. der 
Doppelbindung hiingt mit der Tatsacbe zusammen, daB sie das Mol. geradliniger 
maebt. Dreifache Bindung auBert sich etwaa sehwacher. Kingę yerstarken den 
krystallin. fl. Zustand ebenfallB u. zwar der Secharing mehr ais der Funf- u. Sieben- 
ring, scheinbar in AnlehnuDg an die gerade u. ungerade Zahl der Ringglieder. 
Von den Subatituenten wirki p Stelluog fordernd, m- u. o-Stellung schwachend 
(Winkelbildung). Zweiwertiger O u. S konnen N u. C riiumlich yertreten, da alle 
dieae Elemente nicht linear Bondem winkelformig gerichtete Valenzen baben. Die 
Kondenaationaprodd. dea pp-Diaminodiphenylq<iecksilbtrs sind im Gegensatz zu den 
entBprechenden A tberderiw . durchw eg enantiotrop kryatallin. fl. Vf. leitet aua 
diesem Veih. lineare Richtung der Valenzen des zweiwertigen H g ab, die sich 
energet. andera betatigen ais die Valenzen an Nichtmetallen.

An E and der krystallin. fl. Eigenschaften der Bzl.-Deriw . inabesondere der 
p-Substituenten eroitert Vf. den Feinbau des C6Ha-Einges. Aua dem Verh. der 
p-Verbb. echlieBt er auf eine Streckung des Sechsecks bei p-Substitution. Bei un- 
mittelbarer Verkettung mehrerer Bzl.-Kernc in p Stellung nebmen die kryatallin. 
fl. Eigenschaftsn ohne Riicksicht auf eine gerade oder ungerade Zahl dieser Kcrne 
stark zu. Die Valenzrichtung in den p-Prodd. fallt demnach in eine gerade Linie. 
Aub der linearen p-Verkettung leitet Vf. eine piane, seheibchenartige Geetalt des 
Bzl. ab, in der die 6 Valenzriehtungen m it den 6 C-Atomen des Ringes in eine 
Ebene fallen. — W eiterhin bespricht Vf. den EinfluB der Dipolnatur zahlreicher 
Verbb. auf die Erzeugung krystallin. fl. Ordnnng, die doch nicht bo einfacher Art 
sind, wie aie bisher in  elektrostat. oder elektromagnet. Yorbildern yeranschaulicht 
sind. — Bei unendlicher Verlangerung der Moll. yerachwindet der kryatallin. fl. 
Zuetand nicht, solange derartige SubBtanien iłberhaupt unzeraetzt achmelzen. Selbat 
bei Umwandlung noch Bchmelzbarer Praparate bei hoher Temp. in unschmeUbare 
krystalline, stark doppelbrechende Laeke weisen diese durchaus die schlierige 
Struktur der krystallin. Fil. auf. Andererseits w iikt Auadehnnng der Moll. in die
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Breite den krystallin. fl. Eigensebafien entgegen bezw. bringt Bie zum V erach winden. 
Schon die Einflihrung des Naphthalins an Stelle dea Brls. echwaeht auBerordent- 
llch, wie Vf. am Vergleich der p-Athozybenzaldehydderiw. mit den u-Naphthol- 
dthyldther-a'-a]dehydderivv. zeigt. Die farbenden Eigenschaften gehen mit den 
kryetallin. fl. nicbt parallel.

Zum SehlnB beapricht Vf. den Zusammenhang der molekularen Gestalt mit der 
Uberkiihlung amorpher Schmelzen. p-Verbb. geben beim Erkalten der amorpben 
Schmelzen Bogleich die krystallin. fl. oder krystallin. feste Formen. Die m-Yerbb. 
bleiben beim Oberkiihlen zunachst amorph fl. u. geben schlieBlich sprode amorphe 
Lacke. o-Verbb. Bteben etwa in der Mitte. D areh Einfuhrung eines m-Substi- 
tuenten in die Enden einer p-Verb. kann erreicht werden, daB die Substanz beim 
Abktthlen der amorphen Schmelze noch krystallin. fl. wird, doch zeigt diese krystallin. 
PI. weit starkere Neigung zum tłberkiiblen ais gewohnlicb. Es entstehen so lack- 
oder firniBartige, stark doppelbreehende MM. von der S truktur der krystallinen 
Fil., die beim Erwarmen unzersetzt amorph schmelzen. Die Entstehung iiberkuhlter 
Schmelzen wird allgemein durch diejenigen konstitutiven Eicfliiase begiinetigt, die 
der B. krystallin. fl. Phasen entgegen witken wie Kettenverzweigung, ungerade 
Zahl der Kettenglieder (Winkelbildung) u. m- oder o-Subatitution. Nirnmt man die 
krystallin fl. Eigenachafien ala AuBerung der molekularen Ordnung, so folgt d&raus, 
daB die Gberkuhlungserscheinungen amorpher Schmelzen Kennzeichen molekularer 
Unordnung sind. Im Gegensatz zu solchen schwach kryBtallin. Gebilden Btehen 
diejenigen SubB tanzen , welche sich in der Hitze auB dem krystallisieiten Zusland 
schwer odor iiberhaupt nicht zur amorphen Schmelze bringen laseen, weil sie sich 
vor dem Schmelzen zersetzen oder gasig verfliichtigen. Die Neigung zur krystallinen 
Ordnung ist in solchen Substanzen bo Btark, daB das Mol. in der Hitze zeifallt, 
beyor der Zusammenaturz dea krystallinen Gefiiges bezw. der Ubergang zur amorphen 
Fl. erfolgt. (Ztachr. f. physik. Ch. 105. 211—54. 1923. Halle, Univ.) L in d n e k .

A. Johnson , Zur Ktnematik der euttktiechen Krystallisation. Die Wachstums- 
geechwindigkeiten zweier yerachiedenartiger, gleichaltriger Krystalle konnen zur 
Folgę haben, daB der langaamer wachsende von dem andern yollig umschlossen 
wird u. eine scheinbare Automorphie annimmt. Fiir die durchschnitlliche GroBe

zweier Krystalle gelten die Gleichungen: t>, =  w< u. r .  => - *”* - (m ,. =•
P i’zi P t^ t

Masaen; p u p t =— Dichten; et , sst => Indiyiduen, welche sich auf Grund des „spon- 
tanen Krystalliaationsyermogens" bilden.) Fallen Anfang u. Ende dea Wachstuma 
zasammen, so ist a>t : ajt =  vt : v, (o?t, oj2 => rau m lich e  W achatum sgeB chw indigkeiten). 
Die „KompromiBAachen" sind n u r  b e i eutekt. Systemen e b e n , da hier Temp. u. 
Kom. der Mutterlauge sich wahrend der Krystallisation nicht andern, andernfalls 
gekriimmt. (Sitzungaber. PreuB. Akad. Wisa. Berlin 24. 208—10. 1923.) U lm a n n .

Otto W arb u rg  und W a lte r  B refe ld , tfbcr Blutkohle und Haminkohle. Wegen 
der Abnlichkeit mit der katalyt. W rkg. lebender Zellen hat die Fahigkeit der Blut- 
kohle, die Rk. zwiachen Aminosćiuren u. Oa zu katalyaieren, eine Fahigkeit, die 
durch HCN gehemmt w ird, beaonderes Interesse. Die Annahme, daB diese Wirk- 
Bamkeit nur den Pe-haltigen Teilchen der Kohle zukom m e, w ird erwieaen. Die 
kieselsaurehaltige Kohle, die man bei Verkohlung von Robrzucker unter Zuaafz von 
K ,G03 u. K-Silicat erhalt, adsorbiert zwar gut, yermag aber nicht O, auf adsorbierte 
Aminoaaure zu iibertragen. Ebenao wirkung8loa waren auch Kohlen, wenn dem 
obigen Gemisch verachiedene Pe-Salze zugefiigt wurden, wahrend bei Zusatz von 
Blut zum Gemisch wirkaame Kohle resultierte. Statt des Blutea konnte auch Hamin 
zugesetzt werden, Dabei wurden die Kohlen um bo wirksamer, je  mehr Hamin be- 
nutzt w urde, u. die wirksamate Kohle entstand durch Yerkohlen reinen Hamina. 
Sie ist ein schwerea, schwarzblau glSuzendes Pulver von weit starkerer katalyt.

9*
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Wirksamkeit ala die Blutkohlen des Handels u. hobem Adsorptionsyermogen fiir 
HCN. (Naturwissenschaften 11. 862—63. 1923. Berlin-Dahlem.) Sp ie g e l .

Jam es B rie rle y  F i r th  und F re d  Sheasby 'W atson, Bas Verhalłcn von dkti- 
vierter Zrtckerkóhle in Beriihrung m it Wassersto/fsuper oxydl8sung. Beim Schiitteln 
yon Ą O , mit reiner Zuckerkohle wird nur wenig O, entwickelt. Die AktiWtat der 
Kohle l&Bt sich durch Erhitsen auf 600° im Vakuum erheblicli ateigern. Eine 
weitere, noch weit groBere Steigerung der Aktivitat erreicht man durch Behandeln 
der ausgegliihten Kohle mit einer Leg. von Jod in Cblf., Auawaachen u. Trocknen 
bei 6C01 im Vakuum. Die Zera. des H ,0 , durch Kobie yerlauft nicht nach der 
allgemeinen Formel ffir monomolekulare Oberflachenrkk. d x j d t  =  K  (a — «). 
Vielmehr nimmt die Gesehwindigkeit der Bk. allmahlich ab , um nach hochetens 
10 Stdn. fast gleich 0 zu werden. Innerhalb der Grenzen der angestellten Veras. 
ist die freigemachte Menge 0 4 proportional der Menge der Kohle, was auf eine 
gleicbzeitig crfolgende VergiftUDg des Kontaktes schliefien laBt. Bei ErbOhung der 
Temp. steigt die Einw. der Kohle auf H,Os sehr staik  an. (Journ. Chem. Soc. 
London 123. 1750—55. 1923. Notbingbam, Univ.) H e b t e b .

A! A t o m s t r u k tu r .  R a d io c h e m ie .  P h o to c h e m le .

H . S tan ley  A llen , E in  statisches Modeli des WassirstoffmoleMls. Die stabilBte 
Anordnnng des J3"s-Mol. ist jene, welche die Kerne u. die Elektronen den Ecken 
eineB Quadrats zuordnet, wobei die Kerne die Enden der einen, die Elektronen die 
Enden der zweiten Diagonale einnebmen. Die Lange der Diagonale betrSgt
0,87l 1 , das Tragbeitemoment 6,261 • 10 41 g/cm*. Fiir die yolhtandige Disaoziation 
dieses Mol. sind 30,06 Volt notwendig. Bei dem einfach geladenen mit
nur einem Elektron betragt die Entfernung zwischen den Kernen 1,239 A, daa 
IoniBierungepotential 17,34 Volt. Diese berechneten W erte atimmen mit den ge- 
messenen Dieaozialionsapannungen gut iiberein- Vf. gibt weiter ein mćSglicbea 
Modeli fur ein Ha, bei welchem die Kerne u. Elektronen abwechselnd in den Ecken 
einea regelmafiigen SechBecks angeordnet aind. (Proc. Roy. Soc. Edinburgh 43. 
180—96. 1923.) B e c k e b .

L eonard  B. L oeb , B it  Beweglichkeitcn von Elektronen in Wassertioff (vgl. 
Pbyaical Reyiew [2] 19. 24; C. 1922. I  608). Vf. miBt mit Hilfe einer modifuierten 
Wechaelfeldmethode (Feldstiirke bia zu 70 Volt/cm) fiir Drucke yon 73 bia 635 mm 
die Beweglichkciten von Elektronen in reinem ET,; bierzu werden ungedampfte 
Schwingungen yon 15000 bia 200000 Perioden miltela Glfibkathodenrohren erzeugt 
u. mit einem Praziaiona-Wellenmesser beatimmt. D er etorende Effekt, der von 
Ionen anweaender Verunreinigungen herriihit, wird mittels eines yerzogemden 
Feldes yon 6 Yolt ausgeachaltet. Die auf 76 cm Druck bezogene Elektronenbeweg- 
lichkeit laBt aich am besten durch die Gleichung: k =  2,74• 10°/[399 =  F /d -7 60/£5/i] 
daratellen. (F/dl =  krit. Feldstarke in Volt/cm u. jj-Druck in mm). Dieae Gleichung 
ist prakt. mit der fiir N , in weniger erakten MeBreiben gefundenen identisch. Ein 
Vergleich mit T o w n s e n d s  tbeoret. Ansatz: k  =  a/[6  +  F/d (760/p)7i] lśiBt yer- 
muten, daB eritweder dic mittlere freie W eglange eines Elektrona oder eein Energie- 
yerlast Funktionen seiner Gesehwindigkeit sind. Bei kleinen Feldatarken ist die 
Beweglichkeit bei 1 at Druck =  68,6 m/aec, wabrend die Tbeorie 130,6 m/sec er- 
gibt. (Pbyaical Reyiew [2] 20 . 397— 404. 1922. Nat. Research, Fellowship, Ryer- 
son, Phya. Lab.) Fbank^NBUBGEH.

B erg en  D avis, Bas Einfangen von Elektronen durch sich schnell bcwegende 
a-Teilchen. Die VersB. yon R u t h e b f o b d , Ma b s d e n  u . T a y l o b  zeigen, daB die 
a-Teilchen anfangen, Elektronen aufzunehmen, wenn die Gesehwindigkeit bis 0,4 
der anfanglichen (t^ =■» 0,4 o0) abgenommen hat. Aus den Versa. yon H e n d e b s o h  
Philos. Magazine [6] 44. 42; C. 1923. I. 1383) folgt, daB bei dieser Geschwindig-
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keit das a-Teilchen 1 Elektron aufnimmt. Hierauf eilt es weiter u. nimmt ein 
zweites Elektron auf, wenn seine Geschwindigkeit v, => 0,15 v0 u. wird ein He-Atom. 
Die Anfangsgeschwindigkeit aua Ra-C ist v0 =■» 2,06 • 10® cm/Bek.; =  0,4 v0 =  
8,2 • 10® cm/sek., =■ 0,15 v0 >= 3,1 • 10® cm/sek. Vf. hebt heryor, daB daa Ein- 
fangen eines Elektrons yereagt infolge der hohen Geschwindigkeit der c-Teilchen. 
Daa freie Elektron hat daa Bestreben, sieh eofort ku dem a-Teilchen hinzubewegen. 
Bewegt sich aber letzteres mit einer groBeren Geechwindigkeit ais die Fall- 
geschwindigkeit eines Elektrons in den K-Ring, so wird das Elektron den K-Ring 
nicht ■ erreichen und keine Vereinigung etattfinden. Vf. berechuet die Grenz- 
geschwindigkeit fiir ein in  den K-Ring fallendes E lektron, wenn 1. das «-Teilchen 
doppelte Ladung, 2. einfache Ladung besitzt, u. schlieBt, daB a-Strahlen yon be- 
liebiger Anfangsgeschwindigkeit daa erste u. zweite Elektron bei deraelben Ge- 
schwindigkeit einfangen. (Naturę 111. 706. 1923 New York, Uniy.) K. W o l f .

Jo h n  A. E ld r id g e , Die Energieverluste bei Ioni&ierung und Eetonane im 
Quecksilberdampf. (PhyBical Review [2] 20. 456—75. 1922. — C. 1922. III. 
1278.) F b an k en b o b g ek .

R . M tnkow ski und H. Sponer, Ober die freie Weglange langtamer JElektronen 
in Gasen. W ahrend H u n d  (Ztschr. f. Physik 13. 241; C. 1923. III. 648) daa 
anomale Verh. der Elektronenweglange in Gasen theoret. behandelt, zeigen Vff., 
daB offenbar die im Ar gefundene Anomalie der freien Weglange (vgl. Ramsauek, 
Ann. der Physik 64. 513; C. 1921. III. 850) eine allgemeine Eigenschaft der Edel- 
gaae iBt, die mehr oder weniger stark bei den einzelnen zum Ausdruck kommt. 
Die Messungen wurden mit einem Glasapp. ausgeftthrt, wie er aus den Arbeiten 
iiber EleklronenstoB bekannt ist. Die Untersa. wurden auf die 5 Edelgase, He, 
Ne, Ar, Kr, X , eratreckt. Die erhaltenen Resultate werden an Hand von Kurven 
diBkutiert. So zeigen die Kurven fur Ar, die bei einem Ar-Druck von 2,3 mm u. 
3 verschiedenen Gliłhdrahtstromen aufgenommen wurden, bei 0 Volt ein steiles 
Masimum, daa auf die groBe ElektronenweglaDge bei kleinen Geschwindigkeiten 
zurttckzunihren ist. Die charakteriBt. Eigentlimlichkeiten der Kuryen machen sich 
um so mehr bemerkbar, je  weiter man von der Sattigung entfernt ist. Bemerkena- 
wert ist, daB die Anomalie der freien W eglange alle die Stellen, an denen durch 
unelast. StoBe laDgaame Elektronen auftreten, wesentlich deutlicher heryortretcn 
laBt, ais ea in Gasen ohne dieaen Effekt der Fali ist. Man kann daher bei ge- 
niigender Verfeinerung der Methode auf dieae Weise bequem A uregungaspannuD gen  
m eaB en. Der bei 15 Volt einsetzende Anatieg riihrt offenbar von der Ionisation des 
Ar her. Sobald schlieBlich die Elektronen nach ihrem ersten unelast. Zusammen- 
stoB noch einmal soviel Energie gewinnen, daB sie ein zweiteaMal mit den Ar-Atomen 
unelast. zuaammenstoBen konnen, muB Bich daa in den Kuryen durch einen weiteren 
Anstieg bemerkbar machen. In  der T at sieht man bei 11,2 -f* 11,5 =  22,7 Volt 
ein starkes Steigen des E lek tronenstrom eB . Bei Kr zeigt aich eine starkę Ab- 
hangigkeit der freien W eglange yon der Geschwindigkeit. Ein erneuter Strom- 
anstieg beginnt bei ca. 6 Volt u. kiindigt die erste Anregangsstufe im Kr an. Eine 
zweite Anregungestufe scheint sich durch den Anatieg hinter 9 Volt bemerkbar zu 
machen. — Die Messungen am X  ergeben, daB aus den Kuryen eine ahnlich groBe 
Abhangigkeit der WeglaDge yon der Geachwindigkeit wie bei Kr ersichtlich ist. 
Vff. schatzen die erste Anregungsspannung in X  auf 7—8 Volt. — Beim N e zeiąt 
aich in Obereinstimmung mit R am saueb  (Ann. der Phyaik [4] 64. 513; C. 1921. 
III. 850) nur ein sehr schwacher Gang der Elektronenweglange mit ihrer Ge- 
Bchwindigkeit. Auch beim He zeigt die Weglange eine kleine, aber deutlich 
bemerkbare Veranderung mit der Geachwindigkeit. DaB die A n reg u n g ssp an n u n g en  
des He, die man etwaa yor 19 Yolt, bei 21 Yolt u. in W iederholang bei etwa
39 Yolt erkennt, hier deutlicher ais beim Ne heryortreten, liegt an der groBeren
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Haufigkeit der QuantensprOnge im He. (Ztschr. f. Phyaik 15. 399— 408. 1923. Qot- 
tingen, Hamburg, Uniy.) K. WOLF.

O swald B lackw ood, Die Existenz von Ionen hoher Btweglichh.it. (Vgl. Pby- 
sical Review [2] 16. 544; C. 1822 I. 80) Vf. uberpruft die Angaben you N o la n ,  
(Proc. Eoyal Soc. London, Serie A 44. 112; C. 1919. I. 500), demzufolge in  feuchter 
Luft Ionen von 8 yerschiedenen Beweglichkeiten zu entatehen vermogen (vom 1 bis 
7facben deB n. Boweglicbkeitsweites). In  W iederholung der Nolanachen Veraa. 
erzeugt Vf. durch Ba-Strahlung Ionen in einer kleinen, abgescbirmten Kammer 
niichst der unteren P latte eines langen Kondensatora u. treibt die ionisierte Luft 
durch das elek(r. Feld, wobei mittela der in der Zeiteinheit die obere PJatte er- 
reiehenden Ionen dereń Beweglicbkeit bestimmbar ist. Die von N o l a n  auf yer- 
schiedene Beweglichkeiten zuriickgefiibrten UnregelmaBigkeiten der erbaltenen Strom- 
ap an n uD gakurren  Btellen aich ala eine Folgę der UngleichmaBigkeiten des Luft- 
stromea dar, aie verschv?iuden bei gleiehtnaBiger Stromung. Vf. stellt mittels 
Zwi6chenschaltung eines Pb-Scbirme8 zwiachen die Ra-Robrchen u. die MeBkammer 
entgegen N o l a n  eine Volumenioni8ierung in dieaer Kammer fest, die yermutlich 
von sekundarer, vom Pb-Scbirm emittierter Rontgenatrahlung herriihrt. Bei Aua- 
schaltung dieaer Sekundarstrahlung durch Verwendung eineB nur a-Strahlung 
emittierenden Po-Praparatea ergibt aich die Ionenbeweglicbkeit ala normal. (Phy- 
Bieal Review [2] 20. 499—504. 1922. Pittaburgh, Pa. Uni?.) F p .a n k e n b u k g e k .

R ic h a rd  B eck e r, Uber die thermische lor.isierung von Gasen und die ihr zu- 
grunde liegtnden Eltmentarprozeste. Ein Vers., daa im therm. ionisierten Gas be- 
stohende Gleicbgewicht u. die IoniBierungageschwindigkeit ąuantenatatist. zu be- 
recbnen. Die Ioniaierungsrk. bietet folgende Vorteile vor iibrigen chem. Rkk.: 
1) die M. des einen Reaktionateilnehmers ist yerachwiudend klein gegen die der 
iibrigen, 2) einige der daa therm. Gleicbgewicht erzeugenden Elementarprozesse sind 
durch Messungen des Abeorplionsyermogens, des elektronenabaorbierenden Quer- 
aehnitta sowie der Auabeute bei StoBioDisationayersa. einer gesonderten ąuantitatiyen 
BeBt. zuganglich. (Ztachr. f. Phyaik 18. 325—43. 1923 BerliD-Grunewald.) B ik.

A. K. B rew er und F a rr in g to n  D an ie ls , Die Biidung von Gationen bei der 
Oxydation von Stickoxyd. E b aollte unteraucht werden, ob bei chem. Rkk. Ionen, 
bezw. freie Elektronen entatehen, oder ob Anwesenheit von Ionen Vorbedingung 
fiir den E intritt einer Rk. ist. NO wurde in einem elektr. Feld mit Oj zuaammen- 
gebraeht. Bei einem Umsatz von 50 ecm NO pro Min. u. einer Spannung von 
450 V./cm -wurde ein Strorn von der GroBenordnung 10—14 Amp. erhalten. Durch 
Leeryerss. wurde feetgeetellt, dafi die Gase urspriinglich keine Ionen enthielten, 
ferner, dafi der Strom nicbt durch Reibunga- oder Tbermoelektrizitat erzeugt wurde. 
Die Stromstarke war direkt proportional der Stromungsgeachwindigkeit der Gase 
u. damit der Anrahl der reagierenden Molekule u. der Feldspannung. Berecbnungen 
ergaben, ćaB sich pro Sek. 10° Ionen bezw. Elektronen an der Stromleitung be- 
td lig ten , das ist 1 auf je  3 X  1013 reagierende Molekule. Zur Erkiarung dieses 
geringen W irkungsgrades werden 3 Hypotheaen entwickelt. (Trans. Amer. Electr. 
Soc. 44. 171—82. 1923. Madiaon [Wisc.], Uniy. Sep.) H e r t e b .

A. D. P ow er, Der Eoeffizienł fiir die Wiedervereinigung der natiirlichen Ionen 
in  L u ft  łtnci andre, mit schwacher ałmospharischer Ionisierung verkniipfte Erschei- 
nungen. Vf. sehildert die yersehiedenen Methoden zur Mesaung des Koeifisienten 
der W iederyereinigung von Gaeionen. Eiperim entell wird deraelbe im Gegeneatz 
zu seiner sonst iiblichen Best. an „kunstiich11 durch radioaktive Strahlung statk 
ionisierten an „naturlich“ infolge der atmosphar. Ioniaierung ionisierten Gasen er- 
mittelt. Die fiir einige VersB. angewendete MetŁode yon Mc C lu k g  (Philos. Maga- 
zine 3. 283. [1902]) wird durch ein neues Verf. ersetzt, bei dem die Mesaung der 
Zunahme der Ionenzahl pro ccm mit der Zeit yerfolgt wird, Die der Diffusion
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der Ionen Rechnung tragende Korrektur beruht auf einer fur die Gleichung d n/d t =* 
D d i n jB x i — j] n  -f- 3 gefundenen Loaung (» =  Zahl der pro ccm jeweils vor- 
handenen Ionen, D  —  Diffdeionakoeffizient, x  =  Abstand vom Entetehungsort der 
Ionen, q =  Zahl der pro ccm u. Sek entstehenden Ionen, fi =  Wiederyereinigunge- 
koeffizient). Die Kesultate beB tatigen  das E rg eb n ia  von v . S c h w e i d l e e  (Sitzunga- 
ber. Akad. Wisa. W ien [Ila ] 128. 947; C. 1921. III . 715), daB ea zweckmaBiger 
iat, fur natiirliche Ionisierung in atmoapbar. Luft einen von der 1. Potem  der 
Ionenzahl, ala einen von der,en Quadrat abbangenden Wiedervereinigungekoeffizienten 
einzusetsen. Vf. erweiat die Giiltigkeit dieaer Beziehung auch fiir abgegrenste Luft- 
voll. u. Ionisierungen mittels a- u. /?-Strahlen bia zu 400 Ionen pro ccm u. Sek. u. 
yerachiedene EeiDheitagrade der Luft; aucb fiir VeraB., bei denen Feuehtigkeit u. 
Staubpartikel vermieden sind, erweiBt Bie eich ala zutreffend. p’ zeigt sich ais ziem- 
lich konBtant =  etwa 6 X  10-8  bei niedrigen Ionisierungaintensitaten u. geringem 
Staubgehalt. Dieae Ergebniase erweiaen, daii die von der 1. Potenz der Ionen- 
zahl abhaDgende W iederyereinigung nicht mit der Anwesenheit von Staubteilchen 
u. Feuehtigkeit zu erklaren ia t; yermutlich bildet UnregelmaBigkeit der Ionenver- 
teilung die Uraacbe. Letztere Eracheinung wird diBkutiert u. einige Versa. iiber 
„Kettenionisierung11 geachildert. Eine auf der dynam. Theorie der Gase fuBende 
EechnnDg zeigt, daB eine relatiy geringe Zahl von Staubteilchen genugt, die GroBe 
/? zu deuten, falla diese vom Vorhandensein letzterer abhangig ware. D ie groBen 
lonisierungtistrome u. geringen W eite von n bei Einfiibren kunstlicben Eegens, 
Rauches u. Dampfea in  die Ioniaierungskammer werden auf die Entatehung groBer, 
langaam bewegter Ionen zuriickgefubrt. — Theoret., durch Versa. geetutzte ttber- 
legungen zeigen, daB fur niedrige Potentiale die Kapazitat einea Luftkonden- 
aators mit etwa 20 cm Plattenabatand infolge natiirlicher Ioniaierung auf daa 2,7 fache 
anwachat. Esperimentell wird die Ansicht gestiitzt, daB die P latten einea Konden
satora nach plótzlicher Erdung im Endzuatand das Poiential Nuli aufweiBen, gleich- 
giiltig, wie die urspriingliche Ionenyei teilung war. (Journ. Franklin Inst. 196. 
326-52 . 1923 Mioneaota, Uniy.) F e a n k e n b o e g e b .

G erh ard  Kirach. tmd H ans P e tte rsso n , Langspurige Partikel aus radioaktiven 
Niedtrschlagen. Vff. schlieBen in ein diinnwandiges HartglaageffiB ein Gemisch von 
trockener Ra-Emanation  mit O, ein u. belegen die AuBenaeite dea GefaBea mit 
diionen Schichten dea zu unterauehenden Metalla oder deaaen Oxyd. Dann meaaen 
sie ala MaB fiir den Abbau dea Elementa durch das U Strablenbombardement die 
Reichweite der H-Teilchen in Luft. Dabei zeigte eich, daB die nach dieser Metbode 
von Sc, V, Co, A t, Z n  ausgesandten langapurigen Teilchen ( >  30 cm in Lufi) nur 
daa 3- bia 4*10~s facbe jener Anzahl betragen, welche RaC pro Sek. in diesem 
GefaB auasendet. Von folgenden Elementen wurden in Luft folgende langate 
11-Strahlenspuren gemessen: S i  (Qaarz) 18 cm, Be (BeO) 12 cm, Mg (MgO) 13 cm, 
L i  (Li,COs) 10 cm. Mit Li sind die Veraa. weniger eindeutig, da dieses H-Verbb. 
okludiert haben konnte. (Naturę 112. 394—95. 1923. Wien, Inat. f. Ra-Forschung.) Be.

W illia m  D uane, B ie Ubertragung von Bewegungsgrofle der Strahlung a u f 
Materie nach Quanten. (Vgl. D u a n e  u. P a t t e e s o n ,  Phyaical Reyiew [2] 15. 546;
C. 1922. III. 810.) Die Rtflerion von solchen X-Strahlen an einem Kryetall, die 
fur die Atome dea Kryatalls charakterist sind, iat nicht in einfacher Weiae durch 
Interferenz gemaB der W ellentheorie des Lichtea zu erklaren. Vf. geht deshalb zu 
ihrer Erklarung zu einer Quantentheorie iiber. E r macht dabei die Annahme, daB 
die BewegungflgroBe der Strahlung von der Materie nach Qaanten aufgenommen n. 
abgegeben wird u. nimmt die Geaeize der Erhaltung von Energie u. Bewegungs- 
groBe fur diese Obergange ais giiltig an. Die Vorstellungen werden fiir den Fali 
der Refleiion einea X-Strahles an einem Krystall im einzelnen durchgefiihit. Ver- 
einfacht wird die Rechnung durch die Hypotheae, daB die Kryatallachaen senkrecht
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Eueinander liegen u. daB der X-Strahl den K rystall parallel zu einer Gruppe von 
Hauptebenen trifft. Das Problem reduziert sich damit auf ein zweidimensionales. 
Es wird so das Braggsche Gesetz fur die Reflexion von X-Strahlcn an Krystallen 
abgeleitet. AUgemeinere Beziebungen werden durch Einfuhrung der Energie in die 
Gleichungen erhalten. Im Falle der Rcfleiion charakterist. Strahlen wird die Theorie 
etwas komplizieiter. Hierbei ist zu beriicksichtigen, daB ein bestimmter Teil der 
Energie des einiallenden Strahles dazu dient, ein Elektron von einem Atom mit 
einer bestimmter Geschwindigkeit abzulosen, u. es ist daher der Obergang von 
BewcgungsgroBe auf das Atom u. das emittierte Elektron ebensogut wie deijenige 
auf den Krystall in Betracht zu ziehen. Die erhaltenen Gleichungen ergeben, daB 
die charakterist. Strahlungen vom K rystall in solchen Richtungen ausgehen, wie 
sie den Geaetzen der Beugung entsprechen. Die K^?-Reflexionen sollen nach 
der Theorie intensiver sein u. scharfer heryortreten ais die Ka-Refleiionen, u. noch 
schSrfer sollten die K^-Refleiionen hervortreten. Endlich eollen die Reflesionen in 
den Spektren hoherer Ordnung markanter Bein ais in denen niederer Ordnung. 
Alle diese Eigentumlichkeiten Bind vom Vf. friiher an den von ihm entdeckten 
charakterist. Strablungen ezperimentell beobachtetet worden, so daB sich also die 
Theorie auch in Einzelheiten bestatigt. Die Theorie ist auch auf die Reflesion, 
Brechung u. Beugung des sichtbaren Lichtes anwendbar. Die Hauptaufgabe hierbei 
ist die Auswahł geeigneter Parameter von der Dimension einer Lange. Behandelt 
wird im einzelnen vom Standpunkt der Quantentheorie aus das Beugungsgitter 
sowie die Refleiion von einer diinnen Platte. F iir den pbotoelektr. Effekt wird 
eine von der Einsteinschen nicht sehr abweichende Formel erhalten, die auf den 
Energieiibergang auf das Atom wie auf denjenigen auf das Elektron Rucksicht 
nimmt. (Proc. National Acad. Sc. W ashington 9. 158 — 64. 1923. Haryard 
Univ.) B y k .

M  L uckiesh , L. L. H o lla d ay  und A.' H . T ay lo r, Die kwrzwdlige Strahlung 
von Wolframgliihfdden. Eingehende Unteres. uber die Bpektrale Lage u. Inten- 
B itatsm teilung der von gluhenden W -Drahten emittierten Strahlung; gleichzeitig 
geben die Vff. eiperimentell ermittelte Argaben uber die spektrale Durchlassigkeit 
verschiedener Glas- u. Quarzsorten sowie uber die Empfindlichkeiten e inzelner 
Plattenemulsionen. Einzelheiten ygl. Originalabhandlung. (Journ. Franklin Inst. 196. 
353—73. 1923. Nela Park, Cleveland.) F r a n k e n b o r g e r .

E rn e s t R n th erto rd , Die Lebensgeschichte eines u-Teilchens. Obersicbt aber die 
letzten Arbeiten des Vfs. u. seiner Mitarbeiter. (Naturę 112. Supplement 305—12.
1923.) B e c k e r .

P. L udsw ig  und F. R en th e r, Untersuchung der durch Radiumstrahlen hervor- 
gebrachten Fafbanderung von Krystallen mit S ilfe  des Ostwaldschen Farbmep- 
verfahrens. I . Bestrahlung von farblosem Steinsale. Die 2 mm dicken NaCl-Platten 
wurden der Einw. eines Ra-Praparats (40,68 mg Ra) ausgesetzt, wobei auf gleich- 
maBige Bestrahlung besonders geacbtet wurde. Sie nabmen allmahlich den Farbton 
Nr. 7 bis 8 des Ostwaldschen FarbkreiseB an (Bernsteingelb.) Der Weifigehalt der 
Farbę des Krystalls nahm anfangs sehr schnell, epater nur langsam ab, der Schwarz- 
gebalt blieb nahezu konstant. Die endgiiltige In tenB ita t der Farbung wurde in 
56 Tagen noch nicht erreicht. Verss. uber die Abschirmung der u. weichen 
y-Strahlung zeigten, daB die beiden Strahlungsarten sich qualitativ gleich verhalten. 
(Ztschr. f. Phyaik 18. 183—98. 1923. Freiberg i. S., Bergakademie.) B ik e b m a n .

T. V. B ark e r, X-Strahlen und Krystallsymmetrie. Vf. weist auf die Unstimmig- 
keit hin, die manchmal zwischen der auf pbyBikal.-chem. W eg durch  Ats- u. 
LosuDgłverss. ermittelten Symmetrle eines Krystalls u. der aus der Strukturanalyse 
mitteU R ontgerstrahlen beBtimmten Symmetrie besteht. Einen typ. Fali stellt das 
N S t Cl dar, deBsen makioskop. ermittelte Symmetrie enantiomorph, die rontgeno-
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graph. beatimmte holocdriscb ist. Zum Unterschied von der kryatallograph. ander- 
weilig verwendeten Bezeiehnung schliigt Vf. fur diese A rt der hoher erscheinen- 
den Symmetrie „X-Strahlen-Symmetrie“ vor._ SchlieBlich weiat er darauf hin, daB 
Bich die unmittelbaren Auaaagen einea Rontgenogramms nur auf die Atomlagen 
beziehen. M au konnte aber z B. im Pall des NaNOa aua der R ontgenB trahlanalyae 
nicht entscheiden, ob der Kryatall ein Gemiscb von Na, N u. O, oder NaNO, 
(ionisiert), u. O, oder Na' u. NOa' ist, wenn mau auch dem letzteien auB chem. 
G eaichtapunkBen den Vorzug gibt. Es beatando strukturtheoret. die Moglichkeit, 
die Nitrate in  {jbeinatimmung mit dem Eontgonogramm ais eine rac . Verb. auf- 
zubauen, welche aich aua aufeinander folgenden Lamellen eines d- u. 1-Nitra(s auf- 
baut, bei welchem die NO,'-Gruppe eine dem Quarz ahnliche Anordnung besitzt. 
(Naturę 112. 502—5. 1923. Oxford, U niv.) B e c k e r .

W . H. K eesom  uiid J .  de Sm edt, t)ber die Streuung von X-StraMen durch 
Iliissigkeiten. (Journ. de Phyeiąue et le Eadium [6] 4. 144—51. — C. 1923. 
I .  8.) K . W o l f .

D. Coster, U ber die Satelliten der Linicn im Diagramm und uber die Fein- 
strukłur der Absorptionsdiskonłinuitaten der X-Strahlen- Spektren. Diese Arbeit atellt 
eine Fortsetzung der fruheren Abhandlung uber die Unters. der L-Serie (Archivea 
nśerland sc. exact. et nat. [3a] 6. 76; G. 1923. I. 1530) dar u. behandelt die Unter- 
achiede zwischen den Tbeorien de3 Vfa. u. jener von W e n t z e l  (Ann. der Physik 
[4] 66. 437 [1921]). (Vgl. auch C. r. d. 1’Acad, des scienees 173. 77; Physical 
Review [2] 18. 318; 19. 20; C. 1922. III . 105. 108. 809; Philos. Magazine [6] 44. 
546; C. 1923. I. 1250.) (Archives neerland b c . exact. et nat. [3a] 6. 190—97. 1923. 
Leyden.) B e c k e r .

Otto S te llin g , Beiłrag zur Eenntnis des Zusammenhangs zwischen chemitchtr 
Konstitution und K-RSntgenabsorptionsspekłrum. I. Untersuchung einiger Phosphor- 
verbindungen. Vermittelst einer Anordnung, wie aie L in d h  (vgl. Diaaert. L u n d  
1923) bei der Untera. von A- u. S-Verbb. benutzt hat, miBt Vf. die K-Rontgen- 
ab6orptionakanten des P  weiB: a == 0,51, ). =  5776,9 X.E.; P  violett, achwarz: 
a =  0,84, X => 5771,5 X .E.; Hypophosphite: a =  1,70, 1 =  5757,5 X .E.; Phoa- 
pbite: a = . 1,91, 1 = . 5754,1 X.E.; Phosphate: a =» 2,12, X =  5750,7 X.E. (a — 
Abstand der Kante — P  K B\ ?. =  5785,1 X E ) Die Differenzen der Absorptione- 
kanten der verachiedenen unterauchten Salze bilden eine arithmet. Reibe, waa Vf. 
durch regelmaBige Konstitutionsanderung zu erklaren aucht: H j(0H )P :0 ; H (0H ),P :0 ; 
(OH)aP : O. (Ztachr. f. anorg. u. allg. Ch. 131. 48—56. 1923. L u n d , Uniy.) U l m a n n .

J . S. R ogers , L-Serien von Wolfram und Platin. Vf. hat mittels einer Coo- 
lidgerohre W- u. mittels einer Gundelaebrohre Pt-Strahlung erzeugt u. Bpektrometr. 
gemessen. Die tabellar. zusammengestellten W erte bestatigen im aligemeinen die 
Meesungen von D a u y i l l i e r  u . C o s te e ;  fiir einige echwachere Linien bestehen 
noch Abweichungen. Vf. fand bei W  vier u. bei P t drei neue L inien, die mit 
groBer W abrseheinlichkeit aua den Energiebeziehungen resp. mit Hilfe der Moseley- 
schen BeziehuD g bzgl. ihrer Herkunft identifiziert werden konnten. (Proc. C am 
bridge Philoa. Soc. 21. 430—33. 1923.) K y r o p o u l o s .

C. A uer von  W elsbach , Uber die Óffnungsfunkenspekłren und ihre Anwendung 
in  der chemischen Analyte. Bei der Beiuhrung der Elektroden triit zunachat cin 
Anfritten der vom Strome getroffenen Teilchen ein, waa, falla zwischen den Polen 
Fremdkorper eingelagert sind, zu einer Art Elektrolyse AnlaB gibt. Beim Abheben 
einea der Pole werden diese hocherhitzten Teilchen aua dem Gefiige geriasen, in 
Dampf yeiwandelt, u. dieser vermittelt bei gfnugender Leitfiihigkeit die B. des 
Óffnungsfunkena, der durch raache Bewegung der Pole auseinandergezogen, scblieB- 
lich zum Erloschen gebracht wird. Óffnungtfunkemptktren aind unter n. Verhalt- 
niaaen frei von Luftlinien, geben nur das Spektrum der Polaubatanz u. zu ihrer
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B. konnen bei entsprechender W ahl der Elektroden Korper jeglicher Art, also
auch sehr echwer schmelbare pulyerform ige Proben der Spektralantersuchung unter- 
worfen werden. Letzterea ist fur die chem. Analyae von Bedeutung, weil gerade 
in den versehiedenen Loaungsmm. BcWer oder unl. Proben chem. achwierig zu 
unterauehen aind. Die erforderlichen Hilfamittel hat Vf. friiher (Ber. d. Wien. 
Akad. I lb . 131 [1922]) beschrieben. Durch Einfuhrung hochempfindlicher pan- 
chromat. Trockenplatten liegt nun daa Ergebnis dieser Arbeiten in Geatalt eines 
alle wicbtigen Spektren enthalteridon Diapoaitiybildes vor, daa in das GeBichtsfeld 
de3 Beobachtungsfernrobra gebracht, dort mit den leuchtenden Spektren zum Ver- 
gleiche kommt. Vf. bespricht dio Veranderung deB P t  ÓffnungsfunkenBpektrums 
bei Ggw. leicht fliichtiger Subatanzen wie Na, Z n  u. regt an, die spektralen Ver- 
anderungen, die ein Elementepektrum durch die Ggw. anderer Korper erfahren 
kann, mit Hilfe grofier Gitter einer eiakten Unters. ru  unterziehen. (Ann. der 
Phyaik [4] 71. 7 -1 1 . 1923. SchloB Welsbach.) K. WOLF.

M. A. Catal&n, Die Spektren m d  die Klaisifikation nach dem periodischen System. 
Elemente der letzten Spalten des period. Systems haben Spektren, die kompliziertere 
Linien ais Tripletta, aog. „M ultipletts11 besitzen. Dabei iat zu betonen, daB in jedem 
Spektrum entweder gerade oder ungerade Vervielfaltigungen yon Linien auftreten: 
bo Bind dio Multiplette dea Cr Triplette, Quintette u. Septette. Mn gibt im Bogen- 
u. im Funkenspektrum Triplette, wabrend e3 nach K o s s e l  u. S o m m e r f e ld  im 
Bogenspektrum Dublette geben eollte; doch hat B o c k  (Ztschr. f. Phyaik 15. 206;
C. 1923. III. 427) kurzlich im Bogenspektrum des neutralen Mn Oktette, Sestette 
u. Quartette gefunden. Die Vff. geben dafur weitere Belege. Die Multiplette X I 
(4415—4502 A) u. X II (4766 — 4772 A.) werden nach dem Schema w** j  in Quartette 
aufgeBpalten, wo k j  3 1 —34, bezw. 42—45 ist. L a n d ć s  Folgerungen beziiglich der 
Quaitette werden bestatigt. Daa Multiplett V III (3766—3844 A.) gehort, wie BOCK 
augibt, tatsaehlich nicbt dem Mn, sondern VerunreinigUDgen (Mg ?) an. — Die Ioni- 
»ationtpotentiale der Elemente K  bis In werden graph. ais Funktionen der Atom- 
nummern [19— 49] aufgetragen. Fur daa Ga berecbnet Vf. 5,9 Volt, fiir daa Se 
leitet er 3,8 Volt ab. Die Kurye steigt bis Zn u. Cd an, bei den Erdalkalimetallen 
findet sich ein wenieer ausgepriietes Maiimum.

Element Atomzahl Ionisations-
potential Element Atomzahl IoDiaations-

potential

K . . . 19 4 3 V. Ga . . . 31 5,9 V.
Ca . . . 20 6,0 Se . . . 34 3,8
Se . . . 21 5,9 ^ Rb . . . 37 4,2
Cr . . . 24 6,7 Sr . . . 38 5,7
Mu . . . 25 7,4 Mo . . . 42 71Cu . . . 29 7,7 Ag . . . 47 7,5
Za . . . 39 9,3 Cd . . . 48 9,0

In . . . 49 5,7
(Analea boc. eapanola Fia. Quim. 21. 321—29. 1923. Madrid, Lab. de Inyeatig. 
Fis.) W. A. R o x h .

H. N ag a o k a  und T. Mifihima,,jBttie Kombination eines konkaven Gitters mit 
einer Lwnmer-Gehrckeschen Platte oder einein Stufengitter aur Untersuchung der 
Fleinstruktur von Spektrallinien. Vf. gibt eine Methode an, welche sich besonders 
fiir die Unters. dea Stark- u. Zeemaneffektes u. fur die Analyse diffuser Linien 
eignet. Es wird eine Lummer-Gehrckeplatte oder ein Stufengitter zwiachen die 
Lichtqnelle u. den Spalt eines Konkaygitters gestellt, b o  daB die Interfcrenzfransen 
parallel zum Spalt stehen. Der Spalt selbst soli bo  weit geoffnet sein, daB 2 biB  

3 Ordnungen autgenommen werden konnen. Ala Beispiel fiir die Braucbbarkeit 
dieser Anordnung ist die Trennung des Dublette der 2536 Hg-Linie (0,0142 A)
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erwShnt. F iir sehr feine Messungen iBt die Anwcndung von gekreuzten Platten 
yorzuzieben, da hiermit noch weitgehendere Feinheiten bei der AufloBung iu  er- 
zielen sind. (Aetropbye. Journ. 57. 92—97. 1923. Tokio.) B e c k e r .

H. Sohuler, U ber eine ąuanUtative Bcziehung beim normalen Kathodenfatt von 
Glimmentladungen. (Vgl. Ztacb. f. Phyeik 14. 32; C. 1923. III. 109; FbanCK, 
Ztschr. f. Phyeik 11. 155; C. 1923. I. 103.) T iagt man ais Ordinate die Werte 
der n. Katbodenfalle a u f  (vgl. R o t tg a r d t ,  Ann. der Physik 33. 1161 [1910]) u. 
zieht im AbBtande p  Volt, der IonisierungBspannung des H-Atoms, Parallelen m r 
AbziBBe, bo  ergibt sieb, daB die Elemente der ersten Gruppe des period. SyBtems 
immer um 16,4 Volt differieren, d. h. IonisierungB B pannung des H-Atoms -{- D isso- 
ziationsarbeit, wahrend die Elemente der hoheren Gruppen des period. Systems 
sich nur um die Ionisierungsarbeit des H-Atoms unterscheiden. Die GesetzmaBig- 
keit, die hier beim H , zum Auadruek kommt, ist auch beim He u. N , andeutungs- 
weiee ychanden. (Physikal. Ztschr. 24. 259—61. 1923. Tiibingen.) K. W o lf.

R . M ecke, Das Bandentpektrum des Jod. J  beBitzt, wie alle Halogene, ein 
typ. Pseudokantenspektrum, daa sich aus ungeheuer zablreichen u. unter geeigneten 
Bedingungen sehr sebarfen EiDzellinien zuaammenaetzt. Vf. bat friiher (Ztacbr. f. 
Pbysik 7. 75 [1921]) die Einordnung der Resonanzlinien in Serien behandelt. In- 
des feblte bisher der Nachweis des Zasammenhanges mit dem Absorptionaspektrum. 
Da die Liniendicbte im Rot geringer ist ais im Gelb, Griin u. Blau, so ist in  der 
erBten Ordnung eines groBen Konkavgitters wenigstens im Rot eine yollige Auf- 
losung moglich. Vf. beschrankte sich darauf, die Kanten so yollstandig wie mog- 
lich za meseen u. im Rot mehrere Banden yollstandig auszumessen. So ergibt sich 
die Moglichkeit, einen Vergleich mit dem ResonanzBpektrum auazufiibren u einen 
sicheren Einhlick in den Bau des Spektrums zu gewinnen. Die fiir die Durch- 
fuhruDg der spektroskop. Messungen erforderlichen Hilfsmittel werden beschrieben, 
die Messungen der 130 Kanten in 11 Tabellen zusammengestellt; WellenlSngen u. 
Freąuenzen sind hierbei aufa Vakuum rednziert worden. Die schaifsten Kanten 
befinden Bich im Gebiete Z 6000—6500. Zur Seriendarstellung wiŁblte Vf. die 
Deslandressche Formel. Jeder einzelnen Kante Bind 2 ganzzahlige Laufzahlen zu- 
georduet; je  nach dem ZuordnungBprinzip geben die n, (łit =  Kon9t) die Glieder 
der Langsserien, « t die Glieder der Querserien («, =  konst.). Da Produkte («, • «s) 
nicht auftreten, so miissen sich eine Reihe yon konstanten Schwingungsdiffereozen 
auffinden lassen, die keinen systemat. Gang zeigen diirfen. Dies ist beim J-Spektrum 
der Fali, wie aus Tabelle 12 u. 13 ersichtlich. Die folgenden Tabellen (14—17) 
geben die Mefiresultate fiir die 4 Bandenkopfe (Linienserie) in WellenlSngen u. 
Schwingungszahlen. Die Ahnlichkeit der erhaltenen Kuryen zeigt die yollige Un- 
abhangigkeit der Quer- u. LSngsdifferenzen von einander. Bemerkenswert iBt es 
nun, daB in jeder Baude stets nur eine Serie anzutreffen ist; in keiner der unter- 
suchten Banden finden sich Anzeichen dafiir, daB yon der Kante etwa noch eine 
zweite Serie ausgeht. Von den Kanten Bcheinen demnach nur ,,<2“-Serien (ygL 
Som m erfeld , Atombau u. Spektrallinien, 3. Aufl., 1922, S. 526 fif.) auszugehen. — 
Die Resonanzemission des J ,  d. h. die durch monochromat. Erregung erzcugte 
Fluoreacenzstrahlung, ist ein yoll ausgebildetes Serienspektrum yom Baodentypua. 
Eine ganze Antahl yon Linien, yon denen eine stets mit der errpgenden Linie 
zusammenfallt, folgen in nabezu konatinten Abstanden von etwa 70 X. aufeinander. 
Ein Vergleich mit dem Absorptionaspektrum zeigt, daB ohne Ausnahme bei der 
Fluoreacenz Linien der Querserien emittiert werden. Die Reaonanzlinien Jaasen 
Bich no ch  bis zu yiel hoheren Laufcableu yerfolgen ais in  Absorption (bei der 
grtinen Hg Linie z. B. bis zum 28 Glied); dazu treten jedesmal noch kurzwelligere 
Komponenten auf. (Vgl. P r in g s h e im ,  Ztacbr. f. Pbysik 7. 206; C. 1922. I. 1002.) 
Das hauptB achliche Yorwiegen der Querserien im Fluoreecenzspektrum erkl&rt die
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Ta ta ach o, daB daa Fluorescenz3pektrum im grunen Spektralbereich vom J-Dampf 
viel starker abaorbiert wird ais im roten. (Vgl. P.RINGSHEIM, Ztschr. £. Phyaik 8. 
126; C. 1922. III. 859.) Jede Hg-Anregungslinie ist imatande, gleichzeitig eine 
ganze Anzahl von Resonanzserien (Linienserieu) zur Emiaaion zu bringen. Ea 
scheinen zuniicbst durch weg Serien von Dubletts zu aein. Yf. stellt ein Serien- 
achema auf. Eine Schwierigkeit in der Deutung dieser meist schwachen Serien 
beBteht darin, daB die Anregung nie streng monochromat. ist. AI3 Zuordnungs- 
kriterium wendet Vf. die Serienmaammenhange der Abaorptionslinien an (vgl. 
W o o d , Philos. Magazine [6] 35. 236; C. 1918. II. 169) u. gelangt zu einer wahr- 
Bcheinlichsten Zuordnung unter Beriicksichtigung aller Daten. Welche Linien der 
einzelnen A bsorptionB aerien  fiir die AnregUDg in Betraeht kommen, laBt aich nieht 
ohne weiteres entscheidcu. W ollte man jeder A bB orptionalin ie eine Resonanz- 
dublettserie zuordnen, ao kśime man bald z u Widerapruchen. Auch die einfache 
Deutung des Dublettabstandes nach L e n z  (Phyaikal. Ztaehr. 2L 691; C. 1921. I. 
714) ist nur dann zutreffend, wenn die Nullinie bereita die zweite Linie von der 
Kante ist. Vielleicht kann man annehmen, daB in Absorption nur der „Q ;<-Zweig 
gefunden wird, in Fiuorescenz auch noch der „ i* 1- u. „ B “-Z w eig . SchlieBlich
gibt Vf. eine Termdarstellung der Banden (vgl. P b in g s h e im  , Ztschr. f. Phyaik 5. 
130; G. 1921. ILI. 1267) u. hebt bei der F rage, welchea Molekiilmodell beim J  zu 
erhalten ist (vgl. L e n z , Phyaikal. Ztschr. 21. 691; C. 1921. I. 714) hervor, daB 
beim J  eine andere, eigenartige Intensitatsyerteilung auftritt. W ir haben es an- 
acheinend mit einem ganz anderB gestalteten Bandentypus zu tu n , ala er etwa 
beim Cyanspektrum oder iihnlichen Spektren mit charakteriat. Bandengruppen vor- 
liegt. (Ann. der Phyaik [4] 71. 101—34. Bonn, Univ.) K. W o l f .

G. D eja rd ln , Ionisation von H i und Anregung der Spektren dieses Gases
durch Elektronen kleiner Geschwindigkeit. (Vgl. C. r. d. 1’Acad. des aciencea 175. 
592. 1203; C. 1923. I. 291. 1613.) Der benutzte App. ist eine Dreielektronenrohre. 
Yf. atellte eich die Aufgabe, mit Hilfe des Spektrographen den IonisationB U rsprung 
in reinem oder yerunreinigtem He, das der W rk g . von Elektronen auageBetzt wird, 
dereń Geschwindigkeit geriD ger iat ala die krit. Ioniaationsgeschwindigkeit, z u  
unterauehen u. ferner die genauen Anregungsbedingungen dea Funkenepektrums 
zu ermitteln. Dieae Untera. wurde vor der Veroflfentlichung der Arbeiten von 
D a v i e s  (Proc. Royal Soc. London, Serie A 100. 599; C. 1922. III. 224) durch- 
gefUhrt; die erhaltenen Resultate Bind in Obereinstimmung mit denen von D a v ie s ,  
eratrecken Bich bis ins Ultrayiolette u. bringen Einzelheiten uber die He-Ionisation 
unterhalb 25 Volt u. iiber das Verh. des Bp-Dampfes. (Journ. de Phyaiqae et le 
Radium [6] 4. 121—27. 1923.) K. W o l f .

L. S ilberste in , Das Heliummodell mit gekreuzten Bahnen, sein Ionisations- 
potential und die Lymanserie. (Vgl. Philoa. Magazine [6] 44. 257; C. 1923. I. 878.) 
Vf. gibt eine Formel fiir die Gesamtenergie dea n. He unter Benutzung dea Cou- 
lombachen Kraftgeaetzes u. Behandlung der beiden Bahnen ala kreisformig. Ea 
werden yerachiedene Neigungawinkel » der Bahuen gegeneinander betrachtet ins- 
besondere aolche, die rationalen einfachen W erten von cos t  entaprechen. Man er- 
hiilt fur — coa i =  '/» das richtige Ioniaationspotential u. fur — cos i =» %  *u, 
*/„ */s beobachteten Lymanlinien ).s, A2, A,. Dabei ist der Anfangazustand 
Btets der von H e+. Ob daa n. He in der T at i  «= 120° entapricht, eracheint 
zweifelhaft. (Naturę 111. 567. 1923. Rochester, New York.) B tk .

S .  A. S aw y er und R . F . P aton , Das Yakuumbogenspektrum des Siliciums. 
Es wurden Si-Elektroden von weniger ais 1 mm Durchmesaer in einen Messing- 
kasten mit Quarzfenster eingesetzt u. bei dem hochat erreichbaren Vakuum ein 
Bogen bei etwa 70000 Volt erzeugt. AuBer den von Verunreinigungen berruhren- 
den Linien wurden swischen 2100 u. 67001. 227 Si-Linien gemeasen, welche in
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Tabellen, yerglichen mit friibertn Mesaungen, angefiihrt sind. Die MeBgenauigkeit 
betrug zwiscben 6700—5500 u. 4070—3400 etwa i  0,2 k ,  im ubrigen Bereich
i  0,1 JL (Astropbys. Joum . 57. 279—93. 1923. Michigan, Uniy.) B e c k e r .

E. O. H n lb u rt, Die Intens%łatsverteilung in den verbreiterten Balmerserien des 
Wasserstoffs. Vf. miBt mit Hilfe eine?, mit wss. Leg. einea echwarien Farbstoffa 
h e r g e B t e l l t e n  Neutralkeila die Intenaitatsyerteilung der mittela Kondensatorent- 
ladungen ycrbreiteiten H ^  Hy u. H yLinien fur H ,D rucke yon 48 bis 2ć0 m'ti Hg. 
Die Verbreiterung erweist sich Btets ale Bymmetr. u. b iB  zu etwa 60 1. fiir jede der 
Linien b e i 250 mm Druck anwachsend; die In tenaitS tB kuryen  geben Anzeichen einer 
charakterist. Struktur fiir jede der Linien. Eine in Serie zur Entladungsrohre ge- 
scbaltete, gekublte Funkenstrecke bewirkt Zunabme, Einscbałten einer Selbstinduktion 
Abnabme der Verbreiterung. Zufiigen von He oder N2 bis zum gleichen Totaldruck 
bleibt obne EitjfluB auf die Verbreiterung. Vf. gibt auf Grund der Annahme, daB 
die LinipnverbreiteruDg von einem Starkeffekt der elektr. Felder der iooisieiten 
u. Btrablenden Atome auf die emittierenden H-Atome herriihrt, eine mathemat. 
Formulierung, b e i dereń Herleitung er ein Wabracbeinlichkeitsgeeetz fiir die Ver- 
teilung der Atome u. Ionen, sowie ein reziprokea Quadratwurzelgeeetz fiir die Feld- 
BtSrke zugrundelegt, sowie die Sommerfeldechen QuantenauBdriicke fiir die Staiksche 
Verscbiebung einfiihrt. Verglcich der biernacb theoret. zu erwartenden mit den 
eiperimentell ermittelten In ten s ita tB y erte ilu n g en  ergibt befriedigende Obereinstim- 
m u D g . Demzufolge ist die erhebliche LinienyerbreiterUDg bei der KondenBatorent- 
ladung durch die momentan sehr hohen Stromdichten u. den denselben ent- 
sprechenden groBtn Anteil ionieierter Atome yerursacht. (PbyBical Review [2] 22. 
24—36. 1923. Jowa, Univ.) F b a n k e n b u e g e r .

E. G ehrcke und E. L au , Das Vidliniempcktrum des Wasserstoffs. II. M it 
einem Zusatz iiber das kontinui er liche Spektrum. (I. vgl. Sitzungsber. PreuB. Akad. 
Wisa. Berlin 32. 453; C. 1923. III. 988.) V£f. haben yermittelst der Methode einea 
gebrematen Katbodenatrahls zwecks Festateilung der Anregungabedingungen der 
eiozelnen Linien d aB  ganze Spektrum einea eolchen, in H erzeugten Strabls photo- 
graphiert u. gefunden, daB die roten u. griinen Banden durch langsame Kathoden- 
etrahlen atiirker angeregt werden ala durch echnellere, im Gegensatz zu anderen 
Linien des Viellinienspektrums. Die gewonnenen Photographien u. MeBreaultate 
weiden gebracht, desgleiehen ausfubrlicbe tabellar. Angaben iiber die Struktur der 

A-Banden. Bei Annahme einer Anregungaapannung yon 12 Volt iat keine Ab- 
hangigkeit der Linien der /f  A-Banden von derselben zu bemerken. Daa Inten- 
sitatB verhaltnia der Linien u. desaen Veriinderlichkeit wird diskutiert. — Die Aub- 
mesaung dea kontinuierlichen H-Spektrums ergab, daB bier ebenao wie beim Y iel- 
linienspektrum aowohl die maiimale Helligkeit wie die Grenzhelligkeit am Ende 
de8 Katbodenstrahls bei e ite r bestimmten, von der W ellenlange unabbangigen 
Ełektrodengeechwindigkeit liegt. — Zum SchluB yeraucben Yff. die beobacbteten 
Eracheinungen zu erklaren. (Sitzungsber. PreuB. Akad. Wiss. Berlin 24. 242—52. 
1923.) • U lm a n n .

H. E e ln h e im m er, Ubcr das Funkenspekirum des Bubidiums. (Vgl. D tjn o y e b , 
C. r. d. 1’Acad. dea sciencea 173. 472; C. 1921. III. 1186.) Es wird das Funken- 
spektrum des Rb  oberhalb X 3300 gemeasen u. ein Vergleich dicaea Spektruma mit 
demjenigen dea Kr, dem ea gemaB dem Sommeifold-KoBaelschen Verachiebungsaatze 
entBprecben aollte, angeatellt, wobei yorausgeaetzt wird, daB im Rb-Funkenspektrum 
daa Spektrum dea einfach ionisierten Metalls yorliegt. — Zur Kontrolle dienten die 
mitphotograpbierten H e-Linien. Zwiachen X 7320 u. X 3320 wurden im ganzen 
142 Rb-Linien gemeasen, darunter 12 Linien dea Serien-(Bogen-)Spektrun>a. Ala 
Yerunreinigung fand Vf. neben den beiden Z)-Linicn nur 23 Argonlinien, offenbar 
yon Spuren yon A im benutzten He herrfihrend. Die 12 Serienlinien des Bogen-
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epektruma konnten genau gemessen werden u. Bind tabełlar. zusammengestellt. Das 
Paar 4201/4215 erscheint auch in der Rdhre selbst umgekehrt, u. a war nur mit der 
Intenailat 1. Aus der zweiten Nebenserie ergibt sich der Daplettabstand 2;pt —2 ^  
gleich 237,60 in guter Obereinstimmung mit der ersten Nebenserie. Es wird bier 
die schwache Komponente 2p t—5 dt naebgewiesen u. gemessen; aie liefert 2jp, bis 
2|), «= 237,58. Fur die iibrigbleibenden 130 Linien des Funkenspektruma sind 
bisher keine GesetzmaBigkeiten bekannt. Nacb der Tbeorie i t t  eine Analogie 
zwischen dem Bau des BogenBpektrums des Kr u. dem FunkenBpektrum des Rb 
zu erwarten. Indes iat der Bau des Kr-Spektruma noch nicht aufgeklart. Ein 
vorlau6ger Yergleich iat moglich, wenn man zunachst einen Vergleieh zwiachen 
dem Spektrum des Ne u. demjenigen des Rb+ durchfiihrt. Die dieabeziiglichen 
Einzelheiten sind im Original nacbzulesen (vgl. L a n d ć ,  Pbyaikal. Ztacbr. 22. 417;
0. 1922. III. 14). Ein groBer Teil der beobachteten Linien des Rb+ laBt sich in
zwei Gruppen einordnen. Ea wurden 9 Differenzen gefunden, die sich hftufig 
wiederholen u. Btets in derselben Reihenfolge auftreten. Die in beiden Folgen auf- 
tretenden Differenzen sind offenbar die 2p t—2p k. In der Tatsache, daB im Funken- 
spektrum dea Rb eine bo hohe Mannigfaltigkeit des p  Terma auftritt, liegt eine 
Analogie mit den Edelgasen vor, u. damit ist zuniiehst qualitativ eine Bestatigung 
des Sommerfeldschen Ver8chiebungsaatzes gegeben. (Ann. der Phyaik [4] 71. 162 
bis 177. 1923. Bonn, Univ.) K. W o l f .

G eorge Spencer M onk, Poleffekt, Druckanderungen w id Messungen der Wtllen- 
Mngen im Mangantptktrum. Yt. miBt fiir die starkeren JŁfn-Linien zwiaeben 4470 
u. 6021 A den Poleffekt, den EinfłuB des Druckes u. die WellenlaDgen, indem er 
einen Kohlebogen ais Liehtąuelle benutzt, deseen po3itiver Pol auBgebohlt u. mit 
MnO, gefallt war. Ea zeigte Bich, daB eine Druekerhobung eine unaymmetr. Ver- 
breiterung der Lioien hervorrief u. daB diese in Beziebung zum Poleffekt zu sleben 
B ch ein t. Bei Verwendung von Kobleelektroden war nur ein sebr geringer oder gar 
kein Poleffekt wahrzunehmen, wenn diese mit MnCIj gefiillt waren. Etwaa starker 
war der Effekt bei Yerwendang von MnO, u. am Btiirksten zu beobacbten bei An- 
wendung metali. Elektroden. Weiter werden die Wellenlangen von 40 Linien mit 
einer GeDauigkeit von i  0,002 L  gemessen, indem Fe Linien der (Z-Gruppe u. die 
Hg-Linie 5461 ais Standard benutzt wurde. Das Zablentnaterial ist im Original 
yollatiindig angegeben. (Astropbys. Journ. 57. 222—33. 1923. Ryerson, Lab.) Be.

K. W . M eilin e r, U ber einige Gesetzmafiigkeiten im Bogenspektrum des Bleit. 
Im ganzen Bind etwa 90 Bogenlinien g e m e s B e n .  Zwei Drittel der bekannten Pb- 
Linien fallen auBerhalb des von K aysee  u. R unge gegebenen Schemaa. Bei dem 
Vers., das Pb-Spektrum  zu entwirren, wurden eine Reibe weiterer ZuaammenhSDge 
aufgedeckt, iiber die Vf. an Hand einer Tabelle berichtet. Am bemerkenawertesten 
sind 3 Gruppen, die sich zum Teil aus Linien der Tabelle, zum Teil aua auBerhalb 
atehenden zusammensetzen. Zu einer Mittellinie mit der Wellenzahl v  gehoren
2 Linien v  -{- A  v  u. v  — v  A . In  einem Falle sind 2 Linien zur Mittellinie ge- 
lagert. Die gefundenen 9 Gruppen B in d  tabellar. zuBammengeatellt (vgl. G ehecke, 
Ann. der Pbysik 65. 640; C. 1921. III . 1498). Vf. erortert dann einige Erklarungs- 
mogliehkeiten zur Entetehung der s. Gruppen mit Mittellinie. (Ann. der Pbyeik [4] 
71. 135—41. 1923. Ziirieb, U n iy ) K. WOLF.

L. J a n ic k i  und E. L au , U ber den JEinflufS metalłischer Oberflaćhen a u f die 
Spektren von 3 g , Cd, He und O. (Vgl. Sitzungsber. PreuB. Akad. WiBS. Berlin 32. 
453; C. 1923. III. 988; W o o d , Proc. Royal Soc. London, Serie A 102. 1; C. 1923.
1. 635.) F iihrt man einen Tropfen Hg  in ein 1 cm weites, mit H, von etwa 0,1 mm 
Drock gefiilltes Entladungarobr, so zeigt sich in seiner Nahe in der poaitiyen Saule 
das Bandenspektrum dea H mit groBer Intensitat, gleichzeitig erscheint jedoch neben 
dem Linlenspektrum deB Hg auch das Bandenspektrum desaelben. Yff. studieren
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diese Erscheinung naher, da der Zusammenhang zwisehen dem fi. Hg u. dem Banden- 
spektrum bei friiheren ahnlichen Beobachtungen nicht erkannt worden iat (vgl. 
G e h b c k e  a. GlASSEB, Ann. der Physik [4] 65. 605; C. 1921. III. 1496). Nach 
den Erfahrungen an Ht schien eB moglich, daB auch andere Metalle ale Hg eine 
iihnliche W rkg auf das Hg-Spektrum ausuben. Bei He zeigte sich kein EinfluB 
metali. Oberflachen auf das Spektrum. Die poaitiye Saule zeigte dasBelbe Linien- 
Bpektrum, ganz gleich, ob eie sich im Innem  einea innen versilberten Rohres oder 
einea unyerailberten Bohrea befand. Das O-Spektrum wird dagegen durch metali. 
Oberflachen beeinfluBt. (Ann. der Physik [4] 71. 562—66. 1923. Berlin, Pbysik.- 
Techn. Reich sanstalt.) K. W o l f .

E . H u l t h ć n ,  tiber das BandcnspeTctrum des Kohlenoxyds. V f. benutzte die 
Aufnahmen deB CO-Spektrums von H a l l e n b o b g ,  urn die Struktur der Banden auf- 
zuklaren. In  4 Tabellen werden die Wellenzahlen der 4 untersuchten Banden, aufa 
Vakuum reduziert, wiedergegeben, u. da Biimtliche Linien der Banden sich in
3 Serien einordnen laaaen, sind die Tabellen direkt nach diesen Serien geordnet. 
Die Intensitat der Linien einer Serio paBt sich dem allgemeinen IntensitStsyerlauf 
einer Bandenserie an : die Serien fangen mit einer sehwachen Linie (m =■ 2) an, 
erreichen bald ihr Intensitatsmaximum u. klingen dann wieder langsam ab. Es 
gelten folgende Regeln: 1. F iir samtliche Banden gilt die Beziehung:

JZ(m) -  Q(m) =  Q(m +  1) -  P (m  +  1).
2. Diese Beziehung ist fur die Banden X 5610, 5198 u. 4835 identisch. Die yierte 
Bandę zeigt diesbeziiglich eine kleine, aber deutliche Abweichung. 3. Die obigen 
Differenzen sind mit m  streng linear. Die ersten 2 Regeln sind yon demselben 
Charakter derjenigen, denen die Banden der zweiten Gruppe de3 period. Systems, 
Bowie auch das (C -j- H)-Spektrum bei A 4300 gehorchen (vgl. Ztschr. f. Physik 11. 
284; C. 1923. I. 1475). In  Zusammenfassung ergibt eieh, daB die Banden XX 5610, 
5198, 4835 u. 4393 des CO eine kongruente Struktur haben. Zwisehen den Serien 
dieaer Banden bestehen einfaebe łineare Boziehungen. Aus der Termdarstellung 
der Linienfreąuenzen wird gesehloBBen, daB einerseits die Banden XX 5610, 5198, 
4835 demselben Anfangszuatand, andererseits die Banden XX 4835, 4394 demselben 
Endzustand der Moll. zuzuschreiben sind. Es w ird wahrscheinlich gem acht, daB 
auch die roten Banden XX 6622, 6079 zum System gehoren. (Ann. der Pbysik [4] 
71. 4 1 -4 9 . 1923. Lund.) K. W o l f .

Otto M eiB ner, Golorimetrische Untersuchungen. IX. (VIII. ygl. Physikal. 
Ztschr. 22. 641; C. 1922. I. 1354). Yf. bebandelt das Farbdreieck, Spiegelungen 
des Farbdreieeks, das wirkliche Farbdreieck, Farbę u. Gegenfarbe grau, das Farben- 
doppelkonoid, Reduktion der Kennzahlen. (Physikal. Ztschr. 24. 213—15. 1923. 
Potsdam ) K. WOLF.

J. R. Collins, Ber MnflufS gewisser geldster Stoffe auf die infrarołe Absorption 
des Wassers. Vf. untersucht die infraroten Absorptionsspektren des W. u. was. 
Lsgg. von 16 anorgan. Verbb. von 0,8 bis 2,3 (i. Zur Vermeidung von diffaaem
Licht werden 2 GlaaBpektrographen bintereinander geschaltet yerwendet: der erate
dient ala monoebromat. Lichtquelle fiir den zweiten. Die Meaaurgen erfolgen ateta 
an mit W. einerBeita, mit der betr. Lsg. andererseits gefiillten Kfiyetten. Die fUr 
die Alkalihydroiyde, die Chloride von Al, Ca, Mg, Na u. Sr, die Nitrate von Ag, 
Al, Mg, NH4 u. Zn sowie die Sulfate von Ag, Na u. Zn gemessenen Kuryen zeigen 
eine Sehwachung der Abeorption in der Bandę dea W. bei 1,44 fj, u. yermutlich 
auch bei 2 (i, wSbrend alle auBer A1,'S04)„ Z lS 0 4 u. den Hydroiyden die Ab- 
aorption in den Banden 0,97 u. 1,2 fi yersiarken. Dies iat unvereinbar mit der 
Soleattheorie, die den Effekt der B. yon Hydrat en zuschreibt; einige, nicht bydrat- 
bildende Yerbb. achwSchen namlich ebenfalla die Absorption bei 1,44 fj,. Die Ab
sorption des W . wird unter Yerwendung yon Kiiyetten bekannter Dicke yon 0,8
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biB 2,3 fl gemessen. Dio ?, maximaler Absorption liegen bei 0,97, 1,20, 1,44 u.
2.00 die entsprechenden Koeffizienten sind 0,448, 1,220, 29,4 u. 103. Die Tat- 
sache, daB im Absorptionsapektrum dea Wasaerdampfea die Banden bei 1,44 u.
2.0 IX atarker, die 2 andern schwaeher sind ais im fl. W., spiicht dafiir, daB beide
Bandenpaare je  einer bestimmten A rt von Waaaermolcktilen zuzuordnen sind u. 
dementaprechend aucb der EinfluB gel. Stoffe auf daa W. in einer Veranderung der 
T ela tiy en  Anzahl dieser beiden Mol.-Arten zu sueben ist. (Phyaical Reyiew [2] 20 . 
486—98. 1922. CoRNELL-Uniy.) F r a n k e n b u r g e r .

A, J. D em pster, Die Dauer des Proztsses der Lichtemission in Wasserstoff. 
Durch eine schmale OfFnung in der Kathode einer Entladungarohre lieB Vf. Ha- 
Kanalstrahlen in einen weiten Rium, welcher nnter tieferem Druck stand, eintreten. 
Die Art der Leuehterscheinung hinter dem Loch hing stark yon den Entladungs- 
bedingungen in  der Rohre ab. Betrug der Druck im Entladungaraum 0,16—0,44 mm 
bei 2500—3000 Volt, so horte das Leucbten in 1,4—5 cm hinter dem Loch auf. 
Betrug der Druck jedoch 0,072 mm bei 15000 Yolt, so war ein atarker, gleichmaBig 
leuchtender Strahl zu beobachten. Veras. des Vf., die Intenaitat dieaea Strahlen- 
bULdela in Abbangigkeit vom Druck zu mesacn, u. gleichzeitige Beobachtungen dea 
Dopplereffektes ergaben, daB daa gleichmaBig leuchtendo Strahlenbiindel nicht vou 
dem Restgas dea Hochvakuuma henuhren konnto, sondern daB ea von einer lang- 
lebigen Toilchenart heriiihrt, dereń Lebenadauer mehr ais 5*10~7 Sek. betrśłgt. 
Vf. nimmt an, daB dieae langlebigen Partikelchen neutralo H,-Molekule seieD, durch 
dereń DisBOziation das Leuchten yerursacht wird, wabrend die Teilchen von kurzer 
Lebensdauer neutrale H-Atome sind. Ein atarkea elektr. Feld iBt weder auf die 
langlebigen, nocb auf die kurzlebigen Teilchen von EinfluB. SchlieBlich erortert 
der Vf. die BeziehuDg der klass. Strahlungetheoiie u. der Bohrschen Theorie zu 
diesen Ergebnissen. BeobachtuDgen von St a e k  in einem yariablen elektr. Feld 
fiihren zu der Folgerung, daB die Zeitdnuer eines elementaren Strahlunga- 
yorgangea kleiner ala 3-10- 10 Sek. ist, waa mit den eiperimentellen Reaul- 
taten des Vfa. iibereinetimmt. (Aatrophys. Journ. 57. 193—208. 1923. Chicago, 
Uniy.) B e c k e r .

G. Cario und J .  F ra n e k , Uber sensibilisierte Fluorescenz von Gasen. (Vgl. 
Ztechr. f. Pbysik 11. 161; C. 1923. I. 1114.) V£F. fiihren Dach der frtther be- 
sebriebenen Versuchanordnung die Messungen a n  Gemiscben yon Hg u . Tl, bezw. 
Hg u. C<i-Dampf durch, indem sie diese mit der Hg-Linie 2536,7 bei etwa 800° 
bealrahlen. Dabei wurde durch Anbringung einea Elektromagneten u. durch guj® 
Kiihlung Sorge getragen, daB die Linie 2536,7 keine Selbatumkehr zeigte. Betrnof 
der Dampfdruck dea Tl bei dieaer Zuordnung etwa 2 mm, so leuchtete daa B , 
obachtungsgefaB bei der B estrab luD g  intensiy griin auf, infolge der senaibilisierteif 
Fluorescenz der griinen Tl Linie. Eine SelbBtumkehr der 2536,7 Hg-Linie lieB 
diese B enaibilisierte Fluorescenz sofort yerachwinden. Zur Deutung der Anregunga- 
energie der beobachteten Tl-Linien ist das Serienachema dea Tl herangezogen. Ea 
geht daraua heryor, daB zur Anregung einiger hóherer Euergieniycaua des Tl die 
Quantenenergie angeregter Hg-Atome mit therm. Energie zusammengewirkt haben 
muB. F u r  weitere Versa. wurde das Hg-Cd-GemiBch gewahlt, weil bei Cd der dem 
Grundterm energefisch benachbarte Term ao weit entfernt liegt, daB er bei einer 
Temp. von 800° noch nicht therm. crreicht werden kann. Trotsdem tritt, mit aller- 
dings echwacher Intenaitat, daa Cd-Triplett mit einer Anregungagrenze yon 6,3 Volt 
(gegeniiber der Anregungaenergie yon 4,9 Volt der 2536,7 Linie) auf. W eitere Verss. 
zeigten, daB dieses Triplett unterhalb 900° trotz gleicher DD. wie friiher nicht 
mehr aaftrilt. An dieser Erscheinung, wie auch an der Resonanzfluorescenz des 
Na auchen YfF. den Nachweis zu erbringeD , daB bei der Obertragung yon Quanten- 
energie yon einem Atom auf daa andero der EaergieiiberschuB ais Translations-
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energie auf die zuaammenstoBenden Atome veiteilt wird. (Ztschr. f. Pbysik 17. 
202—12. 1923. Gottingen, Univ.) B e c k e r .

L elan d  Ja y n es  B oardm an , Eine Untersuchung uber die fluorescenzerregende 
W ir kun g der Eineelteile des ultravioletten Spektrums. Vf. studiert dio Lsge der 
fluoreacenzerregenden Wellenlangengebiete im Ultrayiolett mit Beruckaiehtiguug der 
Besiehungen zwischen dem Absorptions- u. Fluoreacenzspsktrum. Ein kontinuier- 
licbes, mittela Quarzspektrograpben dispergiertes Ultraviolet(spektrum wird auf die 
glatfc ausgebreiteten Substanzen geworfen u die fluorescierenden Gebiete mittela 

‘okularer Beobachtung u. pbotograpb. festgelegt. Vor7eras. zeigen, daB an den 
untereuchten Korpern keines der (20) Oxyde u. (8) einfachen Cbloride erregbar ist, 
einige (7) Stoffe, darunter Zn-Silicat, ZnS01 u. Cd^POj* fluoreacieren schwacb, 
etliche gut (Anthraeen, Eosin, Fluoreacein, Phenolphthalein, Ca Wolframit u. Wille- 
mit), aebr atark die Uranylyerbb. Fiir letztere iB t daa Spektrum von 0,55 bis 0,35 fi 
nur wirkeam, fur die andern der ganze Bereich bis 0,2 fi auBer fiir 4 Korper, fiir 
die der Bereich vou 0,35 bis 0,325 fi unwirkaam iat. Mittela MeBsung der Platten- 
schwiirzungen mit einem empfindlicheu liehtelektr. Photometer werden fur 12 Uranyl
yerbb. die Erregungsbanden bestimmt; die 35 b iB  105 Masima umfaasendcn MeBsungen 
werden in Kurvenform gegeben. Vergleich mit den Absorptionsspektren zeigt, daB 
ja einer Absorptions- eine Fluoreaeenzerregungsbande entspricht, wozu auch die 
Absorptionsspektren der 12 Uranylyerbb. von 0,52 bis 0,32 fi bestimmt werden. 
Hierbei zeigt Bich mehrfach ein „UmkebiungBeffekt“ , indem das auftretende 
Fluorescenzlicht die AbBOrption der am selbeu Punkt gelegenen Bandę yerdeckt. 
(Physieal Reyiew [2] 20. 552—72. 1922. CoRNELL-Uniy.) F r a n k e n b u r g e r .

Y. T. Y ao, Untersuchungen uber den Nicdtmpannungslichtbogen im  Quecksilber- 
dampf und seine Beiiehung zur Fluorescens. Vf. yerwendet eine Rohre mit 
Wolframgliihkathode u. in naher Entfernung dayon eine Hg-Flachę ala Anodę. Bei 
dieser Anordnung ziindet ein Lichtbogen bei 4,4 Yolt u. brennt bis zu Spannungen 
von 1,8 Volt weiter bei Drucken yon 2—5 mm, wenn die Katbode geniigend hohe 
Temp. hat (2100—3500°). In  Ubereinstimmung mit der Theorie von Comptom 
(Philos. Magazine [6] 40. 553; C. 1921. III. 10) deutet der Vf. dieao ErBcheinung 
durch uneliat. StołSe von 4,9 Volt Elektronenenergie (Anregungsepannung) u. 
5,5 Volt (IonisierungBBpannung) unter Beriicksichtigung der Austrittsgeschwindig- 
keit der Elektronen aua der Gliihkathode. W urde eine andere Yersuchsanordnung 
mit einer Ni-Anode yerwendet u. die Entfernung von der Hg-Oberflache auf 
7—180 cm yergrofiert, ao daB kein frischer H g-D am pf yorhanden w ar, bo 

waren 6,7 Volt Elektronenergie zum Zunden des Bogens notwendig. Dieaea ver- 
schiedene Verh. yon frisch yerdampften u. alteren Hg-Atomen fiibrt Vf. darauf 
zuruck, daB frisch dest. Hg-Atome fiir die Fluorescen ślinie 2536 (4,9 Volt) in Betracht 
kommen, wahrend den alieren Hg-Atomen die 1849 Linie (6,7 Volt) entspricht. 
(Pbyaical Reyiew [2] 21. 1—21. 1923. Princeton [N.-J.].) B e c k e r .

J . 0. P e rrin e , Eine spektrographische Untersuchung der durch Rontgemtrahlen 
hervorgerufenen Vltravioktt/luorescenz. (Vgl. Pbyaical Reyiew [2] 19. 1539; C. 1920. 
I. 223.) Daa yon yerschiedenen Korpern unter dem EinfluB einer Róntgenbestrahlung 
(Coolidgerohre, Abstand: Antikathode — bestrahlter Korper =» etwa 12 cm, 2 Milli- 
ampóre Stromdurehgang, 50 KV Spannung, Schlitz =  0,15 mm breit, Eipoaitionazeit 
bis 15 Stdn.) emittierte Fluorescenzlicht wird mittela einea FueB8-Einpriemen-Qaarz- 
apektrographen apektral zerlegt u. photographiert. Von uber 100 unterauchten 
Substanzen zeigen 14 Doppelealzo des U, 23 Oxyde u. 50 andere Verbb. sowie 
Anthraeen, Chrysoidin, Eosin u. Fluorescein trotz ibrer teilweise kraftigen Fluorea- 
cenz im Sichtbaren keine im Ultraviolett, hingegen weisen die Cbloride yon Cd, 
Ct, L i, K , Na  u. Rb  sowie K B r, E J , BaSO lt BaSO t u. CaWOt Uitrayiolett- 
fluoreacenz auf. NaCl gibt eine hełle Bandę mit Maiimum bei 2470 CbCI eine

VI. 1. 10
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Bandę, die Bi eh mit 3 Maximia von 5720—2340 JL eratreckt. Verschiedene Willemit- 
schirme, einige Veratarkung8scbirme u. ein Fluoroakopachirm zeigen Ultrayiolett- 
fluorescenz Boi aufeinanderfolgenden Aufnahmen ainkt die IntensitSt der Fluorea- 
cenz. Alle, im Ultrayiolett fluorescierenden Salze auBer BaSO< u. RaSO^ emittieren 
auch Banden im Siclitbaren, ebenso ZnO, CdJ„ C u,Js u. HgCl aowie die Uranyl- 
galze. — U nter dem EinflaB der Rontgenstrahlung wird RbCl dunkelblau, NaCl 
rStlicbgelb, K.C1 u. LiCl rosa u. CaCł blau. Die ursprungliche weiBe Farbę 
regenericrt Bicb nicht im Dunkeln, dagegen im Sonnenlicbt. Moglicberweise liegt 
der Verfarbung Red. zum Metali u. EinscblnB dea entstehenden Cblors zugrunde. 
Die Schwarzungakuryen der Spektrogramme ermiltelt Vf. mit Hilfe eines nSher be- 
scbriebenen lichtelektr. Photometera. (Pbyaical Reyiew [2] 22. 48 — 57. 1923. 
CORNELL-Uniy.) F b ANKENBUKGEB.

M aurice C u rie , Einwirkung der roten und ultraroten Strahlung a u f photo- 
luminescierende Substanzen. Es wurde die Ausloschung der Lumineacenz bei gleieh- 
zeitiger Einw. von erregenden u. hemmenden Strablen unteraucht. Die fluores- 
cierende Platte wurde mit einer Quarzqaecksilberlampe (unter Verwendung einea 
Nickelosydglasfiltera) gleicbmiiBig belichtet u. auf einem Punkt das durch eiaen- u. 
manganosydhaltigen G-laaschirm durchgeleitete L icht einer Bogenlampe konzentriert. 
Der Punkt erachien dunkel, ala die P latte mit ZnS oder Erdalkaliensulfiden bedeckt 
wurde. Das griin fluoreacierende Z n S  wurde durch Befeuchtung dea ZnS mit 
yerd. CuS04-Lsg. u. Trocknen hergeatellt, das violett fluoreacierende CaS auf 
trockenem Wege durch Zusatz von Bi u. N a,C 08. Keinen EinfluB iibt daB rote 
L icht aus auf U-Salze, BaPt(CN'6, Asculin, Rhodamine, Fiuorescein, ZnO u. yer- 
achiedene Mineralien. Die Empfindlichkeit den langeren Wellen gegeniiber scheint 
also mit dem S- (bezw. Se)-Atom verbunden zu sein (vgl. Iy e s  u. L u k ie sh , Autro- 
phyeical Journal 34. 173. [1911]). Nach diesen Forschern iat die Uraache der Aua- 
nahmeatellung yon S in den ResonanzbewegUDgen der S-Atome zu auchen. Die 
Auamessung der lutenaitat der yon ZnS- bezw. S-Kryatallen reflektierten Rontgen- 
atrahlung einmal im Dunkeln, einmal bei roter u. ultraroter Beatrahlung, ergab 
keine Differenz, waa mit der obigen Annabme unyereinbar ist. Vf. stellt eine 
ueue Hypothese auf, wonach die langwellige Strahlung die S-Atome ioniaiert, wobei 
das befreite Elektron die Stellung des durch kurzwelligea Licht auageschleuderten 
Elektrona des pbosphorogenen Metalls einnimmt; da dieses letzte Elektron je tit  
nieht zuriickkebren kann, so bleibt auch seine Lichterzeugung aus. Diese Vor- 
stellung fordert eine erhohte Leitfahigkeit der S-baltigen Korper bei roter Belichtung. 
Sie wurde an S u. ZnS festgestellt; die groBte W rkg. hat aber (bei S) gelbes Licht. — 
ZnS fluoresciert bei Temp. der fi. L uft, phosphorcsciert aber nicht; die Phoa- 
phorescenz erecheint bei Erwarmung. Ist nun das abgekuhltc ZnS mit ultravioletter 
Strahlung u. darauf (teilweise) mit ultraroter belichtet, ao erscheinen bei nachtrag- 
licher Erwarmung die ultrarot beatrahlten Stellen dunkel. Das violett lumineacierende 
ZnS (darch Gluhen bei 1300°—1700° des „griinen“ ZnS erhalten) phosphoreaciert 
bei allmahlicher Erwarmung (nach der Erregung in fl. Luft) zuerat yiolett, dann 
griin; eine ultrarote Beatrahlung in fl. Luft hebt bloB die yiolette Lumineacenz auf. 
(Journ. de Chim. phyaique 20 292—307. 1923.) Bikebm an.

A. J a u b e r t  de B ean jeu , Untersuchungen iiber die durch Rónłgenstrahlen tr- 
zeugte Luminescenz. G-raph. DaiBt. der Rontgenlumineacenzspektren von featen Lsgg. 
des E r, Sa, D i, Pd, yon La- u. PrawylBalzen; sie sind mit den katbod. Lumineacenz- 
spektren nicht ident. Auch die Lumineacenzapektra yon 1-2-4-5-Tetrachlorbenzol, 
Hexachlorbenzol, JEexabrombenzol, Senzoisaure, Bi-Benzoat, Li-Benzoat, Dipher.yl, 
Tetramethyldiphenyl, 8. Triphenylbenzol, Diphenylmethan, Triphenylmethan, Dimtthyl- 
dibensyl, Stilben, Dibenzyl, Benzophenon, Fluorcn, Anthracen, Dibromanthracen 
R tftn , Phtnardhrcn, Chrysen, Naphthalin, Actnaphltn  u. Xanłon  wurden aufgenommen
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u. tabellar. angegeben. Zahlreiche untersuchte Korper fluorescieren n ich t; sie mUssen 
im Original nacbgeaehen werden. (Journ. de Physiąue et le Radium 4. 257—67. 
1923.) BlKEEMAN.

A ntonio  C a rre lli und P e te r  P r in g sh e lm , tjb tr  die PhoMumincscenz von 
Farbetoffcn in  zahen Ltiaungsmitteln. (Vgl. Ztechr. f. Pbysik 17. 287; C. 1923. 
III. 1252.) Die vom p o lariB ie iten  Licbt hervorgerufene poiarieierte Lumineecenz 
kommt wahrscheinlich dadurch zustande, daB bloB giinstig orientierte Moll. das 
einfallende Licht absorbieren |a. folglich fluorescieren; wird ihre Orientierung im 
Augenblicke der Lumincacenz noch nicht zerstort, bo wird auch daa emittierte 
L icht teilweise polarisiert sein. Der Vorgang soli durch erhobte Zahigkeit des 
Mediums begiinbtigt werden. In  der T at sind die Fluorescenz u. die Phosphorescenz 
von in Gelatine gel. Uranin, Methyleiolttt, Malachitgriin u. Safranin  in gleichein 
MaBe polarisiert. Lsgg. in EiweiB fluoreBcieren, die im erstarrten EiweiB auch 
phosphoreacieren; in beiden Ffillen ist das Licht stark polarisiert. Die in einer 
Lsg. yon Kollodium  in A. oder A. gel. Farbstoffe weisen eine nur auBerst schwach 
poiarieierte Fluorescenz auf, was durch die Grobzelligkeit der Kollodiumemulsionen 
erklart werden dttrfte, indem offenbar wesentlich A. oder A. ais Losungsm. fiir den 
Farbstoff dient. Die Lsgg. im erstarrten Kollodium zeigen eine Btarke Polarisation 
des Fluorescenzlichtes. Fluorescein in A. emittiert ein dentlich polarisiertea Licht, 
sobald der A. zahfluseig zu werden beginnt, bei — 185° betragt der Polarisations- 
grad ca. 20%. Eosin  u. Uranin zeigen, in Natronwasserglas gel., eine zu 20% 
polarisierte Fluorescenz; an der Luminescenz von Uran- u. Didymglas (Z eiss) wurde 
dagegen keine Polarisation beobachtet, was mit der Kompliziertheit der Luminescenz- 
spektren dieser Gliiser zusammenhangt. Auch das Luminescenzlicht yon EosinlBgg. 
in Phthalsaure u. von Uranin in Benzoesa'ire ist stets unpolarisiert. (Ztschr. f. 
Pbysik 18. 317—24. 1923. Berlin, Uniy.) B ik e b m a n .

A. A. G rinberg , Z w  Frage der Chemoluminescenz. I .  1 ccm Pyrogallol-Lsg. -f-
1 ccm neutralisierte H ,O r  Lsg. -f- 2 ccm Katalysatorlsg. wurden im Dunkeln gemischt 
u. der etwaige Lichteffdkt beobaehtet. Durch Red. der Chloride gewonnene Ag- 
u. Au-Sole sind unwirkeam, K^FetCN),, bewirkt eine Luminescenz nur nach yorher- 
gehender Insolation, K M nO t dagegen ist immer wirksam. Zwecks genauerer 
Meesung ersetzte Vf. die unmittelbare Beobachtung durch Photographieren u. Unters. 
der Schwarzung der P latte mittels eineB Denaitometers von M a b te k s - M a x im o w i t s c h .  
Die licbterzeugende Rk. ging in einem Becherglas vor sich, welches auf einer 
cmpfindlichen Platte aufgeatellt wurde. Ais „KaialyBator" diente KMnO<. Seine 
optimale Konz.: 0,005 mol. (bei 0,01 mol. Konz. yon Pyrogallol u. 3% Lsg. HsO,). 
Die optimale Konz. d e B  Pyrogallols: 0,OL mol.; die des H,Oa: 6%  (nicht so stark 
ausgeprSgt). Dem groBten Lichteffekt scheint die geringste Warmetonung zu ent- 
sprechen; bei koDzentrierteren ais den optimalen Legg. beginnt eine Niederschlags- 
bildung. Schwach alkal. Rk. (0,0046% KOH im Gemisch) begiinatigt die Lu
minescenz, Bchwach saure (0,008% Hi S 01) behindert dieaelbe. Ein Vergleich mit 
der durch eine bekannte Lichtquelle heryorgerufenen Schwarzung zeigt, daB 2 ccm
0,01 mol. Pyrogallol -f- 2 ccm 2,65% H ,0 , -J- 4 ccm 0,005 mol. KMnO* „photograph. 
gleich“ 0,2 Sekundemeterkerze (Hefner-Alteneck) ist. (Journ. Rusa. Phys.-Chem. Ges. 
52. 151—85. 1920. Petrograd. Medizin. Inet.) Bikebman.

E. Podszus, Zur Strahlung des Auerstrumpfes.. Sie stellt keine eigentliche 
Luminescenzerecheinung dar, weil auch in den giinB tigsten  Spektialbezirken die 
In ien B ita t der Strahlung unter der eines schwarzen Korpers gleicher Temp. bleibt. 
Ist ein Thoroiyd-Ceroiyd-Gemisch durch elektr. Strom gegliiht, indem man ein 
Thoroxyd-Ceroxyd-R'óhrchen auf eine W-Spirale aufsetzt, so strahlt es nur doppelt 
so okonomisch, ais ThO, bei gleicher wahrer T im p. Es ist also die Ursacbe der 
ungew5hnlichen W rkg. eineB Ceroxydzoaatzei im Auerstrumpfe in den Bedingung«n fiir
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die Beheizung in der Gaeflamine zu saclien. FeBte in erhiizter Gaamasse befindlichen 
Teilchen nebmen um so hohere Temp, an, jc  kleiner sie sind a. je geringer ihre 
spezif. Emieaionsfahigkeit ist; das von ihneu omittierte Licht ist um bo starker, je  
zahlreicher die Teilchen sind u. je  begser sie ausstrahlen; eine betrachtliche Licht- 
emiasiou wiirde aber die Temp. der FJamme erniedrigen, so daB einer bestimmten 
Zahl u. Verteilung der Teilchen ein Slrahlungsmasimum entspricht. Das feste 
ThO,-Gerust yergiitet den strahlenden Ceroiydteilcben durch seine groBere W  ar me- 
leitung die abgegebene Warme. (Ztschr. f. Physik 18. 212—16. 1923. Berlin- 
Friedrichshagen.) B ik e r m a n .

B. G udden und K. P oh l, Das Quantenaquivalcnt bei der lichtelektriscken Leitung. 
(Vgl. Ztachr. f. Physik 16. 170; C. 1923. III . 979.) Vff. bringen in dieBer Atbeit 
Zahlenmaterial zum Quantenaquivalentgesetz bei der llchtelektr. Leitung bei, nach- 
dem sich gezeigt hatte, daB ftir die lichtelektr. Leitung in einem beBtimmten 
Freąuenzbereich das AquivalentgKsetz wiiklich erfiillt ist. Dabei erwies es sich 
ais notwendig, fur moglichat reine u. einheitliche Kryatalle die Sattigungswerte 
des lichtelektr. Priinarstroms, bezogen auf die gleiehe abeorbierte Lichtenergie, in 
Abhangigkeit von der Lichtfreąuenz zu unterauchen. Dabei muBten jedoch die 
Messungen im Gebiet sehwacher opt. Absorption ausgefiihrt werden, da im Gebiet 
starker opt. Absorption die Methoden der lichtelektr. Leitung yorsagen. Es wurde 
1. fiir eiue beliebige Spannung die spektrale Verteilung des Primarstroms filr die 
gleiehe auffallende LichtintenBitfit erm ittelt, 2. fiir eine gunstig gelegene Wellen- 
lange die pio cal. auffallende Lichtenergie im  gesiitt. Primarstrom bewegte 
Elektrizitatsmenge in Coulomb ermittelt u. 3. die spektrale Verteilung der Licbt- 
absorption gemessen. Diesen Veras. lagen folgende Vorausaetzungen zugrunde:
1. Die Sattigungakurre des Primarstroms ist von der Lichtfreąuenz unabhangig, 
man erhalt fiir jede Spannung die gleiehe spektrale Verteilung; 2. Der Primar- 
strom ist fur jede Spannung, nicht nur fiir die Sattigung, der Lichtintensitat 
proportional. Es ist daher zulassig, bei jeder Lichtintensitat u. Spannung das Ver- 
haltnis Coulomb/Gal fiir y e rsch ied en e  Lichtfreąuensen zu bilden. Gemessen wurde 
die linare F reąu en zab h aD g ig k eit der Elektronenausbeute beim Diamant von 225 bis 
450 m /i, bei Zinkblende von 405—489 m fi. Das umfangreiche experimentelle Zahlen
material ist der Arbeit in Kuryen u. Tabellenform beigegeben, u. es muB deswegen  
auf das Original yerwieeen werden. Aua den Messungen wurde die Planksche 
Konstantę h iibereinstimmend zu 7,10“ 27 erg. sec. berechnet. (Ztachr. f. Physik 17. 
331—46. 1923. Góttingen, Uniy.) B e c k e r .

B. A ulenkam p, Uber den normalen KathodenfaU und die lichłelektrische 
Empfindlichkeit einiger Mełalhulfide und MetaTloxyde. Zur Priifung der Hypothese 
von G. C. S c h m id t ,  diB das Licht dea Glimmlichtes u. der positipen Siiule den 
normalen KathodenfaU herabaetzen muB, da es aus der Kathode lichtelektr. Elek- 
tronen losloaen kann, wurden die Lichtempfindlichkeit u. der KathodenfaU einiger 
Verbb. featgeBtellt. Zur Untersuchung gelangten Agt S, PbS, CoS, CuS, SnS , B i,5 ,, 
FeS, CuO, Cd O u. PbOt, die bia auf FeS auf nasaem Wege gewonnen wurden. 
Im allgemeinen w achBt der normale KathodenfaU, wenn die lichtelektr. Empfind
lichkeit abnimmt. Die CuS-Katbode zerstaubte Btark, wobei auch die Leucht- 
erBcheinungen sich anderten. (Ztachr. f. Physik 18. 70—74. 1923. Miinater 
i. W., Uniy.) BlKERMAN.

W e rn e r  H eln tze , Uber lichtelektrische LeitfahigJceit von Cerussit und Senar- 
monłit. Cerussit u. Senarmontit zeigen die leiehtelektr. Leitfabigkeit, die nach ihren, 
hohen Brechungsindices (Cerussit =  2,0763 fur }. =  5 b 9 m /i; Senarmontit 
nweic ~  2,36) yorauszusagen war. (Vgl- G udden  u. P o h l,  Pnyaikal. Ztachr. 22. 
529; C. 1922. I. 525). D ał Bild der spektralen Yerteilung der lichtelektr. Leit-
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fShigkeit i&t im Bereich von 600—200 m (i aufgenommen worden. Daa Maiimum 
liegt fur CeiUBsit bei }, ~  280 m fi, fiir Senarmontit bei A ~  313 m p. (Vgl. G u d d e n  
u. P o h l ,  Ztschr. f. Physik 6. 248; C. 1822. III . 1112). Bei Senarmontit lieB sicb 
daa grundsatclich wichtige Resultat festatellen, daB der Abfall der lichtelektr. Leit- 
fShigkeit im Gebiete kurzer W ellen bereita bei solchen W ellen einseizt, die noch 
durch die ganze Kryetalldicke hindurcbgeben. (Vgl. G u d d e n  u . P o h l ,  Ztschr. f. 
Physik 2. 351; C. 1921. I. 986.) Die auf abaorbierte Licbtenergie bezogene licht
elektr. LeitfShigkeiten bleiben erheblich hinter dem Qaantenaquivalent zuriick. 
(Ztschr. f. Physik 15. 339—49. 1923. Gottingen, Uniy.) K. W o lf .

P. G udden und R . P o h l, Zur lichtelektrischen Lcitfahigktit des Zinnobcrs. 
Die zwischen den Versa. von G u d d e n  u . P o h l  (Ztschr. f. Physik 2. 361; C. 1921.
I. 986 u. Physikal. Ztschr. 23. 417; C. 1923. I II . 1059) u. von R ose (Ztschr. f.
PhyBik 3. 174) bestehenden Unstimmigkeiten werden durch die Unterscheidung dea 
primarcn u. des sekundaren lichtelektr. Stromes aufgehoben. Der Primarstrom 
wfichat mit der opt. Absorption, sobald aber die Absorptionskonatante die GroBen- 
ordnung 1 mm-1  iiberacbreitet, fallt er zu unmeBbaren W erten herab. Der Sekundar- 
strom steigt mit der angelegten SpannuDg u. mit der raumlichen D. des absorbierten 
Lichtea. Bei 100 Volt Spannung tritt der fast reine Primareffekt aaf, bei 200 Volt 
bewirkt der sich Uberlagornde Sekundiirstrom ein zweites Maximum, welches bei 
700 Volt das primare Maiimum weit uberragt. — Das an Pulyer beobachtete 
„Heraustreten 8elektiver Maxima“ in  hohen elektr. Feldern erklfirt sich dadarch, 
daB Grenzflachen den Primarstrom herabsetzen, so daB fiir den Geaamtatrom der
sekundare maBgebend iat. Bei P u lsem  wird auch die kurzwellige Greiize dea
lichtelektr. Effektes zu kiirzeren W ellen hin verschoben. la t die Abhangigkeit der
Primaratromausbeute von der auffallenden Lichtenergie bekannt, ao kann man mit 
Hilfe dea Quantengqmvalentgesetzea die Absorptionskonatanten von H gS  berechnen. 
Die so gefundenen Konstanten sind mit den opt. gemeasenen yereinbar. (Ztschr. 
f. Physik 18. 199—206. 1923. Goltingen, Uniy.) B ik e e m a n .

A, E le k t r o c h e m ie .  T h e r m o c h e m ie .

L. Gay, Ar.wcndung des Begriffes der AuBdthnungsspannung auf Erforschung 
der eltHrischen Eonłaktpołentialc. Mit Hilfe einea neueu Begriffea des „Hilfsions11 
(ion-auiiliaire), d. i. einea Ions yon unendlich gioBer W ertigkeit, welches die elektr. 
Ladungen gewohnlicher Ionen zu neutralisieren yermag, ohne sich oamot. zu betatigeD, 
u auf Grund Beiner Diffuaionsformel (vgl. Journ. de Chim. physique 18. 103; C. 
1920. III . 610) begriindet Vf. streDger die Theorie dor galyan. Kette. Ist eine
solche Kette aus den durch nur fiir ein łon durcblaaaigen Membranen getrennten 
fl. Pha8en zusammengestellt, so ist die Potentialdifferenz zwischen 2 beliebigen 
Phasen von den zwischeDgeschalteten Phasen unabbangig; das fiir metali. Leiter 
giiltige Vo)ta8che Gesetz ist ein Sonderfall die3er allgemeinen Regel. Zum ScbluB 
werden die Anwendungen des Massenwirkungsgesetzes u. der Notion deB S<-lbst- 
produktea der Auedehnungstension (ygl. Journ. de Chim. phyB iąue 14. 291; C 1918.
II. 975) auf Elektrolytlsgg. diakutiert. (Journ. de Chim. physique 20. 263 — 91.
1923. Montpellier.) B ik e e m a n .

Ja ro s ła w  H eyrovsk£, Die Bedeułm g dci Elektrodenpotentials. (Vgi- Cbem 
News 125. 198; C. 1923. I. 21). Vf. zeigt, daB der Vorgang, durch den eine in 
eine w b b  Lsą. eintauchende Metallelektrode aufgeladen wird, gemUB Me -f- OH' — >■ 
MeOH -f- 0  erfolgt. Im AnschluB an den von F b a n k  u .  H e k tz  (PbyBikal. Ztschr. 20. 
132; C 1919. III. 145) entwickelten Begriff d e r  Elektronenaffinitat, der die Energie, 
mit der die Valenzelektronen durch die Atome gebunden werden, in Ioniaierungs- 
arbeit ausdriickt, entwickelt Vf auf Grund thermodynam. tłberlegungen eine all- 
gemeine Formel, welche alle Faktoren, die das Potential zwischen der wsb. Lag.
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u. der Metallelektrode beeinflussen, enthalt u. daa elektrolyt. PoteDtial (E. P.) durch 
das Ionisationapotential u. die Basizitat ausdruckt. Vf. diskutiert den EinfluB des 
Aquivalentgewicht8 eines Metalls auf die Basizitat Beines O iydes u. gelangt zum 
Ergebnis, daB das H ydroiyd eines Metalls um so baeischer ist, je  negativer das
E. P. des Metallea u. je  schwerer sein Aquivalentgewicht ist. Yon obigen Gesichta- 
punkten werden folgende Elektrodenvorgange erklait: Galyan. Elemente, Konzen- 
trationazellen, elektrolyt. Abscheidung, tjberepannung u. das H,-Potential. (Proc. 
Royal Soc. London 102. Serie A. 628—40. 1923.) K. WOLF.

F a rr in g to n  D aniels, P a n i K eene und P. D. V. M a n n in g , WixrmevtrlusU 
und chemische W irkung bei Eochspannungs-Hochfreąuenzentladungen in  L u ft.  Bel 
stillen Entladungen mit 100000 Volt u. 200000 Perioden werden 45—50°/o der 
Energie des Primarstroms iu r  Erwarmung des ReaktionBraunnea yerbraucht, 1—2% 
werden in cbem. Energie yerwandelt. Das Verhaltnis Os :HNOs schwankt zwiBchen 
16 u. 2,4 je  nach der Form der Entladung. Der chem. Nutzeffekt der stillen Ent
ladungen ist aho von derelben GroBenordnung wie der des Lichtbogena. (Trans. 
Amer. Electr. Soc. 44. 141-51 . 1923. Sep. Madison [Wisc.], Uniy.) H e r t e b .

Stab deB V er8nch8laboratorium B d e r G eneral E le c tr ic  Com pany, Bas Ver- 
schwinden von Gas bei elektrischen Entladungen. In Wolframgliihkatbodenrohren wird 
das Vakuum hoher, wenn Strom durch die Rohre fliefit, besonderB bei Ggw. von etwas P. 
Denselben EinfluB haben Ab, S u. J, u. in achwacherem MaB Salze, wie Alkalichloride 
u. Fluotide, Na-Silieat, SiO, u. Glaspulyer, wenn die Rohre bis zur Verdampfung 
dieser Substanzen erhitst wird. W abrend bei CO gefiillten Robren das Verschwinden 
yon Gas auf einem chem. VorgaDg beruht, gemaB der Gleichuog 2CO->- CO, +  C, 
liegt hier ein mechan. ProzeB yor. P  schlagt sich ais diinnes Hautchen an den 
W anden nieder u. adsorbiert seinerseits Gaee, die sich daneben in der Rohre 
befiuden, wie N, oder yielleicht indem er selbat durch die EntladuDgcn auf- 
gcladen wird u. die ungleichnamigen Gasionen elektrostat. anzieht. Bei P  ist der 
Grad des Harterwerdens der Robre proportional dem Quadrat, bei Salzen direkt 
proportional der Ionisation. Vielleicht ist die Erklarung dafiir in der Tatsache zu 
suchen, daB P  durch die Strablung teilweise^wieder yerdampft wird u. B ic h  erneut 
niederachlagt, wahrend die Salze, einmal niedergeschlagen, fest an der W and haften. 
(Trans. Amer. Electr. Soc. 44. 183—94. 1923. Sep.) H e b t e e .

P. 0 . P ederaen , [Uler den elektrischen Ewnken. I. Teil. Funkenvenogerung. 
Vf. zeigt, daB bis zur Entstehung eines Funkens auch unter den giin6tig8ten Um- 
atanden u. selbst wenn die wiiksame Spannung daa Funkenpotential weit uber- 
steigt, eine meBbare Zeit yergebt, die in jedem einzelnen Falie einen g an z  bestimmten, 
yon Spannung, Funkenlange u. Luftdruck abhangigen Minimalwert hat, die minimale 
Yerzogerung r min. Der W ert yon r mln iBt dagegen innerhalb sehr weiter Grenzen 
unabhangig yon dem Ioniaationazustand der Luft. Ea zeigt sich ferner, daB die 
O berflachenbeB cbaffenbeit einen heryorragenden u. sehr eigentumlichen EinfluB auf 
die Zeit u. A rt der Funkenbildung auslibt. Die M inim alyerzogeruD g ist innerhalb 
der Grenzen der yorlau figen  Versuchsgenauigkeit auch dieselbe fiir Eathoden aus 
Pb, Sn, Al, Zn, Cu, Messing, Eiten, Ag, Au, P t, N i, Mo, W . Es scheint daraus 
heryorzugehen, daB die Minimalverz3gerung innerhalb weiter Grenzen unabhangig 
yon der A rt des Katbodenmetalla ist. Yf. yersteht unter einer ,,reinen“ Elektrode 
eine Borgfiiltig.mit yollkommen reinem Karborundumpapier geputzte Elektrode. Die 
mitgeteilten Yerss. iiber FunkenyerzogeruDg bei unreinen Elektroden beziehen sich 
auf 1. Verunreinigung der Elektroden mit einer Mischung yon B zn. u. Ol. Es 
zeigte sich, daB selbst eine auBerat geriDge Ol- oder Fettachicht auf der Anodę 
yerzogernd wirkt, falla die Katbode yorher gcfettet ist. 2. Benetzung der Elek- 
roden mit einer Mischung yon A . u. Ól. Reiner A. gab keine ExtTaverz5gerung, 
weder au f der Kathode noch auf der Anodę. — Die Form der Kathode hat nur



1 9 2 4 . I . A ,. E l e k t r o c h e m ie . T h e b jio c h e m ie . 1 3 9

wenig EinfluB auf die GroBe der Verzogernng. (Ann. der Physik [4] 71. 317—76. 
1923. Kopenhagen, Hochaehule.) K. W olf.

P. W alden  und H erm . U lich, Leiłfahigkeitsmessungen an verdilnnten wdsserigen 
Saleltisungcn bei 0°, 18’ und 100°. Die von Vff. an K C l, K N 0 3, EClOt , NaCl, 
GsNO,, LiClOt , L i-P ikrat, K-PiJcrat, Tetraathylammoniumpikrat, KC103, KBrO s, 
K JO , u. N aN O a, in verd. Lsgg. verschiedener Konz., bei 0°, 18° u. 100° an- 
geatellten Lcitfahigteitameasungen (vgl. Tabelle im Original), ergaben die volle 
Giiltigkeit der Hertiachen (Ann. der Physik [4] 37. 1; C. 1912. I. 630) Theorie 
(auch die Forderung hinsichtlich der Atomkonatanten erwies sich ais annaberad 
erfiillt); dieaelbe wird zur Ermittelung der Grenzleitfabigfeeit herangezogen. Die 
bei deu wl. Salzen K Pi, Tetraathylammoniumpikrat, KCI04 auftreteoden gesetz- 
maBigen Abweichungen — sinkende Leitfahigkeit — von der Bertzkurve versucben 
Vff. durch beim Annahern an die L5slichheitsgrenze sich bildende Krystallkeime 
oder Komplesionen zu erklaren. Das Stokesaebe Geeetz wird von Li-Pikrat u. 
Tetraathylammoniumpikrat ausreicheud genau befolgt, wodurch es Vff. ermoglicht 
wird, die Ionenbeweglichkeiten auch bei 100° zu ermitteln. Beim ClOt~ -łon wird 
fiir die Beweglichkeit bei -18° 58,4 gefunden, also niedriger ais iilteie Messungen 
yermuton lassen. Apparatur u. MeBverf. werden ausfuhrlich beschriebon. (Ztschr. 
f. pbysik. Cb. 106. 49—92. 1923. Roatock, Univ.) U lm ann.

Jam es W . B roxon, Elektrizitatsiibergang uber sehr kleine Lufłstrecken. Zur 
esakten Messung des zwisehen 2 metali. Leitern bei weitgehender gegenseitiger 
NSherung vorhandenen Luftepaltes gibt Vf. ihnen die Gestalt opt. Linsen, die mit 
kathod. zerst&ubtem Gold, die eine nur bis zur Halbdurchsictatigkeit, die andere 
starker, iiberzogen sind. Mittela der im Licht einer bestimmten A auftretenden 
In terferenzriD ge ist der Abstand zwisehen beiden Metalloberflachen meBbar. Die 
BeBtst. legen den Minimalabstand fest, bei dem noch keine Leitang auftritt, sowie 
den MaximalabBtand, bei dem sie noch besteht; einige Małe wird der W iderstand 
des Luftspalts wShrend des Stromdurcbgangs beatimmt, wobei das Ohmsche Gesetz 
sich ais giłltig erweist. Die Leitfahigkeit bleibt durch die Strahlung von 3 mg Ra 
unbeeinflnBt. Die Verss. lassen vermuten, daB die Leitung durch feine Yorsprlłnge 
der Metallflachen oder Staubteilchen vermittelt wird. Selbat bei Erhohung der 
Feldstarke auf 640 000 Yolt/cm tritt keine spontane Entladung auf, vielleicht w eil 
das dazu notige Potential noch nicht erreicht ist. — Angesichts dieser Ergebnisse 
seheint das Vorhandensein einer Elektronensphare an metali. Oberflachen ais 
zweifelhaft; jedenfalls betragt ihre raumliche Tiefe uber der molekularen Oberflache 
von Goldelektroden nicht mehr ais etwa 0,14 fi. (Physical R e m w  [2] 20. 476—85.
1922. Minnesota, Univ.) F e a n k e n b d e g e b .

K a rl H oroy itz , Der Ionenaustausch am Dielektricum. I. Die Elektroden- 
funktion der Glaser. Yf. will die Vorgange an der Oberflache verschiedener Dielek- 
trica in wss. Lsgg. untersuchen u. zwar zunachst mittels der elektr. Phasen* 
grenzkrafte. E r berichtet im besonderen iiber die EKK., dio an der Grenze Glas- 
wss. Lsg. auftreten. Dabei nennt Vf. die Eigenschaft einea Dielektricuma, bei 
Anderung der Ionenkonzz. der Lsg. eine Anderung der EK. zu zeigen, wie die be- 
treffende metali. Elektrodo, kurz eine Elektrodenfunktion des Dielektricums. Zur 
Durchfiihrung der Verss. wurden 5 Glassorten (Glaswerk S c h o tt ,  Jena) mit be- 
kannter Zus. benutzt, u. zwar Bchwer BDgreifbare, alkalireiche Glaser, auBerdem 
Glaser mit Schwermetallen, darunter auch ein Bleiglas. Die fiir die MessUDg der 
PhaseDgrenzkraft benutzte Versuchsanordnung war eine ahnliche wie die von H a b e k  
u. K lem ensiew icz (Ztschr. f. physik. Ch. 67. 3S5. [1909]). Die Messung der Saure- 
Alkalikette wurde an Thiiringer Glas, Bleiglas 0-103, Glas 397w, Glaa 1447, Gerate- 
glaB 16111, Thermometerglas 59m ausgefuhrt u. dereń Gang graph. dargestellt. An- 
schlieBend wurden die Saurekonz.-Kette, Saure-Ammoniakkette, Laugekonz.-Kette



nntersueht. Die yolle Aufkl&ning brachten erst die Verss., welche zeigten, daB 
tatsSchlich dic Ionen des Glaaes selbst elektromotor. wirksacTsind. (Vgl. N e k n s t ,  
ZtBchr. f. phyaik. Oh. 9. 137. [1892] u. H a b e r ,  Ann. der Phyaik [4] 26. 921 [1908]). 
Auf die Diakussion u. Deutung der Verss, rnuB auf das Original verwieaen werden. 
In  Zusammenfasaung ergibt Bich, daB durch Mesaung der PbasengreDzkraft an 
schwer angreifbaren Glaaern in was. Lagg. gezeigt wird, daB dieae Gliiaer aich 
wie feste Elektrolyte verhalten. So yerhalten aich die GISser 591" u. 397ni in einer 
Na-haltigen LFg. wie reyeraible Na-EIektroden, die Glaser 16m u. 1447 analog wie 
reversible Zn-Elektroden. Je  nacli der A ngreifbarkeit dea Glasea u. der Veiteilung 
dor Ionen im Schmelzflusae iet die Ausbildung einer oder auch mebrerer Elek- 
łrodcnfunklionen moglicb, z. B. Ausbildung der N a- u K-Elektrodenfunktionen bei 
397111. (Vgl. F r e u n d l i c h  u. R o n a , Sitzungaber. ProuB. Akad. Wisa. Berlin 1920. 
397; C. 1920. III. 26.) Die Aufnabme yon H- u. Metallionen am Glase wird ais 
eine Austauschadsorption gedeutet. W enn dio adsorbierten Ionen in einem solchen 
MaBe aufgenommen werden, daB Bie selbst potentialbeatimmend wirken, ao bildot 
Bich eine Miachelektrode aus, dereń Losungsdruck yariabel ist. (Vgl. T a m m a n n , 
Ztschr. f. anorg. u. allg. Cb. 107. 1 ; C. 1919. III. 453.) Dieae Auffaaaung erklart 
das Vcrh. von schwer angreifbaren Glaaern in Lagg. wechs.elnder [H ‘], vor allem 
die Abweichungen vom bilogarithm. Gang in  der Saurealkalikctte u. daa den bis- 
herigen Veres. wideraprechende Positiyerwerden des Glaaes in Lauge. SchlieBlich 
wird auf den Zusammenhang zwiachen Auabildung der H-Elektrodenfunktion u. 
Angreifbarkeit dea Glases hingewieacn. (Ztachr. f. Physik 15. 369 — 98. 1923. 
W ien, U n iy ) K. WOLF.

L. G rebe, Uber dic elcJctrischc Leitfahigkcit fester DieleJctrica bei JBestrahlung 
mit EOntgenitrahlcn. Schicefel zeigt bei Bestrahlung mit R ontgenB trah len  eine 
starkę Zunahme der elektr. Leitfiihigkeit, welche bei etwa 50000 Volt u. 8 Milli- 
ampóre Belaetung der Rontgenrohre in der GroBenordnung von 1*2*10—15 Ohm-1  
cm-1  (alao etwa 100mai ao groB ais die Dunkelleitfahigkeit) liegt. Innerhalb des 
untereuchten Spaunungsbereichs (50—90000 Volt) iat die auftretende Stromatarko 
der Spannung proportional. Deagleicheu wachst die lichtelektr. Leitfahigkeit 
proportional der Intsnaitat der Bestrahlung. Sie andert sich mit der Strahlenbarte 
ebenao wie die Luftionieation. Der monkline S zeigt gegenłiber dem rhombiachen 
sowohl eine hohere Dunkelleitfahigkeit ala auch eine hohere Bestrahlungaleitfahig- 
keit. (Ztachr. f. Phyaik 17. 295—300. 1923. Bonn, Uuiv.) B e c z e k .

A. P. C arm an  und G. T. Lorance, E ine zweite Methode eur Beitimmung von 
J)idektrizitatskonetar,ten mit ungcdampften Wellcn. VfF. beechrciben eine Vervoll- 
kommnung ihrer fruheren (ygl. Phyaical Rayiew 15. 243 [1920J), auf der Tonyer- 
gleichung zweier, mit Audions betriebener elektr. Schwingungakreiae beruhenden 
MeBanordnung; die Tonbeurteilung iat durch galyanometr. Measungen eraetzt. — 
Die DE. yon Luft, CO, u. Lsuchtgas ergtben sich fiir 76 cm H g-D ruck ala 
1,00060, 1,00099 u. 1,00077. (Phyaical Reyiew [2] 20. 7 1 5 -1 8 . 1922. Urbana, 
Illinois Uniy.) F r a n k e n b u r g e r .

Skeztig K im u ra  und Z nnehach i I sa w a ’, Die tlurmoelektritche K raft von 
Kupfer-ManganUgierungen. Vff. studieren die thermoelektr. K raft der fiir Normal- 
widerstSnde benutzten Cu-Mn-Legierungen, auch in Abhangigkeit yon Verunreini- 
gungen wie Fe, Ni u. Al. Die aua Elektrolyt-Cu u. Thermit-Mu gegoasenen u. zu 
DrJihten gezogenen, bei 200° getemperten Probcn zeigen in ihrer Thermokraft 
gegeniiber reinem Cu-Draht bei Tempp. der Lotatelle bis 100° einen der Formel 
E  =  a  t -{- §  ts gem&Ben Verlauf; bei 100° iat E  tte ts poaitiy, die getemperten 
Proben zeigen kleinere .E-Weite. Erniedrigung der Tem p, Y errirgerung dea Mn- 
Gebaltes u. Zufiigen yon Fe erniedrigen E  bis zu npgatiyen W erten. Der 1. Temp.- 
Koeffiiient a  ist fiir alle reinen Cu-Mn-Legierungen poaitiy, dagegen wird er durch
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geringen Fe-G ebalt derart erniodrigt, daB er z. B. fur eine 13%  lin  u. 0,5 %  Fo 
sowie fiir eine 11% Mn u. 0,2% enthaltende Legierung negatiy iat. /? ist ateta 
poaitiv, sinkt aber mit steigendem Mn-Gebalt. Ni wirkt in gleicher Weise wio Fe 
erniedrigend auf u , ein Al-Gebalt scheint in umgekehrtem Sinne zu wirken. Ge- 
wChnliches Mn enthalt bo viel Fe ais Verunreinigung, daB sehon bei Zimmertemp. 
JE negativ ist. (Physical Reyiew [2] 20. 441— 51. 1922. Tokio, Elektrotecbn. 
Lab.) F k a k k e n b u b g e r .

P au l P ascal, Biamagnetismui und chcmische Konstitution. (Vgl. C. r. d. l'Acad. 
des aciences 175. 814; C. 1923. III. 11.) GedraDgte Uberaieht der vom Vf. er- 
reichten ErgebniaBe; aio wurden schon yerschiedentlich yeroffentlicht u. referiert. 
(Rev. gćn. de3 Sciences purea et appl. 34. 388—99. 1923. Lille.) B ik e r m a n .

A lpheua W. S m ith , E in  fiu fi der Behnung a u f die durch tranwersale Magnełi- 
gierung bcwirlcłen Anderungen des Widersłands und der thermoelektriechcn Kraft. 
Debnung bewirkt an Ni-Drahten eine erheblichoVeriniudcruDg der in einem trans- 
versal zu ihrer Langsachee gerichteten, atarken Magnctfeld auftretendcn Wider- 
atandsanderungen u. Anderungen der them oslektr. Kraft, dagegen bleibt die Deh- 
n u D g  (bis zu 28,5 kg/mm) von Ni-Platten in Richtung der elektr. bez w. Warme- 
atromung obne EinfluB auf den im Magnetfeld auftretenden H all- u. NcrnBteffekt. 
DieB legt die Vermutung nahe, daB letztere Effekte aus einer Beeinfluaaung der 
freien Elektronen durch daa Magnetfeld zu erklaren sind, wahrend eratere (Wider- 
stands- u. Thermokraftanderungen) mit einer Defoimation der Atome durch da3 
Magnetfeld yerkniipft aind. — Vf. diskutiert im einzelnen die vermutliche Btruk- 
turelle Anordnung des ferromagnet. Atoma, wie sie sich mit den eiperimentellen 
Befunden in Einklang bringen lafit. (Phyaical Review [2] 22. 58 — 65. 1923. Ohio 
State Uniy.) F r a n k e n b d r g e r .

J .  C. S te inberg , Hall-Effekt und spezifischcr Widerstand von verdampfłen Filmen 
von Silber, Kupfer und Eisen. Yf. atellt diinne, gleichmiiBige u. wideratandafahige 
Metallschiehten her, indem er bei etwa 10“ 8 mm Druck einen elektr. geheizten 
Draht aua dem niederznachlagenden Metali (Ag, Cu, Fe) iiber ein Glaa oder Quarz- 
plattchen in einer Entfernung bin u. her bewegt, welche kleiner ist ais die freie 
W eglange der betreffenden Metallatome in dem angewandten Vakuum. Die Hall- 
konatante u. der spezif. W iderstand Bind in einer Tabelle im Original yerzeiehnet. 
Der spezif. W ideratand ist also in diinnen Schichten 15 bia 57mai groBer ais in 
maasiyen Blocken, wahrend der Halleffekt bei den diamagnet. Metallen Ag u. Cu 
in den Blocken um 41 u. 11% kleiD er, bej dem paramagnet. Fe urn 500% groBer 
st. Eine Unters. mit RontgenBtrahlen ergab, daB in beiden Fallen die Struktur 

die gleiche ist. Nur liegt bei den Filmen die KorngroBe unter der mkr. Auf- 
loóungagrenze. Vf. deutet diese Erecheinungen, daB d tr  spezif. W iderstand mit 
abnehmender KorngroBe u. demzufolge der Zunabme der Beriihrungsstellen wachat. 
Der Halleffekt aeheint von der Struktur unabbangig zu aein. Bei Ag u. Cu iat er 
in beiden Fallen proportional der Feldatarke. Bei Fe-Filmen bastebt diese Pro- 
portionalitat nur bia zu Feldatarken von 10003 GauB, beim maeaiyen Fe bia zu 
20000 GauB. Die Magnetisierung im Fe ist daher begrenzt. Dies aeheint eeine 
Drsaehe in der magnetisierenden Wrkg. der Kryatallpole zu haben, welche mit 
kleiner werdender KorngroBe zunimmt. (Phyaical Reyiew [2] 21. 22—29. 1923. Jowa, 
Uniy.) B e c k e r .

E tto re  Cardoso tmd A ugusto A cquaviva Coppola, Expcrimentelle Unter- 
tuchungen iiber einige thermische Eigentchaften der Gase.. I. Bie Bichten der 
koexittierenden Phasen von Methylathcr. Die Apparatur wurde der bei den Unferss. 
von permanenten Gaeen yerwendeten nachgebildet (ygl. Ca rd o so , Journ. de Chim. 
phyaique 13. 312; C. 1916. I. 413). Eingefrorenes Hg yerechloB einen capillaren 
Raum, wo bei 2 yerschiedenen Druckea (u. gleicher Temp.) die Voll. der fl. u. der
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Ga^phase abgelesen wurden. (C H ,\0  wurde aus CH,OH u. H ,S 04 gewoonen u. 
durch mehrmalige Dest. bei —20° gereinigt. Die Halbsumme der DD. kann zwischen
0,20 u. 126,50° durch die Gleichung (D -|- d) 2 ■=■ 0,347 30—0,00059841 wiedergegeben 
werden, die krit. Temp. betrSgt 126,9°, die kiit. D. 0,2714 i  0,0003. (Journ. Chim. 
de physiąue 20. 337—46. 1923. Neapel, Univ.) B ik e r m a n .

E tto re  Cardoso und A lfredo B runo, Experimentelle Untersachungen ilber 
einige thermischc Eigenschaften der Gase. IL Die kritischen Daten und Dampf- 
epannungen des Mtthylathers. (I. ygl. yorst. Ref.) Die krit. Temp. ist 126,90 i
0,05°, der krit. Druck 52,00 ±  0,05 a t.; fiir die DampfBpannung p  wird die Formel 
aufgeatellt log.10 p  =  0,40654 +  0,016082 t  — 0,000069963 t* +  0,00000019343 i 3 
(p  in at., t  in Celsiusgraden). (Journ. de Chim. physiąue 20. 347—51. 1923. 
Neapel, Univ.) B ik e r m a n .

E. Vos8, Untersuchung iiber die E ffusion einiger Dampfe. Es wurde die
Gesehwindigkeit der Dest. von W , JBzl., CCI4 u. CaH^Cl durch kleine Offnungan 
gemessen. Das DestilliergefaB hatte die Temp 0—40°, die VorIage befand sich in 
COj-Acetongemiseh, die Offnungen (0,002—0,005 cm) wurden in einer 2>10~e cm 
dicken Celluloidplatte durch Einw. von H ,S 04-Tropfchen gemaeht, die Dest. yollzog 
Bich bei 2*10~8 cm Hg-Druck. Die Effusion von Bzl. u. CCI4 erfolgt im erforechten 
Temperaturbereich nach der isotherm. Formel; Waaserdampf stromt bei 41,70° nach 
dem isotherm. Gesetze a u B , bei 8,55° nach dem molekularen (ygl. K n u d s e n ,  Ann. 
der Pbysik [4] 28. 999; C. 1909. I. 1454); bei C6Bf6Cl liegt die Grenzo der Ibo- 
therm. Effusion zwischen 30 u. 40°. Der Zusammenhang zwischen der Effua'ons- 
geBchwindigkeit einerseits u. dem Durchmeaser der Oflhung u. der freien W eglango 
andrerseits wurde untersucht u. graph. dargestellt. (Ann. de Physiąue [9] 20. 
66—110. 1923. Paris, Uniy.) B ik e r m a n .

L, W e rten s te in , Der Ubersdtłigungszustand stark verdilnnter Dampfe. Es
wurde die AdBorption von Hg-Dampfen am Glas untersucht. Die durch die Adsorption
yerursachte Abnahme der Hg-Dampfdichte wurde miltels einerTorsionswage gemessen; 
das logarithm. Dekrement der Schwingungen ist der Dampfdichte proportional, was 
besonders yerifiziert wurde. Die W age bestand aus einer auf einem Glasfaden 
befestigten Glimmerscheibe, die mit einem Stiickchen Ni-Draht yerBehen wurde; 
Anlegcn eines magnet. Feldes bewirkte Schwingungen des App. Ais Adeorbena 
dienen 20 g Glaswolle von 4240 qcm Oberfl&che. Das Verhaltnia der absorbierten 
ru r im Dampf bleibenden Menge betragt bei 21° 0,59—0,62, bei 35° 0,37, bei 66°

0,1. Im Mittel haftet ein Mol. bei 2L° 1,08• 10 s Sek. an der Glaawand. Die 
adaorbieite Menge reicht nicht aua, um die Glaaoberflache mit einer monomolekularen 
Schicht zu bedecken. Spekulationen ilber die B. von Kondensationazentren vgl. 
Original. (Journ. de Phyaiąue et le Radium [6] 4. 281—92. 1923. Warachau, Ges. 
der Wissensch.) B ik e r m a n .

A s K o l lo id c h e m ie .
F. Choncroun, Adsorptionselcktriiierung. Kolloide w id  Membrane. Die Ladung 

einer negatiyen (poaitiyen) Membran wird durch die Ggw. eines gleicbnamigeu łona 
in der Leg nur dann beeinfluBt, weDn die Lsg. einen CfberschuB an H ' (OH') ent- 
h&lt. So andert der ZuBatz yon FeCy,"" die Elektroamose yon W. darch Gummi- 
gutt nicht, wobl aber die yon angesauertem W . Ihre besondere Stellung yerdanken 
die H ‘ u. OH' dem Umstande, daB sie dio Ionen dea Losungsm. aind u. unmittel- 
bar an der Grenze mit der Membran entstehen konnen; die dem Losungsm. fremden 
Ionen sind immer mit einer durch elektr. Krafte yerursachten Wasaeratmosphiire 
umhiillt, die ihre Beruhrung mit der W and ausschlieBen. Die adsorbierten H ’ 
bezw. OH' ziehen entgegengesetzt geladene Ionen aus dem Medium an, so daB die- 
selben nicht nur die yon H- bezw. OH-Ionen herruhrenden Ladungen neutralisieren, 
sondern dar&ber hinaus die yorher elektr. neutralen Oberflaehenteile beeetzen u.
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beladen. Die ursprtingliche (in reinem W.) Ladung von SiO,-, Maatis-, oder Gummi- 
guttsolen ist durch eine partielle elektrolyt. Disaoziation an den Teilchenoberflachen 
ermoglicht. — Vf. unterscheidet Kolloide mit permanenten Micellen u. aolche, dereń 
Micellen im Gleicbgewicht mit dem DiaperBionsmittel stehen (vgl. T ia n ,  Tourn. dc 
Chim. phyeiąue 19. 190; C. 19 2 2 . III. 210). Zur letzten Gruppe gehoren die durch 
Hydrolyse der „Alkaliguttate11 gewonnenen Sole; ein Alkaliguttat erhalt man, wenn 
man getrocknetes Gummiguttsol in K,COa oder N a,C 08 aufloat. Die Micellen 
dieBer Sole wachsen, wenn die Verd. des Mediums foitschreitet. Bei Einw. von 
HC1 auf eine Lag. von Alkaliguttat wird dasaelbe Sol hergestellt. Eb wird in 
tiblicher W eise von polyyalenten Ionen auegeflockt. — Die im Gleicbgewicht mit 
dem Medium befindlichen Micellen bilden auch Gummigutt, Olsaure uiw . in einem 
W.-A.-Gemiach; die durch Waaaersuaatz erzeugte Opalescenz kann durch Alkohol- 
zusatz rttckgangig gemacht werden. In einem iiber Anethol iiberachichteten 50°/oig. 
W.-A.-Gemisch entateht allinahlich ein Anetholsol, obwohl die Loalichkeit kleiner 
Micellen groBer ais die der Anetholschicht sein soli. Nach P e r k i n  aind fttr die 
Solbildung die Fluktuationen der Zus. des Gemiaches yerantwortlich. Die kolloiden 
Teilchen entatehen in alkoholarmeren. u. verachwinden in wasseiarmeren Regionen. 
Auch CS, u. CHaOH geben zwei opalescierende Schichten beim Durchnoiacben; diese 
Triibnng ist mit der krit. Opalescenz zu yergleichen. (Joum. de Chim. physiąuc 
2 0 . 352—77. 1923.) B ik e r m a n .

E e n ś  D abrlsay  und P ie r re  P ica rd , Uber die Capillarphanomene, die tich auf 
der Trennungsoberflache von Wasser und Yatelintil le i Gegenwart von Fettsauren 
und Alkalien zeigen. (Vgl. Ann. de Cbimie [9] 9. 25; C. 1908. II. 859.) Auch 
Alkalicarbonate u. -dicarbonate yermehren die Tropfenzahl, aber in geringerem 
Grade ais freie Alkalien. Ggw. voa NaCl oder anderen Alkalisalzen Bteigert die 
Wrkg. der Alkalien, wabrend Bie fiir aich in den untersuehten Konzz. keinen meB- 
barpn EinfluB haben. Dies laBt Bich in Einklang b r i D g e n  mit der Donnanschen 
ErkiSrung dea Ph&nomens durch B. einer Soifenhulle an der TrennungBfłacbe 
zwiseben W. u. Ol u. ermoglicht jedenfalls die Anwendung der Capillaranalyse zum 
Nachweia u. zur annahernden Best. von in W. gel. Alkalisalzen. (C. r. d. 1’Acad. 
des sciences 177. 589 -91 . 1923.) S p ie g e l .

J u l .  f ia r tm a n n , Uber den Einfluft der Oberftachenspannung a u f den Ausflufi 
einer FliUsigkeit »n Strahlform. Vf. diBkutiert die A rt dea EinfluBsea der Ober- 
fl&chenBpannung auf die AusBtromungsgeachwindigkeit; er wendet sich gegen die 
&ltere A n sich t, die mit einer der Oberfłachenapannung der F l. proportionalen K on- 
traktion des ausflieBcnden Strabla operiert, u. schlieBt sich der Ansicht von Chei- 
8TIAN8EN (Ann. d. Pbysik 5 436 [1901]) an , derzufolge der von der Oberflache 
bewirkte Binnendruck dem daa AuBfliefien der Fl. yeranlasBenden hydroatat. Druck 
entgegenwirkt; durch Verss. iiber die AuefluBgeachwindigkeit yon W. u. Hg durch 
Bohrungen wird die Richtigkeit dieser Anscbauung erwiesen. (Einzelheiten ygl. 
Original.) Auf Grund der Ergebnisse wird eine Methode zur Best. der Ober- 
flachenB pannung y o rg each lag en ; die Differenz zwiseben der aua der tatsachliehen 
Niyeauhdhe ohne  Beruckaichtigung der O berflacbenapannuD g berechneten u. der 
empir. gefundenen AuafluBgeschwindigkeit gibt einen , HobenverluBt“, der auf die 
Oberflachenspannung der F l. zuriickzuflihren ist u. der bis zu l°/o genau die Werte 
fiir W. u. H g errechnen laBt. (Pbysical Reyiew [2] 2 0 . 728—44.1 9 2 2 . Kopenhagen, 
Royal Techn. Coli.) F b a n k e n b d b g e p ..

B. Anorganische Chemie.
P a u l P feiffer, Eaumchemische Betrachtungen in der anorganitćhen Chemie. 

Yortrag. (Stahl u. Eiaen 4 3 . 334—40. 1923. Bonn.) P e t e b s .
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I. K asarnow sky, Noiiz su der A bhaw ilm g „Zur Kenntnis amphotercr Elemente 
(Vgl. Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 128. 33; C. 1923. III . 347.) Vf. erklart einige 
kleine z&hlenmaiJige Differenzen gegeniiber einer friłheren Arbeit (Ztaehr. f. anorg. 
u. allg. Ch. 128. 17; C. 1923. III. 346), die ihre Ursache lediglich in der Berech- 
nungsart haben. (Ztschr. f. anorg, u. allg. Ch. 130. 140, 1923. Moskau) L in d n e b .

R u d o lf  L an g , U ber die B tldung von Perjodał bei der Einwirkung von Per- 
manganat a u f verschiedene Verbindungen des Jods. Zunachst untersucht Vf. daa 
Verh. von HJO , gegen KMn04. 10 ccm KJOe-Lsg. werden mit 50 ccm
5-n. H ,S 04 angesauert u. mit ł/I0-n. KMn04-Lsg. ycreetzt. Zur Best. der Oxydations- 
stufe wird '/.yino], NaNO,-Lsg. -J- Harnstoff bis zur Entfarbung der Fl. zugegeben. 
Nach 15 Min. wird K J zugesetzt u. das ausgeschiedene J  mit Vio*n - Na,SaOB-LBg. 
tilriert. H J 0 8 wird quantitativ zu HJO< oxydiert. Ein scheinbarer geringer Feblor 
erklart sich aus der Red. dea K J0 4 durch NaNO,, die iedoch im Gregenaatz zu 
der Reduktionswrkg. anderer Reduktionsmittel unbedeutend iBt. H,Ca0 4 reduziert 
K J0 4 unter den Oiydationswert des KJOa. W ahrend H ‘-Ionen bei der Rk. gemiiB 
der Ionengleichung: 2M n04'  +  3 JO ,'- f-  2H ' =  2MnO, -f- 3 J O /- f -  H ,0  beteiligt 
eein mttssen, yerhindern Cl'-Ionen die Osydation u. setzen bei Konzz. iiber n. Cl' 
den Oiydationswert unter den des Jodats herab. — In gleicher W eise setzl Vf. 
K J -f- H ,S 04(BJ) mit KM n04 um. Auch hier findet ąuan tita tire  Oxydation zu 
H J0 4 statt. Die abweichenden Angaben S k b a b a ł s  (Chem.-Ztg. 33. 1193; C. 1910.
I. 232) erklaren sich ans der A nw enduD g von H ,Ca0 4 zur Rucktitratioa des KM n04.
— Die Oxydation yon JC l in HCl-Lsg. yerliiuft etwa bis zum Jodat, in staiker 
HCl-Lsg. nur bis JC l,. Die Ursache ist wieder die Ggw. der Cl', die gem&B 
folgenden Ionengleicbungen mit den Oxydationsprodd. reagieren:

J 0 4' - f  2 Cl' +  2 H ‘ =  JO ,' +  Cl, +  H ,0 ;
J O / +  5 Cl' +  6H ' =  JC l, +  Cl, +  3H.O.

J C N  in H ,S 04-Lag. wird nur laDgsam u. in geringem Mafie zu H J 0 4 oxydiert, die 
sich jedoch cindeutig nachweisen laBt. Die Ursache ist die auBerordentlieh geringe 
Dissoziation des JCN. Die Oxydation erfolgt offenbar nur in dem MaBe, ais Bich 
J ‘-Kationen bilden.

Aus den Normalpotentialen fur die Red. von J 0 4' u. MuO, folgt, daB keine 
Oiydation des JO ,' durch MnO, zu erwarten ist. In  Obereinstimmung damit zeigt 
Vf., daB H J0 4-LBgg. Mn”-Salze zu MnO, oxydieren. Bei Btarker [H'] bildet aich 
gel. Mn""-Salz. In  der Hitze yerlSuft die R k .:

2 Mn” +  5 J 0 4' +  3 H ,0  =  2M n04' +  5 JO ,' +  6 H .
Auch MnO, in H,SO (1:1) geht mit K J0 4 in der Hitze in KMn04 iiber. Da diese 
Rkk. sich mit dem Verh. der Komponenten in der Kalte nicht decken u. auch 
gleicbgewichtschemisch nicht zu deuten Bind, glaubt Vf., daB die B. von O, in 
den H J0 4*Lagg. (vgl. W a l d e n , Ztschr. f. physik. Ch. 2. 65 [1888]) die Ursache der 
weitgehenden Oiydation ist. E r yermutet, daB H J0 4 bei hoherer Temp. lebhaft
O, entwickelt. Die Mn-Verbb., die gute Accpptoren sind, werden zu M nO/ oxy- 
diert, zumal dieses ein weniger positiyes Potential ais O, besitzt. — Eine prakt. 
Anwendung der Rk. zwischen KM n04 u. K JO , fiir e iak te analyt. Zwecke halt Vf. 
nicht fur moglich. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 130. 141 — 50. 1923. Briinn, 
Deutsche techn. Hochschule.) L in d n e r .

F. A. H en g le in , Dampfdrućke m d  Krystallgitter der Halogenwassentoffe (nach 
Versa. von R. R o th  u. P . AndreB). (Vgl. H e n g l e ih , R o se n b e b g  u . M u c h l in s k i , 
Ztaehr. f. Physik 11. 1; C. 1923. I. 1555) ECl, H B r  u. E J  wurden aus den 
rauchenden SSuren u. P ,0 6 entwickelt u. durch Dest. gereinigt. Die Dampfdruck- 
messung erfolgte naeh dem 1. c. beachriebenen Verf. Das Hg dea Dampfdruck- 
thermometers wurde mit o-Bromp-xylol uberachiebtet, da HBr u. H J Hg angreifen. 
D ie sur Koirektion notweedigen Dampfdrućke dea o-Brom-p-xy1ols lasaen aich
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durch die Formel logp  =  — 11380/4,571 T  -f- 8,100 (p in mm Hg) darstellen; der 
Temperaturbereieh umfaBt 387,2 — 479,6° K. Die gemeasenen Dampfdrucke yon 
festen HC1, HBr u- H J u. yon fl. HBr sind durch die Gleichung:

logp  =  — l i lT n - f  7,5020 
wiedergegeben; k u. n B in d  fiir diese 4 Stoffe bezw. 1966,3 u. 1,1600 ; 2202,0 u.
1,1602; 1435,9 u. 1,0496; 1037,2 u. 1,0160; aus den Verss. yon S to c k  u. H e n n in g  
iiber HC1 u. yon Mc INTOSH u. St e e l e  iiber H J in fl. Zustande folgen die it-Werte 
945,7 u. 1197,3, wobei n die GroBe 1,0136 des fl. HBr behiilt. Die FF., Kpp., 
Yerdampfungswiirmen beim Kp. u. Sebmelzwarmen beim F. betragen: HC1 —111,9°, 
-8 5 ° , 4040 cal.; 570 cal.; HBr -83 ,0°, -6 7 ,1 ° ; 4405 cal., 630 cal.; H J  -50 ,7°, -35 ,8°, 
5095 cal., 170 cal. Die unerwartet kleine Schmelzwarme des H J wicd durch die 
Annahme erklart, daB H J bei tieferen Tempp. eine zweite, den HC1 u. HBr un- 
iihnliche Modifikation bildet. (Ztscbr. f. Physik 18. 64—69. 1923. Danzig-Langfuhr, 
Techn. Hochschule.) B ik e b m a n .

M. C entnerszw er und C, S tren k , U ber Schwcfelfluorur, S i F t. Aua Ag,F, u.
S bildet sich beim Erhitzen ein Gas, dessen Analyse, Best. des Mol.-Gew. u. Um- 
setzung mit KOH-Lsg. (zu S, SO," u. F ') annahernd fiir S ,F , stimmende W erte 
liefern. Bei Verwendung ganz trockenen Materials ist es farblos, unter EinfluB yon 
Feuchtigkeit bildet es Nobel u. scheidet es S ab. Dasselbe Gas entsteht auch b u b  

Hg»Fj u. S u. ist yielleicht ident. mit dem yon R u f f  u . B a h l a u  (Ber. Dtsch. 
Chem. Ges. 51. 1752; C. 1919. I. 79) aus HgF2 u. S erhaltenen. Es riecht abnlich, 
yielleicht noch unangenehmer ais SjCl,, yerdichtet sich in Gemisch yon festem CO, 
u. Aceton zu milchig-triiber Fl. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 56. 2249—53. 1923. Riga, 
Uniy. Lettlands.) S p ie g e l .

Louis K ah le n b e rg  und Jo h n  V ernon  S te in ie , U ber das JEinzelpotential von 
Arsen und seine Fahigkeit, andere Mełalle in  Losungen zu ersetzen. Das Potential 
yon As gegen eine Anzahl yon Lsgg. As-haltiger anorgan. u. organ. Verbb. wird 
bestimmt. Die Resultate stimmen meist mit denen friłherer Beobachter iiberełn. 
Am beBten eignen sich ais Elektroden Stiicke yon groBeren As-Blocken. As-plattierte 
Cu-, Au-, Pt-Elektroden sowie solche aus gepreBtem As-Pulyer zeigen weniger gute 
ErgebnisBe, ebenso nach Ma e s h  hergestellte Spiegel. — Ag, Hg, Cu, P t, Au werden 
aus ihren Lsgg. durch As yerdrangt nach der allgemeinen Glcichung:

6M X  +  2 A b +  3 H jO  =  6M  +  6 H X  +  A s ,O s.
Ag, H g  u. Cu werden auch aus ihren Salzen mit organ. Sauren, sowie aus anorgan. 
Salzen in organ. LosuDgamm. yerdrangt. FeClB wird zu FeCl,, CdS04 zu CdS 
reduziert. Mit Lsgg. yon ZnCl,, Al,(SOł'lSi Pb(NOs\  gibt As weiBe Ndd., auf die 
Sulfate von Ni, Co u. Mn wirkt es nicht ein. Dagegen wird es aus wasserfreiem 
AbCI, durch Cu, Al, Pb, Hg, in langerer Zeit an th  durch Ag gefiillt. Starker ist 
die Einw. dieser Metallc auf AsBr,. Aus dem Einzelpotential eines Metalls kann 
man also nicht auf seine Fahigkeit schlieBen, bestimmte andere Metalle aus ihren 
Lsgg. zu ycrdrangen. Beide Eigenschaften laufen parallel, aber nicht wie Ureache 
u. Wrkg. (Trans. Amer. Elektr. Soc. 44. 203—26. 1923. Wisconsin, Uniy. Sep.) H e r t .

F ritz  P e te r, U ber Brechutigsindica und Adeorptionskonstanten des Diumanten 
eioischen 644 und 226 /i/j,. Nach G u d d e n  u. P o h l  (Ztscbr. f. P h y s ik  3 . 123; 
C. 1921. I. 527) besitzen Diamantkrystalle e in e  erhebliche lichtelektr. Leitfahigkeit. 
Es war zun S ch st nur moglich, d ie  spektrale Verteilung dieser Eraeheinung au f d ie  
Einheit auffallender Lichtenergie zu beziehen. Zur Umrechnung a u f  absorbierte 
Lichtenergie fehlten die  erforderlichen Angaben iiber Brechungsindex u. Absorp- 
tionB konstante. Die d u rc h gefiihrten Messungen beziehen sich a u f  e inen  Diamant- 
krystall d e r  bis zu A =  224 n/x durchl&ssig w ar u. ab  226 Ufi d en  Beginn ein e r 
schwachen Fluorescenz zeigte. Beziiglich d e r MeByeiff. u. d e r tabeli, geordneten 
MeBergebnisse B ei auf das Original yerwieaen. In Zusammenfassung ergibt iich,
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daB der BrechungBindex vom siehtbaren Gebiet bis zur Absorptionskante bei A =  
224 n/j. gemesBen u. in diesem Bereich durcb eine vierkonatantiga Formel dar- 
geatellt wurde. Die Absorptionakonstante wurde von A =  226 /ifi bis A =  546 fifi 
gemesaen. (Ztschr. f. Physik 15. 358—68. 1923. GottingeD, Univ.) K. W o lf .

G. F e s te r  und G B rn d e , Der Zerfall des Eohlenoxyds. Mit Pd ais Kataly- 
sator u. einem akt. Trager („akt.“ Kobie oder „akt.“ Kieselsaure) bilden sich aus 
CO bei 100° u. darunter sowohl CO, ais auch C u. bei Ggw. von Feucbtigkeit 
neben geringen Mengen gesiitt. KW-stoffe H ,. Es verlaufen aleo die beiden Vor- 
gfinge CO +  H ,0  — >■ H,COi — >■ CO, +  H, u. 2 CO ^  CO, +  C bei diesen 
Tempp. nebeneinander. Die katalyt. W rkg. eifabrt rasch Schwiicbung, die durch 
langere Ruhe u. Abspiilung des CO, durch CO bis zu einem gewisaen Grade wieder 
beboben werden kann. — Die von O r l o w  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 42. 893; 
C. 1909. I. 1537) angegebene B. von Athylen  konnte nicht bestatigt weiden. (Ber. 
Dtscb. Chem. Ges. 56. 2245—49. 1923.) Sp i e g e l .

F ran z  Sim on und F r i tz  L an g e , Die thermisćhen Daten des kondensierttn 
Wasserttoffs. (Vgl. S im o n , Ann. der Physik [4] 68 . 2 4 1 ; C. 19 2 3 . I. 880.) Vff. 
beachreiben eine Apparatur, die es mit verbaltnismaBig einfachen Mitteln gestattet, 
Tempp. bia zu 9° abs. zu erreichen. Es werden mit ihr die therm. Daten des 
kondenaierten H , gemesaen. E rst werden die Tem p-Gange beobachtet, dann eine 
bestimmte Energiemenge zugeftthrt, dann wieder Gange beobachtet usw. Nach 
Beendigung des VerB. wird der H , aus dem KupferblechgefiB in die Ballons ver- 
dampft u. dadurch seine Menge bestimmt, um bei der Berechnung den au f die 
npezif. Warme des H , fallenden Anteil beriicksichtigen zu konnen. Die Molwarmen 
(MW.) des featen H, laaaen sich durch eine Debyefunktion v  —  91 darstellen, 
Feblergrenze 1,5‘70. Die Molwarmen des fl. H , ergeben B ic h  zwisehen 15—19° 
abs. zu MW =  0,33 -f" 206 T, Feblergrenze i  l,5 0/o- Die molare ScbmelzwŁrme 
ist 28,0 i  0,15 cal. Die molare Verdampfungswarme des fl. H , ergibt sich zwisehen 
14—2 0 ' abs. zu 219,7—0,27 (T — 1 6 ,6 /cal., Fehlergrenze ±  1,1 cal. (Ztschr. f. 
Physik 15. 312—21. 1923. Berlin, Univ.) K . WOLF.

F ra n z  Sim on, Die chemische Konstantę des Wasserstoffs. Die von Vf. ge- 
meinaam mit L a n g e  (vgl. vorst. Ref.) geireasenen therm. Daten des kondenaierten H t 
ergaben fUr die molare Verdampfungswarme am Tripelpunkt A =■ 217, 8 ^  1,1 cal., 
fiir die molare Schmelzwarme ę  =  28,0 ±  0,2 cal. Die Molwarmen des festen H, 
werden durch MW =  1 Debyefunktion (91,0, T) -j~ 1 Einsteinfunktion (ajT) dar- 
gestellt, wobei a eo groB ist, daB der Bctrag der letzten Funktion verschwindet. 
D er Tripelpunktsdruck wurde iibereinstimmend mit K am eb lingh  O nnes u. B saak  
(Comm. Leiden Nr. 95 e) zu 5,38 cm f e B t g e B t e l l t ,  ais Tiipelpunktatemp. wurde nach 
den gleichen Autoren T  —  13,94 angenommen. Mit Hilfe dieser neuen Daten wird 
aus dem Sublimationsgleichgewicbt die chem. Konst. zu C =  1,11 ±  0,030 be- 
rechnet. Daraus folgt C0 =  —1,56 ±  0,030 in Obereinstimmung mit dem theoret. 
W ert. Die Datnpfdruckgleichung des feBten H, wird aufgestellt u. zwiachen 7 u. 
13,94° tabelliert. (Ztschr. f. Physik 15. 307—11. 1923. Berlin, Univ.) K. W o lf .

E. B. R. P r id e a n s ,  Die Struktur der Halogenide und Ozy de der 5., 6. und 
7. Gruppe. Vf. gibt einen Vorachlag fiir ein formales Bindungssehema u. fiir die 
Elektronenanordnung dieser Yerbindungstypen. (Chemistry and Ind. 42. 672—75. 
1923. Nottingham, Univ.) B ec e ieb .

W . R.. Bonsfleld und C. E lsp e th  B onsfleld , Dampfdruck und Dichte ton  
Natriumchloridldsungen. (Vgl. Trans. Faraday Soc. 15. 47; C. 1920. III . 366.) 
Ziel der Arbeit war die genaue Best. des Dampfdruckes yereebieden konz. NaCl- 
Lagg. bei 18°, um diese Żabien ais Standardwerte fiir andere SalelBgg. bei der- 
Belben Temp. aufzustellen. Der App. beatand aus einem Barometer in Verb. mit 
einem oben yerjungten U-Rohr fiir die Aufnahme der zu untersuchenden Lsg. u-
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von W. u. mit einem NiveauschluB fiir die Eineteliung des Hg. Das U-Rohr 
konnte gasdicht verechlossen werden. In  einen Scbenkel der Rohre wurde aus- 
gekochtes W ., in den anderen die ausgekochte NaCl-Lsg. eingetragen. Die Kont. 
der einzelnen Lsgg. wurde durch D.-Bestat. ermittelt. Die bo gewonnenen Dampf- 
druckwerte wurden fiir Lagg. von KOI, L iC l u. K N O a zugrunde gelegt. Eine 
Annaherungsformel fUr die Berechnung der Mol.-Geww. anB der Datrpfdruckser- 
niedrigung wurde aufgestellt. (Proc. Royal Soc. London, Serie A. 103. 429 — 43. 
1923.) ' Sze g O.

W ilh e lm  K ib y , Die Erystallstruktur von „ Natriumchlorat“ (NaClO, ). Vf. 
ermittelt die Struktur des tetraedr.-pentagondodekaedr. NaClO , nach der Laue- 
methode. Die Kantenlange des Elcmenlarwurfels ergibt sich zu 6,554 k .  mit
4 Molekulen in Elementarparatlelepiped. Zur Festlegung der Atomanordnung u. 
zur B. des Strukturfaktors fiir die Berechnung der Intensitat eines Interferenz- 
punktes wurden folgende Annahmen iiber die Elektronenyerteilung gemacht. 
Analog wie beim NaCl gibt daa Na ein Elektron an das Cl-Atom ab. Jedcs der
3 O-Atomc ergSnzt die Lucke in seiner auBeren Schale aus dem Vorrat der Elek- 
tronen des Cl-Atoms, so daB dieses nur noch 12 Elektronen (fiinffach positiv) beBitit. 
Bei dieaer Verteilung kommt der Atombereich des Cl (entsprechend seiner kleinen 
Elektronenzahl) nur wenig groBer heraus ais jener fur O mit 10 Elektronen, was 
mit dem Strukturmodell gut ubereinatimmt. W ie bei friiberen Arbeiten von K o lk - 
m eijer, B ijo v e t u. K aessen  (Koninkl. Akad. Tan W etensch. Amsterdam, Wiek. en 
Natk. Afd. 29. 117; C. 1921. I. 433) u. D ick inson  u. G oodhue (Joum. Americ. 
Cheir.. Soc. 43. 2045; C. 1922. I. 620) wurde der weiteren Strukturanalyae die 
Raumgruppe T* zugrunde gelegt. Die Atomschwerpunkte haben dann folgende 
Koordinaten: Na  (a,a, a), — a, -} +  a, — a), (— a, |  — a, -}-f-a), (4-- f-a — a, a);
Cl ( W ) ,  ( * -& , i  +  b, - b), ( - 6, ł - b ,  f+ fc ) ,  ą  +  b, - b ,  -} -& ); O [p, q, r), 
(■i — p, }s +  q, — r), ( ~ p ,  }s — q, I  +  r), { + p ,  -  2, r); (3, r, p), (} — q,
J- +  r, — 2), ( - 2, } — r, J + j 5), (* +  2. — r, p)\ (r ,q .p ) , (* — r, - 2),
(— r, — p, % -j- 2), ( j  -(- r, — p, ^  — 2)- rechner. Ermittlung der Parameter
ergab a =  0,071, 6 =  0,429, jp =  0,301, q =» 0,473, r  => 0,590. Mit diesen W erteu 
ergeben sich die gUnstigsten Obereinatiminungen zwischen den beobachteten u. be- 
rechneten Intensitaten. Dabei ergibt sich mit den W erten yon D ick in so n  (1. c.) 
eine gute Obereinttimmung. Den Unterachied in den Zahlenwerten der von Veg a b d  
(Ztschr. f. Physik 12. 289; C. 1923. I. 1114) angegebenen Parameter von allen 
fruheren ist wohl darauf zuriickzufuhren, daB das Debye-Scherrer-Verf. gegenilber 
dem Laue-Verf keine genaue zahlenmaBige Festlegung derselben gestattet. (Ztschr. 
f. PhyBik 17. 213—50 1923. Berlin-Wilmeredorf.) B ecker.

A. G utbier und W . D ie terle , Uber die Natur des bei der Elehtrolyse von 
Thallium {I)-su1fatló$ung anoditch entstehenden Oxyds. Die gunB tigsten Bedingungen 
der Elektrolyse: 0,2 g T),SO« u. 2 Tropfen 2-n. H ,S 0 4 in 100 ccm W . +  5—9 ccm
A .; 58°. Das abgeschiedene Oxyd ist prakt, frei von organ. Substanz u. von CO„ 
enthalt aber mehr ais l °/0 S 04. Ihm kommt die Formel Tl,O a zu, wa8 durch Bed. 
im H,-Strom u. Wagung deB gebildeten W., durch Red. mit HjSO, u. Beat. der 
dadurch gebildeten H ,S 04 u. durch Messung der durch die elektrochem. Red. des 
Osyds erzeugten Elektrizitatsmenge in der Zelle: Tl,O , in der P latinschale/4—8 ccm 
2-n. H ,S04 in 150 ccm W ./Z a  festgestellt wurde. (Ztachr. f. Elektrochem. 29. 457 
b iB  467. 1923. Stuttgart, Techn. Hocbachule.) Bikeem an.

M. von G lasenapp, Uber die Erystallisationsenergie de* gebrannten Gipses. 
Vf. weiat nach, daB die Erhartung des gewobnlichen zwischen 130° u. 200’ ge
brannten Stuckgipses ausschlieBlich auf das Umkryatalliaieren dea in W. leichter 1. 
CaS0ł »,/ fH ,0  in das schwerer 1. CaS04-2 H ,0  zuriicktufiihren ist. Die VersB. 
werden durch Brennen u. Wfisiern ausgefiihrt An Band von Dunnschlififen zeigt
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sich, daB eine Gefiigeanderung bei der Regenierung atattgefunden hat. Das Um- 
kryetalliaieren im yollig atarren Medium ohne jede Bewegungsfreiheit fiir die ent- 
stehenden Krystallchen ist fur die Krystallisationsenergie des Gipses charakteriat. 
Ais Folgę der erschwerten Kryetallisałionsbedingungeu treten blattchenfórmige 
Z willingskry stalle auf, wahrend Gips in Breiform in Nadeln krystallisiert. Die re- 
generierten Gipse sind barter ais die Rohgipae u. ritzen dieBe. Ihre D. iat etwas 
kleiner infolge geriDger Vol.-Vermehrung, aus diesem Grunde sind sie etwas poroś. 
W ird das W . zum Regenerleren des gebrannteu Gipses durch 8—10o/oig. K-Alaunlsg. 
eraetzt, aa zeigt der Gips nach dem Umkrystallisieren Marmorbarte. Auch in einer 
Wasserdampfatmoaphare regeneriert sich gebrannter Gips unter B. feinnadliger 
Krystalle. Die Geschwindigkeit der Umwandlung hangt yon der Form der Gipa- 
stiicke ab. Flachę Stucke hydratisieren sich wegen ihrer re la tir grofien Oberflache in
40 Tagen, kubiacho in 75 Tagcn. Nebenher lauft eine Adsorption von W., das wohl 
in fl. Form yorliogt u. die Uraache der Umwandlung iat. Die Erhartuug des bei 
1000° gebrannten Estrichgipses erfolgt in einer ganz andersartigen 2—3 Monate 
dauernden Hydratation des Anhydridea, die nicht mit einer Umkryatallisation ver- 
knupft ipt. Die Verkittu«g der Kornchen erklart Vf. durch VerachweiBung bei der 
WaBserbiudung u. durch Umwandlung des atets yorhandenen freien CaO in CaC08. 
(Ztachr. f. aoorg. u. allg. Ch. 130. 246—52.1923. Biga, Leftland. Hochach.) L in d n e r .

Ch. M auguln, Refkxion von Rontgenstrahkn an einigen beinerkenswerten Netz- 
tbenen des Calziłs. Vf. achlSgt eine von der B ba gg  schen Struktur abweichende 
Atomanordnung des Kalkspats vor, welche 2 enantiomorphe Formen bedingen 
wiirde. Da jedoch die experimentellen Ergebnisee [Refleiionen an der (211), ( l i i) ,  
(411), (3li) , (511), (3lHj Fiiichen] mit einer angenommenen Struktur (a => 404 
a — 76° 8', ein Mol. im Elemeutarparallelepiped mit dem C-Atom in der Raum- 
mitte, Ca in in den Ecken, die 3 O-Atome in der C-Ebene um die Raummitte grup- 
piert) nicht in Einklang atehen, gibt er dem BKAGGschen Strukturmodell den Vor- 
zug, (C. r. d. l ’Acad. dea aciences 176. 1331—34. 1923) B e c k e b .

H ow ard  E . B a tsfo rd , EinwirJcung von Bariumchlorid au f Su lfa ł tw gt- 
schmolzenen Salzen. Ea wird der Naehweis gefuhrt, daB BaCl, auch im Schmelz- 
flusae, also bei Abwesenbeit voa W., quantitativ mit S 04 reagiert. (Ind. and Engin. 
Chem. 15. 1044. 1923. Utica [N Y.].) G r im m e .

S. M. L ev i, Gesattigte Losungen eon Kalium-Magnesiumsulfat. Loslichkeits- 
bestat. fiir daa System: MgSO* -f- MgKjfSO^j bei 0 — 37,8°, u. fiir K,SO, -f- 
MgK,(S04), bei 0—63,4° bestatigeu die Resultatc von VAN K l o o s t e b  (Journ. Phyaical 
Chem. 21. 513; C. 1921. III. 1395). Die Loalicbkeitskurve von MgS04 fiir das 
System: K ,S 04 -j- Doppelaalz zeigt einen scharfea Enick bei ca. 52°, was nicht 
mit den dilatometr. u. tenaimetr. Beatst. vom Umwandlungepunkt des Systems: 
K ,S 04 -J- Schonit -j- Leocit von YAN’t  H o f f  (47,5°) iibereinatimmt. — Eine ein- 
fache thermometr. M ethoie zur Best. dea Umwandlungspunktes: Doppelaalz -f- 
Eis -j- wl. Komponente, u.: Doppelsalz -)- beide Komponenten wird angegebeu. 
(Ztacbr. f. phyaik. Cb. 105. 93—104. 1923. BerliD, Preub. Staatsbibliothek.) U l m a n n .

H . F re u n d lic h  und E astace  J . Cuy, 'Ober einige Abkómmlinge und Beakłionen 
des Eisenpcntacarbonyls. (Vorlaufige Mitteilung.) D ie  Angaben von D e w a b  u . 

J o n e s  (Proc. Royal Soc. London, Serie A. 76. 558. 79. 66; C. 1906. I. 333. 1907.
I. 1179) werden beatatigt, nur zeigte aich, daB Ft(CO)t  mit J  im Lichte oder bei 
Erwarmen der alkoh. L?g. lebbaft unter Gasentw. reagiert, anscheinend unter B. 
von F eJ,. — Ft(CO)t  bildet hexagonale Blattchen oder gleichseitige Dreiecke (!), iat 
wie daa Pentacarbouyl diamagnet.; die Susceptibilitat iat fiir jenes — 0,37-10- ®, 
fur diesea — 0,51*10—6. — Fe{CO)t hat Susceptibilitat — 1,3*10~*. Es entsteht 
auch aus Fe(CO), auf yerschiedenen W egen, am beaten durch langerea Erhitzen 
mit OberachuB yon kom. NaOH- oder NR,-Lag. unter AusichluB yon L uft, Ab-
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Btumpfen dce Alkalis in der entstandenen braunen Leg. durch tłberscliuB von 
featem (NH,),S04, Erwarmcn unter OberBehichten mit A. in W. von 60—709, wobei 
ein tiefroter Stoff in den A. geht, u. Trocknen der iith. Lag., stets unter AusscbluB 
von Oj, mit wassorfreiem CuS04 (Umschlag der Farbę in griin); aber aucb, wenn 
die braune Lsg. des Fe(CO)5 in Alkali der Luft ausgesetzt wird. Die Umwandlung 
des in A. 1. roten Stoffes erfolgt auch durch CaCl,, nicht aber durch waBaerfreies 
Na2S04, ferner durch Eindunsten der ath. Lsg. im Vakuuin bei 100°; Ruckyerwand- 
lung durch Zusatz von W . gelingt nicbt. Der rote Stoff, anscheinend nicht ein- 
heitlicb, ist ein starkes Seduktionsmittel, scheidet an Luft Eiasnoiyde ab, zera. sich 
auch in eyakuierten Rohrchen innerhalb einiger Stdn. unter Btarker Gasentw. 
Analysenrein durfte er am ehesten beim Erwarmen von Fe(CO)6 mit KOH in A. 
entatehen; aus der entstandenen Gallerte wurden durch Losen in A. u. Verdunsten- 
lasaen nadelformige, dichroit. Krystalle erhalten. Die Verb. enthalt auBer Fe u. 
CO die Elemente von H ,0 . — W ird die Lsg. des Pentacarbonyls mit OberschuB 
yon konz, NaOH durch Erhitzen im evakuierten Bombenrohr bereitst, bo  scheidet 
sich unter Entw. von etwas Gas ein weifier Nd. aus, der C, H , O u. N a neben 
wenig Fe enthalt; die Lsg. ist dann zunachBt gelb, wird beim Stehen dunkler, 
schlieBlich braun u. erstarrt bei Eindunsten im Vakuum zu mehr oder weniger 
amorpher M. mit wenigen u. Mkr. krystallin. Teilchen. Die konz. alkal. Lsg., 
starkes Reduktionsmittel fiir Ag', Hg", Fe"', zers. sich bei Verd. mit W. unter B. 
von Fe,0„, CO u. H,. — DeBt. man die mit (NH4)8S 04 yersetzte Lsg., so geht 
farblose wss. FI. iiber, in  der eine komplere Fe-Terb. enthalten ist [B. einer Haut 
von Fe(CO)4 bei Zutritt von Luft]. Bei starkerem Ansauern der alkal. Lsg. ent- 
steht milcbig weiBer Nd., der sich nach wenigen Sek. unter stiirm. Entw. von Gas 
yon charakteriet. fauligem Geruch, CO, CO, u. H 5 enthaltend, zers. Bei yolliger 
Zers. mit noch mehr Saure entsteht Fe(OHja, CO u. H ,, dieser ungefahr in der 
Menge, ais wenn das im Carbonyl yorhandene Fe sich ais aolches lóste. Daraus 
wird geachlossen, daB das Fe in allen in der alkal. Lsg. yorhandenen Yerbb. die 
gleiche Osydationsstufe hat wie in  Fe(CO)j. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 56. 2264 bia 
2267. 1923. Berlin, Kaiser WILHELM-Inst. f. Physikal. Chemie u. Elektrochem.) Sp.

Sam uel F ie ld  und W m , E. H arris , Die Vericendung von Quccksiller lei der 
Reinigung von Zinksulfatldsungen. Die Vorteile weitgehend gereinigter Lsgg. bei 
der elektrolyt. Darst. von Z n  werden geachildert u. die iibliehen Eeinigunga- 
methoden krit. betrachtet. Es wird empfoblen, in schwach saurer Lsg. zu arbeiten 
u. den Zinkstaub zu amalgamieren, indem vor dessen Zugabe die Lsg. mit H gS04 
versetzt wird. (Trans. Amer. Electr. Soc. 44. 269—84. Sep. London, Northampton 
Polytechn. In s t)  H e r t e e .

L. W . M cK eehan , Die KrystallstruHur von Eisen-Nickcllegkrungen. (Vgl. 
H d l l , Journ. Franklin Inst. 193. 189; C. 1922. L  906). Es wurden 14 Legierungen 
rontgenolog. untersucht. 2 Strukturen treten auf, yon denen die eine, kubisch 
innenzentriert fttr die Legierungen mit 0—25% N i, einen Param eter a  hat, der 
yon 2,872 •10“ 8 cm fiir reinea Fe bis 2,89-10—s cm zunimmt, wahrend die andere, 
kubisch flachenzentriert fiir Legierungen mit 0—70% Fe, einen Param eter o hat, 
der yon 3,510-10 8 cm fur reinea Ni bis 3,60*10—8 cm zunimmt. Kaltbearbeitung 
yergroBert den Parameter. F ur die D.D. von reinen Fe- u. Ni-Krystallen wurden 
die W erte 7,775 bezw. 8,953 gefunden. Das Verh. der Atome Fe u. Ni hinsicht- 
lich der Krystallbildung wird vom Standpunkte der Elektronentheorie diskutiert. 
(Physical Reyiew [2] 21. 402—7. 3923.) K. W o l f .

W . S ch lenk  und T heodor W eichse lfe lder, tTber Nićkelwaiserttoff, N iH t , 
und den Mechanismus der Hydrierung mit Nickelkatalysatoren. Wasserfreies Ni- 
Chlorid setzt sich unter N-Atmosphare mit Grignardschen Legg., z. B. yon 
C0H5MgBr in A., iaBch um unter B. eines dunkelbraunen Soles, das Ni in kolloider

VI 1. 11
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Verteilung eutbalt. Solche Lsg. nimmt begierig Hs auf u. laBt unter Entfarbung 
einen sehr feinflockigen, tiefschwarzen Nd. fallen. Dabei werden auf 1 At. Ni 
annahernd 4 At. H  aufgenommen, der nach Abdekantieren der ath. Lsg. yerbliebene 
achwarze Nd. gab indessen, im Hs-Strom getrocknet, bei Zers. mit verd. HaSO< nur 
so viel Hj, wie der Zus. NiH2 entspricht. Ea ist hochat wahrscheinlich, daB sich 
die W irkaamkeit des Ni bei der katalyt. Hydrierung durch B. des Hydrids erklart. 
Dafiir spricht deaaen Eigenacbaft, in A. sehr bestandig zu sein, m it A. aber rasch 
gaafórmigen Hs abzugeben, in Cbereinatimmung mit der Erfahrung, daB als.Loaungsm. 
fiir katalyt. Hydrierung A. sehr gut, A. nicht geeignet ist. Das Hydrid selbst ist 
ein auBerordentlich wirkaamer, aber auch (z. B. gegen O,) sehr empfindlicher Kata- 
lyaator. (Ber. Dtoch. Chem. Ges. 56. 2230—34. 1923.) S p ie g e l .

S . H. A tk in son , Trennung von gewShnlichem Blei in  Ffdktionen von ver- 
schiedener Dichte. B ei der fraktionierten Kryatallisation yon Pb  wurden 2 Frak- 
tionen von yerschiedener D. erhalten. Fiir die Endfraktion der Krystallisation ergab 
Bich D. 11,345 ±  0,005, fiir die Endfraktion der Mutterlauge D. 11,313 +  0,005. 
DieBe Differenz blieb auch bestehen, ais beide Proben zerkleinert u. unter KCN 
umgeschmolEen wurden. Eine Probe von gewohnlichem Pb zeigte D. 11,328. (Na
turę 112. 282. 1923. Cambridge, Univ.) B e c k e r .

K ath e le en  E . B in g h am  und Jo h n  L. H au g h to n , Die Konstitution einiger 
Legierungen von Alum inium  mit K up  f  er und Nićkel. Die therm. Analyse der 
Legierung mit 8%  Cu u. 5% Ni gibt, je nach der Vorbehandlung, beim Erhitzen
6 oder 5, beim Abkuhlen 5 oder 4 H altepunkte, den Liąuidua bei 616 oder 614°. 
Nach dem Anlasaen auf 550° yersehwindet der niedrigste Haltepunkt (540°) der 
Erhitzungskurve. BeBondera bemerkenawert sind die Haltepunkte bei 550“ in 
Legierungen mit mehr ais 4%  Cu, die bei den binaren (Cu-Al, Ni-Al) fehlen. 
D er Liąuidua tritt klar auf bei Ggw. von 5%  Ni neben l °/0 Cu bis 2°/0 Ni neben 
12% Cu. In Legierungen, aus denen sich primiir NiA.l3 abzuBcheiden scheint, 
wechselt Bein Eracheinen mit den Arbeitsbedingungen. — Der elektr. Widerstand 
andert sich haufig scharf beim Auftreten des L iąuidus, meist aber bei hoherer 
Temp. ais der der therm. Haltepunkte. — Letzteren kommen die Ergebniase beim 
Abloachen nahe, die ala die zuyerlSasigsten zu betrachten aind. Beim gewohnl. 
Verf. ist Seigern nicht zu vermeiden. Deshalb wird zweckmaBig von der langsam 
abgekiihlten umgeruhrten Schmelze bei bestimmten Tempp. eine kleine Probe ent- 
nommen u. abgeloscht. — Die Kkk. unter dem Liąuidus ergeben: In  den Legie
rungen mif 0—100/„ Ni setzt 1% Cu die Abscheidung von £ -f- NiA !3 von 630 auf 
600° berab. Danebcn tr itt £ +  r  -f- NiAl, u. sehr beachrankt a +  r  auf. 
Der terniare Gefiigebestandteil z  entateht durch Bk. von NiAls mit der Schmelze 
(wahiaeheinlich bei 585°), ist hart u. sprode u. eracheint u. Mk. blaugrau zum Unter- 
scbiede von NiAl3, CuAlj u. der featen Lag. Von 2% Cu ab verachwindet das 
Feld e -f- NiAl8-, e r  +  NiAls wird groBer, bia es bei 8%  Cu gegen e +  r  
zuriicktiitt. Neben diesem eracheint bei 8 u. 12°/0 Cu in weiterer Ausdehnung 
£ —f— -r —f- CuAlj, das vorher nur sehr beachrankt vorhanden war. CuAl2 scheidet 
sich aua der Schmelze, nicht wie bei 4%  Ca aus der festen Lsg. ab. In  den 
Legierungen mit 0 bis 12% Cu yerschwinden £ u. s +  CuA)s scbon durch % %  Ni 
gegen £ +  r u .  s +  r  +  CuAls. Daneben tritt a +  NiAl3 auf, das sich ziemlicb 
beachrankt bis 10% Ni erhalt, u. a +  r  -f- NiAJ3, daa immer mehr yorberrachend 
wird. — In  3 Diagrammen werden die iaotherm. Grenzlinien fiir den Liąuidus, die 
sekundare Abscheidung u. den Soiiduargegeben. (Metal Ind. [London] 22. 337 bis 
340. 1923. Nat. P h y s . Labor.) P e t e r s .

H o w ard  A lg ern o n  Jo n e s  und H u g h  S to tt T ay lo r, DieJBeduMion von Kupfer- 
oxyd durch Kohlenoxyd und die katalytische Oxydation von Kohlcnoxyd in Gegen- 
utart voti K up  fe t und Kupferoxyd. Vff. untersuchen die R id . von CuO durch CO
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bei Tempp. zwischen 80° u. 150°. Der Anteil der Eed. wird durch Bestat. des ent- 
atehenden CO, kontrolliert. Die Bcdd. sind autokatalyt. Prozesse, bei denen daa 
Cu alB Autokatalysator wirkt. Der Yorgang ist also ahnlich wie bei der Eed. von 
CuO durch H, (vgl. P e a s e  u . T a y l o r , Journ. Americ. Chem. Soc. 43. 2179; C.
1922. I. 1100). Hier wie dort geht die Red. an der Grenzflache Cu-CuO vor 
Bich. Yff. zeigen weiter, daB CO, in kleinen Mengen die primare Bed. yerzogert. 
Die Ursache ist die Adaorption des CO, durch CuO u. infolgedeaaen die B. dfinner 
Schutzhaute auf der CuO-Oberflache. Die beobachtete Ausdehnung der Induktions- 
zeit erklaren Vff. durch Adsorption des CO, an der Ca-CuO-Grenzflache. Auch 
Zuaiitze von O, zum CO vom Beginn des Ver8. an in kleinen Kcmzz. yerzogert die 
Bed. Die Uraacho scheint Reosydation des gebildeten Cu zu sein, die unter Um- 
st&nden besondera bei niedrigen Tempp. tum  Stillstand der Red. fiihrcn kann. Bei 
Steigerung der Temp. uberwiegt der Anteil der B. von Cu den der Reoiydation, 
bo daB die Red. fortscbreitet. Der ReaktionsmechanismuB ist durch abwechselnde 
Bed. zu Cu u. O iydation zu CuO gekennzeichnet. Im Gegensatz zu dieaem lang- 
sam yerlaufenden ProzeB reagicit O ,, der erst nach eingeleiteter Red. zugelaeaen 
wird. momentan. Das bereits gebildete, rcduzierte, hochat aktive Cu bewirkt die 
sofortige Oiydation der auf der Cu-Oberflaehe adsorbierten CO-Lager zu CO,. Vff. 
nehmen in Obereinstimmung mit noch unyeroffentlichten VerBB. botreffend die Einw. 
von H, u. O, auf reduziertes Ni zur Deutung der Erscheinungen eine Adsorptions- 
theorie der Kontaktkatalyse an. Die direkte Rk. deB O, mit dem adsorbierten 
orydablen Gag H , entaprieht vollig der Oiydation deB adsorbierten CO durch O..

Aus stat. Measungen folgern V ff , daB O, im System CO iiber Cu ein „Gift“ 
ist. Sie unterscheiden „bleibende Gifte“, die chem. mit dem Katalyaator unter 
Reduzierung seiner Aktiyitat reagieren, u. „zeitweilige Gifte“, dereń W ikg. auf 
gani oder teilweis reyersible Adsorptionen zuruckzufiihren sind. O, ist ein 
bleibendes Gift, da der Katalysator Cu durch chem. B. yon CuO Bchnell yermindert 
wird. Analog ist die bleibende Vergiftung des Fe-Katalyeators bei der NH8-Syn- 
these durch B. von Fe-Sulfiden in Ggw. yon S-Verbb. in den reagierenden Gasen. 
(Journ. Phyaical Chem. 27. 623—51. 1923. Princeton [N. J.], Uniy.) L in d n e e .

W. Gł. P a lm e r. Untersuchmg der Oxydation von Kupfcr und der Jłeduktion 
von Kupferoxyd mit einer rteutn Methode. Vf. hat eine Methode ausgearbeitet, um 
die GroBe der Oxydation des Cu bezw. der Red. des CuO zu bestimmen, die darin 
bestand, daB der Oiydationa- bezw. ReduktionsprozeB einer aehr dunnen (0,001 mm) 
Cu-Membrane mittels der Anderung der elektr. Leitfahigkeit gemesBen wurde. Die 
Methode kann im allgemeinen auf heterogene Rkk. bei Metallen, die eine im Ver- 
hiiltnis zu ihren Oxyden hohe elektr. Leitfahigkeit beaitzen, angewendet werden. — 
Die eiperimentellen Ergebnisse werden in Kuryen wiedergegeben, bei welchen ais 
Absziase die Zeit, ais Ordinate der W iderstand in Ohm aufgetragen ist. Die GroBe 
v der Oiydation ist durch die Formel v  =» — dJRj dt  gegeben, wo H  den 

.W iderstand bezeichnet u. fi eine Konstantę ist. Die Kuryen zeigen, daB d R / d t  
fiir eine gegebeno Temp. konstant iat, daraus folgt: v ==> k/R-, d. h. v == propor- 
tional dem Qaadrat der Metallmenge. — Die GroBe der Red. ist d R jd  t =■ k" R  — d, 
wo k u. c Konstanten sind. — Die CuO-Membrane wird wie in einer friiheren 
Arbeit (vgl. Proc. Boyal Soc. London, Serie A. 101. 175; C. 1923. UL 813) an 
einen Porzellanstab hergestellt u. zu Cu auf 3 Arten reduziert: 1. Der mit CaO 
uberzogene Stab wird bia 250—300° in einem CO-Strom erhitzt u. in einem Bad 
plotzlich auf 150° abgekiihlt, 2. ygl. 1. c., 3. der Stab wird bei 1 mm Druck fiir 
einige Min. auf Rotglut erhitzt, auf 150° oder auf eine andere zur Bed. erwunschte 
Temp. abgekiihlt u. CO zagefiihit. Das CO muB in jedem Fali luftfrei aein. Alle
3 Methoden fuhrten zu einer Cu-Membrane mit denselben chem. Eigenschaften in 
bezug auf Oiydation. Daa Cu wurde durch NH, colorimetr. bestimmt. Durch

11 *
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auf beiden Enden dea Stabes ańgebraehte Ag-KIammern konnte die Membrane 
mit dem elektr. Strom yerbunden werden. Daa Ganze wurde in eine elektr. ge- 
heizte Rohre gebracht, welehe evakuiert werden konnte, u. mit einem Manometer 
u. einem reinen, troekenen Os enthaltenden Behiilter yerbunden war. Der W ider- 
stand wurde durch Kalibrierung eines Milliyoltmeters im Stromkreis gegen einen 
bekannten Widerstand gemeasen. Der Strom wurde yon 2 Thermoelementen aua 
Kupfer-Konstantan, das eine in sd. Athylbenzoat, das andere in Eis, geliefert. Ein 
scbwacher Strom wurde yerwendet, um Erhitiung dea Metalls zu yermeiden u. um 
den EinfluB des Stromea wahrend der Oxydation auf ein Minimum zu reduzieren.
— Die Oiydation wurde 1. allein mit reinem Oa, 2. mit O, in Ggw. yon H, u. CO„ 
die Red. 1. mit H „ 2. mit CO yorgenommen. (Proc. Royal Soc. London, Serie A. 
103. 444—61. 1923. Cambridge.) S z e g O.

W . G n ertle r  und A. Schnlze, Die elćktrische Ltitfahigkeit und die chemische 
Konstiłution der Legicrungen. II. D at System W im ut-T halliw n. (I. ygl. Ztschr. 
f. physik. Ch. 104. 269; C. 1923. III, 894.) Ais weiteres Beispiel fiir die Anwend- 
barkeit elektr. LeitfahigkeitameasuDgen zur Best. deB Zu3tandsdiagrammea yon 
Legicrungen, wśihlen VfF. das System Bi-Tl. Ihre Unterss. — yermittelst zahl- 
reieher Tabcllen u. Kuryen yeransehaulicht — bestatigen u. erganzen die Ergeb- 
nisse yon C h ik a s h ig ć  (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 51, 328; C. 1907. I. 149). Die 
Legierungen yon der Z ur. B iT ls u. B iT les sind nicht ais Verbb. aufzufaasen, da- 
gegen oind B it T lt u. B iT l5 mit groBer W ahrsehcinliehkeit Vcrbb. (Ztschr. f. phyBik. 
Ch. 106. 1—17. 1923. Charlottenburg, Teehn. Hoehsch.) U lm a n n .

A. C. E g erto n  und W. B. Lee, Einigc Dićhtebestimmungen. Die Auftriebs- 
methode zur Best. von DD. wird yon Vff. yerbessert durch Benutzung von organ. 
F il ,  welche Luftblasenschwierigkeiten u. Feuchtwerden yerhindern u. das Gewicht 
der substituierten Fl. yergroBern. Die D. yon metali. Cd u. Pb wurde nach dieser 
Methode bestimmt, wobei das Metali in zylindr. Form ais Senkkorper, ein sehr 
feiner Al-Draht ais Aufhśingefaden u. CClt u. besonders Athylendibromid ais Fil. 
dienten. Letctere wurden durch mohrmalige Dest. sorgfaltig gereinigt, ibr F. u. 
ihre D. mittela Pyknometer3 aur fiinften Decimalc genau bestimmt: CCU K p .T90 
76,7° ±  0,1°, D .15'08, 2,188632; C,H4Br2, Kp .760 136,65 ±  0,1°, D.16'6% 1,60258. 
Die Metalle wurden gesehmolzen, filtriert u. um sie von den absorbierten Gaeen 
zu befreien im Vakuum langere Zeit erhitzt. Die D. der Metalle ist unabhangig 
von ihrer Vorgeschiehte. D. yon Pb war 11,3437 bei 20°, Fehler ‘/iooooo- Dic D. 
des Uran-Pb wurde einem At.-Gew. yon 206,26 entsprechen. D.-Bestat. einer kleinen 
Probe von Cd stimmen bis ‘/joooo ubereia: D 10'8 8.6435 —8,6557. (Proc. Royal Soc. 
London, Serie A. 103. 487—99. 1923.) Sz e g ó .

A. C. E g e r to n  und W . B, Leo, Trenr.ung der Isotoptn dt» Zinks. Die Tren- 
nung beruht auf der Theorie yon Bp.okhted u . H eyesy  (Philoa. Magazine 43. 31;
C. 1922. I. 1225) u. yon M u ll ik e n  u .  H a rk in s  (Journ. Americ. Chem. Soc. 44. 
37. 1033; C. 1922. IV. 1368; 1923. I. 1003) Bei den Destillationen war die Ent- 
fernung yon der Oberfliiche des M etalb bis zum Kondensierungspunkt 3—4 cm, die 
mittlere, freie W eglange 1/1S dieser Entfernung. D er Vers. wurde mit Hilfe wieder- 
holter Dest. in hohem (0,00001 mm) Vakuum yorgenommen. Ais Ausgangsmaterial 
diente besonders reines, metali. Zn, das Abseheiden bei der Dest. wurde durch 
Kuhlung mit fl. Luft bewirkt. Die erste Reihe yon Destillationen ergab einen 
Riickstand von etwas hoherer D., dagegen w ar die D. des Destillats dieaelbe wie 
yom urEprunglichen Zn. Die zweite Reihe ergab einen Riickstand mit erhohter D . 
(ca. 1 zu 3700) u. ein Destillat mit yerminderter D . (1 zu 3600). Die D.-Bestst. 
wurden nach yorat. Ref. yorgenommen, da3 Mittel von 7 Proben von gewohnlichem 
Zn ergab D .10,3 7,1400. — Das Ergebnis der Trennung stimmt mit der Beobaehtung 
yon D e m p s te r  (ygl. A s to n ,  Isotopes S 148) uberein, namlieh, daB die At.-Geww.
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der Isotope bis zu 6 Einheiten yerschieden sind, doch fallt sie nicht so hoch aus, 
wie wenn 50% vom Mol.-Gew. 64, u. 50% vom Mol.-Gew. 66—70 yorhanden waren. 
(Proc. Eoyal Soc. London, Serie A. 103. 499—515. 1923.) Sze g ó .

E oscoe G. D ickinson und L inus P a u lin g , Die KrystalUtruktur des Molyb- 
danits. Vff. unterauchen M oS% nach der Lauemethode [senkrecbt zu (0001)] u. 
nach dem Spektralverf. [an den (0001), (1010) u. Il20)-Flachen]. Das heiagonale 
ElementaTparallelepiped besitzt die Abmessungen a =  3,15, c =■ 12,30 A. mit 2 Mole- 
kiilen. Die Raumgruppe iet D i3!i oder D \ A. Die Koordinaten der Atomschwerpunkte 
sind Mo : (J, *, i), (A, i ,  *); S : (}, w), (£, i ,  u), (-}, f ,  * -  u), (2, * +  u). Aus dem
Strukturfaktor berechnen Vff. u  =  0,621 ^  0,004. Der kiirzeste Abstand Mo-S be- 
tragt 2,41 A , der kiirzeste Abstand S-S 3,49 A. Der erstere stimmte gut mit dem 
theoret. aus den Bragg’schen Ionenradien berechneten W ert uberein, dagegen ist 
der letztere bedeutend zu hoch. Aus der groBen Entfernung der S-Atome von- 
einander erklart sich auch die gute Spaltbarkeit des Molybdanits nach der Baais- 
ebene. Die pyknometr. gemessene D. betragt 4,92, welcher W ert gut mit der ront- 
genograph. berechneten iibeieinstimmt. (Journ. Americ. Chem. Soc. 45. 1466—71. 
1923. Pasadena.) B e c k e e .

H. P e la b o n , Uber die thermoeltktrische K raft der Legierungen. (Vgl. Ann. de 
Physiąue [9] 13. 169; C. 1920. III . 613.) E 3 wurde die Abhangigkeit der thermo- 
elektr. Kraft von der Zus. bei festen u. fl. Legierungen gegen P t bestimmt. Die 
Thermokrafte der Legierungen, welche ein Eutekticum u. keine Verbb. bilden, liegen 
zwisehen den Thermokraften der reinen MetaJle, sind aber sehr oft kleiner ais die 
nach der Mischungsregel berechneten W erte, z. B. Pb-Sb-Legierwngtn. Die Thermo- 
kraft der Bi-Sn-Legierungen erreicht ein Minimum bei der Zus. B i4Sn. Thermo- 
kraft des Sn =  — 517.10“ 8, des Bi4Sn =  — 3907• 10~3, des Bi =  +  5240- 10~a Yolt 
bei 150° ( +  bedeutet, daB der Strom durch die h. Lotstelle von der Legierung 
zum P t flieBt). Die Zn-Bi-, Gd-Bi- u. Ag-Bi- yerbalten sich wie die Pb-Sb-Legie- 
rungen. Die Thermokrafte fester Lsgg., z. B. der Bi-Sb-Legierungen liegen isnmer 
zwisehen den Thermokraften der Komponenten. In den Systemen Sb-Cu u. Sn-Al 
liegt das Maiimum bei den Verbb. SbCus u. SusAlr  Zn u. Sb bilden die Verb. 
Sb,Zn8, Maiimum bei der Zus. Sb^Zn^. Sn  u. Sb bilden 2 Verbb., baben aber kein 
Marimum der Thermokraft. Die Anderungen der Thermokraft einer festen Legie
rung ais Funktion der Zus. geben folglich keinen sieheren Beweis fiir das Vor- 
handensein bestimmter Verbb. Bei allen fl. Legierungen tindert sich die Thermo
kraft wenig mit der Zus. u. liegt immer zwisehen den Werten ihrer Komponenten. 
(C. r. d. 1’Acad. des sciences 176. 1305—7. 1923.) Sa h m e n .

0. Mineralogisclie und geologisclie Chemie.
F rie d ric h  B in n e , Ansiehten sur KrystalUtereochcmie. Ubersicbt uber den 

gegenwSrtigen Stand der Stereochemie des krystallisierten Aggregatzustandes. 
(Naturwiseenschaften 11. 806—08. 1923. Leipzig.) B e c k e r .

G eorg O. W ild  und B,. E . L iesegang , Uber die Farbę des Topases. Der 
brasilianische Topas ist farblos, wein- bis rotgelb oder blau. Gelber und blauer 
kommen nie auf derselben Fundstatte vor, dagegen findet man neben der gelben 
Varietat ofters eine rosa, die aber durch Einw. von Hitze au3 der gelben entstanden 
ist. Daher yerandern gelbe Stiicke solcher Fundorte ihre Farbę beim Erhitzen 
kaum, wahrend solche yon Stellen, wo die rosa Farbę nicht auftritt, bei 300° bis 
450° einen Farbumschlag nach lila oder rosa zeigen. Vff. fanden diesen Farb- 
umschlag auch bei Erhitzen im Yakuum, glauben daher im Gegensatze zu D o e l t e b  
(Handbuch d. Mineralchemie, Bd. II) niebt an einen EinfluB des umgebenden Gases. 
Die blauen Topase sind farbbestandig, im Gegensatz zum blauen Beryli (Aqua-
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marin), der bei 500° farblos wird. Auch ultrayiolette Strahlen wirken auf blauen 
Topas nicht ein, wahrend g e lb e r dadurch auB gebleicht -wird. Ra-Strahlen farben 
farblosen Topa3 hellgelb. Es wurden spektroskop, folgende Kry stalle untero.:
I. Hellgelb. Enthielt Cr in  ganz geringen Spuren. W urde bei Erhitzen aut 430° 
farblos. II. Rotgelb. Deutliche Rk. auf Cr. W ar bei 300° etwas braunlich, bei 
450° schmutzig braunlich. Der Stein wurde bis auf 450° erhitzt, wurde beim Ab- 
kuhlen leicht rotlich u. war bei 250° stabil in der Farbę. Bei nochmaligem E r
hitzen auf 460° war er farblos, nach der Abkiihlung bei 200° etwas rotlicher ais 
nach der ersten Erhitzung. III . Tief rotgelb. Sehr deutliche Rk. auf Cr. W urde 
bei 460° farblos, nach Abkiihlen auf 200° sa tt rosa. Neben den Linien des Cr 
waren sehr schwaeh die des Fe nachweisbar, Li, Cs, Mn fehlten. Farbloser Topas 
enthielt weder Cr noch eins der anderen genannten Metalle, blauer Li u. Fe, so 
da8 Fe fiir diesen ais farbende Substanz in Betracht kommt. Auch fiir Aquamarin 
kann dies angenommen werden. DaB Mn farbend wirkt, wie H e r m a n n  (Ztachr. 
f. anorg. u. allg. Ch. 60. 402. C. 1909. I. 311) annimmt, ist ausgesehlossen, da es 
in keinem Topas gefunden wurde. Auch im Amethyst ist es nicht das farbende 
Prinzip. (Zcntralblatt f. Min. u. Geol. 1923. 385—87.) H e r t e r .

F. R in n e  und W illy  K ru g e r, Studien iiber chemische WirJcungen an Krystallen.
6. Ats- und Lósungserscheinungcn am Aragonit. (5. vgl. R in n e  u. L o r e n z , Ber, 
Sachs. Ges. Wiss., Math.-phys. KI. 73. 249; C. 1922. I. 928.) Materiał yon Hor- 
schenz bei Bilin (Bohmen). Atzmittel verd. HC1 (1 : 3) mit D. 1,12, bei Zimmer- 
temp. Atzung u. L 6sungBver8B. an Krystallkugeln ergaben, daB der LosungBkorpcr 
rhonib. bipyramidale Geatalt hat. (Ber. Sachs. Ges. Wiss., Math.-phys. KI. 74. 253 
bis 268. 1922.) Sp a n g e n b e e g .

F. R in n e  und H ild e g a rd  M ie lk e , Studien iiber chemische Wirkungen an 
Krysta]len. 7. Ats- und Lósungserscheinungcn am Magnetit. (6. vgl. vorst. Ref.) 
Materiał aus dem Zillertal, aus dem Ural u. von Moriah Mine, Esaei Co., Amerika 
u. yon Kossoibrod, Ural. Atzmittel konz. HC1 (D. =  1,21) auf dem W asserbad 
bei 80—90°; bei den Verss. an Kugeln Zimmertemp. — Es zeigt sich Zugehorig- 
keit zur hesakisoktaedrischen Klasse. Ais Losungskorper bildet sich aus Kugeln 
ein yerrundeter WtLrfel. (Ber. Sachs. Ges. W iss., Math.-phys. KI. 74. 319—29.
1922.) Sp a n g e n b e e g .

S him m atsu  IcM k aw a , Untersuchuńgen iiber Atzfiguren japanischer Mineralien.
Vf. besehreibt sehr auBfuhrlich die Form natiirlicher Atzfiguren auf Topaskrystallen 
von yerschiedenen Fundorten in Japan. — E r glaubt eine Analogie zwischen A tz
figuren u. gewissen opt. Erscheinungen feststellen zu konnen. (Amer. Journ. 
Science, S i l l i m a n  [5] 6. 53—72. 137—56. 1923.) S p a n g e n b e e g .

N. L. B ow en, Die Entstehung des Meliliths. E ine Auseinandersetzung mit 
K. H. S c h e u m a n n  (Abh. K. sachs. Ges. d. Wiss. 32. 607 [1913]) iiber die Ent- 
stehungsweise dieses Minerals. (Journ. Washington Acad. of Sciences 13. 1—4.
1923.) H e i d e .

G. L inek, U ber den Pandermit von Sułtan Tsćhair in Kleinasien. Die Ober-
flache der Knollen hat oft typ. Brombeergestalt. — D. des pulyerisierten Pandermits >=» 
2,433. H artę des derben Materials => 3; Brueh: splitterig. Beim Liegen an der 
Luft oder Hinzutreten von Feuehtigkeit wird der Pandermit unter B. yon Kalk- 
spat zers. Krystallsystemr monoklin, a : b  =  0 ,555:1 , /S =  70° ca. Auf Grund 
der im Original gegebenen neuen Analysen entscheidet sich Vf. fiir die Formel von 
S il l im a n : Ca4BI0O19*7H,O. — Vf. śiuBert sich dann noch iiber die Entstehung der 
Pandermityorkommen. (Zentralblatt f. Min. u. Geol. 1923. 193—200.) H e i d e .

S c h liite r , Das PandermitoorTcommtn von Sułtan Tschair (westl. Kleinasien). 
(Vgl. yorst. Ref.) Das Pandermitlager von 0,20— 6 m Machtigkeit tritt in einem 
Triimmcrgipslager auf, das im wesentlichen aus Brueh- u. Rollstucken yon Gips,
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Kalk, Andeait, Trachyt, Lignit u. Pandermit besteht. Ais Bildungsweise nimmt 
Yf. die thermale an. (Kali 16. 190—96. 1922.) H e id e .

L. Tokody, Neue Beiłrage zur Kenntnis der krystallographischen und optischen 
Eigensćhaften des Fassaits von JSodruiMnya. Im Kohutovatal zu HodrusbAnya 
(Ungarn) kommt massiger Faaeait vor, in  dessen Drusenhohlen sich im allgemeinen 
kleine (1—5 mm), lichtgrtine oder dunkelgrUne Krystalle finden, dereń opt. u. 
krystallograph. Eigensćhaften angegeben werden. (Ztschr. f. Krystallogr. 57. 378 
bis 386. 1923.) H e id e .

V lk to r  Zsivny, Die chemische Zusammensetzung des Fassaits von Hodrusbanya 
(Comitat Hont). (Vgl. vorst. Ref.) Das Analysenmaterial wurde sorgfaltig u. Mk. 
ausgesucht. D.!0'° 3,308. Die Analyse ergab in  Prozenten: SiOs 48,56; T i0 ,0 ,57 ; 
A120 8 9,06; FeaOs 1,68; FeO 0,36; MnO Spur; MgO 14,89; CaO 25,16; N a,0  0,09; 
KjO 0,04; HaO 0,28; znsammen 100,69. — Die Differenzen der nach der Ces&ro- 
Jamboninischen Hypothese berechneten W erte der chem. Zus. (vgl. Original) mit 
den aus der Analyse gefundenen sind geringer ais die der nach der Tsehermak- 
schen Hypothese ermittelten. (Ztschr. f. Krystallogr. 57. 387—93. 1923.) H e i d e .

E. A. Thom pson und A. S ad le r, Canadische Bmtonite. Chemische wnd 
physikalische Kennzeichen. (Vgl. Buli. Imperial Inst. Lond. 20. 344; Chem. Trade 
Journ. 77. 731; C. 1923. I. 1350.) 8 lufttrockene Proben von verechiedenen weit 
voneinander entfernten Fundstellen enthielten (°/0): W. bei 105° 3,92—11,91; W. 
uber 105° 3 ,24-4 ,92; SiO, 53,90-69,70; FeO 0 ,12-0 ,43; F e ,0 3 1 ,79-4 ,10; Al,Oa
11,84-19,92; CaO 0,46—2,84; MgO 1,75-3,61; TiO, 0 ,11-0 ,65; P 80 6 0 ,014-0 ,17; 
NsjO 0,48—2,72; K ,0  0,14—0,46; SO, 3-mal 0, 0,005—0,61; S 4 -mai 0, 0,008 bis
0,04; CO, 0,02—0,73; Cl Spur; C 0,03—0,53. Die Wasserabsorption eines Grammes
Ton betrug nach 24-stdg. Beriihrung von Ton u. W . bei 5 Proben 1,53—4,95 g W .; 
die D. von bei 105° 2 Stdn. getroeknetem, feingemahlenem Tone (100 Masclien) lag 
bei 2,44 —2,78 (5 Proben) u. bei denaelben Proben F. bei 1150 bis 1430°. Eine 
feste Beziehung zwischen den kolloidalen Eigensćhaften u. dem gebundenen W . 
besteht nicht. (Chem. Trade Journ. 73. 96. 1923.) R C h l e .

J . Samojloff, Palaophysiohgie (Palaobiochemie) und ihre geologische Bedeutang. 
Vf. geht aus von dem von ihm u. semen Mitarbeitem bei der Unters. der russ. Phos- 
phoritlagerstatten im ganzen nordSBtlichen bis sudostlichen RuBland in Tonen des 
Oiford-Kimmeridge fast horizontbestandig gefundenen BaS04. Im Zusammenhang 
mit dem festgestellten V. yon Schwerspatknollen am heutigen Meeresboden ver- 
weiat Vf. auf neuere Arbeiten, durch die in einer Gruppe von Rhizopoden (Xeno- 
phyophora) besonders geartete „Granellen" aufgefunden worden sind, die merk- 
wtirdigerweise aus BaS04 mit wenig beigemengtem CaS04 bestehen. Vf. halt danaeh 
einen neuen Baryt-Lagerstattentypus fur die obigen YV. fiir wahrscheinlich, namlich 
Baryt, entstanden aus einer Anhaufung von Resten einer Art von Meeresorganismen, 
die zu der Gruppe der Xenophyophoia gehoren. — Fiir Colestinscbichten ahn- 
licher Art glaubt Vf. ebenfalls analoge biochem, Herkunft ableiten zu konnen. 
(Ztschr. Dtsch. Geol. Ges. 74. B. 227—44. 1922.) S p a n g e n b e r g .

H. Schneiderhohn , Entmischungserscheinungen innerhalb von Erzmischlcrystallen 
und ihre Bedtutung fur Lagerstattenkunde und Aufbereitung. Nach BetrachtuDg 
der Ursachen der Entmischungs- oder Umstehungserscheinungen u. anderen ein- 
leitenden Mitteilungan wird eine Zusammenfassung der theoret. moglichen Falle von 
Entmischungen in binaren Misehkrystallen gegeben u. erortert, wie n. welche Arten 
von typ. Entmischungsstrukturen in anisotropen Phasen entstehen. Die bekannten 
Entmischungen in metallurg. wichtigen Stoffen u. naturlich entstandenen Nichterzen, 
von denen eine Reihe von Beispielen angefiihrt wird, stellen groBenteils echte 
Entmischungen dar; bei andem  sind wohl nachtraglich intermediare Rkk. ein- 
getreten. Aus semen eigenen Beobachtungen bespricht Vf. (mit M ikiophotograph ien)
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einige Entmischungen, die durch Loalichkeitayerminderung oder durch Umwand- 
lu n g en  von Erzmischkrystallen (m eist aulfidiachen) heryorgerufen wurden, u. zw ar 
Segregate von Eupferkies in Zinkblende, von Zinnkies in Zinkblende, yon Kupfer- 
kies u. Zinkblende in ZinnkieB, von Silberglanz, Silberfahlerz u. Eotgiltigerz in 
Bleiglans, die den primaren Ag-Gehalt dea Bleiglanzes ergeben, von Silbererzen in 
Zinkblende, von Eupferindig  in Eupferglanz, von Kupferkies in Buntkupferkies, 
vcn Penilandit in Magnetkies nach der auch aonst haufigen grobern Entmischung 
Von Sufidsilicaten im fl. Zuatande. Kurz werden zweifelhafte Verwachsungen 
sulfidischer Erze besprochen u. Beobachtungen iiber E n tm isch u n g B stru k tu ren  in 
oxydischen Erzen (Segregate von Ilmenit oder Ilm enit u. Spineli in Magnetit, von 
Eisenglanz in Ilmenit) mitgeteilt. (Metali u. Erz 19. 501—8. 517—26. 1923. 
GicBen, Uniy.) P e t e b s .

M ax im ilian  W eber, Zur Umkehrung der pleochroitiichen HSfe. (Vgl. J o ly ,  
Proc. Royal Soc. London Serie A. 102. 682; C. 1923. III . 897.) Es wird ein 
Cordieritgneis aua Bodenmais abgebildet u. beschrieben, der Zirkon teila in Biotit, 
teila in Cordierit eingebettet enthalt. Um den Zirkon herum befindet eich ein 
pleochroit. Hof, der im Biotit in entaprechender Stellung ganz dunkel mit unscharfem 
Rande nach auBen ist; im Cordierit dagegen ist um den Zirkonkern zunachst keine 
Anderung bemerkbar, erat am Rande tr itt Gelbfarbung ein. Unter Beriicksichtigung 
der L iteratur seit 1907 (aiehe Original) wird wahrscheinlich gemacht, daB die Er- 
acheinung mit der eiperimentell festgestellten yerschiedenen Reaktionsfahigkeit der 
Mineralien zuaammenhSngt, so daB in dem einen"schon das Spatstadium der Um- 
kehrung der pleochroit. Hofe eingetreten ist, wahrend die aua der gleichen radioakt. 
Quelle gespeiaten Hofe anderer Mineralien noch die friihere vollBtandige Scheiben- 
form zeigen. (Zentralblatt f. Min. u. Geol. 1923. 388—92.) H e r t e b .

F. E. C alkins, Entstehung von Eupferlagcrstdtten. Prim ar sind die Lagerstatten 
entstanden 1. durch Eindringen u. Cberatromen von bas.-feuerfl. GeBtein, welches 
Cu in  winzigen Mengen enthielt, 2. alg Abaonderung im Innem  yon eingedrungenem 
feuerfl. Geatein, u. 3. durch gaaformige oder waa.-fl. Emanationen yon bedeutend 
tiefer lagernden Massen. Diese Lagerstatten sind yielfach sekundar durch Erosion, 
Auflosen teila in gleicher Form, teils in anderer Zus. an anderen Stellen wieder 
abgelagert oder auch durch Kontaktmetamorphose, Druck u. Hitze in andere Verbb. 
iibergefiihrt worden. Machtigkeit u. Qualitat sind abbangig von den Absonderungs- 
flachen, Gangspalten u. Schlitzen, die ala Kanale fiir die Lagg. u. Ablageruugen 
dienten; auch der Charakter der Gesteine hat groBen EinfluB auageubt. Die Teufe 
der B. betragt wahrscheinlich ca. 1 Meile, schwankt aber zwischen 1000 bis 
10000 FuB. Zum SchluB wird noch d a B  Aufauchen von neuen Lagerstatten be
sprochen. (MiniDg and Metali 4 . 507—12. 1923. Globe, Ariz.) F r a n c k e n s t e i n .

E. Seidl, Die geologiscłien GesetzmdfSigkeiten, welche im Hessisch-Thuringischen 
(Werra-Fulda)- Gebiet fiir den Zechstein- Ealisahbcrgbau mapgćbend sein miissen. 
Uber Umformung verichicdcn-plastiecher Schichten durch Translokation und Dis- 
lolcation »n Verbindung m it „tektor.isch-plastischer Differentiation“. A uf Grund 
seiner Unterss. kommt Vf. zu folgenden Ergebnissen: Die einst aus dem Zechstein- 
meer Bedimentierte Schichtenfolge der Salzlagerstatte ahnelte dem StaBfurter Normal- 
profil; wesentliche Abtragungen u. Umlagerungen vor der Buntsandsteinzeit haben 
nicht stattgefunden. Die Salzlageratatte u. die sie unter- u. iiberlagernden spr5den 
Gebirgsschichten sind jedoch durch te k to n . Einflasse in Verb. mit Salz- u. Magma- 
auftrieb u. durch Lósungsumsatz ganz erheblich umgeformt worden. — Die auBere 
Form der Lagerstatte richtet sich nach bestimmten Regeln der Tektonik, des Salz- 
u. Magmafluases. Die Qualitat bestimmt aich durch Lósungsumsatz, der letzthin 
vom GrundwaBeerhorizont ausgeht. (Kali 17. 17—26. 69—77. 84—93.1923.) H e i d e .
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B. N elson, Die festen Bitumen von Leyte. In der Proyinz Leyte kommen 
rcines festes Bitumen  u. mit Bitumen durchtranktes Gestein vor, ersteres nur in gc- 
ringer Menge, letzteres in groBer, gewerbliche Verwertung ermoglichender Menge. 
Das r e in e  B itu m e n  hat das Aussehen dunkelbrauner Steine, ist von betracht- 
licher Hartę u. Sprodigkeit, von muschligem Bruch, laBt sich aber nicht pulyern. 
Seine Kennzahlen sind: F. 61,5°, D .25 0,978, Dehnbarkeit 0 , Durchdringbarkeit
2 Grade, 1. in Athylacetat (Paraffine) 81,5—90,5%, darin unl. (Asphalt) 7,9—14,5%, 
Asche 0,5—2,8%, fluchtige Stoffe bei 265° l,15°/0, C 8,76—9.99%. Danach ist 
dieses reine Bitumen im wesentlichen ais Mineralwachs anzusprechen; es ist ahn- 
lich dem Ozokerit, Montanwachs, Hatchettit u. Scheererit, yon denen es sich aber 
durch semen geringen Gehalt an harten, in Bzn. 1. Asphaltstoffen unterscheidet, 
weshalb es Vf. ais Leyteit bezeichnet. Das b i tu m in o s e  G e s te in  ist dunkelbraun, 
fast schwarz. Es enthalt etwa 10% Bitumen, das sich yon dem rein yorkommen- 
den Bitumen u. a. durch einen erheblicli hoheren Gehalt an Asphaltstoffen (bei
2 Proben 22,28 u. 28,73°/,, unterscheidet; auBerdem ist dieses Bitumen halbfliissig 
u. enthalt 11,04% C; die Zahigkeit des Bitumens ist auf die gleiche Eigenschaft 
des Paraffinanteils zuriickzufiihren, der Asphaltanteil ist in jeder Weise dem des 
Leyteits iihnlieh. Der Trager des Bitumens in dem bituminosen Gesteine ist 
hauptsachlich Kalkstein; das Gestein ist ein geeignetes Pflastermaterial, sowohl in
der urspriinglichen Z ub. ais auch nach Zusatz yon Fullstoffen oder FluBmitteln.
(Philippine Journ. of Science 22. 617—28. 1923. Manila.) JROh l e .

W . P e trascb eck , Die Beschaffenheit der Kohle in  den Lunzer Schićhten. In 
Entstehung, Lagerungsyerhaltnissen u. chem. Zus. sind die sog. Ruflkotilen u. 
Kohlen der Lunzer Schichten sehr yerschieden yoneinander. Die RuBkohle ist 
durch unterirdiBche Yerwitterung gebildet, heryorgerufen durch die hydrograph. 
YerhaltniBse des Karstes. Sie enthalt 20—30% H ,0  u. 25% Asche mehr ais die 
unyerandeite Kohle. Die Lunzer Kohle yerdankt ihre B. dem Gebirgsdruck, hat 
aber ihre EigenBchaften einer Fettkohle behalten, wenn sie auch noch so mulmig 
ist. Der W assergehalt ist n. u. steigt der ABchegehalt nur danD, wenn bei der 
Forderung die Kohle nicht geniigend ausgelesen ist. Ferner zeigt sie einen be- 
merkenswerten hohen Gehalt an Gasen, was bei den RuBkohlen nicht der Fali ist. 
(Montan. Rundach. 15. 175—76. 1923. Leoben.) F r ANCKENSTEIN.

W illia m  C. R eyno lds, Gewittersturm und Ozon. Vf. untersucht die Menge 
N O, u. O, in Luft yor, wahrend u. nach einem Gewitter in London u. Upminster. 
Wahrend der NO,-Gehalt immer der gleiche blieb, nahm die Os-Menge nach dem 
Gewitter um daB 2- bis 7-fache zu. (Naturę 112. 396—97. 1923. Upminater, 
Fssex.) B e c k e r .

A. Lacroix, Die Zusammensetzung dea 1914 lei Saint-Sauveur (Haute-GFaronne) 
niedergefallenen Meteoriten. Der Stein unterscheidet sich yon den meisten anderen 
Meteoritcn durch seine sehr feinkornige Struktur, seinen hohen Gehalt an Troilit 
u. das fast yollige Fehlen yon Ni. Dagegen ist sein Gehalt an Nickelcisen ziemlich 
hoch. Er ist sehr arm an Chondren, unter den Silicaten iiberwiegt Mg-Enstatit.
D. 3,66. Aus der Analyae des in Sauro 1. u. unl. Teiles ergibt sich die Zus. nach 
untenstehender Tabelle. Der Feldspat, der arm an Anorthit ist, liegt geschmolzen 

t S i,0,A lK  1,11 , , SiO.Ca 0,35 j
Feldspate i  SisOeAlNa 8,38 [ 13,38 P yio iene \  SiOaMg 40,50 i 41,25

l Si,OsAlCa 3,89 J l SiOsFe 0,40 >
Peridot SiO,Mg, 1,40 FeS . . 14,26 Fe . . 25,70 Mn . - . 0,05
Apatit . . . .  0,34 CaS . . 1,15 Ni . . 1,62 Ti . . .  —
Graphit . . . 0,10 FeS-Cr,S8 0,22 Co . . 0,12
in einer dem Maskelynit ahnlichen Form yor. Bemerkenswert ist, daB zum eraten
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Mai in einem Meteoriten Ca,(P04)8 krystalliaiert gefunden wurde. (C. r. d. 1’Acad. 
des scienees 177. 561—65. 1923.) H e r t e r .

D. Organische Chemie.
F e lix  K aofler, U ber di e Einwirlcung von Aluminiumchlorid a u f Trichlorathylen. 

Unter der Wrkg. von AlCla kondenaieren sich 2 Mol. Trichlorathylen, wobei
2 stellungsisomere Prodd. za erwarten B i n d : CHC1 : CCI — CCI : CCI, u.
CCI, : CH — C C I: CCI,. (Dag erstere ist in 2 stereoisomeren Formen moglich.) 
Der Yers. scheint dem zu entBprechen. Die Prodd. sind yerachieden von don yon 
N ic o d e m u s  (Journ. f. prakt. Ch. [2] 83. 319) u. Z in c k e  u. K U s t e r  (Ber. Dtsch. 
Chem. Ges. 26. 213 [1893]) beschriebenen Verbb. gleicher Zus. — 500 g Trichlor
athylen werden mit 22 g A1C13 sehr langsam zum Kochen erhitzt (merkliche HC1- 
Entw. bei 40°), das Kochen 15 Stdn. fortgesetzt. Durch wiederholte Dest. des 
Robprod. wird ein Prod. der Zus. C4HC16 vom K p .,0 85—91', D .16 1,626 erhalten, 
das unter 720 mm in 2 Fraktionen zerlegbar ist: 193—198°, D .16 1, 622 (ca. s/o) u. 
198—200°, D.ls 1,634 (ca. 1/3). Sie sind gegen O, bis 100° widcrstandsfahig, werden 
von Zn nicht reduziert, yon Cl, in Ggw. von S oder J  bei 60° kaum angegriffen, 
in  Ggw. von sublimiertem FeC)„ bei 110° in 10 Stdn. hauptsachlich in CCI,*CC13 
iibergefiihrt. (L ie b ig s  Ann. 433. 48—51. 1923.) L in d e n b a u m .

P astn rea u  und  H. B e rn a rd , tiber Tetramethylglycerin. (Ygl. C. r. d. 1’Acad. 
des Bciences 177. 327; C. 1923. H I. 1394.) D a s von Vff. (C. r. d. l’Acad. des 
sciences 174. 1555; C. 1923. I. 817) dargestellte Tetramethylchlorhydrin liefert 
durch Veraeifen mit uberschiissiger sd. K ,C 03-Lsg. (*/, Stde.), Eindampfen u. Extra- 
hieren mit A. das Tetramethylglycerin, (CH3)3C(OHj*CH(OH)'C(OH)(CH,)J. Ausbeute 
ca. 60%. Nadeln aus A . +  A., F . 99° (korr.), sil. in W., A., fast unl. in A., PAe. 
Mit Bromwasser osydiert, dann nach D e n ig e s  mit Codein u. H ,S 04 behandelt, 
gibt die Verb. eine gelbe, rot fluorescierende, unter denselben Bedingungen mit 
ReBorcin eine kirschrote fluorescierende L eg . Mit festem KOH in absol. A . bildet 
sich wahrscheinlieh das Tetramethylglycid, campherartig rieehende Fl., die mit sehr 
yerd. H ,S04 quantitativ das Tetramethylglycerin zuriickliefert. (C. r. d. l’Acad. 
des scienceb 176. 1400—2. 1923.) L in d e n b a u m .

H  M ark  und Z . W eissenberg , tiber die Struktur des Pentaerythrits wnd eine 
graphische Auswertung von Schichtliniendiagrammen. Vff. nehmen yom ditetra- 
gonalen pyramidalen Pentaerythrit Drehdiagramme nach der [001]-, [100]-, [110]- n. 
[lll]-R ichtung auf u. bestimmen die Rontgenperioden in diesen Richtnngen m it 
Hilfe eines graph. Auswertungsyerf. Das Elementarparallelepiped ist raumzentriert 
u. enthalt 2 Molekule. Die yon den YfF. angegebene Raumgruppe ist Gstv , a =* 6,16, 
c ■= 8,76 A.. Die Molekiilsymmetrie ist Civ . Die yier CH,OH-Gruppen sind struk- 
turell gleiehwertig. (Ztschr. f. Physik. 17. 301—15. 1923. Berlin-Dahlem. KaiBer 
W iLH ELM -lnst. f. Faserstoffchemie.) B e c k e r .

S. Z eisel und M. N eu w irth , tiber ot- Vinylcrotonaldehyd und vermutUehen 
Sorbinaldehyd auB Athanal. Z e i s e l  u . v . B i t t ó  (Monatshefte f. Chemie 29. 591; 
C. 1908. II. 1017) haben aus den durch Einw. yon Na-Acetat auf Acetaldehyd 
entstehenden Kondensationsprodd. 2 isomere doppelt ungeBatt. Aldchyde CsH 90  
isoliert. Bei W iederholung der Verss. haben Vff. die nngefahren K pp .17 54—58° 
u. 66—78° festgestellt; yon dem hoher sd. Prod. bildet sich doppelt so yiel ala von 
dem anderen. Da eine yollige Trennung durch Fraktionierung Schwierigkeiten 
machte, wurde das Gemisch mit Fe (Blumendraht) u. 50°/oig. Eaaig8aure (-f- etwaa 
Ni-Acetat) hydriert u. dabei Didthylacetaldehyd u. n-Hexylalkohol erhalten. Letzterer 
entatammt zweifellos dem hoher Bd. Aldehyd; bei ersterem wird offenbar infolge 
ster. H inderung die Aldehydatufe nicht uberachritten. D er dem Hexanol ent-
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sprechende Aldehyd iat also ein Hexadienal — ob Sorbinaldehyd oder ein durch 
Verschiebung der Doppelbindung entstandenes Isomere, bleibt dahingestellt — , u. 
seine B. kann nach Gleichung I. oder II. erfolgen:

I. CH3.C H :C H .C H O  +  CHa.CHO - - >
CH3.C H : CH.CHOH.CH . C H O ^  ^

II. CH3-CHO +  CH8.C H :C H -C H O — y  / T  
CH3 • CHOH • CH, • C H : CH • CHO 

.III. CH3-CHOH.CH, 4-  CHO.CH3 CH3.CHOH-CH.CHOI-I.CH3I ——V 1 —
CHO CHO

C H ,: C H -C : CH-CH3

ÓHO +  2Hs°
(I.) ist der wahrscheinlichere Weg, da das CH3 des Acetaldehyds reaktionsfahiger 
sein diirfte alB das des Crotonaldehyds. Letzterer kann yielleicht auch erst in 
Aldol iibergehen, was don weiteren Verlauf der Rk. jedoch nicht iindert. Das 
Hesadienal iat moglicherweise ident. mit den von K eku lĆ  (LlEBiGa Ann. 162. 105), 
sowie von S a b a t ie r  u. G aud ion  (C. r. d. 1’Acad. des sciences 166. 632; C. 1918.
II. 109) beschriebenen Prodd. — Die B. des dem Diathylacetaldehyd entsprechenden 
Aldehyds mit yerzweigter Kette erklaren Vff. nach Gleichung III. unter Anwendnng 
der Liebenschen Regel auch auf das Aldol. Danach wurde ein a-Vinylcroton- 
aldehyd {3-Mełhylalpentadien-2,4) entstehen. — Die gr5Bere Ausbeute an Hexa- 
dienal erklart Bich yielleicht aus seiner Bildungsmoglichkeit auf yerschiedenen 
Wegen. — Hineichtlich des Arbeitsyerf. muB auf das Original yerwiesen werden. 
Der sehr osydable Diathylacetaldehyd wurde durch Uberfuhrung in Diathylessig- 
saure, dereń Ester u. Amid identifiziert, der n-Hexylalkohol ais Acetat abgeschieden 
u. zu n-Capronsaure oxydiert. (Liebigs Ann. 433. 121—38.1923. Wien.) LlNDENB.

P. van  R om burgh , Uber einige Derivate von s. Dichloraccton. Semicarbazon 
des s. Dichloracetons, C4H,ON,Cl,, feine farblose Krystalle, F. 120°, sehr empfind- 
lieh gegen Hitze (Yorsicht bei Umkrystallisieren aus W . oder Bzl.), auch bei 
langerem Stehen in Lsg. — Dibenzoesaureester des Dioxyacetons, Ci7H u 0 5, durch 
Erhitzen yon Dichloraceton mit K-Benzoat u. A. unter RuckfluB. Lange Nadeln 
(aus A.), unl. in W . u. Na,CO,-Lg.; reduziert Fehlingsche Lsg. in  der Warme, 
weniger leicht ais Acetolbenzoat. — Durch Einw. yon Na in Bzl. oder Xylol oder 
von Zn-Staub in A. auf 8. Dichloraceton konnten bisher die erwarteten Prodd., 
Cyclopropanon oder p-Cyclohexandion, nicht gewonnen werden. Zn u. Eg. lieferten 
nicht, wie bei Dijodaceton (ygl. VOlkeb, A. 192. 97), Aceton, sondern ein brenn- 
bares Gas, aus dem sich bei —80° eine geringe Menge Cl-freio FI. abBetzte; diese 
lieferte ein Semicarbazon, F . 156", yon nahezu dem fiir das Deriy. des Cyclopro- 
panons berechneten Cl-Gehalt. (Koninkl. Akad. van Wetensch. Amsterdam, Wisk: 
en Natk. Afd. 31. 6 5 5 -56 . 1922, Utrecht, Uniy.) S p ie g e l .

Adolf Franke und Theodor Kohler, Ober das Verhalten einiger Homologen 
des Acetons gegen alkalische Kondensationsmittel. Die der Aldolkondensation der 
aliphat. Aldehyde entsprechende Vereinigung zweier Mol. Keton zu einem Keton- 
alkohol, die ais „Ketolkondensation“ zu bezeichnen ware, ist nur beim Aceton aelbst 
genauer studiert worden. Vff haben daher die W rkg. yon Alkali in yerschiedener 
Form auf einige einfache Homologe des Acetons untersucht.

I. K onz. L a u g e . — CH,-CO.C,H6. 1 Tag mit NaOH bei Zimmertemp., 
2—3 Tage im Eiskasten. Ausbeute an Ketonalkohol 1—2%. Die Mol.-Gew.-Best. 
ergibt die Formel C8H180 ,.  Jodoformrk. negatiy, iat daher wahracheinlieh das 
Methyl-3-heptanól-3on-5, CH3.CH,-C(CH,XOH).CH,.CO.CH,.CH8. Diinnfl., von 
eigentiimlichem Geruch, K p.„ 80°, Kp. 187—192° unter geringer Zers., 11. aufier in 
W. -  Oxim, C8H 170,N , dickfl., K p.,, 130—138°. — CH3.CO.CsH7. Ausbeute noch
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geringer. Das nene Prod. -wird aufgefaBt ais Mtthyl-4-rtonanoJ-4-on-6, CH3*[CH,],* 
C(CHjXOH) • CH, • CO • [CHj], • CJET3. Diinnfl., Kp.I0 95-100°. — C jH -C O -C ,^  gibt 
kein Kondensationsprod. Scheinbar sind nur Ketone mit der Gruppe CH,*CO* 
kondensationsfahig. Diese Fahigkeit nimmt mit steigendem MoL-Gew. rasch ab 
(Aceton gibt 14°/a Diaceton alkohol). — Konz. KOH bei Siedetemp. wirkt yer- 
barzend. — II. K onz . a lk o b . K a lŁ  CHj*CO*CsHs gibt (Zimmertemp., einige 
Tage) sehr geringe 'Mengen eines zwisehen 175 u. 184° sd. Ols yon ungesatŁ 
Charakter, anscheinend Methy\-3-bepten-3-on-5 (vgl. unten). , C,H5*CO*C,H5 -wird 
nicht yerandert. — H I. N a tr iu m a th y la t .  Es bilden sich keine Ketonalkohoie, 
sondern die entspreebenden ungesatt. Ketone. — Ans CH3*C0*C,H5 (Zimmertemp.,
3 Wochen) erhalt man ca. 5%  an M(thyl-3-nepten-3-on-5, CH. ■ CEL • C(CH3) : CH • 
CO* CH,* CH3. Kp. 167—168°, 11., von minzenaitigem Gerach. Addiert Brj, gibt 
nicht die Jodoformrk. — O zim , C3H15ON. Dickfl., K p .10 103—104°. — CH3*CO* 
CjH, liefert analog ca. 10% an ji£eihyl~4-r.onir.-4on-6, C H ,• [CH,],• C(CH,): CH ■ CO■ 
CH,],*CHj, Kp. 198—204°, yon charakterist. Geruch. Addiert Br, u. geht dann 
unter Yerlust von HBr -wie yerschiedene andere uugesatt. Ketone in ein blaues Ol 
uber. — Oxim, C:.H 18ON. Dickfl., Kp.lt 120—122*. — Acs C,Hs*CO*C,H5 konnte 
ein ungeaatt. Keton in reiner Form nicht gewonnen werden.

Anschliefiecd wurde die Kondensation yon C ,H j*C 0'C ,H 5 mit Aidehyden 
untersucht. — Mit CH3-CH0 u. verd. Lauge (Zimmertemp., einige Tage) bildet 
sich nebea yiel Aidehydharz in sehr geringer Menge ein Prod., in  dem wahr- 
scheiniich das Mtłf>yl-3-?ieptano1-2-on-4, CH3 • CH;OH) • CH(CHa) • CO • CH, • CH3, yor- 
iiegt. Kp .19 84—85°. — Mit Isobutyraldehyd entsteht mitteis 10%ig. NaOH (Zimmer
temp., 1  Woche) o3ei — mit besserer Auabeute n. reiner — mittel3 10%ig. aikoh. 
Kalią (Eiskuhliing, 2—3 Tage) das Dimeikyl-2,4-heptanól-3-cm-5, CH3*CH(CHa)* 
CH(OH) • CH(CH,) • CO • C H ,■ CH,. Kp.ls 95 — 96°. — Dimcthyl-2,4  - hepUn-3-on- 5, 
C jH ,,0 . Aus der yorigen Verb. mit wasseifreier O ialsanre (Wasserbad) u. Dampf- 
dest. K p.j, 66—69°, Kp. 178—183° (Zera.), yon angenehmem Geruch. — Oxim,
C,H!7ON. Atu A , F . 83°, Kp ls 112°. G ibt mit CH3COCl u. NaOH ein Acetat, 
Cn H 130 ,N , Kp.:,  125—127°. (L ie b ig s  Ann. 4 3 3 .  314— 26. 1923. Wien.) L u t d e n b .

W ilh e lm  S teinkopf, Z u r Kennir.it aUphatiicher NitroMrper. XIV. Uber die 
DarstiUung ton  Nitroaiigestern und die A lkylitrung ihrer Silbersahe. (XHL ygl. 
Ber. Dtsch. Chem. Ges. 4 6 . 98; C. 1913. IL  697.) Nitroeasigsaure lafit sich sowohi 
mit HC1 ala auch H ,S 04 -f- Aikoholen direkt egterifizieren. Einw. yon CH ,J auf 
Nitroessigestersilber bei —20° ergab Lsg. de3 Salzes mit brauner Farbę, naeh knrzer 
Zeit fand T ruburg  u. Ausfallung yon A gJ statt. Bei —60° ranachst keine Bk., 
bei langsamem Erwarmen ging das Sals farblos in  ls g .,  die sich spaterhin brsun 
farbte, dann trfib wurde u. A gJ abschied. Au3 der Rk.-FL wurde mit NH,OH das 
Ammontalz des ce-Nitropropionsaureesters erhalten u- ais Hauptprod. aci-Nitroasig- 
estermdhylćther, HjCjOOC-CH—NOOCH,. Mit C.HSJ  entsteht analog das N S^-Sa ls  
des a-Niłrobutiersdureesitrs u. aci-NiiToasigesterathylaiher. Die Ather sind bestan- 
dige, destiliierbare Prodd. Die Farb-, bez w. Lósungserscheinungen bei den tiefen 
Tempp. erklart Vf. damit, daB sich zunachst eine Kompieiyeib. bildet (L). F ur 
einen kurzeń Augenblick wird dann (IL) entstehen. Infolge koordinatirer An-

H5C,0,C*CH

o
X . . .  JE ->

O

CsH,0,C*CH h sc, o ,c *c h b  

m .  0 :N -0 B V-

CsCjOjC-CH 

IV. EO*N: O
E
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lagerung yon A gJ an X wird daa an der aci-Nitrogruppe sitzende C~Aiom infolge 
der starkeren Valenzbeanspruchung des N  Bestaffinitat aufweisen, d. h. die braune 
Farbę entsteht dnrch Halocbromie. Aua II. kónnen die beiden Yerbb. III. u. IV. 
entatehen. H I. Iagert sich in Y. (Homologes des Nitroessigesters) am, 'wahrend 
aus IV. der stabile aci-Xitroather VI. entsteht.

Kondensation yon Nitroessigester mit Aldehyden bei Ggw. von Aminen fand 
nicht statt. — Einw. yon HgClj anf verschiedene Nitroessigsaure ester fuhrte za den 
unten beschriebenen Mercuri-ań^nUroissigesterarihydriden. Abweiehende Prodd. 
wurden erhalten ans HgClj n. nitro essigsaurem K, bezw. NH4.

V e rsn c h e  (gemeinsam mit E r l in g  A alb e rg  H angen  und A rnold  Schkade). 
liitrossiigiaureathylester, C4H 70 4N , Kp.,x 102—107°; Boheater gereinigt durch 
Waschen mit N a,C03, beim W aschen nur mit W . bilden sich geringe Mengen 
Ch\oroximido€ss\ge$tir, F. 79,5°. — Ammonaalz des Nitroesters, C4H,50 4N ,, aus mit 
Kffj gesatt. A. N adeln, F . 124°. Silbersalz ans reinem Ammonsalz farbt sich erst 
nach Wochen rosa. Farbt sich bei 40’ dunkel, bei 117—119° Zers. — NUroessig- 
iauremethyletUr. C3H30 4N, Kp.,i 106 —1105. — Nitroessigsaurepropylester, C sH jO ^, 
Kp.jg 105°. — Nitroessigsdure-i-propylKtar. C5Hs0 4N, Kp.lt 92,2—93,2®, Ammonsalz, 
CsH „ 0 4N„ weiB, F. 107—109®. — Nitrocssigsaurt-i-butyteter, CsHu 0 4N. Kp.I5 111,5 
bis 112,5°, Ammonsalz, CeH1(0 4N}, F. 110—112°. — Nitrosssigtaure-i-amylaUr. 
CjHn 0 4N, K p.„ 122—123®; Ammonsalz weiB, F. 112—115®.

Mit T heodor H ó p n er und B e rta  Nowy. Eintragen des Ag-Salzes des Nitro- 
e3sigsśureatbylesters in CHjJ bei 0® oder tieferer Temp., Aufnehmen mit A., Ein- 
leiten yon NHj nach Entfernen des A gJ bildet a-Nitropropiansaureesteratnmor.iaŁ 
CjHjjOjN, ,F. 119—120®. Ammoniakal. Mutterlaage hieryon bewirkt nach einigen Stdn. 
Jucken auf der Haut, bei l&ngerer Einw. entstehen Brandblasen. Aus ath. Lsg. worde 
gelbliche3 Ó1 erhalten: ań-Nitroaiigatirmethylather, C5Hę0 4N , K p^j 84°, farblos, 
teilweise Zers. Behandeln der alkoh. Lsg. mit NHS gab hellgelbes Ammonsalz, 
Zers. bei 89—90®, gibt dauernd NH, ab. — Isonitroioasignaure, C ,H ,0,N , aus dem 
aci-Ather mit konz. HCi: ans trocknem A. mit Lg. gefallt Nadeln, F. 138—139®.— 
u-Nitrobuttersaureesterammoniak, C4H,40 4Nj. aus Nitrcessigestersilber, C,HSJ  u. NHS, 
weiBe Nadeln, F . 127®. — aci-Nitrotssiguterathylather, C,Hu 0 4N, B. analog Metbyl- 
ather, farbloses Ol, Kp 3 81®. Mit FeCl, Botfarbung, mit HNO, keine Pseudonitrolrk. 
Spsltung mit HCI fuhrt eb mfalls za Isonitrosoe3sigsaure.

Mit A rno ld  S chkade: Mereuri - aei - nitro&sigsdurc - i  -propylesteranhydrid, 
C<H70 4NHg, durch Veraetzen yon 0,7 g Ammoninm-aci-nitroJssigsaure-i-propyleater 
+  0,6 g CHjCOONa in 7 g W . mit konz. wss. HgCl,-Lsg. — Mercuri-aci-nitro- 
&tigsaure-i-biŁtylestiranhydrid, CsH ,0 4NHg. — Mercuri-aci-nitroessigiaare-i-amylesttr- 
anhydrid, C7H110 4NHg; alle Mercuriverbb. sind weiB, 1. in verd. NsOH, HCI u. 
KCN; Lsg. in  Alka li reagiert nicht mit K J; Sublimieren in der Flamme. — Nitro- 
n tig iaurtt Ammonium, C jH ,04N3; Silbersalz, C ,H 04NAg,. Saures Ag-Salz konnte 
nicht erhalten werden. (L ie b ig s  Ann. 434. 21—34. 1923. Dresden.) H a e e e l a k d .

Ja n  W illia m  W a rk , MetaBitehe Oxysdurekorr.plexe. Teil I. Cuprilactate. Es 
wird zunachst eine Uberaisht der yerschiedenen Theorien uber die B, yon Kom- 
plezen zwischen Oiyden n. Alkoholen bezw. Oiysauren gegeben. Vf- kommt zu 
dem SchluB, daB die Verbb. der Osysauren u. mehrwertigen Alkohole mit sauren 
u. ba3. Oiyden dem gleichen Typus angehoren, da die Hydrozylgruppe der organ. 
Verb. sauer u. bas. re3gieren kann. Die Metallkompleie sind nm ao stabiler. je 
atarker die saure Natur der OH-Gruppe iat. Daher sind am bestandigrten die 
Kompleie der a liphat n. aromat. cf-Oiysauren. Die Bk. zwischen C n!fiS)t u. 
MOchtaure wird unteraucht (Ca(OHj, lóst sich in der Saure zu einem Salz. Bei 
Zusafz yon NaOH wird die Farbę der Lsg. yertieft unter B. eines Kompleies. Bei 
einem molaien Verhaltnis N aO H : Cu =  1 fallt Cu(OH), aus, doeh iat aelbat bei
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N aO H : Cu =  2 noch Ca in  Lsg., wahrscheinlich in  Form von [Cu(0,H4C8)j]Naj. 
Bei weiterem Zusatz von NaOH wird die LBg. stark alkal. u. reduziert Glucoae. 
Die Ausfallung yon Cu(OH)2 laBt sich durch Na Lactat zuruckdrangen. Aua Poten- 
tialmesaungen wird nach der Nernstschen Formel die Konz. der Cu"-Ionen in in bezug 
auf Ca Vso'n - ^egg. far das Lactat zu ca. 10—2, fiir den Komples zu ca. 10“ 6 be- 
stimmt. (Journ. Chem. Soe. London 1 23 . 1815—26.1923. London, Univ.) H e r t e r .

J a n  W illia m  W ark , Metallisclie Oxysaurckamplexe. Teil IL  Verbindungen 
von Kupfer m it Apfelsaure. Ihre B ildung , Eigensćhaften und Zusammemetzwng. 
(I. ygl. vorst. Ref.) Das System CulOE)t-Apfelsaure-W. wurde bei 15 u. 50° teil- 
weise untersucht. Beschrieben werden Cu(C4H60 6)J*2H<i0 , saures Sals, CuC4H 40 6- 
3 H ,0 , neutrales Salz u. Cu8(C4H ,0 6)g-7Ha0 , cupriapfelsaures Kupfer. Bei der Ent- 
wasserung des b . Salzes bildet sich die isomere Capriapfelsaure HCaC4H 30 6. In 
Lsg. besteht zwischen beidcn ein Gleichgewicht, beim Einengen fallt ofters 
CutCuCiHjO^j^HaO aus. AuBer diesem wurden das Na-, K-, NH4-, Ba-, Ag., Pb- 
u. ein bas. Cu-Salz Cu(CuC4H80 5)2Cu0 • 5 HsO dargeatellt. Das Pb-Salz enthalt mehr 
Pb ais berechnet, wahrscheinlich ist ein Teil des Cu durch Pb ersetzt. Aus kry- 
oskop. Mol.-Gew.-Bestst. des n. iipfelsauren Cu bezw. der freien Cupriapfelsaure 
Eowie ihres Na- u. NH4-Salzes geht heryor, daB, besonders in konz. Lsgg., teilweise 
Aseoziation eintritt. In V* o*n* Lsgg. ist bei 18° in cupriapfelsauiem Na u. NH4 die 
Cu‘‘-Konz. ca. 10~*. In der freien Saure, bezw. dem n. Salz ist s ie l ,5 - l0 —*. Die 
Cupriapfelsaure wird durch 1 Aąuiyalent NaOH neutralisiert, bei groBerem Ober- 
schuB an NaOH fallt Cu(OH>2 aus, jedoch nicht quantitativ. Durch die Ionen- 
wanderung bei der Elektrolyee dea Na-Salzes kann nacbgewiesen werden, daB Cu 
fast ganz im negatiyen łon entbalten ist. (Journ. Chem. Soc. London 1 2 3 .1826—40.
1923. London, Univ.) H e r t e r .

W. X. A stbury , Dic Erystallstruktur und Eigensćhaften der Weimdure. Vf. 
bestimmt die Krystallatruktur der Rechtsweinsaure mit Hilfe eines Braggscben 
Ionisationsspektrometers u. einer Mo-Coolidgerohre. Das monoklin sphenoidiscbe 
Elementarparallelepiped mit den Kanten a==7,693, 6=6,037, 0=6,1951.., ^ = 1 0 0 °1 7 ' 
enthalt 2 Molekule. Es wurde die Reflerion an den (100)-, (010)-, (001)-, (011)-, (110)- 
u. (lOl)-FlSchen untersucht u. das relative IntensitStayerhaltnis an jeder dieBer 
Flachen bia zur 4. Ordnung festgeatellt. Aus diesem u. aus der Tatsache, daB bei 
den (010) u. (OOl)-Flachen die Rontgenperiode gleich der halben Ideniitataperiode

O
I. (H - O —C - C - O - H )  

i
H

ist, wahrend die iibrigen Flachen normale Reflexion zeigen, zieht Vf. folgende 
Schliisse. Die Schwerpunkte der beiden Molekule bilden 2 einfache monoklin. 
Elementarparallelepipede, die um 180° gegeneinander gedreht sind. Die Eckpunkte 
des zweiten zentrieren die fic-Flache des ersten. Es ist aber daa Mol., welches 
diese Flachenmitte einnimmt, gegen jene, welche die Eckpunkte dieses Epipeds be- 
setzen, um 180° g ed reh t Legt man die Braggschen Atomradien zugrunde, so be- 
sitzt dic a-Kante jene Lange, welche 2 COH-Gruppen einnehmen wurden. Der
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KetonsauerstofF der —COOH-Gruppe kann aber nicht in dieaer Bichtung liegen, 
sondern muB nach der Seite abgebogen sein (vgl. Formel I.). Die woiterc Dis- 
kuseion zeigt, daB dieses doppelt gebundene O-Atom sowie das seitliche Methan- 
wasserstoffatom in Bichtung der Flśichendiagonale der (zentrierten) 6c-Flache 
liegen. Die C-Atome ( ( c )  =  asymmetrisches C-Atom) haben in der Pro- 
jektion in der ae-Ebene d as Bild II. Bei der sich daraus ergebenden Atom- 
anordnung stimmen die gemesBenen u. berechneten Intenaitaten gut iiberein. 
Vier dieser C-Atome bilden ein rechtwinkliges Parallelepiped. Deformiert 
man dieses zu einem monoklinen G itter, dessen Neigung etwa 64° betragt, 
so erhalt man eine besaere Ubereinstimmung mit yalenzchem. Gesichtspunkten. 
Dasselbe ist der Fali, wenn man die COH-Gruppen, statt in der Bichtung der 
a-Kante, in Bichtung der Flśichendiagonale der ab-Flache anordnet. Man erhalt 
auf dieBe A rt auch im Kryatallmol. 2 stereoisomere Formen, welche die Enantio- 
morphie der Krystallformen bedingen. Eine rontgenograph. Unterscheidung beider 
Formen ist jedoch nicht moglicb. Die opt. Aktiyitat des Krystalls selbst ist durch 
die spiralige Anordnung von 4 C-Atomen zu einer links-, bezw. einer rechtsgiingigen 
Schraube bedingt. Die Bichtung der Spaltbarkeit iat jene (100), in welcher die 
OH-Gruppen zweier Molekule sich beriihren. (Proc. Boyal Soc. London [Serie A] 
102. 506—28. 1923.) B e c k e b .

W . T. A stbury , Die Kry&tallstruktur der wasserfreieti racemischen Sdure. (Vgl. 
vorst. Bef.) Vf. miBt mittels eines Braggschen Ionisationsspektrometers die Be- 
flesionen an 24 yerschiedenen Flachen. Die Netzebenenabstande des triklin- 
pinakoidalen Elementarkorpers sind <2100 =  5,80, d01a =  4,50, d001 =  4,17 JL Mit 
Hilfe der krystallograph. gemessenen W inkel cc =  82° 20', 122° 56', y  =  1 11° 52'
ergaben sich die Kantenlangen des Elementarparallelepipeds zu a =  7,41, 6 =  4,87, 
c =3 4,99.L Dieses krystallograph. Elementarparallelepiped umfafit ein Mol., wahrend 
von chem. Geaichtspunkten aus die Fundamentalzelle ein B- u. ein L-Weinsaure- 
mol. enthalten miiBte. Da auch die Bóntgenperioden der (110)-, (310)-, (130)-, (110)-, 
(130)- u. (ll2j-Flachen den doppelten W ert besitzen ais die theoret. aus dem ein- 
tnolekularen Elementarparallelepiped berechneten Netzebenenabstande in dieaen 
Bichtungen, nimmt Vf. eine Struktur an, bei welcher die Eckpunkte einea triklinen 
Prismaa abwecheelnd von B- u. L-Weinsauremolekiilen besetzt sind. W aren a u. & 
die Baaiakanten dieses neuen Fundamentalpriamas, dann wurden den Molekiil- 
schwerpunkten folgende Koordinaten zukommen: A t (000), B 1 (a/2 ,00), A 3 (a/2, 5/2,0), 
■B, (0, 6/2, 0). A u A j u. B lt B % sind die Schwerpunkte der linka- u. rechtadrehenden 
Molekule. E in solches „Doppelmolekul“ A B  ist zentrosymmetrisch. Strukturell 
sind sie Bamtlich gleichwertig. Nach rontgenograph. u. kryetallograph. Geaichts- 
punkten zwingt jedoch nichts zu der Annahme eines opt. inakt. Doppelmol. mit 
dem Mol.-Ge w. von 300. H ier lautet die Auasage nur, daB die Fundamentalzelle, 
dereń eine Kante den doppelten W ert einer Kantenlange des krystallograph. 
Elementarparallelepipeds besitzt, 2 Molekule yom Mol.-Gew. 150 enthalt. Analog 
wie bei der W einsaure wird auch bei der rac. Saure die GroBe des Mol. u. die 
Atomlagen beBtimmt. In  beiden Fallen nimmt das C4H9Oe-Mol. fast den gleichen 
Baum ein. Eine geringe Korrektion in der Langsriehtung des Mol. bei der Trauben- 
sdure u. das Fehlen der Spaltbarkeit in der [100]-Bichtung, welche bei den akt. 
W einsauren yorhanden ist, lasaen Bich aus dem  Modeli ableaen u. geben eine  Er- 
klarung fiir die geringe Anderung in den phyaikal. Eigenschaften, welche bei der
B. der Traubensaure aus den akt. Komponenten eintritt. Die Zwillingabildung an 
den (010)-Flachen ist aus dem Modeli ebenfalls erklarlich. (Proc. Boyal Soc. London 
[Serie A] 104. 219—35. 1923. B e c k e b .

J . S. Ja itsc h n ik o w , Sydrolyse von Olycylglycin durch Salzsaure. Die Hydio-
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łyse yerlauft sowobl boi 101 wie bei 100° im ersten D rittel nach dem Typus der 
monomolekularen Ek. Annahernder Verlauf nach diesem Typus errechnet sich auch 
aus den Zahlen von E. F is c h e r  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 39. 466. 40. 947; C. 1906.
I. 1000. 1907. I. 1106) fiir die Hydrolyss yon Glycyl-d-alanin u. d- Alanyld-alanin. 
(Ber. Dtsch. Chem. Ges. 56. 2226—27. 1923. Moskau, Staatsuniy.) Sp ie g e l .

N. D. Z elin sk y  und W . S. Ssadikow , Uber Pepłisation der Aminosauren unter 
der Einwirkung von Sauren und Alkalien . (Vgl. Biochem. Ztschr. 138. 155; C.
1923. III . 1087.) Entgegen der bisherigen Annahme sind k. Sauren nicht ohne 
Einw. auf AminosSuren. Bei Behandlung von Glycin mit k. verd. H jS 04 oder 
HC1 nimmt der mit Formol titrierbare u. in noch boherem Grade der nach YAN S l y k e  
bestimmbare Amino-N ab, bei kurzem Erwarmen noch mehr, wabrend bei andauern- 
dem Kochen die maakierten NHa-Gruppen wieder frei werden. Abdampfen des 
Glycins mit Eg. oder Ameisensaure (bei letzterer Sndert auch langeres Kochen an 
der schon k. eintretenden Erscheinnng nichts) fuhrt ebenfalla zu Erniedrigung, 
kurze Einw. von NaOH gleichfalls. D ie Verb. der einzelnen Aminosauren in  den 
entstelienden Komplexen iBt wahrscheinlich nicht ausBchlieBlich peptidartig, yielleicht 
auBerdem durch Metbylenyerknupfung bedingt. Bei Alanin  yerlauft die „Pepti- 
sation", wie Vff. (wenig gliicklich; d. Ref.) diesen Vorgang nenneD, schneller u. 
umfangreicher ais bei Glycin. Asparaginsaure yerbraucht bei der Titration etwas 
weniger, Glutaminsdure etwas mehr A lkali, ais sich fur einbas. Sauren errechnet; 
bei Formoltitration brauchen beide etwas weniger, ais fiir zweibas. Sauren erforder- 
lich. D er geringe Anstieg im zweiten Fali beweist fur Glutaminsaure die Lactam- 
formel. Bei Kochen mit HsS 04 bildet sich Glutiminsdure. Asparaginsaure laBt 
bei Losen in 25°/0ig. H ,S 0 4 den groBten Teil des formoltitrierbaren N yerschwinden. 
(Biochem. Ztschr. 141. 97—104. 1923. Moskau, Uniy.) S p ie g e l .

W . S. S sadikow  und N. D. Z elinsky , Einige Bemerkungen uber die Triketo- 
hydrindenrealdion. Die durch Einw. von Aldehyden oder Ketonen auf Ninhydrin 
entstehenden Pigmente lassen sich yon den mit Aminosauren entstehenden leicht 
unterscheiden, wenn man die braune Fl. nach 2—3 Min. langem Kochen abkiihlt 
u. mit Amylalkohol (2 ccm) ausHchiittelt. Bei Ggw. der ersten bleibt dieser farblos 
oder gelblich, bei Ggw. der zweiten wird er yiolett. Bei l°/o’g- Glycinlsg. mit
1 ccm 0,4%ig. Ninhydrinlsg. yerschwindet die Farbung nicht bei 15 Min. Kochen, 
sie ist bestandig gegen l% ig . H 3P 0 4 u. 7io-d. NaOH-Lsg. Die Fatbungen bei 
Kochen yon Ninhydrin mit Glucose sind unbestiindig. — Glycin u. Alanin  geben 
die Farbungen auch ohne Erwarmen, Methylalanin erst nach andauerndem Kochen. 
Die Farbungen mit jenen treten in Kalte innerhalb weniger bezw. 10 Min. auf, 
yerblassen dann allmahlich u. yerschwinden ganz, erscheinen dann bei Aufkochen 
wieder. Auch ohne Luftzutritt yerschwinden die Farbungen allmahlich. Ester der 
Aminosauren geben bei Erwarmen positiye Rk., auch Ester methylierter Amino- 
carbonsauren u. yon Im inodicarbonB auren , die beiden letsten aber unter B. carmin- 
roter, in Amylalkohol nnl. Farbstoffe, die bei Verseifen mit konz. HC1 in die 
blauen, in Amylalkohol 1. ubergehen. — Methylasparaginsaureester, C2H6*0*C0- 
C(CH3)(NHj)-CHS•CO-OCjHj, reagiert mit Ninhydrin nicht, wohl aber die bei Ver- 
seifuog entstehende Methylasparaginsaure mit blauem, in Amylalkohol 1. FarbstofF.
— Methyl-l-amino-3 cyclopentancarbon8aure-3 gibt yiolette, in Amylalkohol iiber- 
gehende Farbung.

Die Kondensationsprodd. der Aminosauren mit Triketohydrinden sind yer- 
schieden yom Ruhemannschen Diketohydrindylidendiketohydrindantin (I.). Sie 
konnen mit der CO- oder der CH-OH-Gruppe des Triketohydrindens durch Ver- 
mittelnng der NH,- bezw. CO,H-Gruppen sich kondensieren; es bilden sich dabei 
yielleicht esterartige unbestandige Yerbb., z. B. II. (fur Glycin), wahrend die carmin-
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roten, in Amylalkohol unl. Prodd. bei esterifiziertem CO,H u. NH— Btatt NH,— 
etwa Konet. III. haben konnten.

I. C8H 4< g ° > C ( O H ) .O .C H < g ° > C 6H4

II. CsH 4< q q > N  : CHj. C02 • C H < g J > C ,H 4

III . C6H4<"qq>C H * N[CH(CHS)- C 0 2CjH6],
(Biochem. Ztschr. 141. 105 —8. 1923. Moskau, Univ.) Sp ie g e l .

Stephen G. Simpson, Bildung von Ameisensaure bei der Caramelisation von 
Móhrzucker. Die B. von Ameisensaure bei der Caramelisation von Zucker ist ab- 
bangig von der Hohe u. Dauer der Erhitzung. Unter 160° findet sie nur in Spuren 
statt. (Ind and Eogin. Chem. 15. 1054—55. 1923. Cambridge [Mass.].) G rim m e.

J. A. Kucharenko, W. A. Plotnikow, W. Bf. Tsoherwinski und B. J. 
Bukrejew, Beitrdge zur Krystallisation der Saccharose. Genaue krystallograph. 
Unters. u. Beschreibung groBer, durch mehrjahriges Anwachsenlassen in ilberBatt. 
Zuckerlsgg. erhaltener Saccharotekrystalle. (Wiatnik Zukrowoi Promyslowo9ti 1921. 
Nr. 7—12; Zentralblatt f. Zuckerind. 31. 1001—2. 1923.) BtjHLE.

H. G ault, Die loślićhen Ester der Starkę and der hoheren Fettsauren. Nach
dem zur Darst. yon Celluloseeatern benutzten Verf. (vgl. G a u e t  u . E h b m a n n , C. r.
d. l’Acad. des sciences 177. 124; C. 1923. III. 1214) lassen sich auch Eeter der 
Stiirko gewinnen. Beschrieben wird die Darst. des Dilaurinsaureesters, C ,H ,0s(0- 
C° -C UHJ3)„ F. 130°, 1. in Bzl. u. Homologen, Chlf., Chlorderiw. des Acetylens usw., 
unL in W., A. u. Aceton. (C. r. d. 1’Acad. des sciences 177. 592—93. 1923.) Sp.

H. C. Hetherington und J. M. Braham, Hcrsteliung von Dicyandiamid aus 
Calciumcyanamid. Durch halbatd. Auaschiitteln mit der funffachen Menge W. bei 
45—50° erhalt man aus Kalkstickstoff prakt. die hochsten Ausbeuten Gyanamid-N. 
Zur Verarbeitung auf Dicyandiamid versetzt man die F l. mit soviel H ,S 04 von
60° B6, d»6 ca. die Halfte des CaO gebunden wird, erhitzt schnell auf 75° u. fallt
darauf den CaO yollstandig aus, bałt 2 Stdn. bei 75°, CaS04 abfiltrieren u. F iltrat 
soweit einengen, bis bei 70° die Krystallisation beginnt. Abkiiblen u. auszentri- 
fagieren. Umkrystallisieren aus W . ergibt ein Prod. von ca. 97% Reinheit. Die 
Ergebnisse von Loslichkeitsbestst. in W., A. u. Ae. bei verschiedenen Tempp. sind 
in Tabellen beigefugt. (Ind. and Engin. Chem. 15. 1060—63. 1923. Washington 
[D. C.].) G r im m e .

Franz Faltls und Hermann W agner, Ubir 3,4-Dimethylcyclopcntan-l-on. 
Vff. baben das wegen seiner moglichen Beziehungen zu den Korpern der Biiin- 
gruppe Interesse beanspruchende 3,4 Dimethylcyclopentan-l-on synthetisiert u. in 
beiden moglichen Formen (cis u. trans) erbalten. — fi-Jodbuttersaure, C4HtO,J. 
W ird vorteilhafter ais durch Anlagerung von H J an Crotonsaure durch Umsetzung 
von /9-Brombutteraaure (vgl. LovŻn u .  J o h a k s s o n ,  Ber. Dtach. Chem. Ges. 48. 
1256; C. 1915. II. 527) mit N aJ in sd. wasserfreiem Aceton dargestellt. Das ólige 
Rohprod. (fur praparatipe Zwecko rein genug) krystallisiert erst nach Entfernung 
von hartnackig zurttckgehaltenem J  mit Hg. Aus PAe., F. 32°, sd. auch im Vakuum 
nicht unzers. Lichtempfindlicb. — fi,{3'-DimetJiyladipinsaure, CBH140 4. Ein Ge- 
misch von 3 Tin. Jodbuttersaure, 2 Tin. C rotonE aure, Naturkupfer C (doppelte be- 
rechnete Menge) u. Bimssteinpulyer wird im Rohr einige Stdn. auf 110°, dann kurz 
auf 135—140° erhitzt, am besten im Autoklaven u n t e r  Gegendruck mit Aceton. Die 
Crotonsaure wirkt dem Zerfall der Jodbuttersaure in erstere u. H J entgegen. Das 
Robprod. (ca. 80’/„ Ausbeute) besteht aus den beiden zu erwartenden diastereomeren 
Sauren. Die hochschm. Form ist leicht durch wiederholtes Kryetallisieren aus W. 

erhalten. Blattchen, F. 133° (korr.), zl. in w., wl. in k. W., 11. in A., fast unl.
VI 1 . 12
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in L g . — Die tiefachm. Form wird durch fraktioniertes Kryatalliaieren sub W., 
dann Bsl., schlieBlich A. rein gewonncn. F. 104—105° (korr.), in Miscbung mit der 
hochschm. Form keine DepreBsion. — 3,4-Dimethyleyelopentan-l-one. Durch mehr- 
atd. Erhitzen der Dimethyladipissauren mit Acetauhydrid. ZerB. von 170° ab, haupt- 
siichlich bei 205—210°. Nach Rektifikation Kp. 153—155°, yon campher- u. pftffer- 
minzartigem Geruch. Auabeuten fast quantitativ. — Die Semicarbazone, C8H15ON8, 
bilden Nadeln aus CH,OH, F. 175,5—176° (korr.) u. 201—202 (korr.), u. zwar gehórt 
auffallenderweise das tiefer schm. dem aus der bochachm. Saure erhaltenen Keton 
an u. umgekehrt. Die achmelzende Mischung beider zeigt wieder keine Depression. 
(L ie b ig b  Ann. 4 3 3 . 103-112. 1923. Graz.) L in d e n b a u m .

W alter G-. Chrłstiansen und Arthur J. Norton, Die Arsonierung des Phenols. 
(Vgl J a c o b s  u. H e i d e l b e r g e e ,  Journ. Americ. Cbem. Soc. 41. 1440; C. 1 9 2 0  I. 
209.) Durch kraftigeB Riibren der Beaktionemischung u. durch Abdeat. des bei der 
Rk. gebildeten W. kann man die Ausbeute an p-Oxypheriylarsonsaure auf 33% der 
Theorie bringen. Die Saure wird durch Kocben mit W. ao gut wie nicht hydro- 
lyaiert. (Journ. Americ. Chem. Soc. 4 5 . 2188—92. 1923. Boston [Mass.].) Sonn.

J .  P o lla k  und O. L u stig , Uber die Konstitution der m-Xyloldisulfochloride. 
Dem festen m-Xyloldisulfochlotid (F. 129°; hat man bisher die Formel I. zugeacbritben, 
da eB erstens von PCI6 iu 1 3-Dimethyl-2,4-dichlorbenzol iibergefiihrt wird ( W is c h in ,  
Ber. Dtscb. Chem. Ges. 2 3 . 3113), zweitens sowohl aua der m-Xylol-4- ala auch 
-2 sulfoaaure erhalten wird, aua letzterer neben einem fl. Isomeren (II.?) ( P f a n n e n -  
STILL, Journ. f. prakt. Ch. [2] 4 6 . 152). Derselbe Autor beachreibt noch ein 
weiteres hei 131° schm., aua XyiidinBulfoaaure erhaltenea laomeres (III.?). Diesen 
Formeln widerBpricht einerseits daa Verh. der aus I. u. II. hervorgehenden Di- 
methyldi-(methylmerc8pto)-benzole gegen Br, andererseita die Obeifiibrung yon I. 
mittela SOC), in 4,6 DichloriBophthaltaarechlorid ( P o l l a k  u .  Mitarbeiter). Ent- 
w eder bei der letzteren Rk. oder der obigen mit PCl5 muB ein Ci seinen Platz ge- 
wechselt haben. Dieae Fiage baben Vff. dadurch  eDtechieden, daB aie in der 
lp-D im ethylS-nitrobenzól d-sulfosawe das NO, mittels der LEUCKARTachen Rk. 
gegen SO,H ausgetauacht haben. Daa Cblorid dieBer Disu)fo9aure erwies sich  ala 
ident. mit dem nach P f a n n e n s t i l l s  Vorschrift aus m-Xylol-4sulfosaure dar- 
geatellten festen Chlorid, u. diesem kommt demnach Formel III. zu. Die PCI6- 
Einw. auf 11L ia t alao mit W anderung einea Cl yerbunden. Die B. von III . aua 
der m-Xylol 2 sulfoaaure is t  auf teilwcise Umlagerung in die 4 Sulfoaaure zuruck- 
zufuhren, aus der bei weiterer Sulfierucg nur die 4,6-Diaulfoaauie entateht Die 
Konst. der 2. Diaulfosaure u. des ihr entsprechenden fl. Cblorids stebt noch nicht 
feBt. — Ylf. beBchreiben ein yereinfachtes Verf. fiir die Darat. yon III., d as  allgemein 
brauchbar ist u. zum  Pat. angemeldet wuide. — Anachliefiend wird einigea Uber 
die  D isu lfo ch lo rid e  dea p-Xylolj m itg e te ilt.

CH, CH, CH,
.SO,Cl fO ^ .S O ,C l ClOjc
'c h , c io , sL O c h ,  L " " ' c h ,"S

SO,Cl f-O^Ci
V erau c h e . l,3-Dimethyl-6-nitrobenzol-4-sulfosaure. Aua mXylol-4-sulfosaure 

mit der 3-fachen Menge HNO„ D. 1,39, bei nicht uber 25° ais Hauptprod. Aus 
yerd. H N O,, F . 130-132°. — Chlorid, C,H80 4NC1S. Aus Lg., F. 98°. — Mit 
HNO„ D. 1,52, gibt Xylolsulfoaattre die l  o-D imethyl^^-dwitrobcnzol^-sulfosawe. 
Chlortd, C6B ,0 6N,C1S. Aua Lg., F. 124°. — l,3-Dimethylbtnzol-4,6-disulfochlorid, 
CsHgOjCljS, (III.). Die obige Nitroeaure wird mit H ,S in ammoniakal. Lsg. 
reduziert, daun diazotiert u. nach NeutraliBieren mit Soda mit K-Xanthogenat 
umgesetzt. Nach Spaltung dea XanthogenaSureeaters mit h. KOH wird mit
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KMn04 oxydiert, der staubtrockene Riickstand mit PCI6 behandelt. Aus Lg., 
dann Cblf. -j- PAe., F. 130°. — III. wird am beBten direkt aus m-Xylol u. der
7-fachen Menge C1S0»H (150—160°, 5 Stdn.) dargestellt. Rohausbeute ca. 80°/0. 
Fi. Chlorid bildet sich dabei nicht. — Nach diesem Yerf. gibt auch p-Xylol ein 
Getcisch von 2 p-Xyloldisulfochloriden. Trennung mit Lg., F. 81 u. 164°, Mengen- 
yerhaltnia ca. 10 : 1. Bei dem erateren atehen die SO,Cl-Gruppen wahrscheinlich 
in 2 u. 6. (Liebigb Ann. 433 191—201. 1923. Wien.) L indenbaum .

H. von H alb an , A. U a c k e r t und W. Ott, Zur Kenrdnis der Trithiokohlen- 
saur en und der Perthinkohlcnsaure. H 1GSi u. J3^CSt wurden durch Ausachiitteln 
yon was. Lsgg. ibrer Salre mit organ. Loaungsmm. nach dem Ansauern hergestellt. 
DaB die so gewonnenen Lsgg. tataachlich die fraglichen Sauren enthielten, war 
darch (Jberfuhrung der Sauren in  ihre Salre aichergestellt. Die Lsgg. der Sauren 
sind viel unempfindlicher gegen den Luftsaueretoff, ala die Salilagg. H,CS, in 
organ. Lsgg. wurde auch durch Einw. yon trockenem HC1 auf aufgeachwemmtea 
BaCS, erhalten. Aus ;p-ChlorbenKylbromid stellten Vff. iiber das Mercaptan das 
R-Sals der p  Chlorbenzyltrithiokohlensaure dar, zitronengelbe Prismen, 1. in Aceton, 
u. die Saure C lC ^ H ^ H ^ S -C S tS  selbat, gelbe Nadelchen, F. 26°, n. Mol.-Gew. in 
Btl. (kryoakop.). — p-Brombenzyltrithiokohlcnsaure, F . 37—38°. — Fur diese Verbb. 
sowie auch fiir N a tCSt (W.), B aC S, (W.), (C ,fft ),CS (Chlf., A., PAe.), C,Ht S-CS- 
S K  (W., A ), (Ct H^HCSf  (PAe., A.) u. p-CMorbenzylmercaptan (PAe.) wurden 
ąuantitatiy die Abaorptionsspektren aufgenommen. Die Unterscbiede zwischen den 
Spektren der Sauren u. der zugehórigen Salze (im aichtbaren Gebiete) erinnern an 
die bei Indicatoren auftretenden. Der EinflaB der LSsungsmm. (in Klammem) ist 
geringfugig. Die Kurven der Eater zeigen eine iihnliche Form wie diejenigcn dor 
Sauren, weisen aber ihnen geąenuber betrachtliche ąuantitatiye Yerschiebnngcn aut. 
Keineafalls kann man die Kurven der Sauren aus denen der Salze u. der Ester 
zusammensetzen. — Die Gesehwindigkeit des Bpontanen Zerfalls von HsCS„ H,CSj, 
(C,H6)HCS, u . (ClCaH4CH,)CS,H hangt yom Losungsm. ab. Die Reihenfolge fiir
H,CS, iat: CHsOH (die monomolekulare Konstantę k, bezogen auf Min. u. Briggsche 
Logarithmen, betragt 0,53 bei 11°), Aceton (k =  0,0077), Chlf. (k ■=» ca. 4-10 °J, 
Bie gilt auch fiir H,CS4, dereń Zerfall aber viel raacher erfolgt. Fiir (CaH6)HCS8- 
Zers. wurde die Reihe gefunden: CH,OH }> A. ]>  C,H,SH >  Chlf. ]> PAe. 
Toluol; fiir (ClCeH«CHll)HCSs: CH3NO» >  CH.OH >  Bzl. >  PAe. -  Die N.-Entw. 
aus DiazoeBsigeater wird durch p-Chlor- u. Brombenzyltrithiokohlensfiure be- 
Bchleunigt. Die Starkę der Nj-Entw. fallt in Abhiingigkeit yom Losungsm. in 
folgender Reihenfolge (fiir die Cl-Verb.) A., Aceton, PAe., Toluol, A., Bzl., Chlf., 
(fiir die Br-Verb.) CH,OH, PAe., A., Chlf., Toluol. Das Verh. ist also demjenigen 
der yon H a n t z s c h  unterauchten Saueratoff^auren nicht gleich. — 1 L iter CHsOH 
lost bei 0’ 0,014 Mol. p-Chlorbenzyltrithiokohlensaure, 1 L iter PAe. 0,08 Mol. (Ztachr. 
f. Elektrochem. 29. 445—57 1923. Wtirzburg.) B ik e b h a n .

J .  C. W a rn e r  und 0. W . B row n, Die elektrólytische Darstellung von p-Amino- 
phenol. (Ygl. Journ. Physical Chem. 27. 455; C. 1923. III. 748.) Die Elektroredd. 
werden mit 400 cem einer Lsg. von NaOH- oder Na,CO,- n. p-Nitrophenol (un- 
gereinigte Handelaware) ala Kathodenfl. u. 100 ccm 15% NaOH-Lag. im poroaen 
Becher ais Anodenfl. auagefiihrt. Die Anodę beateht aus einem Fe-Drahtnetz. Ala 
Kathodenmaterial dient in der eraten Verauchareihe daa Cu-Drahtneti, wahrend in 
der iweiten Versuchsreihe das Cu-Netz mit Schwammblei iiberzogen wird. Ala 
Elektrolytfl. iat eine 8% 'g. NaOH-Lsg. in bezug auf Stromauabeute n. Menge des 
erhaltenen p-Aminophenols am giinstigsten, die optimale Konz. des p-Nitrophenols 
betragt 2—3 g in 100 ccm Kathodenfl. Die Pb-Kathoden gestatten die Anwendung 
hoherer Stromdichten wahrend der Red. Bei Verwendung der Cu-Kathode erhalten 
Yff. die beaten Auabeuten an Strom n. Materiał bei einer Stromdichte yon 1—2 Amp.

1 2 *
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pro qdem, Temp. 72—74°. Die Ausbeuten Bteigen mit der Zahi der Amp.-Stdn. 
bis zu 10% CberschuB der theoret. erforderlichen Strommenge; weiterer Strom- 
iiberschuB iibt auf die Materialauabeute keinen EiiifluB aus. Bei einer Stromdiehte 
von 4 Amp. pro qdem (Pb-Kathode) lieg t die giinBtigste Temp. zwischen 65° u. 75°, 
bei 10 Amp. pro qdcm Stromdiehte muB die Eed. nahe dem Kp. ausgefiihrt werden.

Die Darst. deB p-Aininophcnols aus den alkal. Lsgg. durch Sattigen mittels CO, 
filhrt im Gegensatz zu der gleichen Isolierungsweise.des o-Aminophenols zu un- 
reinen Prodd. (90%) u. sćhiechten Ausbeuten. Sehr reine Prodd. (99—99,5%) 
lassen sich durch yoraichtige Neutralisation mit H ,S 0 4 (1 :1 ) in Ggw. von wenig 
NaHSOa erhalten. NaHSOs yerhindert besonders die leicht eintretenden Zersa. der 
alkal. Lsgg. u. kann bei sofoitiger Neutcalisation foitbleiben. Die geringeren in 
der Mutterlauge zuiiickbleibenden Mengen konnen durch Eindampfen der schwach 
sauren Leg. auf dem W asserbade zur Trockne u. E itraktion  des p-Aminophenols 
mit ad. A. gewonnen werden. D ie alkoh. Lsg, wird im Vakuum eingedampft. 
(Journ. Physical Chem. 27. 652—73. 1923. Bloomington [Indiana].) L indneb .

R ow land  N icho las Jo h n so n  und S am uel S m iles, Chlorsulfonderivate von 
aromatisćhtn Aminem. Vff. erhielten in  analoger Weise w.ie S te w a b t (Journ. Chem. 
Soc. London 121. 2555; C. 1923. I. 517) durch Einw. von Chlorsulfonaaure auf 
Acet-p-toluidid Acet-p-toluidid-2-sulfocMorid, auf Phenacetin 4-Acetylaminophenetol-
2-sulfochlorid, auf Acet-p-xylidid l,4-Xylol-3-acetylamino-6-$ulfochlorid.

E x p e r im o n te l le s .  Acet-p-toluidid-2-sulfoćhlorid, bei 80° 1 Stde. lang, aus 
W S3. Aceton Prism en, F . 124—125°. A nilid , aus A. B lattchen, F. 230°. Aceł-p- 
łoluidid-2-iulfinsaure, C ,H ,,0 3NS, aus dem Sulfochlorid u. w b s . N a,S 03-Lsg. +  
NaOH, aus W . Nadeln, F. ca. 160°, wl. in  W. — 4,4'-DiacetylaminodUolyl-2,2'-di- 
sulfid, durch, Eed. des Sulfochlorids (vgl. ZlNCKE u. B o l lh a u s e b  , Ber. Dtsch. 
Chem. Ges. 45 . 1495; C. 1912. II. 334). — 4-Acetylaminophenetol-2sulfochlorid, 
C10Hj,O4NC1S, aua Aceton -f- W. Prismen, F. 133°. Anilid, aus A. Nadeln, F. 182 
bis 183°. — 4-Acetylaminophenetol-2 sulfinsaure, C10H 18O,NS, aua W . N adeln, F . 
ca. 155°(Zers.), wl. in W . — 4,4'-Biacetylaminodiiohenetyl-2,2’-disulfid, Cł 0HsłO4NiiSJ, 
auB dem Sulfochlorid mit Zn-Staub u. HC1 in A , aua Aceton Nadeln, F. 192—193°,
11. in h. Aceton oder A. — Aceł-p-aylidid-6-sulfochlorid, aus wss. Aceton Nadeln,
F. 160°. A nilid , F . 213—214°. Acet-p-xylidid-6 sulfinsaure, C10H18O3NS, aua W. 
Nadeln, F . ca. 125° (Zera.). — 3.3r-B\aceiylaminodi-p-xylyl-6,6'-disulfid, aua Eaaig- 
Biiure Nadeln, F. 284—285°, swl. in h. A. oder Aceton. (Journ. Chem. Soc. London 
123. 2384—88. 1923. London, King’s Coli.) BOCK.

David Templeton Gibson und Samuel Smiles, Berwate von o-Thiophenolen. 
(Ygl. vorat. Bef.) Vff. untersuchten einige dieser Verbb., um sie zur Syntheae von 
Benzothiosanderiw. zu yerwenden. 4-Methoxytolyl- 3-mercaptan wurde durch Bed. 
aus dem Sulfochlorid gewonnen u. in das Thioessigiaurederiu. (I.) iibergefiihrt. Das 
zugehorige Phenol konnte daraus wegen der Indiiferenz der Methoxylgruppe gegen 
H J nicht erhalten werden. Ebensowenig gelang diese Uberfuhrung beim ent- 
sprechenden Methoxysulfoacełon, C6H3(CH3) (OCH3)SO, • CH2 ■ CO • CH,, u. Acetophenon, 
C6H3(CH3)(OGHa)SOł • C H ,• CO • CgEj, wahrend jedoch die Oxyverb. (H ) aus dem

OCH, OH
j ^ j - S .C H ^ C O .H  |^ j .S O ,.C H ,- C O ,H

CH, ^ C H 3
Methoxyderiv. der Sulfoesaigaaure ohne Schwierigkeiten gewonnen wurde. Es ist 
jedoch nicht gelungen, II. in daa cycL Anhydrid iiberzufuhren. — Ahnliche Yerss. 
mit dem 4-Cklor-l-naphthol-2-mercaptan ergaben, daB durch Einw. von SCI, auf 
letztere Verb. keine cycl. Dithioyerb,, aondern daa Trisulfid, (Cl0HsCl- O H \S s, ge-
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bildet wird. Aus dem Mercaptan kann jedoch leicht ein cycl. Carbonat (III.) er
halten werden.

E ip e r im e n te l l e s .  4,4'-Dimethoxydi-m4olylsulfon, neben 4-Methoxytoluol-3- 
aulfocblorid aus p-Tołylmetbylather u. Cbloiaulfonaiiare, F. 214°, 1. in h. B il. — 
p-Kresoldisulfochlorid, C,H8OsC1jSj, aus p-Tolylacetat u. Chloraulfonsaure (6 Tage, 
15°), aus Chlf. -f- PAe. sehwach gelbe P latten, F. 105°. — 4-Methoxytolyl-3-mer- 
captan, mit Sn u. HC1, aus A. +  W. sehwach gelbe Blattchen, F. 38°. — 4 Meth- 
oxytolyl-3-thioessigsaure, C,0H12Ó»S (L), in alkal. Lsg. durch CH,C1C0SH , aus W. 
Prismen, F. 79°. W ird durch H J iiber 150° unter B. von Methylthiolverbb. zers.
— 4-Mtfhoxytólwl-3-sulfoactton, Cn HI40 4S, auB dem entsprechenden sulfinsauren 
Na u. Chloraceton in  sd. A., aus A. Nadeln, F. 78°. — 4-MethoxytoIuol-3-sulfoaceto- 
phenon, C18Hls0 4S, mit ra-Bromacetopbenon, aus A. Priamen, F. 79°. — 4-Methoxy- 
toluol-3-sulfoessigsau,re, C^H^OjS, mit C1CH,-COjNa, aus W . PriameD, F. 82°. Geht 
durch h., wss. KOH-Lsg. leicht in das Methylsulfon, Krystalle, F. 87°, iiber. — 
4- Oxytoluol-3-sulfoessigsdure, C9H10O6S (II.), mit H J (D. 1,7) 5 Stdn. bei 120—130°, 
aus W. PriBmen, F. 192° (unter CO,-Entw.). Gibt mit FeC)3 in wss. Lag. eine 
violette Farbung. — 4-Chlor-l-naphthol-2-disulfid, C10HeÓClS,, aus a-Naphthol u. 
SjCIj in Chlf. (0°), aus Bzl. oraDgefarbene Priamen, F . 147°, wl. in Bzl. W ird durch 
wss. NaOH in einen unl., amorphen, blauen Stoff iibergefuhrt. Diacetylderiv., 
CuHioOeClSj, aus A. Priamen, F. 148°. — 4-Chlor-l-naphthol-2-mercaptan, C10H,OClS, 
aua dem Disulfid, Za-Staub u. h. Eg., aus A. schwach gelbe Nadeln, F. 86°, 11. in 
A. Liefert mit NaOH den blauen Stoff in BerUhrnng mit der Luft. Diacctyldertv. 
C„Hn O,ClS, F. 86°. — 4-Chlor-l-naphthol-2-thiocarbonat, CUH&0,C1S (III.), durch 
COClj in Toluol in einer Leuchtgasatm. unter Zusatz einer 2-n. was. NaOH-Lag., 
aus Bzl. Nadeln, F. 132°. — 4,4'-Dichlor-l,l'-dioxydi-{2-r>aphthyltrisulfid, C^HuOjCIjSj, 
aua Chlf. gelbe N adelD , F. 146°, 11. in wss. NaOH-Lsg. (Journ. Chem. Soc. London 
123. 2388 -93 . 1923. London, King’s College.) B o c k .

M oritz K ohn und Leon B enczer, Athylen- und Trimethylenather des Hydro
chinon8. Die Verss. yon K o h n  u . Sa f r in  (Monatshefte f. Chemie 43. 557; C. 1923.
I. 1161) in der Reihe des Brenzcatechins sind auf die des Hydrochinons iibertragen 
worden. Darst. u. Konst. der neuen Yerbb. sind durchaus analog denen der Brenz- 
catechinderiw. (Die r3m. Ziffern entaprechen den Formeln des friiheren Ref. (1. c.). — 
Phenyl-p-oxyphenylathylenather, CUH 14Ó, (I.). Aus A., F. 152—154°. Ais Neben- 
prod. entsteht etwas II. — Methylather, Ci3Hle0 3. Aus A ., F . 103—104°. — 
Benzoyhtrb., C „H u Oł . Blattchen aus A ., F. 126°. — Hydrochinonbisathylenbis- 
phenyldther, C „H „O ł (II.). Blattchen aus Toluol, F. 180°. — Bisathylenbisphenyl- 
ather des Bishydrochinonathylenathers, C3)H30Oc (III.). 1. Aus I. 2. Aus Bis- 
bydrochinonUthylenatber (K o h n  u. W il h e l m , Monatshefte f. Chemie 43. 551;
C. 1923. I. 1160) u. ^•Bromathylphcnylather (CjH60Na). Mkr. Nadeln aus Benzoe- 
saureester oder Dekalin, F. 217°. — Bisathylenbisphenylather des Bishydrochinon- 
trimethylenathers, C31H330,,. Blattchen aus Toluol, F. 174—175°. — Phenyl-p-cxy- 
phenyltrimtthyler.ather, C15Hł8Oa (IV-). Mkr. Nadeln aus yerd. A ., F. 63°. — Me
thylather, C10H 180 ,. Blattchen aus A , F. 44—46°. — Benzoylverb., ClaH10O4. Tafeln 
aus A., F . 88—89°. — Hydrochinonbistrimtthylenbisphenyldther, CS4HS60 4. Mkr. 
Stabchen aus Toluol, F . 120°. — flydroćhinonathylenphenylatheitrimethylenphenyl- 
ather, C„,H,40 4 (Y.). Blattchen aus Toluol, F . 114—115°. — Bistrimethylenbisphenyl- 
ather des Bishydrochinonathylenathers, C3tH3,Oe (VI.). 1. Aus IV. 2. Aus Bis- 
hydrochinonfithylenather u. y-Brompropylpheuylather (C,H5ONa). Blattchen aus 
Toluol, F. 149°. — Bistrimethylenbiephenylather des Bishydrochinontrimethylenathers, 
^tsHjsOs- Nadeln aus Toluol, F. 147°. (L ie b ig s  Ann. 433. 305—13. 1923. 
W ie n ) L t n d e n b a u m .

E. F rom m  und H. L andm ann, Abkommlinge dis Dithioathylens w id des Di-
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łhioacełylens. Die vom Di-p-tolyldithioatbylen aua unternommeneu Verss. von 
Fbomm u .  S ie b e e t (Ber. D tsch. Chem. GeB. 55. 1014; C. 1922. I. 1179) »ind auf 
(isi.9 Diathyl- u. Dibenzyldithioathylen von Feomm u . B e n z in g er (Liebigb Ann. 
394. 324; C. 1913. I. 909) ttbertragen worden. — Vers8., die Muttersubstans dieser 
Thioather darzuatellen, Bind fehlgeBchlagen, da Diehlorathylen mit alkob. NaSH 
nicht reagiert. Einw. von CaH6ONa ant Diehlorathylen fiihrt infolge Selbstentziln- 
dang des gebildeten C H -C -C l zur Esplosion.— Athylihioacetaldehydathylmercaptal. 
Aus Diatbyldithioathylen, C2H5SH u. 50°/oig. H2S04 in Eg. Schwerea Ol. W ird 
yon KM n04 u. verd. H2S 04 zeratort. — Trtathylsulfondihar), C4H6• SOs• C H ,• C H • 
(SO,-C9H6)j. Aua dem Acetal mit H ,0 , in Eg. Nadeln aus A., F. 144°. — Benzyl- 
thioacetaldthydbenzylmercaptdl. An der Luft zerflieBende Kryatalle. — a  (3-Di- 
benzyhulfon-a-btnzyltulfidaihan, C7H7 • SOa • CHa ■ CH(S • C7B 7) • SOa • 0 ,0 , .  Aua dem 
Mercaptal mit KMuO* u. verd. H2S 04 in A. Aus A. (-{- verd. HaS 04), F. 142°. — 
Tribemylsulfonathan, ClsHS4OaSa, Aus dem Mercaptal mit HsO, in Eg. Blattchen,
F . 261®, meist unl. Alkoh. Lauge spaltet Benzylsulfinsaure ab. W ird ebenso wie 
die yorige Verb. durch Eed. mit Zinkstaub u. Eg. in cc,fi-Dibenzylsulfonathan,
F. 304", u. C„H5«CHt -SH geepalten. — a.fi-Diatłiylsulfonathylen, CaH5-SO,*CH: CH- 
SOj-CjHj. Aus Diatbyldithioathylen mit HaOs in Eg. Nadeln, F. 88*, 1. in b. W. 
u. A. Addiert nicht Halogen. — afi-D iathylsulfonathan, C8H140 4Sj. Aus der 
yorigen Verb. mit Zinketaub u. Eg. Aus A. F. 137°. — D\bevzylsulfidsulfonathylen,
C,H7*S-CH: CH-SO,-C7H7. Aub Dibenzyldithioathylen mit KMn04 u. verd. H jS 04 
in Bul. oder Chlf. Nadeln aus A., F. 127°. W ird yon Zinkstaub u. Eg. nicht re- 
duziert. Reagiert nicht mit Phenylhydrazin. — a,^-Dibenzylsulfondłhylen, C „H 180 4Ss. 
Aub Dibenzyldithioathylen mit H ,0 2 in  Eg. Nadeln aus A., F. 167°, wl. in A., 1. 
in Chlf., Eg. Gibt mit Zinkstaub u. Eg. DibenzylsulfonSthan, iagert jedoch nicht 
HaO an. — Benzylsulfonacetaldehydphenylhydrazon, C7H7-SO j-C H ,-C H : N-NH-C„H6. 
Aub der yorigen Verb. mit Phenylbydratin in A. Gelbliche Krystalle, F. 139 bis 
140°. Aua der Mutterlauge erhalt man das Phenylhydraiinsalz der Benzylsulfinsaure, 
C1BH j6OaNaS, Blattcher aus A., F . 181°. — Beniylsulfonacetaldehydbenzylmcrcaptal, 
C7H7• SO,-CHa• CH(S• C,H,),. Aus Dibenzylsulfidaulfonatbylen, C6H8-CH2-SH u. 
50°/oig. H ,S 04 in Eg. Nadeln aus A ., F . 81°. W ird yon H,Os in Eg. zu Tri- 
benzylsulfonathan oxydiert. — Dibenzylsułfonacetylen, C7H7.SO ,-C  ■ C*SOa-C7H,. 
Aus Dibenzylthioacetylen mit HaOa in Eg. Blfittchen aus A., F . 212°. W ird weder 
yon HC1 in h. Eg. noch sd. H J u. P  yerandert. — Tetrabenzylsulfidathan, (H,C7- 
S)2*CH.CH(S-C7H7)j. A usTetraehlorathan, C7H fSH u CaH60N a in sd. A. (15 StdD.). 
Aus A., F. 63°. — TctrabemyUulfonathan, C,<,H,0O8S4. Blattchen aus A., F. 203°. 
(Ber. Dtsch. Chem. Ges. 56. 2290—94. 1923. Wien.) L ik d e n b a u m .

A r t h u r  W illiam  Chapman, Iminoaryldther. T e il  II. Die thermische Zer- 
setzung von N-Arylaryliminoarylathcrhydrochloriden. (I. vgl. Journ. Chem. Soc. 
London 121. 1676; C. 1923. I. 1618.) Bei der Zers. yon N-Phenylbetizminophenyl- 
atherchlorhydrat u. N-p-Tolylbcnziminophtwylaihcrchlorhydrat bei 150-170° entstehen 
ais Hauptprodd. die freien Iminoather, ferner Phenol, Benzetnilid bezw. Benzo-otolu- 
idid  u. Phenylbenzoat, sowie die Hydrochloride von Diphenylbenzenylamidin bezw. 
Di-p-tolylbenze*ylamidin. Bei der H ydrolyB e der Schmelze wurde dagegen kein  
Oxybenzopbenon beobachtet. Die Bfek., die zur B. dieser Prodd. fiihren, bestehen 
in einer primaren Aufspaltung der Atherhydrochloride zu den Anilidiminocbloriden 
u. Phenol, die sich einerseita unter Regeneration des Ausgangstrateriala wieder 
yereinigeD, wahiend andererseits ein Teil des Iminocblorids bei der Aufarbeitung 
durch Einw. von Spuren yon W . im Benzanilid bezw. sein hoheres HomologeB ilber- 
geht. Eine Erklarung fur die B. der Amidine w ar biaher noch nicht moglieb.

Y e rs u c h e . Chlorhydrat des N-Phenylbsnziminophenylrithers, CleH18ONHCi, 
aus einer LBg. der freien Base in k., trockenem Bal. mit HCl gelbes Pulyer yom
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F. 130—132° (Zers.). — Chlorhydrat des N-p-Tolylbenziminophenylathcrs, CłaH„ONHCl, 
gelbe kryatallin. M. vom F. 132—134° (Zers.). (Journ. Chem. Soc. London 123. 
1150-55. 1923.) O hle.

E. K. N elson und L. E . Dawson, Die Konstitution des Capsaicins, des Pfeffer- 
geschmacktragers im Capsicum. III . (II. vgl. Journ. Americ. Chem. Soc. 42 . 598;
C. 1 9 2 0 . III. 48.) Bei der Oiydation dea Capsaicins m it 5°/0ig. KM n04-Lsg. wurden 
Adipinsaure u. leobutteraaare erhalten. Danach ist das Capsaicin das Vanillyl- 
amid der A a,8-Methylnonensaure (L). Durch katalyt Red. mit kolloid. Pd słellten 
Vff. Dihydrocapsaicin (8-Methylnonoylvaoillylamid) her, das auch durch Kondensation 
von 8-Methylnonoylchlorid u. Yanillylamin eynthetiBiert wurde. Das geaatt. Prod. 
hat denselben Pftffergeecbmack wie Capsaicin.

OCHs

H O - Z l T ^ - C H , . N H . CO(CH,)4CH—CH * CH(CH,),

E s p e r im e n te l lo s .  DiJiydrocapmicin. Aus PAe., F . 65°. — 4-Mcthylpwtyl- 
acetessigester, K p ,,  155 —160°. — 6-Methylheptylsaureathylester, Kp. 201—203°. — 
6-MethylkeptylalkoTiol, Kp. 185—190°. — 6-Mtthylheptyljodid, K p.„ 100—105°. —
8-Methylnonansaure, Kp,5_ 18 150°. (Journ. Americ. Chem. Soc. 45 . 2179—81. 1923. 
Washington, D. C.) S ons.

G eorge P h ilip  Gibson, Niiroderivate des m-Kresols. Bei der Nitrierung des 
m-Kresols in raucbender H ,S 04 (6—7°/0 SOs) mit einem Gemisch dieser Saure mit 
HNO, (D. 1,5) entsteht ais Hauptprod. 2-Nitro-m-bresol u. ais Nebenprod. das 
4-Nitroieomere. Die Trennung der beiden Verbb. gelingt nur uber die Acetylderiw .
— 2-Nitro-m-kresol, C ,H ,03N, aus PAe. gelbe Nsdelgruppen F. 41°, flucbtig mit 
Waoserdampfen. Na-Salz, 'tiefrot 1. in W. Acetylderiv., C9H90 4N, aus A. Nadeln
F. 59°. Zum Vergleich wurden dargestellt die Acetylvtrbb. de8 4-Nitro-m-kresols, 
aus A. N aleln , F. 48°, und des 6-Nitro-m-kresola, aus A. Nadeln, F . 34°. — 
Benzoyldcriv. des 2  - Nitro - m - JcresoU, CI4H u 0 4N, aus A. Nadelcben F. 79°, 
wl. in A. PAe., sonat II. — 2  • Nitro - m - tolylmethylather, C8H90 ,N , auB dem
2-Nitro-m-kresol mit (CH„),S04; auB A. gelbe P latten F. 54°, mit angenehmen 
jodoformahnlichen Geruch. Vgl. dazu K h o tin s k y  u. Jacopson-Jacopm ann (Ber. 
Dtacb. Chem. Ges. 4 2 . 3097; C. 19 0 9 . II. 1229), die dafiir den F. 88° aweeben. — 
Mit ed. verd. KM n04-Lsg. entsteht 2-Niiro-3-methoxybenzoesaurc, C8H ,0 6N, aus A. 
Nadeln F. 250° (Zers.), wl. in ed. Chlf. oder W . — 3-W'thoxy-o-tóluidiv>, C8H,,ON, 
aus dem 2-Nitro-m tolylmethylather mit Fe in ed. verd E?.; aus W . Nadeln F  31°, 
Kp.ts 124—126°. — Br.nzoylderiv., C16Hj,C,N, aua verd. A. Nadeln F. 137°. —
3-Methoxy-o-tolunitril, C9H#ON, aus dem Amin nach Sandm eyeb, aus PAe. Nadeln
F. 64°, sonat 11. — 3-Methoxy-o-toluamid, C9Hn O,N, aua W. Nadeln F. 157°, durch- 
wpg wL Bei der Verseifang dieses Amides entsteht nicht die entsprecbende Saure 
sondfrn m-Tolylmethylather. — 3-Methoxy-o-toluylsdure, C9H10O„ ans dem Amid mit 
HNO,; aus PAe. Blattchen F . 112°, 11. in A. Aceton, unl. in PAe., Bzl. oder Chlf. 
Daraua mit KMn04 in verd. Na,COs-Lsg. bei 100° 3-Methoxyphthalsdweanhydrid, 
Nadeln F. 87° u. 3-Methoxyphihalsaure, Pricmen F. 159°. — Aus den oligen Neben- 
pmdd. von der Darat. dea 2-Nitro-m-tolylmetbylathers wurde durch Oiydation
4-Nitro-m-methoaybenzoesaure, aus W. Nadeln F. 208° erhalten. — Bei der Red. der 
Bensoyl^erb. des 2- u. 4-Nitro-m-kresols mit Fe in verd. Eg. entsteben nnter Wan- 
derung des Acyls vom O zum N  die Fntsprecbenden N-Benzoylaminom-kresole.
2-Benzoylamino-m-Jcresol, C,4H ,sO.N, ausB sl. oder Aceton -f- PAe. Platten F  189°,
11. in verd. Alkalien mit m»ttgruner Farbę, kuppelt mit Diazoyerbb. N-»Salz, 
Nadelcben. — 4-Benzoylamino-m-Jcresol, aus Aceton -f- PAe. Nadeln F. 169°.
6-Nitro-m-tolylbensoat liefert bei der Red. unter gleichen Bedinguogen 6-Amino-
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m-tolylbenzoat, aus PAe. Nadeln F. 92°, aus Aceton Tafeln, Kp.tl 220°. Cblor- 
hydrat, Pulyer, 11. in W. (Journ. Chem. Soc. London 123. 1269—77. 1923. Notting
ham, Univ.) O h l e .

F ra n z  F e is t , E in  Kondengationsprodukt aus vier Acetessigestermolektilen, 
ci-il^-Dimethyl^-carbozyphenylyfi-methylglutaconsaure. (Mitbearbeitet von E ric h  
E g g ert) . Aua Isodehydracetaaureester (I.) bilden sich mit starkem KOH nach Au- 
SCHtłTZ, B e n d i x  u . K e r p  (L ie b ig b  Ann. 259. 153) 2 Sauren von unbekannter 
Kocst. Daa Hauptprod. (F. 234°; besitzt, wie Vf. friiher durch Mol.-Grew.-Beat. des 
Eaters u. je tzt auch der Saure (in Campher) bewieBen hat, die Formel Ci6E lB0 a. 
Sie wurde ais eine a-(l,3-Dimtthyl-2-caiboxyp7ienyl)-^-methylglutaconsaure (VI.) er- 
kannt, u. ihre B. ist wie folgt zu verstehen: I. wird zu OsymeBitendicarbonaaure 
(II.) aufgespalten, die teilweise in  III . ubergebt. II. u; III. kondenaieren sich zu 
IV., u. unter Abspaltung eines weiteren Mol. H ,0  schlieBt sich der Ring zu V. 
Durch Verschiebung der Doppelbindung in der Seitenkette entsteht VI. D ie Konet. 
folgt aua der Osonspaltung des Trimethyleaters in  Acitessigsauremethylester u. Di- 
methylterephthcdonsauredimethylesUr (VII.), wabrend die Saure selbst sowohl mit 
Ozon wie mit KMnOt die entsprechende Dimethylterephthalsawre liefert. Be- 
merkenswert ist der ster. EinfluB der beiden CHS auf das zwisehenstandige CO,H, 
der sich in der ganzen G-ruppe geltend macht. — Die 2. in eebr geriDger Menge 
entstehende Anschiitzsche Saure (F. 149°) hat die Formel C8.HiO0 8, ist einbas., re- 
duziert KMnO* langsam, gibt keine Farbung mit FeCls u. kein Hydrazon. Ober 
ihre chem. N atur kann noch nicbts geaagt werden. — SchlieBlich wurde aus den 
siruposen Mutterlaugen der beiden Anschiitzschen Sauren noch etwas Dimethyl- 
acrylsaure, C(CH,),: CH • COtH , F. 6 8 ° , iBoliert, dereń B . aua I. iiber II. leicht er- 
sichtlich iat.

H,C*C------O-------CO H ,C .C .O H  C02H H .C .C -O H
' R O ^-C -C tC H ałirÓ H  ' H O ,cX ’-C (C H stz C H  ' H O jC -Ó -C fC H ^ C H , 

H 3C-C— CHj— CO—CH(CO,H)—C • CH,
' HOjC• C— C(CH,)HCH3 c h .c o ,h

HjC-C-----C H = C - C H ( C 0 sH )-C .C H 3
' H 0 4C .Ó -C (C H Bp :C H  (JH-CO.H

CHS CH.
I 2

H0 1 C -< ^ V I? > -C {C 0 2H)=C.CH 8 H,COsC -< ^ m N -C O .C O sCHs
ÓH3 ÓHj*CO,H ^

V e rsu c h e . ANSCHt)XZ u. Mitarbeiter (1. c.) haben iibersehen, daB sich auBer 
den beiden neuen Sauren auch der Monoałhylester der Saure VI., CI7HS0O8 -f- H ,0 , 
bildet, mehrfach sogar ala Hauptprod., bo daB er wohl ala piim ares Reaktionaprod. 
anzusehen iat. Er iat — neben etwas Saure V I., yon der er mit sd. W . getrennt 
wird — in dem abfiltrierten KC1 enthalten u. sicber im Benrolkern yereatert. Aus 
yerd. A ., F . 175°. Kry stall wasaer sehr fest gebunden. Ag Salz, C17H 180 3Ag3, 
weiBer Nd. — Der Trimtłhyłester wird am besten aua dem troekenen Tii-Na-Salz 
mit (CHjljSO, (Waaaerbad, Vakuum) dargestellt. Kp.s 210—220’. Aus A. -{- PAe.,
F . 71°. — Durch liingere Einw. yon k. 3%1'g. methylalfeoh. HC1 gibt VI. ein Eater- 
gemiacb, aus dem sich eine wahracheinlich am endatandigen CO,H der Seitenkette 
yereaterte Monomethylestersdure, C16HISOa, iaolieren laBt. Aus W., schm. bei 171°, 
erstarrt wieder n. schm. dann bei 228°. — Mit sd. 3°/0ig. methylalkoh. HC1 bildet 
sich wahracheinlich eine Dimethyle&tcrsaure. Saulen aus yerd. Eaaigaaure, F. 139 
bis 140°. — Die Ozonspaltung der Saure VI. wurde in Easigester, Chlf. u. der wss. 
Lsg. des neutralen Na-Salzes yorgenommen. Im letzteren Fali reduziert die er-
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haltene Lsg. Fehlingache u. ammoniakal. Ag-Lsg. u. gibt mit AgNO„ einen Nd. 
HaS04 fallt 1,3- JDimtthyl-2,5-terephłhalsaure (vgl. unten), das F iltrat enthalt Zwiaehen- 
prodd. dee Abbaus yon VI., die durch p-Nitropbenylhydrazin geflillt werden. 
Ferner wurden Estigaaure u. Aceton ala Spaltprodd. der Acetessigsaure nach- 
gewieaen. — Glatter enteteht die Dimetbylterephthalsaure, C10H10O4, aus der aus 
alkal. Lsg. mit H ,S 04 feinyerteilt auagefallten Saure VI. mit 2°/0ig. KMn04-Leg. 
Aus yerd. A ,, F. 301°, wl- in h. W ., 11. in A ., A ., Aceton. Sublimierbar. — Ca- 
Salz, C10H8O4Ca +  8 H ,0 , sil. in W . — Ba-Salz, CX0H8O4Ba +  3H sO, alL — Ag- 
Salz, C]0H8O4Ag,. — 5-Methylestersaure, Cn Hls0 4. Mit CH,OH u. H ,S 04. Nadeln,
F. 187°. — 5-Carbonsdureamid, C10Hn O,Ń. Aus der yorigen Verb. mit NHS. Nadcln
aus W ., F. 246°. — Dnnethyleeter, CuHu 0 4. Aus dcm trockenen Na-Salz der 
EstersSuro mit (CHslsS04. K p.„ 165—167°. B lalter aus CH3OH, F. 73°. — 2-Me- 
thylestersaure, Cn Hls0 4. -Durch alkal. Verseifung des DimetbylesterB. Nadeln aus 
W., F . 154°. — Die weit glatter yerlaufendo Ozonspaltung des Trimethylesters wird 
in Cyclohesan yorgenommen (Zimmertemp., 15 Stdn.). Da3 Ozonid ist ein achweres 
gelbes Ol, nicht eiploai?, lebhaft yerbrennend. Zers. mit W ., Estraktion mit A. 
Das Prod. gibt unter 12 mm erst Aettessigsauremethyleiter, dann 1,3-Dimethyl 2.5- 
terephthalonsauredimtthylester, C]SH140 6 (VII.). Nadeln aus A. +  PAe., dann 
CHaOH, F. 52°. Erst tiefrote, bald yiolett werdende Farbung mit konz. H ,S 04 in 
Bzl. — p-Nitrophenylhydrazon, C18H180 8N8. Hellgelbe Nadeln aus CH,OH, F. 166°.
— Semicarbazon, C14H „ 0 6N3. Prismen u. Blattchen, F. 183—184°. — Metfiylester- 
saure, C „H jSOs -j- H ,0 . Aus VII. mit k. methylalkoh. KOH uber das K-Salz. 
Das CH3 a u s d e r  Seitenkette wird abgespalten. F. 78°, wasserfrei 108—109’. — 
p-Nitrophenylhydrazon, C^P^OjN,,. Gelb. Aus CH,OH, dann Eg. -f- W ., Zers. 
bei 210°. (Liebigs Ann. 433. 51 — 64. 1923. Kiel.) L indenbaum.

E u d o lf  W egscheider und Neo L. M uller, t)btr Abkómmlinge der Nttroopian- 
saure. W ahrend Acetylnitrat auf die ip-Ester der Opiansaure nur nitrierend wirkt 
(vgl. Monatshefte f. Chemie 29. 713; C. 1908. II. 1591), gibt Opiansaure selbst, in 
der 5-fachen Menge Acetanhydrid mit 2—3 Mol. Acetylnitrat uuter Kuhlung ver- 
setzt u. nach '/» Stde. in  W. gegosaen, 3 Prodd., die sich, wie zu erwarten, von 
der ip-Form ableiten. — Nitroopiansaureanhydrid, C10HleOnN.. Wahrscheinlich 
die Osylactonform, Weifies Pulyer aus Eg., F. 250'. — Nttroopiansaurenitrat,
G,oH80 9Nt (L, X  =  NO,). Nadeln aus CC14, F. 108-109°. Gibt mit sd. CH.OH 
Nitroopianiaure-^-methyle&ter (F. 180°). — Nitroopiansaweacetat, Cn Hu OsN (I., 
X =  COCHj). Blattchen aus CCI4, in dcm es weniger 1. ist ais das Nitrat, F. 136 
bis 137°, swl. in W . W ird yon ed. CH,OH erat in Ggw. yon HC1 in den i^-Metbyl- 
ester iibergefiihrt. Entsteht auch bei 4-std. gelinden Erhitzen yon Nitroopianeaure 
mit 1 Tl. Na-Acetat u. 2,5 Tin. Acetanhydrid. — W ird jedoch Nitroopiansaure mit
1,5 Tin. Na-Acetat u. 5 Tin. Acetanhydrid 6 Stdn. in einem Bad von 175° erhitzt 
u. die M. in W. eingetragen, go erbiilt man das Na-Salz Cn H sOaN N a  ( I I ) , ein 
chinoides Nitronsauresalz. Aus yerd. A., Zers. bei 224—226°, intensiy gelb, 11. in 
A. u. Phenol, wl. in W., unl. in Bzl. Verpufft beim Erhitzen. — Nitromethylnor- 
opiansaureacitat, Cn II90 8N (III.). Aus II. mit yerd. HC1. Blattchen aus Eg., F. 204 
bis 205°. — Ag-Salz, Cu H8OsNAg. Gelber Nd. Liefert mit CETSJ  das Acetat I., 
woraus die Stellung des Acetyls heryorgeht. — III . geht durch alkal. oder Baure 
Vereeifung uber in  Nitromethylnoropiansaure (F. 201—202°, ro tńolette Farbung mit 
FeCl3). Daraus folgt, daB die freie OH Gruppe sich in 5 befindet. — Nitromethyl- 
acetylnoropiansaureacetat, C^HnOgN. Aus Nifromethylnoropiansaure u. der 10-fachen 
Menge 0H 3C0C1 (WaBserbad, 1 Stde.). Blattchen aus CC)4, Kryatallaystem (nach 
Messungen von Viktoe v. L a n g t)  monoklin, ac =  129° 18', a : b == 1,173 :1 . F. 145 
bis 146°, sil. in Bzl., wl. in CC14. Keine Rk. mit FeC),. W ird yon sd. verd. KOH 
*u Nitromethylnoropiansaure, yon sd. W. zn III. yeraeiff.
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Nitroopiansaure-n-methylesterdiacetat. Aus Opiansaure-n-methylester in Eg. -f- 
Aeetanbydrid mit absol. HNO, (1. c.). Kryetallsystem monoklin, ac =» 94° 18', 
a : b : c ■= 0,9314 :1  : 1,1923. — Im AnschluB an die friiber (1. c )  auseefiibrteUm- 
wandlung dieser Verb. in den NitroopianBaure-i//-metbyleBter mittels HCI in CHsOH 
oder CH,ONft wurden die Verss. je tzt unter Ersatz des CHtOH durch CsHsOH 
wiederholt. Sowohl durch kurzes Erwsirmen des Diacetats mit nabezu gesatt. alkoh. 
HCI, ais durch Eintragen von C,H6ONa-Lsg. in  die Bzl.-Lsg. bei 60° wurde Nitro- 
opiansaure-ip athyletter, P. 94—91,5°, erhalten. Vff. erblicken darin den Beweis fiir 
ihre f'iiher ausgesprochene Yermutung, daB erst das Acetyl durch Alkyl ersetzt u. 
dann der Lactonring geschlossen wird. — LSBt man auf das Diacetat in  Bzl. einen 
groBeren OberschuB von CjH„ONa bei 60° einwirken, dunstet ab u. yerreibt den 
EUckstand mit W ., so erhSlt man 2 Verbb. Ungel. bleibt der Nitromethylathyl- 
noropiansaure-ijj a thyla ter , C18H160 ,N  (IV.). Nadeln aus PAe , F . 87—89°. Ent
steht auch durch gleiche Bebandlung des Nitroopiansaure-'^/ atbylesters, der dem- 
nach ais Zwischenprod. gelten muB. — Aus der alkal. Muiterlauge von IY  fallt 
HCI die Nitromeihylathylnoropiansaure, Cn Hn 0 7N. Aus W., F. 174—175*. W ird 
auch durch Verseifen von IV. erhalten u. geht in dieses durch Verestern mit A. 
u. HCI iiber. Da o-Aldt-hydsauren bei dieser Veresternngemethode erfahrungs- 
gemaB ip  Ester liefern, ist obige Auffassung von IV. gerechtfertigt. — Der analoge 
Mcthylester, C „H ls0 7N, bildet Nadeln aus CH„OH -f- A., F. 123°. — Die neue Saure 
wird durch langerea Erhitten mit konz. HCI in Nitromethylnoropiansaure iiber- 
gefuhrt u. aus dieser durch Athylierung iiber das DiAg-Salz (ygl. unten) wieder- 
gewoDnen, woraus sich die Konst. ergibt. — Der EinfluB des Oxylactonrings auf 
das Methosyl in  5 erhellt daraus, daB Opian- u. Nitroopiansaure yon CjH3ONa 
nicht yerandert werden, da sich die Salze der n. Form bilden.

OCOCH8 
ÓH-O

J^ÓO NaO^-^^jCO

Oc h ,  o c h ,  o c e , o c h ,,
D e riy y . d e r  N i t r o m e th y ln o r o p ia n s a u r e .  Mono-K-Salz, C9H#0,NK . Ei- 

gelb (Nitronsauresalz?), wl. in W. — Di-K-Salz, CjHe0 7NK,. Scharlachrot, 11. 
Beide Salze yerpuffen beim Erhitzen. — Mono-Ag Salz, C8H ,0 7NAg. HellBchwefel- 
gelb. — Di-Ag-Salz, C9H50 7NAp2. Griingelb, exploBiy. — tp-Mcthylester, CloH0O7N. 
Mit CH,OH u. HCI. Nadeln aus CH,OH, F. 177—178°, swl. in W. mit gelber 
Farbę. Farbt sich an der Luft gelb. Gibt ein in W. wl. eitronengelbes K-Salz. 
— w Mcthylester. Aus dem Mono-Ag-S*lz mit CHSJ  in  Bzl. bei Zimmertemp. 
(6 Tage). Gelbe Nadeln, F . 136—139°. G ibt mit dem i^-Eater u> m;̂ . Nitroopian- 
sSure starkę F.-Depressionen. — Das nicht umgeaetzte Ag-Sak gibt mit CHaJ  in sd. 
Bzl. Nitroopiansaure. Das Ag-Salz reagiert also sowohl in der Carbonefiure- wie 
in  der Nitropbenolform. (Liebigs Ann. 4 3 3 . 33—48. 1923. Wien.) L indenbaum.

Otto D iels, Z w  Eenntnis der aus Aldehyden und 1,2-Diketonen entstehenden 
Realitionsprodukte. Eine Kondensation yon Aldehyden mit Diacetyl gelingt nicht, 
da das Diacetyl unter den EeaktionBbedingungen Selbstkondensation zu einem 
Dimeren erleidet. Nach der Polymerisation reagiert dieses Prod. (1 Mol) mit 3 Mol 
Aldehyd unter Abppaltung yon 1 Mol W. Das mit CeH6CHO erhaltene Prod. u- 
seine Eigenschaften deuten auf eine Verb. der Formel (I.). Ketonreagensien yer- 
sagen. Durch Benzoylierung oder Acetylierung entsteht ( I I ) u. bei weiterer Einw. 
(III.). Die ungesatt. Verb. (III.), erBt mit CeHeNH*NHs, dann mit Sauren behandelt 
gibt (I.), bei Einw. yon Sauren entsteht dagegen aus (III)  Verb. (II.), die durch
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Alkali in (I) iibergeht. (I.) laBt Bich oiydieren zu (IV.), daa in alkal. L°g. unter 
Ab spaltung von C,HsCEO in (V.) fibergeht; aueh bier bleiben Ketonreagenzien 
wirkungalos. Aus (V.) entsteht durch HCOOH Verb. (VI.), die mit Hydroiylamin etc. 
n. reagiert, u. beim Erhitzen im Yakuum in Benzaldiacetyl u. wahrscheinlich 
Benzoyldiacetyl (nicht nachweisbar) zerfallt.

V e r s u c h e  (mit JŁobert W ade P o in d ez te r, K onrad  I lb e rg , W illy  Gadkę).
Verb. (I.) aus Diacefyl, C„HsCHO +  metbylalkoh. KOH bei —10° aus
viel sd. Eg. weiBe Nadeln, P. 198° (Gtlbfarbung, schwache Gasentw.), auf Pt-Spatel 
erhitzt weihrauchartiger Geruch; swl. in W ., wl. in wss. Alkalien, 11. in alkoh. 
Alkali. Langeres Stehen der alkal. Lag. bewirkt Abspaltung von C6HsCHO u. B. 
amorpher Prodd. unter Gelb- u. Braunfgrbung. In der Hitze erfolgt die Spaltung 
schneller. Verb. entsteht auch aus dimerem Diacetyl. — Bensoyherb. von I . Verb.

07! aus Essigeater oder Eg Prismen, F. 192°, bestandig gegen Sauren. Mit 
Alkali Abppaltung von C,HsCOOH. — Gesatt. Acetylverb. CtlH sl07 (II.) entsteht 
neben ( I I I ) bei der Acetylierung. Isolierung dw ch Fallen der Mutterlauge mit W. 
u. Umkrystallisieren des Nd. aua sd. A.; F . 197 — 198°, aus absol. A. yiereckige 
Tafeln oder Prismen. — Ungtiait. Acetylverb. Gt l3 n Ot (III.) aus (II.) durch Kochen 
mit Essigsaureanhydrid; P. 237°, faet unl. in  A. u. A., L in Bzl., Chlf., Essigeater. 
Entfarbt KMnO* in Eg. u. Br in Chlf. L. in Alkalien unter Zusatz von A. Mit 
Alkali erwarmt B. yon C6H6CHO u. harziger Prodd. — Verb. Cn  Z7.7 OsBr aua 
(III.) durch Einw. yon Br in Chlf. entstehen 2 Br-Deriw . Isolierung durch Lsg. 
in ad. Eg. Zuerst sich abscheidende Krystalle aus CH,OH farblose Nadeln, aus 
Eg. oder A. schmale P latten , P. 193°. Zweitea Brotnderiy. Verb. Ón H a Ot Br 
aus Eiaessig u. Alkohol. Prism en, F. 210°. — • Ungesattigter A. aus (III.). Verb.

aus (IIL) in CH,OH mit C6H5NH • NH, +  Eg. Aus A. alkohol- 
haltige Prismen, die Alkobol bei 100° im Vakuum abgeben; weiBes Pulyer, 
F. 198 — 203° (Gelbfarbung); gel. yon wss. Alkali -f- A. Durch Kochen mit HC1, 
CHjCOOH oder Propionsaure entsteht (L). — Vtrb. Ct0HS0Oe eDtsteht aus dem 
ungesatt. Alkobol in sd. CH„OH -f- Spur HCI. Aus sd. A. (wl.) yetfilzte Nadeln, 
Zers. ab 218”, F . 240°. — Verb. Ci t 3 ifsOt (IV.) aus (I.) (in Eg.) mit HNO, (D. 1,4).

CH, OH CH, OH

CH,

,CH • CHO • CO • CH, • CeH6
tao

C-CH,
CH, OH

CH, OH CH, OH

O fp -fcH , OH CH,
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Aua Acetonitril umkrystalliaiert entateht Vcrb. CM Z7j 6 O0 • CH3GN, scharfkantige 
Krystalle, die im Vakaum bei 120—140° CH,CN abgeben. Verb. schm. dann bei 
203—204* (Zera.). — Vtrb. C3iB n Oi  (V.) aua (IV.) in Aceton mit metbylalkoh. 
KOH -f- W .; aus Chlf. verfilzte Nadelchen, aua A. -j- PAe. Nadeln. F . 151—153° 
(vorheriges Sintern), 11. in Bzl., Aceton, Essigester u. A., wl. in A., unl. in  P&e. u. 
Lg. In was. Alkali farbloB 1., bald aber B. yon CsHsCHO u. Harzen unter Braun- 
farbung. Lsg. in HCOOH gibt Blattchen, die die Kry8tall-HCOOH-Verb. dar- 
stellen. — Verb. C3iH 23OaN3 aus (V.) in CH30 H  mit Hydrazincarbonaauremetbyl- 
ester, yerfilte Krystalle, F. 130—132" (Zera.)- — Methylather von (V.): Verb. C3iH3iOt , 
F . 169—171° (GaseDtw.); wl. in b. CHaOH u. CH,CN, 11. in  Essigester u. Aceton.
— Verb. C2iH i0Or, (VI.) aua (V.) durcb Kocben mit waeserfreier HCOOH, schwefel- 
gelbe Krystallm., unl. in A., wl. in Bzl. u. Eg., 1. in CHsOH u. A., F . 238—243°. 
Oxim, CJ2Hn 0 6N, aus CHSCN, F. 221—222°; Semicarbazon, Ca3Hsa0 6ŃSi aus CH,OH 
Nadeln, Zers. beginnt bei 235° unter RotfSrbung, schm. 245—248°. — Verb. (7J4H ,40 62/, 
aus (VI) mit Hydrazincarbonsauremetbylester; aus CH,OH Prismen, bei 220° Zers. 
unter Rotfarbung, F . 240—243°. Erhitzen auf 250—270° im Yakuum fuhit zu Zers. 
in  Benzaldiacetyl, aua Lg. citronengelbe Blattchen, F. 46—48°. — Verb. 0 9
aus Diacetyl +  Furfurol; aus A. Nadeln, Sintern bei 180°, F . 203° (Zers.); mit 
konz. H ,S 04 dunkelpurpurrote Farbung, bald braun werdend (Zers.), mit w. wss. 
Alkali B. yon Furfurol u. Harz. — Verb. C73,B ’3409 aus Diacetyl -f- Anisaldehyd, 
aus Eg. Nadeln, F. 203—205° (Gelbfarbung u. Gasentw.); mit konz. H ,S 04 intensiye 
Carminrotfarbung. Mit sd. Alkali Spaltung in Aniealdebyd u. Verharzung. (L ie b ig s  
Ann. 434. 1—20. 1923. Kiel.) H a b e r l a n d .

G eorge G erald  H enderson  und Jo h n  A lex an d er M air, Die Einwirkung von 
unterchloriger Saure a u f Bornylen. (Vgl. H e n d e r s o n ,  H k i lb e o n  u . H o w ie , Journ. 
Chem. Soc. London 105. 1367; C. 1914. II. 534). Bei der Einw. yon HOC1 auf 
Bornylen  entBtehen neben Bornylenchlorhydrin ein Chlorcamphan u. ein hoher 
chloriertes Prod., daa mit Zn u. A. ebenfalla in Camphan iibergeht. Das Bornylen
chlorhydrin unterscheidet sich yom Camphenchlorhydrin durch Beine Bk. mit alkoh. 
Kali, bei der im 1. Falle Isocampbenilanaldehyd, im 2. Falle jedoch augenechein- 
lich ein Glykol entsteht.

V e r s u c h e .  Bornylenchlorhydrin, C10H17OCJ, aus CHBOH Krystalle F. 99 bis 
101° u. achwach borneolartigem Geruch, ewl. in W., leicht fliichtig mit Wasser- 
dampfen, 11. in organ. LoBungsmm.— p-Nilrobenzoat, C17H ,0O4NCl, aus A. Blattchen 
F. 152°, 11. in A. oder k. A., wl. in Bzl. oder PAe. — Daa Bornylenchlorhydrin 
liefert bei Bed. mit Zn in CH3OH Bomeol, bei der Oiydation mit C r03 in Eg. das 
gleicbe Prod., C,0H16OC1, yom F. 131—132°, wie Camphenchlorhydrin, augenschein- 
lich (3-Chlorcamphtr. — Di-p-nitroleneoat den Glykols ClaHlt[OH)3, CS4H ,40 8N„ 
krystallin. M. yom F. 103—105°, Ausbeute sehr gering. — Chlorcamphan, C10H17C1, 
Krystalle F . 71—73°, bII. in organ. Losungsmm., fliichtig mit Wasserdampfen. Das 
Prod. iBt wahrscheinlich noch unrein. (Journ. Chem. Soc. London 123. 1155—61. 
1923. Glasgow, Uniy.) O h le .

J o h n  B ead  und H en ry  G eorge S m ith , Piperiton. Teil V. Die Charaktcri- 
sierung und Racemisierung von l-Piperiton. (IV. ygl. Journ. Chem. Soc. London 121. 
1863; C. 1923. I. 1274.) Die einzige anwendbare Methcde fiir die Darst. yon 
Piperiton  mit hohem Drehyermogen beBteht in  der Dest. des ath. Oles unter yer- 
mindertem Druck. Vff. geben die KoDstanten des auf dieBe Weise gewonnenen d- 
u. l-Piperitons. d-Piperiton aua Andropogon Iwarancusa, Kp.!() 116—118,5°, D.45°
0,9344 (Vak.), nD:° =  1,4848, [a]D2i> =  -f49,13°, l-Piperiton aua Eucalyptua dives, 
Kp.15 109,5-110,5°, D.4s° 0,9324, nDJ° =  1,4848, [c]D3° =  -51 ,53°, d, l-Piperiton 
aus E. dives, regeneriert ans reinem d,l-«-Semicarbazon, K p.„ 113°, D 4*° 0,9331, 
uDsi =  1,4845, [«]d!0 =  ±  0,00’. Die Racemisierung des aktiyen Ketons tritt
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durch Warme u. Alkalien echneller ein alB durch Sauren. Dementsprechend wurde 
in  saurer Lsg. durch Einw. von Eydrosylam in auf 1-Piperiton yorwiegend ein Btark 
rechtsdrehendes Osim erhalten, wabrend in entcprechender alkal. Lsg. in 80°/0ig. 
Auaheute ein opt -inakt. Hydroxylaminoxim entstand. Letzteres besteht aus min- 
deatena 2 isomeren Yerbb., die heide einen hoheren F. besitzen, ala friłher (Journ. 
Chem. Soc. London 119. 783; C. 1921. III. 732) angegeben.

E x p e r im e n te lle B . rac. Piperiton, aus 1-Piperiton durch 3-std. Erhitzen auf 
200° oder aus 1-Piperiton (1 Mol.) u. KOH (1,2 Mol.) in sd. A. (190 ccm) 40 Min. 
lang. — Beinahe yollstandige Racemisierung ([«]„“  =  — 0,09°) wurde auch er- 
reicht durch Schiitteln yon 1-Piperiton mit gesatt. wss. Lsg. yon SO, bei gewobn- 
licher Temp. bis zur yolligen Lag. — d,l-Piperiton-ce-hydroxylaminoxim, C10H,0O,N„ 
aus dem opt.-inakt. Oxim durch fraktionierte Krystallisation aus Aceton, aua A. 
Nadeln oder manchmal dunkle, kryatallin. Knoten, F. 176°, unl. in W., 11. in yerd. 
Sauren, leicbter J. ais das auf diese Weise ebenfalls isolierte d,l-Piperiton-{]-hydroxyl- 
aminooxim, Nadeln, F. 185—186°. D i p-nitróben3oylderiv. des ce-Oxim», CMHS0O8N4, 
aus A. federartige Nadeln, F. 165—166°, unl. in yerd Saure oder Alkali, gibt keine 
Farbrkk. (Journ. Chem. Soc. London 123. 2267—72. 1923. Uniy. Sydney.) B o c k .

H. M ark  und K. W eiesenberg , Notie iiber das Gitter des Triphenylmethans. 
Vff. durchleuchten einen Triphenylmethankrystall, indem Bie dieBen in Richtung der 
Nadelachse u. in Richtung zweier weiterer zueinander senkrechten Achaen drehen. 
Aub der „Schichtlinienbeziehung“ berechnen Bie a =  15,16 X., b =  26,25 A., c =» 7,66 A. 
mit 8 Molekulen im  Elementarparallelepiped. Dieser Befund steht mit dem yon 
B e c k e r  u . R o se  (Ztschr. f. Physik 14. 369; C. 1 9 2 3 . I. 1579) angegebenen nicht 
in Einklang. (Ztschr. f. Physik 17. 347—50. 1923. Berlin-Dahlem. Kaiser W ilh e lm -  
Inat. f. FaserBtoffchem ie.) B e c k e b .

K a rl B ecker und H e r ta  B ose, Bemerkung zu der „Notiz Uber das Gitter des 
Triphenylmethans“ von H. Mark und K . Weissenberg. (Vgl. vorBt. Ref.) Vff. wenden 
gegen den Befund yon Ma e k  u . W eissenbebg  ein, daB Bie derartig groBe Rontgen- 
perioden nicht gemessen haben u. daB eine Auswortung auB der „Schicbtlinien- 
beziehung*1 allein ais nicht eindeutig erscheint. (Ztachr. f. Physik 17. 351—52. 
1923. Berlin-Dahlem.) B e c k e b .

K a rl W . R osenm und und E. P fanknoh, Uber die katdlytisćhe Beduktion 
mehrfaćher Kóhlenstofl-Stickstoft-Bindungen. Katalyt. Red. yon Benzaldoxim  u. 
acetat ergab Dibenzylamin. Aus Bcnzophenonoxim u. Benzophenonoximacetat, 
CibHibOjN, F. 69—70’, entstand Benzhydrylamin, Chlorhydrat C1SHUNC1, aua konz. 
HC1 P. 270°, N itrat 200—201°. In  beiden Fallen zeigte sich, daB die HydrieruDg 
beim Oximacetat leichter stattfindet, bezw. beasere AuBbeuten liefert ais beim 
Oxim. — Red. yon Benzonitril in Eg. mit Pd lieferte Benzylamin. — Aus Benzyl- 
cyanid in Eg. -f- 2°/0ig. Eg.-HCl +  Pd-BaS04 entstand (i-Phenylathylamin. — Di- 
p-oxyphenyldthylamin, C19H190,N , durch Red. von p-Oxybenzylcyanid in Eg. aus 
A. -f- W. Tafelchen, F . 190°, wl. in W., 1. in NH,OH u. A,, 11. in A. u. Aceton, 
unl. in Bzl. Chlorhydrat, C18H 2,0,NCI, Nadeln, 11. in W., wl. in CHaOH u. A., 
swl. in k. Aceton, F . 221—223°, was. Lsg. gibt keine Rk. mit FeCI„; mit M illons 
Reagens Rotfarbung. Auf Zusatz yon Chinolin entsteht bei der Red. neben dem 
sekundaren Amin auch p- Oxyphenylathylamin. Die B. sekundarer Aminę fiihren 
Vff. auf folgendes Schema zuriick:

RCN — > R .C H .N H ,; 2 RCH,NH, >  (RCH,),NH +  NHS.
Zusatz yon Chinolin w irkt der Abspaltung yon NH, entgegen, es kann sich daher 
auch teilweise primares Amin bilden. — o-Chlorbenzylamin aus o-Chlorbenzonitril 
in Eg. -f- etwas konz. H ,S 04; bei ZuBatz yon CH,COONa entsteht Benzylamin. 
Belianthin  in Eg. -f- CH,COONa ergab durch Hydrierung SulfamUaure u. 
p-Amino-N-dimethylanilin. — Aua Benealazin u. o-Oxybemalaein entstehen Benzyl-
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amin bezw. p- Oxybenzylamin. — Red. yon Benzalanilin in Eg. ergab A nilin  u. 
yermutlich Toluol. — Durch Hydrierung von Benzophenonanil entstanden A nilin  
u. Diphenylmtthan neben geringen Mengen Btnzhydrol u. Benzophcnon. (Ber. 
Dtsch. Chem. Ges. 56. 2258—62. 1^23 Berlin, Uniy.) H a b e r l a n d .

K. W . R osenm nnd und G. L an g er, U ber den E in  fiu fi der Tragersubttanzen 
auf die Wirksamkeit von Katalysatoren. Eb wurden Veres. iiber die HydrieruDg 
yon Zimtsaure mit Pd, das auf yerachiedenen Substanzen niedergeschlagen war, 
aDgestollt. In naehatehender Reihecfolge Btieg die Aktiyitat des Katalyaator- 
priiparatts: 1. Kieselgur (rein), 2. Knochenkohle, 3. Kieselgur techn., 4. Bimastein, 
5. Bariumsulfat, 6. Blutboble. Vergiftung mit A r40 3 oder CO ergab Dachetehende 
Reibenfolge 1,3,5,4,2,6 bezw. 1,5,3,2 4,6. Bei Vergiftung durch AbjO, oder CO 
erwieB sich demnach Kieselgur (rein) ais die Substauz yon geringBter Wirksamkeit 
u. groBter Empfindlichkeit, wahrend Blutkohle die groBte Aktiyitat u. g e r i D g e t e  

Gifteaopfiodlithkeit beaitzt. (Ber. Dtach. Chem. Ges. 56. 2262—64. 1923. Berlin, 
Uniy.) H a b e r l a n d .

J o h n  M issenden, Die Aminonaphtholpolysulfosauren. Die beiden, zuweilen 
ais identisch betrachteten L-Sauren, denen die 1,8,2,5- u. 1 8,2,? Stellungen zu- 
kommen, unterscheiden sich in ihrem Verh. gegen FeCl,. Die eine lu fe rt eine 
techn. unbrauchbare braune Farbę, die andere eine grune, die mit CHs *CO,Na 
einen brauchbaren Farblack bildet (Mengen: lO A l^SO J,, 3 5F eC l,, £>Nh,C08,
з,5 L-Saure, 3C S ,-C O ,N a, 2 Alkalilauge, 4 HCI). — Die 1,7,4,1-Disulfosaure, der 
Yf. die 1,7,4 6 Sti-llung zusehreibt, gibt mit FeCl, eine beaonders lichtechte, griine 
Farbę. — Die 2,3,6,8-Dtsulfosaure bildet ein Acylderiy., das unbe&tandige, blaB- 
gelbe Azofarbstoffe liefert. Gibt mit FeCl, ein ach wach blaulichea Griin. — An 
Hand deutscber u. brit. Patente beschreibt Vf. kurz Darat. u . Eigenachaften der 
Aminonaphtholtrieulfosauren. (Cbem. Trade Journ. 73. 362—63. 1923.) N lTSCHE.

L. C laisen, Uber C-Alkylierung (Eernalkylierung) von Phenolen. Ausgehend 
you der Beobacbtung, daB bei der Darat. des PhenolallylSthers aua Phenol, Allyl- 
bromid u. K,COs (L ie b i g s  Ann. 4 1 8 . 78; C. 19 1 9 . I. 1015) immer etwas Allyl- 
phenol gebildet wird u. bei den Homologen des Allylbromida diese Nebenrk. noch 
Bt&rker heryortritt, hat Vf. an einer Reihe w eiteier Beiepiele featstellen konnen, 
daB unter boBtimmten BedingUDgen auch die e in w e r t ig e n  Phenole der Benzol-
и. Naphtbalinreihe der direkten C-Alkylierung zuganglich sind. Die Reaultate 
lassen aich wie folgt zuaammenfaesen: 1. Ungesatt. Alkyle sind znm E intritt in 
den Kern geneigter ala gesatt., mit ihnen lassen aich auch solche Phenole im Kern 
alkylieren, bei denen dies bisher nicht moglich war. Ebenao yerhśilt sich Benzyl, 
entsprechend seiner dem Allyl yerwandten KonBt. u. entgegen der yon K a u f l e R 
(Monatshefte f. Chemie 21. 1003 [1900]) yertretenen Anaicbt. — 2. Der Yerlauf der 
Rk. hangt yom Medium ab. In  A ., CH,OH, Aceton bilden sich fast nur Phenol- 
ather, in nichtdissoziierenden Medien (Bzl., Toluol) yorwiegend oder ausschlieBlich 
C-Alkylderiyy. — 3. Daa Alkyl tritt mit Vorliebe in die o-Stellung zum OH. Ob 
bei Besetzung dieser die p-Stellung da3 Alkyl aufnimmt, wurde noch nicht fest- 
gestellt.

Die folgenden Verbb. wurden aus den Na-Phenolaten u. den Alkylbromiden 
in Bzl. oder Toluol erhalten. — Allylphenol. Ausbeute ca. 70°/0 neben Phenolallyl- 
atber u. wenig Diallylphenol. — Allyl-p-bresól. Ausbeute ahnlich. Gibt bei weiterer 
A 'lylierung mit guter Ausbeute o,o-Diallyl-p-kresol. — o-(cc,y-Dimethylallyl)-p-kresol. 
Fa^t ausschlieBlich C -AlkylierUDg. Kp.ls 134—136°. Geht mit Saure in ein alkali- 
unl. Iaomeres, Kp. 244°, iiber. — o-Ctnnamylphenól. In  Bzl. fa sfre in e  C-Alky- 
lierung. F. 56°, Kp-U 214°. (In A. bildet sich faat reiner Phenolcinnamylałher, 
F . 65—66°.) — o-Cinnamyl-p-kresol. Dickes Ol, Kp.ls 218—220°. Phenylcarbaminat, 
F . 124,5—125°. — o-Benzylphenol. F . 21°, K p.,„  312°. — o-Beneylguajacol. Aus-
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beute nur 20°/0 (neben dem O-Aiher). F . 38°, Kp.la 195°. — o-Btnzyl-a-naph1hol. 
Ausbeute 50°/0. Niidelehen, F. 73,5—74°, Kp.18 237—240°. — o-Bcnzyl-^naphthol 
Ausbeute 6 0 -7 0 % . F. 111-112°. Acctylcerb., F. 65—65,5°. Benzoyloerb., F. 97°. 
(Ztschr. f. angew. Ch. 36. 478—79. 1923. Godesberg.) L indenbacm .

A rcM bald  E dw in  G oddard , Orga.noderiva.te des Thalliums. Teil VI. Ver- 
bindtitigen des Typs B ,T IX .  (V. vgl. Journ. Chem. Soc. London 121. 36; C. 1922.
IV. 1074.) Vf. steilt einige Diphenylthalliumaalze der FettBaurereihe dar. In den 
sauren Salzen steigen die FF. mit zunehmendem Mol.-Gew., in der Reihe der 
neutralen Salze fallen sie dagegen. — Die Rkk. der Thalliumdialkylhydroiyde mit 
Nitrophenolen wird auf die Nitronaphthole u. Nitroaoyerbb. auagedehnt, wobei die 
entaprechenden Oiyde, in letztem Falle unter Umlagerung der Nitrosopbenole in die 
entnpreehenden Chinonmonoxime, entetehen. — Ferner werden die Umeetzungen von 
TlCJa mit Organoyerbb. dea Hg, Sb, Ab, Sn u. Pb untersucht mit dem Ergebnia, daB 
Verb. vom Typua R4M (R =  Alkyl oder Aryl, M =  Metali, X =  Halogen) R,YIX, 
u. R,TIX liefern; R3UX u. R3MR' liefern TiCi, RaVlXj, bezw. R,MX; R,MR'S 
liefert R',MXj u. R,TiX, wobei R' daa Radikał mit niedrigerem Mol.-Gew. bedeutet; 
Rj5dXj tauseht mit TlCls lediglich daa Halogen aua. — Thalliamdiphenyichlorid 
wird durch JC l zu Chlorbenzol, TlClj u. J ,  abgebaut.

V e ra u c h e . Die Diphenyhhalliumsalze wurden dargeatellt durch Kochen von 
Diphenylthalliumbromid mit den entaptecbenden Sauren in Toluol in Ggw. yon 
Agt O. Saurea Propionat, Ci8Hai0 4T i, Nadeln F. 164°, 1. in Chlf., h. A ., Pyridin, 
Eaa'gester oder Eg., zl. in ad. W., unl. in A. oder PAe. — Saures Valerat, C „H a90 4Ti, 
Nadeln F. 176° meist 11., unl. in  PAe. oder k. W. — Saures B utyrat, CaoHI60 4Tl, 
Nadeln F. 171°, unl. in PAe., a o n a t  11. Aua Aceton mit PAe. k r y B t a l l i a i e r t  daa 
neutrale Salz, C19H170,T1, F. 230°. — Saures n-Hexat, Ca4H3,0 4T l, Nadelroaetten 
F. 191°, neutrales Sulz, F . 208°. — n-Octat, C,0HssO ,Tl, Nadeln F. 195°, ist von 
allen Salzen am wenigsten 1 .— p-Nitrobenzoat, C19U1404Nri, gelbe Nadeln F. 228°, 
meist 1., unl. in Chlf., CCI4, PAe. — o-Brombeneout, C19H140 , BrTJ, Platfen F. 243°, 
nnl. in A. u. PAe. — m-Brombtnzoat, P latten F . 247°, 11. in Pyridin oder Toluol, 
zl. in Essigeater, wl. in Aceton, aonat unl.

Die Oxyde der Diphenylthalliumverbb. mit Nitrophenolen, bezw. NitroBophenolen 
wurden durch Kochen der beiden Komponenten in alkoholhaltigen W. dargeatellt.
0-Nitrophenoxyd, C18H,4OaN T i, orangegelbea Kryotullpulver F. 247° 11. in Pyridin, 
wl. in Aceton, A., Toluol, A., ad. W., unl. in CC14, Euaigeater. — p-Nitrophenoxyd, 
gelbe Nadeln F. 251° (Zers.), unl. in A., A., Cblf., wl. in Eaaigeater. — 12-Naphiho- 
chinon-l-oximat, C,0H „O ,N Tl, mkr. grune Nadeln F. 238°, unl. in W. — Tnnitro- 
m-tolyloxyd, C10H14O,N3T1, gelbe Nadeln F. 231°. — Trinitro-u-naphthoxyd, 
CajBl40 7Tl( orangegelbe Nadeln F. 232°.

Detioo. dcsThalliumdiathyls. Thalhumdiathylhexanitrodiphenylamin, C16B14Oa NjT], 
carminrote P latten mit yiuleitem Glanz, F. 224°, unl. in Toluol, PAe., Chlf. — 
p-Benzochinonoximat, C10H14O,NTl-C6H,O1N , blauachwarze Nadeln mit yiolettem 
Glanz, 1. in W. oder Pyridin, wl. in  A. mit brauner Farbę, aonBt unl. — 1,2-Naph- 
thochinon-l-oximat, Cu H19OsŃ Tl, aus A. tiefgriine Nadeln F. 217°, unl. in PAe., 
sonat 11. — 2 6-Din\trophenoxyd, C10H13O6N ,Tl, tieforangegelbe Platten F. 190° 
(Zera.), unl. in PAe. — Dinitro-o-tolyloxyd, CnH^OjNjTl, brauniiche Platten, bei 215° 
Schwarzfarbong, bei 219° Esplosion, unl. in CC14, PAe. — Trinitro-m-tolyloxyd, Cn H14*
0,N,T1, gelbe Nadeln, bei 214° Zera. — Trinitro-a-naphthoxyd, CUH140,N,T1, orange- 
farbige Platten F. 220° (Zera.), wl in Chlf., Toluol, unl. in PAe. — Bmttro-(i-naphthoxyd, 
^uEIi&OjNjTI, griinlichgelbe mkr. Blattchen Zera. ab 208°. LI. in Pyridin, Acetonj 
zl. in A., wl. in Chlf., Essigeater, A., unl. in CC14, Toluol, PAe. — 2,4-Dinitro- 
naphthoxyd-7-sulfonat, C18HJ40 8N,STl, 2 H ,0 , mattorangegelbe Nadeln, bei 217° 
Dunkelfarbung, 1. in Aceton u. w. Pyridin, zl. in A,, sonat unl. — Mercuridipropyl,
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CeHu H g, aua n-Propyl-MgBr u. H gBr,, Kp. 189—191°. Mit T1C1, entsiehen 
Tl Cl, TKCaHjJjCł u. HgC„H7Cl. Aua Mercuridiisoamyl u. T1C1, : T1C1, Iaoamyl- 
HgCl, Nadeln P. 86°. Aua Mercuridibenzyl u. T1C)3 :T1C1, Benzyl-HgCl, P. 104®, 
neben Spuren yon Dibenzyl. — Aus M trcunbenzylathyl u. TlCI, :T1C1, CsH5HgCl 
(F. 192°) C,H,HgCl, F. 104—105° u. Benzaldehyd. — Aua 2-Jodmercurithiophen u. 
T1C), :T1CI, 2- Chlormercurithiophen, F. 183° u. J . — Aus Triphenylstibindichlorid 
u. T1C1,: T lC I. metali. Sb. — Tri-p-xy1ylstibin, C ^H ^Sb, aus p-Xylyl-MgBr u. 
SbCl8, Nadeln F. 174,5°, 11. in Bzl., Chlf., ad. Eg., zl. in h. Aceton, wl. in A. oder
A. Mit T1CI3 : TlCI Tri-p-xylylstibinchlorid, CS4H „CltSb, krystallin. Pulyer, F. 230 
bis 231°, meist 11., zl. in Pyridin, unl. in PAe. — Aua Trip-xylylarsin  u. T1CIS : TlCI, 
p-Xylylarainocblorid, Nadeln F. 63°. — Tri-m-xylylarsin liefert ebenfalla TlCI u. 
m-XylylarBinochlorid, F. 44°. — Sn-Triathylchlorid u. T1C18 :T1C1, u. Sn-Diathyl- 
chlorid. — Sn-Diathyljodid u. T1C!„ : metali. Tl, J , Sn-Diatbylchlorid, Nadeln F. 83°, 
u. JCl. — Sn-Dimtthyldiałhyl u. TiCls :T lC l, Diatbylthalliumchlorid u. Dinoethyl- 
Sn-chlorid, F. 90°. — Tri-m-xylylblei, C,4HJ7Pb, aua p-Xylyl-MgBr u. PbCl, hell- 
gelbea kryatallin. Pulyer yom F. 233,5° unter AbscheiduDg von Pb. L. in Chlf., 
Toluol, wl. in Aceton PAe. oder Pyridin. Seine Lsgg. scheiden aus alkob. AgN09 -f- 
A g ,0  ab. Mit TlCI, entateht neben TlCI Di-m-xylylbleichlorid, CI6H18CljPb, aus 
Bil. Nadeln. (Journ. Chem. Soc. London 123. 1161—72. 1923. Birmingham, 
U niy) O hłe .

R ich a rd  W ills ta t te r  und H ugo H eiss , Uber die Kom titution des Purpuro- 
galline. Drei Verbb. bedtirfen der A ufklarung: 1. Das durch yeracbiedenartige 
Oxydation des Pyrogallols iiber ein dunkelfarbiges, offenbar chinhydronartigea 
Zwiachenprod. enteteheude Purpurogallin, Cu Hs0 6, das 4 Hydroxyle u. eine mit 
den iiblichen Rkk. nicht nachweisbare CO-Gruppe enthalt. 2. Die aus Gallustaure- 
(eater) unter A ustritt eines Carbosyls entatehende Purpurogallincarbon8aure{cster).
3. Das aus Purpurogallin mit KOH gebildete iaomere Purpurogallon, eine Triosy- 
naphtbalincarbons&ure. — Die B. dea Purpurogallins ist -wie folgt zu erklaren: Die 
erate Phase der O iydation bildet daa 3-Oiy o-chinon, das auch ala Triketocyclo- 
heien (I.) aufgefaBt werden kann. Es addiert Pyrogdlol zu II., das sich aber sofort 
zum 2,3,4,3',4' 5'-Hexaoiydiphenyl (III.) stabilisiert. (Bei den folgenden Formeln 
iBt der unyerSndert bleibende Kern b fortgelassen) Das aua III. heryorgehende 
Chinon IV. — daa tieffarbige Zwischenprod., da chinoid u. hydrochinoid zugleich
— unterliegt einer A rt BenEilsaureumlagerung unter B. yon V., das ais ^9-K.eton- 
eiiure C 03 yerliert u. in VI. iibergeht. Letsterea w ird Bchliefilich zu Purpuro
gallin (VII.) oiydiert, das sich ais wl- ausscheidet, aber nicht ala Endprod. der 
Oiydation anzuaehen iet, .yielmehr, da ea die OH-Triade dea Pyrogallols entbalt, 
in alkal. Lag. sehr oiydabel ist. Die Formel laBt yeretehen, daB die 3 OH-Gruppen 
des Pyrogallolkerns leicht, die yierte im Fiinfkern dagegen schwer alkylierbar sind, 
ferner daB die CO-Gruppe reaktionstrfige sein muB. — Beim Erhitzen mit ROE 
wird VII. wahracheinlich zu  VIII. aafgeapalten, aus dem durch em euten RiDgschluB 
das Purpurogallon (IX.), eine 6,7,8-Trioxy-cc-napMhoe$aure, heryorgeht. — Gallus- 
saure geht iiber das Zwischenprod. X ., daa, um sich zur Triosybenzolform zu

OH
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stabilisieren, das Carbosyl abstoBen muŁS, in die Purpurogallincarbonsaure (XI.) 
iiber. Dereń Isomerisationsprod. iat die Purpurogalloncarbonsaure (XII.). — Die 
Osydation des Gallussaureesters zum Purpurogallincarbcmsaurcester zeigt noch deut- 
licher die fur die Purpurogallinbildang unyermeidliche Abspaltung einer Carbosyl- 
gruppe.

H O ^ C O .H  

^ C H
OH CO,H

CO,H

CO,H

V e re u c h e . Purpurogallin, Cu H 60 6 (VII.), ist nicht nur mit H ,0 , in Ggw. 
von Perosydase (vgl. W i l l S t a t t e r  u . Sto ll , L ie b ig s  Ann. 4 16 . 46; C. 1919. I. 
34), Bondern auch nach dem alteren Verf. von H o o k e p . (Ber. Dtech. Chem. Ges. 2 0 . 
3259) mit ca. 70°/0 Ausbeute erhiiltlich, wenn man mit der berechneten Menge 
Alkali in Form von Bicarbonat u. nur 2‘/j Mol. K,FeCy6 arbeitet. Anaatz: 20 g 
Pyrogalloł in 500 ccm W., 131 g KaFeCy8, 33,3 g NaHCO, in 850 ccm W. Temp.
5—6°, inteniiiv riihren. Die nach Zusatz deB 1. u. 2. Mol. KaFeCy8 jeweila iso- 
lierten Prodd. sind besonders rein. — Mit einem groBeren OberschuB von Pyro- 
gallol wird das Purpurogallin so yollkommen vor weiterer Osydation geschiitit, daB 
sich seine Darst. zur Best. des 0-Verbrauchs eignet. Die Rk. entspricht quantitativ 
der Gleichung: 2C„H8Oa -j- 3 0  -j- H ,0  => Cn H80 6 -f- C 09 -f- 3H aO. Purpuro
gallin bildet gelb- u. dunkelrote rhomb. Prismen mit Pinakoid. F . 272—273,5* 
(Zers.) bei raschem Erhitzen, sonst Zers. ohne F. 100 ccm der Sth. Lag. enthalten 
bei Zimmertemp. 0,17—0,21 g. Zl. in A., 11. in Aceton, sil. in  Pyridin. Gibt mit 
Alkali in Ggw. von O, eine prachtig blaue Lsg. Aus der ath. Lgg. nimmt yerd. 
Soda den Farbatoff mit tiefgelber Farbę auf, die an der Luft uber grun in indig- 
blau iibergeht u. dann miBfarbig wird. Das blaue Farbsalz diirfte einer meri- 
chinoiden Oiydationastufe entspreehen. Die Carbonsaure XI. yerhalt Bich ebenso.
— Purpurogallinmonomethylather, CltH10O6. (Die CHa-Gruppe befindet sich an 
einer der beiden auBeren OH-Gruppen des Sechsringes.) Durch Osydation eines 
Gemisches von Pyrogalloł u. 6—12 Mol. seinea 1-Methylathera mit H.O, in Ggw. 
von Perorydase. Die Auabeute hangt nur yom Pyrogalloł ab. Ferner aus Pyro- 
gallol u. uberachussigem Methoiy-o-chinon ohne Zusatz eines besonderen Oiy- 
dationsmittels, indem ein Teil des Chinons oxydierend wirkt. Rotgelbe rhomb. 
Prismen aus A ., F. 182—183°. Gibt mit Soda an der Luft blaue bis rotviolette, 
mit rauchender HNOs rotyiolette Farbungen. W ird von CHSN, nur zum Trimethyl- 
ather metbyliert. — Purpurogallincarbonsduremethylester, Cu H100 7. Aus Gallus- 
sauremethylester in yerd. CH„OH mit 2,5°/0ig. H ,0 2 in Ggw. yon Peroiydase (kleine 
AnsiiUe). Dunkelbraunrote, schwach pleochroit. rhomb. Prismen aus Aceton oder 
CH,OH, Zers. bei 260-270°, wl. in W., A., zl. in A., CH.OH, 11. in Aceton. Gibt 
dieselben Farbrkk. wie VII. — Ein durch Verestern yon Purpurogallincarbonsaure 
dargestelltea Veigleichspraparat war bei sonstiger Identitat krystallograph. ver- 
schieden, monoklin oder triklin, stark pleochroit. (citronengelb zu braungelb). 
Purpurogallintetramethylather, C1SH180 6. Purpurogallin wird mit CHjN, in Aceton- 
lsg. in den Trimethylather u. dieser mit (CH3)sS04 u. 65°/0'g- KOH yorsichtig er- 
hitzt. Bhomb. Blattchen aus CHaOH, F. 93°, in A. achwerer 1. ais VII., U. in

VI. 1. 13
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Aceton. 100 ccm b. A. losen 3,6 g. Beagiert nicht mit NH,OH. W ird yon sd. 
H J, D. 1,7, in den Trimethylather (rhomb. pleochroit. Prismen, F. 175—177°) zurttck- 
gefuhrt. (L ie b ig s  Ann. 4 3 3 . 17—33. 1923. Miinchen.) L in d e n b a d m .

A rth u r  F a irb o u rn e  und Jo h n  M ild red  G au n tle tt, SyntJiese von 4-0xy-  
1,2-dimethylanthracliinon. (Vgl. Joum . Chem. Soc. London 119. 1573; C. 1 9 2 2 . I.

q j j  563.) o-4Xylenol liefert bei der Kondensation mit
Phthdlsaureanhydrid in Ggw. yon Borsaure bei 160° 

I I. | 1 f  I 3 die Verb. Cl tETl i Oi , wahrecheinlicb von der Konat. (I.),
aus A. Nadeln, F. 175°. — Daraus mit konz. H ,S04 

CO ÓH bei 100° 4-Oxy-l,2-dimethyl-anthraćhinon, CujHijO,,
aus Aceton goldgelbe Nadeln, F. 169°. (Journ. 

Chem. Soc. London 123. 1137—39. 1923. London, Kings Coli.) Oh l e .

F re d e r ic k  G eorge M ann und W illia m  Ja ck so n  Pope, Die a,a'-Dichlor-
dialkyUulfide. Dichlordimethylsulfid entsteht bei der Einw. yon S,C1, oder SC),
auf Trithioformaldehyd, im 1. Falle in einer Ausbeute von 70%, im 2. Falle nahezu 
quantitativ. Dagegen reagiert Trithioformaldehyd n ic h t  mit PC18 in Ggw. von 
ZnClj. Auch a-Trithioacetaldchyd liefert auf [den obigen W egen ee,«'-Dichlor- 
diathylsulfid, jedoch unter gleichzeitiger B. von Diathylidentrisulfid, S(CH-CHa),SJf 
das mit CH ,J oder or,o!'-DichlordiathylBulfid {3-Trithioacetaldehyd liefert.

V e rsu c h e . a,ci-Dichlordimethylsulfid, C,H4C),S, Kp.,8 57,5—58,5°, D .u 4 1,4144, 
erstarrt erst in einer Kaltemischung yon fester CO, u. A. H at keine Hautwrkg. — 
a ta'-D ichlordim ethylsulfoxyd,C,H4OCl»S, aus dem Sulfid mit konz. HNOa unterhalb 
0°; aus CC14 P latten , F. 40°. — a,d-Dichlordimethylsulfin-p-toluolsulfonyUmint
(C1CH,),S: N^SOj^CoH^CĄ =  C9Hu O,NCl,S,, aus dem Sulfid mit Chloramin T-, 
aus Bzl. Nadeln, F. 102°. — Athyltetrahydrothiophcn-3,4-tetracarbonsaureathylester, 
C16H ,40 8S, durch Kondensation yon athantetracarbonsaurem Athyl u. «,a'-D ichlor- 
dimethylsulfid mittels NaOC,H5 in sd. A., yiscoses Ol vom Kp,16 220—223°. W ird 
von yerd. H ,S 04 oder was. alkoh. KOH kaum angegriffen. — a,u'-DicMordia(hyl- 
sulfid, C4H9C!,S, Fl. vou unangenehmem schimmeligen Geruch, ohne Hautwrkg., 
Kp.le 56—57°, Kp S7 66,5—67,5°, Kp.41 76—77°, D .u4 1,1992. Erstarrt in einer 
Mischung aus fester CO, -j- A., wird mit H N 03 yollstandig zers. — a,d-D iathoxy- 
diathylsulfid, C8H180 2S, K p ai 87—87,5°. W ird yon k. konz. HNOa heftig oiydiert. — 
Diathylidentriiulfid, C4H8S8, mattgrune Fl., Kp.14 89—90°, mit k. konz. HNO, so- 
fortige Osydation unter S,-Abscheidung. Mit rauchender HNO, Entflammung. — 
Thialdin reagiert mit S,CI, in Cl4 bei 0° sehr heftig unter HCl-Entw. u. Ab- 
scheidung einer rotlichschwarzen M. — fi-Trithiobcnzaldchyd, reagiert mit SjCl, bei 
100° ohne HCl-Entw., wobei eine geringe Menge eines roten Ols entsteht. Mit 
SCI, wurde ein Ol erhalten, das zum groBten Teil aus Benzalchlorid bestand. (Journ. 
Chem. Soc. London 123. 1172—78. 1923. Cambridge, Uniy.) Oh l e .

F re d e r ic k  G eorge M ann und "W illiam  Jack so n  Pope, Die isomeren Tri- 
thioacetaldehyde. (Vgl. yorst. Kef) Bei der Einw. yon Ag,S auf cc,ci-Dichlor- 
diathyleulfd  in alkoh. Lsgg. erhielten Vff. eine Substanz yom F . 81°, die durch 
Behandlung mit CHSJ  in fi-Trithioacetaldehyd ubergebt u. ais ein 3. Isomeres dieses 
Aldebyds aufgefaBt wird. Es dtirfte ident. scin mit dem yon M a k c k w a ld  (Ber. 
Dtsch. Chem. Ges. 19. 1826) aus Thialdinthiocyanat erhaltenen Prod. u. der yon 
P o l e c k  u . T h O m m e l (Ber. Dtsch. Chem. Ge3. 2 2 . 2871) aus Viny)quecksilberoxy- 
chlorid dargeEtellten Verb. Durch Umkrystallisieren dieses y-Irithwacetaldehyds 
aus Aceton wird der F . im Gegensatz zu den Angaben von B a u m a n n  u. FkOmm 
(Ber. Dtsch. Chem. Ges. 24 . 1457) nicht yerandert. — y-Trithioacdaldehyd, C,H1SS„ 
auB 85%ig- A. Krystalle, F . 81°. Er wurde ferner erhalten bei der Einw. yon
H,S, A g ,0  bezw. NaOH auf u ,c i-Dichlordiathyleulfid. E r sublimiert leicht bei



1 9 2 4 . I . D . Or g a n is c h e  Ch e m ie . 1 8 3

ICO0 zu langen Nadeln. (Journ. Chem. Soc. London 123. 1178 — 81. 1923. 
Cambridge, Univ.) Ohle.

W . S ch len k  und O ttilie  B lum , Uber die Konstitution des Indophenins. Da 
die MolekulargroBe des Indophenins, [C8H5ON-C4HaS]n , wegen dessen Schwer- 
losliehkeit nicht zu ermitteln ist, haben Vff. nach einem leichter 1., gut krystalli- 
sierenden Analogon gesucht u. im KondensationBprod. von Isatin u. Mesosalaaure- 
ester, das sie Mesoxophcnin nennen, gefunden. Ea besitzt eine dem Indophenin 
entaprechende Zub. u .  nach der Mol.-Gew.-Beat. die Formel [CjHioO*" 0*11,8],. 
Vff. glauben danach berechtigt zu sein, dem Indophenin die analoge Formel 
[C8H6ON*C4H,S], zu erteilen. Die von Liebebmann u. Kbauss (Ber. Dtsch. Chem. 
Ges. 4 0 . 2500; C. 19 0 7 . II. 703) aufgestellte Konatitutionaformel wird abgelehnf, 
da sie das Indophenin ais ein Deriy. des farblosen Indoxyls (Ketoform) eracheinen 
liifit u. also den Farbstoffcharakter nicht erklaren kann, auBerdem willktirlich die 
Ioatinreste je  in eine u- u. ^-Stelle der Tbiophenreste eingreifen laBt. Zur Ent- 
scheidung der letsteren Frage haben Yff. die 2 Mono- u. 4 Dimethylthiophene in 
reinBter Form auf ihre Fahigkeit zur Indophenin- bezw. Mesosopheninbildung 
untersucht u. gefunden, daB eine solche — auBer dem Thiophen selbst — nur daa 
/9-Mono- u. |9,|3'-Dimetbylthiophen besitzen, d. b. daB beide a-Stellungen unbesetzt 
aein mussen. Sie ziehen daraus den SchluB, daB die tó-H-Atome bei der FarbatofF- 
bildung au8treten, u. gcben dem Indophenin u. Mesosophenin die Formeln I. u. III.,

CJ(H6C50JC )C = C [^ .C = = C |-/ \C= C.(C 01CłHB)2 
H cL = = Jc H H cL------CH

die sowohl der Farbstoffnatur ala der Yerkupungsfahigkeit Eechnung tragen. 
Einem Leukoindophenin wiirde zwanglos Formel II. zukommen. Die angenommene 
Yerknupfung der beiden Thiophenkerne entBpricht auch bestens der lange bekannten
B. von a,a'-D ithienyl aus Thiophen u. konz. H,S04. — Mctoxophenin, Cj|Hał0 8 S, (III.)> 
Eine Lsg. yon 1 g Thiophen u. 2,28 g Mesoxalsaureathylester in 100 g PAe. wird 
mit 40—60 g konz. HaS04 yersetzt u. 3—5 Min. geschfittelt (EiskflhluDg). Tief- 
violette, kupferglanzende Tafelchen auB Eg., F. 159—161°, wl. in A., Bzl., Nitro- 
benzol, Gasolin, 11. in Bzn. u. Chlf. Das Mol.-Gew. wurde in Chlf. bestimmt 
CharakteriBt. Absorptionsspektrum in Chlf. — Analoges Prod. aus Meaoxalsaure- 
methylester, C18HJ90 8S,. Aus Xylol, F. 230—232°, schwerer 1. ais III. — Die Ver- 
kiipung dieaer FarbatofFe sowie des Indophenins wird durch Digcrieren mit 
Zinkstaub in Eg. ausgefiihrt. W ird das farblose oder gelbe F iltrat nach Zusatz 
von EiBstuckchen u. NaOH mit Luft geschiittelt, b o  regeneriert sich der Farbatoff. 
(Liebigb Ann. 4 3 3 . 95—103. 1923. W ien u. Berlin.) Lindenbaum.

H ans F isc h e r  und K a r l  P is to r, Triindolylmethane, sowie Aldehyde, Ketone, 
Sełontawetsłer und Kctonsaurenitrile substituierter Indole. Aus MełhyUndoi u. 
Indol-a-carbonsaureester wurden mit Hilfe der Gattermannscben Aldehyd- u. der 
Hoeachschen Ketonsyntbese die unten beachriebenen Deriyy. hergestellt. Bei der 
Kondensation von 1 Mol. Methylketholaldehyd mit 2 Mol. Methylketol bei Ggw. yon 
alkoh. KOH erhielten Yff. Trimethyltriindolylmethan, das mit H C ^  gespalten 
1 Mol. Diindolylmethensalz u. 1 Mol. Methylketol gab. Die Triindolylyerb. iat

13*
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ident. mit der von E l l in g e r  u . F l a m a n d  (Ztschr. f. physiol. Ch. 71. 7; C. 1911. 
I. 1420) beBchriebenen Leukoyerb., u. die von K ó n ig  (Journ. f. prakt. Ch. [2] 8 4 . 
196; C. 1911. II. 957) beatritteno Struktur dieser Verbb. ais Triindolyluaethanderiyy. 
findet durch die hier festgeatellte Zers. ihre Aufklarung.

V e rsu e h e . 2-Methyl-3-chloracctylindol, C,0H u ONCl, aua 2-Methylindol 
ChloracetonitriI in Chlf. durch gasformiges HC1, aus W . Nadelbuschel, 1. in A., 
A., Chlf., B il., wl. ia  W. u. Eg. — 2-Methyl-3-cyanacetylindol aus yorigem -f- KCN 
(iu A.), gelbe Krystallblattehen, F. 184°, 1. in w. A., wl. ia W., unl. in A. u. Bzl.
— 2-Methylindol-3-aldehyd, C10HeON, aus Methylketol in Chlf. -f- waaserfreie 
HCN +  gaaformiges HC1. Abgeachiedenes salzsaures Imin, F . ca. 180", hieraus 
Aldehyd, Nadeln, F. 198°. — 2-Carbathoxy-3-formylindol, C12H lt0 8N, aus Indol- 
or-carbonsiiureathylester -f- HCN +  HC1, beideraeits zugespitzte Prismeii, F. 185°.
— Indol-cc-carbonsaureathylester, Cn Hu O,N, aus der Siiure mit A. -f- H ,S 04) mit
W. yeraetzt; Nadeln aus verd. A. F. 119°. — 3-Formylindol-2-carbon8aure, B latt
chen, F . 247°. — Azlacton des 2-Carbathoxy-3-formylindols} CslH18OłNł) aus Carb- 
athoiyformyliudol -f- HippurBaure -f- Essigaiiui eanhydrid -j- CHsCOONa, aus Chif. 
gelbe Nadeln, Zera. 242°. — Im in  des 2-Methylindol-3-essigesters, C14H „ 0 ,N ,, durch 
Behandelu vou Methylketol in Chlf. mit Cyaneasigsaureathylester -{- gasfórmigem 
HC1, oJiges P ro i. in h. W . gel. u. mit NH4OH yersetzt; Prismen, F. 151°, L in 
HC1 u. A., wl. in A. Gegen w. NaOH bestandig. — 2-Methyl-3-acetylindol, 
ChHjjON, aua Methylketol -j- Aeetonitril -f- HC1, F. 195°. — Trimtthyltriindólyl- 
methan, Ci8H,6Na, durch Erhitzen yon 2-Methyl-3-formylindol -f- Methylindol mit 
alkoh. KOH, aus Pyridin mit Bzl. gefallt farblose Krystalle, F. 319°, 1. in  Pyridin, 
wl. in Chlf. u. organ. Loaungamm. Bei Erhitzen der alkoh. Suspension mit HC104 
scheiden aich orangerote Nadeln yon Methenperchlorat (F. 248°) aus, wahrend im 
F iltrat Methylketol (F. 62°) nachweisbar ist. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 56. 2313—19. 
1923. Miinchen, Techn. Hochaeh.) H a b e r l a n d .

HanB F isch e r und H erm an n  A m m ann, JEinige Umseteungen des 2,4-Dimethyl-
3-acetylpyrróls und iiber Tripyrrylmethane (I.). P il o t y  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 
47 . 2542; C. 1914. II. 1157) hat durch Behaudeln yon 2,4-Dimethyl-3-aeetylpyrrol 
mit Chlf. eine Subatanz erhalten, der er Konst. I . siuachrieb; das gleiche Prod. 
neben 2,4-Dimethyl-3acetyl-5-formylpyrrol erhielt analog W e id m a n n  (Diss. Miinchen, 
1920) u. durch Kondensation des Aldehyds mit 2,4-Dimethyl-3-acetylpyrrol mit 
konz. HC1 erhielt er Verb. H., die aich ais ident. erwies mit dem Chlorhydrat yon
I. VfF. haben yergeblich yersucht, in  L eine OH-Gruppe nachzuweisen. Die Auf- 
klaruug der KonBt. des Pilotysehen Prod. gelang nun daaurch, daB dieselbe Verb. 
erhalten wurde durch Kondensation von 2,4-Dimethyl-3-aeetyl-5-formylpyrrol u.
2.4-Ditnetbyl-3-acetylpyrrol mittels alkoh. KOH, u. daB bei Umwandlung dieser 
Verb. in das entaprechende Methen aueh noch 2,4-Dimethyl-3-acetylpyrrol entsteht. 
Demnach kann bei dieser Rk. nur ein Tripyrrylmethan (III.) entstanden sein. Die 
Yerb. IH . enthalt Krystallalkohol, der beim Trocknen teilweiae entweicht, woraus 
sich die Unklarheiten iiber die KonBt. der Verb. herleiten. Analog III . wurde aus
2.4-Dimethyl-3-carbathoxypyrrol Tris-2,4-dimethyl-3-carbathoxypyrrylmethan erhalten. 
Diese Bynthet. Tripyrrylmethane zeigen gewisse Analogien mit demVerh. des Meso- 
bilirubinogens, indem sie sich ebenfalls am Licht roten. Beim Erhitzen mit HC1 
zeigen sie Rotfarbung, indem Spaltung in Methenfarbstoff u. Pyrrol e in tritt, eine 
Rk., die Mesobilirubinogen nicht zeigt. Mit Eg.-H J entsteht aus dem Methan
2.4-Dimethylpyrrol. — Im Gegensatz zu den Angaben yon W e id m a n n  (1 c.) reagicrte 
Dimethylacetylpyrrolaldehyd mit Aldehydreagenzien. Einw. yon Hydrazinhydrat u. 
C,HsONa auf 2,4-Dimethyl-3-acetylpyrrol fuhrte zu Krypłopyrrol-, aus 2,4,5-Tri- 
methyl-3-acetylpyrrol entstand 2,4,5-Trimeihylpyrról. Die aus den Methanen er- 
haltenen Metheae lassen sich durch Hydrierung wieder in erstere zuruckverwandeln.
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la  das Acetylcsethen lassen sich Ca, Ni, Zn komples einfubren (IV.). Das Zn-Salz 
zeigt in alkoh. Lsg. grune Fluorescenz, die an Urobilin erinnert. Die Lsg. des 
Ni-Salzea zeigt Abaorption im Griinblau.

jCOCHs 
\ ^ C H 3 

iN(ECl) 
COCH,, 
CH,

cu--8

V e rsu c h e . 2,4-BimetJiyl-3-cu:etyl-5-formylpyrrol, C9H n O,N, aus 2,4-Dimetbyl-
3-ac.etylpyrrol in  A. mit waaserfreier HCN -f* gasfórmiger HCI, aus b. W. oder A. 
farblose Nadeln, F . 166°, 11. in Eg. u. Chlf., 1. in A. u. W. Keine Kupplung 
mit p-Nitroanilin oder Diazobenzolsulfosaure; keine Bieulfityerb., keine Red. mit 
ammoniakaliacber Ag-Lsg., keine Bótung mit fucbainscbwefliger Saure. Aldazin, 
C18H2,0 3N4, 1. nur in Pyridin u. Eg., aus Pyridin-W . Zers. bei 299°; Phenylbydr- 
azon, C1SH170 N 9, aus Eg.-W. Priamen, F. 214°; Oxim, CoHjjOjNj, aus verd. A. 
Bliittchen, F. 203°; Semicarbazon, C10H11O3N<, aus Eg.-W. Prismen, F. 236° (Zers.).
— Bis-2,4-dimethyl-3-acetylpyrrylmethc>rchlorhydrat, C^H^OjNjCl, aus dem Aldehyd 
durch konz. HCI, F . 200°. — Tris-2t4-dimethyl-3-acetylpyrrylmethan, CS6Hl:lOaNa +  
?/jC2H5OH (III.), durch Extrahieren der bei der Spaltung des Balzsauren Imins bei 
Darst. des 5-Formylpyrrols m it W. zariickbleibenden braunschwarzen M. mit h. A., 
Prismen, F. 265°, unl. in W . u. NaOH, bwI. in A., -wl. in h. A. u. Chlf., 11. in Eg., 
beim Erhitzen hiermit G-riinfarbung (Zera.). — Bis-2,4-dimethyl-3-acitylpyrrylmethan! 
durch katalyt. Hydrierung des Methens in Eg., aus verd. A., F . 268°. Analog ent- 
tteht Bis-2,4-dimethyl-3-carbathoxypyrrylmethan. — a-Azofarbstoff aus Diazobenzol- 
sulfonsaure u. 2,4-Bimethyl-3-acetylpyrrol, C14H160 4N8S , aus III. -f- konz. HC), 
darch Versetzen des F iltrats mit der Diazoyerb., rote Nadeln mit blauem Ober- 
flachenglanz. — Einw. von konz. HNO„ auf die Bisraethylenyeib., Zusatz von W., 
Estrahieren mit Chlf., Fallen mit PAe. fiłhrt zu farblosen Nadelchen, an Luft rot 
werdend, Sintern bei 208°, F. 213°; ident. mit der aus 2,4-Dimetby)-3-acetylpyrrol 
- f  konz. HNO„ zu erbaltenden Verb. (vgl. F is c h e r  u . Ze r w e c k , Ber. Dtscb. Chem. 
Gre8. 55. 1945; C. 1922. III. 675). — III. entsteht durch Erwarmen dea obigen Tri- 
pyrrylmethans (F . 265°) mit Eg. in der Form CJ6H(l0 8N8 -f- CHaCOOH, farbloae 
Prismen, F. 187° (Zers.), an Luft eich rotend, 11. in Eg. u. Pyridin, 1. in Aceton u. 
Chlf., ani. in W . u. A .; mit A, entsteht Verb. mit F. 265°; hieraus durch Eintragen 
in  k. Eg.-HJ u. Fallen mit A. Jodhydrat des Bi8-2,4-dimethyl-3-acetylpyrrylmethens, 
CjjH^OjNjJ, ziegelrote Nadelchen, aus Chlf.-A, Zers. bei 229° (vorher Sintern). In 
der Warme entsteht 2,4-Bimethylpyrrol, mit Diazobenzolsulfonsaure den Azofaib- 
stoff Verb. C ^ H ^ O .N .S  bildend. -  Ferb. Cn HalN,0„  (III.) +  >/,C H ,O H  entsteht 
nach P il o t y  (1. c.) durch Losen der yerdampften Cblf.-Extrakte in CH8OH, Priamen, 
F. 270°. — Tri8-2,4-dimethyl-3-carbathoxypyrryhnethan, C!8Ht70 ,N 3, aus dem enf- 
sprechenden Pyrrol in  Chlf. methylalkoh. KOH, Prismen, F. 194°, rotet sich 
raaeb, unl. in  W., wl. in A., 1. in Chlf. u. Eg. (hiermit gekocht Orunfarbung), wl. 
in A. In  ad. A. mit konz. HCI yersetzt entsteht salzsaures Bis-2,4-dimethyl-3-carb- 
athoxypyrryhnethen, F . 213°, u. 2,4-Bimethyl-3-carbathoxypyrról, mit Diazobenzol- 
sulfosaure Verb. Cl t Ht, 0 5NaS  gebend. — III. entsteht auch durch Kocben yon
2,4-Dimethyl-3-acetyl-5-formylpyrrol (1 Mol) -f- 2,4-Dimethyl-3-acetylpyrrol (2 Mol.) 
mit KOH +  A. — K upftrsals des Bis-2,4-dimcthyl-3-acetylpyrrylmcthens, Cs<Hł90.,N4Cu 
(IV.), aua dem Methen in ad. A. -f- Schweizerscbem Beagens; aua Chlf.-Ae. rot- 
braune, mit griinem Oberflachenglanz schillernde Prismen, L in Chlf. u. Pyridin 
mit braunroter Farbę, mit Eg. gekocht Grriinfarbung, Lsg. zeigt Absorptionsstreifen
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in  Eot. — Ni-Salz, Cs4Ha80 4N4Ni, 1. in  Chlf. mit blutroter Farbę, liieraus mit A. 
ro te , griinen Oberflachenglanz zeigende Blattchen, Zers. bei ca. 290°. — Zn-Salz, 
C,4Ha80 4N4Zn, mit Zinkacetat in A., zinnoberrote Blattchen, silberglanzende Ober- 
flache, aus Bzl.-Ae. umkrystallieierbar, alkoh. Lsg. gelb, fluoresciert griin. — Einw. 
von Hydrazinhydrat -f- C,H6ONa im Bohr, Behandeln mit W asserdampf gab im 
Destillat farblose Nadeln, F . 66°, leicht fluchtig, keine Ehrlichsche Bk. gebend; das 
mit A. auBgeschuttelte Destillat gab beim Verdampfen des A. ein Ol, das mit ath. 
Pikrinsaure ein Pikrat, F. 105°, aus A. 168°. Beide Prodd. noch nicht identifiziert.
— Kryptopyrrol durch Erhitzen von 2,4-Dimethyl-3-acetylpyrrol -f- Hydrazinhydrat 
-j- CsH6ONa im Bohr auf 175—190°. — 2,4,5-Trimethyl-3-aeetylpyrrol ergab analog 
behandelt 2,4,5 - Trimethylpyrrol. — B is - 2,4 - dimethyl - 3 - acetylpyrrylmethylamin. 
Ci,HSjOsN , , aus Imin des 2,4-Dimetbyl-3-acetyl-5-formylpyrrols -j- NH4OH, aus
A. -f- PAe. Prismen, F. 165° (vorheriges S intem  u. Gasentw.), uber P ,0 5 getrocknet 
Zers. bei 167—168°; hygroBkop. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 56. 2319—31. 1923. 
Miinchen, Techn. Hochschule.) H a b e b l a n d .

Jam es L eo n h ard  B rie r le y  S m ith , Farbstoffdcrivate von reaktionsfahige Methyl- 
gruppen enthaltenden, heterocyclischen Basen. I. Photosensible Farbstoffe. Yf. unter- 
suchte Farbstoffe dieses Typs mit yerschiedenen Substituenten in  bezug auf ihre 
photosensiblen Eigensćhaften. D ie bereits von M il l s  u. S m it h  (Journ. Chem. Soc. 
London 121. 2724; C. 1923 . I. 760) beobachtete groBe Beaktionsfahigkeit der
2-Methylgruppe in den Alkyljodiden der Thiazolbasen wird bestatigt. Die Methyl- 
jodide der 4- u. 5-aubstituierten D eriw . dea 2-Mcthylthiazols (I), 2-Methylbenso- 
thiazolt (II.) u. der 2-Methyl-ce- u. fi-naphthathiazole (III. u. IV.) reagierten leicht 
mit p-Dimethylaminobenzaldehyd u. NitroBodimethylanilin, wahrend die des 2,3-Di- 
methylbenziminazolt (V.) u. 2,3,3-Trimethylindolening die Kondensation weniger leicht 
eingingen. Die erhaltenen 2-p-JDimethylaminostyrylderiw. besitzen alle photosensible 
Eigensćhaften, u. zwar zeigt ein Vergleieh der D eriw . von II .,  Y. u. V I., daB 
Photosensibilitat u. Farbę bei Substitution von S durch N(CHS) u. N(CHS), be- 
deutend yerandert werden. Mit Ausnahme des hellgelben 2-p-Dimethylaminostyryl-
3-methylbenziminazols sind diese Verbb. alle tief gefarbt, alB Farbstoffe jedoch un- 
brauchbar, weil die Farbungen nicht licht- u. waschecht sind. Die Farbę wird 
durch Mineralsauren zerstort u. darch Alkali wieder hergestellt. — II. Die AniU  
der 4- und 5-iubstituierten 2-Aldehydłhiazolmethyljodide. Diese Verbb. wurden nach 
der Methode von K a u f m a n n  u .  V a l l e t t e  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 4 5 . 1737; 
C. 1912. II. 358) zum Vergleich mit den Dimethylaminostyrylderiyy. hergestellt, von 
denen sie sich nur durch die Gruppe C H : N anstatt CH : CH unterscheiden. Die 
Anile Bind starker g e fa rb t ais die entsprechenden S ty ry ly e rb b ., doch sind sie ebenso- 
wenig wie letztere wegen mangelnder Licht- u. W aschechtheit ais Farbstoffe zu 
yerwenden. Sauren zerstoren die F arbę, Alkalicn Btellen sie wieder her. Alle 
Anile yermindern die n. Sensibilitat der Gelatinesilberbromidplalte sehr bedeuteD d.

4-std. Erhitzen des Thiazols mit C H ,J auf 60°, aus W . Nadeln, die bei 298° subli- 
mieren, 11. in W ., wl. in h. A. — 2-p-Dimethylamir.ostyrylthiazolmethyljodid, 
C14H „N jJS , in  h. alkoh. Lsg. in Ggw. von etwas Piperidin, aus CEsOH rote Nadeln 
mit blaulichem Schimmer, F . 253°. Ausdehnung der Sensibilitat auf der Gclatine-

N-CH,
V. c 6h 4< > c c h , 

N • CHS J
E ip e r im e n te l l e s . .  2 - Methylthiazolmethyljodid, C4H6N S ,C H ,J (I.), durch
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bromidplatte bis /. 5800, mit einem Maximum bei X  5000. — 2-p-Dimtthylaminc- 
etyryl-4-methylthiasolmethyljodid, C16Ht9N ,JS , aus CH,OH rote Nadeln yon blauem 
Schimmer, F. 269° (Zera.). Senaibilitat bis X  5950, Maximum bei X  5500. — 4-Phenyl-
2,5-dimethylthiazol, Cu H n NS, aus a>-Brompropiophenon, Tbioaeetamid u. etwas A. 
(gelindes Erwarmen), stark brechendes 5l, Kp.7t8 296°, beaitzt achwaeh aromat. Ge- 
ruch. P ikrat, goldgelbe Nadeln, F. 128°. Cblorplatinat, ClsHa4N5C]0SsP t, aus W. 
gelbe Nadeln, F. 299°. — Methyljodid, C h H j.N S .C H ^ H jO , mit CH ,J (48 Stdn., 
100°), aus W. Nadeln (Monohydrat), waaaerfrei gelbea, kryatalliniaehes Pulyer, 
F. 171°. — 2-p-Dimełhy1amino8łyryl-4-phenyl-5-methylthiazohncłhyljodid! CJlHs,NsJS, 
aus CH8OH dunkle Priamen mit intensiy grunem Schimmer, F. 219°. Kraftiger 
Sensibiliaator, Ausdehnung bis X 6250. — 4,5-Diphcnyl-2-methylthiazolmct7iyljodid, 
C,6H13N S, CHSJ, aus A. Nadeln, F. 197°, 11. in A. — 2-p-Dimethylaminostyrylderiv., 
C18H ,bN jJS, aus CH9OH purpurfarbene Nadeln, F. 234°. Ausdebnung der Sensi- 
bilitiit bis A 6250 mit einem Maximum bei A 5600. — 2-p-Dimcthylaminostyrylbenzo- 
thiazolmethyljodid, CI8H19NaJS, aua CH,OH stahlblaue Nadeln, F. 250° (Zers.). Sensi- 
bilitat bis X  6700 mit einem Maximum bei X  5700. — 4-fi-Naphthyl 2-methylthiazol, 
CuHnNS, aus Brom-^-naphthylmethylketon, Thioaeetamid -}- A. durch ‘/j-std. E r
warmen, yiscoaes Ol, Kp.7ł7 363°, Kp IS 208°, 11. in A. oder A.. unl. in W . Hydro- 
chlorid, Nadeln, wird durch W . zera. Pikrat, gelbe Nadeln, F. 179°. Chlorplatinat, 
CJ8HstC)eN3S,Pt, aua W . gelbe Prismen. Methyljodid, C16H14NJS, aus A. Nadeln, 
F. 222° (Zers.), faat unl. in k. A. oder W., maBig 1. in h. A. — 2-p-Dimethylammo- 
8tyryl-4-ft-naphthylthiaeolmethyljodid, Cj4H,aN ,JS , aus CH30H  rote Krystalle von 
grunem Schimmer, F. 232°. Senaibilitat bia X  6300 mit einem Maximum bei X  5800.
— 2-Methyl-cc-naphthathiaiolmcthyljodid, C^HaNSjCHaJ (HI.), 'aus Naphthathiazol 
u. CHjJ (15 Stdn., 100°), auB A. strohfarbene Prismen, F. 234°, faat unl. iu k. A. 
oder W., 1. in der 60-fachen Gewichtsmenge yon sd. A. — 2-p-Dimethylaminostyryl- 
verb., C,jHslN ,JS , auB CH,OH Prismen yon grunem Schein, F. 232°. Senaibilitat 
bia X  6800 mit einem Maximum bei A 5900. — 2-Mtthyl-fl-naphthathiazolmethyi- 
jodid, C1sH ,N S,C H 3J  (IV.), aus A. strohfarbene Nadeln, F. 245°, fast unl. in k. A. 
oder W., maBig 1. in h. A. — 2-p-Dimethylamin0»tyrylvcrb„ C jjE^N jJS, aus CH,OH 
blaue Nadeln, F . 256° (Zers.). Senaibilitat bis X  6700 mit einem Maximum bei 
X  6100. — 2-p-Dimethylaininostyryl-3-methylbenziminazoImethyljodid, C19H j,N ,J, aus 
CHjOH gelbe Nadeln, die bei 310° noch nicht achmelzen. Senaibilitat bis X  5800 
mit einem Maximum bei X  5200. — 2-p-Dimethylaminoityryl-3,3-dimethyUndolenin- 
methyljodid, C}lHs5NsJ, aus CH,OH stahlblaue Nadeln, F. 238° (Zera.). Seuflibilitśit 
eratreckt sich bis sur D-Linie. — p-Dimethylamtnoanil vom 2-Aldehydo-4-methyl-, 
thiazolmethyljodid, C14H18N ,JS , aus CH3OH dunkle Nadeln yon grunem Schein 
F. 234°. — p-Dimethylaminoanil vom 2-Aldehyda-4-phenyl-5-methylthiazolmethyljodi d 
C!0H„N3JS, aus CHsOH grungoldene Nadeln, F . 209° (Zera.). — p-Dimethylamino- 
<*nil vom 2-Aldchydo-4,5-diphenylthiasolmethyljodid, C,sHt4N8JS, aus CH„OH mesBing- 
farbene Kryatalle, F . 215° (Zers.). (Journ. Chem. Soc. London 123. 2288—96. 1923. 
Cambridge, Uniy.) B o c k .

Oscar L isie  B rad y  und Ja m es N elson E dm und  D ay, Triazolcerbindungen. 
Teil L Einige subrtituierte Oxybenzotriazole und ihre MethylierungsproduUe. Vff 
stellten einige nitrierte Oxybenzotriazole aus H ydraiinhydrat n. unsymmetr. Tri- 
nitrotoluolen dar. D ie Acetylyerbb. der l-Oxy-l,2,3-benzotriaiole konnten leicht 
durch Acetanhydrid mit naehfolgender Kryatallisation aus Bzl. erbalten werden, 
wahrend in A. sofort Hydrolyse eintritt. Merkwiirdigerweise kryatalliaieren die- 
jenigen dieser Verbb., die die Nitrogruppe in o-Stellung rum  Triazolring baben wie
4-Nitro-l-oxy-5-(oder 7)-methyl-l,2,3-benzotriazol u. 4-Nitro-l-oxy-6-methyl-l,2,3-benzo- 
triazol mit einem Mol. W., wahrend aus anderen Oxytriazolen kein Hydrat erbalten 
werden konnte. — Eg wurde festgestellt, daB gewiase Oxybenzotriazo!e sich wia
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tautomere Verbb. verhalten u. bei Einw. von Metbylhalogen auf ihre Na-Salze zwei 
verschiedene Methylather geben, ejnmal mit der Metbylgruppe am O, daa andere 
Mai am N , wie daa Yerb. gegeniiber H J zeigt. — 6-Nitro-l-oxy-5-methyl-1.2,3- 
benzotriazol gibt vorwiegend den O-Methyldthcr (I.), F. 135°, u. in geringer Menge 
den N-Methylather (II.), F . 265° (Zers.), die durch die Fliichtigkeit von I. mit 
W asserdampf getrennt werden konnen. — 6-Nitro-l-oxy-4-mcthyl-l,2,3-benzotriazol 
gibt ebenfalla die enfspreehenden O- u. N-Ather. Dagegen wurden aus 6-Nitro-
l-o xy - , 4-Nitro-l-oxy-6-methyl- u. 4-Nitro-l-oxy-5-(oder 7)-methyl-l,2,3-benzotr\azól 
nur O-Ather, aber keine N-Ather erhalten. Den erwahnten N-Athern konnten auch 
die Formeln III . oder IV. zukommen, doch geben VfF. der Formel II. wegen der 
Analogie mit den N-Athern der Osime den Voriug.

N-OCH, ? ‘CHł i? I y
U U  I V -

E x p e r im e n te l le s .  6-Nitro-l-oxy-5-methyl-l,2.3-benzotriazol, C,H60 ,N 4, aus 
6,8 g 3,4,6-Trinitrotoluol u. 12 ccm 507o'g- Hydrazinhydrat in h. alkoh. Ląg. (6 Stdn.), 
au3 vord. A. gelbe Prism en, F. 194° (Zers.). — Acctylverb., CgHeO^N*, monokline 
N adeln, F. 166° (Zers.). — Methoxyverb., CsI l9OtN4 (I.), in slkal. Lsg. mit Methyl- 
sulfat aus CHsOH schwaeh kanariengelbe Nadeln. — N-Methylather, C8H80 3N< (II.), 
aus CH8OH kanariengelbe, federartige Krystalle. — 3,5-Dinitro-o-łolylmethylathtr, 
aus 500 ccm rauchender HNO„ (D. 1,5) durch Zusatz von 50 ccm o-Tolylmethyl- 
ather (Temp. hochstens 10°;, aus CH3OH hellgelbe Nadeln, F. 69°. Gibt mit h. 
NH, 3,5-Dinitro-o-toluidin. Geht bei 2-std. Einw. von Hydrazinhydrat in h. alkoh. 
Lsg. in 6-Nitro-l-oxy-4-mtthyl-l,2,3-benzotriazol, C7H40 8N4, uber, aus verd. A. 
schwach gelbe Prismen, F. 225° (Zers.). — AcetyUerb., C9H80 4N«, kubische Kry- 
stalle, F. 142°. — O-Mcthyldther, C8H80 3N4, aus CHaOH Nadeln, F. 137°. — 
N-Methylather, CgHgOaN^ Jeuchtende gelbe Nadeln, F. 220° (Zers.). — 4-Nitro-
l-oxy-6-methyl-l,2,3-benzotriazól, C7H60 8N<,H ,0 , au3 3,4,5-Trinitrotoluol wie oben 
(3 Stdn.) aus 50%ig. A., gelbe Nadeln, F. 241° (Zers.), bei Zers. des NHS- oder Na- 
Salzea mit k. verd. HC1 orangefarbene Prismen des Hydrats, die bei 90—95° in die 
wasserfreie, gelbe Form ubergehen. — Acetylverb. , C sH jO J^ , prismat. Krystalle, 
F. 210°. — O-Methylather, C8H80 8N<, mit Methylsulfat oder durch CH8J  u. CH8ONa, 
gelbe P latten, F . 183°. — 4-Nitro-l-oxy-5-(oder 7)■ mdhy1-1.2:3benzotriazol, aus
2,3,4-Trinitrotoluol. — Acetylvtrb., C9H80 4N<, Prismen, F . 182° (Zers ). — O-Methyl
ather, C8H8ObN4, am besten durch CHSJ, aus CH8OH braungelbe Nadeln, F. 152°.
— 6-Nitro-l-oxy-l,2,3-benzotriazol, aus 2,4-Dinitrochlorbenzol (6 Stdn.), wl. in k. 
W., mehr in wos. A ., aus A. Krystalle, die sich bei 206° verfliicl)tigen. — Acetyl- 
vcrb., CsH0OtN0 Prismen, F. 154®. — O-Methylather, aus CH8OH Krystalle, F. 130". 
(Journ. Chem. Soc. London 123. 2258—67. 1923. London, Univ.) B o c k .

F. A rn d t und F . Bielich., Ringschliisse an schwefelhaltigen Dicarbonhydrasidcn.
IV. Uber den Mechanismus intramoleJcularer Verdrangungen. (III. vgl. Ber. Dtsch. 
Chem. Gea. 56. 809; C. 1823. I. 1509.) Die aus friiheren Unterea. abgeleiteto Regel, 
daB bei Auswahl zwisehen RingschluB durch N oder S in neutralem oder eaurern 
Medium der letztere, in alkal. Medium der erstere eintritt, laBt sich nach der vor- 
liegenden Arbeit nicht gai)z aufrechthalten. Folgende Hydrazide wurden unter
sucht:

I. NHsCSNH.NH-CS(SK). II. NHsCSNH.NH.CS-(SCH3).
m .  NHa*CS-NHN : C(SCH8)2. IV. NHsC(SCH„): N-NH.CS(SCHs)s.
V. NH,C(SCHs) : N-N  : C(SCH,)s. VI. NHsCONH.NHCS(SK).

V II. NH,CONHNHCS(SCH,). V Iir. NHs*CO .NH.N : C(SCH3),.
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IX. N H ,CSN H -N H -C 0-SCH 3. X. NH,C(S0H8) : N-NHCOSGfl,.
XI. NH,.C(SCH8) : N.N(CH„)-CO.SCH8.

Aus I ., das gegen Alkali bestandig ist, entateht durch Osydation XII. unter 
Abspaltung von S; auB II. wird mit Alkali CH3SH abgespalten u. XII. u. XIV. 
gleicbzeitig gebildet; durch Kochen mit Saure entsteht NHS u. XVI.; III. allein 
oder mit Sśiure erhitzt spaltet CH3SH ab untor B. von X III., das sich auch mit 
h. NaOH bildet; aus IV. entsteht schon durch k. NaOH X III., mit Saure X V II.;
V. ist bestandig gegen Sauren u. Basen; VII. +  Alkali bildet teilweise XIX., teil- 
weise tritt Zers. ein, fur sich erhitzt entsteht NHS -{- XVIII.; VIII. ist bestandig 
gegen A lkali, wird aber durch starkę Saure in Semtcarbazid u. Dithiokohlensaure- 
dimethylester gespalten; IX. -f- Alkali gibt XIX .; X. mit Alkali oder Saure XX.; 
aus XI. entsteht mit Alkali ein Tniourazolmethylather, der das zweite CH3 am 
Hydrazo-N tragt.

Die erwahnte Kegel versagt hier bei III., IV., V. u. VIII. Die Ergebnisse der 
Arbeiten der Vff. u. yon B u sc h  (Ber. Dtsch. Checn. Ges. 45. 73; C 1912. I. 721) 
lasBen die Vermutung zu, daB bei derartigen intramolekularen Verdrangungen zwei 
Tcilrkk. zu unterscheiden sind: Abspaltung (b. B. H,S, CHsSH, NH„ C6H6NH,) u. 
RingschluB, der aich nach der Abspaltung richten muB. Die AbBpaltung ist formal 
denkbar an einer Molekelseite allein u. ohne RingschluB (z. B . B. von CH3SH aus
II., IV., VII., I X , X., NH„ aus VII.) oder andererseits bildet sich die abzuspaltende 
Molekel gleichzeitig aus beiden Molekiilbalften (B. von CH3SH aus III ., V., VIII., 
XI., NH, aus IV.) u. Abspaltung u. RingschluB sind unzertrennlich verbunden. 
Bei den im ereten Fali entstehenden ungesatt Hydraziden muB man annehmen, daB 
ihr Einlagerungsyermogen bo groB is t, daB das Gleicbgewicht zwischen ibnen u. 
der abgespaltenen Molekel einerseits, dem Ausgangsstoff anderereeits ganz zugunsten 
des letzteren verschoben bleibt. Dies Gleichgewicht wird gestort, wenn eiDe am C 
der anderen Molekelseite baftende Gruppe sich einlagern kann, was zur yollstiindigen 
Abdrangung der abzuBpaltenden Molekel unter Ringbildung fiihrt. Im zweiten 
Falle findet eine CH,SH-Abspaltung nur unter besonders giinstigen Umstauden 
Btatt: z. B. leichte Abdissoziierbarkeit des abzuspaltenden H. Bezuglich der zu er- 
wartenden Abspaltung lassen die bisherigen Ergebnisse folgendes feststellen: Saures 
Medium bewirkt Abspaltung yon NH8 oder Amin, alkal. die yon H,S oder CHsSH.
— NH, bezw. NHS, wie auch SH bezw. SB werden am leichtesten abgespalten, 
wenn sie an CO, schwer, wenn sie in C : NHSR stehen, am schwersten, wenn sie 
an CS haften.

V e rsu c h e . Thiosemicarbaziddithiocarbonsatires Kalium , C,H4N,S,K (I.), aus 
Thiosemicarbazid -j- alkoh. KOH +  CS, (RuckfluB), weiBe Krystalle. Disilbersalz, 
C,H,N,SsAg,. — Thiosemicarbaziddithiocarbonsauremonomethylester, C8H7N8S, (II.), 
aus I. mit (CHj^SO^ oder aus Thiosemicarbazid -j- Chlordithiokohlensiiuremethyl- 
ester; aus A. weiBe Krystalle, F . 153°, 1. in h. A ., Aceton u. W., sw). in A. u. 
Bzl. Stark sauer. Kochen mit n. NaOH, ansauem mit HC1 gibt Aminoihióbiazól-

Ni------nN
HS- -SH
XIV. NH

XIX. NH
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thiol (XII.), F . 245°. F iltrat hiervon mit CHaCOONa -f- (CHa),S04 gesohUttelt, gibt 
Dithiourazolmonomeihylathcr (XV.), F . 254°. Durch Kochen von II. mit konz. HC1 
entsteht Thiobiazoldithiobnonomethylather (XVI ), aus Bzl. Nadeln, F . 136°. — Thio- 
semicarbaziddithiocarbonaauredimethylester, C4H9NaSa (III.), aus II. oder I. mit KOH +  
(CH,),S04; aus Essigester derbe K rystalle, F . 106°, leichter 1. ais I I . ,  sauer. Mit 
sd. Alkali entsteht CH,SH u. Aminothiobiazóllhiolmethylather (XIII.), mit sd. verd. 
Saure Lsg. unter CH,SH-AbBpaltung; hieraus durch NH4OH X III. — S-M tihyl- 
thiosemicarbaziddithiocarbonsduremonomethylester, C4H9NaSa (IV.), durch Schiitteln 
von Thiosemic&rbazidmethylStherjodhydrat in W. mit Chlordithiokohlensauremethyl- 
ester u. C,H6ONa, aus Aceton -f- Lg., F . 133—135°, 11. in A., A., Bzl., Aceton; 
amphoter. Lsg. in NaOH gibt nach ganz kurzer Zeit X H I.; sd. HCl-Lsg. gibt Thio- 
biazoldithioldimethylather (XVII.). — S-Hethylthiogemicarbazon des Biihiokohltmaure- 
dimethylesters, CsHu NaSa (V.); aus I., II., III. oder IV. mit (CHa)sS 04 u. Lauge, aus 
PAe.Pyram iden, F. 58—59°. — Semicarbaziddithiocarbontaures Kalium, C ^ O N ^ K  
(VI.). — Semicarbaziddithiocarbonsaurcmonomethylester, CaH7ONaS, (VH.), aus A. 
K rystalle, F. 193—194°, 11. in Laugen, NH40 H , Na,COa; spaltet mit sd. NaOH- 
Lsg. CHS8H ab; durch AnaSuern u. Zusatz von FeCla Abscheidung von Thiourazol- 
ditulfid , F. 246°. — Thiobiazolonthiolmethyldthtr, CaH 4ON,S2 (XVHI.), aus VIL 
darch Erhitzen iiber den F., aus h. W . Prismen, F . 96°, 11. in  W . u. A., wl. in A. 
u. Bzl., amphoter; alkal. Lsg. -f- KjFeCN* gibt unter voriibergehender Dunkel- 
farbung Aufschaumen. — Semicarbazon d tt Dithiokohlensawedimtthylesters, C4H8ON8S 
(V III), aus VII. -j- NaOH -|- (CH,),S04, aus A. B lattchen, F . 124°, wl. in A ., 11. 
in h. W., unl. in Laugen, 1. in starker HC1, woraus-.beim Kochen Semicarbazid u. 
Dithiokohlensauremethylester. — S-Mcthylthiosemtcarbazidthiolkohicnaaurcmcthylcsttr, 
C4H9ONaS, (X.), aus IX. mit NaOH -j- (CHa),S04. Nd. mit NaOH behandelt, Biick- 
Btand ist Thioicmicarbazidthiolkohlensaurctrimcthytester, C6Hu ONaS, (XI.?), aus W . 
KryBtalle, F . 185° (Zers.), unl. in Laugen, 11. in Sauren; F iltrat +  CH,COOH gibt
X ., aus W. K rystalle, F . 128° (Zers.), 11. in  A ., wl. in  A. u. Bzl., amphoter. —
N-Methylthiourazolmethylather, C4H,ONsS, durch Kochen von X I. mit NaOH u. An- 
aiiuern, aus W . Nadelchen, F. 204°, 1. in W., A ., sauer. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 
56. 2276—83. 1923. Breslau, Unip.) H a b e b l a n d .

E . F rom m , Abkommlinge von Thiosemicarbaziden und Hydrazodiihiodicarbon- 
amiden. (Nach Arbeiten von E . L a y e r  und K. Nerz.) Das durch Einw. von konz. 
HC1 auf Hydrazodithiodicarbonamid (I. bezw. die tautomere Thioenolform) nur 
nobenher entstehende JDiaminotliiodiazól (IL) (vgl. Fbom m  u . Mitarbeiter, L ie b ig s  
Ann. 4 2 6 . 321; C. 1 9 2 2 . I. 1406) bildet sich ais Hauptprod. bei der Behandlung 
von I. m it oiydierenden Agenzien (H ,0 „  J „  FeCl,), ohne daU sich ein Zwisehen- 
prod. faBsen liiBt. I I . addiert (CN), zu einer Verb. der wahrscheinlichen Konst. III., 
da dieselbe ein Dibenzalderiv. liefert. — Die Rk. zwischen I. u. Hydrazin kanu 
zu 3 yerschiedenen Verbb. fiihren, je  nachdem 2H,S, 2N H a oder 1H ,S -f- 1NHS 
abgespalten werden. Die nach Fali 1 u. 2 zu erwartenden Verbb. sind bekannt, 
Fali 3 haben Vff. verwirklicht. S t o l l Ć  (Journ. f. prakt. Ch. [2] 7 5 . 423; C. 1 9 0 7 .
II. 250) nimmt an, daB diese Verbb. nicht ais D eriw . des 1,2,4,5-Tetrazins, sondem 
des 1,2,4-Triazols anfzufaBsen sind. Die Konst. der neuen Verb. (IV. oder V.) bleibt 
demnach eine ofFene Frage. — Vff. haben ferner das Diphenylhydrazodithiodicarban- 
amid (VI.) einer analogen Dntera. unterworfen. Die 4 zu erwartenden Verbb. 
(VII.—X.), sind samtlich erhalten worden. Die Verbb. unterscheiden aich nach 
der Stellung des S innerhalb oder auBerhalb dea Ringes, in letzterem Fali besitzen 
sie die Eigenschaften yon Mercaptanen. B em erkenB w ert ist die Spaltung der den 
Verbb. VII. u. IX . entsprechenden Disulfide mit Alkali. Teilweise bilden sich
VII. u. IX . zurfick, ein anderer Teil w ird unter AbstoBung des S ais SO, in
XI. u. X II. ubergefiibrt. Die Rk. bedarf noch der Aufklarung.
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I. HjN-CS-NH*NH-CS-NH, II. N N III. N N NHS
VI. EHN.CS.NH.NH.CS-NHR H.N-Ó-S-Ó-NH, HaN-Ó.S-Ó-N: C-CN

HS-C-NH-N V. N------------N VII. N------ N
IV. ft-NH-C-NH, HS-Ć.N(NHa).Ó-NH, RHN-C-NR-&-SH 

N----------N RHN • C • S • C • SHVIII. u u IX.
HS . C • NR . C • SH N------- Ń

X. N— N XI. N------- N R H N .C .S-O H
RH N -C -S-Ó ^N H R  RH N -Ó -N R-CH  X II. — &

V ersu  ch e . (Von E. JLayer.) 3,5-Diamino-4-tUo-l,2-diasol, CaH4N4S (II.).
I. wird in w . wbs. Lsg. mit 3%ig. H ,0 , ycreetzt, der UberschuB des letzteren mit 
HjS beseitigt. Gelbliche Nadeln, F. 210°. — Dibenzoylvcrb., CI6HlaOjN4S. Krystallin. 
Pulyer aus A., F . uber 280°. — Diacetylverl)., CeH8OsN4S. Krystallin. Palyer aus 
W., F. uber 280°. — Monobenzaherb., CbB8N4S. Hellgelbe Krystalle aus A. oder 
Bzl,, F. 218°. — Phenylthioharnstoffderio., C,H8N6Sa. Mit Phenylsenfól in verd. A. 
Aus A,, F. uber 2803. Gibt mit sd. Easigsaureanbydrid obige Diacetylyerb. — 
Dicyan-3,5-diamino-4-thio-l,2-diazol, C4H4N9S (III.). Durch Einleiten yon (CN), in 
die w. Lsg. yon II. in  50°/0ig. A. Rotbraune Krystallchen aus 50°/oig. A., F. uber 
280’, 11. in Alkali. — Dibenzalverb., C18HlsNeS. Schwarzes Palyer. — 3-Thio-
6-amino-l,2,4,5-tetrazin oder 3-Thio-4,5-diamino-l,2,4-triazól, CjHjNjS (IV. oder V.; 
im folgenden wird nur die Formulierung V. benutzt). Aus I. mit sd. 10°/„ig. was. 
Hydrazinlsg.'  Nadeln aus W., F. 217°, 1. in NaOH. — Thiobcnzylecrb., C8Hn N6S. 
Mit C6H 6CHjC1 u . alkoh. NaOH. Blatter aus A., F . 220”, 1. in h. W., unl. in 
NaOH. — Thiobe»zylbtnzoylverb., C18H!6ON6S. Durch Benzoylieren der yorigen 
Verb. Krystallin. Pulyer aus A., F . 198°. — Thiobenzylacełyhtrb., Cu H13ON6S. 
Amorphes Pulyer, F. 198—200°, wl. in h. W., unl. in A. — Acetylverb., C4H7ON6S. 
Krystallpulyer aus W., F. 265°. — 3- Thio - 4-benzalamino ■ 5 - amino -1,2,4- triazol, 
C8H9N6S ,2H sO. Aus 50%ig. A., <F. 270°. Gibt ein P b -S a lz .— 4-Benzalamino-
5-amino-l,2,4-tTiazol-3-disu,lfid, CI8Hi6N10Sa. Mit 3 °/0 ig. HaOs. GelblichweiBes 
Pulyer aus Pyridin -f- W., F . 265°.

(Von K. Nerz.) 4 -Phenyl- 3 - anilido-o-th io-1,2,4-triazol, C14H1SN4S (VIL, 
R =» C„H6). Aus VI. 1. Mit sd. I0% ig. wss. Hydrazinlsg. (1 Stde.), Fallen mit 
Essigsaure. 2. Mit k. konz. Hydrazinhydrat (mehrere Tage). 3. Losen in h. yerd. 
NaOH, Fallen mit h. yerd. HC1. Prismen aus A., F. 207°. — Ber.zoylvtrb., 
CuHleON4S. A us A., F. 187°. — Thiobenzylvtrb., CslH 18N4S. Aus A ., F. 154°. —
4-Phenyl-3-anilido-l,2,4-triazol-5-ditulfid, CS8H „N gS,. 1. Durch Oiydation yon VIL 
mit 3%ig. H jO, in  w. A. oder mit FeCis in sd. A. 2. Durch kurzes schwaches 
Erwiirmen von VI. mit 50°/oig. HaS 04. Gelbes amorphes Pulyer aus A ., F. un- 
scharf. — Acetat. Ca(>HJSOjN8S j, H20 . Citronengelbe Krystalle, F. 214°. — 4-Phenyl-
3-anilido-l,2,4-triazol, Ci4H i,N 4 (XI.). Das Disulfid wird mit alkoh. NaOH erwarmt, 
mit HC1 gefallt, F iltrat (yon VII.) eingeengt u. mit festem KOH yerBetzt. Aus 
verd. A., F. 216°. — 3,5-Dianilido-4-thio-l,2-diazol, CUH „N 4S (X.). Aus VI. mit 
a) Phenylhydrazin,! b)] FeC)a -f- 1 Tropfen HC1, c) J a in sd. A., d) 3%ig. H ,0 , 
in k. yerd. NaOH. Aus A. oder Eg., F. 243°. — Dibcnzoylvcrb., CMHJ0OjN4S. 
Aus A., F . 198—199°. -  4-Phenyl-3,5-dithio-l,2,4-triazol, C8H,N,Sa (VIII.). Scheidet 
sich aus der Mutterlauge yon VIL bei der Darst. nach Methode 3 nach tagelangem 
Steben aus. Citronengelbe Nadeln aus Eg., F . 230°, 1. in A., Eg., NaOH, unl. in 
W., A., Bzl., HC1. — Dithiobenzylverb., CaaH19NsSa. Gelbliche Krystalle aus A., 
F. 114°. — 5-Thio-3-anilido-(4thio-l,2-diazol), C8H,N8S, (IX.). In die sd. Eg.-Lsg. 
yon VI. wird HCl-Gas eingeleitet (V* Stde.). Aus Eg., F. 214°. — Thiobenzyherb., 
C15H18N ,S,. Nadeln aus A ., F. 144°. — 3 -Anilido-(4 -thio-l,2 -diazoiyó-disulfid,



1 9 2 D . Or g a n is c h e  Ch e m ie . 1 9 2 4 .  I .

C10H ,,N eS4. Mit 3°/0ig. HaO, in w. A. Orangefarbig. Aus Anilin, F. 227°. —
3-ArMido-(4-tkio-l,2-diazol), C8H7NsS (XII.). Darst. analog X I. Aus A., F. 170°.

W ilh e lm  S chneider, tiber Pyranhydrone. IV. (III. ygl. Sc h n e id e r  u . R o ss , 
Ber. Dtsch. Chem. Ges. 55. 2775; C. 1922. III. 1193.) Das in yoriger Mitteilung 
beschriebene durch Zers. der Salze des Methyl-4-diphenyl-2,6-pyryUums mit Allcali 
erhaltene rote Prod. hat sich ais yolliges Analogon der blauyioletten Pyranhydrone 
erw iesen, denn gleieh disacn spaltet es im Vakuum bei hoherer Temp. 1 Mol W. 
ab u. das entstandene Prod. hat die Zus. eines Methylenpyrans; beim Spalten der 
roten Verb. durch Auflosen in Eg. zerfallt das Mol. zur Halfte in einen nicht 
Balzbildenden Teil u. in  den salzbildenden Pyryliumkomplex. Dieses rote Prod. 
ist also ais chinbydronartige Molekiilyerb. aufzufassen. Den durch (I.) ausge- 
driickten orthoehinoiden Typus der blauyioletten Verbb. bezeichnet Vf. je tzt alo 
„a-Pyranhydronc“, den die roto Yerb. darstellenden parachinoideu Typ (II.) ais 
, .y - Pyranhydrone1'. Bei Trim ethyl-2,4,6-pyrylium  fand B. von Pyranhydronen 
nicht sta tt, dagegen wurden Pyranhydrone erhalten aus Dimethyl-2,6-phenyl- u. 
JDimethyl-2,6-p-ani8yl-4-pyryliwnjodid, die ale a-Pyranhydrone nach (III.) su formu- 
lieren sind. Aus Ałhyl-2-diphenyl-4,6-pyryliumsalz wurde mit CHsCOONa oder 
Alkali eine amorphe braunrote Substanz erhalten, bei der eine sehr leicht autoxy- 
dable Anhydrobase Athylidenpyran  (IV.) yorzuliegen scheint. Auch Styryl-2-di- 
phcnyl-4,6-pyryliumćhlorid gab mit CHaCOONa keine farbige Molekiilyerb. Aus 
den Verss. ist zu folgern, daB nur die Pyryliumbasen sich unter B. von Pyran
hydronen zers., in denen der Pyryliumring infolge Anwesenheit mindestens eines 
aromat. Substituenten genugend bestśiudig ist, u. in denen er durch mindestens 
ein in a- oder /-Stellung haftendes CH3 substituiert ist.

V e r s u c h e .  Mit A lb e r t Ross. Methyl-4-diphenyl-2,6pyrarihydron, CE8H ,0O3 
(II ); durch Zers. von Methyl-4-diphenyl-2,6-pyryliumbromid in HC1 mit CH8COONa

CHsCOONa-Lsg. zers., so fiillt das Pyranhydron ais leuchtendes, e tw as blauetichig 
rot gefarbter Nd. aus. Sintern bei 55°, F . C3. 90—105°. Erhitzen in Toluol +  
Xylol-Dampf (ca. 125°) fiihit unter Abspaltung von W . zu Yerb. GmIIn O,t schwarz- 
braune, glasige Schmelze. — Mit H ans Jaco b i. Ditnethyl-2,6-phenyl-4-pyryUum- 
jod id , C13H lsO ,, Darst. analog dem Perchlorat von B a e y e r  u . P ic c a r d  (L ie b ig s  
Ann. 384. 216; C 1911. II. 1456); aus Chlf. (Lsg. kirschrot) mit A. gefallt; 11. in 
h. angesauertem W . woraus gelbe Krystalle, die beim Stehen unter der Mutterlauge 
in  eine rote Modifikation ubergehen; aus alkoh. Lsg. mit A. gefallt oder aus b. 
alkoh. Lsg. gelbe BuBcbel, die bald in die rote Form (rhomb. Tafelchen) ubergehen. 
Rasch abgesangte gelbe Krystalle, nach W aschen mit A. u. Trocknen behalten 
ihre Farbę. F. beider Formen 203°. — Perjodid, C13HlsOJs, aua der Mutterlauge 
ais dunkelbraune Flocken, F. 126 — 128°. — Dimethyl-2,6-phmyl-4-pyranhydron, 
C,sH2s0 3 (III.). Scbokoladenbraunes Pulyer, bei 60° S intern, F . ea. 80°, bei 140“ 
Anfblahen unter Abspaltung yon W. — Dimethyl-2,6-p-anisyl-4-pyryliumjodid, 
CuHisOjJ, au s  A. b rau rje  Krystalle yon yiolettem metali. Oberflachenschimmer,

(L ie b ig s  Ann. 433. 1—17. 1923. Wien.) L in d e n b a t jm .

° < c = 5 > C :C H -
C"CH3

o

wird kein einheitliebes Prod. erhalten. W ird das Bromid in Eg. gel. u. mit geBatt.
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r .  215°. Ploteliche Abkiihlung der h. gesiitt. alkoh. Lsg. oder Fiillen init A. gibt 
eine gelbe Modifikation. P ikrat gelbe Nadelchen, F . 186°. Pyranhydron der Yerb. 
rotbraune, yiolettstichige, klebrige M., ath. Lsg. bordeauxrot. — Mit G o tthard  
T reb itz . Athyl-2-diphenyl-4,6-pyrylium8ulfopropionat,sfitiHitOaS, aus Aeetophenoi), 
HsSO« u. PropioDsaureanhydrid oder aus letzterem -f- Dypnon -j- Monohydrat; aus 
sd. A. gelbe Krystalle, aus vera. Lsg. gelbrote. Lamellen, F . 163°, beim Liegen an 
Luft ro t werdend; 11. in schwach saurem W . Lsgg. fluorescieren lebhaft gelbgriin. — 
Athyl-2-diphenyl-4,6-pyryliumjodid, C10H „O J, aus b., schwach sautem W. (L9g. gelb) 
blutrote Nadeln, F. 236—237°. — Mit H elen e  N ltzsche. Styryl-2-diphcnyl-4,6- 
pyrylinmćhlorid, CSSH I0OC1 +  2H S0 , aus Methyl-2-diphenyl-4,6pyryliumcblorid +  
C6H6CHO, aus HCl-haltigem W . rote Krystalle, F. 105°, wasserfrei F. 115°. Jodid, 
CS6H]S0 J , dunkelbraunrote Nadelchen, F. 183—184°. Aus diesen Salzen mit NaOH 
oder CHsCOONa entsteht Pseudobase (PyranoT) der Styryl-2-diphenyl-4,6pyryUum- 
salze, CJ6H,0Os, orangegelbe M., F . ca. 120°. (L ie b ig s  Ann. 432. 297—318. 1923. 
Jena.) H a bek la n d .

G eorg Sachs und R o b e rt E b e rh a r tin g e r , Uber Quecksilberderivate des Pyridins. 
Die Mercurierung des Pyridins verlauft glatt unter ahnlichen Bedingungen wie 
bei Bzl. (vgl. D im r o t h , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 31. 2154; C. 1901. I. 450), wobei 
ein einfach u. ein doppelt mercuriertes Prod. enistehen, dereń Trennung u. Ab- 
scheidung ais Jodid (I.) u. Chlorid (II.) erfolgt. Der Stellungsnachweis wurde er- 
braeht durch tJberfiihrutig in das ^-Brompyridin (identifiziert durch die Verb. 
C6H4BrN,HgCl,) u. f i ,^'-Dibrompyridin.

Y e rsu c h e . Pyridinbisguecksilber- 
chlorid, C6H8NCJ,Hg, (II.). Durch Er- 
hitzen von Pyridin mit Hg-Acetat im 
EinechluBrobr bei 175—180° (2‘/a Stdn.) 
u. Failung mit NaCl-Lsg. Schwach 

braunliches, amorphes, geruchloses Pulver. Bei 220° Zers , unl. in allen LosungBmm.
— Pyridinguecksilberjodid, C6H4N JH g (I.) Aus dem Filtrat von (II.) durch Failung 
mit NaJ-Lsg. Gelbes, amorphea Pulver, F . 68—69°, unl. in organ. Losucgsmm., 
zerfłieBlich in Pyridin. — fi-Brompyridinguecksilberchlorid, C6H4BrN,HgCla. Aua
I- Weifie Nadeln, F. 196,5°. — ft, fi'-Dibrompyridin, C6B„NBrt . Aub II. mit Br- 
NaBr-Lsg. Krystallnadeln, F. 110°. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 56. 2223—26. 1923. 
Wien, Uuiv.) N it s c h e .

J. P . W ib au t und E lisabeth. D ingem anse, Uber die JEinwirkung von Natrium- 
arnid a u f Pyridin wnd iibtr einige JSigemchaften von a-Aminopyridin. (Koninkl. 
Akad. van Wetensch. Amsterdam, Wisk. en Natk. Afd. 31. 586—90. 1922. — 
C. 1923. III, 1364.) Sp ie g e l .

Otto M um ia und K a r l  E ro d e rsen , Uber den Verlauf der Bedukłion von 
Pyridincarbonsauren zu  sticksioffreitn Produkten. Die Umwandlung der Pyridin- 
carbonsauren durch Red. mit Na-Amalgam in N-freie Lactone — unter Obergang 
der Gruppe -C H :N >C H : in -CO^O-CH,* — ist in ihrem Veilauf unaufgeklarf, 
weil Zwischenprodd., wahrseheinlich von aldehyd. N atur u. daher sehr reaktions- 
fahig, sich nicht fassen lassen. Dieser Schwierigkeit begegneten Vff. durch Uber- 
tragung der Rk. auf die in cc u. tć  besetzte 2-Methyl-6-phenylcinchoineronsaure (I.) 
von M om m  u. BOh m e  (B er. Dtsch. Chem. Ges. 54. 726; C. 1921. I. 870). Mit
1 Mol. H  liefert sie die 1,5-Diketoaaure IV ., dereń Konst. durch Synthese aus 
/3-Acetacrylsaureester u. Benzoylessigester bewiesen worden ist (vgl- Mie t h k e , 
Dissert. Kiel 1922). Ais Zwischenstufen sind II. u. III. anzunehmen. Analog 
werden Pyridincarbonsauren mit freien c-Stellangen zunachst 1 ,5-Dialdehydc 
bilden. Die beiden CHO-Gruppen gehen nach der Cannizzaroschen Rk. in CO,H 
u. CHsOH uber, u. letztere Gruppe bildet mit einem der Caiboxyle ein Lacton.
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Bei Einw. von 2 Mol. H  auf I. -wird gleichzeitig eine der CO-Gruppen yon IV. 
zu CH(OH) reduziert, u. es entsteht ein Laeton der KonBt. VI. oder VII. — Mit
4 Mol. H  w ird auch die 2. CO-Gruppe reduziert, u. z war unter B. des dem 
Keton VI. entsprechenden sek. Alkohole, dessen Konst. durch Abbau zu VIII. 
gesichert ist. E r laBt sich in den isomeren, dem Keton VII. entsprechenden sek. 
Alkohol umlagern. — W eiter gelang es, durch besonders yorsichtig ausgefuhrte 
Bed. mit uberschussigem H  2 isomere N-haltige Zwischenprodd., allerdings in 
yollig bydrierter Form, zu isolieren (IX. u. X.). Daraus folgt, daB der Pyridinring 
nach beiden a-Stellungen hin aufgespalten wird.

j  + 2H  ̂ j j .  CH*CH(CO,H)*C-CO,H + 2 H ,o ^

HeC6-C------ NH-------C-CH, - nh.
CH,«CH(CO,H)-CH-CO,H _ COl CH,.CH(CO,H)-CH,

■ H6C8-ÓO ÓO-CH, ' HsCe-CO CO-CHg.
CHS*CH*CH,«C : CH, H6C„-CH*CH,*CH • CH,Y.  i i  i vl .  i » i

h sc 6. c o  c o -------- O O---------- CO CO-CH,
CH, • CH- CH, • C • CH3 vttt H5Cs • CH ■ CH, • CH> CH3

V II. i i l V I I I .  i i
h 6c „-c o  c o ---------o  o ---------- c o

I x  CH1.CH(COsH )-C H .C O ,H  CH,-CH(CO,H).CH-CO,H
H sC„*CH*OH H ^ -Ć H .C H ,, ' H6C6-C!H.NH, H O -C H -CH ,

V e rs u c h e .  a-Acetonyl - fi - benzoylproptonsaure, CltHu O* (IV.). Aus L mit
2 Mol. 2,5°/0ig. Na-Amalgams in  sd. NaOH unter Einleiten von CO,. Bhomboeder 
aus 25°/0ig. A., F . 83°, eratarrt wieder u. schm. dann bei 135°. Meist 11., zl. in 
W ., Bzl., wL in PAe. — Laeton, C13H ,,0 8 (V.). Bildet sich schon beim Stehen 
der Saure an der Luft, schneller bei 60°, F. 135°. — Phenylhydrazon. Aus 70°/0ig. 
EssigBaure, F . 204°, 11. in Aceton, Essigestcr, zl. in A ., E g ., Chlf., wl. in A., Bzl., 
PAe., W . — a-Acetonyl-y-phenylbutyrolacton oder u-JBenzoyhncthyl-y-valerolacton, 
C13Hu 0 3 (VI. oder VII.). Aus I. mit 4 Mol. Na-Amalgam. Ziihes Ol, K p ^ j 198 
bia 220°, 11. auBer in W . u. PAe. — a-[{3'-Oxypropyl]-y-phenylbutyrolacton, C19H1S0 , 
(ygl. VI.). Ebenso mit 8 Mol. Na-Amalgam. Glasige, nicht kryBtallisierende M., 
meist 11., zl. in  W ., PAe. — Von der zugehorigen Saure wurden analysiert: Ba- 
Salz, (C1>HI,O J,B a, glasige, sprode M.; Ag-Salz, Cu H170 4Ag, flockiger Nd., F. 185° 
Zers.). — a-[fi'- Oxy-fi'-phenylathy\]-y-valtrolacton, ClsH 180 j (ygl. VII.). Durch 
Einleiten yon HCI in  die h. alkoh. Lsg. der yorigen Verb. Gelbliches Ol, Kp.ls 180 
bis 183°, 11. auBer in  W. u. PAe. Das Ag-Salz der zugehorigen Saure ist ident. 
mit dem obigen, die Isomerie yerschwindet also mit der Salzbildung. — a-Methyl- 
y-phenylbutyrolacton, C ^H ^O , (VIII.). Durch 2-malige Deat. des O xypropylpheDyl- 
butyrolactons unter 0,6 mm. Fraktion 180—210°. K rystallisiert teilweiee, F . ca. 
60°. — Von der zugehorigen Saure wurden analyBiert: Ba-Salz, (Cn HIaO,),Ba, aus 
W ., F . 236—250° (Zers.); Ag-Salz, CnH^OaAg. — l-Phenyl-l(5)oxy-5{l)-aminohexan-
3,4-dicarbonsaure, Cu Hi9OtN (IX. u. X.). Aus I. mit 16 Mo). Na-Amalgam unter 
Eiskuhlung. Zerlegung des Rohprod. mit absol. A. Die wl. Saure k ryB tallis ie it 
aus CH3OH in Nadelkrusten, F . 260°, 11. in W ., sonst wl. bia unl. Geht bei 100° 
nnter Verlust von W . (wał)rscheinlich Ruckbildung des Binges) iiber in Vtrb. 
Cu H u Oi N , die ein Chlorhydrat, Cu HI80 4NCI, Nadeln yon F . 220°, bildet. — Die 
U. Saure wird aua Eg. -f- A. ais sehr hygroskop. Pulyer erhalteD, 11. in A., W., 
sonst wl. S tarker sauer ais die isomere Saure. Gibt keine wasserarmere Verb. 
(Ber. Dtsch. Chem. Ges. 56. 2295—301. 1923. Kiel.) L indenbatjm .

O tto M um ia und G eorg H in g s t, Uber Pyridonmethide. Der W eg zur Darst. 
dieser Korperklasse konnte von den Jodmethylaten aus fiihren. Ea wurde yom 
Kollidindicarbonsaureester ausgegangen u. statt des Jodmethylata das leichter zu-
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giingliche (CH3),SOł-AdditionBprod. (I.) benutzt. Es liefert mit Alkali ohne Schwierig- 
keit das geanchte Pyridonmethid, daa in 2 ineinander uberfuhrbaten, ais y- u. 
a-Form (II. u. III.) unterachiedenen Ieomeren auftritt. (Die an den Rkk. nicht 
teilnehmenden Substituenten sind durch Punkte bezeichnet.) Ala Zwiachenprodd. 
werden die ąaartare Ammoniumbase u. die zagehorige Pseudobase angenommen. 
I. gibt nsimlich mit KCN an Stelle von Alkali eine Verb., die leicht HCN unter 
B. von It. (III.) abapaltet u. daher ais Paudocyanid  (IV., bezw. die isomere ćć-Form) 
aufzufassen sein dUrfte. — II. (III.) ist sehr reaktionsfUhig, von atark ungesatt. 
Charakter u. erinnert an die a. Diarylchinonmetbide von S c h le n k  u . M eyer (Ber. 
Dtsch. Chem. Ges. 52. 8; C. 1919. I. 1024). Ein Teil der Rkk. wird am beaten 
mit der Radikalformel V. erklart. So fiihrt die Oiydation iiber das Supcroxyd VI. 
unter Herausspaltung der CH,-Gruppe ais CH ,0 zu dem Dipyridon V II., deasen 
intensive Farbung durch die 4-wertigen N-Atome erklart ist. An Stelle von V., 
VL u. VII. sind auch die entsprechenden ct-Formen moglich. — Bei der Hydrie- 
rung reagiert daa Pyridonmethid in der Form III. unter B. von V III., isomer mit 
der der Form II. entsprechenden s. Verb. von K u c k e r t  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 
18. 620). Bei weiterer Hydrierung bildet sich eine Tetrahydroverb. (wahrscheinlich 
IX.), wahrend daa a. Isomere gleich die Hexahydroverb. liefert. — Durch Einw. 
von k. Alkali auf daa Pyridonmethid entateht X II., offenbar aus III. iiber die 
ZwischenBtufen X. u. X I. Die zugehorige Saure laBt sich abbauen zu X III. n. zu 
N-Methyl-a-luiidon (XIV.). X II. u. X III. sind zweifellos ident. mit 2 von H a n tz sc h  
(Ber. Dtsch. Chem. Ges. 17. 1019) aua dem Kollidindicarbonsaureeaterjodmethylat 
erhaltenen, aber unrichtig gedeuteten Verbb.

CH,

EOłC.||^S.CO,R 

h 8c o 4s - n -c h 8
• CH,

•N-CH.

N-CH, 
H,C—O - O - C H ,

HaC- n •

R 0 1C> / ' V ,

•N-CH8

H,C

N-CH.
,< c h 8IX
'^ H  

N-CH.
X III.

H3C.

\ / \  
h 8c -n

H.C-NH

c h 8 

N - c o -c h 8

XIV. CH,

H8C. : O 
N-CH,

: O 
N-CH,

V e rsu c h e . KollidindicarbonsaureestermethyUulfat, C „H ,60 3NS (I.). Aua mol. 
Mengen der Komponenten (60—65°, 6—7 S td n ). Prismen aus A., F . 172—174°, 11. 
in W ., A., Chlf., wl. in Aceton, Esaigeater, unl. in A ., PAe. — N-Mtthyl-y{a)- 
cyandihydrokollidindicarbonsaureester, C16HS1Ó1N3 (IV.). Aua I. mit 2 Mol. KCN in 
wenig k. W. Nadeln aus Hexan, F. 92°, 11. Geht langsam bei Zimmertemp., in 
2 Stdn. bei 110—130° im CO,-Strom in II. (III.) iiber. — Trimethylpyridonmethid- 
3,5-dicarbonsaureester, CI6H ,10 4N (II. u. III.). Aus I. mit k. 2-n. NaOH. Daa gelb- 
rote Rohprod. liefert aua Hexan ein Gemisch yon gelben Nadeln u. gelbroten Tafeln, 
aus A. nar gelbe Nadeln, alle Formen vom F. 74—75°. Die gelben Nadeln stellen
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die stabile Form dar. Sil. in  Aceton, Bzl., Chlf., zl. in A., Hexan, A., faet unl. in 
W . mit alkal. Rk. — Perchlorat, Cu>HjS0 8NC1. Prismen aus W., F. 141°. — Pikrat, 
CS1H ,40 UN4. Gelbe Prismen aus Essigeater, F. 131—132°. — Mit CHgŚ04H in W . 
bildet eieh I. zuruck. — Verb. Clsl l n  OtNJ^. Mit J  in A. Rotbraun. — Verb. 
(G n S i90 bN )3 (VII.). Aus II. (III.) entweder durch mehrwochige Autoxydation an 
der Lufc oder durch mehrtagigea Schuttełn der Bzl.-Lsg. mit Os. Es wird geDau 
1 Mol. Oa yerbraucht. Aua A. -f- viel A. Schwarzbraun, amorph, unschmelzbar, 
bygroskop. LI. auBer in A., PA e., Bzl., Essigeater. — Aus der Bzl.-Mutterlauge 
wird in kleiner Menge ein rotbrauner Sirup erhalten, in dem daa Peroxyd (C15H al • 
0 1N),0,(VI.) vorliegen diirfte.— N-MethyldihydrokollidindicarbonsaureesUr, Ci6HS80 4N 
(VIII.). Durch Hydrieren von II. (III.) in Hexan (-}- Pt). Gelblich. Kp.0>, 145 
bia 155°. Nicht bas. — N-McthyUetrahydrokollidindicarbonsdureester, c 16h S6o 4n  
(IX.?). Durch Hydrieren von VIII. in  Eg. Hellgelb. Kp.0iB 115—122°. — Pikrat, 
F. 131°. — N-Methyl-fl-acetyl-fl'-carbdthoxyl-u-lutidon, C18Hl70 4N (XII.). Aus I. mit
2-n. NaOH (1—2 Tage) iiber das erBt gebildete II. (III.). Nadeln aus Hexau, F. 90,5 
bis 91°, U., weniger in A ., Hexan, W . — Die zugehorige Saure, Cu H180 4N , ent
steht aus X II. mit ad. NaOH oder Ba(OH), oder auch direkt aus I., II. (III.) oder 
IV. Tafeln aus Eg., F . 221°, zl. in W., A., Eg., sonst wl. — N-Methyl-fl-acetyl-oc
lu tidon, C10H iSOjN (XIII.). Aus der vorbeschriebenen Saure durch Eindampfen mit 
konz. HC1. Nadeln aus Hexan, F . 99—100°, meiat U., wl. in A ., Hexan. — 
N-M ethyl-a-lutidon, C9Hu ON (XIV.). Aua X II. mit konz. H ,S 04 bei 180—200° 
unter Entweichen von CO, u. Easigester (aus EsBigsaure -f- A.). Ebenso aus der 
Carbonaaure oder X III. unter Abspaltung von Essigeaure. Tafeln aus Hexan, F. 84 
bis 85° (nicht 70°), nicht hygrOBkop. W ird yon Bromwa3ser in die Dibr<mverb.t 
CsHeONBr3, iibergefiihrt; aua H esan, F. 169°. (Ber. Dtach. Chem. Ges. 56. 2301 
bis 2313. 1923. Kiel.) L in d e n b a u m .

A lfred  K irp a l und E w a ld  R e i te r ,  Z ur Strukturfrage der Apophyllensdure. 
Mumm u. G o t t s c h a l d t  (Ber. Dtach. Chem. Ges. 55. 2075; C. 1922. III. 779) haben 
aus der Cberfuhrung des u, a'-Dimetbylcinchomeronsaure-(J-methyl-/-athyleatera iu 
den entaprechenden Methylbetain-^-methylester geachloBaen, daB die B. yon y-Betain- 
ringen beyorzugt werde, u. dem freien Dimethylcinchomeronsaurebetain sowie der 
Apophyllensdure die /-B etainstruktur zugescbrieben. Vff. zeigen, daB dieaer ein- 
seitige Reaktionsyerlauf auf raumliche Behinderung der ^-standigen Estergruppe 
zuruckzufiihren ist. Denn daa Jodmethylat des CinchoinersonBaure-^-methyl-y-athyl- 
eaters aelbst liefert beide Betaineater, aber hauptaachlich I., u. analog yerhalt sich 
daa des Cinchomeronsauredimethyłestera. Es ist alao berecbtigt, eine Neigung zur
B. yon ^-Betainen anzunehmen, um bo m ehr, ais sonat die y-atiindige Estergruppe

leichter yerseifbar iat. Die ^-B etain- 
formel der Apophyllenaaure ist jedenfalla 
bestena gestiitzt. — Im Gegeuaatz zu 
M um ii u. G o t t s c h a l d t  (1. c.) hal ten es 
Vff. fiir Behr wohl mit der Pfeiffersehen 
Betainauffassung yereinbar, anzunehmen, 

dafi bei der Veresterung der Apophyllenaaure iiber daa Ag-Salz das Ag direkt 
an die Stelle des H  tritt. Denn die elektrostat. Krafte diirfcen in bestimmter 
Richtung (ygl. die Pfeile in II.) zur GeltuDg kommen u. dadurch dem H  (u. Ag) 
auch eine bestimmte Stellung angewiesen werden. — Jodmethylat des Cincho- 
meronseiure - fi-m e th y l-y - athylesters, Cu Hl40 4NJ. Prismen aus W., Zers. bei 170°.
— Die wss. Lag. wird mit A g ,0  geschuttelt u. eingedampft (neutrale Rk.). Der 
uber H ,S 04 teilweise erstarrende Ruckatand gibt durch fraktionierte Fallung aus
A. +  A.: 1. Cinchomeronsaurcmethylbetain-y-athylester (I.), Nadeln aus A., Zers. 
bei 205°. Identisch mit dem aus Apophyllensśiure iiber daa Ag-Salz erhaltenen

COsCsH6 COO— H +
l O l - G O  O i C O O -
M  j X

H .C -N -----O h 8C .N  +  < J
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Ester. — 2. Cinchomeronsauremethylbetain-fi-methylester. Aus A. +  A., Zers. bei 
182°. — Jodmethylat des Cinchomeronsduredimethylesters, C10H n O4NJ. Gelbliche 
Nadelchen aus CH,OH, Zers. bei 157°. — Gibt mit Ag,O: 1. Den 1. entspreebenden 
y-Methylester. A ub CHaOH, Zers. bei 218°. Ident. mit dem aus Apophyllensaure 
uber das Ag-Salz oder mit CH,N, erhaltenen Ester. — 2. Den obigen /9-Metbyl- 
ester, Zers. bei 182°. (L ie b ig s  Ann. 433. 112—16. 1923. Prag.) L in d e n b a u m .

Jean Piccard und J. H. Dardel, E ine Anwendung des colorimctrischen Ver- 
diinnungsgesetzes. Die von E m m e k t (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 53. 370; C. 1920. I. 
468) durch Red. vón Alkylpyridiniumbalogeniden hergestellten u. ais Radikale mit
4-wertigem N aufgefafiten Verbb. schienen geeignet zum Studium des colorimetr. 
Yerdttnnungsgesetzes (vgl. P ic c a b d ,  L ie b tg s  Ann. 381. 347; C. 1911. II. 281). 
Dabei ergab sich aber das Vorliegen von Oxydationsprodd., wie auch E m m eb t 
(Ber. Dtsch. Chem. Ges. 55. 2322. 56. 491; C. 1922. III. 1298. 1923. I. 939) er- 
kannt hat. Abkuhlen auf —20° schwachte die Farbintensitat nicht, verstarkte sie 
sogar etwas, Verd. mit A. schwachte Bie nicht. Die Erscheinungen entsprechen 
alBO nicht denen, die nach Analogie des Triphenylgleichgewichtes bei Bestehen 
eines Gleichgewichtes Badikal ^  Doppelmolektil za erwarten waren. Zu den 
Verss. diente das Beduktionsprod. des Benzylpyridiniumchlorids. W ird dieses unter 
Tollkommenem LuftabschluB eingeschmolzen, so ist, auch bei Erwarmen, keine 
Blaufarbung zu beobachten, sofort aber bei Einblasen von Luft. Sie ist dann, 
wenn sofort wieder zugeschmolzen wird, monatelang bestandig. (Ber. Dtsch. Chem. 
Ges. 56. 2253—54. 1923. Lausanne, Univ.) S p ie g e l .

E. Fromm und B. Ungar, Abkómmlinge des Thiodiglykolt, Diathylendisulfids 
und Thioxans. W ird Thiodiglykol, S(CH,-CH,<OH)s, mit der gleichen Menge 
KHS04 mehrere Stdn. sehr langsam bis auf 210° erhitzt, so geht zuerst W., dann 
Thioxan (I.), schlieBlich Diathylendisulfid, C4H ,S, (II.) uber. — Diathylendimlfoxyd,

Verb. mit sd. konz. HJ. Aus W., F . 200®, 11. in W., A., E g , unl. in A. — Diathylen- 
disulfon, C4H80 4S,. A us II. mit 4 Mol. H ,0 ,. Aus konz. HNO„ F . uber 330’, unl.
— Thioxan, C4H8OS (I.). Kp. 147°, von unangenehmem, meerrettichartigem Geruch.
— S-Dtjodid, C4B8OJ2S. Aus A , F. 66-67°. -  S-Dibromid, C4H8OBr,S. F . 75 
bis 80° (Zers.). — Sulfoniumathyljodid, CeHi,OJS. Mit Bd. C,HtJ. Gelbe Krystalle 
aus A., F. 85°. — S-Oxyd. Mit 1 Mol. H ,0 ,. Sehr hygroskop. Tafeln. Die Konst. 
folgt aus der Oberfiihrung in obiges Dijodid mit k. konz. H J. — S-Dioxyd  („Thi- 
oxan*u1fon“), C4H80,S . Mit 2 Mol. H ,0 ,. Nadeln aus W. oder Eg., F. 130°. — 
Obwohl von iihnlichem Bau wie /-Pyron, addiert das Sulfon nicht komplexe Sauren 
oder H J, sondern wird, m it le titerer gekocht, aufgespalten zu fi,fi'-Dijoddiathyl- 
sulfon, C4H80 ,J ,S  Nadeln aus A. oder Eg., F. 203°. Geht mit Na,S in obiges 
Diathylensulfidsulfon iiber. — fl,ft'-Dibenzylmercaptodiathylsulfon, C,sH „0 ,S (. Aus 
der vorigen Verb. mit Benzylmercaptan u. sd. alkoh. NaOH. Blattchen aus A., 
F. 100°. — -Dibentoyltuifondiathylsulfon, C18H „O 0S8. Mit H ,0 ,. B lattchen  aus 
Nitrobenzol, F. iiber 300°, unl. — I. gibt mit H J, dem Sulfon analog, wabrsehem- 
lich Dijoddiatbylsulfid. (Ber. Dtsch. Chem. Ges 56. 2286—89. 1923. Wien.) Li.

Prafulla Chandra Mitter und Zogendra Chandra Bardhan, Kondensation 
von Amidinen m it Athoxymethylenderivaten von fi-Ketonestern und von fi-Diketonen. 
VfF. stellten feBt, daB die Einw. von Benzamidin u. von p-Toluamidin auf Athoiy- 

VI 1. U

• O S
C4H80,S ,. A us II. mit 2 Mol. 30°/,ig.
H ,0 , in Eg. L. in W ., A., Eg. — 
Didthylen8ulfoxydsulfon, C4H80,S ,. 
Ebenso mit 3 Mol. H ,0 ,. A u s W., 
F. 278—279°. — Diathylensulfid
sulfon, C4H ,0 ,S ,. A us der vorigen
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methylenacetessigester u. Athoxymethylenacetylaceton zur B. yon Pyrim idinderiw . 
fłihit gemiiB dem Schema (R =  C6B6 oder C8B5CB3) (R =■ COCH3 oder CO,CjBt): 

NB C,BeO-CB N - C B
R C <  +  > C R ' — > R C <  > C R '

NB, COCB3 N—C(CBa)
Das Verh. dea Athosymethylenacetondicarbonsaureesters in dieser Binsicht 

konnte nicht naher untersucht werden, da die Reindarst. dieser Yerb. aus Ortho- 
ameisensaureester u. Acetondicarbonsaureester nicht gelang. Aus Benzamidin u. 
Athoiymethylenmalonsaureeater entstand Phenyl-y-pyrimidoncarbonsaureester ident. 
mit dem yon R u h e m a n n  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 3 0 . 821; C. 97 . I. 1047) er- 
haltenen. Unter Zugrundelegung der Formel yon R u h e m a n n  wurde die Konden- 
sation wie folgt yerlaufen:

C sB 5O i C . C < ^ i.<3 c X  +  b Jn > ° ‘ C‘ H ‘  CsB 6O aC . C < ^ g ^ > C . C aB 5
Doch balten Vff. die yon W h e e l e b  u . J o h n s o n  (Amer. Chem. Journ. 31. 591; 

C. 1 9 0 4 . II. 240) angegebene Form ulierung, die die B. yon a-Pyrimidonderiyy. 
yorsieht, fiir keineswega ausgeschlossen.

E i p e r i m e n t e l l e s .  2-Phcnyl-4-mełhylpyrimidin-S-carbonsaureathylester, 
PtiB .iO .N t, 'n alkoh. Lsg. in Ggw. yon NaOC,Bs, aus A. prismat. Nadeln, F. 99 
bis 100°, swl. in k., leichter 1. in w. A., 1. in Eg., 11. in koni. BC1. Gelbes Chlor- 
platinat, G ibt bei 4-std. Erhitzen mit alkoh. KOB die freie Saure, C12B l()0 ,N „  
aus A. Krystalle, F . 243l> (unter CO,-Entw.) 2-p-Tolylderiv. des Esters, C15BlaO,N„ 
aus wenig verd. A. Nadeln, F . 80°, 1. auBer in PAe., 11. in A. oder Bzl. Geht durch 
h. konz. BC1 oder noch leichter durch alkoh. KOB iiber in das 2-p-Tolylderw. der 
Saure, C13B „O sN ,, auB Bzl. Krystalle, F . 269° (unter Aufschaumen). — 5-Acetyl-
2-phenyl-4-methylpyrimidin, C13B laON2, aus A. seidenartige Nadeln, F. 107°. Semi- 
carbazon, Cu B 16ONt , auB yerd. Essigsaure Nadeln, F. 227—228°. — 5-Acetyl-
2-p-tólyl-4-methylpyrimidin, Cu B u ON„ aus A. Nadeln, F . 123—124°. Semicarbazon, 
C15B 17ON6, aus verd. Essigsaure Krystalle, F. 219° (Zers.), wl. — 2-Phenyl-4-mcthyl- 
pyrimidin-5-carbonsaure, durch Oiydation yon 5-Acetyl-2-phenyl-4-methylpyrimidin 
mit KM n04, aus A. oder yerd. Essigsaure K rystalle, F. 243°. — 4-Keto-2phenyl-
l,4-dihydropyrimidin-5-carbonsaureathylester, C18B lsOaNa, aus Bzl. N adeln, F. 212°.
4-Ktto-2-p-tolyl-l,4-dihydropyrimidxn-5-carbonsaweester, C^B uO jN,, aus yiel Toluol, 
Nadeln, F. 249—250°. Freie Saure, C12B 10O3N ,, aus yerd. Essigsaure priemat. 
Nadeln, F. 281°. 4-Keto-2-p-tolyl-l,4-dihydropyrimidin, Cn B I0ON„ auB der Carbon- 
saure beim Erhitzen uber 290°, auB Bzl. Nadeln, F . 212—213°. (Journ. Chem. Soc. 
London 123. 2179—84. 1923. Calcutta, Uniy.) B o ck .

E rn s t P h ilip p i und R e in h a rd  S eka, Studie uber 1,2-Diaminopropanól und  
setne Derivate. (Mitbearbeitet yon Leo A b leid inger.) VfF. haben unter Benutzung 
der Gabrielschen Phtbalimidmethode (ygl. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 22. 224) ein 
Darstellungsyerf. fiir 1,2-Diaminopropanol ausgearbeitet, das dem yon A b d e b h a l d e N 
u. E ic h w a l d  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 4 9 . 2095; C. 1916. II. 789) wesentlich iiber- 
legen i s t  — Allylalkohol wird nach B i jl m a n n  (Journ. f. prakt. Ch. [2] 61. 215 
[1900]) in 1,2-Dibrompropanol, CB2Br • CBBr* CB5OB, ubergefuhrt. Ausbeute 52%.
— Benzoat, Cl0B loOsBra. Mit C6B 6COCl (140°, 3 Stdn.). Fl., Kp.!0176°. — Anfangs 
w urde, um die freie OB-Gruppe auszuschalten, m it dem Acetat gearbeitet. Mit 
Phthalim id-K bei 170—180° liefert es 1,2-Diphthalimidopropanolacetat, C 21B 10O 6N j , 
Nadeln aus A., F. 195°. Dieses wird mit B B r  aufgespalten. — Vorteilhafter iBt es 
aber, vom Dibrompropanol selbBt auszugehen. — 1,2-Diphthalimidopropanol, 
c 19b u 0  6Ns. Die Rk. mit Phthalimid-K beginnt bei ca. 105°. Daun wird je  1 Stde. 
auf 80° u. 120—130° erhitzt. Nadeln aus Eg., dann A., F. 207°. Ausbeute 54%.
— 1,2-Diaminopropanoldibromhydrat, C3B 10O N ,,2B B r. Aus der yorigen Yerb. mit
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HBr, D. 1,49 (190°, 3Stdn.). Aus A., F. 201°. Auabeute 77°/0. — Pikrat, ClsH180 15N8. 
Farbt sich von 215° ab u. ist bei 230° geschm. — 3-Chlortrimethylen-l,2-diphthal- 
imid, C19H,30 4NjC1. Aua Diphthalimidopropanol u. PCI6 in Bzl. Nadeln aua Eg., 
F . 215—216°. — S-Chlortrimdhylen-l^-diamindićhlorhydrat, C3H9N9C1,2HC1. Aua 
der yorigen Verb. mit rauchender HCI (170—180°, 31/a Stdn.). Aua Eg. +  A., 
F. 218—219° (Zere.). — Chloroplatinat, C3Hu NsCl7Pt. Verkohlt oberhalb 250°. —
5,6-Diphenyl-2-chlor?nethyl-2,3-dihydro-l,4-diasin, CI7H 16N,C1. Aus dem Dichlor- 
bydrat wird mit alkoh. KOH die Baae in Freiheit gesetzt u. mit 1 Mol. Bemil er- 
hitzt. Gelbe Nadeln aus A., F. 100° (Zers.). Damit ist die Konst. des Diaminc- 
propanols ais 1,2-Verb. erwiesen, wenn auch wegen des nicht quantitativen Ver- 
laufes der Benzilkondensation die Moglichkeit besteht, daB eine teilweise Umlage- 
rung in die 1,3-Verb. stattgefunden hat. — 1000 g Allylalkohol geben nach A b d e r -  
h a l d e n  127 g, nach Yff. 510 g Diaminopropanoldibromhydrat. (L ie b ig s  Ann. 433. 
88—95. 1923. Wien.) L in d e n b a u m .

Edith Hilda Usherwood und Martha Annie W hiteley, Das Oxim des 
Mesoxamids (Isonitrosomalonamid) und einige verwandte Verbindungen. Teil III. 
JRingbildmg in tetrasubstituierten Beihen. (II. ygl. Proceedinga Chem. Soc. 20. 92; 
C. 1904. I. 1555.) Die friiher bei der Darst. yon Isonitroaomalondimethylanilid 
ais Nebenprod. erhaltene Verb. C17H16OeNa, F. 191°, laBt sich leicht in guter Aus- 
beute durch direkte Oiydstion der Nitrosoverb. mit Cr03 in sd. Eg. gewinnen. 
Sie erwies sich ais Chinoialinderiy. (L). Gegen Osydationsmittel ist eie sehr be- 
atandig oder-wird durch alkoh. KMn04 weitgehend abgebaut unter B. von Pfienyl- 
methyloxam8aure. Yon NaOCjHj in A. wird es in eine stark saure Substan* (II.), 
Ameisenaaure u. Methylanilin gespalten. Oiydation ergab keine Anbaltspunkte fur 
die Konat. yon II. Dagegen geht II. bei der Bed. mit Zn-Staub in sd. Eg. in 
2-Keto-3-oxy-l-methyl-l,2-dihydrochinoxalin (III.) iiber, das auch auf synthet. Wege 
aus N-Methyl-o-phenylendiamin u. Oxalsaure bereitet wurde. Mit PBrs entsteht 
das Dibromćhinoxalin (IV.), mit PCJ5 die entsprecbende Cl-Verb. — Durch Red. 
von I. entBteht die Verb. V., die bei der Behandlung mit NaOC,H6 in Bd. A. 
2-Keto-l-methyl-J,2-dihydro-chinoxalin-3-carbonsaure, F . 173—174° (Zers.), liefert, die 
beim Erhitien 2-Keto-l-mcthyl-l,2-dihydroćhinoxalin, F . 122°, bildet (ygl. K O h lin g  
u. K a s e l i t z ,  Ber. Dtech. Chem. Ges. 39. 1314; C. 1906. I. 1737). Ein Vers., 
letstere Baae aus N-Methyl-o-phenylendiamin u. G lyoiyl saure bei —14° zu syn- 
thetiaieren, scheiterte, statt dessen entstand N-Methylbenzimidazolcarbonsau,re-2, die

C-CO .N (CH ,X C ,H s) 
N—O

N -C H , 
CO

JC H -C O — N(CH,)(C6H5) j | ÓH |

beim Schmelzen leicht in N-Methylbenzimidazol, F . 30°, von F is c h e e  u. W e e S- 
z in s k i  (Ber. DtBch. Chem. Ges. 25. 2711) iibergeht. — Da fruher fur die Verb- 
yom F. 191° noch die Konst. eines Glyosalinderiy. in Betracht gezogen worden 
war, yersuchten V£F. einige mit ihr formai yerwandte Verbb. darzusteilen. Konden- 
sation yon Glycinanilid mit HCOOH lieferte nur ein Formylderiy. Ebenso miBJang 
die Kondensation yon Chloracetanilid mit Formimidoathylester. Auch eine Darst. 
iiber Phenylhydantoin u. das entsprechende Chlorderiy. scheiterte an der Unmog- 
lichkeit, dieses zu gewinnen. — Tragt man I. allmahlich in konz. H jS04 unterhalb

14*
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0° ein, so bildet sich unter Rotfarbung u. CO,-Entw. 3-Phenylmethylamino-2keto- 
l-methyl-l,2-dihydrochinoxalin a is  Hauptprod. — LaBt man dagegen die HsS 04 auf 
die Chinoxalinverb. auftropfen, so bildet sich yorwiegend uber ein Zwischenprod. 
die Verb. VI., der 1. Vertreter einea neuen Ringaystems, fiir daa Vff. die Beseich- 
nung Malonalin yorschlagen. Zum SchluB erortern Vff. den Rk.-Mecbanismua der
B. von I. aus Isonitroaomalondimethylanilid. W enn die Nitroyerb. aus ihren 
Salcen in Ggw. von HNO, -j- HNOs in Freiheit gesetzt wird, entsteht lediglich I., 
also augenscheinlich iiber die aci-Form  der entsprechenden Nitroyerb. W ird da
gegen Nitromalondimethylanilid mit konz. H ,S 04 behandelt, so entsteht nur in unter- 
geordnetem Betrage 3-Phenylmethylamino-2-keto-l-methyl-ll2-dihydrochinoxalin, in der 
H auptm eD ge dagegen 2-O xy-l methyl-lt4-dihydrochinoxalin-3,4-oxyd ■ unter diesen 
Bedingungen reagiert also die Nitroyerb. nicht in der aci-Form , sondem erleidet 
zunBchst Hydrolyse u. yerliert dann CO,.

V e r s u c h e .  Bei der Einw. von NOC1 u. H N 08 auf Malondimethylanilid in  Chlf.
— 5°) entstehen die folgenden Verbb.: 1. 2-Keto-l-methyl-l,2,3,4-tełrahydrochinoxalin-
3-carbonmethylanilid-3,4-oxyd, C,THI6OsN, (I.), aus CHsOH oder A. Prismen, F. 190 
bis 191°. Von bitterem Geschmack, U. in organ. Losungsmm. mit Ausnahme von 
A ., CC14 u. PA e., glanzendrot 1. in kom . HsS 04. Liefert mit Acetylchlorid ein 
Acetylderiv., C1SH ,80 SN,C1, aus yerd. Eg. Prismen, F . 226°. — Mit HC1 in A. 
liefert I. die Vcrb. C „ 3 l6Oi N,Cl, aus A. Prismen, F. 240—241°. — 2. Nitromalon- 
dimethylanilid, (CsH6CH3NCOj2CHNO, => C17H170 ,N „  Prismen, F. 156°, unl. in A., 
CC)4 u. PAe., sonat 11.; mit gelber Farbę 1. in Alkalien u. Soda. K -Salz, aua A. 
Prismen yon bitterem Geschmack. — 3. Chlornitromalondimethylanilid, Ci,HI60 4NsC1, 
aus A. Blattchen, F. 132—134°. — ChlormalondimethylaniUd, Ci7H170,N ,Cl, Prismen, 
F . 185°, 11. in CH,OH oder Eg., unl. in A. u. CC14. Bei der Einw. yon W . auf 
eine mit NOC1 gesatt. Lsg. yon Isonitrosomalondimethylanilid in Chlf. entsteht 
neben I, Mesoxdimethylanilid, C17H ł60 ,N , ==■ (C0H6CHSNCO),CO,, hellgelbe Priamen, 
F. 171°, wl. in A., unl, in PAe., sonst meist 11. Daneben tritt eine Verb. C^-H^ 
auf, aus A. hellgelbe Prismen, F. 170°. Meaoidimethylanilid entsteht auch bei der 
Einw. von N ,0 , u. HNO, (D. 1,3) auf Isonitrosomalondimethylanilid in feuchtem 
Chlf. — Bei der Osydation yon I. mit alkoh. KM n04 in Ggw. yon M gS04 entsteht 
Methylphenyloxamsaure. aus W . Priamen, F. 82° (wasaerhaltig), aus Bzl., F. 130° 
(waaaerfrei), Zers. — 2-Keto-3-oxy-l-m ethyl-l,2,3,4-tetrahydrochinoxalin-3,4-oxyd, 
C9H80 3N, (IŁ), aus A. Prismen, F. 257° (Zers.), 11. in  CH3OH, Eg. oder k. W., wl. 
in A , Easigester oder A., sonat unl. — Na-Salz, aus W . -j- A. Prismen. — K-Salz, 
Platten. — Athylather, C n H j^ N , ,  F. 107—168°. — 2-Keto-3-oxy-l-methyl-l,2-di- 
hydroćhinoxdlin, C9H80 ,N s (III.), aus h. W . Prismen, F . 281—283®, sonst swl. — 
Liefert mit PC16 bei 160° 2,3-Dićhlorchinoxalin, aus A. Schuppen, F . 148—150°. — 
2,3 Dibromchinoxalin, C8H 4N,Br, (IV.), aus A. Blattchen yom F. 171—174°. —
I. liefert mit Zn - Staub in Eg. (0°) 2-Keto-l-mcthyl-ll2,3,4-tetrahydrochinoxalin-3- 
carł>oxymethylaniUd, C17H170 ,N 8 (V.), aus A. Prismen, F. 185°. — N-Methyl-o- 
phenylcndiamin wurde auf folgendem W ege dargestellt: o-Nitranilin  — >■ p-toluol- 
sulfo-o-nitranilid (aus A. K rystalle, F. 112—114°) — >■ p-Toluolsulfo-o-nitromełhyl- 
anilid  (aua A. Prism en, F. 130—132°) — >■ o-Nitromethylanilin, F . 34—35° — >• 
N-Methyl-o-phenylendiamin, Kp. 245—251°, Chlorhydrat, F . 192—193' (Zers.) —
l-Methylbenzimidazol-2-carbonsawe, C8H80 ,N , (VIII.). Aus w. W . Prismen, F. 98 
bis 99° (Zers.), 11. in W ., CH3OH, A ,  Eg. oder Essigester, sonst unl. — Glycin- 
anilidcarbonat, C17H}1OsN ,, aus Glycinchloridehlorhydrat u. Anilin in Chlf., dann 
Behandeln mit NasCO,; spaltet beim Aufbewahren CO, ab. — 2-Oxy-4-Tceto-3-phe- 
nyUetrahydroglyoxdlin oder Formylaminoacetanilid, C,H100 ,N Sl aua yorst. Verb. mit 
98% ig. HCOOH (100°), aua W . Nadeln, F. 148—150°. -  Acetytecrb., Cu Hls0 3N„ 
aus A. -J- Bzl. Nadeln, F. 168—171°. — 3-Phenylmethylamino-2-keto-l-methyl-l,2-
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dihydroćhinoxalin, Ci6Hll(ONB. Dimorph: Lange diinne rote Prismen, die in Beriih- 
rung mit der Mutterlauge sich in 8-seitige Prismen yerwandeln. F. 135°, unL in 
A. u. PAe., wl. in W., sonst 11. — Chloroplatinat, Cs,H „O ,N 0PtCl6; gelber Nd. — 
Jodmethylat, Cl7H19ONaJ ,  aus W. u. A. griinlichgelbe Nadeln, F. 205° (Zers.). — 
jNitrosoderiv., C16Hu 0 5N4, Prismen, F. 197°, unl. in A. u. CC14, sonst 11. — 3-Phe- 
nyhncthylatnino-2-keto-l-mełhyl-l,2-dihydrochinoxalin liefert mit Zn u. Eg. die Base 
Ois-HitONb, aus CHaOH gelbe Prismen, F. 140—141°. Cblorhydrat, wl. — 6,8- 
Diketo-5,9-dimethyl-5,6,8,9-tetrdhydromalonaliniumhydroxyd (VII.), mit W . gelber Nd.
S-haltig, der beim Umkrystallisieren aus Chlf. u. A. 6,8-Diketo-5,9-dimethyl-5,6,8,9- 
tetrahydromalonaliniumathoxyd, C,„H190,N 3, liefert, gelbe PriBmen, F. 240°. — 
Analog: 6,8-Diketo-5,9-dimethyl-5,6,8l9-tetrahydr(malonaliniummethoxydt Ci8H 170 3N3, 
hellgelbe Prism en, F. 276—278°. Das dureh Umfallen gereinigte H ydroiyd hat 
F. 135°. — 3,4-Oxido-2-oxy-l-methyl-l,4-dihydrochinoxalin, C9H30 ,N ,, aus A. gelbe 
Prismen, F . 192—194°, unl. in Na,CO,-Lsg., 1. in NaOH. (Journ. Chem. Soc. London 
123. 1069—89. 1923. South Kensington, Imp. Coli. of Sc. and Technol.) Oh l e .

P ra fu lla  C hand ra  E a y , Triathylentri- und tetrasulfide. Teil III . Die 
Sulfone, Sulfine und Sulfonsauren der Beihe. Ausdehnung a u f Słuffers Oesetz. 
(II. vgl. Journ. Chem. Soc. London 121. 1279; C. 1922 . III. 1370.) Vf. erhielt 
durch Oiydation yon Triathylentrisulfid mit KMnO< in saurer Lsg. Triathylen- 
trisulfon (I.), mit HNO, jedoch eine Verł>. (Ci H t\ S sOi ,H i O (II.). Nach dem Ge- 
set* yon St o f f e b  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 23 . 3226 [1891]) muBten diese Oiydations- 
prodd. hydrolysierbar sein. Die HydrolyBe mit Ba(OH), erfolgte nach dem Schema:

I. CjH4<SO »-C jH 4 > s baSOf.C!Hł .SO ,.C ,H 4.SOł .CJHłOH — >
BU,.o,tL4 m  t,aSO,-C,H4"SO,'C,H4OH +  IV. CsH,(OH).SO,ba

II. CsH4< | ~ ^ ' ^ > S 0 3 — >  V. baSO, • C,H4 • S • C,H4 • SO, • C2H4 • Oba >  
&u , - o, h 4 baS • C,H4 • SO, • C,H4 • SO, • C,H4 • OH — >

C,H4(OH), +  baS .C ,H 4.SO ,.C ,H 4.SO,ba - - >  BaS +  VI. S < [c 2H ^ S o J ’> Ba

Im Gegensatz zur Verb. (III.) konnte (IV.) nicht yollig rein erhalten werden. Aus 
dem Auftreten yon BaS bei der Hydrolyse yon (II.) kann mit Sicherheit auf ein 
nicht oiydiertes S-Atom in dieser Verb. geschlossen werden. — Die Oiydation yon 
jS-Triathylentetrasulfid mit HNO, erfolgt nach dem Schema:

C ,H ł< s I c  H Z t  - +  VIL C,Hł(SO,.C ,H4.SO,H), — >  VIH. SO,(C,H4.SO,H),

Auf entaprechende W eise wurde aus y-Triathylentetrasulfid das Ba-Salz der Tri- 
®łhylendisulfondi8ulfon8aure (VII.) erhalten. Bei der fi-Veib. wurde die freie 
Saure (VII.) zur Diathylsulfondisulfonsaure (VIII.) abgebaut.

E ip e r im e n te l le s .  Triathylentrisulfon, CaHn 0,S3 (I.), aus konz. HNO, 
Krystalle, unl. in organ. Losungsmm., sublimiert bei hoher Temp. — Salt 

u  O10StBa (III.), aus der Hydrolysierungslauge nach Beseitigung des iiber- 
schiissigen Baryts durch CO, durch Zusatz gleichen Vol. A. zum konz. Filtrat, 
Krystalle. (IV.) bleibt im Filtrat. — Triathylendisulfonsulfid, C ,H ,,04Sl ,H ,0  (H.), 
mit rauchender HNOs (100°, 1 Stde.). aus W . Prismen, Zers. bei etwa 150°. — 
Salz Ct E »  06SaBa  (V.), aus der Hydrolysierusgslauge durch Zusatz yon gleichem 
Vol. A. zum konz., yon iiberschussigem Baryt befreiten Filtrat, Krystalle. Salz 
^a S l t 09SsB a ,3 H t O (VI.), aus der Mutterlauge des letzten Salzes. — Ba-Salz der 
Soure C,HiSOi0S4Ba, analog wie (II.), Verdampfen zur Trockne, Auskochen
mit Aceton, Krystalle. Ba-Salz der Saure (F il / .) ,  C4H80 8S,Ba, aus dem Aceton- 
auszug des yorigen Ba-Salzea durch Verdampfen zur Trockne, Aufiosung in wenig 
W. u. Zusatz yon BaCO,, Krystalle. — Ba-Salz der Athan-a,8-disulfonsaure}
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CaH4(S03)sB a , aus Atbylendisulfid u. HNOs w ie bei (II.). (Journ. Chem. Soc. 
London 123. 2174—78. 1923. Calcutta, Univ.) B o c k .

L. D ebucąuet, Verbindung des Hexamethylentetramins und der Trichloressig- 
saure. CeH l iN l 'CGl3'CO ilH , aus molekularen Mengen der Komponenten in alkoh. 
Lsg. in der Kiilte. Flockiger Nd., nach einigen Tagen in  mikrokrystallin. Pulver 
yerwandelt, Auabeute ca. 50°/o. Verfliichtigt sich von 140° an, im zugeschm. Rohr- 

• chen bei dieser Temp. gelb bis bfaun, gegen 190° rote Fl., unter Umstanden gegen 
140' Eiplosion. Sil. in  W. mit eaurer Rk. (Lackmus), 1. in 10 Teilen 95°/0ig. 
weniger 1. in Chlf., fast unl. in A. Gibt mit AgNOs Nd., 1. in  HNOa u. NH8. 
(Journ. Pharm. et Chim. [7] 28. 263—64 1923.) SPIEOEL.

G eorge B a rg e r  und E lle n  F ie ld ,  Yohimbin (Quebrachin). Teil II. Apoyo- 
łdmbin und  Desoxy yohimbin. (I. vgl. Journ. Chem. Soc. London 107. 1025; C. 1915.
II. 793.) Die bei der Einw. von k. konz. HsS 0 4 auf Yohimbin entstehende Saure 
ist augenscheinlich eine EsterschwefelBaure; denn die H ,S 04 wird durch Erwarmen 
mit verd. NaOH auf 60° abgespalten, wobei aber nicht Yohimbin regeneriert wird, 
sondem ein um 1 H ,0  armeres Prod., Apoyohimbin, entsteht. Dieses Alkaloid laBt 
sich leicht zu Dihydrapoyohimbin =  Desoxyyohimbin auf katalyt. W ege redusieren. 
Neben der B. deB Apoyohimbins yerlauft noch ein auderer ProzeB, der unter Ab- 
spaltung von CHsOH zur Anhydroyohimbincarbonschteefelsaure fiihrt, in der die
H ,S 04 betrachtlich fester gebunden ist ais in der Yohimbinschwefelaaure u. erst 
durch langeres Kochen mit alkoh. KOH abgespalten wird unter B. von Apoyohimbin- 
taure, die bei der Veresterung ebenfalls Apoyohimbin liefert, Apoyohimbinsaure 
entsteht auch bei der Veraeifung der Esterschwefelaaure der Yohimbinsaure.

V e r s u c h e :  Apoyohimbin, C2,H 580 2NS| oder CalHsłO,N„ kurze Prismen F. 251 
bia 252°, wl. in CH,OH, A., Bzl., Chlf., Eg. oder Lg., besser in  A ., farbt sich am 
L icht oder bei langerem Erhitzen auf 120°. Die Lsg. in  Eg. fangt nach langerem 
Aufbewahren an, gelblichgriin zu fluoreszieren. [«]D =  -j-40°. Chlorhydrat, aus 
v e rd  A. rhomb. P latten F. 299—300° (Zers.), wl. in W . (1,1300 bei Zimmertemp.). — 
Anhydroyohimbincarbomchwffdsaure, CjoH^OgNjS, aus W . Prismen. — Apoyohimbin- 
saur echlorhydrat, C10Hs,O,N,»HCl, aus was. HC1 Roaetten von Prismen F. 301° 
(Zers), maBig 1. in h. W., aus dem es aich ais Gel abacheidet. — Yohimbincarbon- 
echwefeltaure, CsoH!sO,N,S, aus wbs. NHa mit h. verd. HC1 Nadelbuachel, durchweg 
swl. — Betoxyyohimbin , CS1H S60 SN ,, dtirch Red. in Eg. mittels kolloidalem Pd. 
un ter tfberdruck (1,5 Atm. Hs), Dauer 4 Stdn. Aus CH,OH Prismen F. 200—203°, 
wl. in A., A. oder Essigester, am L icht u. in  der Hitze viel stabiler ala Apoyohimbin. 

Journ. Chem. Soc. London 123. 1038—43. 1923. Edinburgh, Univ.) O h le .
A. W indaus, A. R osenbach  und Th. R lem ann , Uber die Gliederzahl des Bin- 

ges 2  im Cholesterin und in  den Gallensauren. Da die Funfgliedrigkeit des Ringes 2 
der Choleaterinformel (I.), welche friiher auf Grund der BLANCschen Regel aufge- 
stellt worden war, aus manchen Griinden unwabrscheinlich erschien (vgl. W ieland 
u . SchhIiENEUrg, Ztschr. f. physiol. Ch. 114. 175; C. 1921. III . 1284 u. W ind  aus, 
Nachr. K. Ges. Wiss. Gottingen 1919. 251; C. 1920. I. 82) u. da speziell der Uber- 
gang der durch Osydation aus dem Cholesterin entstehenden TricarbonaSure, 
CJ4H40Oe (II.), in eine Brenssaure, CS3H ,80 8, Grund zum Zweifeln an der allge- 
meinen Gultigkeit der BLANCsehen Regel bot, wurde die Konst. dieser KetOBaure, 
welcher bei Annahme der Formel I. die Formeln III ., IV. oder V. zukommen 
konnten, naher erforscht. D ie Brenzsaure oiydiert Bich nicht mit k. KMnO* u. 
addiert kein H , mit konz. HNOs entsteht eine TricarbonaSure, CMH 88CS, was auf 
die Anwesenheit einer cycl. gebundenen Gruppe —CH,—CO— deutet, wodurch 

■sich Formel III. ausschlieBt. Die Formel IV. iat unwahrscheinlich, weił der Ester 
der Saure eine sndere Verseifung3geschwindigkeit besitzt wie die das Carbosyl am 
gleichen C-Atom tragende Ketosaure VI., die Yorstufe von II. Der Ketosaure
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kommt daher die Formel V. za u. dem Osydationsprod. C,,H380 8 die Formel VII., 
eine aubatitaierte MalonBaure, welche bereits in essigsaurer Lsg. mit verd. HC1 
1 Mol. CO, ab3paltet unter Tjbergang in die Saure C„H880 4 (VIII.). Diese liefert 
bei der Dest. im Vakuum ein Anhydrid. Diese Reaktionsfolge Bpriebt fur die 
Cholesterinformel (I.), indes sich aus der Cbolesterinformel l a ,  in welcher der 
Bing 2 ein Secbsring ist, die Saure C,3H880 8 nicht alg Malonsaure ableiten laBt. 
Bing 2 ist also ein 5-Ring. — Die Brenzsaure (VI.) lieB Bich durch Red. naeh 
C l e m e s s e n  in die Saure C,5H4,0 ,  (IX.) iiberfuhren, in welcher nach H e l l -Vo lh a b d - 
Z e l in s k y  an dem daa Carboiyl tragenden C-Atom kein H mehr nacbgewiesen 
werden konnte. D er M ethyleBter von VI. konnte durch Osydation in den Mono- 
methylester der Tricarbonsaure X. iibergefiihrt werden, welcher unter Abspaltung 
von CO, u. CHsOH die Brenzeaure V. liefert.

V e r s u c h s te i l .  100 g Cholesterin liefem nach den in den Dissertationen von 
R o se n b a c h  u . R ie m a n n  verbesserten Metboden 50 g Saure C17H(10 , , 16 g Saure 
Cn H4,0 8, 9 g Saure C,5H4,0 8 (die 3 Vorstufen von VI.), 4 g  Saure C,4H40O3, 2 g  
Saure C,4H4oO0 (II.), 0,8 g Saure CstHssO, (V.). Letztere bereitet man vorteilhaft 
durch Erhitzen von II. Semicarbazon, F. 226°. — S a u re .CtsHtaOs (VII.)
«ntsteht durch 1-std. Erwarmen auf dem W asserbade von 0,6 g (V) in 6 ccm Eg.

CH.

H,C

.CH...-!
[08Hn —CH—CH,— CH,—CH,—CH(CH,),

ĆH,
C iCH,

H,C ÓH CH

CH, CH,

ÓOOH ÓOOH COOH
CH, CH, CH,

. .  . J • .  .J UL . .  ,j

y  O— -C O O H  HOOC^ 0  H , c ^  C 00H
; 0 ----- C!H, Ć O ^ C H ,  " C O -C H ,

CH, CH, CH,

■CWH*

HOOC u—uuim HOOC H ,C ^ w u n
COOH ÓOOH 'o H j-C H ,

CH,
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mit 12 ccm HNOs 1,4. Krystalle aus Eg., F . 180—185°, epaltet echon unterhalb 
des F. CO, ab. Trimethylester, Nadeln aus CHaOH, F. 74°. — Saure 04
(VIII.). Aus V. in w. Eg. Nadeln aus Eg., F. 210°. Anhydrid, G ^B ^O j, aus 
verd. A. oder yerd. Eg. B lattchen, F . 124°. K iystalle, im Vakuum unzers. destil- 
lierbar. — Methylester der Saure Cu E t0Ot (VI.), aus CEŁ,OH, F . 65°, 11. in A... 
PAe., Aceton u. Bzl., -wl. in A. u. CH,OH, sehr schwer veraeifbar. — Methyletter 
der Saure O, (V.), rhomb. Tafeln, F . 70°. — Monomethylester der Saure
CHH ia06 (X.), durch Oxydation des Estera der Saure CS4H40O, m it CrOB in Eg. -{-W . 
Aub EsBigsaure, F . 189°, 11. in Bzl. u. Aceton, wl. in k. A. u. Eg., swl. in  PAe., 
Ausbeute 45%- Bei der Dest. im Hochyakuum entsteht V. — Saure c „ a „ o ,  (ix .). 
Blattchen aus Eg., F. 156°, 11. in Ł .  u. PAe. Methylester, perlmutterglanzende 
Blattchen, F. 56°, wl. in k. CH,OH, 11. in anderen orgau. Losungsmm., mit P  -|- Br 
entsteht das saure Bromid. (Ztschr. f. physiol. Ch. 130. 113—25. 1923. Gottingen, 
Uniy.) G u g g e n h e im .

H ein r ic h  W ie la n d  und L ew  F u k e lm a n , JJntersuchungen Uber die Oallen- 
zauren. XVI. Z ur Kenntnis der Biliobansaurc. (XV. ygl. W ie l a n d , B e w o l l e  u. 
S c h u l e n b u b g , Ztschr. f. physiol. Ch. 123. 237; C. 1 9 2 3 .1. 453.) Die yon P b in g s - 
h e im  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 48. 1324; C. 1915. II. 883) durch Einw. von Br u. 
NaOH auf Cholsaure erbaltene Biliodaneaure besitzt nicht die angegebene Formel 
C jjH jdO ,, so n d e rn  C,4HtłO,. Sie ist eine Triketocarbonsaure (IL), die aich  aus der 
Dehydrocholsaure (I.) durch Óffnung des dritten Binges bildet. W ider Erwarten 
erhalt man bei Oxydation der Biliodaneaure mit HNO, (4 Stdn., Wasserbad) nicht 
Ciliansaure (III.), sondern eine isomere Itociliansaure, C,4H8»O10 (IV.). Sie wird 
d u rc h  sd . rauchende HNO, nicht yerandert, d u rc h  KM n04 erB t in  der Hitze unter 
weitgehender Z erB torung. Bei der Einw. von konz. H ,S 04 yerliert sie 1 Mol. CO. 
Die zu  erwartende TetracarbonBaure war jedoch nicht zu fassen. Daneben yer- 
lauft eine 2. Rk. unter A bB paltung yon CO, u. B. einer ungeafitt. Monoketotricar- 
bonaiiure, C„Hs,0 7 (VI.), indem sich wahrseheinlich der sunacbst entstandene
Aldehyd (V.) mit einer reaktionsfahigen CO,-Gruppe des RingeB II. kondensiert.

CH,

VI. HOOC-C

CH: C------CO

C----- CH,
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Biliodansdure, C24H ,40 7 (II.), aua Cholsaure in KOH m it w. Br. (1 Sde.). Aus
beute 10%- Nadeln, bisweilen rhomboedr. PriEm en aus 50°/oig. A ., F. 303° (Zera.). 
Dunkelfarbung bei 285°, swl. in A ., B il., Essigester, in h. A., zl. in sd. CH8OH,
11. in h. verd. A. In h. W . wl., in unreinem Zustand zl. Ba-Salz, Krystalle aua 
h. W . Na-Salz, C.21H3S0,N a„, aus alkoh. LBg. Methylester, Csf>H8S0 7, aus CH3OH 
Nadeln, F . 186—187°. M onoxim, C24H,50 7N , Nadeln aus A. -f- W ., F . 196*. — 
l 80cilicmsdwe, C24H ,4O10 (IV.). Nadeln aus 50% ig. A., F. 316—317° (Zers.), 1. in 
500 Tin. h. W . Ba-Salz, Krystalle aus h. W. — Neutraler Methylester, C!8H<,01(!. 
Nadeln aus h. CHsOH, wl. in 1 .  — Saure C,s/ / S20 7 (VI.). Kryetalle aUB 50% ig. 
A., F. 320—321°. Unbestandig gegen KMnÓ4, griinliche Fluorescenz mit Easig- 
sSureanbydrid +  konz. HsS 04. (Ztschr. f. pbysiol. Ch. 130. 144— 51. 1923. Frei- 
burg i. Br., Univ.) G u g g e n h e im .

H ein r ic h  W ie lan d , E rn s t H ono ld  und Joaó P aso u a l-V ila , Untcrsuchungen 
Uber die Gallensauren. XVII. Ober Isodesoxycholsaure. (XVI. b. vorsfc Ref.) Beim 
Erhitzen des durch Einw. von COC)2 auf Cholsaureester entstehenden 3-Chlorkohlen 
sdurećholsaureesters (I.) erfolgt Abspaltung von C 02 unter B. von 3-Chlorchólsdurt- 
ester, aus dem nach Verseifung mit Na-Am ylat unter Abspaltung von HC1 A-2,3- 
oder /.1-3,4-7,-l3-Dioxycholensaure entateht. Mit P d  -f- H  bildet sich daraus die

V ersu ch e . 4-Chlorkohlensaureester des Gholsauremethylesters, C!8H410 6C1 (L), 
aus w. A., F . 140—141°. — 3- Chlor-7,-13-dioxyćhólantdure, C,4Hł80 4CI, aus I. in h. 
alkoh. Lsg. mit NaOC2H6, aus, A. Nadeln, F. 196—197°. Mit konz. H ,S 04 -J- 
Easigsaureanhydrid Hellrosarotfarbung. Daa Cl ist nicht leicht abapaltbar. — Mit 
sd. Na-Amylat entateht Dioxycholensaure, C24Ha80 4, dimorphe Krystalle aua EaBig- 
ester, dann aus A. krystallisiert Prismen, F. 216—217°, direkt aus A. krystallisiert 
feine Nadeln, F. 181°. Die Alkalisalze sind nur bei neutraler Rk. in W. 1., bei 
alkal. Rk. erfolgt Abseheidung von Flittern. KM n04 wird sofort entfarbt. — 
(2-Iiodesoxycholsaure, C24H40O4 (II.). Nadeln au8 A., F. 226—227°. Bildet keine 
Additionsverb. Farbrk. hellkarminrot mit gruner Fluorescenz. — ft-Isocholoidan- 
•aure, CJ4H ,#0 10 (bearbeitet von S. M ichael). Swl., aus 40°/0ig. Essigsaure Nadeln,
F. 273° (Zers.). Entsteht auch aus Pseudodesoxybiliansaure (vgl. B o bschE u . 
R o s e n k e a n z , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 52 . 342; C. 1919 . I. 372) in geriDger A ua- 
beute. — Chlorkohlensaureester des Desoxycholsauremethylesters, C28H41OeCl. Aua A.,
F. 137—138° (Zers.). — Chlorkohlentaureester des Desoxycholsdureathylesters, CKH4,.  
0 5C1, F. 114° (Zera.). Bei der Schmelze entsteht 3-Chlor-7-oxycholansduremethylester, 
CS6H410 3C1, Nadeln aua CB3OH, F . 121—122°, Ausbeute 30%. — ChlorJcohlensdure-

CH2 CH.

COOH

S

Isodesoxycholsaure (II.). Diese licfert bei 
der Oiydation mit H ,C r04 die bereits yon 
WlELAND u. BOksch (Ztachr. f. physiol. 
Ch. 1 06 . 190; C. 1919. H I. 718) beschrie- 
bene 7,13-Diketocholansaure, welche sich 
mit HNOs (D. 1,5) in die Isocholoidansaure 
(Ul.) verwandelt. Desoiycholsaureester u. 
Cholesterin reagieren in gleicher Weise 
mit COC1, wie Cholsaure.



2 0 6 D . O k g a n is c iie  C h e m i e . 1 9 2 4 .  I .

cholcsterylester, CS8H460,CI. Aus Aceton, F . 117—118° (Zers.), Beim Erhitzen uber 
den F. entsteht bauptsachlich Cholesterylchlorid, F. 86—90°. — Cholsduremethyl- 
■ssterurethan, C28H430 4N, aus Chlorkohlensaureester in A., Bzl. oder Essigester u. 
NH„. Aus Essigester Nadeln, F. 142°. — Cholsauremethylesterphcnetylurethan, 
CmH410 7N, aus Chlorkohlensaureeater u. Phenetidin in ath. Lsg. Aus w. A. oder 
Essigester Nadeln, F. 172—173°. — De80xychólsauremethylesterurethan, CS8H<30 6N 
(bearbeitet yon W. Billów). K rystalle aus CHsOH. Nach dem Verjigcn des Kry- 
stallalkohols F. 150—151°. — Gholesterylurełhan, CS3Hł70 2N , N adeln, F . 217°. 
(Ztschr. f. phyeiol. Cb. 130. 326—37. 1923.) G u g g e n h e im .

H . B. D akin , Die Amińosauren des Zeins. Bei Anwendung der friiher (Journ. 
Biol. Chem. 44. 499; C. 1921. I. 454) beschricbenen Butylalkoholmethode au f das 
H 2SO*-Hydrolysat von 500 g Zein fanden sich in dem mit Butylalkohol extrabier- 
baren Teil 53,4°/0 Monoaminosauren. Das nur echwierig auskryetallisierende Tyroain 
(5,3%) lieB sich von den iibrigen Monoaminosauren am besten abtrennen, wenn das 
Gemisch mit KOCN in die Hydantoinaauren iibergefiibrt wurde. Nach Abtren- 
nnng der wl. Verbb. des Leucins u. Pbenylalanins wurde die 3ydantoinsdureverl. 
des Tyrosins auB dem Filtrat m it A. extrahiert. Der in W. 11. Teil des Atherriick- 
etandes lieferte mit HCI Oxyphenylhydantoin, F . 259—261°. D ie iibrigen Mono
aminosauren wurden nach der Methode vou L e v e n e  u . v a n  S l y k e  (Journ. Biol. 
Chem. 6. 419; C. 1909. II. 1754) getrennt. Alanin  3 ,8% , Leucin 25,0%> Phenyl- 
alanin  7,6%- Letzteres reinigt man am besten durch Losen in H J , Verd. mit 
abBol. A. n. Neutralisation mit methylalkoh. NHS. Prolin  8 ,9% ) Valin, Serin u. 
Oxyprolin konnten nicht nachgewiesen werden. Mit Butylalkohol waren nicht ex- 
trahierbar: Glutaminsaure 31,3°/0, Asparaginsaure 1,8%, fi- Oxyglutaminsaure 2,5% 
(aus der Mutterlauge der beiden yorhergehenden iiber das 11. Zn-Salz isoliert). 
(Ztachr. f. pbysiol. Ch.-130. 159—68. 1923. Scarborough-on-Hudson, N. Y.) Gu.

R. de Iz a g u irre , Uber den EinjlufS der Zeit auf die physiJcalisch-chemischen 
Eigen8chaftcn von Gelatineldsungen. (Vgl. Kolloid-Ztschr. 32. 47; C. 1 9 2 3 .1. 1596.) 
Vf. untersucht eine Gelatine mit 14,9°/0 W . u. 1,16% Asche von S t o e s s  (Heidel
berg), die ganz durchsichtige Lsgg. gab. Die Konzs. beziehen sich auf Trocken- 
substanz. V i B c o s i t a t s m e s s u n g e n  bei 20°: =  Viscositat n a c h  i  Stdn, 7]„ ==
Anfangswert. F iir eine 0,5%ig. Lsg. nimmt (?;, — 7/0) i], mit der Zeit ab , fiir eine
1,0%’g- nimmt der Ausdrnck mit der Zeit zu, fiir eine 0,75%ig. beobachtet man 
anfangs eine Zu-, zum SchluB eine Abuahme. Bei der 0,5%ig. Lsg. war ?; yon der 
mechan. Behandlung unabhangig, bei den konzentrierteren n ich t Eine aschefreie, 
aber „denaturalisierte“ Gelatine der Elektroosmose-A.-G. Berlin zeigte ganz geringe 
zeitliche Anderungen von i] ; d as  gleiche gilt fiir die Mutarotation der Gelatine- 
lsgg. ([«]DS0). D a nach W o. Os t w a l d  [a]D =  K -tn ist, miiBten die log cc, gegen 
die log t  aufgetragen, gerade Linien ergeben, was fiir die nicht denaturalisierte 
Gelatine genau zutrifft. n  ist fur eine 0,75 n. eine l,0% ig. Lsg. fast gleich (0,082 u. 
0,083). — 0,75%'g. Lsgg. der Dicht naturalisierten, etwas Asche h a lte n d e n  Gelatine 
werden bei 20° mit steigenden HCl-Zusiitzen auf Viscositatsanderuugen untersucht. 
Die Lsgg. werden steta in derselben W eise hergestellt; die HCI wird erst zn  der 
erkalteten Lsg. gegeben. So werden gut reproduzierbare Eesultate erhalten. Die 
HCl-Konzz. wacbsen yon 0,000538 w bis 0 :2 3 «. Kleine Zusatze (bis 0,0091 «) 
erbohen die Anfangsyiscositat, aber yerringern die zeitliche Anderung u. den Ein- 
fluB der mechan. Behandlung. Bei Zusatz yon 0,00912-n. HCI erreicht die An
fangsyiscositat ihr Maximum. Fiir starkere Zusatze ist die zeitliche Anderung 
wieder groBer, der Anfangswert kleiner.

Die Anfangsyiscositat, die wie die elektr. Ladung, die QuelluDg u. der osmo- 
tische Druck mit bestimmtem pH (dem isoelektr. Punkt) durch ein Minimum geht, 
miiBte demnach direkt yom Grade der Hydratation abhangen. In konz. Lsgg. wie
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den hier unterBuchten, hat die Gelatinierung bo groBen EinfluB, daB die Viscoaitat 
(nach einiger Zeit) um bo gioBer sein miiBte, je  geringer die Hydratation ist. 
Um zu sehen, ob der osmot. Druck denselben zeitlichen Gang aufweist wie die 
Viscositat, wird der o sm o t. D r u c k  von HCl-haltigen 0,75%ig. Lsgg. bei 20* 
mittels Kollodiummembranen (auf Zylindern yon porosem Porzellan) gemesgen, auBen 
befindet sich eine HCl-Lsg. yon gleicher Konz. wie innen. Die Membranen waren 
fur Gelatine yollkommen undurchlassig. Ohne HCl-Zusatz war der osmot. Druck 
der 0,75°/0ig. LBg. 30,2 mm; er nimmt spater durch Gelatinierung u. Deshydratation 
lang3am ab. HCl wird in den Konzz. 10~5 n., 10—* n., 10—3 n., 3 X  10—3 n., 
5 X  10—8 n., 10— 3 n. u. 10—1 n. zugesetzt: Maximaldruck 21,8, 16,5 mm bei 10~6 
"u. 10—4 n.; zeitliche Abnahme u. Gelatinierung. Bei 10“ 3 n. HCl Maiimalwert 
71,4 mm, nach 24 Stdn. eine geringe Abnahme; bei 3 X  10“ 3 n. HCl keine Ab
nahme nach Erreichung von 210 mm; bei 5 X  10“ 3 n. HCl Maximum bei 191,9 mm, 
dann deutliche Abnahme; bei 10—s n. HCl Maximalwert 144,9, dann Abnahme, bei 
10~1 n. HCl 12,3 mm. Also steigen der osmot. Druck u. die AnfangByiscositat mit 
dem Hydratationsgrade an , wahrend die zeitliche Anderung, die ein Zeichen yon 
Gelatinierung iBt, um so deutlicher auftritt, je  geringer der Hydratationsgrad ist. 
Bei Gelatine u. anderen Proteinen tritt nach Erreichung dea Maximums der Hydra- 
łation bei 0,005—0,01 n. H ‘ ein DeshydratationsprozeB auf, der dieHydrolyse u. die 
Peptisation iiberwiegt. Es ist nicht notig, dis Gelatinierung durch die B. einer neueo 
{rein hypothet.) Gelatineart zu erklaren. (Anales boc. espanola Fis. Qaim. 21. 330 
bis 354. 1923. Leipzig, Phya.-chem. Inst.) W. A. B o th .

E. Biochemie.
E u d o lf  H óber und M ario  G aroia Banna, Z ur Theorie der sog. physiologischen 

Permedbilitat der Zellen. Bisher gab ea fast noch keinen Beweis dafiir, daB ein 
Stoff, welcher in die ruhenden Zellen nicht nachweisbar eindringt, wahrend der 
Erregung hineingeht. Cyanól u. Fuchsin S  dringen in ruhende Spirogyren ebenso- 
wenig ein wie Neutralsalze. Durchstrómt man aber eine Kammer, die die Algen 
enthalt, mit Gleichatrom, deesen RichtuDg alle 10 Sek. gewechselt w ird, so wird 
durch diese elektr. Erregung das Protoplaama durchgangig gemacht, so daB gesunde 
Zellen sich farben. (PFLtJGEEs Arch. d. Physiol. 201 .14—15. 1923. Kiel, Uniy.) W f.

W illia m  Seifriz, Reverse Phase t»  Emulsionen und Protoplasma. Emulsionen 
von OlitenSl, in denen eine der Seifen, Na- Oleat oder Na-Słearat, emulgieren, sind 
Systeme Ol in W., die mit BaCl, reyersibel sind. Ólcmulaionen mit Casein, Gliadin, 
Cholesterin oder Krphaltn ais wss. Phaae sind Systeme W. in  Ol, reyersibel mit 
NaOH. Olemulaionen, in denen Saponin (Senegin, Smilacin), Gelatose, arab. Gummi, 
Albumin, Lecithin oder frisches Spinatextrakt emulgieren, bilden Systeme Ol in W., 
die mit BaCl, nicht reyersibel sind. CaOl, u. Ba(OH), wirken fast ateta wie BaCl,, 
dagegen wirkt NaCl in keinem dieser Falle reyersibel, aber „unterbrechend", sodaB 
«ine Trennang der beiden fl. Phasen eintritt. Obige TatBachen u. die weitere, daB 
NaOH nicht durch NaCl eraetzt werden kann, um den reyersen Zustand herbei- 
zufuhren, sprechen dafiir, daB das Kation in der reyersen Phase nicht allein der 
bestiinmende Faktor ist. (Amor. Journ. Physiol. 66. 124—39. 1923. Yale Uniy.) W f.

E , P flanzenphysiologie. B akterio logie, 
a r l  M yrback , Uber die Indktimerung der Saccharase durch Schicermetallc. 

Die Veras. yon V. E d le e  u. S tan b e k g  (Fermentforschung 3. 330; C. 19 2 0 . III. 200) 
werden mit nach v. E o le b  u. S yanbeeg  (Ztschr. f. physiol. Ch. 109. 75; C. 1 9 2 0 .
III. 96) weiter gereinigten Praparaten wiederholt. Bei allen untersuchten Metallen 
ist die Inaktiyierung yom Reinheitsgrad stark abhangig, wobei sehr reine Praparate
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d ie  Abhangigkeit der Vergiftung von der Z eit sowie die mit dem DANYSZ-Effekt 
(D a n y sz , Ann. Inst. Pasteur 16. 331; C. 1902. II. 295. v. E u l e r  u . M y r b a c k ,  
Ztschr. f. d. ges. eip . Medizin 83. 483; C. 1923. III . 455) in Analogie gesetzte 
„Selbstregeneration” des Enzyms n i c h t  m e h r  zeigen. M an findet namlich bei 
reinen Praparaten auch nach kurzer W rkg. des Giftes Konstanz oder leichtes An- 
steigen der Reaktionskonstanten. D ie  beiden ErscheinuDgen konnen ais ein Merk- 
mal der Reinheit eines Enzympraparates angesehen werden. D ie Vergiftungen 
durch Hg bez w. Ag, Cu, Pb zeigen charakterist Eraeheinungen. F iir H g gilt: Die 
Kurye (relatiye Aktiyitat: Giftmenge) stellt eine Diesoziationskurve dar. — In n e r-  
halb einer breiten optimalen Zone ist die Yergiftung unabhiingig vom p g . — Die 
Konz. an Rohrzucker schutzt gegen die Inaktivierung. — Aus der Kurye (k • 10—4 In- 
aktiy. : k  • 10~4 ohne Gift) lafit sich ein oberer Grenzwert der vergifteten Menge 
Saccharase extrapolieren, dem eine bestimmte Menge HgCl, entspricht. VŁ be- 
rechnet das Hg-Aquivalent (pro Mol. Hg) zu 3530, die K . der Hg-Saccharase zu
6,6 • 10—’. Berechnet man diese Konstantę aber mit Hilfe der von V. E u l e b  u . 
L a u b in  (Ztschr. f. phyBiol. Ch. 110. 55; C. 1920. IH . 598) bezw. W il l s t a t t e b , 
G b a s e b  u . K u h n  (Ztschr. f. physiol. Ch. 123. 1; C. 1923. I. 352) ermittelten K. 
der Saceharase-Saccharose-Yerb. (= 0 ,0 3 ), so erhalt man K . der Hg-Saccharase =
1,0 • 10—7. Die Ursache des Abweicbens der beiden W erte yoneinander wird er- 
ortert, aber nicht entschieden.

Die neuen Unterss. iiber Vergifcung durch Ag, Cu, Pb zeigen: D ie zur Yer
giftung notige Ag-M enge wird mit eteigendem Reinheitsgrad kleiner. Diese 
Messungen sind bei sehr reinen Praparaten noch nicht ganz zuyerlaasig. — Zu der 
Annahme yon V. E u le b  u. S y an b e rg  (Fermentforschung 3. 330; C. 1920. III. 200), 
welche das Fehlen der Inaktiyierung durch kleinste Ag-Mengen auf Verunreinigungen 
zurfickfiihren, wird bemerkt, daB hier auch ein EinfluB der Aciditat yorliegen kann 
(vg). v. E u le b  u. M ybback, Syensk. Kem. Tidskr. 34. 222; C. 1923. III . 314. — 
v. E u le b  u. S v an b eb g , Fermentforschung 4. 142; C. 1921. I. 154.). — Die Ver- 
giftungskuryen fur Cu u. Pb sind der des Ag durchaua ahnlich, wobei Pb (vgl. 
W i l l s t a t t e b ,  G baseb u. K u h n , 1. c.) am wenigBten schSdigt. — Die Vergiftung 
ist yon der Substratkonz. n i c h t  UDabhangig. Rohrzucker bildet mit Saccharase eine 
Verb., welche spontan in die Endprodd. des Prozesses zerfallt. Bei Ag kann man 
infolge des Fehlens einer Schutzwrkg. des Substrates nicht wie bei Hg eine Yer- 
teilung des Enzyms zwisehen Substrat u. Gift annehmen. Vielmebr glaubt Vf., daB 
die Enzym-Subatrat-Yerb. mit dem Ag+ ein sehr wenig dissoziiertes Salz liefert, 
welches die Fahigkeit zu spontanem Zerfall yerloren hat. Vf. berechnet unter 
dieser Annahme die K . der Verb. Ag-Saccharase-Saccharose zu 10—7-55, daa Ag- 
Aquivalent zu 2600 (naheres s. Original).

Da neuere Verss. die Abwesenheit yon P  ( W i l l s t a t t e b ,  G b a se b , K u h n ,  1. c.) 
u. daB Vorhandensein yon S (V. E u l e b  u. J o s e p h s o n ,  Ber. Dtsch. Chem. Ges. 56. 
446; C. 1923. I. 1331) ergaben, w ird  ais Vergleicbsfall die Ag-Bindung durch 
Cystein untersucht, welches ohne Beeinflussung durch pH eine starkę Bindungskraft 
fur Ag hat. — In Verfolgung der Verss. von F a l e s  u. N e l s o n  (Journ. Americ. 
Chem. Soc. 37. 2769; C. 1916. I. 567) wird gezeigt, daB ZuBatz yon Na-Acetat eine 
Horizontalyerschiebung der Dissoziationskurye bewirkt. (Arkiy for Kemi, Min. och 
Geol. 8. N r. 29. 1—37. 1923. Stockholm, Labor. d. Hochechule.) A. R. F. H e s s e .

K a r l  M yrback , Ober die Inaktivierung der Saccharase durch Aminę. Im An- 
schluB an fruhere Verss. yon v. E u l e b  u. My b b a c k  (Ztschr. f. physiol. Ch. 125. 297; 
C. 1923. I. 1597) werden Kuryen fur die Abhangigkeit der relatiyen Aktiyitat 
yom pH bei Vergiftung mit p-Toluidin bezw. Anilin gegeben. Bei Toluidin is t die 
Inaktiyierung ais Funktion der berechneten Menge freier Base von der Aciditat 
ziemlich unabhangig; allerdings scheint sie bei Ph — 2 — 4 etwas groBer zu sein;
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bei Anilin findet man in dieBem Gebiet eine viel starkere Vergiftung, was auf den 
EinfluB eines noch unbekannten Faktors achlieBen laBt. Unter der Annahme, daB 
nur das freie Enzym und nicht die Enzym-Substrat-Verb. Amin zu binden yermag, 
berechnet Vf. die K . der Saccharase-Toluidin-Verb. zu 1,2 • 10“ 5. — v. E u le b  u. 
Svanbebg (Fermentfoischung 4. 29; C. 1820. III. 689) konnten keine Inaktiyierung 
durch Ammonsalze festBtellen bei pu =  4,4 u. Konz. an freiem NHS von 0,9 • 10~6. 
Bei pH 6 u. Konz. an NH, ■= 5,6 • 10—6 n. erhalt man aber mit Ammonsalzen ebenso 
starkę Inaktivierung wie mit aromat. Aminen. Man muB bei Beurteilung der 
„Giftigkeit“  der Aminę nicht nur die GroBe der Inaktivierung durch eine bestimmte 
Menge G ift bestimmen, sondern auch immer aus dem pH berechnen, wieyiel „Gift“ 
sich wirklich in „giftiger Form“ befiodet. (Arkiv for Kemi, Min. och Geol. 8. Nr. 32. 
1—11- 1923. Stockholm, Labor. d. Hochschule.) A. E. F. H e s s e .

N esto r M orales V illazon , Bakteriophage mit WirJcung a u f den Pettbacillus. 
Der beobachtete Bakteriophage, wirksam gegen den Yersinschen Pestbacilłus, Typus 
Bachmann I, vermochte nach Anreicherung d<łrch PasB age bei gleichzeitiger Ein- 
yerleibung mit Pestbazillen an yerschiedenen Stsllen des Meerschweinchenkorpers 
zwar nicht den Tod zu yerhindern, wohl aber das Auftreten von Lasionen u. den 
Eefund von Bacillen (es wird angenommen, daB groBe Mengen Bacillen zugrunde 
gingen u. der Tod durch das bei der Lyse freigewordene Endotoiin eintrat). Ein 
mit dem Bakteriophagen geimpftes Meerschweinchen widerstand einer mehrfach 
tódliehen Bacillengabe. (C. r. soc. de biologie 89. 754— 56. 1923. Buenos- 
Aires.) . Sp ie g e l .

3. d a  Coata Cruz, Uber die Natur des Bakteriophagen. E in  fiu fS der Elektro- 
lyten. In l° /0ig. Peptonwasser ohne Zusatz yermag eich der Flexnersche Bacillus 
zu yermeliren, wahrend der Bakteriophage hier seinen iiblichen EinfluB nicht ausiibt. 
Dies andert sich auch nicht bei Zusatz yon Zuckem, wohl aber bei dem von 
Neutralsalzen, die demnach an der Aktivitat des Bakteriophagen beteiligt sind. Die 
Fortimpfung yon lysinhaltiger Bouillonkultur in wachBende Verdiinnungen yon 
Peptonwasser fiihrt schlieBlich dazu, daB die Bacillen, die in den ersten Kulturen 
nur scheinbar erbliche Ernahrungeschadigung nach B o b d e t  erlitten hatten, sich 
wieder yermehren. Vf. glaubt auf Grund dieser Beobachtungen, daB der Bakterio- 
phage weder ein Virus noch eine mutator. Bacillensekretion ist, daB die iibertrag- 
bare Lyae yielmehr mit yiel komplizierteren Phanomenen, yielmehr yergleichbar 
der B. yon Thrombin bei der Blutgerinnung, yerkntipft ist. (C. r. soc. de biologie 
89. 759-62. 1923. Brasilien.) S p ie g e l .

Otto und H. M unter, W eitere Untersuchungen zum d'Herelleschen Phanomen. 
(Vgl, Ztschr. f. Hyg. u. Infekt.-Krankh. 98. 302; C . 1923. I. 970.) Die nach der 
Anordnung y0n C o n b ADI u .  K 0B PJU W E IT  (Munch. med. Wchschr. 62. 1761 fF; 
C . 1905. II. 1039) gewinnbaren „Autotoiine“ sind yom d’Herelleschen Łysin ver- 
schieden. Sie lassen sich weder in abgetoteten Bouillonkulturen noch in Filtraten 
nachweisen u. werden durch ein mit bakteriophagem Łysin gewonnenes Antiiysin 
in ihrer Wrkg. nicht wesentlich beeinfluBt. — Bzgl. der Einw. von dem Agar zu- 
gesetztem Łysin wurde festgestellt, daB sie auf Bakterien, die auf die Oberflache 
mit dem Spatel yerbracht waren, ebenso wie beim Auftropfyerf. erfolgt, bei in den 
Agar miteingesSten aber kaum Schadigung des Wachstums heryorruft. — Ent- 
sprechend den Befunden yon D o e b b  u .  Mitaibeitern fanden auch Vff. bei der B. 
von Łysin in Gelatine bestimmter Konz. vor dem AnBtieg des Łysins keinen nach- 
weisbaren Abfall der Bakterienzahl. Sie yermochten ebenso wenig wie fruher, 
entgegen einigen Angaben der Literatur, Łysin aus toten Bakterien za gewinnen. 
Bei derartigen Verss. bilden keimhaltige Lysine eine wichtige Fehlerquelle. Zur 
Prufung darauf wird ais geeignetstes Verf. Best. des Titers der lysinhaltigen 
Bouillon yor u. nach Bebrutung empfohlen. — „Taches yierges“ (vgl. Yff. u.
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W i n k l e r ,  Ztschr. f. Hyg. a. Infekt-K rankh. 96. 118; C. 1923. I. 258) wurden 
auch in  Colikulturen bei Stuhlausstrichen auf Agarplatten gefunden. (Ztschr. f, 
Hyg. 6. Infekt.-Krankb. 100 402—15. 1923. Berlin, InBt. „ R o b e r t  K o c h “.) Sp.

F e rn a n d  W yss, Anderung in  Morphologie und Saureresistenz des humanen 
Tuberkelbacillus unter Einflufi eines Saponins Auf einem von T e r e o in e  u. L o b s t e iN 
(Buli. de la soc. de ehim. biol. 5. Nr. 3 [1923]) angegebenen kunstlichen glycerin- 
haltigen Nahrboden wucbs der Tuberkelbacillus bei Zueatz von Saponin (4 Tropfen 
0,25% ig. Lsg. auf lOccm) wie ohne solchen, die Indiyiduen zeigten aber eine 
bisher nicht beobacbtete A rt von Yerzweigung u. sehr yerminderte Saurefestigkeit. 
(C. r. d. 1’Acad. des sciences 177. 719—20. 1923.) Sp ie g e l .

E 4 T ie r p h y s io lo g ie .

W . E . L B row n  und A  V. H ill, Die SauerstojfdisBoziationtIcurve des Blutes und  
ihre thermodynaimsche Grundlage. Die reyereible Rk. zwischen Hamoglobin u. 
O j: Hb +  O, HbO, yerlauft so, ais ob in Lsgg., die nicht durch Dialyse sorg- 
fSltig gereinigt B in d ,  der oemot. Druck der reagierenden Korper auf einen be- 
gtimmten Bruchteil infolge einer Polymerisation hsrabgesetzt sei. Die Rk. muBte 
dann folgendermaBen formuliert werden: (Hb}n - f  t t ' 0 ,  (HbO,)n. Da die An- 
nabme, daB die Rk. eine reversible sei, noch nicht yollig sichergestellt ist, haben 
Yff. ein eiperimcntum crucis in dieser Beziehung folgendermaBen angestellt. Sie 
berechneten aus dem beobachteten Effekt der Temp. auf die 0,-Dissoziationskurye 
mit Hilfe der VAN’T HoFFschen Isochore die Rk.-Warme ą eines Grammolekiils 
Hamoglobin (Hb)n m it Sauerstoff u. diyidierten das so erhaltene ą durch die direkt 
beobacbtete Rk.-Warme Q eines Grammol. O, mit Hamoglobin; was eine unab- 
hangige Best. des Polymerisationsgrades n  ergab. Da das b o  erhaltene w mit der 
Form der Dissoziationskurye stimmt u. auch mit dem n-W erte, der sich aus dem 
EinfluB yon Saure auf die Dissoziationskurye berechnet, so kann hier kein bloBer 
Zufall yorliegen. In  ihren eiperimentellen Unterss. haben Yff. lediglich das defi- 
brinierte Blut beriicksichtigt. Zur Blutgasanalyse wurden Tonometer u. ein Diffe- 
rentialblutgasapp. benutzt. Ea wurde hiermit die Anderung des Dampfdrucks bei 
Zufugung yon Blut zu 0,2% NH6-LBg. untersucht sowie der EinfluB dieser Ver- 
andeiung auf die Genauigkeit der Bestst. Bei einigen Verss. war NH3 durch 1°/, 
Na,CO,-Lsg. ersetzt u. das Blut durch Saponin in  einen Lack ttbergefiihrt. CO,- 
freiea Blut wurde mit Hilfe yon Borsaure erhalten. Zur Best. der Rk.-Warme 
wurde das reduzierte Blut in einem YakuumgefaB mit Oa geschilttelt u. die Temp., 
Erhohung durch eine elektr. Methode gemessen. D er allgemeine EinfluB der Temp. 
ist eine Herabsetzung des Grades der Sattigung von Hamoglobin mit Sauerstoff.

Der E iponent « der Gleichung — ^ — =  E x n , in welcher y  das Yol. des yom

Hamoglobin in reyersibler Rk. aufgenommenen O, beim Partialdruck x  des letzteren, 
K  eine yon der Temp. abhangige Konstantę bezeichnet, ist unabhangig von der 
Temp. Zur Deutung der Verss. wird angenommen, daB das polymetrisierte H a
moglobin H(Hb)n eine schwache Saure ist, dereń K  stark durch die Verb. mit O, 
oder CO erhoht wird. Im Gegensatz zu n  erleidet K  eine Veranderung durch die 
Temp. Diese Tem p-Yeranderlichkeit fiihrt bei Ggw. yon CO, zu der Rk.-Warme 
19000 cal., bei yollstandiger Abwesenheit yon CO, zu 30500 cal., in CO,-freiem 
mit Borsaure yersetztem sauren Blut zu 30000 cal. Der Unterschied zwiechen den 
beiden ersten W erten wird darauf zuruekgefuhrt, daB die starkere Saure H(HbO,)n 
CO, austreibt, wobei eine Warmeabsorption auftritt. Die Berechrungen beziehen sich 
auf eine mittlere Temp. von 34°. D irekte calorimetr. Messungen ergaben fur konstanten 
Druck die entwickelte W arme O', wenn im Blut sich 1 Gramol. O, mit Hamoglobin 
yerbindet. Auch hier spielen die Beimischungen eine wesentiiche Rolle. So wird
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bei Abweaenheit von COs u. 34° O' =  15000 cal., in borsaurhaltigem Blut bei 34° 
11500 cal., bei 11° 14100 cal. Die Daten fiir konBtantes Vol. werden hieraua be- 
recbnet. Die Bk.-Warma von CO mit reduziertem Blut ist fant 50% hoher ala 
diejenige mit 0 2. Danacb muB bei hoherer Temp. O, allmahlich das CO aua dem 
Blute yerdrangen. Aus der Verminderung der Kk.-Warme von O, mit Blut boi 
ateigender Temp. wird berechnet, daB die spezif. Warma von oxydiertein Blut um 
0,l°/0 groBer ist ais diejenige von reduziertem Blut. Bei 37° ergibt sich die Siiure- 
diasoziationakonstante von ungesattigtem Hamoglobin H(Hb)n zu 7,5 • 10~9, von ge- 
sattigtem [H(HbOs)n oder E(HbCOjn] zu 5 • 10~7. Sie dienen zur quautitativen Er- 
klarung des Einflussea von Saure u. C03 auf die Dissoziationakurye. Die Disao- 
ziationskonstante des Hamoglobins ais Saure wachst mit der Temp., woraus folgt, 
daB der EinfluB einer gegebenen Anderung des [H']-Gehalts auf die Dissoziations- 
kurve bei niedriger Temp. gróBer iet ais bei hoherer. (Proc. Koyal Soc. London. 
Serie B. 297—334. 1923. Manchester, Phyaiol. Lab.) B y k .

H. K oen lgsfe ld , Uber Komplementkonservierung durch Troćknung. Mittela 
einea von Stb a u b  u . G a e d e  angegebenen App., mit dem in wenigen Min. groBe 
FluB sigkeitsm engen bequem, einfach u. yollaiandig schonend getrocknet werden 
konnen, gelingt es, Komplement (Meerschweinchenserum) in einer fur die Praxis 
dauernd haltbaren Form zu konseryieren. Das getrocknete Komplement ist gegen- 
uber Warme u. L icht auBerordentlich widerstandafiihig. Auch nach seiner Wieder- 
aufloaung in dest. W. bleibt daa Trockenkomplement (Herat.: Pharm. Inat. L tjdw . 
W il h . G a n s ,. Obernrael) tagelaDg wirksam. (Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak. 99. 
162—71. 1923. Freiburg i. Br., Univ.) W o l f f .

W e rn er L ipsch itz  und H elm u th  F re n n d , Die Beziehung der bakłericiden 
Wirkmgsstarke von Chinin und Eydrocupreinhomologen zu ihrer Atmungshemmung 
gegtnuber Bakłerien und KSrperzellen. Zur Klarung der Frage nach der Wrkg.. 
der Hydrocupreinhomologen auf die Atmung yon Zellen u. aut der Suche nach 
einem Hinweis auf den MechanismuB der Bakteriotropie dieser Substanzen wurde 
ihre Atmungehemmnng Yergleicbend gemesaen:

Alkaloid

C hinin-E C l....................................
Chinidin-Il/sO i . . . . . .
Cinchomn-ECl.......................... ....
Methylhydrocuprein-ECUEydrochinin) 
AthylhyUrocuprtin-ECl (Optochin) . 
Propylhydrocuprcin-ECl . . . .  

i-dmylhydrocuprein-2HCI (Eucupin)
E u cu p m o to x in -E C l..........................
Eexylhydrocuprein-2 E C l . . . .  
Eeptylhydrocuprein-2 E C l . . . .  
i- Octylhydrocuprein-2 IlC l ( Yuzin) .

Verhaltnis der molaren Wirkungsstarken 
(Mittelwerte)

Mol, gegentiber der AtmuDg von Fort- 
pflaozung 
von Bacu 
staphyl. 

alb.

Ge?,>. Frosch-
musku-
latur

Meer-
achweinehen-
muskulatur

Bact.
staphyl.

alb.

360,7 1 1 1 1
422,7 1 —  ■ 1,65 —
346,7 0,5 — — —
362,7 1,35 1 1 —

376,7 2,25 1,8 1,8 etwa 2
390,7 3,3 —
390,7 2,6 — — — •
455,2 10 6 17 etwa 20
418,7 3 2 21 —

463,2 9 5,2 — —
483,2 5,3 3 — —
497,2 5,5 3,5 34.2 etwa 20-40

Bakterienatmung unter der W rkg. yon Desinfizientien mit der Abnahme der Zahl 
lebender Keime ubereinstimmt, wahrend die in ihrer Entw. gehemmten Keime darin 
nicht zum Ausdruck kommen. (Arch. f. eip . Pathol. u. Pharmak. 99. 226—49. 
1923. Frankfurt a. M., Uniy.) WOLFF.
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Aleita Hopping, Jahreszeiłliche Schwankungen in Blutgasen und -zucker sowie 
in  der N-Verteilung tn B lu t und S a rn  beim Alligator. Im cmm Blut finden sich 
etwa 850000 Erythrocyten, etwa 14 fi breit u. 25 [i lang; ovale, kem baltige Zallen. 
Durchschnittlicbea Korperchenvol. ist 14—15%. Die Saueretoffkapazitiit des Blutea 
schwankt mit den Jahreazeiten zwischen 9,5—13,7Vol.-%, der O-Gehalt yon 1,8 bis 
llV o l.-% . Der 0,-Mangel im yenosen Blut ist geringer im W inter (20%) u. sebr 
groB im Sommer (80%). Der Fe-Gebalt des Blntes betragt etwa 30 mg in 100 ccm. 
Kapazitat u. Gebalt des Blutea 'an CO, ist im Friihling etwa 20 Vol.-% hoher ais 
im Sommer u. W inter. Die COj-Abaorptionskurve ist beim Alligator im wesent- 
lichen die gleiehe wie 'im menschlichen Blut. Der Blutzucker ist hoch im Fruh
ling (rund 24 Vol.-%) u. sehr niedrig im Herbst u. W inter (rund 11 Yol.-%). Harn- 
saure ist in Blut u. Urin nur wenig yorhanden. Die hauptsachlichste N-Quelle 
des HatnB ist NHa, desBen Vorlaufer im Blut nicht bekannt isL (Amer. Journ. 
Physiol. 66. 145—63. 1923. New York, Columbia Uniy.) W OLFF.

E. Leśne und M. Vagliano, Differenzierung des Vitamins A  und des anti- 
rachitischen Faktors. W ahrend das Vitamin A des Lebertrana daa Wachatum 
junger Ratten ebenso gut bei parenteialer wie bei peroraler Zufuhr fordert (ygl. 
W o l l m a n n  u. V a g l i a n o ,  C. r. soc. de biologie 88. 336; C. 1928. III. 572), wirkt 
der Tran nur auf dem zweiten, nicht auf dem ersten W ege scbiłtzend oder heilend 
gegen Rachitis. (C. r. d. l’Acad. dea aciencea 177. 711—12. 1923.) S p ie g e l .

J. Samuel Lattes, Uber die korpuskulare Natur der Strahlung, die fiir die 
Ersćheinung der Nekrose verantwortlich ist, und iiber die optimale Dicke der Filter. 
(Ygl. C. r. d. l’Aead. des sciences 176. 963; C. 1923. III. 404.) Es wird durch 
neue yergleichende Messungen mit u. obne Magnetfeld gezeigt, daB die nekroti- 
sierende Strahlung bis auf etwa 1% stark absorbierbarer weicher y-Strahlen aus 
(9-Strahlen besteht. Die weiche ^-Strahlung nimmt mit der Dicke des eingeschalteten 
Pt-Filters ab u. wird bei 0,5 mm =  0 , die bartę nimmt anfangs achnell, dann 
aber sehr langsam ab u. ist yon 0,5 mm an fast konstant. Es werden dann zwar 
die primaren ^5-Strahlen yollig nnterdriickt, daB P t erzeugt aber eine sekundare 
^•Strahlung yon gleichen Eigenschaften im Verhaltnis zur Menge der durchgehenden 
y-Strahlen. Es bietet daher fur Verminderung der nekrotiaierenden Strahlung 
keinen Vorteil, die Dicke der P t-F ilter iiber 0,5 mm hinaus zu steigern. (C. r. d. 
l ’Acad. des aciencea 177. 798—800. 1923.) S p ie g e l .

Pani Trendelenburg, Uber den Anteil der Adrenalinsekrełion an der Zucker- 
itichioirJcung. Der Glykogenzerfall nach intrayenoaer Adrenalinzufuhr wird bei 
Kaninchen durch weit kleinere Adrenalinmengen in Gang gebracht, ais aus friiheren 
Yerss. geschloasen wurde. Bei gleichmaBiger Dauerinfusion steigerten schon Mengen 
yon 0,06—0,10 Tausendstel mg pro kg u. pro Min. den Blutzucker, losten aber noch 
keine Glykosurie aua, die bei 0,1 bis 0,3 Tausendstel mg in manchen Fallen er
folgt (Blutzucker nach 1 Stde. ca. 0,2%) fast au3nahmslos bei ]>  0,3 Tausendstel mg 
eintritt. Aus dem Verh. des Adrenalinyorrates iu den Nebennieren nach dem 
Zuckerstich laBt sich mit W ahrscheinlichkeit entnehmen, daB die Adrenalinabgabe 
au f zuckermobilisierende Hohe ansteigt. Bei direkter Messung der Adrenalin- 
aekretion nach dem Stich wurde zweimal iiber 0,5 Tausendstel mg pro kg u. pro 
Min. gefunden; die Adrenalinabgabe nach dem Stich ist hoch genug, um innerhalb 
kurzer Zeit glykosur. zu wirken. Neben der chem. Erregung des Glykogenzerfalls 
durch das mehr abgegebene Adrenalin baben yermutlich auch die unmittelbar zu 
den Leberzellen gelangenden neryosen Erregungen an der Zuckersticbwrkg. Anteil. 
( P f lO g e e b  Arch. d. PhyBiol. 201. 39—55. 1923. Roatock, Pharmakol. Inat. W o l f f .

E. J. Lesser und K. Zipf, Sind pankreasdiabetische Lebern adrenalinempfindlichl 
(Vgl. Biochem. Ztachr. 119. 108; C. 1921. III. 893.) Herausgeachnittene pankreas- 
diabet. Froschlebern bilden bei Durchatromung mit pbysiol. NaCl-Lsg. 4—6 mai
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so yiel Zucker ais n. Adrenalin steigert in Doaen, die die n. Zuckerbildung um das 
dreifache steigern, die Zuckerbildung von pankreasdiabet. Lebern nicht mehr. Da- 
raus wird geschlossen, daB in der pankreasdiabet. Leber keine adsorbierte Diastase, 
sondern nur gel. yorhanden is t  Dem Pankreashormon (Insulin) kommt daher die 
Fahigkeit zu, die Adsorption der Diastase in der Leberzelle bu ermoglichen. Die 
MeDge der adsorbierten Diaetase ist abhangig von der Insulinmenge in der Leber. 
Daher ist es móglich, durch Insulin die Verdrangung von Diastase aus der Ad
sorption durch oberfliichenakt. Korper, z. B. durch A., zu yerhindem. (Biochem. 
Ztschr. 140. 435—33. 1923. Mannheim, Stadt. Krankenanst.) W o l f f .

E. J . L esser und K. Zipf, Die Beeinflussung der Zuckerbildung der Froschlebtr 
durch homologe Alkohole. (Vgl. yorst Eef.) An der durchatromten Fro3chleber yer- 
ursachen isocapillare Lsgg. yon Athyl-, Propyl-, Butyl- u. Amylalkohol eine starkę 
Beschleunigung der Zuckerbildung. Sie sind untereinander yon ahnlicher GroBen- 
ordnung wie auch bei Beeinflussung der Leberzelle durch Adrenalin oder hyperton. 
NaCl-Lsg. Die W irkungsweise der Alkohole besteht darin, daB sie in der Leber
zelle adsorbierte Diastase von Obcrfłachen der Zellstruktor yerdrangen, so daB 
diese Diastase nunmehr mit dem Glykogen reagieren kann. Diastase (Froschblut- 
serum) wird in Ggw. der Alkohole erheblich weniger an Tierkohle adaorbiert ais 
ohne die Alkohole, statt n. 59% in Ggw. yon Butyl- u. Propylalkohol nur 42°/0. 
Die Zuckerbildung wird durch den Alkoholzusatz im Verhaltnis 1 :  1,4 yermehrt 
(im obi^en Organyers. sogar 1 : 3). Somit ist auch der Mechanismus der Ather- 
hyperglykamie aufgeklart. (Biochem. Ztschr. 140. 439—46. 1923. Mannheim.) W f.

A lfred  F ró h lich  und F ra n z  S inger, Zur Frage der Speicherung von Salicyl- 
saure in erkrankten Gelenken. Entgegen den Befunden yon B o n d i  u. J a c o b y  
(Beitr. z. chem. Physiol u. Pathol. 7. 514; C. 1906. I. 578) konnte an kiiD8tlich 
entiiindeten Gelenken yon Kaninchen nach Gaben yon Na-Salicylat oder Salicyl- 
Mtrion eine erhohte elektiye A n re ich e ru n g  von Salicylsaure nicht festgestellt werden. 
Auch n. Gelenke haben anscheinend keine besondere Anziehungskraft fiir Salicyl
saure im Vergleiche mit anderen Geweben. (Arch. f. eip . Pathol. u. Pharmak. 99. 
185-99. 1923 Wien, Uniy.) W o l f f .

H enri F re d e r ic ą  und L ac ien  B ronha, Yasodilatation durch Aminosauren an 
dtr isolierten Hundeniere. (Vgl. F r e d e b ic q , C. r. soc. de biologie 87. 373; C. 1923. 
L 1196.) Glykokoll, l-Leucin, d-Alanin, d ,l-V d lin  rufen eine starkę Erweiterung 
der Nierengef&Be u. -Capillaren an der isolierten Hundeniere heryor, die sich durch 
eine Vermehmng der aus Nierenyene u. Harnleiter fliefienden Fl.-Menge kundgibt. 
Die Wrkg. yon d,l-Phenylalanin  dagegen ist zweifelhaft, zumindest an der 
Nierenyene gemessen. (C. r. soc. de biologie 89. 665-67 . 1923. Liittich, Inst. 
F b e d e b ic q .) W o l f f .

H enry  F re d e ric ą  und Louis M elon, Wirkung dtr Aminosauren au f den Stoff- 
wechsel isolitrter Organe (kiinstlich ernShrte Hundeniere). (Vgl. yorst. Eef.) Bei 
Durchstromung mit Locke-Lsg. unter Zusatz yon 0,5®/, der eben genannten Sub- 
stauzen zeigte Bich auch hier das Auftreten einer sauren Bk., die zwischen 0,5 u. 
0,15 ccm ł/,0-n. NaOH schwankt. Beine Lockelsg. andert die urspriingliche Bk. 
nicht. Bei Zusatz von d-Alanin u. l-Leucin ist nach der Durchstromung auch der 
Gehalt der Fl. an formoltitrierbarem N hoher, bei den anderen Verbb. unyerandert 
oder niedriger. Beine Locke-Lsg. beladt sich bei der Durchstromung nie mit be- 
aehtenawerten Mengen yon formoltitrierbarem N. (C. r. soc. de biologie 89. 668—69. 
1923 Liittich.) W o l f f .

M. Iw a i und K. Sassa, Uber die Beeinflussung des Coronarkreislaufs durch 
Purinderivate. (V gl. G u g g e n h e im e b  u . S a ssa , Klin. Wchschr. 2_. 1451; C. 1923.
III. 958.) Untersucht wurden Coffein, Theophyllin, Euphyllin, Athylendiamin am 
durchstromten Katienherzen. Alle steigern durch GefSBerweiterung die Durch-

VI. 1. 15
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blutungsgroBe. Der dilatator. Effekt des Eupbyllins ist groBer ais der von Coffein 
n. Theopbyllin; zu der W rkg. des Theophyllins addiert sich hier die ebenfalls er- 
weiternde des Athylendiamins. (Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak. 99. 215—25. 
1923. Berlin, Kaiser Wilhelm-Inst. f. Arbeitsphysiol.; III. rued. Klin.) W o l f f .

F ritz  E ichho ltz , Uber den EinflufS von Nicotin und nicotinartig wirkenden 
Substanzen a u f die Adrcnalinsekretion. D ie schon friiher festgestellte Ausachiittung 
yon Adrenalin nach Gaben von Nicotin u. nicotinartig wirkenden Stoffen tr itt auch 
nach Durchschneidung des Neryus splanchnicuB  e in . Ebenso wirken Hordenin- 
brommethylat, Tetramcthylammoniumchlorid u. Neurin, dagegen nicht Acetylcholin. 
Die auf Tetrahydro- fi-naphthylamin eintretende Blutdrucksteigerung ist nicht nico- 
tinartiger Natur, da diese Substanz bei Durchschneidung des Splanchnicus nicht 
b u  einer Ausschuttung von Adrenalin fiihrt. Die chromaffinen Zellen der Neben- 
nieren u. die sympath. Neryenzellen sind genet. u. morpholog. nabe yerwandt, 
stehen sich aber auch pharmakolog. nahe. (Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak. 99. 
172—84. 1923. Rostock, Univ.) W o l f f .

E d u a rd  B oecker, t)ber die Verteilung des Chininę nach Verabfolgung per os, 
(Ygl. Biocbem. Ztschr. 130. 312; Ztschr. f. Hyg. u. Infekt.-Krankh. 100. 102.
C. 1922. III. 1384. 1923. I II . 693.) Nach oraler Yerabreichung yon Chinin- 
chlorhydrat iibertriffc in den ersten 2 Stdn. die Chininkonz. der Lunge die der 
Leber nur um ein Geringes, in der 4.—24. Stde. aber um etwa das 4,35fache. 
Dieses Ergebnis steht in bemerkenswertem Gegensatz zu den friiher (1. c.) an sub- 
cutan yorbehandelten Meerschweinchen erhobenen Befunden. In  beiden Unter- 
suchungsgruppen laBt sich keinerlei funktionelle Beziebung zwischen der GróBe 
der yerabfolgten Dosis u. dem Tiergewicht einerseits, der GroBe der Verhaltniszahl 
andererseits erkennen. Bei der oralen Vorbehandlung besteht aber auch eine
deutliche zeitliche Abhangigkeit, die bei subcutanen Gaben keinen erkennbaren 
EinfluB auBttbt. Optochin yerhalt sich ebenso. (Arch. f. eip . Pathol. u. Pharmak. 
99. 200—5. 1923. Berlin, Inst. f. Inf. Krkhten. „Bobert Koch“.) W o l f f .

H e n ri L ec le rc , Anwendwr.g von Diplotaxis tenuifolia zur Behandlung non 
Krankheiten der Atmungsorgane. Diese yerbreitete Crucifere enthalt, nach P o t t ie z , 
Allylsulfid, Butylensulfid u. ein KW-Btoffsulfid, Diplotaxylen, ChHjjS,. Die Pfknze 
ahnelt Erysimum, hat einen scharferen ;,Senfgescbmack“ u. kann zur Behandlung 
yerschiedener Krankheiten der Atmungsorgane yerwendet werden. (Buli. Sciences 
Pharmacol. 30. 464—68. 1923.) D ie t z e .

Ch. V i8chniac und H. B nsąuet, Beitrag zum Studium  der wirksamen Stoffe 
des Besenginsters (Spartium scoparium L.) (Vgl. C. r. soc. de biologie 87. 1116;
C. 1923. I. 788.) Das yon den Vff. eingeschlagene Verf. zur Erm ittlung, ob alle 
wirksamen Bestandteile einer Drogę ausgeschieden worden sind, besteht darin, die 
physiol. W kg. der akt. Stoffe einer Drogę m it der W rkg. der Drogę selbst zu ver- 
gleichen. W enn beide Wrkgg. nicht ident. sind, kann man annehmen, daB in der 
Drogę noch 1 oder mehrere Stoffe mit besonderen W rkg. yorhanden B in d ,  welche 
die Richtung oder Art der W rkg. der bekannten Inhaltsstoffe yerandern. Nach 
diesem Verf. wurde gefunden, daB die Pflanze auBer Spartein, Sarothamnin u. 
Genistein noch einen yasokonstriktor. Bestandteil enthalt, der weder ein Alkaloid, 
noch ein Glucosid, noch ein Prod. der Verdopplung eineB Glucosides darstellt. 
(Buli. Sciences Pharmacol. 30. 461—64. 1923.) D ie tz e .

J . C h ev alie r und F e rn a n d  M erc ie r, Pharmakodynamische Wirkung des 
Insekten tótenden Prinzips der Flores Pyrethri. (Vgl. C. r. d. l’Acad. des Sciences 
176. 1847; C. 1923. III. 637.) Der aus den Bliiten u. der ganzen Pflanze ge- 
wonnene nicht krystallisierbare Ester kann mit k. A. estrahieit u. yon anhangenden 
Wacha- u. H arzarten, sowie anderen Yerunreinigungen durch Aufnahme in A. o-
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PAe. getrennt werden; er ist in W . unl. u. wurde in gummosen Emulsionen an- 
gewendet. (Buli. Sciences Pbarmacol. 30. 459—61. 1923.) D ie t z e .

J* Ł  R ijtm a , Cave Insulinum. In  einem schweren F a li  von Diabetes kamen 
zunachat 15 Einbeiten pro die eines aua London bezogenen Insulina obne Erfolg zur 
Anwendung. Danach wurden Dosen von 30 Einbeiten eines Amsterdamer InBUlins 
injiciert. Der Patient hatte bald einen annahernd n. Blutzuckerapiegel. Der 
Patient yerfiel jedoch bald in  einen bedrohlichen Zustand, so daB man ihm Zucker- 
lsg. verabfolgen muBte. (Nederl. Tijdschr. Geneeskunde 67. II. 1334—35. 1923. 
Rotterdam.) L e w in .

S. v an  CreVeld und E. v a n  Dam, Uber den E influp von alJcoholisćhen Pankreas- 
exłrakten (Insulin) au f das Verhalten der Nieren gegeniiber Glucose. Vff. unter- 
suchten an Froschen, ob die Glucosetoleranz der Nieren durch Hinzuftigen von 
Pankreasextrakt zur Durchetromungsfl. beeinfluBt werden kann. Der Zuckergehalt 
in der Durchatromungsfl. konnte in der Tat erhoht werden, wenn Pankreasextrakt 
oder Insulin hinzugeffigt wurden, woraus Vff. achlieBen, daB die spezif. Substanz 
des Pankreaaextrakta einen renalen Angriffspunkt hat. (Nederl. Tijdschr. Genees
kunde 67. II. 1498—1510. 1923. Groningen.) L e w in .

A. Desgrez, H. B ie rry  und F . R a th e ry , Niitzlichkeit des Tiłamin B  und- der 
Lanulose bei der Insulinkur. (Vgl. C. r. soc. de biologie 89. 473; C. 1923. III. 
1189.) Der EinfluB des Insulina, wie er aich in der Herabaetzung der Ausscheidung 
von Ketonkorpern u. ^-O iybuttersaure iiuBert, ist vorubergehend. Er kann durch 
eine auageglięhene Ernahrung yerscharft n. yerlSngert werden, besondera aber durch 
Zugabe von Yitamin B oder LSyuloae. (C. r. d. l’Acad. des aciencea 177. 795—97. 
1923.) Sp ie g e l .

P au l Sohenk, Dic Wirkung der Ghloroformnarkose a u f den Kdrperhausha.lt. 
Wahrend u. einige Tage nach der Chlf.-Narkoae findet man im Skelettmuakel yon 
Hunden — in geringerem Grade auch im Herzen — eine sehr betraehtliche An- 
hśiufung von Zwiachenprodd. dea Kohlenhydrat- u. des PhoBphoraaureatofFwecbsels, 
insbeaondere yon Lacłacidogen u. von Milchsaure. Diese Anhaufung diirfte die 
Folgę einer durch die Schadigung zahtreicher Zellen heryorgerufenen mangelhaften 
Oxydation bezw. Ruckoxydation der durch den Zellreiz im Beginn der Narkose 
vermehit abgebauten Stoffe sein. Zur Abschwachung der Chlf.-Schadigung dea 
OrganiBmua diirfte neben reichlicher Kohlenhydratdarreichung vor u. nach der 
Narkose eine Bekampfung der Acidose u. des Phosphorsaureyerlustea durch Ver- 
abfolgung von Alkaliphosphat empfehlenswert sein. (Arch. f. exp. Pathol. u. 
Pharmak. 99. 206-14 . 1923. Marburg, Uniy.) W o l f f .

W. Poathum ns M eyjes, Ober eine neue Behandlungsart von Schwerhdrigkeit, 
Schwindel, Ohrensausen und Kopfschmerz durch Einspritzungen von Panitrin. Yf. 
beobachtete in yielen Fallen eine giinstige Wrkg. des Mittels u. keine achadlichen 
Nebenwrkgg. (Nederl. Tijdschr. Geneeskunde 67. II. 1320—28. 1923. Amster
dam-) L e w in .

Dora B o e rn e r-P a tz e lt, Z ur Kenntnis der histologischen Veranderungen bii 
Trypsinvtrgiftung. Aus Bauchapeicbeldruaen vom Rind gewonnenea Trypain wird 
weiBen Mauaen aubcutan oder intraperitoneal injiziert. Es zeigen aich Sbnliche 
Yeranderungen, wie aie ganz allgemein bei Schadigung lebender Subatanz (Ver- 
bruhung, Lichtbeatrahlung, Dramie) beobachtet werden, also bei Schadigungen, 
durch welche lebendea EiweiB zerstort wird. Am Orte der ersten Einw. findet sich 
Yasodilatation, dann Nekrose u. Verdauung, in der Umgebung Eosinopbilie. AuBer- 
dem kommt ea zu einer durch maximale GefaBerscblafFung bedingten Hyperamie 
im Gebiete des Splanchnicus u. zu Veranderungen der Nebenniere wie bei EiweiB- 
zerfallyergiftungen. (Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak. 99. 253—60. 1923. Graz. 
Inat. f. Histol.) W o l f f .

15*
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F. Pliarmazie. Desinfektion.
W illia m  K irk b y , Bezoar. Bezoarsteine sind jetzt nur noch medizin. Kurio- 

sitaten, aber im 17. u. zu Anfang des 18. Jahrhunderts wurden eie ais hoch- 
wirksame Arzneimittel angesehen. Abstammung, Gescbicbte u. Anwendung werden 
bescbrieben. (Journ. Amer. Pharm. Assoc 12. 798—805. 1923.) D ie t z e .

T. C. N. B ro ek sm it, Fleckcn a u f der Haut. Frische Flecke werden durch 
Reiben m it einem aDgefeuęhteten Wattebauach u. Nachspiilen mit W. beseitigt. 
Zur Anfeuchtung dienon je  nach Art des Fleckens folgende Fil. fiir Ptkrinsdure, 
JEhrlichs Triacidhg., Esbachs Beagens, Giemsas Lsg., Hdmotoxylin-Delafield, Carbol- 
fuchsin, Carbolgentianaviolett: Seifenepiritus oder NH, -j- H ,Os, teilweise auch verd. 
HC1 -f- HjOj. Chrysarobin-. Bzn., Bzl., Chlt. u. A. Jod-. N 0 , oder NH, -J- H ,0 „  
oder N a,S ,0 ,. E M nO t , Resorcin: verd. HC1, konz Lsg. von Citronensaure, Wein- 
aaure, OxalBaure oder Kleesalz. Prołargol: N H ,, H ,0 , oder KJ- Pyrogallol: Zu- 
nachst mit geeiitt. FeSO^Lsg., dann mit W ., dann mit Oxalaiiure oder Kleesalz 
notigenfalls unter W iederbolung des Verf., dann mit KVInOł -Lsg., darauf mit H ,0 , -(- 
verd. HC1, darauf mit O ialsaure. le er : Seifenepiritus. Fe: pyrophoaphor-aurea 
N a, WeinsSure, Citronensaure oder Lsg. von Oxalsaure oder Kleesalz. AgN O t '. 
KCN, dadurch aber leicbt B. Bchmerzhafter Blasen, oder Lsg. von 5 Tin. HgCl, -j-
5 Tin. NH4C1 -]- 40 Tin. W ., dann W aschen mit W. u. Reiben mit KJ-L-g. oder 
Jodtinktur, dann N H , u N a,S ,0 , oder KJ-Lag., darauf Abwaschen, dann N a,S ,0 ,. 
(Pharm. W eekblad 60. 1145—47. 1923. Amsterdam.) G r o s z f e l d .

A. H errm an n , U ber Santoperonin. Vf. hat auf den hohen Cu Gehalt des 
Santoperonins hinweisen wollen (vgl. Chem.-Ztg. 46. 1081; C. 1923. I I  701). 
CuO iBt ein bestandiger Bestandteil dieaer Zubercitung. (Chem.-Ztg. 47. 317. 
1923.) RtJHLE.

A. V erd a , Die narkotischen Prdparatt in der Ph. 3 .  V. Vf. bespricht die 
Behandlung u. Einteilung der narkot. Praparate, besonders Morphin, Cocain usw., 
in der jetzt giiltigen Ph. H. IV. im Vergleich mit anderen Pharmakopoeu u. spricht 
seine Wiinsche fiir etwaige Anderungen in der Ph. H. V. aus. (Schweis Apoth.- 
Ztg. 61. 526 -29 . 543—46. 1923) D ie t z e .

W ilh e lm  W ir th , Zur Farbloserhaltung tton Novocain-Adrenalin-Ampullen. 
Vgl. Journ. Pharm. et Chim. [7J 27. 166; C. 1923. II. 979.) Vor der von Bb id e L 
empfohlenen Anwendung von NaHiśO, wird gewarnt, weil sich bei der Oiydation 
durch Luft freie H ,S04 bildet, die bei Injektionen yermieden werden muB. (Pharm. 
Ztg. 68. 782. 1923.) D ie t z e .

H. M entze l, Neue Arzneimittel, Spezialitaten und Vorschriften. Anaesthalgin, 
p-AminobenzoeeaureathyleBter. — Bilitropin  ( K a t h e ) ,  Heiamethylentetram in „mit 
wirksamen Gruppen aus Kiimmel- u. Pfefferminzol", gegen Gallenleiden. — Gom- 
prettae Acidum arsenicoswn, 0,001 g A s, bezw. 3 Tiopfen Liqu. Kai. arsenicos. — 
Comprettae Ferrum cum Acido arsentcoso comp., 0,001 g A b , O ,, 0.03 g Chinin, 
hydrochlor., 0,001 g Strychnin, nitr. (Fe? Bef.). — Comprettae Glycerinophotphata 
comp., Glycerophosphate des Ca 0,1, Fe 0,05, Na 0,05, Strychnina 0 001, Chi
nina 0,005 g. — Comprettae Hypophosphata comp., H> popboapbite des F e 0,0028, 
Ca 0,024, K  0,024, Mn 0,024, Chinins 0,02, Strychnina 0,U024 g. — Comprettae Kola 
cum Lecithino, 0,15 g Extr. Kolae spias., 0,05 g Lecithin, mit Zucker iiberzogen. — 
Comprettae Pilulae Blaudii cum Acido arsenicoso, je  0,01 g Aa,O,, Bonst nach
D. A. B. — Feroxal, Pillen mit Fe. — Ferrocol, aromat. Kola-Fe-Elixier aua Ma- 
lagawein. — Fleckfieberimpfstoff u. - serum Euczynskis (M e r c k ) zur Sehutzimpfung 
u. Behandlung von FJeckfiebt-r. — Gastralgin-Cholsanin B  gegen nervose Gastral- 
gie. — Hamonovan, Kraftigungamittel. — Hcparin, gegen chroń, interstitielle Leber-
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hypertropbie. — Isotin B aytr , ein aromat. Phenol, bei Anchylostomiaais. — Mon- 
tvzonfichłenłablełten, Badezusatz, 77,8 %  NaCl, 15,2% Fichtennadelextrakt u. etwas 
Fluoreseein. — Paracain, p-Aminobenzoyldiathylaminoathanolhydrochlorid. — Pertu- 
col, Extract. Malti tbymiatum cum Balsam. Tolu. — Sulfofuc, Streupulyer, das in 
Beriihrung mit W undsekret SO, abscheidet. — Ulcin, gegen Ulcus simplei yentri- 
culi et duodeni. — Urtinatrin I  u. I I ,  gegen Muskelrbeumatismus, Ischias u. chroń. 
Arthritiden. — Urtiphan, gegen Gicht u. rheumat. Leiden.

Alm asan , Sirupus Ayellanae guajacolo - calciatus. — Arheumin, Unguentum 
Niobe Siliquastro spiricum. — Aurocollargol (H e y d e n ), kolloide Au-Lsg. u. elektro- 
kolloide Ag-Lsg. mit 0,006% Au u. 0,06%  Ag, intrayenos gegen Infektionskrank- 
heiten. — Compal, Aloeestraktpillen. — Cystan, Species Buccae comp. — Erucadin, 
Sapolimentum Erucae spir. — Expectorans Remedia, Species Primulae comp. — 
Galenus Rheumacreme, ein Salicylpraparat. — Hamosistan, Athylendiaminacetat- 
calcium, intrayenos in 2%ig. L s g , zur Steigerung der Blutgerinnbarkeit. — Pallo- 
zahnpflege, Sauerstoff abspaltendes Zabnpulyer. — Palpebral (GALENUS-Graz), Augen- 
salben, wie Ungt. praec. alb. u. f la r . pultiforme, sowie mit kolloidem Ag. — Peo- 
casen, HustenpaBtillen mit Kodein, Seuegaextrakt u Guajacolcarbonat. — Phospho- 
ladetabletten, P-Schokoladetabletten. — Polyneurin, Unguent. Siliąuastri Eucalypto- 
spir. — Rektoncrvan, Ziipfchen. — Sanasorben, Medizinalkohle. — Silberkohle 
(He y d e n ), yegetabil. Kohle mit 0,5% Ag. Innerlich bei Entzundungen des Magen- 
darmkunals, auBerlich ala W undstreupulyer. — Vitrullae, keimfreie Injektionen. 
Teichtingers Ghrippeheil, bisher Agrippin, Paraacetphenetidin, Coffein, Aspirin u. K J. 
(Pharm. Zentralhalle 64 . 430. 440-41 . 1923.) D ie t z e .

W eickert, E in  neues Heilmittel gegen Tuberkulose: „T e r s u l - H i l l t r Die chem. 
Fabrik W il h e l m  HtLLEB, Hannoyer, Hinuberstr. 6 , stellt ein neues Prod. Tersul 
her, das sowohl „in W. 1. SiO,, an HC1 gebunden, wie in W . 1. Ca-Salze, an 
EiweiB gebunden1', entbalten soli. Durch die Bindung des Ca an EiweiB, nach 
einem yon G e w e CKK, Bonn, angegebenen Verf. wird die Assimilierbarkeit yon Ca 
u. SiO, gehoben. Die W rkg. bei Tuberkulose wird besprochen. (Pharm. Zentral
halle 64. 437 -39 . 1923. Dresden.) D ie t z e .^

K. L au b en h e lm er, Z ur chemischen Desinfektion tuberkulosen Auswurfs. Ein 
kurzer t)berblick iiber die wichtigsten zur Sputumdesinfektion yerwendetcn Mittel. 
Im einzelnen wird uber Erfahrungen mit Chlor-m-cresol, Xylenol, Alkalilysol, Chlor
amin, Chloraminsoda, das Atzkalkverf. ( S c h o s t e r )  u . das CMorkalkverf. (Sim on- 
W o l f f )  berichtet. (Ztschr. f. Hyg. u. Infekt.- Krankh. 1 0 0 . 425 — 38. 1923. 
Heidelberg.) B o b iń s k i .

W alther L iese und B runo  M endel, Die Bedeutung der Bakterienoberfldćhe im  
chemischen Desinfektionsversuch\ zugleich ein Vorschlag zur Priifang chemisćher 
Desinfektionmittel. AgN O s wird wenigBtens bis zu 0,64% unbedingt adeorptiy 
durch die Zellen aufgenommen. W eitere Yerss. zeigten, daB bei diesem erst 
irreyersible Veranderungen der molekularen Zellstruktur den Zelltod bcdeuten, daB 
hingegen die Adsorption, sofern sie das molekulare Gefuge der Zellaubstanz intakt 
laflt, zu einer Abtotung der Zellc nicht ausreicht u. nur zur Entwicklnngshemmung 
fuhrt. W ird die Umklammeiung durch das Desinfektionsmittel gel., so gewinnt 
die Zelle ihre Lebensfahigkeit wieder. Leben oder Tod der Zelle ist abhangig von 
der Einwirkungsdauer des Desinfisiena. Die GroBe der Oberflache ist yon weaec 
Hchem EinfluB beim Deainfektionsyers. Zur Priifung fiir Desinfektionsmittel wird 
folgendes Verf. yorgeschlagen: Herst. einer Bakteriensuspension im dest. W. Aiia- 
zShlung mit der Zahlkammer nach BtlRKER u. Feststellung des durcbschnittiicben 
Durchmessers der Keime. BerechnUDg der Oberflache u. Verdunnung der uspension 
derart, daB die im ccm yorhandenen Keime eine Oberflache yon 200 qcm^reprasen 
tieren. Herst. des Desinfektionsgemisches: 8 ccm Desinfektionsmitte +  -  ccm
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Bakterienauapenaion (=> 400 qcm Oberflache) unter stetigem Durchmischen 10 Minuten 
stehen laasen. Dann 1-atd. Abzentrifugieren. Abgiefien der F l. u. Abtupfen des 
Zentrifagats sowie der Innenseite des Zentrifugenrohrchena mit Bterilem FlieBpapier. 
Aus dem Zentrifugat eine moglichat gleiehe Menge auf den entsprechenden fi. 
optimalen Nahrboden uberimpfen. Ansetzen einer Pasteurschen Verdiinnungsreihe, 
bei der je  1 ccm in das nachstfolgende Bohrchen iibergegeben wird. Tiervers.: 
ausgehend yon dem Zentrifugat, das mit 10 ccm aterilen W . oder physiolog. NaCl- 
Lsg. aufgenommen worden ist. (Ztachr. f. Hyg. u. Infekt.-Krankh. 100. 454—71. 
1923. Berlin.) B o b i ń s k i .

A ufrech t, Untersuchungen neuerer Arzneimittel. Desinfektionsmittel und Mittel 
sur Kranlcenpflege. Chlor amin-Hey den. Die Lsgg. sind, entgegen den Angaben 
yon D o b b e r t i n  (Munch. med. W chschr. 68. 428; C. 1921. III . 129) nicht lange 
haltbar; schon nach 6tagigem  Stehen einer 2°/0ig ., in yerkorkter Flasche bei 
Zimmertemp. aufbewahrten Lsg. war der Gehalt an akt. Cl, unter Abspaltung 
von NH, um 27,4% zuriickgegangen. Auch reagieren die Lsgg. nicht „annahem d 
neutral“, sondern deutlich alkal. D ie keimtotende W rkg. einer l,5°/0ig. Lsg. ent- 
spricht der einer 2,5% ig. Lsg. yon Kresolseife. Von Chloraminzubereitungen ent- 
halt Chloramint-Mundwa&ser 0,54 % , Chlor amint-Zahnpaste 0,62 % , Chloramint- 
Creme „Bedo“ 0,47 %  akt. C l,, Chloramint-Rasierseife keines; in  letzterem Falle 
haben die Fettsauren das Chloramin yermutlich absorbiert. (Pharm. Ztg. 68. 765. 
Berlin. 1923.) D i e tz e .

Elektro-Oamose Akt.-Qes. (G raf Schwerin Ges.), Berlin, Sterilisation, ins- 
besonderc vcm Sto/fen, welche durch hohere Temperatur oder chemische Einfliisse 
leiden. (D. E. P. 383481 KI. 30i yom 20/8.1919, ausg. 13/10. 1923. — C. 1923. IL 
1267.) KtteUNG.

Gr. Analyse. Laboratorium.
Dayid Brownlie, Neuzeitliche elektrische Pyrometrie. Zusammenfassende Er- 

orterung an Hand yon Abbildungen dea gegenwartigen Standes der Pyrometrie auf 
elektr. Wege. (Chem. Trade Journ. 73. 213—16. 1923.) KOhle.

Hartmann & Braun A.-G., Federdrehwage (Torsionswage) zum Sćhnellwagen 
leichter Korper. Beschreibung der W age. (Pharm. Ztg. 68. 756. 1923. Frank
furt a. M.) D i e tz e .

E. Fricke und P. Klempt, Uber Acetylcellulose ais Materiał zur Herstellmg 
ton  Ultrafiltern. Acetylcellulose wird gel. in einem Gemisch yon 1 Yol. 96% ig. A. 
u. 9 Vol. Chlf. D ie Lsg. w ird auf einer Glasplatte ausgebreitet, eret in Chlf.- 
Atmosphare, dann an der Luft getrocknet, in  96% ig. A. gebadet, welcher Acetyl- 
cellulose nicht lost, aber die Chlf.-Beate entfernt. D arauf wird die Schicht vom 
Glaae abgezogen u. in  W . aufbewahrt. D ie Porositat yermindert sich mit der 
Konz. der Lsg. u. der Dauer dea Trocknena an  der Luft. Mit Papiereinlage war 
die Porositat zu groB. (Kolloid-Ztschr. 33. 164—68. 1923. Munster i. W.) L ie s .

Carl Barus, Die Verschiebungeti des Capillarelektrometers fiir fortschreitende 
Verdiinnung des Elcktrolyten. Der Elektrolyt w ar dest. W . mit einem Tropfen 
H ,S 0 4. Beim Ersatz der yerd. H ,S 04 durch dest. W. tritt eine Yerschiebung der 
Meniaken ein, wobei diejenige des negatiyen wesentlich schneller erfolgt alfl die 
des poaitiyen. Die Verschiebung des Meniskus bei abermaligem Ersatz durch die 
yerd. H ,S 04 ergibt insgesamt das Bild einer HysteresiaBchleife. Im Sinne der
Theorie dea Capillarelektrometera yon H e l m h o l t z  u . L ip p m a n n  sind die Ergeb-
nisae ao aufzufassen, daB der kinetische Druck der negatiyen Ionen im Metali 
starker ais der Druck der poaitiyen Ionen iat. InfolgedesBen entweichen aua der
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Doppelsehicht die erateren achneller. (Proc. National Acad. So. Washington 9. 156 
bia 158. 1923. Bbow n Uniy.) B y k .

A ncel St. J o h n , X-Strahlenuntersuchung an Mełallen. Um an einem Metall- 
gegenstande mit yersehiedener Dicke alle schadhaften Stellen sichtbar machen zu 
konnen, wird derselbe in MethyleDjodld, C H ,J„ D. 3,34, eingebettet. Der Haupt- 
bestandteil J  hat eine hohe X-Strahlenadsorption, so daB Legierungen mit 25°/0 W. 
noch gute Kesultate geben, CH ,J, ist in allen Verhaltnisaen mit Bzn. mischbar u. 
dann daher yerdunnt werden, es ist weniger fliichtig ais W. u. reagiert mit Me- 
allen (mit Ausnahme von Al) wenig. Hohlen u. EinschluB se (s. a u c h  L e s t e e , 
Chem. Metallurg. Engineering 2 8 . 261; C. 1923 . II. 1074) konnen leicht u. billig 
u. ohne PSerstorung des Materials festgestellt werden. (Iron Age 112. 467—69; 
Ohem. Metallurg. Engineering 2 9 . 280—83. 1923. Long Island City [N. Y.].) W l.

E le k tr is c h e r  Kohlensdureindicator. Die Bacharach Industrial Instrument Co., 
Pittsburgh, bringt einen Indicator auf den Markt, der sich auf die yerschiedene 
WSrmeleitfahigkeit der Gase griindet. Da Ns, O,, CO u. Luft prakt. dieselbe 
Leitfahigkeit, aber Co, eine 40°/0 geringere u. W asserdampf rund eine 30% groBere 
ais Luft hat, so muB das W . yorher entfernt werden. Das Gas streicht durch 
einen Baum, in  dem Pt-Drahte sich befinden, durch die elektr. Strom flieBt. Die 
W ar me der Drahte wird durch die Gase fortgeleitet, nur wenn der CO,-Gehalt 
ansteigt, findet eine geringe Erwarmung u. damit eine Widerstandserhohung statt, die 
einen Ausschlag der Galyanometernadel bewirkt. Bei bestimmter Geschwindigkeit 
der Gase kann der Gehalt an Co, gleich abgelesen werden. (Foundry 51. 641 —42jj 
1923.) • W lLKE.

E le m e n t e  u n d  a n o r g a n i s c h e  V e r b in d u n g e n .

B. S. E vans, Eine Untersuchung tiber den Chemismus der Probe von Beinsch 
a u f Arsen und Antimon und dereń Ausdehnung auf W ismut. Nach Besprechung 
des einschlagigen Schrifttums erortert Vf. zunachst seine ąualitatiyen Verss. zur 
Feststellung der Bedingungen, unter denen As u. Sb auf Cu niedergeschlagen 
werden; es hat sich dabei ergeben, daB die wesentlichen Yorbedingungen fiir das 
Eintreten der B e in s c h  schen Probe Ggw. von Haloiden u. ein gewisser Betrag yon 
H-Ionen sind. W eiterhin werden die Einw. yersehiedener Mengen yon Haloiden, 
von As, Sb u. Bi sowie yon Saure, u. ferner die Erzeugnisse der Bk. besprochen. 
Diese, auf dem Cu befindlichen Ndd. bestehen bei As anscheinend aus einem Ge- 
mische elektrolyt. niedergeschlagenen As mit der Verb. Cu8 Aes u. bei Bi an- 
ficheinend aus reinem Bi mit nur einer Spur Cu. Beim Sb liegen die Verhaltnisse 
viel komplizierter. Die beim ersten Auftreten der Bk. sich bildende Verb. scheint 
Co,Sb zu sein, dessen purpurne Farbę sich aber allmahlich andert u. in weiB 
ubergeht. Es ist aber nicht gelungen, Proben dieser roten u. weiBen Verbb. zu er. 
halten; der Sb-Nd. ist an Sb betrachtlich reicher, ais den Formeln Cu,Sb u. Cu,Sb 
entspricht, so daB die B. des purpurnen Nd. yielleicht yon einer B. reinen Sb ge- 
folgt wird. W eiterhin erortert Vf. eingehend den Mechanismus, die Ausfuhrung 
der Bk. unter yerschiedenen Bedingungen u. die Empfindlichkeit der Bk. Wegen 
der Einzelheiten muB auf das Original yerwiesen werden. Im allgemeinen ergibt 
sich, daB die Bk. wahrseheinlich ais Grundlage fiir yerschiedene analyt. Verff. 
dienen kann, die sich mit der Best. oder der Ausfallung yon Ae, Sb u. Bi befassen. 
Die Hauptschwierigkeit des Verf. besteht in der Ablosung des Nd. von Cu, ohne 
dabei groBere Mengen Cu mit zn losen u. in dem unyermeidlichen (jbergange be- 
trachtlicher Mengen Cu in die Lsg. Haupterfordernis ist die Fernhaltang jedes 
Stoffes, der irgend oiydierend wirken kann. (Analyst 4 8 . 357—67. 417—29. 1923. 
Woolwich.) B C h le .

E d e lm eta llach e id n n g . Die Scheideyerff. werden eingehend besprochen, u.
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zwar dienaseen: 1. HNO,-Scheidung (Quartation), 2. HsSOł-Sehcidung (Affination)
з. KonigswasBerscheidung, der trockene: 4. Chlorationaverf. von M i l l e r  u. die
elektrolyt.: 5. MobiuaprozeB u. seine A barten, 6. Dietzel- u. 7. WohlwillprozeB 
(Metallborse 13. 1217—18. 1265-66 . 1313—14. 1361-62 . 1409-10. 1457-58. 1505 
b is 1506. 1923.) W il k e .

St. G adient, Uber Mikrobesłimmungen des Magnesiums. Einleitend werden 
die versebiedenen titrimetr., colorimetr. u. nephelometr. Methoden zur Best. des Mg 
sowie die gravimetr. Mikroanalyse nach A. H i r t h  (C. r. soc. de biologie 88 460;
C. 1 9 2 3 . IV. 1099) krit. betrachtet u. dann eine Mikrobest. fiir Mg angegeben, die 
sich auf die colorimetr. Best. yon Pbosphaten nach B e l l  u. D oisy  (Journ. Biol. 
Chem. 4 4 . 55; C. 1921. II. 60) griindet, u. dereń Prinzip folgendes ist: H ,P 0 4 gibt 
mit einem entsprechenden Gemisch yon Molybdansaure, Hydrochinon u. Carbonat- 
Sulfitlsg. eine achone Blaufarbung, die man im Colorimeter mit der einer Lag. yon 
bekanntem Gehalt yergleicht. Nach dem gleichen P rin tip  arbeiten die Methoden 
yon H am m ett u . Adams (Journ. Biol. Chem. 52 . 211. 54 . 565; C. 1 9 2 2 . IV. 1194. 
1 9 2 3 . IV. 1054), Bbiggb (Journ. Biol. Chem. 5 2 . 349; C. 19 2 2 . IV. 529) u. D enis 
(Journ. Biol. Chem. 52 . 411; C. 1 9 2 2 . IV. 530), sind aber umstandlicher ais die 
vom Vf. angegebene, die folgendermaBen ausgefiihrt wird; 1 ccm der Mg-Lsg. wird 
nach B. Schm itz oder W . G ib b s, weniger gut nach H. N e u b a u e r  (ygl. T r e a d -  
WELL, Analyt. Chemie, II. Aufl. IX, S. 57—59) ais MgXH4P 0 4 gefallt, nach dem 
Stehen 5 Min. zentrifugiert. die iiberstehende Lsg. abgehebert, dreimal mit je 5 ccm 
2°/0ig. NH3 yersetzt, je 5 Min. zentrifugiert u. jedesmal wieder abgehebert. Der 
Nd. wird mit wenigen Tropfen 2-n. H ,S 04 gel. u. mit hochstens 10 com W. in einen 
25 ccm MeBzylinder gespult. Dazu gibt man 1 ccm Molybdansaure (50 g Ammon- 
molybdat in 1000 ccm n. H ,S 04), 2 ccm Hydrochinon (20 g in 1000 ccm W. u. 1 ccm 
konz. H ,S 04) u . nach 5 Min. 10 ccm Carbonat-Sulfitlsg. (2000 ccm 10%ig. NaaCOs
и. 500 ccm 15°/0ig. Na,SOa), fullt auf 25 ccm auf u. yergleicht im Colorimeter mit
einer K H ,P 04-Lsg., yon der 1 ccm =  0,1 mg Mg. Zur BeBt. des Mg in Serum yer
setzt man 2 ccm Serum mit 2 ccm W . u. zur Fallung des Ca mit 1 ccm Ammon- 
osalatlag., fullt nach ł/t Stde. auf 6 ccm auf u. zentrifugiert. 5 ccm der iiber- 
stehenden PI. werden abgehebert, mit 1 cem (NH4)3P 0 4 u. 2 ccm 20°/oig. NH, yer
setzt u. auf 80° erhitzt. Nach den Beleganalysen ist die Methode bei ca. 0,06 mg 
Mg pro cm auf ca. 1% genau. (H ely. chim. Acta 6 . 729— 33. 1923. Basel, 
Uniy.) H e r t e r .

E rn s t  M u rm an n , Eine neue lieaktion des Magnesiums und CaJciums einer- 
seiłs, des JRubidiums und Caesiums andererscits. Mg, Ga u. Sb, Cs geben mit Ferro- 
oder Ferricyankalium Ndd., die nach der Analyse nicht ganz einheitlich sind. Cs 
wurde ais Perchlorat gefallt. (Ósterr. Chem.-Ztg. 2 6 . 140—41. 1923. Freuden- 
thal.) J u n g .

A. M eyer, Atzmittel zur Unterscheidung von Sonderbestandteilen in  Aluminium- 
legierungen. Der Nachweis yon FeAl3 gelingt gut durch eine Lsg. yon 10°/o'g' 
H ,S 04 in W. u. der von CuAl, durch eine alkohoL mit 4°/0ig. Pikrinsaure. (Ztschr. 
f. Metallkunde 13. 257—58. 1923.) W i l k e .

E rn s t D lepsch lag , B ie analytisćhe Bestimmung des Eisens neben seinen Ooeyden. 
Vergleichende analyt. Beat. der Schlackeneinschlusse in  yerschiedenen Fe-Sorten 
wurden nach den Verff. yon L. S c h n e id e r , L. M a t h e s iu s  u. yon W u s t -K ie p a c s  
durchgefuhrt, wobei sich das Verf. yon 'WUST-K ir p a c h  ais das yerhaltnismaBig 
genaueste erwies. Es wurde auf die Best. des Fe neben seinen Oxyden a n g e w a n d t

u. damit durchweg branchbare W erte erzielt. (Stahl u. Eiaen 43 . 1073—75. 1923. 
Techn. Hochachule, Breslau.) W il k e .

B ogdan  S o laja , Eine neue granimttrische Besłimmungsmethode des Eisens und 
seine Trennung von M angan durch Quecksilbersalze. Die Best. u. Trennung erfolgen
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durch NH,HgCl leicht u. quantitativ. Die Fallung iet nicht kolloidal, sondern er- 
folgt in Form einea dichten, gut filtrierbaren u. auswaschbaren Nd. (Chem.-Ztg. 
47. 557. 1923. Zagreb.) R iIh l e .

R e g in a ld  G. Johnston , Die Analyse von Kupfer und Kupferlegierungen. Vf. 
kritiaiert die Arbeit von B bOOK u . D e b b y s h ie e  (Metal Ind. [London] 23. 145. —
C. 1928. IV. 788). D ie  Fallung dea Sn miitela HNO, gibt ein SnO,, daa mit Fe, 
Pb, Zn, P  u. Aa yerunreinigt aein kann. Kurz wird die Co-, Ni- u. Sb-BeBt. ge- 
atreift. (Metal Ind. [London] 23. 190. 1923. Midland, Laboratory Guild, Ltd.) W l.

N. W e lw art, Einfache SchneUmethode zur Bestimmu/ng des Zinngehaltes in  
Lagermttall und dergletchen. Daa yon F in o t t i  (Chem.-Ztg. 46. 1082; C. 1923. II. 
663) beschriebene Verf. iBt bereita von P a n c k e  (Legierungamet alle, ihre Beat. u. 
krit. Beleuchtung der yorgeschlagenen Analyaengange nebat ihrer Verwenduug) 
kurz angegeben worden. Ea iat aber nicht allgemein anwendbar, da aich Lager- 
metalle mit Pb-Gehalten von etwa 80°/o aufwarts in HC1 u. KCIO, nur ganz unvoll- 
standig loaen. Dagegen loaen aie aich nach Vf. leicht in ad. h. konz. H ,S04; in 
dieaer Lsg. iBt daa Sn leicht jodomeiriach zu beatimmen (vgl. Chem.-Ztg. 40. 458; C. 
1916. II. 427). Die allgemeine Behauptung F in o t t is , daB yierwertigea Sn fluchtig 
aei, iat unzutreffend (vgl. nachf. Ref.) (Vf., Chem.-Ztg. 46. 777; C. 1922 IV. 822). 
(Chem.-Ztg. 47. 318. 1923. Wien IX.) RtłHLE.

D enis F in o tt i ,  Einfache Schnellmethode sur Bestimmung des Zinngehaltes im, 
Lagermetall und dergletchen. Die Einwande yon W e l w a b t  (ygl. vorst. Ref.) werden 
zuriickgewiesen. Auch bei einer Pb-reichen Legierung ist daa Verf. Vfs. anwend
bar, allerdings mit einer Abanderung, die Vf. angegeben hat. (Chem.-Ztg. 47. 554. 
1923. Neu-Erlaa b. W.). RGh l e .

O rg a n isc h e  S u b s ta n z e n .

F . de M y tten aere , Die Arsenóbenzóle, ihre Zusamitiensetzung, ihre Oiftigkeit. 
E in  neues Yerfahren zur Bestimmung des Ar sens in  diesen Produkten. (Cbimie et 
Industrie 10. 403-10 . 1923. — C. 1923. IV. 516.) G b o s z f e l d .

H. H erissey  und P. D elauney , Uber Naćhweis und Charakterisierung kleiner 
Mengen Vanillin. Zum Naćhweis dient daa Dehydrovanillin [C8H,(CHO)(OCH,j(OH)]„ 
das in der waa. Lsg. durch Einw. von FeCJ, oder des oxydierenden Chatupignon- 
ferments bei Erwiirmen der zunachst blau gewordenen Fl. im sd. Wasserbade u. 
Abkuhlcn ais leicht zentrifugierbarer Nd. entsteht, 1. in yerd. Lauge, wieder fallbar 
durch Eg., durch das Ausaehen u. Mk. (feine, ot't zu BUacheln yereinigte Nadeln)
u. den F. (302—305° Błock Maquenne) charakteriaierbar. Bei Anwendung yon 
10 ccm Lag. u. 4 Tropfen 1 :1 0  yerd. offizineller FeCl,-Lsg. laBt sich ao daa Vanillin 
noch in Lag. 1:10000 nachweiaen. Bei Untera. yon Pflanzenextrakten oder Ge- 
miBchen mufi zunachat das Vanillin durch W asseidampf yerfliichtigt werden. Es 
geht im Gegensatz zu Cumarin sehr langsam iiber; um es moglichst yollstandig zu 
gewinnen, werden 20 ccm Fl. aus einem 300 ccm-Kolben in einem Bade von CaClj- 
Lsg. bis zur Trockne dest. (2 Fraktionen yon je  10 ccm), dann mehrmals je 10 ccm 
dest. W. zugelaaaen u. wieder abdeat., so daB im ganzen 9—10 Destillate erhalten 
werden, yon denen jedes gepfiift wird. (Journ. Pharm, et Chim. [7] 28. 257— 62. 
1923. Paris.) Sp ie g e l .

E. K ohn-A brest und J .  R ica rdon i, Neue Methode zur Bestimmung der Cyan- 
wasserstoffsdure der cyanogenen Pflanzen. Die yon 5 g gepulyerter PflanzensubBtanz 
mit 50 ccm W . bei ca. 37° gebildete HCN w ird nach Vorgang yon C h e l l e  durch 
einen Strom COj-freier Luft bei gew ohnlicher Temp. ausgetrieben u. in KOH auf- 
gefangen. (C. r. d. l’Acad. des Sciences 177. 771—73. 1923.) S p ie g e l .
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B e s ta n d te i l e  v o n  P f la n z e n  u n d  T ie re n .
C. H. Briggs, Eine Methodc zur Besiimmung von A loin in  der Aloe. Vf. 

gibt auf die Behauptune; von E n g e l h a b d t  u. C r o s b ie  hin (Joum. Amer. Pharm . 
Aaaoc. 12. 695; C. 1923. I II . 1574), daB keine brauehbare Methode zur Beat. yon 
Aloin  in der Aloe yorhanden aei, folgende Anweieung: 50 g gepulyerte Aloe 
werden in 300 ccm mit 4 ccm 25%ig. CH,«COOH angesiiuertem ad. W . gel. Nach 
Reinigung der mit 10—15 g Pb-Acetat veraetzten u. bia auf 500 ccm verd. Lag. 
werden nach Entfernung dea P b  durch HjS 400 ccm im Vakuum auf 30 ccm ein- 
gedampfL Nach je  24-atdg. Stehen bei Zimmertemp. bezw. im Befrigerator 
kryatallisiert daa Aloin aua u. wird mit geaatt. Aloinlsg. gewaachen. (Journ. 
Amer. Pharm. Aaaoc. 12. 774. 1923. D etroit [Mich.].) B o c k .

J .  Temmink Groll, Eine modifizierte Kochprobe fiir Harntiweifi. Durch die 
ublichen Kochproben wird bei Anwendung von HNO, oder Eaaigsaure die [H‘] 
derart yerachoben, daB pn  weitab liegt yom Ausflockungaoptimum, wodurch die Bk. 
ungenau wird. W. benutzt ein Reagens, herge8tellt durch Aufloaen yon 47,1 ccm 
Eg. u. 140,7 g Na-Acetat in 1000 g W . Gleiche Teile yon H arn mit dieaer Lag. 
werden */» Minutę gekocht. (Nederl. Tijdachr. Geneeakunde 67. II. 1515—16. 1923. 
Amaterdam.) L e w in .

G eorg  K onig , Berlin-Dahlem, Vorrichtung zum Messtn der Dichte eines Gases, 
bei welcher in einem gaBdichten Gehauae durch einen rotierenden Korper daa zu 
meaaende Gaa in Stromung yersetzt w ird, wobei ein in achaialer Bichtung wirk- 
samer Druck erzeugt w ird, 1. dad. gek., daB parallel zu dem iotierenden Korper 
ein achaial yerachiebbarer, eine Anzeigeyorr. beeinfluaaender Gegenkorper angeordnet 
iat; — 2. dad. gek., daB zwiachen śdem rotierenden Korper u. dem Gegenkorper 
ein mit Schlitzen yeraehener Leitzylinder angeordnet iat, welcher die Verteilung 
der den Gegenkorper umflieBenden Gaaatromung regelt. — Aua der Verschiebung 
dea Gegenkorpera aua aeiner Normalatellung kann ohne weitarea auf die D. dea 
GaBea geachloBaeii werden. (D. B. P. 383283 K I. 421 vom 25/1. 1921, ausg. 12/10. 
1923.) K O h lin g .

S ieg fried  Ju n g h a n s , Villingen, Bcstimmung von Schmehtemperaturen von 
Metallen unter Erzeugung sichtbarer Signale, dad. gek., daB die Signalbildner 
(organ, oder anorgan. Verbb.) in ein GefaB aus dem Metali der Schmelze ein- 
geachloaaen werden, u. dieses GefaB mit seinem Inhalt in dem Schmelzmetall nieder- 
geachmolzen wird, wonach der Inhalt auatritt u. unter der Einyr. der Schmelzbitze 
sichtbare Eracbeinungen (Rauch, Flammenfarbung uaw.) entatehen laBt. — Geeignete 
Signalbildner sind LiCl, SrCls, Naphthalin, Paraffin o. dgl., bezw. Miachungen dieaer 
Stoffe. (D .S .P . 384420 KI. 42i vom 9/3. 1922, aus*. 29/10. 1923.) KŁthling.

Soołete A nonym e de C o m m en try , F o u rc h a m b a n lt e t  D eoazev ille , Paria, 
Begistrierende MefSvorrichtung zur Warmeanalyse von Stahl, Legierungen und 
anderen Stoffen, dad. gek., daB yon den beiden Schreibstiften der Vorr. der eine 
Schreibatift mit einem Dilatometer u. der andere Schreibatift mit einem auf der Aus- 
dehnung von Stoffen durch W arme beruhenden Warmemesser in Verbindung eteht.
— Die Yorr. gestattet z. B. die Schatzung der Hartefahigkeit yon Legierungen, 
beaondera der yerachiedenen Stahlarten. (D. B. P. 383213 KI. 421 yom 27/1. 1922, 
ausg. 11/10. 1923. F . Prior. 15/3. 1921.) K0HLING.

H erm a n n  H ein ick e , Seehof b. Teltow, Analyse von Gasen oder Gasgetnischen 
durch Messung der durch die Absorption yon Gasen an MeBdrahten aus P t, Pt-Ir, 
P d  usw. heryorgerufenen W iderstandsanderungen mittels Wheatatonescher Briicke, 
dad. gek., daB man dem oder den zur Anwendung kommenden MeBdrahten eine 
solche Lange u. W iderstand gibt, daB bei einer Temp. yon 120° der Spannungs-
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abfall an den MeBdrahten nicht unter 1,2 Volt fallt. — Unter diesen Bedingungen 
treten keine Polarisationaeracheinungen auf, die daa MeBergebnia beeintrachtigen.
D.B. P. 383171 KL421 vom 23/10. 1921, auBg. 11/10. 1923.) KOhling.

M ax A rn d t, Aachen, Abfangeinrichtung fu r  Gaspróben zu analytischen Zwecken, 
gek. durch einen Gehauaerahmen, in dem Zwischenwande ao angeordnet Bind, daB 
dadurch die fiir daa Abfangen friacher Gaaproben erforderliche Formgebung, bezw. 
GeBtaltung yon GaBkanalen bewirkt w ird, die durch beideraeitige Abdeckung ge- 
nannter Zwischenwande n. ihrer Umrahmung entstehen zwecka He rat. einea ein- 
fachen Zwiachengliedea einer Einrichtung zur wirtachaftlichen Feuerungskontrolle, 
inabeaondere auf Lokomotiyen ubw. wahrend der Fahrt, oder zu anderen gaaanalyt. 
Zwecken. — Daa Abfangen steta gleichgroBer Gaspróben gestaltet aich sehr ein- 
fach, so daB aie auch yon Łaien u. auf bewegten Gegenatanden getatigt werden 
kann. (D. E. P. 383588 KI. 421 vom 3/8. 1921, auag. 15/10. 1923.) KUHling.

H. Angewandte Chemie,
I. A llgem eine chem isohe Technologie.

Salvisberg, W inkę zur Yertninderung der Betriebskosten durch sachgemafie In- 
atandhaltung verbleiter Gefafie. Solche GefaBe konnen yon Sauren leicht angegriffen 
werden, wenn die B. galvan. Strome moglich ist. Ea empfiehlt sich dann ent- 
weder yollige elektr. Isolierung der App. oder Einleiten eines entgegengeaetzt ge- 
richteten, regulierbaren elektr. Stromes in die App. (Chem.-Ztg. 47. 554. 1923. 
Schlangenbad.) BttHLE.

A. W. AUen, Grundbedingungen des Auslaugeprozesses. Vt. w eiat auf die
Unterschiede der e in ze ln en  Extraktionsmethoden, Perkolation u . AuBlaugen u . auf 
die W ichtigkeit der Beobachtung der jeweiligen chem. u. physikal. Eigenschaften 
der auszulaugenden Materialien hin u. beachreibt ein <7«-Laugeverf. (Chem. Metallurg. 
Engineering 29. 471—72. 1923.) Feanckenstein.

B. W. Bogers, Allgemeine Bemerkungen tiber ZtrUeinern und Mahlen. Die
einzelnen Anwendungsmoglichkeiten der yerachiedeuen Verff. werden beBchrieben. 
(Chem. Metallurg. Engineering 29. 432—34. 1923.) Feanckenstein.

Harlowe Hardinge, Das Puherisieren. Die an eine Pulyeriaieranlage ge- 
stellten Anforderungen werden besprochen u. ea wird auf die einzelnen Methoden 
hingewieaen, wclche je  nach Eigenart dea Materials bezw. der fertigen Prodd. an- 
zuwenden Bind. (Chem. Metallurg. Engineering 29. 434—3(3.1923. New York.) Fkst

H. F. Kleinfeldt, F lin t- oder Kugelmuhlen zum Mischen und Zerkleinem. Vf. 
beschreibŁ die Arbeitsweise yon Kugelmuhlen u. ihre Anwendung behufa Zer
kleinem u. Miachen in einem Gang von Farben, Drogen etc. (Chem. Metallurg. 
Engineering 29. 436—38. 1923. New York.) Feanckenstein.

Clifford H. Tyler, Misch- und Buhreorrichtungen- Vf. beachreibt die gebrauch- 
lichen mit Buhrarmen, Propellern u. Luft arbeitenden Buhrwerke. (Chem. Metallurg. 
Engineering 29. 441—44. 1923. New York City.) Fkanckenstein.

Harold B. Vollrath, Maschinelle Misch- und Knetoorrichtungen. Es wird das 
Prinzip des Miachena u. Knetens von fl. mit featen Substst. erortert, auf die bei 
der Auswahl yon Maschinen zu beriickaichtigenden Punkte hingewieaen u. eine 
Beschreibung einiger App. nebst der Entleerungayorr. gegeben. (Chem. Metallurg. 
Engineering 29. 444—445. 1923. New York.) Feanckenstein.

Charles E. Looke, Theorie und Praxis der Trennung fester Korper von 
einander. Vf. beapricht die yerachiedenen Methoden, die daru dienen, feate Mate
rialien yon einander zu trennen; er erwahnt mit W . u. Luft betriebene Siebe, 
Sichter, Setzmaschinen, Setztiache, Vorr., die mit apec. schwereren Fil. arbeiten,
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FlotationBapp., Magnet- u. elektr. Scheider u. die Anwendupg yon W arnie u. Kalte. 
(Chem. Metallurg. Engineering 29. 446—448. 1923 Cambridge, Mass.) F b a n c k e n s t .

Clifford H. Ty lor, Theorie u  Praxis der Klarur.g von FMssigkeitcn. Nach 
Erorterung der Eigenschaften der in  Fil. euspendierten Teilchen werden die ein- 
zelnen Methoden der Entfernung derselben besprochen. Besondere Schwierigkeiten 
yerursachen die Kolloide, die mittels Flotation, Elektroosmose, Bakterientiitigkeit
u. d g l. eu  entfem en sind. (Chem. Metallurg. Engineering 2 9 . 452— 454. 1923. 
New York.) F b a n c k e n s t e i n .

R u b e rt M. Gay, Luft-Zentrifugal-Abschcider zur Trennung von festen Kórpern. 
Es werden zunachst die bisher aDgewandten Abscheider besprochen, dann wird 
auf einen neuen Zentrifugal-Abscbeider eingegangen, mit dem eB moglieh ist, 
Materialien von feinster KorngroBe in groBen Massen zu erhalten. (Chem. Metallurg. 
EngineeriDg 29. 448—450. 1923. New York.) F b a n c k e n s t e in .

L ee H. C la rk , Die Verwendung von Zentrifugen. Die einzelnen Arten der 
Zentrifugen, langsam u. schnellaufende, mit oberem u. unterem Antrieb, mit wage- 
rechter u. senkrechter Welle, mit kontinuierlichem u. unterbroehenem Betrieb
u. dgl. u. ihre Anwendungsarten fiir die yerschiedenen Prodd. werden besprochen. 
(Chem. Metallurg. Engineering 2 9 . 459—464. 1923 Pbiladelphia.) F b a n c k e n s t e i n .

M, J. Sayles, Die Filterpressen. Die Anwendung u. Arbeitsweise yon F ilte r-  
pressen wird erortert. (Chem. Metallurg. Engineering 2 9 . 457—458. 1923.) F k s t .

Arthur W right, Fortichritte w. Technik der Filtration. Das Filtrieren yoa 
F il .  im allgemeinen wird beBprochen u. auf neue App. wie rotierende Trommel- 
nutschen, die auch ein W aschen deB FilterguteB gestatten, hingewiesen. (Chem. 
Metallurg. Engineering 2 9 . 455—457. 1923.) F b a n c k e n s t e i n .

C. H . M illigan und E. E m m et Reid, Schnelles Ruhren ais Unterstiitzung von 
chemischen Redktionen. Die Vers3. der Vff. ergaben, daB die Schnelligkeit dea Ver- 
laufes yon chem. Rkk. fast proportional der Intensitat des Riihrens ist. Die Verss. 
wurden ausgefiihrt mit der Athylierung yon Bzl. (Ind. and Engin. Chem. 15. 
1048 —49. 1923. Baltimore [Md.].) G bim m e.

E. M. Baker, Cfrundbedingungen der Gasdbsorption. Vf. unterteilt die An
wendung der Absorption je  nach ihrem Zweck u. zwar zur Gewinnung eines wert- 
yollen Gases, zwecks Eireichung einer chem. Umsetzung u. drittens zur Entfernung 
yon schadlichen Gasen u, erlautert dieses an einigen Beispielen, zum SchluB fiłhrt 
er die wichtigste L iteratur an. (Chem. Metallurg. Engineering 2 9 . 500—502. 1923, 
Ann. Arbor, Mich.) F b a n c k e n s t e i n .

F. L. Jorgensen, Riićkgewinnung vott feinen festen Bestandteilen aus L u ft  und  
Gasen durch Saugfilter. Die beschriebene Filtereimichtung besteht aus einem Ge- 
hause, in dem eine Anzahl schlauchartige Sacke aua Stoff herabhangen, durch 
welche die Gase gesaugt u. die yon Zeit zu Zeit durch einen Eszenter stoBweise 
bewegt werden, so daB der Staub abgeklopft wird u. herabrieaeln kann. Die 
A pparatur bewahrt sich fiir Gase, dereń Temp. unter 120° liegt, da sonst der Stoff 
yerbrennt, u. dereń Gehalt an SO, oder S 0 3 nicht zu hoch ist. H. Gase mtiasen 
gekuhlt, feuchte Gase durch Anwarmen iiber ihrem Taupunkt gehalten werden. 
(Chem. Metallurg. Engineering 2 9 . 467—470. 1923. Cleyeland, Ohio.) F b a n c k e n s t e i n .

Paul D. V. Manning, Turm-Fullkdrper fiir indmtrielle Absorption. Derjenige 
Fullkorper ist der beste, welcher auf k lein stem  Raum die groBte Oberflache u. dem 
Gas den geringBten W iderstand darbietet, den FltissigkeitB film  so dunn ais mog
lich macht u. die Fl. gleichmaBig ohne Kanale yerteilt. Vf. erwahnt den Spiral-, 
R a s c h ig - ,  L e s s in g -  u .  P B Y ii-R in g  u. beschreiht d e n  BsEGEAT-Ring, der aus mehr- 
fach Bpiralformig gewundenem D raht besteht u. sich sehr gut bewahren soli. (Chem. 
Metallurg. Engineering 2 9 . 504—505, 1923. New York.) F b a n c k e n s t e i n .



1 9 2 4 .  I . H ^  A l l g e m e i n e  c iie m i s c h e  T e c h n o l o g ie . 2 2 5

M. I . D orfan, Uberbhck iiber die MSglichkeiten der Abscheidnng eon feeten Be- 
standteilen aus Gasen. Einige Arten yon L u ftf ilte r , Kombination von Saug- u. 
Druck-Stoffilter m it Cyklon, d u rc h  StoBwerk betatigte Kastenfilter, rotierende 
Stoffilter u. pneumat Filter werden beB chrieben. (Chem. Metallurg. Engineering 
2 9 . 465—467.'1923. New York.) F e a n c k e n s t e in .

L. E . C h ris tie , Die Yerwendung von Trockenanlagen. Bei der Auswahl yon 
Trockenapparaten muB darauf geachtet werden, ob daa Materiał mit zur Verfugung 
stehendem Gas in Beriihrung kommen darf, ob es an eine best. Temp. gebunden 
ist, ob es ais .Pulyer oder Brocken gewonnen werden soli u. dgl. Vf. beschreibt 
einige Drehrohrtrockenofen mit direkter u. indirekter bezw. kombinierter Beheizung, 
ferner Vakuum- u. Zerataubertrockenanlagen u. Yorr., um in Trockenapparaten 
Staubbildung zu yermeiden. (Chem. Metallurg. Engineering 2 9 . 488—90. 1923. 
Pittsburgh, P a )  F e a n c k e n s t e i n .

G raham  D evine, Das Trocknen im Vakuwn. Vf. bespricht die durch das 
Vakuumtrocknen sich ergebenden Vorteile u. die Anwendung yon Vakuumkammern 
bezw. Schranken, rotierenden Trocknern u. Trommeltrocknern; letztere werden ais 
einfache u. doppelte Trockner gebaut. (Chem. Metallurg. Engineering 2 9 . 492 — 94. 
1923. Buffalo, N. Y.) F e a n c k e n s t e in .

Lucin  Buck, Das Trocknen im  Groflen. — Die Apparatur und ihre Arbeits- 
toeise. Vf. bespricht an der Hand yon Tabellen die Theorie des Trocknens u. die 
Art der Trockner; ais Beispiel wird das Trocknen von Kokosmatten erlautert. 
(Chem. Metallurg. Engineering 2 9 . 626—31. 1923. Boston.) F e a n c k e n s t e in .

J. M. M atthew s, Trocknen bti gewohnlichem Druck unter Anwendung eines 
Ventilators Beim Trocknen ist die A rt der Lagerung, ob ais Pulyer oder w ie z. B. 
Bauholz oder wie aufgeh&ngtes Leder, u. die Temp. yon groBer W ichtigkeit. Die 
Temp. darf dem Materiał nicht schaden, n. andererseits da if der Taupunkt der 
trocknenden Luft nicht erreicht werden. Vf. gibt folgende Tabelle:

u. eine fur die Berechnung des Feuchtigkeitsgehaltes an, erwahnt das Trocknen 
yon Papier, Zucker u. Copra, beschreibt einige Arten yon Trocknern fiir niedrige 
n. hohe Temp. u. bespricht die Anwendung yon Ventilatoren. (Chem. Metallurg. 
Engineering 2 9 . 490—92. 1923. Buffalo, N Y.) F e a n c k e n s t e in .

G eorge T. W a lk e r, Krystallisation. E s w ird  n a c h  e in e r  O b e rs ic h t I ib e r das 
Krystallisieren d e r  S w e n s o n -W ALKEE-K ry s ta llis ie ra p p . b e sp ro ch en , d e r  e in e  R eihe  
Y orte ile  g eg en u b e r b ish e rig e n  A n lag en  au fw eis t. (Chem. M etallu rg . E n g in e e rin g
2 9  495—98 1923. M inneapoliB , M inn.) F e a n c k e n s t e i n .

E. J . W in te r, Praktionierte Destillation. Nach einer Besprechung der Dest. 
yon Gemischen werden die fur die unterbrochene u. kontinuierliche fraktionierte 
Dest. benotigten App. besprochen. (Chem. Metallurg. EngineeriDg 2 9 . 482—84. 
1923. New York.) F e a n c k e n s t e in .

W . L. B adger, Neuere Typen von Verdampferapparaten. Vf. unterteilt die Ver- 
dampfer in solche, bei denen die Heizrohre senkrecht bezw. wagerecht in der FI. 
angebraeht sind, u. in eolche, bei denen der Dampf die Heizrohre umgibt u. die 
zu yerdampfende FI. nur teil weiee in die Heizrohre hineinragt. Durch daa Auf- 
wallen uberziehen sich die Eohre mit einem „film“, der sehnell t .  T. yerdampft

Materiał Temp. °C Troekendauer Materiał Temp. 0

Sohlenlederhaute 33 4—6 Tage Bldttertabak . . 30
diinneLederhdute 33 2 - 3  „ Rippentabak . . 93
Enochenleim .  . 21— 33 4 „ Stife , .  . .  38
Eautleim . . .  21—33 2 „ Wolle . . . .  41
Starkę . . . .  83—93 12 Stdn. Lumpen .  . .  82

05 0 1 CO co 6 „ Tongeschirr . . 49
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wird. Dieae „Film-Verdampfer“ werden senkrecht, geneigt u. wagerecht (Yaryan) 
gebaut. Bei einer anderen Ausfiihrungsfonn (Lillie) w ird die F l. von oben auf die 
Heizrohre gepumpt, so daB sie iiber dieselben hinabrieselt. (Chem. Metallurg. 
Engineering 29. 475—77. 1923. Ann Arbor, Mich.) F b a n c k e n s t e i n .

Seymour A. Woolner, D ie Abkuhlung. Vf. bescbreibt die einzelnen Systeme 
zur Erzeugung kunstlicher Kalte mittels NHS, S 02, C 02 Athylchlorid u. Methyl- 
chlorid u. gibt eine Reihe von Berecbnungatabellen an. (Chem. Metallurg. Engineering 
29. 506—11. 1923. South Norwalk, Conn.) F b a n c k e n s t e i n .

Naamlooze Yennootschap Algemeene Norit Maatschappij, Amsterdam, 
Ziaren, Beinigen und Filtrierbarmachen von Fliissigkeiten. Bestimmte Mengen der 
Fil. werden fraktionsweise u. ohne in der Zwischenzeit erfolgende Regeneration 
dea Reinigungsmittels, der Einw. eines solchen Prozentsatzes von Entfarbungskohle 
unterworfen, welcher groBer ist ais der, welcher erforderlich ist, um das Mindest- 
maB der Klar- oder Reinigungswrkg. zu erzielen. — Es wird gegeniiber den be- 
kannten Methoden eine scbnellere W rkg, unter bedeutender Ersparnis an Entfarbungs- 
koble erreicht. (Holi. P. 9427 vom 26/7. 1918, ausg. 15/8. 1923. A. Prior. 26/7. 
1917.) O e lk e b .

Harry H. Armstrong, Los Angeles, Calif., ubert. an: Armstrong Company,
Los Angeles, Verfahren zur Abscheidung kondensierbarer Dampfe aus Gasgemi-schen. 
Das Gaagemisch wird nach Zusatz eines bei niedriger Temp. zu yerflussigenden 
Gases in Ggw. eines AbBorptionsmittels fur das zugesetzte Gas u. die kondensier- 
baren Dampfe expandieren gelassen. (A. P. 1463782 vom 14/7. 1919, ausg. 7/8. 
1923.) K a tjs c h .

J. IT. A. Sauer, Amsterdam, Beinigen von Fliissigkeiten und Gasen. Man 
mischt die Fl. oder das Gas mit einem Adsorptionsmaterial innig u. fiihrt es nach 
Trennung yon dem letzteren durch eine oder mehrere Lagen desselben oder eines 
anderen AdsorptionsmittelB. (E. P. 202654 vom 18/8. 1923, Auszug veroff. 17/10. 
1923. Prior. 18/8. 1922.) K a u s c h .

Koppers Co., Y. St. V., Gaireinigung. (F. P. 559016 vom 10/10. 1922, ausg. 
8/9. 1923. A. Prior. 8/12. 1921. — C. 1923. II. 1142 [J. A. S h aw ].)  K a u s c h .

Koppers Co., V. St. A., Enłfernung von Schioefelwasserstoff und anderen Ver- 
unreinigungen aus Gasen. (E. P. 559 015 vom 10/10. 1922, aus 8/9. 1923. A. Prior. 
8/12. 1921. — C. 1923. H. 1141 [E. H. B ied ].)  K a u s c h .

Koppers Go., V. St. A., Ausscheidwng von Sćhwefelicasserstoff aus Gasen. (F. P. 
559017 vom 10/10. 1922, auag. 8/9. 1923. — C. 1923. H . 1141 [F. W . Speeb, 
h b e r t .  a n :  K o p p e r s  Co.) K a u s c h .

Otto Nydegger, Belgien, Absorption von Gas durch feste Stoffe. Daa zu ab- 
sorbierende Gas (z. B. CJj) wird gegebenenfalls gemischt mit inerten Gasen in 
einem geschlosaenen Kreislauf (Abs<orptionsapp., Kiihlapp.) iiber das Absorptiona- 
mittel (Kalk) geleitet. (F. P. 559507 vom 7/12. 1922, ausg. 17/9.1923. Belg. Prior. 
17/8. 1922.) K a u s c h .

W ilhelm  K ochm ann, Berlin-Charlottenburg, Durćhfiihrung chemischer Beak- 
tionen. Reaktionsgemische werden in  auBeiordentlich diinnen Lagen, u. zwar in 
abnebmender Dicke erhitzt. (A. P. 1468 708 vom 8/10. 1914, ausg. 25/9. 
1923.) K a u s c h .

H I. E lektrotechnik.
Victor Uoak Hybinette, O tta w a , K a n a d a , Niederschlagen von Metallen a u f  

einer Eathode. (D. R  P. 3822 2 6  KI. 4Óc vom 27/8. 1921, ausg. 29/9. 1923. A. Prior. 
16/2. 1920. — C. 1922. II. 312.) O e l k e b .
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Benjamin Leech, Macclesfield, England, iibert. an : Henry & Leigh Slater, 
Manchester, England, Vorrichtung zur elektrólytisćhen Herstellung von Metallegie- 
rungen in  Form von Pasten oder Schlamm. (A. P. 1461276 yom 16/3. 1920, ausg. 
10/7. 1923. — C. 1921. IV. 1033.) K a u s c h .

Jeremiah. E. Fisher, New York, Isoliermittel fu r  Kommutatoren, bcatehend 
aua einer Mischung von Asphaltol, Paraffinol u. W intergrtinol. (A. P. 1469039 
yom 10/1. 1922, ausg. 25/9. 1923.) K O h lin g .

Patent-Treuhand-Ges. fiir  Elektrische Gluhlampen , B erlin , ubert. an: 
General Electric Co. L td ., London, Wolframfaden. Aub Einzelkrystallen be- 
śtehende Wolframfaden werden yerdickt, indem aus einer Grasatm. auf ihnen Metali 
niedergeschlagen w ird, z. B. dadurch, daB die Faden in einer Atm. von WC18 u. 
H , zum Gltihen erhitzt werden. Zu dick gewordene Faden konnen durch Ziehen 
verd. u. der ganze Vorgang gegebenenfalls wiederholt werden. SchlieBlich wird 
der Faden kurze Zeit stark erhitzt, um ihm seine urspriingliche Biegsamkeit 
wiederzugeben. (E. P. 201884 vom 12/5. 1923. Auszug yeroff. 26/9. 1923. Prior. 
7/8. 1922.) K-&HŁING.

Leigh E . Brownell, iibert. an: Brownell Wildfire Battery Co. Inc., 
St. Paul, Minn., Batteriefiillung, bestehend aus einer MiBchung von yerd. H,SO< u. 
einem geeigneten Salz, der A laun u. Glycerin zugesetzt ist. (A. P. 1468957 yom 
17/4 . 1922, ausg. 25/9 . 1923.) K U h l in g .

Gonld Storage Battery Co., New York, Scheider fiir Sammlerbatterien. Die 
Scheider, besonders solche, welche zuyor mit Leinol o. dgl. bebandelt worden waren, 
werden in W . oder einer anderen nicht alkal. FL geniigend hoch u. lange erhitzt, 
um alle in ibrem Innern yorhandenen Gase auszutreiben, u. dann in  demselbcn 
oder einem anderen, aber nicht saurem Bade auf gew. Temp. abgekuhlt. Bis zur 
Einfiihrung in die Sammlerbatterie werden sie unter Bedingungen aufbewahrt, unter 
denen die W iederaufnahme yon Gas auegeschlogsen ist. (E. P. 202929 yom 20/4.
1922, ausg. 20/9. 1923.) K C h l in g .

Francis Arthnr Freeth und Leslie Alesander Munro, England, Alkalisćhe 
Sammler. Ais Elektrolyt wird W asserglaslgg., zweckmaBig yon geringerem SiOs- 
Gehalt ais die handelsubliche, bezw. eine Mischung yon kauflichem W asserglas u. 
NaOH-Lauge yerwendet, welche vor der bisher benutzten KOH-Lauge den Vorzug 
groBerer Billigkeit, vor NaOH den Vorzug bietet, nicht zu ,,klettern“. (F. P. 556450 
yom 22/9. 1922, ausg. 20/7. 1923. E . Prior. 2/9. 1922 u. E. P. 201794 vom 2/9.
1922, auBg. 30/8. 1923.) K C h l in g .

IV. W asser; A bw asser.
Conrad W inter, Die Wiederverwendung von Kondensioasstr und dessen PrU- 

fung a u f Brauchbarlceit durch einen elektrischen Kondensatpriifer. Der elektr. 
Kondensatprufer beruht au f der Verminderung des Leitwiderstandes des Konden- 
aatea durch Verunreinigungen. (Chem. Apparatur 10.161—62.1923. Hannoyer.) J u n g .

W. D. Collins und Margaret D. Foster, Vorlaufige Untersuchung von Watser- 
proben. Kalk und Sulfa t durch Triibwng sowie Hartę durch die Seifenmethode. (Vgl. 
C o l l i n s ,  Ind. and Engin. Chem. 15. 394; C. 1923. IV. 144.) Yff. bestimmen S 04 
u. CaO turbidimetr., indem sie je  10 ccm W . einmal mit 1 ccm saurer BaCl^-Lsg. 
(100 g BaCl,*2HsO u. 48 ccm HC1 [D. 1,79] zu 1 Liter) bezw. mit 1 ccm Eg. u. 
1 ccm Kaliumoxalatleg. (20°/oig.) yersetzen u. nach 10 Min. langem Schutteln mit 
gleichbehandelten Testproben yergleichen. Die H artę wird nach C l a b k  bestimmt. 
(Ind. and Engin. Chem. 15. 1078—80. 1923. Washington [D. C.].) Gp.imme.

Bodillon, Uber den Naćhweis von N itriten im Wasser. Die P rio r itf i t  yon 
D e n i g J s  wird anerkannt. Heryorgehoben wird die groBe E m pfin d lich k eit der Bk.
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bedingt durch die ,,Beruhrung8zone“, welche yom Vf. bei yerschiedenen Unteraa. 
ausgenutzt wurde. (Journ. Pharm. et Chitn. [7] 27. 64—65. 1923) SzEGO.

Aktien-Gesellschaft fiir Anilin - Fabrikation, Berlin-Treptow, Hergtellung 
von destilliertem Wasser aus dem zur Erhitzung des Yerdampfers benutzten Heiz- 
dampf, dad. gek ., daB dessen Kondensat in einem Kondenstopf gesammelt u. aus 
diceem in den Veidampfer iibergefuhrt wird, bier yerdampft u. in den Kondensator 
strom t, dessen ablaufendes Kiihlwasser die Wasserstrahlpnmpe speist, welche die 
nicht kondensierten Dampfe aus dem Kondenstopf u. dem Kondensator abssugt. — 
Die zugefiihrren Energien werden in wirtacbafrlieher Weise ausgenutct, wobei die 
Eegulierung des Destillationsyorganges selbsltatig erfolgt. Eine Keinigung des 
Verdampfers iBt unnotig, da Abscbeidungen yon Salzen nicht aufcreten. (D. E. P. 
382076  KI. 85a yom 26/4. 1922, ausg. 28/9. 1923.) O e lk e b .

W ilhelm  Otte, Essen, Ruhr, Vorrichtung zur Enthdrtung  eon Wasser. Die 
Enthartuog erfolgt durch Zuaatz yon Na,CO, oder anderen Cbemikalien mittela 
einer Vorr., bei der das bu enthartende Rohwasser in zwei zueinander in  festem 
Verhaltnis stehende Teilmengen zerlegt wird, yon deuen die kleitiere in Btandigem 
Strom einem Loaebehalter fiir die Chemikalien zuflieBt, in dem ein im Innem  der 
Fi. freischwebender Schwimmer durch ein bewegliches Rohr mit der am Behalter 
festeitzenden, die L br. nach dem die Hauptmenge des W. aufnehmenden Reaktions- 
gefiiB fiihrenden AbfluBleitung fest yerbunden i&t. Die HohenlagB dea Schwimmers 
innerhalb der Lag. wird durch zuaatzliehe Gewichte eingestellt, die an einem aus 
der FI. herausragenden Teil des Schwimmers aogebracht aind. — Es wird ermog- 
licht, durch entaprechende Bemesaung der kleineren, dem LoBebehalter zuflieBenden 
Menge des Rohwaasers die Na,CO,-Zufubr d>-m fiir die Enthariung des W  er- 
forderlichen Betrage anzupaasen. (D. E. P. 3 8 0 2 3 3  KI. 85 b yom 26/11. 1922, ausg. 
4/9 1923.) O e l k e b .

Elektro-Osmose Akt -Ges. (Graf Schwerin-Gesellschaft). Berlin, Vollstandige 
oder tedweise R tinigung von Wasser a u f clektroosmotischem Wege. Daa W. wird,
um es ganz oder teilweise yon Salzen zu befreien, der Stromwrkg. zwiBchen
Diaphragmen auagesetzt, welche aich unter gewisaen Bedingungt-n so yerhalten, alB 
ob das am positiyen Pol befindliche Diaphiagma positiy u das am negatiyen Pol 
befindliche negatiy geladen ware. Zweekmaflig wird das zu reiuigende W. in 
einer in der W anderungsrichtung der zu beseitigenden chem. Verbb. dtinnen Scbicht 
im Mittelraum eines Dreizellenapp. der Wrkg. des Stiomes au-geaetzt. Es wird 
ein W. gewonnen, aua dem die Elektrolyte bis zu jedem gewiinschten Grad entfernt 
sind und das auBerdem frei yon lebenden Keimen ist. (D. E. P. 383666 KI. 85 b
yom 11/9. 1921, auBg. 16/10. 1923) O e lk e b .

W illiam Paterson, London, Mischen von Flussigkeiten w id  Gasen. ( i .  P. 
1468739  vom 12/k. 1918, ausg. 25/9. 1923. -  C. 1921. II. 1053.) K a u s c h .

G aetano  G a ig lie lm in i, Italien, Mittel zum Verhindern des Gefrierens von 
IFasser, bestehend aus Ca(OCl),, Glycerin o. dgl. u. gegebenenfalls einem Farbstoff.
F . P . 559301 vi in 30/11. 1922, ausg 13/9. 1923. It. Prior. 6/12. 1921.) R a u s c h .

A ugust H olle, Dusseldorf, Herstellung tton koneentrierten Mineralwassern neben 
dest. W. aua natiirlich yorkommenden Grund-, Bach-, Flufi- u. Qaellwas-ern, dad. 
g tk ., daB die natiirlichen W asser unter Zuaatz yon nur B O y ie l HC1, Milchsaure, 
C ,H ,0 , oder Citrouensaure dest. werden, daB im Wasaerkon ten tra t noch eine Rest- 
alkalin itat yon mehreren deutachen Hartegraden yerbleibt. — Ea wird eine An- 
reicherung dea W  mit den fiir die menachliche Eruahrung wichtigen Salzen erzielt. 
(D. E. P 3 8 3058  KI. 85a vom 14/5. 1919, auag. 9/10. 1923.) O e lk e b .

Jean Jacques Granpre Molifere, Niederlande, Retnigung der Abwasser der 
Riibenzuckerindustrte. Die Abwasser werden auf ein in ruttelnder o. dgl. Bewegung
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gehalteneB Sieb geleitet, iiber dem an einer Kette ohne Ende aufgehaDgte Blocke 
yon Holz o. dgl. Bchleifen. Die Einrichtung bezweckt, Veratopfungen dea Siebea 
d u rch  die zuriickgehaltenen Pflanzenreste zu yerm eiden. Letztere werden unter 
dem gem einschaftlichen EinfluB der Bewegung dea Siebea u, d e r  Blocke auf dem 
Sieb fortbew egt u. zu einer Forderachnecke gefuhrt. Das yon den Pflanzenresten 
befreite W. flieflt durch daa Sieb zur Abwaaserleitung. (F. P . 547598 vom 30/1.
1922, auag. 19/12. 1922.) KUhlin g .

M aunoury  & Cie., Frankreich, Yerwertung der Ablaugen der Zelhtoffgewinnung.
Die mehr oder minder weit eingedampften, bezw. yollig entwasserten u. dann ge- 
pulyerten Ablaugen der Zellatoffherat. werden mit einem fl. BrenuBtoff, z. B. 
Schwerol, Maaut o. dgl. yermiecht u. dann in  iiblicher Weiae, z. B. zerataubt, ver- 
braunt. (F. P. 558183 yom 2/11. 1922, auag. 23/8. 1923.) K U h lin g .

Victor Antoine, Lambermont, Belgien, Wiedergewinnung von in den Ab- 
teassern der Papier- usw. -fabriken aufgeschwemmten Fasern. (Oe. P. 92030 vcm 
21/12.1921, ausg. 10/4.1923. Big. Prior. 29/12.1920. — C. 1923. IV. 819.) K U h łin g .

V. A norganische Industrie.
Leo Ldwenstein, Elektrolytische Herstellung von Wasserstoffsuperozyd. Die 

Bemerkung in U l lm a n n b  „Enzyklopadie der teehn. Chemie" untor „Wasseratoff- 
superoxyd‘, daB das Verf. nach D. R. P . 249893 in der PraxiB nicht ange wendet 
worden aei, iat falach. Vf. hat danach in  Verb. mit der yom Yf. angewandten 
fraktionierten Kiihlung 3070ig. Prod. ballon- u. waggonweiae hergeBtellt. (Chem.- 
Ztg. 47. 554. 1923. Berlin-Lichterfelde.)] B U hle.

T. C. Hagemann, W ie die norioegische Hydro-Gesellsćhaft ihre vcrdunnten 
•witrosen Gase absorbiert. Die Absorption wird in zehneckigen Turmen yorgenommen, 
die aus Granitplatten errichtet sind, dereń Dichtung aus mit W asserglas getranktem 
Asbest besteht. Die FulluD g der Tflrme beateht aas Quarzbrocken. Die Gas- 
leituDgen sind aua saurefestem Ton angeferligt. Daa Hauptprod. ist der Norge- 
salpeter, gewonnen durch Mischen yon yerd. HNOs mit Kalkstein, wahrend dea 
Kriegea wurde NH,NO, hergestellt. (Chem. Metallurg. Engineering 29. 502 —3.
1923. New York.) F r a n c k e n s t e in .

K u rt Jo h a n n sen , Magadi-Sodaasche. Sie w ird aus natiirlieh in Britiah-
Oatafrika im Magadiaee yorkommender Soda an Ort u. Stelle hergestellt u. zeichnet 
sich durch groBe Beinheit aus. Sie enthalt mindestena 98°/o N«jCO„ ferner ‘/» bis 
2lilo  NaCl u. etwa ł/*ł/o unl. Stoffe (Al-Silicate). (Chem.-Ztg. 47. 316. 1923.) B£r.

C. E lliott, Gips und Gipterzeugntsse. E ine Zasammenstellung gut und weniger 
gut bekannter Yerwertungsarten. Es wird aeine Y erw en d u D g bei der Herat. yon 
ZemeDt, in  der Landwirtachaft ala Diinger, zur Herat. yon Farben, aeine Bedeutung 
im Brauwasser u. in  Futtermitteln u. seine Verwertung in der Papierfabrikation 
u. zu den yerschiedensten Zwecken ais gebrannter Gips beaprochen. (Chem. Trade 
Journ. 73. 245—48. 1923.) B O hle.

J. 0. Betterton, Losliche Eieselsaure bei der Herstellung von Zinksulfatlósung 
fiir die Elektrólyse. Daa 40-Maschen-Gestein wird direkt mit dem erachópften 
Elektrolyten, der 3% Zn u. 10°/o freie H ,S 04 enthalt, ausgelaugt, dabei ist der Gel- 
zustand der schwachsauren Silicatlag. sebr nachteilig fur das Auslaugen. Es gelang 
sehlieBlich, die SiO, in filtrier- u. waBchbarer Form aus der Lsg. zu enifernen, in
dem sie durch Zinkoiydataub alkal. gemacht u. auf 90—100° erhitzt wurde. (Engin. 
Mining Journ. Presa 116. 67. 1923.) W ilk e .

H. Yogel, Premnitz b. Bathenow, Kolloidaler Schwefel. SO, u. H ,S werden 
in fein zerteilter Form in umgeriihrtes W. yon — 3 bia -ł-40 eingeleitet. (E. P. 
202613 yom 21/4. 1923, Auszug yer5ff. 10/10. 1923. Prior. 16/8. 1922.) K a u s c h .  

VI 1. 16



2 3 0 Ht . A n o b g a n i s c h e  I n d u s t r i e . 1 9 2 4 .  I .

George A. Richter, Berlin, N. H., Iibert. an : Brown Company, Berlin, N. H., 
Oewinnung von Abgasen. SO t w ird aus Abgasen oder -dampfen gewonnen, indem 
man die Gase bezw. Dampfe im Gegenstrom zu k. W . durch eine porose M. stromen 
laBt, worauf man die erhaltene Lsg. erhitzt. (A. P. 1469958 vom 25/8.1920, ausg. 
9/10. 1923.) K a tjs c h .

George A. Richter und Gordon E. W ightm an, Berlin, N. H., u b e rt an : 
Brown Company, Berlin, N. H., K u h lm g  und Absorption von SeTnoefeldioxyd. 
Man l5Bt das h. Gas in Gegenstrom mit k. W. in  Beruhrung kommen, alsdann in 
gekuhltem Zustande mit einem Absorptionsmittel u. fiihrt h. VerbrennungBgase 
durch die zuerst erhaltene Lsg. (A. P. 1469959 vom 28/8. 1920, ausg. 9/10. 
1923) K a u s c h .

E. A. Gaillard, Barcelona, Schwefelsaurc. Glover- u. Gay-LusBactiirmo werden 
ohne Fullung yerwendet u. k. Saure Aber die ganze innere Flachę der W andę ge- 
Bpriiht. (E. P. 202629 vom 10/8. 1923, Auszug ver5ff. 10/10. 1923. Prior. 17/8.
1922. Zus. zu E. P. 180 546; C. 1922. IV. 623.) K a u s c h .

Victor Gerber, Schweiz, Lóslichmaehen tonerdehaltigcr Substanzen und Binden 
eon Stickitoff. Bausit, Ton o. dgl. werden mit erheblichen Mengen von Erdalkali- 
oiyden (Mengenyerhaltnis 1 Mol. Bauxit au f wenigstens 3 Mol. Erdalkalioiyd), 
koblenstoffhaltigen StofFen u. gegebenenfalls Fe o. dgl. geschmolzen u. azotiert. 
(P .P .  559287 vom 30/11. 1922, ausg. 12/9. 1923. D. Prior. 8/5. 1922.) K a u s c h .

Charles H arn is t, Frankreich, Ammoniak aus seinen Elementen und seinem 
Sulfat. Man laBt SO,-haltige Gase auf ein Alkali- oder Erdalkalisalz in  Ggw. 
eines Katalysators einwirken; die gebildeten Sulfite werden durch Os auB Ver- 
brennungsgasen zu Sulfaten oiydiert. Aus den letztgenannten Gasen entfernt man 
die darin enthaltene SO, u. erhalt dann reinen N,. Ferner laBt man O ,, Luft u. 
W asserdampf uber S oder Sulfide oder Kohle unter Verbrennung dieser stromen. 
Es bilden sich Gemische von H , u. N,- (NH,)HSOa wird unter Druck im ge- 
schlossenen GefaB in NH, u. SO, sowie H ,0  zerlegt. (F. P. 559846 vom 1/3. 1922, 
ausg. 22/9. 1923.) K a u s c h .

Werner Siebert;, Laufenburg, Schweiz, abert. an: N it m m  Aktiengesell- 
sohaft, Zurich, Salpetersaure. (A. P. 1462052 vom 13/5.1922, ausg. 17/7. 1923.—
C. 1923. II. 621 [N itru m  A kt.-G es.].) K a u s c h .

Norak Hydro Elektrisk Kvaelstofaktieselskab (Boclótś Norvógienne de 
l ’Azote), Norwegen, Calcinieren von Nitraten. Yor oder wahrend dem Calcinieren 
wird dem zu calcinierenden Nitrat bereits calciniertea Prod. (in fl. Form) zugesetzt. 
(F. P. 559576 vom 8/12. 1922, ausg. 18/9. 1923.) K a u s c h .

Bethune G. Klngh, Anniston, Ala., iibeit. an: Federal Phosphorus Com
pany, Birmingham, Ala., Oxydieren ton  Phosphor. Die aus der im elektr. Ofen 
aus kohle- u. P-haltigen Stoffen hergeatellten Schmelze sich entwickelnden mit CO 
angereicherten P-Datnpfe werden durch Einblasen einer nur zur Oiydation des P  
ausreichenden Luftmenge oxydiert. (A. P. 1463959 vom 14/6. 1920, ausg. 7/8. 
1923) K a u s c h .

Samuel Peacook, W heeling, W. Va., iibert. an : W illis G. W aldo, W ashington,
D. C., Phosphorsawre. Man laBt (6 Mol.) NaCl auf (1 Mol.) Cas(P 0 4), einwirken,
trennt da9 erhaltene POCI, von dem N a,0  u. bringt auf das PC1S W. zur Einw. 
(A. P. 1468741 vom 8/12. 1921, ausg. 25/9. 1923.) K a u s c h .

Chemisohe Werke Yormals Auergesellsohaft m. h. H. Kommanditgesell- 
schaft, Deutschland, Titansaure aus Titanerzen. Das Ti-Erz wird mit H ,S 04 auf- 
geschlossen u. die erhaltene Lsg. unter Druck hydrolysiert. (E. P. 559 674 vom 
11/12. 1922, ausg. 19/9. 1923. D. Priorr. 14/12. 1921, 6/3. u. 4/5. 1922.) K a u s c h .

R , A d ler, Karlsbad, JSntfarbungskohte. Holzkohle wird auf iiber 500° erhitzt 
u. ein Gasgemiflch, das O, enthalt, daiiiber geleitet u. zwar derart. daB keine
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Oiydation vor yolliger Durchdringung der Kohle mit dem O, eintritt. (E. P . 202639 
vom 15/8. 1923, Auszug yeroff. 10/10. 1923. Prior. 19/8. 1922.) K a u s c h .

Albert Andrew K elly, London, Natriumdecaborat. (A. P. 1462064 yom 
17/2. 1922, ausg . 17/7. 1923. — C. 1923. II. 177.) K a u s c h .

H. E. Cocksedgo, Hartford Cheahire, Natriwncarbonat. Durch Erhitzen yon 
rohem NaHCOa, das 15% W . enthalt, auf 90—100° erhalt man Na,CO,-3NaHCOa, 
das ais EeińigungBmittel Verwendung finden kann. (E. P. 202678 yom 22/4.1922, 
ausg. 20/9. 1923.) K a u s c h ,

Henry Howard, Cleyeland, Ohio, ubert. an : The Grasselli Chemical Com
pany, Cleyeland, Nałriumfluorid. H F u. NH, werden gleichzeitig in eine NaCł- 
Lsg. eingebracht. (A. P. 1464990 yom 1/3. 1922, ausg. 14/8. 1923.) K a u s c h .

Henry Howard, Cleyeland, Ohio, fibert. an: The Grasselli Chemical Company, 
Cleyeland, Natriumfluorid. H F  u. NH, werden gleichzeitig einer Lsg. eines Metatl- 
salzes zugesetzt, welches leichter 1. ist ais das Fluorid dieses Metalles; die Mischung 
muB neutrale Ek. behalten. (A. P. 1464991 yom 27/6 . 1922, ausg. 14/8. 
1923.) K a u s c h .

F. Noll, Benrath b. Dusseldorf, JPersalze. Lsgg. yon Na,CO„ NaOH oder 
Borax usw. werden zunachst mit einem Eeagens (z. B. Alkalimono- u. -disilicate) 
zur Entfernung yon katalyt. auf das Endprod. wirkenden Metallyerbb. mehrere 
Tage Btehen gelassen. Alsdann werden die Lsgg. filtriert, auf 0,5° abgekuhlt u. 
mit H,Ot  yersetzt. (E. P. 202985 yom 20/8. 1923, Auszug yeroff. 17/10. 1923. 
Prior. 28/8. 1922.) K a u s c h .

H etfie ld  & Co., Deutschland, Bariumozyd. Man erhitzt eine BaS enthaltende 
Suspension von MgO zum Sieden:

BaS +  MgO - f  2 H ,0  =  BaO -f- Mg(OH), +  H,S.
(F. P. 559709 vom 12/12. 1922, ausg. 20/9. 1923. D. Prior. 4/5. 1922.) Ka u s c h .

Everett Townsend Young, Peekskill, N. Y., Seifensteinersatz, beetahend aus 
Blocken aus Kaolin, der mit pulyerisiertem gebrannten Kaolin gemischt u. auf 
hohe Temp. erhitzt ist. (A. P. 1391037 yom 29/6. 1920, ausg. 20/9. 1921.) K a .

Anton Hambloch, D eutB chland, Magnesiumcarbonat aus dieses und Magnesium- 
silicat enthaltenden Kalksteinen. (F. P. 559712 yom 12/12. 1922, ausg . 20/9. 1923.
D . Prior. 8/3. 1922. — C. 1923. II. 1240) K a u sc h .

Anstro American Magnesite Company (Ósterreichisch-Amerikanische 
M agnesitgesellschaft) Gesellschaft m. b. H,, Badenthein, Karnthen, Aufschliefien 
von Kieserit bei Lufttemp. mit Verhinderung der Yerateinerung, dad. gek. daB 
Eohkieserit, der entsprechende Mengen yoa Fremdsalzen, insbesondere MgCI,, ent
halt, oder dem sie zugegeben wurden, mit W . eingesumpft u. die eingesumpfte 
Menge zwecks Bittersalzbildung einige Zeit sich selbst iiberlaBsen wird. (Oe. P. 
93554 vom 8/12. 1921, auBg. 10/7. 1923.) K a u s c h .

Gordon B. Steuart, Denyer, ubert. an: A. H. Hirsig und W illiam  C. Hol- 
lister, Denyer, Wicdergewinnung wasserfreien Aluminiumchlorids. Durch Erhitzen 
ACl,-haltiger Petroleumriickstande wird C zu CO, o iydiert u. AC1, in Al,O, u. Cl, 
ubergefiihrt, worauf durch weiteres Erhitzen in reduzierender Aten. Al,O, u. Cl 
wieder zu A1C1, yereinigt werden. (A. P. 1464373 yom 26/11. 1921, ausg. 7/8. 
1923.) K a u sc h .

Erank W. H all, P ort Arthur, Teias, ubert. a n : Tezas Company, New York, 
Apparat tu r  Ereeugung ton  Aluminiumchlorid. Der App. besteht aus einer 
Retorte u. einer EeaktionBkammer, die eretere umgibt. Beide Baume stehen in 
Verb. miteinander. (A. P. 1468632 yom 30/12. 1921, ausg. 25/9. 1923.) K a u sc h .

Societk Italiana Potassa, Italien, Aluminiumsulfat. Eine AlCI,-Lsg. wird 
mit H ,S 0 4 behandelt u. die dabei erhaltene HCi zur B. yon neuem A1C1, aus

16*
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Mineralien yerwendet. (F. P . 559703 vom 12/12. 1922, ausg. 20/9. 1923. It. Prior. 
9/3. 1922.) K a u s c h .

Allchemin Allgem eine Chemlsche Industrie Ges. und B. Jahoda, Wien, 
Zinksulfid. Zur HersL von phoephoreszierendem ZnS loat man Sohzink oder reines 
Zn zusammen mit Bohzink in HCI derart, daB daa Zn im OberschuB ist, oder noan 
bebandelt ein Zn-Salz mit uberschiissigem Zn, Bcheidet das Fe aua der Lsg. durch 
Behandlung mit einem Oiydatiousmittel, wie Br oder Perm anganat, u. einer bas. 
SubBtanz (Alkalihydrat oder -carbonat) ab , setzt eine kleine Menge eines Schwer- 
metallsalzes, z. B. dea Cu, T i, U , Mn, hinzu u. fallt daa ZnS durch Ammonium- 
eulfid o. dgl., oder mittels BaS oder SrS, falla das Saureradikal keine unl. Erdalkali- 
salze bildet. Ein {JberachuB dea Zn-Salzes muB dabei in  Lsg. bleiben. Das ZnS 
wird direkt oder nach einmaligem W aschen getrocknet u. unter AusschluB von 
L uft bei 1000° calciDiert, was in einem dicht yerschlossenen Tiegel oder in einer 
indifferenten Atm. oder im Vakuum erfolgen kann. — Zur Erhohung der Leucht- 
kraft des Prod. wird dieses in einem dunklen Baum gepruft, wobei die weniger 
leuchtenden Teilchen herausgesucht u. entfernt werden. Die ubrige M. wird mit 
h. W . bebandelt, wodurch sich noch weitere schlecht leuchtende Teilchen entfernen 
laeacn, filtriert u. bei einer Temp. iiber 100° getrocknet. (E. P . 201922  vom 1/8. 
1923, Auazug yeroff. 26/9. 1923. Prior. 2/8. 1922.) Oe l k e r .

VI. Glas; K eram ik; Zem ent; Baustoffe.
Uber einen neuen elektrisch heizbaren Mnffelofen m it leicht auswechsel- 

baren Drahtheizkórpern. Der H eizdraht ist in feuerfesten Bohren innerhalb der 
Muffel leicht auswechaelbar aogebracht, wodurch kostspielige Beparaturen ver- 
mieden werden. An Hand zweier Abbildungen wird der Ofen nach Einrichtung 
u. W irksamkeit beschrieben. Hergestellt von H. S e i b e r t ,  Berlin N. 20, Wollank- 
straBe 57). (Cbem -Ztg. 47. 317. 1923.) BttHLE.

G. (łuincke, Erwarmung und Spaltung von Glatern und Krystallen durch 
ilektrische Longitudinalschioingungen. W ird Platindraht mit aufgescbmolzenem Glas- 
rohr elektr. zerataubt, so wird letzteres in eine Anzahl gleicher keilformiger Stucke 
zerlegt. Diese u. ahnliche unmittelbare oder spatere Sprengungen, auch in Berg- 
krystall, ruhren her von der Anderung der yon Q u in c k e  wiederbolt aDgenornm enen 
Schaumwande aus uberschmolzenen F rem d sch ich teD , w elche  beim Obergang in die 
stabilere Form eine hohe Temp. entwickeln. (Kolloid-ZtBchr. 33. 202—8. 1923. 
Heidelberg.) L ie s e g a n g .

M. A, E ak n sin , Uber eine merbjcurdigt Eigenschoft des Tons. Die Angaben 
y o n  Me b z  (Chem.-Ztg. 47. 211; C. 1923. II. 953) wideisprechen im groBen Gansen 
nicht den Eifahrungen des Vfa. (Kolloid-Ztschr. 30. 168; C- 1922. III . 485). Die 
ganze Frage ist nur im Lichte der reuzeitlichen A dB orp lionsleh re  zu betrachten. 
(Chem.-Ztg. 47. 409. 1923.) EttHLE.

F. G. Lea und E. E. S tra d lin g , Sckwefel in  Portlandiement. Die Ergebnisse 
der angestellten Unteres. waren: Hoher Gipsgehalt yeimindert die Festigkeit von 
Zement, Mórtel u. Beton. Beton, der aus Zement hergestellt ist, der mehr ais 
6*/0 SO, enthalt, zeigt nach einem Monate Treibiisse, die um so starker auftreten, 
je  hoher der SOs-Gehalt i&t. Nach einer Zeitspanne von 11 Monaten war kein 
Treiben wahrnehmbar an Zementproben oder Beton aus Zement mit weniger ais 
6°/0 SOj. Die Probe nach L e  Ch a t e l ie r  'auf Beatandigkeit yon Zement yersagt 
bei der Prufung eines Zementes auf Treiben infolge zu hohen Gipegehaltes. Bei 
keiner der unterauchten Proben konnte irgendeine Wrkg. auf polierten oder ver- 
roateten Stahl beobacbtet werden, die unmiitelbar auf den Gipsgehalt znriickfuhr- 
bar gewesen ware. (Chem. Trade Journ. 73. 95. 1923.) BOh l e .
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E d. B onath , Z ur EinwirJcung von ZuckerlSsungen a u f Beton. (Vgl. H u n d e s - 
HAGEN, Ztschr. f. angew. Ch. 36. 53; C. 1923. II. 731.) Es steht fest, daB Zucker- 
Isgg. auf Zement u. Beton ziemlich energ. einwirken u. nicht nur CaO, sondem 
auch A1,03 u . Fe,O , losen. (Ztschr. f. Zuckerind. d. Sechosloyak. Rep. 47. 
652—53. 1923. Brunn.) RttHLE.

Edward H. Robie, E ine moderne Talkfabrik bei Gouverneur, N . Y . Die 
W . H. Loomis Tale Co., die das Gest ein in Rohrmuhlen mittelB Steinkugeln u. 
Luftseparation za einer Feinheit yon 325 Maachen yerarbeitet, wird mit ihrer neu- 
zeitlichen Anlage beschrieben. (Engin. Mining Joarn.-Press 116. 359—63. 1923) W l.

Clyde E. W illiams, Die an fcutrfeste Stoffc fiir  elektrische Ófen zu  stellenden 
Anforderwngen. Zusammenstellung der in den yerschiedenen Ofentypen u. fur die 
yerschiedenen Zwecke za fordernden Eigenschaften der yerwendeten feuerfesten 
Stoffe. Besonders w ird auf die hoch tonerdehaltigen Stoffe hingewiesen, die aus 
feuerfestem Ton u. Tonerde im Verhaltnis des Sillimanites A l,O ,, SiO, oder mit 
noch hoberem Tonerdegehalt hergeatellt worden, ferner auf die sogenannten ubec- 
feueifesten Stoffe wie Siliciamcarbid, geschmolzene Magnesia, geschmolzene Tonerde, 
Spineli, Sillimanit, Zirkon. Bezuglich dieser wird bem erkt, daB cs an allgemein 
bekannten Bindemitteln dafur fehlt u. daB tro ti des gunstigen Arbeitens dieser 
Materialicn in reiner Form dereń Eigenschaften durch Bcimengungen in den kauf- 
lichen Prodd. beeintrachtigt sein durften. (Journ. Amer. Ceram. Soc. 6. 753—60. 
1923. U. S. Bureau of Mines Seattle, Wash.) Ma r c k w a l d .

C. A-. Underwood, Analyse hoch toncrdehdltiger ProduJcte. Bei der Analyse 
yon Silicatgemischen mit hohem Tonerdegehalt yon 69—S5°/0, wie sie in der In
dustrie der feuerfesten Stoffe yorkommen, konnen diese mit Soda nicht aufgeBcblossen 
werden, sondem mit Pyrosulfat. Bei dem Scbmelzen der ungegliihten Prodd. mit 
diesem schwimmt Diaspor u. iihnliche Prodd. auf der Oberfl&ehe, steigt dsher an 
den Tiegelwanden hoch u. entzieht sich der Rk. Es ist daher ratsam, erst den 
Gluhyerluat zu bestimmen u. die hierbei erhaltene wasserfreie Substanz weiter zu 
analysieren. Der Gang der Analyse sowie der der Alkalibest. nach L a w b e n c e  Sm it h  
ist im weBentlichen nach bekannten Methoden unter Angabe einer groBen Zahl zu 
beachtender Einzelheiten genau beschrieben. (Journ. Amer. Ceram. Soc. 6. B. 152 
bia 161. 1923. Am. Thefractories Co. Soliet Illinois.) M a r c k w a l d .

George W. Burkę, Schnelle Methode, einen Silicataufsćhlufl zur Auflósung vor- 
zubereiten. Zur Zerkleinerung yon SodaaufBchlussen yon Silicaten wird eine in  Ab- 
bildung gegebene Apparatur beschrieben, beatehend aua einem Zylinder mit Bohrung, 
in letztere passendem Stopsel u. einer Platte. Zum Gebrauch legt man die Platte 
auf Glanzpapier stellt den Zylinder darauf, gieBt den geschmolzenen SodaaufachluB 
in den Zylinder u. pulyert ihn nach dem Erkalten leicht nach Aufsetzen dea 
Stopaela durch einige starkę Hammerschlage. (Journ. Amer. Ceram. Soc. 6. 761 
bia 762. 1923. Chem. Section, Engeneering Experiment Station Iowa State College 
Ames Iowa.) M a b c k w a ld .

W. L. H ow at und G. W illiam *, Priifung von Bariumcarbonat fiir  den Ge
brauch in  Terracottamassen. Der W ert yon BaCOs , das zum Unscbadlicbmachen
1. Sulfate, um StoruDgen beim Trocknen zu yermeiden, dienen soli, wird wie folgt 
bestimmt. 2 g BaCOs werden mit 100 ccm 10®/0ig- MgS04-Lsg. aufgeBcblammt u. 
1 Stde. lang stehen gelssaen. Alle 10 Min. w iid umgeriihrt. Die Lag. wird ab- 
flltriert, der Nd. ausgewaBchen, u. mit yerd. HC1 ubergosaen. Das nunmehr ungel. 
bleibende BaS04 wird abfiltriert u. beatimmt. Von dieser Zahl wird ein etwa in 
yerd. HC1 unl. Riickstand des BaCO, abgezogen u. der Rest BaSO< auf Carbonat 
umgerecbnet. Die Bedingungen sind genau einzuhalten, da sonst die unogeBetzte 
Menge BaC03 stark yariiert. (Journ. Amer, Ceram. Soc. 6 B. 161—63. Atlantic 
Terracotta Co., Perth  Amboy. N. J  ) M a k c k t t a ld .
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E rik  W. K nequist, Brooklyn, Glasige Massen. Zwecka Herat. von yorzuga- 
weiae dunkel gefarbtem Glas oder glasartigen MM. werden die bei VerBchmelzen 
yon minerał. Silicaten mit N ajS04 oder N aH S04, Kohle u. gegebenenfalls NaCl 
entstehenden bas. Schlacken mit SiO ,, Silicaten wie Ton, oder andern EohBtoffen 
der Glashertt. yerschmolzen. Je  nach der A rt des gewunachten Erzeugnisses 
werden ais Zusatze zu den genannten Grundatoffen CaCO„ BaCO,, MnCOa, FeCO,, 
NaCl, Fluoride, NaNO,, Aa04H3, AbOsH3, Se oder Se-Verbb., H8B03 oder Borax 
yerwendet. (A. P. 1403752 vom 24/11. 1920, ausg. 17/1. 1922.) KU h l in g .

Alan P. Sullivan, St. Marya, Pa., iibert. an: Stackpole Carbon Company, 
Pennsylyanien, Elektri&cher Zement, bestehend aua (80%) Cu-Pulyer, MgC), u. 
MgO. (A. P. 1468930 yom 28/1. 1922, auag. 25/9. 1923.) K a u s c h .

Max H erm ann , New York, Geldschter Kalk. Man beBpriiht Kalkbrocken mit 
W . u. laBt die befeucbteten Stiicke auf ein Band ohne Ende zwecks Verdampfung 
der Fl. fallen. (A. P . 1462284  yom 12/1. 1921, ausg. 17/7. 1923.) K a u s c h .

Tokuji Naemura, Sanchomc, Kobe, Japan, Fuflbod-enbelag, bestehend aus ge- 
pulyerten Sojabohnen, Na,SiOs, wss. N H „ W., H anf u. Farbatoff. (A. P. 1466241 
yom 30/11. 1921, ausg. 28/8. 1923.) F b a n z .

C harles Noll, Gleyeland, Ohio, Plastisehe Masse, bestehend aus geloaehtem 
Kalk, Ton, Sand, Mehl u. Zement. (A. P . 1468029  yom 21/11. 1921, ausg. 18/9. 
1923.) F b a n z .

Buffalo Befractory Corporation, Buffalo, Feuerfeste Słoffe. (Han. P. 31503
vom 25/10. 1920, auag. 20/3. 1923. — C. 1923. IV. 583.) KU h l in g .

vn. A grikulturchem ie; D ungem ittel; Boden.
Jnlins Banmann, B as Neułralphosphat, ein Beitrag su neuzeitlichen Bestre- 

bungen in der Phosphatdungemittdindiutrie. Hinweis auf den fruheren Aufsatz des 
Vfs. (Chem.-Ztg. 44. 346; C. 1920. IV. 174) hieriiber. (Chem.-Ztg. 47. 317. 
1923.) BttHLE.

Georges Clande, Uber die Umwandlung des Ammoniakt in  Diłngemittel. Bei 
dem friiher (C. r. d. l'Acad. dea sciences 168. 1001; C. 1919. IV. 450) angegebenen 
Verf. kann das NaCl durch Sylvinit ersetzt werden. Ea bleibt dann das in ihm 
enthaltene KC1 in Lsg. u. krystallisiert bei den folgenden Operationen mit dem 
NH4C1, so daB man ein doppelt wirkendes Diłngemittel gewinnt. (C. r. d. l’Acad. 
des aciencea 177. 782—83. 1923.) Sp ie g e l .

B,. E. Stephenson, Die Nitrifikation  tw sauren Boden. Die Unterss. ergaben, 
daB, wenn auch die Nitrifikation  in sauern Boden in einigem Umfange erfolgt, 
doch auf Zuaatz yon Kalk erst eine bedeutende Zunahme in der Tatigkeit der 
nitrifizierenden Flora eintritt. E ine kaum meBbare W rkg. ist auf Zusatz yon CaCO, 
bei dem im Boden ursprunglich yorhandenen N zu bemerken, dagegen eine be- 
merkenswerte bei dem Boden zugesetztem (NH4),S04. Die Bodensauren werden nie, 
auch nicht bei sehr starker Kalkgabe yollig neutralisieit, anacheinend wegen der 
geringen Loalichkeit eines Teiles der Saure. Der Betrag an yom Boden auf- 
genommenem CaC03, beatimmt durch die Menge des iiberschiisaigen CaCOa, ent- 
spricht gut der Best. dea Kalkerforderniaaes nach dem abgeanderten TackeEchen 
Verf. Nach mehreren Woehen hat der Boden indes mehr Kalk aufgenommen, ala 
nach dem Ergebniase dieses Verf. anzunehmen w ar, weil bei dem Vcrf. das 
Eeaktionsgleichgewicht nicht eo weit yorschreitet ais dies nach mehrwochiger Be- 
riihrung zwischen Boden u. Kalk geachieht. Es scheint sich afcer dauernd neue 
saure Ek. im Boden zu entwickeln, was yermutlich auf die Ggw. saurer Silicate, 
organ. Stoffe oder Eonstiger amphoterer Kolloide zuruckzufiihren ist. (Sugar 25. 
304—6. 375. 1923.) . E O h le .
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J. Houdas, Uber die Konservierung der Samen in  inaktiven Gasen. Viele 
Korner verlieren an der Luft sehr bald ihre Keimkraft infolge Zera. einiger Be- 
standteile wie z. B. ihrer Fette u. 5le. Vf. ist es gelungen, die Keimkraft der 
Samen von G e rb e r a  J a m e s o n i  u. anderer empfindlicher Samereien dadurch viele 
Jab re  lang zu erhalten, daB er sie in mit H ,- u. CO,-Gaa gefiillten Rohrchen im 
Dunklen aufbewahrte. (C. r. d. l ’Acad. des sciences 176. 1407—9.) B e h j u .

Herbert Klimburg, Die Untereuchung des sćhtcefelsauren Ammoniums. Die 
indirekte B est von W in d i s c h  (Chem.-Ztg. 47. 189; C. 1923. II. 944 u. nachf. 
Ref.) ist langwierig u. nicht wiBsenschaftlieh. Yf. empfiehlt die Best. des W. u.
Abrauchen der getrockneten Probe. (Chem.-Ztg. 47. 409. 1923.) BttHUS.

R ic h a rd  W indisch , Die Untersuchung des schwefeltauren'Ammoniwns. Der 
Gehalt an Pflanzennahrstoffen wird in den HandelidUngemittdn nicht in der Trocken- 
substanz garantiert u. deshalb auch in der lufttrockenen W are bestimmt. Daa 
vom Vf. yorgeschlagene Verf. (yorst. Bef.) ist unzweideutig nur ais ein Behelf hin- 
gestellt worden. Zur Einwage dient die lufttrockene Substanz, die dann bis zur 
Gewichtakonstanz getrocknet u. dann erst abgeraucht wird. Abrauchen der luft
trockenen Substanz ware fehlerhaft. (Chem.-Ztg. 47. 409. 1923.) R ttH L E .

Bonifaz Stollberg, Einbeck, Herstellung eines Diingemittels, dad. gek., daB 
gemahlener Kalkstein mit Salzlsg. getrankt u. die entstehende feuchte M. mit 
wasserentziehenden Stoffen yermischt wird. — Ala Salzlagg. kommen Endlaugen 
der Kaliinduatrie, Salinenabfalle u. dgl., ala wasserentziehende Mittel Asche, Mg O, 
gepulyerter Bergkieserit u. dgl. in Betracht. (D. R. P. 383911 KI. 16 yom 22/3.
1921, ausg. 19/10. 1923.) KOhling.

Gesellsohaft fiir Landwirtschaftlichen Bedarf G. m. b. H ., Mttnchen, 
Diingemittel. (HolL P. 8916 yom 26/8. 1920, Auazug yeroff. 15/8. 1923. — C. 1923. 
II . 1024.) KtłHLING.

August Schubert, Paaing bei Munchen, Diingemittel. (Holi. P. 9084 yom 
10/6. 1916, Auszug yeroff. 15/9. 1923. — C. 1917. I. 149.) KtłHLING.

E llis C. Soper Chattanooga, V. St. A ., Aufschlufi von Phosphaten. Um Roh- 
phosphate citratl. zu machen, werden sie unter Zusatz geeigneter Reagentien, wie 
NaHS04, Nat S 04 oder Na,COs , u. etwŁs W . in einem Drehrohrofen mit bas. oder 
neutralem F u tter, MagneBit, Miscbungen von Magnesit u. Portlandzement o. dgL, 
gegluht. Das Anbacken der M. an den W anden des Ofens kann durch Zusatz 
von Kohle u. dgl. yerhindert u. dem Oienfutter durch Zusatz yon Kohle o. dgl. 
groBere Porigkeit gegeben werden. (A. P. 1396975 yom 12/1. 1918, ausg. 15/11.
1921.) KOhling.

Kraul & W ilkening G. m. b. H., Hannoyer, Herstellung von Diingcmitteln, 
dad. gek., daB unl. K-Verbb., inabesondere Silicate, mit N-haltige Nahrmittel ent- 
baltenden Bakterienkulturen u. humussaurereichen Stoffen wie Torf, Braun- 
kohle u. dgl. gemischt u. die Miachungen langereZeit sich selbat uberlaasen werden.
— Beispielsweise werden 80°/0 des im Phonolith enthaltenen K  in in  W. 1. Yerbb. 
yerwandelt. (D. R. P. 383779 KI. 16 yom 25/1. 1920, auag. 18/10. 1923.) KOhling.

Camp L. Poynor, North F ort W orth, V. SŁ A., Diingemittel. Griine Pflanzen- 
teile werden unter AbschluB yon Licht u. Luft bei gewohnlicher Temp. l a n g e r e  

Zeit, z. B. 90 Tage, sich aelbst f l b e r l a a a e n ,  dann an der L uft getrocknet, mit einem 
wss. Auazug iiberreifer Fruchte yersetzt, der mit Stalldung u. gegebenenfalls minerał. 
Diinger yermischt u. einige Zeit der Garung i i b e r l a B a e n  worden war, u. das Ganze 
yon neuem getrocknet. (A. P. 1398113 yom 7/1. 1921, auBg. 22/11. 1921.) K U hl.

VLLI. M etallurgie; M etallograpM e; M etaliverarbeitung.
Josef Weber, Hans Goldichmidt f ,  18. 1 .1 8 6 1 -2 1 . 5.1923. Nachruf. W ir-
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digung seiner grofien Leistungen auf wissenschaftlichem u. technischem Gebiete 
(Aluminotbermie). (Cbem.-Ztg. 47. 533. 1923.) RDh l e .

H. H. Manchester, Metalłurgie non 1550—1700. E in e  k u rz e  h is to r. E n tw . d e r  
M eta llu rg ie  m it z ah lre ic h en  A bbildungeD . (E ug in . M ining Journ.-PrcBB 116. 325—28. 
1923.) W i l k e .

H. H. Manchester, Ber Bergbau in  Frankreich 1700—1750. Die chem. u. 
metallurg. KenntniBse, sowie die Technik dieser Tage wird an Hand yon Ab- 
bildungen erlautert. (Engin. Mining Journ.-Press 116. 55—57. 1923.) W i l k e .

F. W. Davłs, Sauerstoff in  der Metallurgie. Die Mdglicbkeiten der Anwendung
u. d ie  W irkB am keit auf die Fe-, Fe-Legierungeherst., besonders yom Gesichtspunkte 
aus, daB firmere Mineralien aufgearbeitet oder sonst der W armeyerlust yerringert 
u. die Prodd. reiner hergestellt werden konnen. (Chem. Metallurg. Engineering 29. 
272 -75 . 1923.) W il k e .

Marcel Fourment, Bemerhtngen iiber die Lage und die letzten Fortsćhritte der 
1wrschiedenen Metallurgien. (Rey. de Mśtallurgie 20 . 469; C. 1923. IV. 587.) Der 
Stand unserer Kenntnisse u. die Herstellung8verf. yon Sn, Sb, Ab, Hg, Bi, Cd, Cr, 
Mo, W  u. Va werden kurz besprochen. Einige Angaben uber die Cblorierung yon 
Sn-Mineralien u. Produktionsangaben der yerschiedenen Lander sind zu erwShnen. 
(Rey. de Metallurgie 20. 529—40. 1923.) W i l k e .

Richard V. Ageton, B as Aufarbeiten der Manganerze bei der Algonquingru.be, 
Fhilipsburg, Montana. Eine yerbeaserte Methode des Transportierens mittels 
„Raupen‘'maschinen, sowie die magnet. Separation durch W etherillraaschinen Bind 
m it gntem Erfolg neu eingefuhrt. (Engin. Mining Journ -Press 116. 181—83. 1923. 
Bureau of Mines.) W i l k e .

George J. Young, SeleTdine Schwimmaufarbeitung eines Tcomplexen Zink-Blei- 
gesteins. Das Gestein wird in der Sulliyangrube, Kimberley, yerarbeitet u. besteht 
aus einem Gemisch der Sulfide deB Zn, Pb u. Fe mit geringer Gangart. Der Pb- 
Gehalt schwankt zwischen 10 u. 11%, Zn zwischen 12 u. 13°/0, 30—32% S, 32 bis 
33% Fe. A uf Grund yon Verss. ist an Stelle der magnet. Aufarbeitung die 
Schwimmaufbereitung getreten, die billiger u. einfacher ist u. ebenso gute Resul- 
ta te ergibt wie die magnet. (Engin. Mining Journ.-Press 116. 453—56. 1923.) W l.

Sergio Bagnara, Siebsottierungsanalysen mittels hydrostatischer Trennwig. Yf. 
bespricht den Gebrauch schwerer Lsgg. fur die hydrostat. Trennung der Gangart 
yom Minerał in einem Gestein, ihre systemat. Anwendung, ihTe mathemat. Analysis 
n. die Normierung der erhaltenen Resultate. E r wendet in diesem Sinne mit gutem 
Erfolge far metallurg. Zwecke Mcthylenjodid, C H ,J,, an. (Engin. Mining Journ.- 
Press 116. 51—54. 1923.) W i l k e .

G. M. Schwaitz, Lósung metallurgiseher Probleme mittels des Beflexionsmihro-
slcops. F u r die metallurg. Aufarbeitung der Erze ist oft das Ergebnis mkr; Unterss. 
derselben yon ausschlaggebender Bedeutung, wa3 an einigen Beispielen, wie Cu- 
Magnetit-, Pb-Ag- u. Fe-Erz erlautert wird. (Engin. Mining Journ.-Press 116. 237 
bis 238. 1923. Uniy. of Minnesota.) W i l k e .

W ill H. Coghill und C. 0. Anderson, Allmahliche Anrcicherung von Zink-
gestein m it sich nermindernder Korngrófie. Vff. beweisen sowohl an Laboratoriuma- 
wie Betriebsyerss., daB durch Zerkleinern der Gesteine des Tri-State-Distrikts yon 
Oklahoma (Kansas) bis zu 35 Maschen eine AnreicheruDg des Zn-haltigen Steine 
vor Bich geht. (Engin. Mining Journ.-Pres3. 116. 321—24. 1923. Bureau ot 
Mines.) W il k e .

W. Guertler, Systematisćhe Forschungen auf dem Gebiete der theoretischen 
Metallhiittenkunde mit besondercr Beriicksićhtigung des Kupfersteins. Yf. bespricht 
nach Unterss. yon Schack das System Ni-Sb-S. Aus dem Zustandsbilde ergeben 
sich die Rkk.: 3 Ni +  2S == Ni3S,; NisSbs - f  2S =  2NiSb +  Ni,Sa; NiaS2 +  S
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=  3N iS- NiSb -f- S =  NiSbS (yon dem daB Gefugebild gpgeben w ird, uaturlich 
ala Ullmanit)i 2 NiSbS +  3S  =  Sb,S, +  2NiS; 2Sb +  3S =  Sb,S3. (Metali u. 
Erz 19. 437—41. 1922.) P e t e r s .

Enssell P. Heuer, B er A jax-W yattofen in  der MessinggiefSerti. D ie An- 
wendung Ofenkonstruktion u. die GuBeinrichtung sowie eine Methode werden be
sprochen, die gestattet, den Ofen noch yorteilhafter arbeiten zu lassen. Die Eigen- 
tumlichbeiten des yerbeascrten Ofens werden untersucht u. seine Leiatuug mit der 
des mit Kohle gefeuerten Tiegelofens yerglichen. (Journ. Ind. and Engin. Chem. 
14. 1021— 24. 1922. Uniy. of Pennsylyania.) W i l k e .

"Ober d ie  V erw en d u n g  von SpirletSfen zum l i  (isten von ZinJcerzen. In  
amerikan. H iitteD , die mit Hegelerofen arbeiten, wurde yersucht, den Spirletofen 
einzufiihren. Die Grasselli Chemical Co. in Cleyeland hatte mit ihrem staub-
formigen Erz in diesem Ofen gute Erfoige, da die Verluste an Staub u. der
Kohlenycrbrauch sehr niedrig waren. Dagegen yersagten die Ofen scheinbar bei 
der National Zinc Co. in Argentine. Das Erz war yon auBerordentlicher Feinheit 
(70—80% gingen durch ein 200-Maschen-Sieb) u. hatte 48°/o Zn, 2°/0 Pb, 3% Cu 
u. 6% Fe. Am Ofen muBten Anderungen durchgreifender A rt yorgecommen
werden um ihn brauchbar zu macheu. Die Betriebskosten sind trotzdem beim
Hegelerofen niedriger. (Metallborae 13. 1901—2. 1925. 1923 ) W il k e .

C. E. B ales, Feuerfeste Materialien fiir Ofen. Die Fabrikation mit Einzelheiten 
iiber yerschiedene Steinarten sowie die Zus. u. GroBe derselben fur die yerschie- 
denen Teile des Ofens. (Foundry 51. 112—16. 1923.) W il k e .

E d . Herzog, Uber Stahlwerksteer. Die D. u. Festigkeit des Konyerterfutters 
hangt in allererster Linie y o n  der Beschaffenheit des z u r Verwendung kom m enden  
TeerB ab. Zur Unters. dieser Beziehungen wurden die einzelnen A rb e itsyo rgaD ge 
bei der Herst. des Birnenfutters gepruft, wobei die Verwendung eines moglichst 
pechreichen Teers ais giinstig sich ergab. Soweit ein Olgehalt n o tig  ist, gebuhrt 
beim Teer fur das grune Konyerterfutter den niedriger siedenden Olen der Vorzug, 
beim Teer fiir Bodenmasse dem Anthracenrestol. Dementsprechend erstreckt sich 
die Laboratoriumsprufung der Stahlwerksteere vor allem auf D., Eindringzeit bei 
40’ u. 20° (dunnfl. Ole) u. Yerkokungsruckstand. (Stahl u. Eisen 43. 1063—73. 
1923. Aacben-Rotbe Erde.) W i l k e .

H. A. Schwartz, E. E. Payne und A. F. Gorton, W irkung des Siliciums auf 
das Gltichgewichtsdiagramm des Kohlenstoff- Fisensyttems nahe der eutektischen 
Punkte. WeiBes GuBeisen mit rund 21/,°/0 C, 0,05% Mn, 0,03% Pj 0,03% S u. 
wechselndem Si-Gehalt yon 0,40—3,32% bildete das Ausgang-produkt. Die Proben 
wurden yollstiindig gekohlt u beide .^ -P u n k te  im stabilen u. metaatabilen System 
bestimmt. Jede stabile Legierung wurde fiir 3 —7 Stdn. einige Grade aber A rl 
erhitzt, abgeschreckt u. der Gesamt-C u. Graphit bestimmt. Der gebundene C 
zeigte ais Differenz den Gehalt der gesatt. festen Lsg. gerade aber der eutekt. 
Transformation an. Es ergab sich, daB die beiden eutekt. Punkte bei Abwesen- 
heit yon Si zusammenfallen. Eine Verb. mit 0,05% Si, 5,5% C u. Spuren P  u. S 
konnten nicht unter 0,90—1,00% gebundenen C, dem Maiimum, gekohlt werden. 
Die a —y-Umwandlung der stabilen festen Lsg. yon einer bestimmten Zus. tr itt bei 
einer tieferen Temp. ein ais im meta3tabilen System. Umgekehrt iat bei einer be
stimmten Temp. u. bestimmtem Si-Gehalt Perrit in Boydenit mehr 1. ais in Austenit 
(Boydenit ais der Name fur die feste Lsg. im stabilen, entsprechend Austenit im 
metaatabilen System). Die Ggw. yon Si ist also eine Yorbedingung far den 
Boydenit. (Metal Ind. [London] 23. 226. 1923.) W il k e .

H. H. Shepherd, Die mechantschen Untersuchungen von Gupeisen. Die yer- 
sch ied en en  M ethoden  w erd en  b esch rieb en  u. k ritis ie r t. (M etal In d . [L ondon] 23. 
171—72. 223—25. 251—53. 275 -77 . 1923.) W il k e .
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Arthur W. F. Green, Fabrikation von verschieden zmammengestłsłem GujistcM. 
GuBstahl yon yerschiedener Zas. wird in derselben Form gegoseen u. so mannig- 
faltige Stahlsorten mit guten Eigenschaften dargestellt, die anders nicht zu ge- 
winnen sind. Beaondera fiir Materiał is t dieB Verf. anwendbar, yon dem eine sehr 
harte Oberflache u. ein weicherer Scbaft, der leicht bearbeitet werden kann, yer- 
langt wird. Die ty p . Analysen der beiden Teile sind- 0,30% C; 0,25 Mn; 0,02 P ;
0,02 S; 0,10 Si u. 1,20C; 0,25 Mn; 0,02 P ; 0,02 S; 0,20 Si. Die auBform wird 
durch eine yertikale Teilung in 2 Teile geteilt. Der eine Teil wird mit der einen 
Stahlsorte gefullt u., sobald das Metali gerade an der AuBenseite erstarrt ist, die 
Trennungswand herausgenommen u. der ReBt der Form mit der 2. Eisensorte ge
fullt. In  der P ra iis  hat sich ais yorteilhaft erwiesen, das Fe mit niedrigem C-Ge- 
halt zuerst zu gieBen, besonders in den Fallen, wo die Menge des hoher gekohlten 
Fe klein ist im Vergleich zu der des niedrig gekohlten. Bei richtigem GieBen 
schweiBen Bich die Teile gut zusammen u. es entsteht ein allmahlicher Obergang 
im C Gehalt (1,20 zu 0,3%) u. von Martenait zu Troostit, Sorbit u. Ferrit u. Perlit 
(Metal Ind. [London] 23. 113—14. 133—34). (Chem. Metallurg. Engineering 29. 59 
bis 61. 1923.) W i l k e .

Alexander L. F eild , Einige Wirkungen von Zirkonium im Stahl. Zr yer- 
bindet sich, wenn er geschmolzenem Stahl zugesetzt wird, mit dem gel. O,, N , u. S 
u. hebt die schlechte W rkg. des P auf. Der wirksamste Zusatz iat eine Legierung 
mit 10—40% Z, 45—70% Si u. Fe mit sehr wenig C (0,05—0,30%). Besonders die 
reinigende W rkg. gegeniiber S wird ausfuhrlicher behandelt. Hochgeschwefelte 
Stahle, die im unbearbeiteten Zustende Ferrit mit yielen emulsionsartigen Ein- 
schluBsen zeigen, werden durch Behandlung mit Zr bedeutend reiner, manchmal 
sind sie sogar emulsionsfrei wie ein niedrig geschwefelter Stahl yon guter Qualitat. 
W eder ZrO noch eine andere unschmelzbare Oiydyerb. yon Zr ist bis jetzt in den 
Stahlen beobachtet worden. E in yerhaltnismaBig kleiner Zusatz von Zr ermoglicht 
noch Stahle mit 0,30% S zufriedenstellend zu yerwalzen. Gewohnliche Kohlen- 
stoffstahle mit 0,15% Zr bebandelt, zeigen, warm bearbeitet, Zugfestigkeiten, die 
sich stark den von Legierungsstahlen nabern, besonders bei einer Walztemp. 
zwisehen 300 u. 450°. (Metal Ind. [London] 23. 197. 1923.) WlLKE.

E. H. S chulz und P. Nlem eyer, Uber die Bandentkohlung beim Gliihen von 
Stahl. Die Entkohlung, die Stahl beim Gliihen an der L uft erfahrt, ist wohl 
meiatens yon der Gluhtemp., der Gluhdauer u. der chem. Zus. abbiingig, dagegen 
scheint der EinfluB der groBeren oder geringeren Glatte der Oberflache gering zu 
Bein. In  einem eutektoiden Stahl lieBen sich die ersten Spuren der Entkohlung 
am Gefuge bei 700° nach 2 Stdn., im Gefuge meBbare u. chem. bestunmbaie Ent
kohlung jedoch erst bei 800° nach 2 Stdn. feststellen. Die Geschwindigkeit des 
Eindringens der Entkohlung ist — bei gleicher Temp. — am groBten zu Anfang, 
u. die Eindringtiefe ist bei gleicher Gluhdauer bis maximal 4 Stdn. der Gluhtemp. 
bis 1100° proportional. Im eutektoiden Stahl dringt unter gleichen Yerhaltnissen 
die Entkohlung schneller ein a is  in  unter- u. ubereutektoiden. In  untereutektoiden 
Stahl dringt bei hohen Tempp. (iiber 1000°) die Entkohlung langsam er, in iiber- 
eutektoiden schneller ein ais bei niedrigen Tempp. Yerschiedene Eindringtiefe be- 
dingt nicht yerschieden gtoBe prozentuale C-Abnahme der Randschichten. Legie- 
rungszusatze in Mengen yon rund 1% scheinen das MaB der Entkohlung zu beein- 
flussen, ein Gehalt an W  ergab starkere, ein solcher an Cr u. Mn schwachere 
E ntkohlungserB C heinungen  ais die in  reinem C-Stahl auftretenden. Ein Si-Gehalt 
ttb te  einen merkbaren EinfluB n ic h t aus. (Mitt. a . d. Y ersu ch san B ta lt d. Dortmunder 
U n io n  1. 110—19. 1923. Sep.) W i l k e .

L. Fraichet, Magnetische Versućhe an Stahl bei Zugbeanspruchung. — Elasti- 
sitatigrenzen Yeiss., die fruhere Ergebnisse (Ber. de Mótallurgie 20. 32; C. 1923.
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I. 1106) beBtatigen. Ea wurde W ert darauf gelegt, die Gesetze an einer groBen 
Anzahl yon Stahlflorten zu priifen. (Eev. de Mśtallurgie 20. 549—59. 1923.) W i l k e .

H. J. Erenoh und W. A. Tucker, WiderstandsfahigTceit von Stahlsorten bei 
hohen Temperaturen. 22 Stahlsorten, C-Stahle yersohiedenen C-Gehaltea, legiert mit 
N i, Cr, Co, W , U u. Ni-Cr-, Cr-V-, Cr-Mo- u. Ni-U-Stahle wurden bei yerschie- 
denen Tempp. zwischen 20 u. 600° untersucht. Die W rkg. der Temp.-Erhohung 
bis zu 600“ macht sich in einer Verminderung der Zugfestigkeit u. Proportionalitats- 
grenze u. einem Anwachsen der Dehnbarkeit bemerkbar. Bestimmte Zus. u. Be- 
handluDg, besonders normaliaierter Cr-V-(1,00% Cr, 0,20°/0 Y), abgeachreckt u. ge- 
temperte Stahl u. luftgekiihlte 28%ig. Ni-Stahl zeigen bei gewohnlicher Temp., 
C- u. die Mehrzahl der Legierungaatahle zwischen 200 u. 350° ihre maiimale 
Festigkeit u. die kleinBte Dehnbarkeit. Die Proportionalitatsgrenze des mittel- oder 
niedriggekohlten Stahles nimmt mit Temp.-Erhohung ab, in hochwiderstandsfahigem 
Metali, wie es durch Kalt- oder Blaubearbeitung oder Abschrecken erzeugt wird, 
bleibt sie dagegen ungefahr au f ihrem Raumtemperaturwert uber einem gut ab- 
gegrenzten Interyall bestehen oder zeigt mit der ersten Temp.-Erhohung ein An- 
wachaen. In dem Tem peraturinteryall yon 20—450” sind hohe Zugfestigkeit u. 
Proportionalitatsgrenze Funktionen der Zus. u. W armbehandlung u. allgemein 
zeigen Zuss., die bei gewohnlicher Temp. hohe Festigkeit haben, auch bei hoheren 
Tempp. die gleiche Giite. E 3 ist yorteilhaft, C niedrig zu bemessen, da die Briichig- 
keit, wie aus den niedrigen W erten fur Dehnung u. Einschniirung zu sehen ist, 
schnell mit dem C-Gehalt besonders in der Blauhitze anwachst. Die Verminderung 
der Festigkeit u. Proportionalitatsgrenze bei rund 550° ist anhaltend, so daB es nnwahr- 
scheinlich ist, Stable herzustellen, die groBeren Belastungen iiber 650° widerstehen, 
ausgenommen wenn groBe Mengen eines oder mehrerer Elemente zugefugt werden, 
ao daB das resultierende Prod. kaum mehr ais Stahl bezeichnet werden kann. 
(IronA ge 112. 193—953. 275—78. 1923. W ashington, Burean of Standards.) W i l k e .

D. Haneon, C. Marryat und Grace W. Ford, Die W irkung des Sauerutoffs 
au f Kupfer. Das benutzte Cu war von groBer Reinheit. D er O, wurde durch hoch- 
sauerstoffhaltige Legiernngen, die erBt kurz yor dem GuB zugegeben wurden, ein- 
gefiihrt. Die beim GieBen sich einatellenden Schwierigkeiten wurden durch An
wendung von aus Graphit hergestellter Formen zufriedenstellend uberwunden. O, hat 
eine relatiy geringe Wrkg. au f die Eigenscbaften yon Cu u. ist weder sehr schad- 
lich noch besonders giinstig. Die mechan. Eigenschaften werden wenig beeinfluBt, 
u. ein Metali mit 0,1% O u n te rs c h e id e t s ich  Behr wenig yon reinem Cu. Die 
elektr. Leitfahigkeit, die sonst allgemein durch geringe Verunreinigungen stark 
beeinfluBt wird, fallt hier nicht bedeutend. Diese schwache W rkg. des O, beruht 
zweifelsohne auf der geringen Loslichkeit des O iydes, das prakt. ais unloslich in 
reinem Cu betrachtet werden kann. AnschlieBend eine Auasprache zwischen
G. A. Mu n t s , W . R o se n h a in  u. F . Jo h n so n . (Metal Ind. [London] 23. 294 bis 
300. Engineering 116. 351—352. 383—84. 1923.) W ilk e .

W. G u ertle r, Molybdati ais Legierungsbestandteil. (Vgl. Ztschr. f. Metallkunde 15. 
151; C. 1923. IV. 826.) Die drei binaren Systeme Mo-Fe, Mo-Co u. Mo-Ni liefern 
auBgedehnte MiBchungsreihen yon techn. Bedeutung. Der Mo-Stahl, Mo-Neusilber- 
legierungen sowie die auBerordentliche Festigkeit der Mo-Legierungcn werden be
sprochen. (Ztschr. f. Metallkunde 15. 2 5 1 -5 6 . 1923.) W il k e .

Bruno Waeser, Z ur Kenntnis der bei der Aluminiumfabrikation entstehenden 
Rotschlamme. Der beim BayernaBaufschluB yon Bauxit anfallende Rotschlamm be
steht im allgemeinen aus Fe,Oa*2HsO in der ursprunglichen Form, NaHTiOa 
yom AufschluB des Ilmenits, FeO oder ein H ydrat davon yom AufschluB 
des Ilmenits, SiO, aus nrsprunglichem CJuarzeand, Al,O, • Na,O • 3SiO, • 9H sO
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und reinem Al(OH)s. Der Eotschlamm wird ala Eeioigungsmasse fiir Leucht- 
gas verwendet. W ird er mit Soda niedergeschmolzen, so kann man daraus 
A],(SO<>3 herstellen, nebenbei laBt sich der dabei erbaltene sekundare EotBchlamm 
eBtweder auch zur Gasreinigung oder ais Polierrot, Farbpulyer u. dgl. verwenden. 
Von W ichtigkeit is t, daB sich die aus sekundarem Eotschlamm gewonnene 
Eeinigungsmasae sehr gut fiir die H,SO«-Gewinnung bezw. Verhuttung eignet. 
W ird in W. aufgeschlammter Eotschlamm mit Al- oder Fe-Salc yerriihrt, so wird 
daa freie Alkali in  NaCl verwandelt, welches sich leicht auswaschen laBt. Ein 
derartig beh. Eotschlamm laBt sich nach Brikettierung oder Agglomerierung sehr 
gut yerhiitten. (Metallborse 18. 2075—77. 1923. Berlin.) Fb a nCKENSTEIN.

E. L. K ithil, Quellen und HarktuerkeJir des Radiam i, Das billige Ra aus 
dem Belg. Kongo (Chincolobwe) macht die amerikan. Herst. unmoglich. (Engin. 
Mining. Journ.-Press 116. 457—59. 1923.) WlLKE.

H e n ry  F ow ler, Nichteisenmetalle im Ingenieurwesen. Die Anwendung yon Cu, 
Cu mit 0,35—0,5°/0 As zwecks Yerminderung der EroBion u. O iydation an Loko- 
motiyfeuerblechen, yon Bronzen, Mesaing, Lagermełall, Al u. Al-Lcgierungen mit 
besonderer Betonung des Standpunkts des Eisenbahners werden kurz besprochen. 
(Metal Ind. [London] 28. 210—12. 2 4 0 -4 1 . 1923.) W lLKE.

E. C. Eeader, Wirkungen der Abkuhlungsgeschioindigkcit a u f Dićhte und  
Zu&ammensetzung ton  Mttallen und Legierungen. Bei reinen Metallen kann keine 
VerSnderung der D. bei yerschieden langer Abktthlung festgestellt werden, anders 
bei binaren Legierungen, wo besonders zwischen Sand- u. SchalenguB bei lang* 
samer Abkiihluog deutliche Unterschiede entstehen. Die D. yon 10% ig. Al-Cu u.. 
40% ig. Zn-Cu, die bei eiDer bestimmten Temp. erstarren, wird nur wenig beein- 
fluBt, wiibrend die D. yon 10% Sn-Cu, die in  einem Tem peraturinteryall feat werden,. 
betracbtlich schwankt, u. zwar je  geriDger die Abkuhlungegeschwindigkeit desto 
geringer ist die D. SchalenguB zeigte umgekehrte Seigerung (auBen 10,53% Sn, 
innen 9,47%) bei der 10% ig. Sn-Cu-Legierung, wahrend SandguB prakt. homogen 
war. Umgekehrte Seigerung war bei den Legierungen, die bei einer konst. Temp. 
erstarren, wie 10%ig. Al-Cu u. 40% ig. Zn-Cu nicht festzustellen. Dementsprechend 
beeinfluBc die GuBtemp. die umgekehrte Seigerung ebenfalls. Ein bei 1230* ge- 
gossener SchalenguB der Sn-Cu-Legierung war bis zu 0,93% Sn geseigert, wahrend 
der bei 1050° gegosaene nur eine Seigerung yon 0,64% Sn hatto. (Metal Ind. [London]
23. 2 4 1 -4 2 . 1923.) W il k e .

A. H. Mondey und C. C. Bissett, Die W irkung kleiner Nickelmengen beim 
Lagermetall. Yerschiedene Proben mit 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 u. 0,5% N i, so daB der 
Ni -f- Sn-Gehalt 93%) Sb- 3,5% u. Cu- 3,5% betrug, wurden nntersucht u. ihre mechan. 
Eigenschaften yerglichen. Es scheint, daB daa Zufiigen yon Ni in dieeen Mengen 
xu Legierungen yon obenstehender Zus., keine wesentlichen Yorteile yerschafft, 
einige Eigenschaften werden sogar yerschlechtert. (Engineering 110. 347—49. 
Metal Ind. [London] 23. 270—71. 1923. London.) W lLK E.

Alnm inium -ie^tórM ttgen. Die FlieBgrenze, abaolute Festigkeit u. Bruch- 
dehnung yon den Legierungen mit 4,00% Cu, 2%  N i, 1,50% Mg, mit 3,00°/, Cu, 
1 %  Mn u. mit 4%  Cu sind yermerkt. (Foundry 51. Beilage 485—86. 1923.) W l.

E. E. Mooro, Dauerfestigkeit von Duralumin, Elik.tronmetall und Manganbronse. 
Im  W iderspruch zu den Ergebniasen yon H. F. MOORE, der am Stahl u. anderen 
Fe-haltigen Materialien eine deutlich auBgepragte Grenze der Dauerfestigkeit bei 
weehaelseiliger Beanspruchung fand, konnte bei diesen 3 wichtigsten Leiehtmetallen 
festgeatellt w erden, daB nach einer baldigen Dauerfestigkeitsgrenze ein weiteres 
Fallen ey. mit nochmaligem Enicken der Kurye ein tritt, besonders deutlich bei 
einer Duraluminiumsorte. (Chem. Metallurg. Engineering 29. 53. 1923. Dayton 
[Ohio].) WlŁKE.
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Francis W .  Bowe, Aluminiumbronze fu r  GufSzwecke. Zur Herat. yon GuB- 
stfieken hat sich Al-Bronze nur wenig bew ahit. Legierungen mit weuiger ais 
7—8%  Al sind wegen ihrer niedrigen FlieBgrenze u. ihrer leichten Deformierbarkeit 
lu r HandelsguB nicht geeignet, bei Gebalten uber 8%  werden durch den /9-Bestand- 
te il die phyBikal. Eigensćhaften gunstig geandert Um GuBstucke mit reiner 
^-S truktur zu erhalten, wendet man fiir GuBwanddicken bis zu 25 mm die gewShn- 
liehe Legierung, bei groBeren Wanddicken eine LegieruDg 7°/0 Al, 3—9°/0 Fe, 
Eest Cu an. Der gfinstige EinfluB des Fe (Grenze 7—8%) wird ausfuhrlich dar- 
gelftgt. Seigerungen sind nicht zu befiirchten, dagegen ist bei Legierungen Uber 
8% Al die W rkg. des „Selbstanlassens“ storend. Die GieBtechnik der Legieruog 
wird d»nn eingehesd besprochen. (Metal Ind. [London] 23. 25—28. 1923.) W ii.ke.

Eobert J. Anderson und Charles H. Eldridge, Die W irkung der Warme- 
behandlurtg a u f die Spannungiausl&sung im Bronzegufl. Yerss. an gegossenen Bronze- 
ringen von der Zus. 8 7 : 7 : 5 : 1  CuSn-Zn-Pb zeigten, daB 1-std. Erwarmen auf 
350° prakt. gentigte, um die Spannungen zu entfernen. Dieselbe W rkg. kann man 
erzielen in kiirzerer Zeit, aber durch hohere Temp. n. umgekehrt. Diese Behand- 
lung ist mit gutem Erfolge an GuBstucken erprobt worden. Eingehende Messungen 
sind angegeben. (Metal Ind. [London] 23. 186—88. 265—66. 1923. Bureau of 
Mines.) W i l k e .

E. A. Bolton, Die Ursache der roten Flecke a u f Messingblechen. Auf den 
fertigen B lech en  erscheinen meistens rote Flecke von yerschiedener Gestalt u. GiSBe 
unmittelbar nach dem Atzen. Die yerBchiedenen Theorien werden esperimentell 
wie auch aus Erfabrungen in der P ra iis  untersucht u. kritisiert. Vf. kommt dabei 
zu folgenden Ergebniasen: Der B. der Fiecken geht eine yorubergehende B. einer Cu- 
reichen Schicht auf der Messingobeiflache u. Oiydierung deraelben, bevor die Zn- 
Diffusion eintritt, yorauf u. das bo gebildete CuO u. Co,O reagiert mit der Stzecden 
Saure unter Niederscblagung eines Cu-Hautchens, was durch Verss. bewieBen werden 
konnte. Allgemein bewirkt ein B chnelles FortschafiEen des Zn durch cbem. AngrifFe 
oder Yeifliichtigung ein starkeres Auftreten der Flecke. In  der Praxis ist ais 
Hauptursache dieser Erscheinung daa Inberiihrungkommen der h. Flammen u. Gaee 
mit dem Metali wahrend dea Aulassens festgestellt worden. W eitere wichtige Ur- 
sachen sind der EinfluB von Salz u. Saure, die durch das unyollstandige Abwascben 
der Bleche nach dem A tzen, aut dem Metali zuruekgeblieben sind, der Gebrauch 
von unreinem W alzol, die Gegenwart yon freiem Fe wahrend des Anlassena oder 
Atzens, groBer SO,-Gehalt in  den Ofengasen u. das Spritzen yon W . auf das rot- 
gliihende Metali. W eiter konnte noch festgestellt werden, daB die roten Flecke 
durch kurzes Anlasaen auf 600—650° in neutralem Gase yerschwinden. Die beste 
okonom. Metbode scheint zu seiD, daB man zuerst die gewohnlichen Atzleg. an- 
wendet u. in einer SchluBoperation die Flecke entfernt, Bei es durch obiges Anlassen 
oder durch eine Atslsg. mit et was Bichromat, Perm anganat oder HjOs. (Metal Ind. 
[London] 23. 213—16. 1923.) • W i l k e .

A. H . M undey, C. C. B issett und J .  C a rtlan d , WeifimetaUe. Schlufi. (Metal 
Ind. [New York] 21. 241. 1923. — C. 1923. II. 136.) W il k e .

H. J. Coe, Das Verhalten d tr Metalle unter Druck. W erden die Dimenaions- 
unterscbiede des Untersuchungsiyliiiders pro Einheit der anwachsenden Last u. die 
Belastung in einem Diagramm dargeatellt, so g ibt es bei Sd, Pb, Zn, Al, Ag, Cu, 
nicht gleichformige Kuryen wahrend des halbplast. u. piast. Interyalls, sondern einen 
Knick, der bei einigen Metallen deutlicber, bei andern weniger ausgepragt ist. Mit 
Ausnahme von Fe u. Ni, die keioe UnregelmaBigkeiten in ihren Plsstizitatskuryen 
zeigten, konnten 3 A rten yon Kuryen festgestellt werden: Die Sn-Kurve mit einer 
deutlichen Spitze, die Kurye yon gewalztem u. angelaasenem A), die an Stelle der 
Spitze einen genau abgegrenzten Knick aufweist, u. die Kurye vom langEam ab-
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gekuhltem Cu, in der der Knick nicht ordentlich in Erscheinung tritt. Beim Sn 
tritt mit 1016 kg Belastung piast. Deformation ein, die Belaatung entspricbt dem 
Knick in der Kurve. Mit Ausnahme von Sn u. Pb werden die Metalle nicht richtig 
piast, innerhalb der bei den Yerss. angewandten Belastungen. Auffallig ist die 
gute Obereinstimmung der W erte fttr die m aiim ale Zuglast u. fiir die Krafte, die 
krit. P lastisitat geben, berechnet auf den yergroBerten QuerBchnitt der Zylinder 
(Ausnahme GuBzink). (Metal Ind. [London] 23. 245—47. Engineering 116. 349—51. 
1923. Swansea.) W i l k e .

D ouglas H. In  g a li, Die Zugfestigkeit ais eine Funktion der Temperatur und  
der Kaltbearbeitung. D ie Yerss. blieben auf Cu beschrankt, u. zwar wurden 5 Sorten 
untersucht, eine angelassene u. 4 verschieden gewalzte mit 25, 40, 50 u. 75°/o Quer- 
Bchnittsverminderung. Dabei ergab sich, daB die Zugfestigkeit des Cu bis 350° 
eine lineare Funktion yon Temp. u. Kaltbearbeitung ist entsprechend der G leichung: 
y  «  a -f- bx , wo y  die Zugfestigkeit, x  die Temp. u. a. u. b Konstanten sind. 
a g ibt ein relatiyes MaB fur die Hartungsmoglichkeit des Materials durch Kalt
bearbeitung u. b fiir das Anlassen oder Entharten mittels Temp.-Erhohungen. Alle 
Materialien hatten bei 350° einen krit. Punkt. t)b e r  350° ist die Zugfestigkeit 
des Cu eine Funktion der Temp. u. der Kaltbearbeitung bis zu 50% Verringerung 
entsprechend x y n =  k, wo n u. k  Konstanten darstellen. Vf. glaubt, daB die krit. 
Temp. yon 350° m it der RekrystallisationBtem p. des Materials zusammenfallt. Der 
Metallbruch bei hoheren Tempp. ist interkryetalliner A rt, wahrend er bei gewohn- 
licher Temp. meistens Bowohl durch die Korner wie langs der Korngrenzen geht. 
(Metal Ind. [London] 23. 271—74. 1923.) W i l k e .

T. B. L. C ain, Der Einflup der Giefitemperatur a u f die Eigensćhaften der 
Metalle. Vf. zeigt, daB bei der Legiem ng 55,5% Cu, 28,5% Zn u. 15% Ni die GuB- 
temp. von 1180° die beste ist. (Metal Ind. [London] 23. 165—66. 1923.) W i l k e .

Charles Yiokers, Das Giefien von Messing und  Bronze. Die Oxydationswrkg. 
yon Cu, das CO ais Schutzmittel gegen Oxydation des Metalles, das Zn ais wirk- 
sames Desoiydationsmittel, sowie die Bedeutung des O u. der Osyde ais Ver- 
^ re in ig u n g  werden besprochen. (Fonndry 51. 578—81. 627—30. 1923.) WlLKE.

Die Bestimmung der Gaidurchlassigkeit ton  Eernsand. E ine A pparatur, die 
mittels Luftdruck durch Sand yon genau festgestelltem Feuchtigkeitsgehalt die 
Anzahl ccm Luft, die durch den Sand gehen, die Hohe u. den Querschnitt der 
Sandsaule u. den D ruck zu bestimmen geatattet u. damit die Durchlassigkeit er- 
gibt. (Foundry 51. 587 -88 . Metal Ind. [London]. 23. 268—69. 1923.) W i l k e .

E. F. Harrington, M. L. MacComb u. M. A. Hoamer, Sanduntcrsuchungen 
m it der Doty-Maschine. Die Doty-Methode ist ausgezeichnet fiir Yergleichsarbeiten, 
wenn sie normalisiert wird. Die Feuchtigkeit epielt eine bedeutende Rolle bei 
solchen Vergleichen u. darf nicht yergessen werden. Bei einem Feuchtigkeitsgehalt 
unter 6%  ist ein merkbarer Dnterschied in der F eB tigkeit des Sandes, wenn er 
getrocknet u. wieder zum urBprUnglichen Gehalt angefeuchtet oder wenn seine ur- 
sprfingliche Feuchtigkeit behalten h a t. Trocknen u. Anfeuchten yergroBern die Sand- 
festigkeit, wenn die Feuchtigkeit unter 6%  war, iiber 6%  wird dieser Yorteil 
durch die uberschUssige Feuchtigkeit aufgehoben. Sind alle anderen Faktoren 
konstant, so schwankt die Festigkeit mit der KorngroBe. (Foundry 51. 606—10. 
1923.) W i l k e .

0. Bauer und H. Arndt, Beitrag zur „umgekehrten Blockseigerung". (Mitt. 
Materialpriifgs.-Amt Berlin-Dahlen 40 . 315—17.1922. — C. 1923. IV. 827.) W i l k e .

A. E yles, Das autogene Schtceifien von Aluminium und Aluminiumlegierungen. 
Die Durchfuhrung der SchweiBung, die sehr schwierig ist, wird bescbrieben. Es 
ist empfehlenswert, den SchweiBstab in  das FluBmittel einiutauchen, das ais dunner 
{Jberzug auf dem Stabe haften bleibt. Durch das allmShliche Abschmelzen des
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Stabee wird der SchweiBstclle gerade die notwendige Menge Pastę zugefuhrt Der 
Schweifiatab muB dieselbe Zas. wie die zu schweiBenden Stueke haben, nem Durch- 
messer sehwankt in der Eegel zwisehen 2,4 u. 6,3 mm, In  Ermangelung eines 
Stabes kann auch ein Streifen Al-Blech benutzt werden. E in Zuscharfen der 
Kanten ist bei Blechen unter 3 mm Starkę nicht erforderlich. Besonders wichtig 
ist das Vorwarmen u. Anlassen des Materials, dabei darf die Temp. von 450—500* 
nieht uberschritten werden, weil das Materiał briichig u. deformiert wird. Darch 
das Anlassen werden auch die anhaftenden Fett- u. Olteilchen entfem t. Bei der 
SchweiBung empfiehlt es sich, mit geringem C,Ha-OberschuB zu arbeiten, doch darf 
dann der leuchtende Mantel der Flamme auf das Al nicht auftreffen. GroBere 
GuBstiicke konnen auch ohne FluBmittel geschweiBt werden, indem die O iydhaut 
durch Riihren mit einem Fe-Stab zerstort wird; der Stab darf sich hierbei nicht 
zu stark erhitzen. (Metal Ind. [London], 23. 2—3. 1923.) W i l k e .

E lm e r H. W oodm ansee, Eine Beschreibung einer Reinigungsmethode fiir 
grofiere Mengen Materiał vor dem Vernickeln. Die Beinigung, von der prakt. Be- 
triebaaDgaben gemacht sind, is t kurz folgendermaBen: Das Materiał kommt nach- 
einander 5— 10 Min. in ein W eichbad, 30 Sek. in den 1. elektr. Beiniger mit der- 
selben Stromrichtung wie beim Vernickeln, hierauf wird es gespiilt im k. W ., kommt 
in eine 5°/0ig. HP-Lsg. mit rund 2°/0 HCl, wieder in k. W ., wird auagekocht, in 
den 2. elektr. Beiniger mit entgegengeaetztem Strom gehangt, in k. W ., dann in 
eine 20%'g- HF-Lsg., wieder in k. W . u, nun direkt ins Nickelbad. Diese Ope- 
ration werden sehr schnell u. meiatens gleichlange ausgefuhrt. 2 Betriebsanord- 
nungen sind beigegeben. (Metal Ind. [New York], 21. 232—33. Metal Ind. [London], 
22. 671—72. 1923.) W i l k e .

W m . H . P a rry , Horizontale gegen vertika\e Kessel zum Heipterzinken. Die 
Sehwierigkeiten, die lange Gegenstande wie Gaarohre beim Verrinken verureachen 
werden leicht uberwunden, wenn eine lotrechte Keaselart benutzt wird. In  Boston 
sind gute Erfolge damit erzielt worden. ."(Metal Ind. [New York] 21. 236—37. Metal 
Ind. [London] 23. 1. 1923.) W i l k e .

J . D ickson H an n a h  und E . L. B head , Krystallisationswirkungen a u f Zink- 
blech. Die W rkgg. wurden unteraucht, die zur B. der groBen glanzenden Krystalle 
auf der Oberflache von verzinktem Fe u. Stahl fuhren. Die Krystalle sind bald groB tu 
wohlbegrenzt u. lassen deutlich einzelne Beatandteile erkennen, wahrend eB bisweilen 
unmoglich ist, groBe Krystalle zu erhalten. Entsprechend ihrem Aussehen dem 
unbewaffneten Auge gegeniiber kann man 3 Beatandteile an den groBen Krystallen 
erkennen: a) Krystalle von glanzendem Auaaehen, fi) von etumpfem u. grauem 
Aussehen, y) solche, die innerhalb ihrer Grenzen die Eigenachaften von cc m. fi 
zeigen. Yeraa. mit reinem Zn, sowie unter Zusatz von Sn oder Al gaben beim Yer- 
zinken von verschiedenartigen Blechen keine groBen Krystalle, nur ein Zusatz von 
Pb u. in geringerem MaBe yon Sb yermag bei einer besonders giinstigen Temp., 
die ungefahr 30* uber dem F. vom Zn liegt, die groBen glanzenden Krystalle zu 
bilden, die Qualitat des Bleches iat dabei yollkommen gleichgultig. Bei Korroaions- 
yerss. an handelstiblichen Zn-Blechen in verd. HCl loate sich der fi- yor dem 
a-Bestandteil auf. A ub dieser n. ahnlichen Erscheinungen ergab sich, daB die 
beiden Bestandteile a n .  fi  chem. grundyerschieden Bind, der eine unter Betrachtung 
des Zn-Pb-Syatems Bich yon der Zn-reichen, der andere von der Pb-reichen Lsg. 
ab leitet Vff. nehmen an, daB die Trennung der beiden Phasen auf der Blech- 
oberflache unmittelbar nach dem Herausnehmen aus dem Bade statlfindet. Auch 
die Lage des Bleches fiir die Auabildung der Krystalle ist beim F ea tw erd en  des 
tJberzugea yon Bedeutung, so konnten bei einem horizontal gehaltenem Bleche auf 
der oberen Flachę bedeutend groBere Krystalle sich bilden a is auf der unteren. 
(Metal Ind. [London] 23. 21 7-20 . 1923.) W i l k e .
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E . F . Collins, Glasige Emaillierwng mittels elektrischen Ofens. Die groBen 
Yoiteile, die das Aufbrennen der Emaille mittels deB elektr. Wideratandaofena bieteD, 
werden beachrieben. (Metal Ind. [New York] 21. 251—53. 1923.) W i l k e .

J .  L. Mc K. Y ard ley , Das glasige Emaillitren im elektrischen Ofen. Die 
Feuerungsmethoden sind fiir die Kosten dea Betriebes von groBer Bedeutung. Die 
yerschiedenen Ofentypen werden besprochen hineichtlich ih rerE ntw . u. das Arbeiten, 
sowie Koaten von einigen neuen Einrichtungen angegeben. (Chem. Metallurg. 
Engineering 29. 55—58. 1923. East P ittsburg [Pa.].) W i l k e .

M. E . M anson, Veru>endung von Betonit in  Emaillen. Die yorliegenden Verss., 
Betonit statt Ton aur Suspenaion  von Emaillen zu  verwenden, wurden’ fiir trockene 
Grundemaillen im Betriebe der Kundle Manufacturing Co. fiir feuchte Grund- u. 
Uberemaillen im Betriebe der A. J. LlNDEMANN-HOYEKSON-Company ausgefiihrt. 
Trockenproeefi ton  GrundemaUle. Die biBher gebrauchte Emaille enthielt a u f  
100 Teile Fritte 2 g  B orai, 5 g Ton u. 120 Teile W asser. Bei Verwendung von 
Betonit muB mehr W. angewandt werden, bei obiger Emaille 230 Teile, da eonst 
die Konsistenz zu groB wird; wurde dagegen der Zusatz von Betonit eingeschrankt, 
so wurden fiir je  3,2 u. IT e il ZuBatz 160, 145, 135 Teile W. notig, so daB also eine 
Emaille mit 1 Teil Betonit u. 135 Teile W . etwa die Konz. der mit Ton her- 
geatellten hatte. Nasse Emaille au f Stahl. Eine Emaille, in der 5°/0 Ton durch 
l 1/*0/o Betonit ersetzt war, hatte beziiglich Yiacositat u. H altbarkeit beim Stehen 
geniigende Eigenscbafcen; wahrend aber die Tonemaille nur einen Augenblick auf 
der W are fl. blieb u. sich dann ,,8etzte“ , blieb die mit Betonit hergeatellte W are 
dauernd fl., anseheinend weil s ie  zu langsam trocknete. Ferner zeigte aich, daB 
eine zu dunn geratene Emaille kaum wieder zu yerdicken war, was bei Tonemaille 
nach eintagigem Stehen durch Abtrocknen erreicht wurde. Sehliefllich wurden 
mit einem Gemisch yon 2 l/j Teilen Ton u. ljt  Teile Betonit befriedigende Er- 
gebniaae erhalten. Es wurde erw artet, daB wegen des geringeren prozentualen 
Gehalta an nicht gefritteten Stoffen der Glanz der mit Betonit erhaltenen Emaillen 
beaaer aein wiirde ais der mit Ton erhaltenen. Die Ergebniase fielen jedoch teils 
gleich teils acblechter wie die mit Ton erhaltenen aua. (Journ. Amer. Ceram. Soc. 
6. 790-93 . 1923) M a b c k w a l d .

B. H aas, Uber Verkupferungen von Zinkblechen und von aus diesen hergestellten 
Fabrikaten. Die biaberige Verkupferung nach dera Einreibeverf. ist unyorteilhaft 
wegen Zeit- u. Materialyerschwendung. Die Fabrikate miissen erat entfettet 
(Soda, Waaaerglas, Seife), geapiilt, in einem Saurebade gebeizt u. wiedertim geepiilt 
werden. Die Yerkupfeiung kann dann in verd. Ammon-Kupferaulfatlpgg. nach 
dem Tauchverf. vor aich gehen. (Metali 1923. 81—82. 1923.) W i l k e .

A. H. M uiłdey und J o h n  C artland , Stereotypenherstdlung. Die Herst. wird 
vom metallurg. Standpunkt aua betrachtet. D ie Zua. ach wankt zwischen 5 —10% Sn, 
15—19% Sb, der Beat ist Pb. Bisweilen wird etwas Cu zugeaetzt. Die GuBtemp. 
(265 -  305°) u. daa GieBen Bind aehr wichtig, um eine Legierung m it allen gewlinseh- 
ten Eigenschaften zu erhalten. (Metal Ind. [London] 23. 243—44, 1923.) W i l k k .

A. W. A llen , Grundlagen der Amalgamation. Eine gedrangte, aber umfassende 
Uberaicht fiir die Prasis mit einer kurzeń Beschreibung der yerachiedenen Verff. 
(EngiD . Mining Joum.-Presa. 116. 275—80. 1923. San Francisco.) W i l k e .

U lik  B.. E v a n s , Der elektroćhtmitćhe Charakter der Korrosion. Vf. steht auf 
dem Staudpunkte, daB es nur in dem Falle dea Nachweiaea dea Fehlena jeglicher 
elektrochem. Yorgange bei niedrigen Tetnpp. erlaubt ware, Theorien heranzuziehen, 
die chem. Konosion zur Grundlage annehmen. Ea gibt 2 Arten elektrochem. Kor- 
roaion, die e ra te , die charakteriat. ist fur die aktiyeren M etalle, lSBt H , entB tehen, 
desaen Menge yon der Anwesenheit yon Veruoreinigungen abhangt, die zweite be- 
ru h t  auf der Djffusion des Ot zur metali. Oberflache. Die Korrosion ist in  diesem
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Falle langsamer. Ein Beiapiel hierzu ware die Metallkorroaion in einer KCl-Lsg. 
(Metal Ind. [London] 23. 248—49. 1923.) W i l k e .

E. H aaB  und E. Ltebreich, Beitrage zur Kenntnis der Korrosion an Konden- 
satorrohren. Ea wurde festgestellt, daB die Ziehriefen bei der Korrosion yon ent- 
scbeidendem EinfluB sind. D ie heryortretenden „acheinbaren Entzinkungen" werden 
langs der Riefen durch die starkę B. yon CusC]s-Krystallchen yerursacht, sowie 
durch die groBere Konz. des Chlorttrs in den Riefen." Auch schwachę yagabundierende 
Strome in der GroBenordnung von einigen Milliampere auf 1 qdm bewirken in 
kiinstliehem Meerwasser dieBelbe W rkg. Yorachlage fiir die Behandlung der Ober- 
flache wie zur Herst. eines zinkreieheren Messings zwecks Korrosionsyerminderung 
werden gemacht. (Ztschr. f. Metallkunde 15. 245—50. 1923. Chem.-Tecbn. Reicha- 
anstalt, Berlin.) W lLKE.

H a lle t  S io e  Robbins, Manchester, V. SŁ A ., Erzkonzenłration. Die Erz- 
konzentration erfolgt nach dem Schaamschwimmyerf., indem der mit emulgiertem 
oder gel. Ó1 gemischte Erzbrei der Einw. fein yerteilter Luftblasen unterworfen 
wird. H ierbei wird der Brei in atetiger kreislaufiger Bewegung gehalten u. zu- 
gleich in yerschiedener Hohe geriłhrt. Ala Behalter dient ein zylindr. GefaB, in 
dessen M itte  ein drehbarea Rohr yon der Oberflache bia nahe zum Boden reicht. 
Im Innem  diesea Rohra befindet sich ein engerea Rohr, durch daa ein lang3amer 
Luftstrom geleitet wird, der in dem weiteren Rohr aufsteigt u. den Erzbrei mitreifit. 
Letzterer flieBt vom oberen Ende dea weiteren Rohra auf 2 langaam bewegte Flugel, 
yon dereń Boden kurze Róhren abgehen, u. durch diese in den zylindr. Behalter 
zuriick. Am unteren Ende dea weiteren Rohra Bind schrag yerlaufende Riihrarme 
angeordnet, e tw aa  obeThalb dieser Riihrarme rostartig gestaltete Rohraysteme, 
welche mit beaonderen Luftleitungen yerbunden sind u. die zur ErzeugUDg dea 
Schauma erforderlichen feinen Luftblaaen dem Erzbrei zufiihren. Zur Regelung 
des Fiuaaigkeitsstandes dient ein an der AuBenseite des Behaltera angebrachtea 
drehbarea Rohr. (A. P. 1398394 yom 21/10. 1919, auag. 29/11. 1921.) K O h lin g .

Gastaf Axel Hellatrand, Butte, Mont., Erzanreichtrwng. ZnS u. ein oder 
mehrere andere Metallaulfide enthaltende Erzbreie werden unter Zusatz eines 1. 
Sulfids dem Schaumschwimmyerf. unterworfen, wobei daa zugefiigte 1. Sulfid das 
Schwimmen dea ZnS weitgehend yerhindert. (A. P. 1469042 yom 22/6. 1922, auag. 
25/9. 1923.) K O h l in g .

Urlyn C. Tainton, Kellogg, Idaho, Behandlung komplexer Erze. Die Erzmaase 
wird nach dem Roaten in  zwei Teile zerlegt, yon denen der eine die schwerer 1., 
der andere die 11. Verbb. enthalt. Man ertrahiert dann den erateren mit einer 
starken Siiure u. benutzt die erhaltene Lsg. nach geeigneter Verdiinnung zum Aub- 
laugen des zvyeiten Teilea. (A P. 1467516 yom 13/10.1919, auag. 11/9. 1923.) O e.

Minerals Separatlon Limited, London, Veredelung der Schaumbildemittel zur 
Ausiibung des Schaumschwnnmverfahrens, 1. dad. gek., daB das rohe Schaummittel, 
z. B. ein 01, unter Erwarmung (etwa 88 bis 350°) mit Schwefel behandelt wird. —
2. dad. gek,, daB das Schaummittel mit dem Schwefel einer D est, gegebenenfalls 
unter W iederzufuhrung der kondensierten Deatillate unterworfen wird. — Die Er- 
zeugniBse wirken sogar in  geringerer Menge beaaer ais die (nicht mit Schwefel be- 
handelten) Au8gangatoffe. (D. R. P. 383766 KI. l a  yom 7/7. 1920, ausg. 18/10. 
1923. A. Prior. 28/1. 1916.) KOHŁING.

Allmanna Ingeniorsbyran H. G. Tornlf, Stockholm, Sintern von feinkornigen 
Erzen u. dgl. mit eingemengtem Brennatoff, der durch einen abwartB gehenden Luft
strom yerbrannt wird, dad. gek., daB der Zuaatz yon Brennetoff u. die Beschickung 
derart ausgefiihrt w erden , daB Erzschichten mit yerachiedenem Brennstoffgehalt 
ubereinander angebracht werden, derart, daB die oberste Erzschicht den groBten

VI. 1. 17
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Brennstoffgebalt u. die unterBto Erzschicht deu kjeinsten oder gar keiuen Brenu- 
sto ffg eh a lt  aufw eiB t. — Es wird bei groBer Eraparnis an Brennstoff eioe Evd. u. 
Schmelzung in deu unteren Schichten yermieden. (D. R. P . 384372 KI. 18a vom 
14/6 1922, au sg . 29/10 1923. Schwed. Prior. 8/2. 1922.) O e l k e r .

Jn le s  H ec to r  H ir t, El Paso, Tex., iibert. an: A lvarado  M in in g  an d  M illin g  
Com pany, New York, Chlorieren von Erzen. Eine Charge des Erzes wird unter 
solcben Bedingungen der Einw. chloiierend wirkender Dampfe unterworfen, daB 
die Ggw. einer kiibleren Erzschicht oberbalb der Ek.-Zone gesicbert ist, wodurcb 
eine Oiydation der Dampfe u. das Eutweichen fliiehtiger Metallchloride, die sich 
an der kiihleren ErzB ehieht kondensieren, yerhindert wird. (A. P . 1 4 67037  yom 
10/1. 1920, aueg. 4,9. 1923.) Oe l k e b .

E m il B ruce P ra tt ,  East Cleveland, Ohio, Verfahren zur Eeduktion von Metali-
oxydcn. Metalloiyde (Fe-Erze usw.) werden, gemischt mit KW-stoffeu, im elektr. 
Ofrn erhitzt, bis die Oxyde zu Metallen reduziert sind. (A. P . 1459187 vom 2/11.
1920, ausg. 19/6 1923.) K a u s c h .

R ic h a rd  D. J o id a n ,  High Bridge, iibert. an : T ay lo r-W h a rto n  I ro n  an d  
S tee l Co., High Bridge, N. Y., Sćhmelztn von Fetromangan. Um die Yerluste an 
Ferromangan beim Sehmelzen de6Belben im Kupolofen zu yerringern, wird das 
Scbmelzen unter Bcdiugungen ausgefiibrt, welche eine geringe Scblackenmenge er- 
geben, wobei zu dereń B. ein Materiał, einseblieBlich Kalkstein, von hoher, yorher 
beBtimmter Beinheit yerwendet wird. (A. P . 1467546 yom 2/6. 1922, ausg. 11/9.
1923.) O e l k e b .

L inas P o rte r  B n rro w s , Erie, Pa., Herstellung von schmiedbaretn Stahl. Der 
drrch ZuBatz von Nickeleizen zu einer Charge kleiner Metallstiicke erhaltene Stahl 
laBt eich nach dem Eihiizt n  (2200° F.) u. Abscbreeken in W. ohne weitere Be- 
handlung zu Schneidewerkzeugen yerarbeiten. (A. P . 1459570  yom 7/8. 1915, 
aupg. 19/6. 1923) K a u s c h .

Jo h n  H. H a ll ,  Heigb Bridge, N. J . ,  iibert. an: T ay lo r-W h a rto n  I ro n  a n d  
S tee l Co., High Bridge, Herstellung von Kugeln. Die Kugeln werden aua Mn- 
Stahl gegossen, u. zwar bei einer Temp., welche dicht unter dem E. der Sehmelze 
liegt. H ierauf erhitst man sie Bchnell auf eine Temp. von etwa 1660° u. bringt sie 
in ein Losohbad. (A  P. 1467642 yom 5 6. 1922, ausg. 11/9. 1923.)f O e l k e r .

K a r l A lD ert Catpereson, Ayesta, Schweden, Eisenlegierungen. (Dan P. 31289 
yom 16/12. 1920, aueg. 12/2. 1923. Schwed. Priorr. yom 17/5., 16/6. u. 23/7. 1919.
— C. 1921. IV7. lOOtj.) Oe l k e r .

F re d e r ic  A. E u stis , Milton, und D onald  B e lc h e r , Boston, Mass., iibert. an : 
E n ttis  nnd  C harles P ag e  P erin , New York, Gewinnwng von Eisen und Z ink aus 
sulfidttehen E rztn  und Trennwng der bcidcn Metalle. Die Erze werden m it einem 
geeigneten Losungsm. behandelt, worauf die Leg. der Elektrolyee unterworfen wird. 
Dabei sih lagt Bich ein Gemisch von Fe u. Zn auf der Kathode nieder. Dieses 
wird auf eine oberhalb der Veifluchtigung8temp. deB Zn liegende Temp. erhitzt, 
wobei reines Fe zuruekbleibt. — Die Zo-Datnpfe werden gesondert aufgefangen. 
(A. P. 1466793 yom 29/9. 1922, ausg. 4/9. 1923.) O e l k e r .

F il ip  T h a ra ld sen , Chrietiania (Norwegen), Htrstellung von fliichtigen Metallen 
durch Desttllation. (Schwz. P . 99327 yom 3/1. 1922, ausg. 16/5. 1923. — C. 1923.
IV. 416.) O e l k e r .

F ilip  T h ara ld sen , Christiania, Gewinnung von fliichtigen Metallen bei dereń 
Herstellung. (Schwz. P . 99328  yom 9/5. 1922, ausg. 16/6. 1923. — C. 1923. IV. 
454.) O e l k e r .

H e n ry  L iv ingstone S nlm an, Thom as Jam es T aplin , W a lte r  G eorge P e rk in s  
und H ngh  F itz a lis  K irk p a tr ic k  P ic a rd , London, ubert. an: H a ro ld  W ade,
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London, Behandlung von Kvpferoxydverbindungen cnthaltenden E r  zen. (Can. P. 
229217 vom 2/9. 1922, ausg. 27/2. 1923. — C. 1923. IV. 287.) O e l k e b .

B ic h a rd  E d g a r  P earson , London uud E u stace  N ev ille  C raig, Ham Commou, 
Engl., iibert. an : M eta l P a te n ts  L im ited , London, Behandlurtg Chrom enthaltender 
Materialien. (A. P. 1462421 vom 1/6. 1922, ausg. 17/7. 1923. — C. 1923. II. 
138.) K a u s c h .

B ethnne Glasa K lugh , Anniston, Ala., iibert. an: S o u th ern  M anganese 
C orporation , Anniston, Yorbtreitung von Hanganerzen fiir den Schmelzprose/3. Die 
zerkleinerten Mangancarbonaterze werden mit einem Verkokungsmaterial yermiacht 
u. auf eine Temp. erhitzt, welche in der Natio der Botgliihhitze liegt, um COs u. 
sonstige fliiehtige Boatandteile auszutreiben. — Es wird eine homogene, fiir den 
SchmeltprozeB geeignete M. erhalten. (A. P . 1467797 vom 7/6. 1918, ausg. 11/9. 
1923) O e l k e b .

H u g h  S. Cooper, Cleveland, Ohio, iibert. an: K em e t L ab o ra to rie s  Com pany 
Inc., New York, Legitrwng aus Nickel, A lum inium  und Stlicium. Der Gehalt an 
Al oder Si darf nicht weniger ais 3 u. nicht mehr ais 12% betragen. (A. P. 
1461178 vom 26/8. 1918, ausg. 10/7. 1923.) K a u s c h .

A rn o ld  S o h ro e tte r, New York, iibert. an : A m erican  W h ite  G old Manu- 
fa c tu rln g  Com pany I n a ,  New York, Legierung, welche ais Zwischenlegierung bei 
der Herst. von WeiBmetall dient u. 95% Ni, 2‘/j%  Au u. aufierdem Zn, Mg u. Sb 
enthalt, dereń Gesamtmengo weniger ais 2% betragen soli. (A. P . 1468407  yom 
16/10. 1919, ausg. 18/9. 1923.) Oe l k e b .

Louis D nparo, Genf, Legierung. Eine harte hammerbare Legierung, welehe 
gegen Sauren u. schm. Bisulfat sowie gegen Hitze bestandig ist u. von Konigaw 
weniger angegriffen wird ais P t, wird durch Zusammenschmelzen yon P t mit
1—5% Ta erhalten. (Schwz. P. 9 9 9 8 8  vom 27/6. 1922, ausg. 1/8. 1923.) KUhl

A lum in ium  Com pany o f A m erica, Pittsburgh, V. St. A , Aluminiumlegierungen 
(Schwz. P P . 9 9 9 8 9  u. 9 9 9 9 0  yom 24/11. 1921, auBg. 16/7. 1923. A. Prior. 27/11
1920. — C. 1923. II. 332.) KUh l in g .

A lad a r P acz , Cleyeland Heighta, Ohio, Aluminium-Siliciumlegierungen  
(Dan. P . 31101 vom 21/1. 1921, ausg. 8/1. 1923. A. Prior. 13/2. 1920. — C. 1923 
II. 1114.) O e l k e b .

Otto E eiB m ann , GroBrohrsdorf i. Sa., Nichtrostcnde, hitzelestandigc Eisen 
Aluminium-N\chel-Legierung, gek. d. einen Gehalt von ungefahr 10°/o Al u. un  
gefabr 5% Ni. — Die Legierung zeicbnet sich durch leichte Bearbeitungsfahigkeit 
aus. (D R. P. 3838 9 2  KI. 18b vom 23/7. 1921, ausg. 20/10. 1923.) Oe l k e b .

H a r ry  N usbaum  und Jo sep h  N usbaum , ubert. an : P . E . S h arp less  Com
pany , Philadelphia, Pennsylvania, Uberziehen von Metalllolien m it Paraffin. Man 
schmilzt Paraffin, Mineralol, gereinigtes Harz u. Bienenwachs u. taucht die Folien 
ein, der Oberzug ist geruchlos, durchBcheinend u. widerstandefabig gegen Feuchtig- 
keit u. Luft. (A- P. 14 6 6 3 8 0  vom 31/3. 1921, ausg. 28/8. 1923.) F b a n z .

E a r le  E. S chum acher, East Orange, N. J., iibert. an: W estern  E le c tr ic  Co., 
Inc., New York, Herstellung von Ubtrzugen au f Metallen. D ie Metalle bezw. Metall- 
gegenstande werden in  ein Scbmelzbad eines Erdalkalihydroxyds eingetaueht. (A. P. 
1467398 vom 19/3. 1920, ausg. 11/9. 1923.)" Oe l k e b .

C h ris tian  B e rg h  B a ck e r, Herstellung eines schutzenden Uberzugs auf Gegen- 
standen aus Magnesium. (Dan. P . 31770 yom 21/11. 1921, auag. 28/5. 1923. 
Norw. Prior. 4/1. 1921. — C. 1923. II. 333.) Oe l k e b .

Jam es E . C am pbell und Ja m es L. E ey n o ld s , Scottdale, Pa., Schweifimittel 
bestehend aua einer Misehung von 5—10% PcjOsi 15—30% Schwarzem MnO„ 
8 0 -6 0 %  Borax. (A. P. 1 4 6 0 4 7 6  yom 7/10. 1921, auag. 3/7. 1923.) K a u s c h .
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Otto Y ogel, D u sse ld o rf-O b e rk a ase l, Beizbad fiir Eisen und Słahl. (A. P. 
1460395 vom  27/8. 1921, ausg . 3/7. 1923. — C. 1922. II. 1079.) K a u s c h .

"WurMembergische Metallwarenfabrik, Geislingen-Steige, Gleichzeitige Er- 
zitlung verschieden starker gahanischer Mttallniederschlage auf demaelben Gegen- 
stande, 1. dad. gek., daB die Gegenstande im Elektrolyten in geschlosBene Zellen 
aus elektr. isolierenden Stoffen gehangt werden, die nur da mit entaprechenden 
Óffnungen fiir ungebinderten Stromdurchgang yersehen sind, wo eine Verstarkung 
des galyan. Nd. gewunscht wird. — 2. dad. gek., daB die Gegenstande im Elektro
lyten in oben offene Zellen aus elektr. isolierenden Stoffen gehangt werden, dereń 
oberer Eand aus der Elektrolytfl. hervorragt. — Es ist moglich, in einem Arbeits- 
gang eine vier- bis seebafacbe "Verstarkung je  nach der Anordnung der Óffnungen 
der Leitfahigkeit dea Elektrolyten zu erzielen. (D. B. P. 384285 KI. 48 a yom 
19/7. 1922, auBg. 26/10. 1923.) O e lk e b .

Bodolphe P echkranz, Genf, Herstellung diinner, fein gelochter Metallkorper. 
(łan . P. 31352 vom 26/3. 1921, ausg. 26/2. 1923. Schwz. Priorr. vom 12/6. 1919 
u. 6/2. u. 28/12. 1920. — O. 1923. II. 906 u. 1922. II. 312.) O e lk e b .

Henrl Terrisse und Marcel Levy, Genf, Sehweiz, Herstellung von Gegen- 
itanden aus sdurebestdndigen EisensiUciumlegierungcn nach Pat. 331864 (C. 1921.
II. 554) u. Zusatepat. 374149 (C. 1923. IV. 288), 1. dad. gek., daB man die Fe-Si- 
Legierung zunachat einmal oder mehrmala in Barren gieBt, dieae von neuem achm. 
u. dann erBt in die Formen gieBt. — 2. dad gek., daB man die gegoaaenen Gegen
stande nachtrag lich  auf eine Temp. yon 200—800° u. dariiber erhitzt. — Die 
Legierungen w erden aaurebestandiger, homogener u. widerstandBfahiger gegen 
plotzlichen Temperaturwechsel. (D. E . P. 383893 KI. 18b vom 17/8. 1921, ausg. 
19/10. 1923. Zus. zu D. R. P. 331864; C. 1921. II. 554.) O e lk e b .

Herman G. C. Thofehrn, Roselle P ark , N. Y.,* und Donald H. Mo Lean, 
Mełallurgisches Verfahren. Man fuhrt in geBchmolzenea Metali, wahrend man es in 
daa SchopfgefaB gieBt, eine Legierung yon Al u. Mg ein. (A. P. 1 4 6 0 8 3 0  yom 
4/10. 1918, auBg. 3/7. 1923.) K a u s c h .

Philipp Elmer Kern, Chicago, 111., iibeit. an : Western Electric Company, 
Inc., New York, Schutziiberzug fiir Eisen und Stahl, welcher aus einer Osydechicht 
besteht, die sich aus einem schweren krystallin. Korper u. einer dariiber liegenden 
weicheren u. glatten Schicht zusammensetzt. (A. P. 1467174 yom 1/4. 1921, ausg. 
4/9. 1923.) O e l k e r .

X. Farben; Farberei; D ruckerei.
S u d olf Auerbach, Zur Kolloidchemie der Farbevorgange. Ais Aussalzung yon 

Farbstoffen werden alle Vorgange bezeichnet, die in der Kichtung molekulardiapers- 
kolloid-grobdispera yerlaufen. LoauDgamittelentziehung infolge Eigenhydratation des 
zugefiigten Elektrolyten oder dessen Ionen scheint nicht dafur in Betraeht zu 
kommen, da das ao stark hydratiaierte LiCl nicht starker wirkt ala NaCl. 
Alle teehn. gebrauchten Farbstoffe bilden Lsgg., dereń Diaperaitatsgrad zwischen 
molekularen u. kolloiden Dimensionen liegt. Fiir erstere kann die auBsalzende 
W rkg. der Ionen entweder beruhen auf (Jberschreitung des Loslichkeits- 
prod. durch gleichionige Salze oder durch B. eines w. 1. Farbatoffaalzea. Bei den 
Kolloiden handelt ea sich um Elektrolytkoagulation. Zur Beat. des Disperaitats- 
grades der in W . gel. Farbstoffe dient wieder ihr Diffuaioneyermogen in Gelatine- 
gallerte. Dabei wird aber nicht mehr die Stelle bestimmt, an welcher man die 
Farbung gerade noch erkennen kann, sondem diejenige, an welcher 1ll0 der Anfangs- 
konz. des Farbatoffa herrscht. Alle Farbstoffe der Textilfarberei diffandieren. Die 
Farbstoffe der pflanzlichen Faaern (substantiye, Indanthren) stehen naher an den 
kolloiden, diejenigen der tier. Faaer (saure u. basische) naher an den molekularen
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Dimensionen. Die in der K alte autzichenden substantiyen Baumwollfarbstoffe sind 
bei gewohnlicher Temp. hoberdispera ais die erst in der W arme aufziehenden. 
(Kolloid-Ztaehr. 33 262—64. 1923. Probstdeuben ) LlESEGANG.

E u g en e  C. B Ingham  und A lfred  G. Jacąues, tiber Faktor en, mlchc die 
Plastizitat von Farben beeinflussen. (Vgl. B in g h a m , B r u c e  u . W o lb a c h ,  Joutn. 
Franklin Inst. 195. 303; C. 1923. IV. 111.) Untersa. sollen atets mit Miscbungen 
ąuBgofiibrt werden, welcbe mindeatena 30 Stdn. alt Bind, da sonst noch Yerande- 
rungen eintreten. Die P lastizitat ateht in direktem linearen Verhaltnisse zur Konz., 
desgl. die Beweglichkeit. SiO i u. Lithopon  haben bei gleicher Gewichtakonz. ver- 
schiedene P lastizitat, bei gleicher Volumkonz. fallen die W erte fast zusammen. 
Die Beweglichkeit ist iu hohem MaBe abhangig yon der FI. des Mediums. Sie 
wird durch polare Kolloide, z. B. Al-Stearat, kaum beeinfluBt. W ahrend es fast 
unm5glich ist, Farbstoffe mit dem gleichen Erfolge wie mit Leinol mit einem 
Mineralol anzureiben, da die PlaBtizitat sehr leidet, laBt sich fur Untersuchungs- 
zwecke ein brauchbares Medium aua Mineralol -f- 2% Oleaure herstellen. Feuchtig
keit yerschlechtert sehr die Plastizitat, O iydation u. Polymerisation dea Mediums 
yerschieben sehr die Versuchabedingungen. (Ind. and Engin. Chem. 15. 1033—36. 
1923. Easton [P. A.].) G bim m e.

A lfred  G ille t und F e rn a n d  G iot, Anwendungen der Antioxygene beim Harbin. 
Die antioxygene W irkung von. Eupferealzen erklart die durch Kupfersalze verursachte 
Vergrdperung der Lichtbestandigkeit gewisser Farben a u f der Faser. Yff. suchen die 
in der tjberschrift gegebene Ansicht durch Vergleichaproben zu beweiaen. 5 mit 
Diaminblau 2B  gefarbte Baumwollproben wurden wie folgt behaD delt: Probe (1) 
nicht, (2) zu gleichen Teilen mit einer 10°/o*g- Lsg. yon CaSOł u. einer gesatt. 
Lsg. yon SO,, (3) mit einer Lsg. yon CuS04, (4) mit einer Lsg. yon SOs , (5) mit 
einer 2°/0ig. Hydrochinonlsg. Nachdem yon jeder Probe ein Teil 10 Tage lang 
belichtet war, zeigte sich folgendes: (1) h a t stark gelitten, (3) u. (4) sind etwas 
besser, (2) ist praktisch unyerandert u. besser ais (5). E inV ers. mit Diaminblau 3 B 
yerlief faBt noch besser. Ala Autioxygene wurden weiter angewandt: CuCNS bezw. 
ammoniakal. CuCl, jedoch m it geringerem Erfolge, ais CuS04 -f- SO,. W eitere im 
gleichen Sinne yerlaufene Veras. wurden mit Eosin u. Triphenylmethan angestellt. 
(C. r. d. l’Acad. des sciencea 176, 1894—95. 1923.) B o c k .

E. R is te n p a r t, Uber Gasechtheit von Fdrbungen. IV. (Vgl. Testilber. iib. 
Wissenscb., Ind. u. Handel 2. 213, 3. 27; C. 1921. IV. 423, 1922. II . 701; 
R i s t e n p a r t  u. W i e l a n d ,  Textilber. iib. W issensch., Ind. u. Handel 3. 397;
O. 1923. II. 98.) Saure- u. alkaliechto Farbungen werden b e i Berubrung mit 
Saure- oder NHS-Gas yerandert. Beim Herausnehmen aus der NHj-Atmoephare 
kehrt die ursprungliche F arb u D g  zuriick, was bei der sauren Verfarbung nicht d er 
Fali ist. (MonatsBchr. f. Textilind. 38. 223—24. 1923. Chemnitz.) StJVERN.

Q. L inek, Uber die iceijSe Schreibkreide. D ie weiBe Schreibkreide iat charak- 
terisiert durch zonenweise eingelagerte Feuersteinknollen. Von den Spongien kann 
die SiO, dea FeuerBteina nicht stammen; denn die Spongien aind ala aolche erhalten. 
Das Meerwasser enthielt SiO,-Sol. Ea ware moglieh, daB die freien CaCO,-Teilchen, 
welche im Kreidemeer zu Boden aanken, sich mit einer Haut von SiO,-Gel um- 
rindeten. Es zeigt aich aber auch, daB bei der Failung yon CaC08 aua Bicarbonat 
oder bei doppelter Umaetzung eine gegenaeitige Adaorption des SiO,-GelB u. des 
CaCO,-Gels atattfindet. T ritt dann Entglasung ein, so reichert sich das SiO,-Gel 
im Zentrum der Spharolithe an. Bei Umwandlung im Kalkspat liegt die SiO, 
zwischen den einzelnen Krystallindiyiduen. — Die Umwandlung der metaatabilen 
Phase des CaC08, z. B. des Aragonits in Kalkspat erfolgt unter Volumyermehrung. 
Bei der sachs. Kreide yerblieb die SiO, daiin, u. es bildete sich feater Kalkstein. 
Bei der weiBen Schreibkreide muB eine Peptisation u. Abwanderung der SiO, ein-
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getreten sein. — Die Feuersteine treten auf entweder ala A uB fiillung yon Foaailien 
oder ais den Schichten parallel liegende Bander oder ala gangformige Spaltfiillungen 
oder in eigentiimlichen bizarren Formen. Ihre Yerteilung legt den Gedanken an 
eine rhythm. DiffusionBfallung nahe. Die SiO, ist demnaeh yon oben nach unten 
gewandert. Dabei wurde sie entweder lo k a l angereichert, oder ea stiegen ihr yon 
unten Koagulationsmittel entgegen. (Kolloid-Ztaehr. 33 274—75. 1923. J e n a ) L i e s .

O skar Łeoher, Die 7eralufarbe der Vereinigten Aluminiumwerke A.-G. Lauta- 
•werk. Die Farbę wird beim AlkaliaufachluB dea Baim ta ausgefallt. Infolge ibrer 
bohen Tonerde-Eiaengebalte (A1j0 3 40,58°/0, FesOs 20,77°/0) aind die Anatricbe sehr 
wetterbestandig, ferner cignet sie aich durch Feblen yon Saure ala Rostschutzfarbe. 
Bei der Veredelung der Farbę abfallende Ruckstiinde laasen sich zur Farbung yon 
Flaechenglas, ferner zur HerBt. eines warmeundurchlfissigen u. temperaturwider- 
standafahigen SpezialgJases yerwenden. (Chem.-Zrg. 47. 382. 1923. Kottbus, L auB itzer 
Industrielab.) Sz e g O.

Ed. Ju s tin -H u e lle r, Nitrofarbntoffe aus Dioxynaphthalin. Der unter den von 
Ma y e r  (Chem.-Ztg. 47. 281; C. 1923. II. 1253) erwabnten neuen Farbstoffen be- 
findliche braune Farbstoff aus Diozynaphthalin ist keine Neuheit; solche Farbatoffe 
hat Vf. bereits vor etwa 29 Jahren dargestellt. (Chem.-Ztg. 47. 409. 1923.) RUh l e .

G ilb e rt T. M organ  u. F ra n k  R ay m o n d  Jones, Azofarben aus N itro-u  Naph- 
thylaminen (1.5 und 1,8). Das 5-Nitro- u. das 8-Nitro-a-naphthylamin  haben zur 
HerBt. von Azofarben bisher keine Beachtung gefunden. Nach den Unterss. der 
VfF. sind aber beide Iaomeren bierzu aowohl ais Auagangsstoffe, wie auch ais 
Mittel- u. Endkomponenten zu gebrauchen. Die damit erbaltenen Farbtone unter- 
scheiden sich sehr wahrnehmbar von denen, die mit a-Naphtbylamin erhalten 
werden. (Journ. Soe. Chem. Ind. 42. T . 341—43. 1923. Birmingham.) RtłHLE.

F lec k lg e  A nstriche . Bei Bespreehung ihrer Ursachen wird zunacbst die 
Beschaffenheit des Untergrundes behandelt. (Farbę u. Lack 1923. 234.) StłYERN.

A. la u f h ,  Tetralin, ein tmpfindliches Reagens a u f den Mangangehalt wtifłer 
Mineralfarben. (Vgl. A n d ż s , Farbę u. Lack 1920. 117; C. 1920. IV. 606.) Es 
ergibt sich mit Sicherheit, daB tetralin- u. Mn-haltige Lackanstriche infolge der 
Wechselwrkg. dieser beiden Beatandteile Rosafiirbungen zeigen u. zwar scbon bei 
Ggw. ganz geringer Spuren Mn (0,005°/0 Mn in Lithopone). WeiBlack u. Vorstrich- 
farben muBsen demnaeh, wenn sie mit Tetralin in Beriihrung kommen, yollig frei von 
Mn sein. (Chem.-Ztg. 47. 315. Diisseldorf.) R O h l e .

B ritish  Dyestuffs C orporation , L td ., LondoD, J . B a d d ile y , J .  H ill , Man
chester, und E. B. A nderson , Hemyock, Deyon, Farben von Celluloseacetat. Man 
farbt Celluloseacetataeide mit Aminoazofarbatoffen, die eine oder mehrere C 02H- 
Gruppen, aber keine SOaH-Gruppe entbalten, diazotiert auf der Faser u. entw kkelt 
mit den ublichen Entwicklern. (E. P . 202157 vom 29/7. 1922, auag. 6/9. 1923.) Fb.

TJif Seidl, Wien, Kolorieren von Pigment, insbesondere Kohledrucken. (Oe. P . 
84662  vom 31/1. 1919, auag. 11/7. 1921. -  C. 1920. II. 512.) KU h l in g .

F a rb e n fa b r ik e n  vorm . F rie d r . B ay er & Co., Leyerkuaen b. Koln a. Rh., 
(Erfinder: W olf Jo h a n n es  M u lle r , Leverkusen, L ndw ig  M e h le r  u. W a lte r  
S trube , WieBdorf-Eigenheim), Lichtechte Lithopone, 1. gek. durch einen Zasata yon 
TiO,. — 2. AuBfuhrungeform gemaB Anspruch 1, darin bestehend, daB man das 
TiO, in  der Lithopone bei oder nach ihrer B . erzeugt. (D. R . P . 383565 KI. 22 f 
yom 14/5. 1921, ausg. 15/10. 1923) K U h l i n g .

G eorges C a rte re t und M anrice  Devaux, Frankreicb, Titanfarbetoff. Um das 
aus sau rer Lsg. gefallte TiO, yon anhaitender Saure zu befreien, w ird  ea m it MgO 
u. wenig W . yerm ahlen u. ausgewaBchen. (F. P . 558240 yom 1/2. 1922, ausg. 
23/8. 1923.) KtJHLiNG.
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Carl Lucków, Koln-Nippes, Gleichzeitige Gewinnung von Bleichromaten (Chrom- 
gelb, Chromorange, Chromrot) in  einem Arbeitsgange unmittelbar durch Elektrolyee, 
roń  Alkalichromat unter Benutzung von Anoden aus Pb u. einem Losungsaalz in 
e in e m  Arbeitsgange, dad. gek., daB fiir die gleichzeitige Gewinnung dieser Farb- 
stoffe die wahrend der Elektrolyse auftretende n. allmahlich zunehmende Alkalitat 
des Bades in der Art nutzbar gemacht wird, daB man den Elektrolyten in ununter- 
brochenem Betrieb, nach jeweiliger Klarung u. Trennung von gefalltem Erzeugnia, 
in aDgeschlossene weitere Zellen oder Zellenreihen entsprechend den 3 Erzeugnissen 
uberireten u. nach Begenerierung den Kreislauf von neuem beginnen laBt. (D. R. P. 
382924 KI. 22f yom 22/8. 1919, ausg. 8/10. 1923.) K U h lin g .

Hermann Staudinger, Ziiricb, Hans Veraguth und Richard Tobler, abert. 
an: Gesellschaft fur Chemische Industrie in  Basel, Basel, Schweiz, Indigoide 
Farbstoffe. (A. P. 1461435 yom 11/11. 1922, ausg. 10/7. 1923. — C. 1923. II. 
1254.) Fkanz.

Rhtgerswerke Akt.-Ges., Berlin, Schwarzdruckfarben naeh D. R. P. 364830,
1. gek. durch einen Gehalt an Harzen, die durch Behandlung von Destillations- 
ruckstanden der Teere aller A rt mit Os oder 0,-haltigen Gaaen mit oder ohne 
Druck durch Polymerisation oder Schwefelung oder durch Kombination dieser Be- 
handlungsarten erhalten werden. — 2. dad. gek., daB sie Harze enthalten, die durch 
Oiydation, Polymerisation oder Schwefelucg der DestillationsruckotSnde yon Teeren 
aller Art unter Anwendung yon Katalysatorcn oder mit ozonisierter Luft erhalten 
sind. — 3. dad. gek., daB sie Harze enthalten, bei dereń Herut. alg Katalysatoren 
solche Stoffe yerwendet werden, die mit gewissen in  den Destillationsruckstanden 
yon Teeren aller A rt enthaltenen Verbb. dunkelgefarbte Reaktionaprodd. liefern. 
(B. R. P. 383922 KI. 22g vom 20/1. 1922, ausg. 19/10. 1923. Zus. zu D. R. P.
364830; C. 1923. II. 751.) K a u s c h .

Alchemie Gold Co., Inc., New York, Druckfarbe. (E. P. 199923 vom 30/5.
1922, ausg. 26/7. 1923. — C. 1923. IV. 772.) K U hling .

Friedrich Tomasehitz, W ien, Herstellung einer Bekleidung fiir Zimmerwande 
o. dgl., bei dem auf einen leinolbaltigen Grund feine Teilchen aufgebracht werden, 
dad. gek., daB eine M. aus Leinol n. einem anderen fetten Ol, gereinigtem Erdol 
(sogenanntem Maschinenol), dickem Terpen tinol u. e iner’Klebstoffisg., der gegebenen- 
falls Atzalkali u. Naphthalin oder ein Hydrierungsprod. von Naphthalin u. ein 
Harz zugesetzt werden, auf dio W andflache aufgetragen wird u. hierauf feine 
Teilchen aus Pflanzenmark aufgebracht werden. — Geeignete Pflanzenmarke sind 
die yon Mais u. Hollunder. Ibre Leichtigkeit u. Aufsaugefabigkeit begunstigt daa 
feste Haften der M. an der W and. (B. R. P. 382661 KI. 75 c yom 26/2. 1921, 
ausg. 5/10. 1923. Oe. Prior. 11/2. 1921.) KttHMNG.

X I. Harze; Lacke; F irnis.
H. C. P. Weber, Zusammensetzung und A lte m  von isolierenden Firnissen. 

W ahrend des Troeknungs- u. O iydationsyorganges von Firnissen entstehen leitende 
Verbb., welche die Isolierungskraft beeintrachtigen. Es ergab sich, daB die Starkę 
der Yerminderung direkt proportional dem Olgehalte des Firnisses ist. Je  atarker 
die Osydationsfahigkeit, desto hoher die BeeiriflussUDg. (Trans. Amer. Electr. Soc. 
44. 167 70. 1923. East P ittsburgh [P. A.], Sep. vom Vf.) G bim m e.

Clark M. Dennis, Montclair, abert. an : The Barrett Company, New Jersey, 
Herstellung von Kunstharzen, Polymerisierbare Stoffe enthaltende Naphtba wird mit
H ,S 0 4 bebandelt, das Prod. m it gereinigter Naphtha yerd. u. mit W. gewaachen. 
(A. P. 1468440 yom 5/5. 1919, ausg. 18/9. 1923.) F b a n z .
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H erm an n  P lauson , Hamburg, und Jo h n  A m able Y ielle , London, Karze und  
dUdsliche Farbstoffe. (Can. P. 229449  vom 21/3. 1921, ausg. 6/3. 1923. — C. 1928.
II. 1032.) F b a n z .

F a rb e n fa b r ik e n  vorm . F rie d r . B ay er & Co., Leverkusen, Erfinder: Leo 
B o sen th a l, Vohwinkel, Herstellung von Lacken, Impragnierungsmitteln u. dgl., dad. 
gek., daB man Acetylcellulose mit einem Gehalt yon weniger ais 50% Essigsaure 
in Athylenchlorhydrin-Wasaer-Gemischen, gegebenenfalls unter Zusatz von anderen 
Losungsmm., W eichmachungsmitteln, FarbBtoffen, Harzen usw. lost. — Man kann 
klare Lsgg. in  LosungBgemiechen von 30—40%  Athylenchlorhydrin u. 70—60% W . 
erhalten; sie zeiehnen sich durch ihre Billigkeitr u. Unbrennbarkeit aus. (D. EL. P. 
383699  KI. 22h vom 11/8. 1922, ausg. 16/10. 1923.) F r a n z .

W illia m  E. Carson, Kiverton, Y. St. A., Lackartiger Uberzug bezw. Farbę. 
Zucker oder zuckerhaltige Stoffe werden in W . gei., CaO in einer annahernd zur 
Saccharatb. ausreichenden Menge u. gegebenenfalls ein Deckfarbstoff zugefugt u. 
die Mischurg bei niederer Temp. verdunBtet. Mit der Farbę iiberzogene Gegen- 
stande sind gegen atmosphar. Einw w. widerstandsfahig. (A. P . 1 3 9 0 4 9 6  vom 9/10.
1919, ausg. 13/9. 1921.) K U h l in g .

L onis M anerhofer, New York, Lack, bestehend aus Steinkohlenteer, Bzn. u. 
HNOs. (A. P. 1458493 yom 22/1. 1923, ausg. 12/6. 1923.) F r a n z .

B arn ie  S. L loyd, Maysyille, North Carolina, Lack, Man erhitzt rohen F ich ten - 
saft mit Terpentinol auf etwa 165°. (A. P . 1462236  vom 19/7. 1922, ausg. 17/7. 
1923.) F r a n z .

E. G. E d b ro o k  und F. E dw arda, London, Lacke, Man lackiert Schuhabsatze 
ubw. m it  einer Lsg. yon Celluloseacetat in Aceton, Bzl., Benzylalkohol, A. u. Dichlor- 
hydiin , Dichlorathylen oder Triacetin. F ur Holzabsatze setzt man der Mischung
Lithopone zu. (E. P . 202154 vom 26/7. 1922, ausg. 6/9. 1923) F r a n z .

G era ld  E d w in  H ughes, Sr., Kansas City, Missouri, F irn is und Trockner fu r  
Anstrichmittel. Man erhitzt Leinol mit Leim; nach BeendiguDg der Bk. wird das 
Leinol vom Leim getrennt, der letztere wird hierauf mit W . erweicht, mit Petroleum 
erwarmt u. das Leinol mit dem Petroleum gemischt. — Das Gtemisch w ird zur 
Herst. eines Trockuers mit Harz u. PbO yermischt; oder das Leinol wird nach dem 
Erhitzen mit Leim u. Trennen mit Harz u. PbO iiber den F . des Harzes erhitzt 
u. nach dem Abkiihlen pulyerisiert. (A. P P . 1459732 u. 1459733 vom 14/2.1921, 
auag. 26/6. 1923.) F r a n z .

XIV. Zucker; K ohlenhydrate; Starkę.
N ellie  E . F ea ly , Zucker von Palmen. Zusammenfassende Besprechung des

V. der zuckerliefernden Palmen u. der Yerarbeitung des Saftes auf Zucker. Yon 
den etwa zweitausend bekannten Palmenarten werden nur 9 zur Gewinnung yon 
Zucker im groBen benutzt. Es sind dies: Arenga saccharifera oder Zuckerpalme, 
Borassus flabelliformis oder Palmyrapalme, Caryota urena oder Fischschwanz- 
palme, Cocos nucifera oder Cocospalme, Corypa elata oder Buripalme, Corypha 
umbraulifera oder Talipotpalme, Jubaea ehilenais oder Coquitopalme, Nipa fructi- 
cans oder Nipapalme u. Phoenii silyeetris oder wilde Dattelpalme. (Sugar 25. 
4 2 0 -2 2 . 1923.) RUh l e .

B ic h a rd  M ehrle , Beurteilung der Zuckerhausarbeit mit Beriićk&ićhtigung der 
Kaffinose. Vf. gibt Hinweise zur krit. Betrachtung der Herst. u. Verarbeitung der 
Fiillmassen yon Erst- u. Nacherzengnis, die er dahin zusammenfaBt, daB dazu die 
Feststellung des Saccharoseąuotienten unerlaBlich ist, weil durch das yersehiedene 
Auftreten der Kaffinose samtliche Beinheitsangaben mehr oder weniger yerschleiert 
werden. Vf. hat in  den letzten 16 Jahren wochentlich durch Unters. yon Wochen- 
durchschnittsmustern der Melasse oder der Ablaufe yom Ersterzeugnicse den Ge-
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lialt an Raffinose festBtellen lassen; dieser achwankte in der angegebenen Zeit in 
der Mel&ase, wie aie von der Zentrifuge ablauft, yon 0,6—4,1 % , u. auf Nichtzueker 
bezogen 2—13°/0- Es konnen danach 7 raffinosereiche Jah re  mit 2,9—4,1%, 
8 Jahre mit mittlerem Raffinosegehalte yon 1,4—2,3% u. nur ein raffinosearmes 
Jah r mit 0,6%  unterschieden werden. (Dtach. Zuckerind. 48. 462—64. 1923. 
Froebeln.) KtłHLE.

E . W . Shafor, D tr Diffusionsprozeji in  dtr liiibenzuckerindustrie. Das Verf. 
der Riibenzuckergewinnung, bestehend im Reinigen u. Schnitzeln der Riiben, Ex- 
traktion der Schnitzel mittels DifFusion w ird beschrieben. (Chem. Metallurg. 
Engineering 29. 472—74. 1923. Denyer. Colo.) F r a n c k e n s t e i n .

J i t i  Vondr&k, Bericht tiber die Zusammensetzung der Sćiftc aus der Kampagne 
1922/23. (Vgl. Ztachr. f. Zuckerind. d. 6eehoslovak. Rep. 46. 691; C. 1923. II. 
101.) Mit den Unteras. wurde bezweckt, alljahrlich die Riibenentw. yor der 
Kampagne u. die Zua. des Saftes bei der Verarbeitung der Riiben zu yerfolgen, 
um dadurch die Einw. der yorhergehenden W etterbedingungen zu erfaaaen. Hierzu 
iat es notig, die Beobachtungen aus yielen Kampagnen zu sammeln. Die Er- 
gebniaae der Unterss. der Btibensafte aus 1922/23 werden gegeben u. eingehend 
erortert u. mit denen der yorjahrigen Safte yerglichen. Im Durchachnitte weicbt 
die Saturationawrkg. bei den N haltigen  Nichtzuckern yon dem Befunde der yor
hergehenden Jahre nicht besonders ab. Es wurde die bekannte Beobachtung be- 
atatigt, daB die Art der NichtzuckerBtoffe in den yeraehiedenen Kampagnen sich 
teilweiBe andert infolge groBtenteils Boch ganz unbekannter Einfliiase. Aber aelbBt 
Riiben desselben JahrgangB enthalten keineawegs Nichtzueker yon gleichen Eigen- 
achaftcn. (Liaty Cukroyarnicke 41. 327; Ztschr. f. Zuckerind. d. Jechosloyak. Rep. 
47. 643 -46 . 655—60. 1923.) RUhle.

Ja ro s la y  H rnda , Die Arbeit a u f iiberlasłeter Saturationsstation. Betriebstechn. 
Erorterungen. Solche kiirzere oder langere Zeit uberlaatete Stationen musaen sobald 
ais moglich wieder in n. Gang gebracht werden ohne jede Beschrankung der 
Arbeit auf der Diffusionaatation u. ohne jede Beeintrachtigung der Beachaffenheit 
des yerarbeiteten Saftea. (Listy Cukroyarnickć 41. 215; Ztschr. f. Zuckerind. d. 
ćechosloyak. Rep. 47. 613—17. 621—27. 1923. Nśmfiice i. d. Hanna.) RttHŁE.

C arl F . H n ttłin g e r , Vahuumverdampfer in  der Zuckcrindu&trie. Es wird daa 
Kochen des Zuckers auf Korn beaproehen. (Chem. Metallurg. Engineering 29. 498 
bis 499. 1923.) F r a n c k e n s t e i n .

H en ry  A rn s te in , Die Gewinnung von Wertstoffen aus Abfallprodukten durch 
DestiUation. Vf. weiBt auf die groBe Menge yon Melasse in Cuba usw. hin u. 
macht auf die Verwendung zur Herst. yon A. ais Brennstoff aufmerksam. E r be- 
schreibt dann die Fabrikanlagen der Dessauer ZucTcerraffinerie in Dessau-Anhalt. 
Ein Teil dea A. wird in der Mehrzahl der deutachen Hefefabriken auf Easig, ein 
anderer Teil durch Behandlung mit H jS 04 u. Aufspaltung auf A. yerarbeitet u. 
drittens dient der bes. aus Melasse gewonnene A. ais Motorbrennstoff. (Chem. 
Metallurg. Engineering 29. 485—87. 1923. Philadelphia, Pa.) F r a n c k e n s t e i n .

Jaroslar Dśdek und Josef Janonsek, Die Nachproduktenarbeit. Betriebstechn. 
Erorterungen an Hand yon Versuchsauden, dereń Ergebnisse in Tabellen u. 
Schaubildern dargeBtellt werden u. zur Kontrolle der W irksamkeit der Siedearbeit 
in  den Zuckerfabriken dienen konnen. (Listy Cukroyarnickś 41. 251; Ztschr. f. 
Zuckerind. d. CechoBloyak. Rep. 47. 515—19. 563—69. 593 -99 . 1923.) RtJHLE.

G. B rnhns, Neuere Yerfahren der Kupfermessu/ng zum Zwecke der Zucker- 
bestimmung. Ais SchluB der Betrachtungen (ygl. Zentralblatt f. Z u c k e r in d . 31. 87; 
C. 1923. II. 687) werden die Verff. von B e y e b s d o r f e b  u . yon K r a is y  eingehend 
krit. beBprochen. (Zentralblatt f. Zuckerind. 31. 926—28. 964—66. 1923. Charlotten- 
burg.) RtjHLE.
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G. D. E lsdon, Tafeln fiir Zuckeruntersuchiwg. Die dem Yerf. der Zuckerbest. 
yon B r o w n , Mo r r is  u. M il l e r  (Journ. Chem. Soc. London 71. 281; C. 97. I. 
973) beigegebenen Tabellen sind unyollstandig. Yf. hat sie erganzt u. druckt sie 
ab. Sie enthalten die jedem Milligramm CuO yon 100—460 mg entspreehenden 
Mengen in mg Deitrose, Starkę, Layulose, wasserhaltiger u. wasserfreier Lactose, 
MaltoBe, Inyertzucker u. Rohrzueker. Zugleich werden auch die dem CuO jeweils 
entspreehenden Mengen Cu,O u. Cu angegeben. (Analyst 48. 435—43. 1923) RtJ.

XV. Garungsgewerbe.
E d m u n d  O. von L ippm ann , Z ur Oeschichłe des Alkohols. Aus den Mittei- 

lungen orgibt sich, daB d ie  D est. des A. in  Europa erfunden wurde, erst zu ver- 
haltnismaBig spiiter F rist durch arab. V erm ittlurg nach dem Oaten kam, sich nur 
allmahlieh uber Asien yeibreitete und dort zumeist in  ihrer ursprunglichen, sehr 
unyollkommenen Gestalt bis in die neuere Zeit hinein erhalten blieb. (Chem.-Ztg. 
47. 757. 1923.) D ie t z e .

E d m u n d  0. von  L ippm ann , Deuticher ArraTt. Das W ort „Arrak“ kommt 
yom arabischen al rak u. bedeutet „SchweiB“, d. i. das beim Destillieren Uber- 
geschwitzte. (Vgl. B kauer, Chem.-Ztg. 47. 365; C. 1923. IV. 501 u. nachf. Bef.) 
(Chem.-Ztg. 47. 408. 1923.) RtfHLE.

K u rt B rau e r, Deutscher Arrak. Yf. hat seine Angabe der Bedeutung des 
W ortes Arrak  von M u r r a y  ubernommen. W enn man Bich auch  die Auslegung 
V0N LlPPitANNa (yorst. R ef.) zu eigen macht, so andert das an den Ausfiihrungen 
des Yfs. nichts. (Chem.-Ztg. 47. 408—9. 1923.) R O h le ,

M. y a n  E iem sd ijk , Das Reinigen von verunreinigtem Alkohol. Vf. gibt ein 
einfaehea Verf. an, durch Farbstoffe yerunreinigten A. mittels Filtration durch 
Kohle zu klareu. (Nederl. Tijdschr. Geneeskunde 67. II. 1511—14. 1923. Amster
dam.) L e w in .

B rau o re iw asse ran lag en . I. Es wird die Wasseryersorgung der Brauereien 
yon techn. u. wirtachaftlichen Gesichtspunkten aus an Hand mehrerer Abbildungen 
geeigneter Pum paD lagen ero rte rt (Brewers Journ. 58. 461—64. 1922.) R O h le .

J . S tern , Mosłe des Jahres 1922 aus den Weinbaugebieten der Nahe, des Glans, 
des Reintals unterhalb des Rheingaues, des Rheingaues, der Lahn, des Rheins und  
M aitis. Es wurden im gaDzen 348 Moste, darunter 10 Rotmoste, untersucht. Die 
Ergebnisse der Unters. auf Mostgewicht u. Sauregehalt werden in Tabellen zu- 
sammengestellt. (Ygl. Ztschr. f. Unters. Nahrgs.- u. GenuBmittel 44. 47; C. 1923.
II. 45). (Ztschr. f. Unters. Nahrgs.- u. GenuBmittel 45. 375—78. 1923.) RtłHLE.

P a u l V aste rlin g , Ober Hagebuttenwein. Ein ca. 1 Jahr alter Hagebuttenwein, 
selbBt gekeltert, ergab folgenden Unters.-Befund: Farbę goldgelb-rotlich, yollig 
klar, ohne Bodensatz, Geschmack angenehm aromat., Bauerlich-siiB, fruchtweinartig. 
Freie CO, wenig; der W ein blieb auch bei langerer Aufbewahrung ohne Kabmb. 
u. Hefrausscheidung oder Nachgarung. D .15 1,0135; A. 16,14 Vol.-°/0, bezw. 12,81 g 
(in 100 ccm); E itrak t (berechnet) 8,66 g, Mineralstoffe (Asche) 0,28 g; Alkalitat des 
wss. Asehenauszuges gegen Lackmus 2,88 cem n. Lauge, des sauren Ascbenaus- 
zuges 2,25 ccm; Gesamtsaure (alB Weinsaure) 1,08 (in 100 ccm); fluchtige Saure 
(ais Eg.) 0,042 g ; nichtfliichtige Saure 1,037 g ; P ,0 6 0,028 g ; Glycerin 0,34 g; 
Zucker (Inyert-) 4,45 g in 100 ccm; Rohriucker 0; Polarisation (Bleiessigentfarbung)
— 2,0°, nach der Inyersion — 2,0°; W einsaure negatiy, Apfelsaure u. Citronen- 
saure positiy, SO, negatiy, S 0 8 Spuren. Es wird eine Abanderung der gesetz- 
lichen BestBt. in dem Sinne empfohlen, daB selbstgekelterte Fruchtweine zur Daist. 
yon Arzneiweinen benutzt werden konnen. (Pharm. Ztg. 68. 781—82. 1923. 
Gotha.) D ie t z e .
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B o thenbach , Uber das „ Aufnehmen“ der Fruchtmaischen und die hierbei er- 
zielttn Effekte. Fur die G-rofie der Ausbeute lat ein schwaehes Angaren der Frućht- 
maisehe yor dem Pressen von Yorteil; diese gelinde Garung wird ais „Aufnehmen“ 
der Fruchtmaische bezeichnet. Auch die Q aalitat des Fruchtsaftes wird durch das 
Aufnehmen gunstig, das Aroma allerdings haufig ungunstig beeinfluBt; letzteres 
z. B. bei Himbeersaft. Auf jeden Fali ist es aber mciBt nicht nur zweck- 
maBig, sondem sogar dringend geboten, bei der zermahlenen Fruchtmasse eine 
kurzeie oder epgar langere Angarung, die bei gewissen Fruchten sich au f mehrere 
Tage erstrecken muB, durchzufiihren, weil nur so eine rationelle Entsaftung vor- 
genommen werden kann. Dies gilt besonders yon Kirschen u ahnlichen Fruchten, 
die infolge ihres harten Fleisches sonst nicht sacbgemaB abgepreBt werden konnen. 
(Brenner 40. 121—22. 1923.) R am m stedt.

F . U tz, U ber die Anuoendung der Kleemannschcn AufschliefSan^smethode im  
Brauereilaboratorium (ygl. H e u s s , Ztschr. f. angew. Ch. 36. 218; C. 1923. IV. 24). 
Das Verf. ist bereits yon M i g a u l t  (Cbem.-Ztg. 34. 337; C. 1910. I. 1747) ver- 
offentlicht. (Ztschr. f. angew. Ch. 36. 494. 1923. Munehen.) J u n g .

Joseph C annizzaro , Kohlensauregehalt von Getranktn. SchneUe Methode zur 
Kohleniaurtbestimmung in  schwach kohlensaiuehaltigen Getranken. Bier wird zu- 
nśiehst in NaCl-Eisgemisch abgektihlt, 25 ccm 0,2 n. N a,C 03-Lsg. werden in ein 
600 ccm-Becherglas gegeben u. mit 25 ccm des gekuhlcen Bieres yereetzt. Mit 
CO,-freiejn W. auf 400 ccm yerd., zugeben von 1 ccm Phenolphthaleinlsg. u. mit
0,2 n. HC1 auf farblos titrieren. Verbrauchte ccm Siiure X  2 , abgezogen yon
30 ccm =  yerbraucht durch COa u. nichtfluchtige Saureu. Zur Best. der letzteren 
werden weitere 25 ccm Bier auf 100 ccm yerd., zur Y ertrtibung des COs eben 
aufgekocht, in NaCl-Eiagemisch abgekiihlt, auf 400 ccm yerd. u. mit 0,2 n. N a,C 03 
gegen Phenolphthalein titriert. Verbrauchte ccm yon der ersten Titration abziehen 
u. Best. wie oben auf COs berechnen. 1 ccm Sodalsg. =■ 0,0014 g COs. (Ind. and 
Eugin. Chem. 15. 1074—75. 1923. New York [N. Y.].) G r im m e .

C. A ngerm ann , jEin kleines Silfeinstrum cnt zum  Spindeln der Wiirze im Gar- 
bołtich. Es werden zwei einfache Schwimmeryorr. beschrieben, die es ermoglicben, 
das Spindeln der W iirze mit Hilfe der groBen Bottiebspiudeln im Garboltich yor- 
zunehmen, ohne yom Schaum bezw. yon den Kiausendecken behindert zu werden 
(Wchschr. f. Brauerei 40. 200. 1923. Osnabriiek.) E a m m s t e d t .

S. E ille s , Nachweis von Phthalsau/rediathyletter in  Branntwein. L iegt Brannt- 
wein yor, so werden zunachst 20 bis 50 ccm der Probe mit 5 Tropfen NaOH (15 g 
in 100 g) yeraetzt u. eingedampft. Lii-gen Branntweinerzeugnisse yor, die Zucker 
u. Extraktatoffe oder sonstige Stoffe enthalten, so yerd. man zuyor 20—50 ccm der 
Probe mit der gleichen Menge W . u. schiittelt mit 25 cem Bzn. (Kp. 30—50°) aus. 
Tinkturen (Auszuge aus Drogen) sind yor dem Yerdiinnen mit W . mit Pb-Essig zu 
klaren. Der Auszug mit Bzn. ist ohne Zugabe yon NaOH einzudampfen. Die Ver- 
dampfungsruckatande yersetzt man mit 5—10 Tropfen H sS 04 (D. 1,84) u. erwarmt 
unter Umruhren, bis die Saure beginnt, sich zu yerfl&ehtigen. A uf ZuBatz yon 
Pyrogallol zu einer etwas starker erhitzten Stelle tritt bei Ggw. des Phłhalsaurt- 
diathylesUrs fast sofort eine blaurote (violettrote) Farbung auf. (Ztschr. f. Unters. 
Nahrgs.- u. GenuBmittel 45. 379—81. 1923. Berlin.) KttHLE.

D eu tsoh -K o lon ia le  Gerb- & F arbsto ff-G ese llschaft m. b. H ,, Karlsruhe, 
Yergarung von Solsabbauprodukłen. (Oe. P. 93836  vom 28/6. 1920, ausg. 10/8.
1923. D. Priorr. 26/8. 1916, 20/1. u. 25/4. 1919. — C. 1921. IV. 1107. 1922. 
IV. 446.) Oe l k e r .

O tto S c h eu c h en g rab e r, Landshut, Bayern, Dephlegmations- und Kiihl- 
oorrichlung, bei welcher der die Deph3gmations- u. Kiihlraume bildende Bleeh-
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korper auBen von einem mit Fiihrungsrippen fur das Kiihlwasser yersehenen Mantel 
umgeben u. im Innem  mit einem herauanehmbaren Geflecht oder Gefilz ans Metall- 
faden gefiillt ist, dad. gek., daB dieser Blechkorper von zweekmaBig flachgedrtickter 
Form in mehrere Abteilungen durch Zwischenwande zerlegt ist, welche nach unten 
hin sich in die unterhalb der Dephlegmationsraume angeordneten Aufkochkammern 
erstrecken u. dort ais schrage Boden ausgebildet sind' derart, daB die Roh- 
spiritusdSmpfe u. die aus dereń Dest. gebildeten Dampfe in den einzelnen' Ab
teilungen getrennt behandelt werden, wobei die Dampfe der einen Abteilung unter 
den Boden der anderen Abteilung hinzieheD. — Es findet eine wiederholte Dest. 
u. damit eine Yerfeinerung u. Yeratarkung der Destillate statt, wobei die Auf- 
kochungen derselben durch mittelbare W armeabgabe der ersten Abteilung er- 
folgen. AuBerdem geftattet die Einrichtung die selbsttatige Abtrennung der Vor- 
laufprodd. (D. E . P. 882 422 KI. 6b vom 28/2. 1922, ausg. 2/10. 1923) Oe l k e r .

E . L. C orby, New York, Hefe. (E. P. 181293 vom 28/2. 1921, ausg. 5/7.
1923. — C. 1922. IV. 172.) K a u s c h .

F. M. Hildebrandt und C. N. Frey, P it ts b u rg ,  ubert. an: Fleischmann Co.,
New York, Hefe. Man mischt Hefe mit Kornmehl oder einem anderen absorbieren- 
den Fiillmittel (Hafermehl, Weizenmehl, Gemisch yon Weizen- u. Holzmehl, Kar- 
toffelstarke) u. einer wes. L sg . einer osmot. wirkenden Substanz (Glyeerin, MgS04, 
NaCl, CaS04, CaCl,, MgCls , [NH4]sS 04 oder NH4Cl) u. trocknet das Gemisch 
bei hochstens 30°. G egebenenfallB  kann ein inerter KW-stoff (Paraffiuum liąuidum) 
zugesetzt werden. (E. P. 181334 vom 1/5. 1922, AuBzug yeroff. 2/8. 1922. Prior. 
4/6. 1921.) K a u s c h .

Fleischmann Co., New York, Hefe. Zwecks Herst. einer Trockenhefe mit 
weniger ais 20%, yorzugsweise 10% Feuchtigkeitsgehalt, wird die Hefe an der 
Luft oder in Yakuumtrockenapp. 12—30 Stdn. getrocknet, wobei die Temp., ent- 
sprechend der Hohe des Vakuums zwischen 0 u. 35° yariieren kann. Die Hefe 
wird yor dem Trocknen in kleine Stiicke geschnitten u. mit kleinen Mengen (nicht 
mehr ais 5%) Gips oder geeigneten Salzen, z. B. Ca-Phosphat, yermischt. (E. P. 
2 0 2 0 3 0  yom 10/5. 1922, ausg. 6/9. 1923.) O e lk e k .

Ł. Gilmour, Bloomfield, Belfast, Hefe. Melasae wird yor der Giirung mit 
Holz- oder Entfarbungskohle behandelt. (E. P . 180043 yom 17/2.1921, ausg. 15/6.
1922.) K a u s c h .

Erwin Klein, VoBlau b. Wien, Trocknen von Hefe. (D. E. P. 381959 KI. 6 a 
yom 3/2. 1922, ausg. 27/9. 1923. Oe. Priorr. 15/2. u. 3/3. 1921. — C. 1923. 
IV. 25.) O e lk e p ..

E. L. Corby, New York, Konservierung von Hefe. (E. P. 181076 yom 28/2.
1921, ausg. 5/7. 1922. — C. 1922. I Y  172.) K a u s c h .

Dresdner PreBhefen- und Kornspiritus-Fabrik sonst J. L. Bramsch, 
Deutschland, Hefe und Alkohol aus Melasse. Melasse wird kurze Zeit auf 75—100° 
erhitzt, dann yerd. u. bei unterhalb 62°, zweekmaBig zwischen 20 u. 40° liegenden 
Tempp. angesauert, geliiftet oder geriihrt u. durch Failung oder Filtern geklart. 
H ierauf wird sie mit Hefe geimpft u. der Fermentation iiberlassen, wobei durch 
Zusatz yon NHS, (N H 4)jC O , o. dgl. dafiir zu sorgen ist, daB der Sauregrad der FI. 
nicht zu sehr ansteigt. (F. P. 551220 yom 10/5.1922, ausg. 30/3. 1923.) K O hling .

Zellstoffabrik W aldhof, Mannheim-W aldhof, und Otto lu h rs, Mannheim, 
Klaren von SuJfitablauge, dad. gek., daB nach einer mehr oder weniger weitgehenden 
Neutralisation, welche sich nach dem durch yorherige Priifung festgestellten Verh. 
der Lauge richtet, u. nach dem auf die Neutralisation folgenden Absitzen u, eyent. 
Entfem en des ausgeschiedenen K alksahes noch eine yerhaltnismaBig geringe Menge 
nicht neutralisierter Ablauge hinzugesetzt w ird, so daB der gewiinschte Saure
grad erreicht wird u. zugleich eine klare Lsg. entsteht. — 2. dad. gek., daB neben
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oder an Stelle der noch nicht neutralisierten Sulfitablauge eine entsprechende Menge 
anorgan. oder organ. Saure yerwendet wird. — Kolloidale, den-Eindampf-, bezw. 
GarprozeB storende Triibungen treten nicht auf. (D. E . P . 383430  KI. 6b vom 
29/11. 1921, aus 13/10. 1923.) Oe l k e r .

D avid T hom son, London, Herstellung alkoholisćher Ldsungen aus tierischen 
Eiweipttoffen. Fettfreies Fleisch o. dgl. wird mit verd. Alkalilsgg. behandelt, 
worauf aus der Lag. die EiweiBstoffe durch verd. Sauren ausgefallt, yon der FI. 
getrennt u. in verd. SSuren gel. werden. Diese Lsg. wird mit alkoh. Fil. wie 
W hisky usw. yermischt. Ais Ałkalilsg. wird zweckmaBig eine Lsg. yon N a,C 08, 
ais Saure verd. HCI oder yerd. Glycerinphosphorsiiure yerwendet. (E. P . 174433 
vom 23/10. 1920, aueg. 23/2. 1922.) R ó h m e r .

Giuseppe M ezzadro li, Italien, Vereuckerung starkehaltiger Stoffe zwecks 
Bereitung von Alkohol oder alkoholischen Fliissigkeiten. Die starkehalt. Stoffe werden 
grob zerkleinert, in mit HCI angesauertes W. gebracht, u. die Mischung znniichst 
unter gewohnlichem, dann unter yerstarktem Druck erhitzt. H ierauf wird abgekiihlt, 
sterile Luft durchgeleitet u. mit Sporen von Mucor 105 geimpft. W enn unter der 
Einw. der Kleinlebewesen Zucker in einer Menge yon 30—50 g je  L iter entstanden 
ist, wird etwas Toluol o. dgl. zugefiigt, in ein offenes GefaB ubergefuhrt u., wenn 
die Zuckermenge auf 50—60 g je  L iter gestiegen iBt, mit Hefe geimpft. (F. P. 
551494 yom 16/5. 1922, auBg. 6/4. 1923.) K U h l in g .

XVI. N ahrungsm ittel; GenuBm ittel; Fntterm ittel.
Th. S u d en d o rf und 0. P enndorf, Uber die Zunahme gesetzwidrig hergestellter 

Gebrauchsgegenstande und iiber Schwierigkeiten bei der praktischen Anwendung des 
Blei- und Zinkgesetzes vom 25. Jun i 1887. Betrachtungen iiber Untersuchungs- u. 
Beurteilungsfragen u. iiber die auf diesem Gebiete in den letzten Jahren gemachten 
Erfabrungen. Insbesondere wird iiber die Feststellung der Bleiabgabe von irdenen 
Kochgeschirren berichtet. (Ztschr. f. Unters. Nahrgs.- u. GenuBmittel 45. 361—75.
1923. Hamburg.) RCthle.

K. B eck  und W . S chneider, Z ur Eenntnis der Fleischexlrakte, derer Ereatz- 
mittel und ahnlicher Erzeugnisse, besonders iiber das Vorkommen glutinartiger Stoffe 
dazu. Es wird insbesondere die Frage nach dem Gehalte der Fleischextrakte an 
glutinartigen Stoffen (Leim, Gelatine u. ahnlichen) behandelt, zu dereń Best. das 
STRiEGELsche Verf. (Chem.-Ztg. 41. 313; C. 1917. II. 711) naher ausgebaut worden 
ist. AuBerdem wurden Verss. iiber das Verhalten der N-Verbb beim hydrolyt. 
Abbau der Estrakte ausgefuhrt, um samtliche abbaufahigen N-Yerbb. in ihren 
wesentlichen Abbauprodd., wie NH3 u. Aminosauren, nachzuweisen. Yff. arbeiten 
nach dem Yerf. yon S t r i e g e l  wie folgt: Man yerd. 50 ccm einer wss. LBg., die 
etwa 10“/oig. bezogen auf wasserfreien E ztrakt ist, auf 250 ccm u. kocht 4—5 Stdn. 
unter Ersatz des yerdampfenden W . u. dann noch '/s Stde. nach Zusatz yon 2,5 g 
W einsaure u. laBt erkalten. H indurch wird Glutin in Glutose iibergefiihrt, die 
nicht mehr gelatiniert. Yon etwa dabei koaguliertem EiweiB wird abfiltriert. Nach 
dem Neutralisieren durch NaOH gibt man 25 ccm bei Zimmertemp. gesatt. ZnS04- 
Lsg. zu u. yerd. auf 3C0 ccm. Vom Nd., der aua Albumosen oder Proteosen be
steht, filtriert man ab u. fallt im F iltrate die Glutose durch Zugabe yon 25 ccm 
Tanninlsg. (7 g Tannin in 100 Tin. W. u. 3 Tin. Essigsaure). Daa Filtrat yon 
diesem Nd. fullt man auf 500 ccm auf u. bestimmt in einem bestimmten Teile dayon 
eowie in den drei Ndd. den N-Gehalt nach K j e l d a h l .  Bei der Tanninf&liung ist 
fiir die Ausflockung des Leitns Ggw. yon Salz Voraussetzung, die durch die yorauf- 
gegangene Behandlung der Leimlsg. gesichert ist. Zur Best. des N u. NHS, Amino
sauren, K reatin u. Kreatinin, BOwie yon W., Asche u. Cl dienten die yon B e c k  u. 
M e b re b  (Arbb. a. d. Reichsgesundheitsamt 52. 223; C. 1921. II. 77) empfohlenen
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Vciff. Die Best. dce Aminosaure-N (nach Entfernung des NHS aua der Lsg.) durch 
Formeltitration u. durch das gasometr. Verf. geben gut ubereinatimmende Werte, 
weshalb die in den Fit iachextrakten beatimmbaren Aminogrnppen wohl auch Stoffen 
angi horen, die die Eigenschaften yon Aminosauren beaitzen. Zu den angestellten 
Verss. dienten 12 Extrakte u. zwar 2 Fleiachestrakto, 4 Ersatzmittel, ein Gemisch 
yon Speisewiirze mit Fleiscbestrakt, ein Pflanzenestrakt (Sojabohne), ein Hefen- u. 
3 Kraboenextrakte. Wegen der Einzelheiten der Verss. muB auf das Original ver- 
wieaen werden. Es ergibt sich daraus, daB yon vojnberein unl. N-haltige Bustand- 
teile (denaturiertes Protein), mit Auanahme der Krabbenestrakte nur in geringer u. 
bedeutuugsloser Menge auftreten. Gering ist auch der etwa durch Kochen u. Be- 
handlung mit verd. W einsaure fallbare Anteil; kennzeichnend ist bereita die ZnS04- 
Fallung u. achr kennzeichnend die Tanninfallung. Der Glutin-N betragt bei aelbat 
hergeatellten Fleiacheitrakten 18—20°/o dea Gesamt-N. Normaler Fleiachextrakt, 
der etwa 20% W. u. 10% N enthalt, beateht zu rund 12% aus glutinartigen Stoffen. 
Bei den K rabbeneitrakten fehlt der Albumosen-N u. der Glutin-N ist sebr gering 
(3,7—11% des Getamt-K). Bei den Kraftwurzcn „Seneca'1 u. „Kraftin“ ist der Ge
halt au Glutin-N dagegen sehr hoch (47,2 u. 33,7% des Gesamt-N), wahrend der 
Albumoseu-N fehlt. Bezeichncnd ist auch, daB selbst bei den auf n. W ege, d. h. 
•hne Hydrolyae heigestellten Erzeugniasen der meiste N sich in Verbb. findet, die 
im Filtrate yon der Tanninfallung zuruckbleiben (NHS u. Aminosauren, Purinbasen, 
Kreatinin u. Kreatin, Peptide). Die Beat. des NBS- u. dea Amino-N gibt ein Bild 
von dem Grade dea Abbaues der im E itrak te enthaltenen Stoffe. Bei Fleisch- 
eitrakten wurden im Mittel von 17 Proben 4,2% Ammoniak-N u. 16% Amino-N 
gefunden; bei Hefenestrakt betrug die Summę des NH3- u. Amino-N im ureprung- 
lichun Extrakte 31,l°/» dea Geaamt-N. Bei den Krabbenestrakten ergaben aich hier- 
fiir W erte bis 52,4'J/0 dea Geaamt-N, die aich denen aufgeschloBaener Erzeugnisse 
stark nahern, cl och diirfte bei K rabbeneitrakten von einem bei der Herst. ein- 
tretenden Abbaue nicht gesprochen werden konneu. Bei den durch kunatlichen 
Abbau von EiweiBatoffen erhaltenen Erzeugnisaen fiillt der hohe Gehalt an NH3- 
u. Amino-N auf, der noch durch das Ergebnis dea yolligen hydrolyt. Abbaues 
mittels atarker HC1 erganzt wird. Der Zuwacha daran betragt dabei bei yorber 
bereita abgebauten Erzeugnisaen im Mittel 50°/o, bei den nur durch Estraktion u. 
Einengen hergeatellten Erzeugnisaen ein Vielfaches dea ursprunglich yorhandenen 
Beirages an NH3- u. Amino-N. Durch den Abbau der E itrak te  mit 20%ig. HCi 
im Druckkolben bei 115—120’ gelang ea, 70— 90%  des geaamten N ala NHS- u. 
Amino-N nachzuweiaen; der Reat diirfte in der Hauptaache aus ringformig ge- 
bundenem N besteben. (Ztschr. f. Unters. Nahrgs.- u. GenuBmittel 45. 307—36. 
1923 Reichsgesundheitsamt.) RUh l e .

P e te r  B e rg e ll und P a u l B oli, U ber die Entbitterung  und Entgijtung  eon 
Lupinenkornern zu  Futterzwtcken. Die A bB icht B ec k m a n n b  (Chem.-Ztg. 47. 301:
C. 1923. IV. 121), die einfache E itraktion mit W . an Stelle des Osmoaeyerf. zu 
setien, ist nicht durchfiihrbar. Die prakt. Ergebnisse des Osmoseyerf. bei der An
wendung zur Entbitterung von Lupinen sind b ish e r  noch nicht iiberholt w orden . 
(Chem.-Ztg. 47. 535. 1923.) RU h l e .

A. Gom pf, Beitrag zur Bcurteilung von Fleischwurtt. Es werden an Hand 
beaonderer Verss. einige Einwande gegen die Federeche Verhaltniszahl gepriift. 
D ie Veras. zeigen em eut die Brauchbarkeit dieser Zahl. (Ztaehr. f. Unters. Nahrga.- 
u. GenuBmitttł 45 336—40. 1923. Speyer.) RtJHLE.

A. Z eg a  und L il i i  Zega, Zur Fcttbestimmung in  der Milch. In  ein an einem 
Ende zugeschmolzenes kalibriertes Bohr yon 20—25 ccm Inhalt gibt man 5 ccm 
Milch u. dann 2 ccm einer schwach ammoniakal. NH4-Citratlag. (D. 1,036—1,040) u. 
10 ccm einer A.-A.-Miachung (55 ccm A., 45 ccm A.). Beim Schiitteln loat sich die



1 9 2 4 .  I . H ctu- F e t t e ; W a c h s e ; S e i f e n ; W a s c h m i t t e l . 2 5 9

Milch zu einer klaren bis leichttriiben Fl., die sieb bald in 2 Scbichten trenu t. Von 
der oberen A.-A.-FettBchieht entnimmt man 1—2 ccm u. wagt dereń bei 100—105* 
getrockneten Riickstand in einem tarierten Schalchen. Das Verf. ist in 10—15 Min. 
aUBfiihrbar; es besitzt eine fiir  die Marktkontrolle ausreichende Genauigkeit. (Chem.- 
Ztg. 47. 405. 1923. Belgrad) Rt)HLE.

F. Reiss, Uber die Berechnung des Wasserzusatzes von giwasserter Milch. Die 
Angabe des in 100 Teilen gewasserter Miłeh vorhandenen Prozentsatzes zugeaetzten 
W . entspricht den Bediirfnissen der Zivil- u. Strafreehtepflege am besten. (Ztschr. 
f. Unters. Nahrgs.- u. GenuBmittel 45. 378—79. 1923. Kalkberge [Mark].) RUh l e .

Thom as J. N eilan , Newark, N. J., und G eorge W . Z obanaky, Elmburst, N. Y., 
ubert. an: Cocoa P roducts C om pany of A m erica Inc., Loog Island City, N. Y., 
Ecrttellung ton Eakaobutter. Man vermiseht das kakaobutterhaltige Ausgangs- 
material mit einer geringen Menge Kakaobutter, welche gerade geniigt, um mit dem 
Materiał einen Teig zu biiden, digeriert diese M., yermahlt sie, digeriert nochmals 
u. scheidet dann das P ett aus der erhaltenen Fl. ab. (A. P . 1467687 yom 28/12. 
1020, au&g. 11/9. 1923.) Oe l k e r .

X V I I .  Fette; W achse; Seifen; W asohm itteL
J .  J . S udborough , H. E . W atson  und D. V. C h a n d o rk a r , M ohua-Ól.

III. Eydrolyse von Mohua-Ól durch Eizinuslipase. (Ztschr. Dtseh. Ól- u. Fettind. 
43. 605—7. 1923. — C. 1923. IV. 257.) G r im m e .

E m ile  A ndre, Frzeugung und Verwer<dung der Ole der Seetiere. Nach kurzer 
Darst. der Chemie der Seetiere (vgl. Buli. Soc. Chim. de France 33. 469; C. 1923.
111. 568) wird die Gewinnung der yerechiedenen Trane u. Lebertrane (vgl. auch 
Buli. Sciences Pharmacol. 30. 267; C. 1923. IV. 691), sowie die Verwendung in 
Medisin und Technik naher beechrieben. (Chimie et Industrie 10. 437 — 52. 
1923.) G f.o s z f e l d .

R a y b e l l,  Die reinigende W itkung der Seife. Mit Bezug auf die Miiteilung 
von Mc Ba in  (Chemistry and Ind. 42  615; C. 1923. III. 1127) wird darauf bin- 
gewiesen, d»B K aulbau m s  „reine" Praparate, die jene yerwendeten, z. B. bei Ol- 
aaure keine Gewahr der Reinheit bieten. (Chemistry and Ind. 42. 965. 1923.) Sp.

F . G oldschm idt, Fraktionierte Aussalzung. Die Ansichten iiber die Vorgange 
bei Ausualzen von Seifen gehen weit auseinander. W ahrend M. H. F is c h e r  yon 
einer yerschiedenen Salzempfiodlichkeit der einzelnen Indiyiduen in Seifeagemiechen 
spricht, yertreten Mc B a in  u . B u r n e t t  die Ansicht, daB die B. yon Kern u. Leim- 
niederschlag nicht an das Vorhandensein einer Mischung yerschiedener fettaaurer 
Salze gebunden ist, da sie auch bei der Aussalzung solcher Seifen stattfindet, welche 
chem. Indińduen darstellen. Vf. selbat konnte bei seinen Verss. beim Aussalzen 
eine weitgehende Fraktionierung nachweisen, indem SZ. u. VZ. der Fettsauren aus 
Leininiederschlag merklich hoher lagen ais bei den Kemfettsauren. AuBerdem 
scheinen sich die Osysauren im Leim anzureichern. Betreffia der theoret. Folge- 
rungen muB auf das Original yerwieeen werden. (Ztschr. DtBcb. Ol- u. Fettind. 43. 
605. 1923.) G r im m e .

W a lte r  E. S anger, Die Verdampferprobleme in  der Seifenindustrie. Vf. be- 
schreibt die Gewinnung yon Glycerin ais Nebenprod. der Seifenherst. Ais ge- 
brauchliche App. kommen die einfach u. doppelt wirkenden Verdampfer in Frage, 
auf dereń Arbeitsweiee er naher eingeht. Zum SchluB gibt er eine Forrnel zur 
Berechnung des Condensw. an. (Chem. Metallurg. Eogineering 29. 478—81. 1923. 
Chicago.) F r a n c k e n s t e in .

P. Erais, Uber Yersuche m it Wasch- und Bleichmitteln. Das von der 
C h e m is c h e n  F a b r ik  P y rg o s  G. m. b. H., Radebeul unter dem Namen „ Zauberin“
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ais W asch- u. Bleichmittel in den Handel gebrachte Toluolsulfochloramidnatrium 
Eteht in seiner reinigenden W rkg. zwischen Perail u. Chlorkalk, ea wirkt nicht 80 
prompt wie Chlorkalk, greift aber das Leinen weniger an. Auch beim Kochen der 
Wasche ist keine erhebliche Faaerschwachung zu befurchten. (Monatsschr. f. 
Testilind. 38. 224—26. 1923. Dresden.) St)VERN.

W illiam  Sterioker, Der Wert des NatriumsilicaU ais ein Heinigungsmittel.
I. Die reinigende Wrkg. hangt ab von der Fahigkeit zu emulgieren, zu befeuchten, 
schltipfrig zu machen, auszuflocken, zu losen u. Schaum zu bilden. Aus seinen 
Emulgierungsverss. mit Na-Silicaten schlieBt Y f., daB die gute Emulgierung von 
Erd- u. Schmierólen vielleicht auf ihren Gehalt an unges. KW-stoffen beruht, daB 
Miner alole umso schneller emulgiert werden, je  hoher das Verhallnis S i03: NasO 
ist, daB die Wrkg. auf yerseifbare Ole besser ais die des NasC 00 ist, daB ais 
Emulgierungsmittel ein Gemisch aus neutraler Seife u. hoch SiOj-haltigem Na- 
Silieat die Seife allein u. ibr Gemenge mit N8aC 08 iibertrifft. Diese Mischung mit 
etwa 0,5% Seife oder auch Na-Silieat allein liefert die besten Ergebnisse bei 
niedriger Konz. (unter 4°/0) an Mineralol. Bei yerseifbaren Ólen scheint eine 
hóhere Konz. yorteilhaft zu sein. — Zur B. yon bestandigem Schaum sind verd. 
Na-Silicatlsgg. nur in Ggw. yon Mineralolen u. Ton geeignet. Sie machen den 
Seifenschaum dauerhafter, anscheinend besser ais NajCOa. — Fettige Kittel sind unter 
Beihilfe von Nas0"3 ,3S i03, zuweilen mit diesem allein, gereinigt worden. (Ind. 
and Engin. Chem. 15. 244—48. 1923. Philadelphia [Pa].) P e t e r s .

Pani Becker, Uber die Bromzahl. Vf. te ilt ein yereinfachtes Verf. zur Best. 
der Bromzahl mit, das darin besteht, daB das Ó1 in einer diinnen Schicht auf einer 
GlaBtafel ausgebreitet, in einem Glasrohr Br-Dampfen ausgesetzt u. vor- u. nachher 
gewogen wird. (ZtBchr. f. angew. Ch. 36. 539. 1923. Maximiliansau.) J u n g .

W. B. Crandall, Oraphische Berechmmg der Saatanalysen. Yf. entwickelt die 
Berechnung einer GroBe ais Funktion zweier bekannter, z. B. einen der 3 W erte 
fur den 0/0-Gehalt Ol in der Saat, Ol im Kern u. Kern in der Saat aus den beiden 
anderen, auf „nomographischem“ Wege. Mittels dieser Diagramme sollen sich viele 
Analysenberechnungen viel einfacher zusammenfasaen laasen ais durch Tabellen. 
(Cotton Oil Preas 6. Nr. 7. 36—38. 1922. Beaearch Laboratory, S. C. O. Co., 
Savannah, Ga.) A s c h e r .

George E. Holm und George B. Greenbank, Quantitative Beziehungen der 
Kreisschen Próbę. Die Starkę dea AuBfalls der Kreiaachen Bk. auf oiydierte Fette 
ist direkt abhangig yon der Menge des absorbierten O,. Dagegen iBt sie nicht 
direkt proportional der Ranziditat, da Oxydation u. Kanziditat nicht gleichbedeutend 
sind. W enn z. B. ein Fett ais ungesatt. Saure nur Ólsiiure enthalt, so kann durch 
Autosydation derselben die Bk. ausgelóst werden. Zur Auslosung der Bk. iBt die 
Auwesenheit yon freiem O, nicht unbedingt notig, in manehen Fallen tr itt sie be* 
reits durch Belichtung in 0,-freier Luft ein. (Ind. and. Engin. Chem. 15. 1051—53.
1923. W ashington [D. C.].) G r ia im e .

G. Weber & Co., A.-G., Deutachland, Oemnnwng von Ol aus Friichten 
besonders Olinen. Die Fruchte werden in sich drehenden Zylindern aus Granit 
zerkleinert, dann in zylindr. Preiibehalter gebracht, in dem sie abwechselnd mit 
PreBplatten u. Deckeln aus Faserstoff gelagert werden. Die PreBbehalter laufen, 
um sie unmittelbar nach dem Auspreasen durch inzwiachen geftłllce weitere Behalter 
ersetzen zu konnen, auf Schienen. Sie sind yon siebartigen Htiilen umgeben, welche 
mittels Scharnier geschlosaen u. geoffnet werden. (F. P. 549517 yom 30/3. 1922, 
ausg. 12/2. 1923.) K U h l in g .

G. K am m erm ann , Paris, Oewinnung von Fetten aus Ólsamen, Ólfriichten u. dgl. 
Die Samen oder Fruchte werden yor dem Pressen unter n. oder geateigertem Druck
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erhitzt u. danach der Einw. eines Vakuums unterworfen, wobei die olhaltigcn 
Zellen infolge der Verdampfung der in den Samen etc. enthaltenen Feucbtigkeit 
zerriasen werden, so daB das Ol oder F ett beim Pressen leichter austritt. Ge- 
gebenenfalls kann man das PreBgut auch zunachBt mit W. oder Datnpf befeuchten. 
(E .P . 202256  vom 11/10. 1922, Auszug yeidff. 3/10. 1923. Pior. 9/8. 1922.) Oe.

R ene A ugustin  F ab re , Ftankreicb, Ausziehen von Fełłen. Das AuBziehen 
geschieht mittels h., nicht brennbarer Losungsmm., besonders C,HCIS. Das Losungsm. 
wird, wie ublicb, yom F ett durch Dest. getrennt u. kondensiert, sweckmaBig unter 
Anwendung eines Wasseryersehlusses, durch den bindurch die nicht yerdichteten 
Gase abgeleitet werden. Um die in diesen enthaltenen Reste des Losungsm. wieder 
zu gewinnen, werden sie durch Ó1 geleitet u. aus dieeem nach gentigender An- 
reicherung abdest. D ie dem ausgelaugten Gut anhaftenden Teile des Loaungsm. 
werden durch Dest. mit Dampf wiedergewonnen. (F. P. 546932  yom 3<2. 1922, 
ausg. 27/11. 1922) K iJh u n g .

H en ri H ug und L ouis G ranger, Frankreich, Ausziehen von Ólen, F ttten u. dgl. 
Das Ausziehen mittels fliichtiger Losungsmm. geschieht entweder: 1. in einer Anzahl 
hintereinander gescbalteter zylindr. Behalter, denen die auszulaugenden 01, Fett 
o. dgl. enthaltenden festen Stoffe yon oben, das Losungsm. yon unten her zugefiihrt 
wiid. Letzteres yerlfiBt den Behalter am oberen Ende, wahrend der mehr oder 
minder yollstandig ausgelaugte Rohstoff unten abgezogen wird. Friseher Rolistoff 
wird an e in em  Ende der Bebalterreihe eirgefiihrt, frisches Losungsm. am anderen 
Ende. ‘Nach jedesmal'gem Durchlaufen eines Behalters u. vor dem E in tiitt in den 
nachsten Behalter wird der feste Stoff ausgepreBt. Die Lsgg. werden yereinigt u. 
abdest. — oder: 2. in einem Behalter, der mit einer um eine mittlere Achse an- 
geordneten Schnecke ausgestattet ist, dereń iiuBere Rander die Behalterwiinde 
beriihren. In dieaen wird der Rohstoff oben eingefiihrt, wahrend das Losungsm. 
yon untan her eintritt u. daB Gut im Gegenstrom durcbzieht. (F. P . 551352 yom 
13/5. 1922, ausg. 4/4. 1923.) K O h l in g .

Socićte A nonym e L’Oxhydrię[Tie F ra n ę a is e , Malakoff (Seine), Verfahren 
sum Hydrieren von Fttten und Ólen. (H oli. P. 8914 yom 12/5. 1920, ausg. 15/8.
1923. F. Prior. 28,5. 1919. — C. 1921. IV. 1241.) O e l k e b .

W a lte r  P rosse r H esk e tt, Thamos, New Zealand, Harten von Ólen. ( ła n .  P. 
31127 vom 24,9. 1921, ausg. 15/1.1923. — C. 1922. IV. 1146) O e l k e r .

Eugene E. Ayres, j r . ,  Chester, Pa., iibert. an : S h arp les  S peeia lty  Com pany, 
Philadelphia, Pa., Hersttllung stabiler Emulsionen aus Speiseólen. Man lost Stearin 
in dem erwarmten 01, kiihlt die Lsg. ab, wodurch ein Teil des Stearins ausgefallt 
wird, u. emulgiert das eo bebandelte Ol nach Abfcheidung des Stearins m it einer 
geeigneten wPB. Fl. (A. P . 1467081 yom 6/12. 1920, ausg. 4/9. 1923.) O e l k e b .

H. A. M ackay, London, Emulsionen. Zur Herst. wss. Emulsionen aus bitnmen- 
haltigen Stoffen, z. B. mexikan. Asphalt, schm. man diese Stoffe u. setzt der Schmelze 
unter Riibren zunachst 2 l/ j—5 °/0 einer hoheren Fettiaure u . dann eine yerd. Leg. 
yon KOH oder NaOH o le r Ns2COa zu, wobei man eine Temp. yon 215—225° F. 
aufrecht erhalt n. das Riihren so lange fortsetzt, b is  die Emulgierung erfolgt. Das 
Riihren der Mischung wird zweckmaBig auch wahrend der A bkiib luD g fortgesetzt.
— Die Emulsionen sollen zum Oberziehen oder Im pragnieren yon SteineD, Holz, 
Metali, Filc usw. oder ais Bindemittel beim StraBenbau dienen. (E .P . 202021 
vom 9/5. 1922, ausg. 6/9. 1923.) Oe l k e b .

H. A. M ackay , London, Emulsionen. Zwecks Herst. w ss. E m u lsio n en  aus 
festen  oder fl. bitum eD haltigen  Stoffen, wie Pech, Teer, Asphalt e tc ., w e rd en  d iese  
Stoffe gesehm olzen  u. m it 2*/s— 5°/0 e in e r  FdUaure oder d e r  M ischung  e in e r  so lchen  
m it Harz o d e r  Harzol y ersetz t. Zu d ie se r  M. g ib t m an  alsdann e in e  y e rd . (1 bis 
2%ig.) Lsg. y o n  KOH oder NaOH o d e r e in es Carbonats u . e rh itz t u n te r  bestan-

VI. 1. 18
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digem Riihren so lange auf 215—225° F., bis die Emulgierung vollendet ist. — 
Diese Emuleionen s illen  ais Bindemittel beim StraBenbau, fur Brikettierungszwecke 
oder ais Sehutzanatnche fiir GegenstSnde aus Stein, Metali, Holz etc. Verwendung 
finden. (E. P. 202235 vom 9/5. 1922, ausg. 6/9. 1923) O e lk e b .

J. H. van der Meulen, Arnhem, Holland, Vulkanitieren von Fetten u. Ólen. 
Man laBt auf Ole in einem luftleer gemachten Behillter Schwefelchloriddampfe bei 
gewohnlicher Temp. einwirken. Das Yerf. eignet sich zum Lackieren yon Leder, 
KunstledeT, Kautechukgegenstanden, indem man die mit Ólen uberzogenen Gegen- 
stande den Schwefelchloriddampfen aussetzt. Man kann trocknende oder nicht 
troeknende Ole, wie Rapsol, Oliyenol, Leinol usw. yerwenden, die auch m it CC^, 
Terppntinol, Safrol, verd. sein konnen. (E. P. 201531 yom 21/6. 1923, Auszug 
yeroff 19/9. 1923. Prior. 31/7. 1922.) F e a n z .

Peter Krebitz, Miinchen, Entseifung von kohlensaurem Ralhchlamm. (Oe. P. 
93855 vom 27/5. 1921, ausg. 10/8. 1923. — C. 1923. II. 421.) O e lk e b .

Pani Leon Eag&ne Pech, Narbonne, Frankreich, Seife. (A. P. 1462243  
yom 4/1. 1921, ausg. 17/7. 1923 — C. 1922. IV. 268.) K a u s c h .

Jlckman Taeng, London, Transparente Stife. Eine Schmelze aus Olen, Fetten 
u. Harz wird bei etwa 80° yerseift, worauf die entstandene Harzseife in 95°/«'g. A. 
gel., etwa 18 Stdn. unter bestśindigem Riibren auf einer Temp. von 80° u. dann 
noch 6 Stdn. auf 84° gehalten wird, beyor man sie nach Erniedrigung der Temp. 
auf 75* flltriert u. in die Formen giefit. (Can. P. 229535 yom 22/6. 1921, ausg. 
13/3. 1923.) O e l k e b .

Charles Rayache, Frankreich, SeifenstiicJc. Statt z w e i Halften mit Ver- 
tiefungen herzustelleD, in diese einen festen leichten Korper einzulegen u. die, Masse 
zu pressen, wird ein Stuck dnrchbobit u. der leicbte Korper eingefuhrt. (F. P. 
25472  yom 10/10. 1921, ausg. 17/3 1923. Zus. zu F. P. 540904; C. 1923. II. 640.) KO.

Andre Lonis Dombre, Frankreich, R ein igm g glycerinhaltiger Laugen. Die 
Laugen, z. B. die Unterlaugen der Ol- oder FettverseifuDg werden abgekuhlt u. 
filtriert, dann zum Sieden erhitzt, eine von der Hartę der Lsg. abbiingige Zeit lang 
im Sieden erhalten, gegebenenfalls auf Tempp. zwischen 50 u. SO’ abgekuhlt, wieder 
filtriert u. yon neuem zum Sieden erhitzt, mit der konz. Lsg. eines Atzerdalkalił 
oder auch einer anderen Erdalkaliyerb. yermischt, dekantiert, neutralisiert u. ein- 
gedampft. (F. P. 551139 vom 1/5. 1922, ausg. 28/3. 1923.) K A h l in g .

Daniel E. Hakes und Angnst Łaperon, Calezico, Californien, jReinigurigs- 
mittel, bestehend aus einem erhitsten Gemisch yon 01ivenól, Seifenwurzel<-xnakt, 
W aschpulyer, Glyeerin, Terpentinol, NH8, Soda, W. u. Holzmehl. (A. P. 1461351 
yom 17/12. 1919, ausg. 10/7. 1923) F e a n z .

XVIII. Faser- und Spinnstoffe; Papier; C ellulose;
Kunststoffe.

M. Trapke, Perpentol fiir Baumwolle und andere vegetabilisćhe Fasern. An- 
gaben iiber die Verwenduog des Perpentols bei der Baumwollbleiche u. -beuche 
im allgemeinen, in der SehUchterei, Appretur u. Mercerisation. (Ztsehr. f. ges. 
Testilind. 26. 352—53. 3.59. 1923.) SUyebn.

Y erw en d n n g  dtr Elektrizitat zur A rleit. Es wird auf die yerschiedenaitige 
Anwendung des magnet. Eisens hingewiesea u. auf ein neues Verf. der Kleesamen- 
rcinigur.g aufmerksam gemacht. D er Kleesamen ist haufig yerunreinigt durch den 
der sehr schadlichen Flachsseide. Man mischt nun den Samen mit Eisenpulyer u. 
feuchtet ihn an. H ierdurch sondert der Samen der Flachsseide einen Schleim ab, 
der die Eisenteile feathalt. Nach dem Trocknen kann man mittels Magnet den 
FiachBseidesamen herausholen. (Chem. Metallurg. Engineering 29. 451,1923.) F k s t .
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F rie d r . von  H oB le, A lte Papiermiihlen der deutschen KUstenlander. (Vgl. 
Papierfabr. 21. 205. Fest- u . Auelandcheft 39; C. 1923. IV. 300.) Angaben uber 
eine Windpupiermiihle bei Aurich u. Papiermiihlen in Ploen, W ittorf u. Rastorf. 
(Papierfabr. 21. 447 — 49. 1923.) SttVERN.

Jo h a n n es  T e ic h e r , Vergleichende Untersuchungen uber die Arbcitsweise des 
Kollerganges, des Wurster- und Werner-Pfleiderer-Zerfaterers. F ar die Auflosung 
von Zellatoffpappen scheint der Kollergang am geeignetaten, da er bereits einen 
Teil der Hollanderarbeit ubernimmt, was mikroskop, u. durch Mahlungsgradbest. 
nachgewieseji werden kann. Bemerkenawert iat dabei das bewirkte erhóhte 
Reduktiftnayermogen des Zellstoffa. D er W urater Zerfaserer eignet Bich wohl mehr 
zur Auflosung von AuBschuB u. A ltpapier, da er die Gefahr des Totmahlens ab- 
halt. Der W erner-Pfleiderer-Zerfaterer scheint eine M ittektellung zwiachen beiden 
einzunehmen. (Papierfabr. 21. 469—71. 1923.) SOvf.r n .

R o b e rt B. W olf, Papierbreiiiebvorrichtungen. — Abschtidwng von in  Fliitsig- 
k i te n  btfindlichen festen Substanzen. Vf. beschreibt die drei heute in der Papier- 
industrie gebrauchlichen Siebyorr. u. zwar Abscheider mit senkrechten Scheide- 
waDden, Zentrifugal- u. rotierende Abacheider, welche dazu dienen, harte Faser- 
bundel, Metallteile u. dgl. aus der Pulpę zu entfernen. Die erstere Apparatur wird 
beim Sulfit- bezw. SulfatprozeB gebraucht, wo lange Faaem  abzusieben Bind, die 
zweite Type wird besondera zum Abaieben yon kurzeń Fasem  angewandt. (Chem. 
Metallurg. Engineering 29. 4 5 0 -5 1 . 1923. New York.) F e a n c k e n s t k in .

J . H. M ac M ahoń, Bleichfliistigkeiten aus fliissigem Chlor. Beschreibung einer 
von Ma t h ie s o n  angpgebenen Einrichtung zur Herat. von Bleichlaugen fiir Zellstoff 
u. Papier, bei der daa fl. C)a durch eine Rohrachlange geleitet wird, die in der 
NaOH- oder Ca(OH),-Lsg. liegt. Die beim Verdunaten auftretende Kalte aetzt die 
Temp. der Bleichlauge herab u. yerhindert Zers. Vom unteren Teil des GefiiBes 
wird daa Cl, mit der Lsg. einer Umlaufvorr. zugefuhrt. (Oil, Paint, Drug Reporter
24. 9; Chem. Trade Journ. 73. 4 2 4 -2 5 . 1923.) St)Y£RN.

R u d o lf  S ieber, Z ur Eenntnis der Zellstoffe. Es wird gezeigt, wie mit Hilfe 
der Lignin- u. Pentosanbest. vor u. nach der Behandlung mit Ba(OH), u. in Verb. 
mit dem Zahlenergebnis dieser selbst der Gehalt des Zellstoffe an wahrer baryt- 
resistenter CelluloBe u. an baryiloslicher, leicht abbaufabiger erm ittelt werden kann. 
Sulfit- u. SulfatzellBtoffe unterscheiden sich wesentlich im Verhaltnis beider 
Cellalosegruppen, eine Eigenschaft, die mit durch die Herstellungsyeiff. begriiadet 
sein durfte. (Papierfabr. 21. 453—54. 1923 Kramfors.) StfYERN.

J o h n  I . Case, Herstellung von mechanisch aujbereitetem Holzstoff. Vf. be- 
achreibt nach einer tjberaicht iiber die Zus. dea Holzea eine durch hydraul. Druck 
zu betatigende Holzzerkleinerungsanlage zwecks GewinnuDg von Holzstoff, mit der 
ea moglich ist, ligninfreie Cflluloae zu erhalten. (Chem. Metallurg. Engineering 
29. 439—40. 1923. Saratoga Springa N. Y.) F r a n CKENSTEi N-

K . Lenchs, Z ur K enntnii des Beifevorgangs der Vitcose. Beim Reifen der 
ViBcose bleibt, wie ąuantitatiy nachgewieaen werden konnte, daa Verhaltnia CS, : 
Zellatoff konstant. Der ReifeyorgaDg beruht alao wohl nicht auf einer ehem., 
sondem auf kolloidchem. Umwandlung der ViscoBe. (Chem.-Ztg. 47. 801. 1923. 
Zehlendorf.) St)VERN.

F in e  C otton S p inners & D onb lers A ssociation, L td ., und M  C nnningham ,
Mercerisieren, Bleichen, Farben von Baumwolle. Man Betst den Badera CHaOH zu, 
hierdurch wird die Oberflacbensj annung herabgesetzt u. das Eindringen der Fl. 
in  die Faser erleichtert. (E. P . 2 0 2 0 5 7  vom 16,5. 1922, ausg. 6/9 1923.) F banz.

R u n g e -W erk e  Akt.-Ges., Spandau, Impragnieren von Fasem, Faier- und Zdl- 
stoflen, Oeieeben, Papier und ahnlichen Stoffen m it Kautschulc, dad. gek., daB anatatt

18*
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dor iiblichen Aufąuellungen ais Impragnierungsmittel wirkliche Lsgg. yon Kaut- 
sohuk yerwendet werden, die dadurch erhalten sind, daB man Aufąuellungen yon 
Kauteehuk in KautschuklósuDgunm. mit oder ohne Zusatz von Depolymerisierungs- 
mitteln langere Zeit auf bohere Tempp. erhitzt; 2. daB die Kautschuklsgg. benutzt 
■werden, welcbe bei der Herst. von Kautschukregeneraten nach einem Losungs- 
yerfabren ais ZwiscbeDprodukt erhalten werden. 3. Verf. zur Herst. yon wasser- 
dichten Geweben, Kleidungsstucken o. dgl., dad. gek., daB Faden aus den iiblichen 
Spinn- oder Ersatzf isern, Papier o. dgl. mit wahren Kautschuklsgg. gemiBcht, 
nach Anepruch 1 u. 2 impragniert oder daB Fasern fo impragniert u. Ffiden verarbeitet 
werden, worauf die impragnierten Faden in iiblieher Weise yerw ebt wrfden. — 
Bei der Anwendung der diinnfliissigen Ligg. werden, die Fasern bjs ins 
Innerste yon Kautscbuk durchsettt. Die s u b  den mit Kautschuklg. getranhten 
Garnen hergestellten Gewebe sind wasserundurcblassig u. gasdurchlassig. (D £ .  
P . 383431 KI. 8k  yom 22,3. 1919, ausg. 13/10. 1923.) F b a n z .

G eorge W. K ram er, Chicago, Illinois, Wasserdićhtmaćhende Masse, bestehend 
aus W auhs, Aluminiumoleat u. Terpentinol. Zur Herst. einer wss. Emulsion .yer
mischt man die geschmolzene M. mit einer wss. Seifenl-g., gibt ein eine unl. 
Metallaeife bildendes Metalls»li zu u. yeisetzt nach dem Abkiihlen mit einem Ver- 
diinnungstnittel. (A. P . 1460251 yom 31/8. 1921, ausg. 26/6. 1923.) F b a n z .

A lb e rt S chm idt, Paris, Frankreich, Wasserdićhtmaćhende Masse, bestehend aus 
einer Lsg. yon chloriertem Mineralwacha u. Terpentinol. (A. P. 1462381 yom 31/10.
1922, ausg. 17/7. 1923.) F b a n z .

A. E ichengriin , Berlin-Gmnewald, Feucrsichermachen. Ais Mittel zum Feuer- 
sichermaehen dienen Mischungen yon L?gg. yon NH4Br eineraeits u. von NH4- 
Salzen der B 8P0«, HsBOa o. dgl. andererseits Zum Lóschen yon Branden biingt 
man mit diesen Mischungen belad<n9 Stuffe auf oder in die Nahe der brennenden 
Gegenstande. Die Mischungen konnen auBer den genannten Verbb. noch wasser- 
anziebende Stoffe wie GlyceriD, Glucose, Milchsiiure u. dgl. enthalten. (E. P. 2 0 2 3 0 2  
yom 3/8. 1923. Ausiug yeroff. 10/10. 1923. Prior. 10/8. 1922.) K U h l in g .

F ra n k  A lv łn  W rig h t ,  Hutchinson, Kansas, Tranken von Staublappen. Das 
ImprSgnieruDgsmittel besteht aus einem Gemisch yon Robol, Gasolin, rohem Leinol 
u. Cassiaol. (A. P. 1461170 yom 11/5. 1921, ausg. 10/7. 1923.) F b a n z .

L este r K irsch b ran n , Chicage, Illinois, Impragr,ierungsmittel fiir Gewebe. Man 
yermiscbt W. mit kolloidalem Ton, gibt geschmolsenes Bitumen zu u. fugt zu der 
erbaltenen Emulsion einen bei gewohnlicher Temp. fl. KW-stoff. (A. P . 1461445 
yom 5/10. 1921, ausg. 10/7. 1923.) ' F b a n z .

F erd in a n d  S ch o elle r, Opladen b. Koln, iibert. an : K a r l E,. P a u l,  Franken- 
berg, Sacbsen, Behandeln von RofShaargeweben mit einem H arz, Sulfitablauge, die 
50% Leim enthalt. Das ausgepreBte Gut wird mit einer l0 ’/,ig. Alaunlsg. be- 
handelt u. getrocknet. (A. P . 1 4 6 9 0 2 3  vom 2/9. 1921, ausg. 25/9. 1923.) K a u s c h .

W illia m  C G eer und Jo h n  B. D ickson, Akron, Ohio, ubert. an : T he B. F . 
G oodrich  C om pany, New York, Masse zum Bthandeln von Faset sto ff^n. Man 
behandelt ein erhitztes Gemipch von Paraffin u. Harz mit einem Osydationsmittel. 
lost in der geschmolzenen M. Kautschuk u. setzt Ricinusół zu. (A. P. 1 4 7 0 0 7 3  
vom 21/11. 1922, ausg. 9/10. 1923.) F b a n z .

P ercy  W a e n tig  und R ich a rd  Z legenbalg , Dresden, Behandlung von P/lanzen- 
fasern m tt Chlor, 1. dad. gek., daB man fl. Cl, anwendet. — 2. dad. gek., daB das 
fl Cl, in einer wss. Aufechwemmung des Pflanienmaterials zur Dest. gebracht u. 
das ReaktionsgafaB im wesentlichen auf etwa 30° gehalten wird. — 3 dad. gek., 
daB das PAnuzenmaterial in einer Salzlsg. suspendiert ist. (D. R . P. 380942  KI. 29b 
yom 6/4. 1922, ausg. 13/9. 1923.) K a u s c h .



1 9 2 4 .  I . H ^ n , .  F a s e e - u . S p i n n s t o f f e ; P a p i e r  u s w . 2 6 5

A lb ert O tto T ro s te l, Milwaukee, V. St. A ., Textilstoff durch Behandlung 
tierischer Fisern m it verdunnten alkalischen Flilssigkeiten bti niederer Temperatur. 
(D .R .P . 3 8 0 9 4 0  KI. 29 b vom 3 /3 . 1921, ausg. 13 /9 . 1923. — C. 1922. IV. 
1111) K a u s c h .

H ans M u lle r, Rpichenberg, Spinnfasern. Getroeknete Iridaceenblatter werden 
in  sehwacher Atznatronlauge gekocht u. die hierdurch bloBgelegten Fasern sodann 
ausgewaachen, getrocknet u. cottonisiert oder auf Flacha- oder Leinenspinnerei- 
maschinen verarbeitet. (Oe. P . 86516 vom 12/1. 1918, ausg. 10/12 1921.) K a u s c h .

P a n i K ra is , Dresden, Herstellung von besonders reinem, gldnzendem und feinem 
Flachs-*oder H anf, dad. gek., daB man den nach der bekannten alkal. Waim- 
wasserroste erba tenen Schw iD gflacha bezw. Hanf mit b. W . yon KlebstofFen u. 
Verunreinigungen befreit, wobei man auch gleichzeitig die Bleiche yornebmen 
kann. — Die Erzeugnisae sind niebt nur gianzender u. feiner ais die in neutraler 
oder saurer Fi. gerosteten Fasem , eondern lasBen sich auch in kiirzerer Zeit bleichen. 
( D .R .P  382513 Ki. 29 b vom 27/5. 1922, ausg. 4/10. 1923.) K U h l in g .

T eitilau sru s tu n g s-G en ellsch aft m. b. H., Crefeld, Wtiłerersćhwerung nach dem 
2jinnphosphatsilicatoerfahren erschwerter Seide, dad. gek., daB man die erschwerte 
Seide..mit Alkalicalien nacbbebandelt u. dann mit B laubolseitrakt u. dgl. weiter 
erschwert. — Ais Alkalisalze kann man Na-Phosphat, -Borat, -Arsenat, -Ferro- 
cyanat usw. yerwenden. Die in iiblieher W eise erschwerte Seide kann nacb Be
handlung mit einer Na2H P 0 4-Lsg. yon 7° Bś. bei 60° mit unoiydiertem  Blauholz- 
extrakt iinter Zusatz von Seife weiter erschwert werden. (D. R . P. 3 8 3 9 0 2  KI. 8m 
vom 18/3. 1922, aueg. 20/10. 1923.) F r a n z .

Z ellsto ffab rik  W a ld h o f und A d o lf S ch n e id e r , Mannheim -W aldhof, Be- 
schickang iton Zellstoffkochern wnd ahnlichen Behaltern. (0e. P. 87 010 vom 28/6.
1920, ausg. 25/1. 1922. D. Prior. 4/4. 1919. — C. 1921. IV. 1284.) K a u s c h .

J o h n  C. B a k e r , Nutley, N. J . ,  Bleichen von Papierbrei. Papierbrei wird mit 
einem Cl-entwiekelnden Mittel gebleicht, nach Beendigung des Bieicbyorgangs das 
nicbt yerbrauchte akt. Cl, in unwirksame Verbb. ubergefuhit u. die Mischung an- 
gesauert. (A  P. 1468693  vom 7/1. 1922, ausg. 25/9. 1923.) K U h l in g .

S am uel H. P a rr ish , iibeit. an : 8. H. P a r r ls h  Com pany, Chicago, Mischung 
zur Behandlung uon Papier. 1 Teil Sojabohnenol wird mit 3 Teilen CCI*, 8 Teilen 
Koniferenharz u. 4 Teilen Terpentin gemiBcht. (A. P . 1468831 vom 6/2. 1922, 
ausg. 25/9. 1923.) K D h lin g .

A lb e rt L. C lapp , D anvers, Mass., Wasserdichtes Papier. Ein mit Ca(OH), 
innig gemiBchter ZelLtoffbrei wird m it fein yerteiltem Montanwachs im Holiander 
gemischt, ein Fallungsmittel zugegeben, die M. zu sehr diinnen Lagen yerarbeitet 
u. mit dieaen das wasserdicht zu machende Papier belegt. (A. P . 1468959 vom 
12/6. 1922, au°g. 25/9. 1923.) K U h lin g .

H.. J .  V a le n tin e  und E. W . Sim pson, Dundee, tiberziehen von Papier o. dgl. 
Das zu iiberziehende Gut wird mit W. bedeckt, in  dem etwas Starkę gel. sein 
kann, das W. mit einer gegebenenfalls mit Gummi, H arz, Aceton oder A. ver- 
mischten Lsg. von Nitro- oder Acetylcellulose in Amylacetat o. dal. fiberscbichtet, 
daa LÓBungsm. yerdampft u. das Papier herausgehoben. (E. P . 202835  vom 25/2.
1922, ausg. 20/9. 1923.) KUh l in g .

E sp o r tin g e n ie u re  fiir  P a p ie r  u n d  Z e lls to fftech n ik  Ges., Berlin, Abwasch- 
bares Papier fiir Mappen u. dgl. w ird erhalten durch Tratiken yon Bobpapier mit 
einer wsa. Lsg. von tier. Leim, Casein o. dg l., Pressen des mit dieser Lsg. ge- 
trankten Papiers mittels Kollen, zweckmaBig innerhalb der Lsg., u. Bebandeln der 
M. mit Form alin, Alaun o. dgl. Mitverwendung yon Atzalkali oder Sauren, wie 
Milchsaure beschleunigt das Verf. Um das so erhaltene Papier feuerbestandig zu 
machen, wird es durch eine Lsg. yon NH4-Phosphat, (NH4),S0< oder ZnCJ, gezogen.
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Fiir Verpackutigszwecke wird gekrimptes P apier yerwendet. Ein Papier yon 
schwammartigem Gefiige wird erhalten durch Oberzieben gekrimpten Papiers mit 
weichem, gcmaB obigem Verf behandeltem Papier. (E. PP. 202883 u. 202884  
vom 25/10. 1022, ausg. 20/9. 1923.) R O h l i n g .

Iaidor Kitsee, Philsdelphia, Auflósen von Cellulose durch Zerkleinern in Ggw. 
yon Cu u. NH,. (A. P. 1390995 voin 18/10. 1919, auag. 20/9. 1921.) K a t js c h .

Harry P. Bassett, Cyntbiana, Kentucky, Celluloseacetat. Man behandelt Cel- 
lulose mit einem Acetylierungsgemisch von 303 Tin. 80°/oig. Acetanhydrid, 1200 Tin. 
eines Steinkohlen'eerprod. u. 10 Tin. H ,S 04, scheidet das Cellulescacetat ab. Aus 
der zuriickbleibenden Mischung wird das Steinkohlenteerprod. abdest. u. nach dem 
Zusatz yon SC18 Clt eingeleitet, das gebildete Acetylchlorid wird mit Natrium- 
acetat in Acetanhydrid iibergefiihrt. (A. P. 1466 329 vom 11/5. 1921, ausg. 
28/8 1923.) F b a n z .

George A. Richter und Douglas H. Mc Murtrle, iibert. an: Brtrwn Com
pany, Berlin, Verwcrtur,g von Z-Jlstoffablauge. Eingedickte Sulfatzellstoff»blauge 
w ird mit Schwefel vermischt, die MischuDg yerbrannt, u. der geschmokene Riick- 
stand zwecks Verwertung gesammelt. (A. P. 1469960 vom 4/11.1920, ausg. 9/10.
1923.) KtlHLING.

Henri Jaan B ap tis te  Sennion, F rankreieh , Zellstoff aus Meeresalgen. Die 
gereinigten Algen werden mit 2°/0ig- Alkalilauge, 5°/oig. Mineralsaure oder mit 
Meerw. 2—4 Stdn. unter einem Druck von 2—4 Atm. erhitzt u. der ungel. Anteil 
mit w. W. auBgewaschen. Zwecks Herst. einer spinnbaren Lsg. soli das Erzeugnis 
mit CS, u. kaust. Alkali behandelt werden. (P .P . 558039 vom 18/2. 1922, ausg. 
20/8. 1923) KttHLiNG.

Trygve Kittelaen, Christiania, und Erling K ittslsen, Eidsyold, Norwegen, 
Yerfahren und Einrichtung tu r  Herstellung von Halbcellulose. (Oa. P. 88950 yom 
23/4. 1919, aueg. 10/7. 1922. N. Prior. 20/1. 1919. — C. 1921. II. 461.) K a u s c h .

Gutllaume F o n rm e n t, F rankreieh, Bindemittel. Celluloid oder ein Lack 
einerseits u. ein Harz, z. B. Kopal, andererseits werden unter Zusatz eines Er- 
haltungsmittels, wie BleiweiB, Hg-Salz, Salicylat o. dgl., in einem geeigneten 
Losungsm., z. B. Aceton, Amylacetat o. dgl. gel. u. die Lsgg. yereinigL (F. P . 
556355 vom 28/12. 1921, ausg. 19/7. 1923.) K U h lin g .

Courtaulds Limited, London, Faden, Bander u. dgl. aus Cellulose. Kurze 
Reff. nach E. P. 181901; C. 1922. IV. 850 u. A. P. 1446301; C. 1923. II. 1223. 
Nachzutragen iBt, daB ais die Oberflachenspaunung der Viscoaelsg. herabsetzende 
Stuffd auBer Na-Oleat auch Na-Besinat u. CH,(NH,)CO,Na yerwendet werden konnen. 
Es wird so die Brucbgefahr u. B. von Yiacosekiigelchen yermieden u. ein gleich- 
maBiger Faden gewonnen. Das Fallbad kann z. B. H ,S 0 4, N a,S04, Glykose u. 
geringe MeDgen eines Zn-Salzes enihalten. (D. B. P. 381020 KI. 29b yom 13/4.
1922, ausg. 14/9. 1923. E. Prior. 29/4. 1921.) S c h a l l .

Paul Krais und Percy W aentig, Dresden, Fertcendung von kotonitierter 
Tlachs- und Hanffaser zur Herstellung von Kupferoxyda7nmoniakcelluloselósu,ngen, 
dad. gek., daB man die nach Patent 328034 (C. 1921. II. 79/ hergestellten kotoni- 
sierten Fasern in bekannter W eise in  Kupferoxydammoniak lost. — Nach anderen 
ais nach dem Verh. des Patents 328034 gewonnene kotonisierte FaBer iBt in Kupfer- 
osydammoniak nur unyollkommen 1. u. deshalb fur die Herst. von Kunstseide nicht 
yerwendbar. (D. B. P. 382514 KI. 29b yom 5/11. 1922, ausg. 4/10. 1923.) KO.

D eu tsche S prengstoff-A ct.-G es., Ham burg, Umwandlung eon hoćhviscose Lo- 
sungen liefernden Nitrocellulosen in  solche, die weniger tiscose Losungen liefern, 
dad. gek., daB man die Nitrocellulosen mit yerd. Saure oder mit yerd. Saure- 
gemischen bei eihohter T tm p. behandelt. — Man erwarmt Nitrocellulose mit saure- 
halt. W. mit 1,5°/0 HC1 u. l ° /0 HNO, 3 Stdn. au f 100°; die so behandelte Nitro-
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eellulose besitzt einen wesentlich yerminderten Viscositatsgrad u. erhohte Reinheit. 
(D. fi. P  383184 KI. 39b vom 17/12. 1920, ausg. 11/10. 1923.) F r a n z .

Emile Bronnert, Miilhausen, Frankreich, Kunstseide. (A. P. 1463793 vom 
25/8. 1921. ausg. 7/8. 1923. — C. 1922. II. 539 [F. P. 521997].) K a u s c h .

Emile Bronnert, Miilhausen, Frankreich, Kunstseide. (A. P. 1464805 vom 
13/9. 1920, au sg . 14/8. 1923. — C. 1922. IV . 964 [S chw z. P .  94420].) K a u s c h .

Charles Wilfred Palmer u. 'William Alezander Dickie, Spondon, England, 
fibert. an : Henry Dreyfus, Loadon, H trM lu n g  von Garn und Ftlmen  au t Acetyl- 
tellulose. Aeetylcelluloselsg. w ird in die wss. Lsg. eines Stoffes (Aceton) eingebracht, 
darch welchen die Acetylcellulose zum Koagulieren u. Aufąaellen gebracht wird. 
(A. P. 1467493 vom 20/12. 1921, ausg. 11/9. 1923.) K a u s c h .

H. Jen tg en , Berlin, Faden aus Viscose. (Schwed. P. 54031 yom 14/11. 1921, 
ausg. 14/3. 1923. D. Prior. 15/11. 1920. — C. 1923. II . 276.) K a u s c h .

E ric h  Schiilke, Hannoyer, Beichleunigung und JErleichterung der Bereitung 
verspinnbarer Celluloseldsungen, dad. gek., daB die in  knetbaren MM. yorliegenden 
kolloiden Stoffe in Stifinge, Bander oder Faden unterteilt, in das im LosegefaB in 
Bewegung gehaltene Loaungsm. eingepreBt werden. (D. R. P. 384404 K I. 2 9 b von» 
30/4. 1921, ausg. 29/10. 1923.) K a u s c h .

Emile Bronnert, Mulhausen, F raukreich, Feinsłe Viscoseteide aus weitgehend 
gertifter Viscose. (Schwz. P. 91827 yom 17/3.1920, ausg. 16/11.1921. — C. 1922. 
IV. 1112. [Oe. P. 88 64-9J.) K a u s c h .

E ric h  Schiilke, Hannover, K unstfaden, tnsbesondere Stapelfaser aus Cdlulose- 
loswng. (Schwz. P. 92664  vom 27/12. 1920, auBg. 16/1. 1922. D. P riorr. 17/5. u. 
2/10. 1920. — C. 1922. IV. 851.) K a u s c h .

Adriaan O. H. T rivelli, flbert. an : Eastman Kodak Company, Rochester, 
New York, Ccllulosedthermasscn, bestehend aus Celluloseather, einem einwertigen 
aliphat. Alkohol u. Xylol. (A. P. 1458256 yom 2/2. 1922, ausg. 12/6. 1923.) F r.

John M. Donohue und Edward S. Farrow j r .,  iibert. an : Eastman Kodak 
Company, Rochester, N. York, Celluloseatherfilme, bestehend aus einem Cellulose
ather u. einem hochsd. Stabilisator, der den Film auch nach langerem Erhitzen 
auf 65° noch biegsam erhalt, u. fliichtigen Losungsmm. (A. P. 1460097 yom 8/2.
1923, ausg. 26/6. 1923.) F r a n z .

A rc h lb a ld  D. St. John, Maplewood, New Jersey , Celluloseettermassen. Ais 
Gelatinierungsmittel benutzt man MonokreByldiphenylphosphat, Kp.;(0 400°. (A. P. 
1462306 yom 22/5. 1922, ausg. 17/7. 1923.) F r a n z .

Stewart J. Carroll, iibert. an : Eastman Kodak Company, Rochester, New 
York, Celluloseatherltisungen und - massen, bestehend 1. aus Celluloseather u. Acc- 
tonol; 2. aus Celluloseather u. einem Gemiech yon Benzoesauremethylester u. einem 
niederen einwertigen atiphat. Alkohol. (A. PP. 1469812 yom 1/4.1921 u. 1469813 
yom 5/4. 1921, ausg. 9/10. 1923.) F e a n z .

I ry in g  C. Matthews, ubert. an : Eastman Kodak Company, Rochester, New 
York, Cellulosealhermassen. Man benutzt eine Lsg. von in W. unl. Atherctllulose 
in einem Gemisch yon 10—75 Tin. fl-Chloratbylacetat mit 2 0 -2 5  Tin. Bzl. (A. P. 
1469816 vom 26/12. 1922, ausg. 9/10. 1923.) F r a n z .

Paul C. Seel, iibert. an: Eastman Kodak Company, Rochester, New York, 
Celluloseathermatsen. Man benutzt eine Lsg. yon in W. unl. Athylcellulose 1. in 
einem Gemiech yon 25 Tin. Butylacetat u. 75 Tin. CH,OH; 2. in einem Gemiech 
yon Mesityloxyd, Mntbylacetat u. CH»OH. (A.PP. 1469825 u. 1469826 vom 5/1.
1923, ausg. 9/10. 1923.) F r a n z .

W illia m  R. W e b b , ubert. a n :  Eastman Kodak Company, Rochester,
New York, CtlluloseatherlSswngen und -massen. Man lost Celluloseather 1. in  einem
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Gemisch von BenzoesŚureałhylester u. einem niederen einwertigen Alkohol, 2. im 
Benzylacetat. (A P P  1469862 u. 1469863  vom 5/4 1921, auBg. 9/10. 1923.) P b .

P a u l C. Seel, iibert. an: E astm an  K o d ak  Com pany, Rochester, New York, 
Herstellung eon Alkalicellulose. Das Gemisch von NaOH, Cellulose u. W. wird zu 
dichten Lagen gepreBt; die dann gebrochen u. gemahlen werden. (A. P . 1468824 
vom 27/1. 1923, ausg. 9/10. 1923.) Fb \ nz.

Jo h a n n es  M. K essler, West Orange, und Y irg il  B. Sease, Newark, New Jersey, 
iibert. an: E . I. du  P o n t de N em ours & C om pany , W ilm ington, Delaware, 
Oelluloseacetat. Man preBt ein Gemisch aus Eg. u. Acetanhydrid unter so hohem 
Druek durch Cellulose, daB sie mit der eiforde>lichen Menge Fl. gesatt. ist; die 
so getriinkte Cellulose wird dann acetyliert. (A. P. 1466 4.01 vom 14/5. 1919, ausg. 
28/8. 1923.) Fbanz.

■William G. L indsay. Newark, iibert. an : T he C ellu lo id  Com pany, New Jersey, 
Nitrocellulosefilme. Man schneidet die Filme aus einem Błock, der aus einer M. 
aus 100 Teilen Nitrocelluloee u. einem tjbęrschuB von 60 Teilen eines aromat. 
Esters besteht. (A. P. 1468820  vom 16/2. 1920, auag. 25/9. 1923.) Fbanz.

B aim und  J . L ó ffle r, Dresden, iibert. an : W illia m  L. V o ig t, New York, 
Matse zur Herstellung von Fasern, Filmen und Kanstleder, bestehend aus Ligno- 
sulfosdure u. einem Eiweifistoff. (A. P . 1464949 yom 31/3. 1921, ausg. 14/8.
1923.) K ausch.

Carl J a g e r  G. m. b. H., Dusseldorf, Erfinder: F ra n z  P oh l, Kunstmassen, be- 
stehend aus Fe-, Cu-, Mg-, Zn-Naphthenaten unter Zusatz geeigneter Fiillmittel. — 
Die NaphtbeDate konnm  groBe Mengen von Fiillstoffen, Lithopone, SchwerBpat, 
Korkmehl, Sagemehl, Metallpulyer usw. aufnehmen. Die MM. sind wasserabstofiend, 
antisept., bei hoherer Temp. formbar, bei niederer Temp. fest, sie konnen ais Eraatz 
fiir Linoxym bei Herst. von Linoleum , L inkrusta, Kunstleder, ais K itt u. Leirn fur 
Glas, Holz, Metali u. Stein, ais Siegellack usw. benutzt werden. (D. B, P . 383815 
KI. 39b vom 27/4. 1921, ausg. 18/10. 1923.) F banz.

F arb en fa b r ik e n  vorm . F r ie d r .  B a y e r & Co., Leyerkusen, Herstellung von 
plattischen und elastischen Massen, wie celluloidartigen MM. Laeken, Impragnierungs- 
u. Isoliermittel, Ketten, Klebmitteln, Harzen u. dgl., darin beBtehend, daB man 
Aralkyliither der Cellulose, mit oder ohne Anwendung geeigneter LosungBm m ., 
sowie Zasatze yerwendet. — Die MM. sind unempfindlich gegen W . (D. B,. P. 
3 8 4 0 0 7  KI. 39 b vom 14/10. 1917, ausg. 20/10. 1923.) Fbanz.

X IX . Brenn8toffe; T eerdestillation; B eleuchtung; Heizung.
D avid  B row nlie , Die Verfliissigung von Kohle. Der Hydrogenierungsvorgang 

nach Bcrgius. Kurzer Bericht iiber den gegenwartigen Stand dieses Verf., bei dem 
H unter auBerordentlich hohen Drucken auf Kohle einwirkt, wobei diese in eine 
dickfl., Kobpetroleum ahnliche M. yerwandelt wird. (Chem. Trade Journ. 73. 248 
bis 249. 1923.) BtjHLE.

P . B e k k e r , Bildung eines Abdampfruckstandes in  Xylol. Beim Kochen von 
100 ccm yon 2 Xyloisorten wurde nach 4 bezw. 8 bezw. 12 bezw. 24 Stn. B. von 
2,56—3,24 bezw. 3,44—3 69 bezw. 3,96—4;19 bezw. 4,79—5,33 g nicbtfluchtigem 
Riickstand (F. 105—120° [unscharfj, N nicht yorhanden, S hochstens in SpureD) be- 
obacbtet, nicht aber beim Erwarmen auf dem Wasserbade. Ahnlich wie bei der 
Beobachtung yon Smith u. Cooke (U. S. Bureau of Mines, Publication Serial 
No. 2394, Sept. 1922) an durch Crackung gewonnenem B zn., das reichliche Mengen 
ungesait. Bestandteile enthalt, handelt es sich anscheinend um Polymerisationen 
unter dem Einflusse yon Aldehyden, die auch im yorliegenden Xylol nachgewiesen 
wurden. Durch Aueschutteln mit W. lieB Bich der gebildete Stoff ebensowenig 
wie durch NaOH, entgegen den Angaben yon Smith u. Cooke, entfernen, wohl
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aber weitgehend durch zweimaliges Auapchiitteln m it 1%  koni. H ,S 0 4, bei nach- 
folgender Waachung m it W . (Chem. W eekblad 20. 575—77. 1923. Delft, Rijks- 
rnbberdienst.) GROS2FELD.

E. H. B ird , Einiges uber die neueste Entwićklung in  der Gasreinigung. Die 
Verbreitung des Na,COs-Proze8ees hat zur Vervollkommnung der Absorptioustiirme 
(Sodal-łg.) u. der Fiillsteffe der Tiirrne beiget-agen. Die Wasaer-, Kohlen- u. Natur- 
gasreinigung wird dabei erwahnt u. Betriebabeispiele d e r S e a b o rd  B y - P r o d u c t s  
C oke Co., der B a t t l e  C re e k  G as Co., der R o c h e s te r - ,  W is c o n s in -  u. 
P a c i f i c -  G as & E le c t r i c  Co., Bowie der I n d i a n a  C o k e  & G a s  Co. gegeben. 
(Chem. Hetallurg. Engineering 29. 16—18. 1923. Pittaburgh [Pa]-) W ilke .

E in  neues H elzgas fiir die chemische Industrie. Es ist Acetylenprefigas, dessen 
Herst. in sog. „W eko“-App. an Hand zweler Abbildungen erlauteit wird. (Chem.- 
Ztg. 47. 316. 1023.) ROhle.

Carl 0. Johns, Die Geschichte und der gegenwartige Stand der Petroleumchemie. 
ZusammenhaDgeude Darst. iiber die ersten geschichtlichen Kenntnisse yom Petro
leum, die bahnbrechende Unters. Sillimans, neuere Forscbungen, die Zua. des 
Erdoles, den Crackyorgang u. neue Moglichkeiten der Petroleumforschung. (Ind. 
and Engin. Chem. 15. 446—49. 1923. Elizabeth N. Y., Standard Oil Comp.) Gb OSZF.

G. B a tta , Der Petroleumcrackprozejl Yf. g ibt eine Zusammenstellung iiber die 
einzelnen Veiff. des Crackens von Petroleum. (Journ. Pharm. de Belgique 5. 261 
bis 264. 1923. Luttich.) Fkanckenstein.

Qnstav E g lo ff und J a c q u e  C. M o rre ll,  Reinigungspraxis der Krackdestillate 
des Petroleum. Vff. kommen nach Beschreibung der ublichen Reinigungamethoden 
zum Vorschlage folgender Reihenfolge der anzuwendenden Mittel, wenn man die 
beBten Ergebnisse erzielen will. Ol mit geringem S-Gehalt: 66° Bć. H,SO„ W aschen 
mit W., konat. Waschen u. wieder W aschen mit W. u. DampfdeBt. Bei Ólen mit 
S-Verbb. wird dieselbe ReiheDfolge, nur mit mehr Bleiglatte u. kaust. Soda an- 
gewandt. Geben yorstehende Verff. kein einwandfreies Petroleum, so w ird die Be- 
handlung mit yiel Bleiglatte u. kaust. Soda yor der H ,S 0 4-Raffination unter Zusatz 
yon S ausgefiihrt. (Chem. Metallurg. Engineering 29. 53—54. 1923. Uniyersal Oil 
Products Co., Chicago.) W ilke.

F. A. H ow ard  und N. E. Loom is, Die W irkung von RaffinatiomproHemen a u f  
Motorbrennutoffergamungen. Bei der Raffination des Roherdoles gehen noch immer 
gewaltige Mengen hochfliichtiger Anteiie yerloren, was man łu yermeiden yer- 
suchen muB durch gute Dichthaltung der Leitungeh u. Raffinationsanlagen, durch 
W iedergewinnurg der fl. KW-stoffe aus den Raffinationsgasen u. durch Vcrhinde- 
rung der beim Lagern entatehenden Yerluste, die im Mittel etwa 6%  jabrlich be- 
tragen, ein Betrag, der durch Oberschichtung mit Sealite, einem ecbaumartigen 
Gemisch yon W., Glucose, Maisstarke, Glycerin, Leim u. CaCl, mit Luft, auf etwa 
%  yermindert werden kann. (Ind. and Eogin. Chem. 15. 482—83. 1923. New York, 
Standard-Oil-Comp. of New Jersey.) Groszfeld.

H en ry  A. G ardner, Alkohol ais Motorbrennstoffbestandteil. Den zu stellenden 
Anforderungen entapricht gut ein Gemisch yon 30% absol. A. u. 70% Gasolin. 
Der yerwendete A. muB entwassert, frei yon Aldehyden u. anderen gummibildenden 
Stoffen sein u. darf nicht uber 0,01 g Saure in 100 ccm u. nicht uber 0,006 g nicht- 
fluchtige Stoffe entbalten. Beim Verdampfen auł Cu-Blech dart keine VerfarbuD g  
auftreten. Zur Aufbewahrung des Gemieches hat sich A l ais Tanhnaterial be- 
w abrt, bei Ausscheidungen yon W . wird es aber stark  angegriffen. Da A. stark 
hygroskop. ist, muB Beruhrung mit W. enthalteniier Luft gut yeimieden werden, 
zumal der Tiubungspunkt des Gemisches yon —46° bi3 —60° Bchon bei Ggw. yon 
0,5% W. auf —10° s te ig t (Ind. and Engin. Chem. 15. 4 8 3 -8 5 . 1923. Washington,
D. C., Bureau of Aeronautics.) Gsoszfeld.
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W . K. Lew is, Verbrennungschcmie in  Ófen m it Kohlenfeuerung. Die Analyse 
der in yereebiedener Hohe der brennenden Feuerschicht entnommenen Gase eines 
mit Koks geheizten Ofena fiihrt ku typ. Kuryen (Abb. im Original, Ordinate =  
•/„-Gehalt des betreffenden Gases, Abszisse =  Abstand yom Rott) fur O,, CO, u. 
CO, woraus sich folgende Sehliiaae ziehen lassen: Die erste Ek., C -f- O, =  CO, 
ist lediglieh begrenzt durch den Diffusionswert des O, durch die standige Gas- 
atmoapbare um das gliihende Kohlenteilchen. CO wird nicht direkt aus O, u. 
Kohle gebildet, BOndern nur indirekt durch Red. von CO,; daher ist die Menge des 
entstehenden CO proportional dem yorhandenen CO,. Der Begrenzungsfaktor der 
gebildeten CO-Menge ist nicht Diffueion, sondem der spezif. Betrag der chem. Rk. 
Bei unendlich dickem Feuerungsbett erreiehen die Kuryen fur O, u. CO, schlieM eh 
ein Gleichgewieht. Der Verbreanungsgrad yon Kohle auf einem Rost iat allein 
der zugefiihrten O,-Menge proportional. — Bei der Feuerung yon Kohlen tr itt zu- 
nachst Yerkokung ein, wobei der Koks zuruckbleibt u. die obigen Erseheinungen 
liefert. W erden nun aber die bei der Kokung auBtretenden KW-ttoffe ungesatt. 
A rt bei Abwesenheit yon O, erhitzt, bo scheidet sich Kohle oder RuB ab. Bei 
Ggw. yon O, kann RuBbildung nicht auftreten; anderseita darf die 0,-M eD ge wegen 
dea sonst eintretenden Temperaturabfalles daa eben notige MaB nieht uberachreiten. 
Ahnlich yerhalt es sich b e i der Zufiihrung der riehtigen 0 ,-M e n g e , um alles CO 
eben  zu yerbrennen. Die Schwierigkeit dieser A ufgabe, namlich die eben notige 
Menge Luft mit den gasformigen Prodd. zu młsehen, ist der wirkliche Grund, wcb- 
halb ólfeuerungen an Heizwrkgg. den Ófen mit Kohlenfeuerung iiberlegen sind. 
(Ind. and Engin. Chem. 15. 502—3. 1923. Cambridge, Mass., InBt. of Techno
logy.) Geoszfeld.

W ilb e r t J .  H nff, KohJenteer ais Brennstoffąuelle fd r  innere Verbrennungs-
ma8chinen. Die Zus. des Teers, die Yerwendung yon Naphthalin, den schweren
Teerolen u. yon Rohteer in Eiploaionsmotoren, ferner die Verwertung yon Kohlen- 
teerpeeh werden erortert. Auf Yeras. zur unmittelbaren Verwendung yon Pech zur 
Gaabereitung wird hingewiesen. (Ind. and Engin. Chem. 15. 485—88. 1923. PittB- 
burgh, Mellon Institute.) Geoszfeld.

Ch. L egrand , Der nationale Brennstoff, Untersuchung Uber seine mOgliche Zu- 
sammenteUwng. Syntemat. Dnters. iiber daa quatern8re Syitem  A .-B zn .-B zl.-A . ais 
Ersatz fiir Bzn. Die Ergebnisse werden graph., bezogen auf ein Tetraeder, dar- 
gestellt (zahlreiche Kuryenzeichnungen u. Tabellen im Original). Prakt. Veras. 
uber die Yerwertang der Breńnstoffgemische im Motor. (Chimie et Industrie 10.

L. A. C harles, Anwettdung von Pflamenolen bei Verbrennungmotoren. Die Be- 
nutzung yon Pflanzenolen (Palm-, Baumwoll-, ErdnuBol) ist bei Motoren des Diesel- 
wie Halbdieseltypua moglich bei Anwendung gasformiger Brennsioffeinfuhrung, da 
die Pflanzenole, um ohne Schwierigkeit zu entflammen, eine hohe Entziindung8temp. 
(320°) yerlangen u. rasch yollkommene Verbrennung eingetreten sein muB, damit 
daa Ó1 die Kolbenwandungen nicht beriihrt. Bei unvollkommener Verbrennung 
entstehen organ. Sauren, die den Kolben angreifen. Yf. gibt die Versuehsergeb- 
nisse, die mit einem 20 PS -Motor der Type „Charles” (Halbdieaelmotor) mit 
600 Touren u. 16 kg Kompreaaion gemacht wurden, w ieder, eowie eine kurze Be- 
sehreibung desselben. Fiir Erplosionamotore (Automobile) kommen Pflanzenole 
nicht in Frage, doch sind Bestrebungen im Gange, Diesel- u. iihnliche Motore fiir 
Automobile u. Transpoitfahrzeuge zu bauen, so daB die Pflanzenole auf diesem 
W ege ais ErBatz fiir minerał. Brennstoffe. herangezogen werden konnen. (Cbaleur

K. V o ig t, Jjbtr die Verbrennung von Kohlen und dergleićken im  Calorimełer. 
F ruher wurden GlimmerBcheiben zum Sehutze des Deckels der Calorimeter benutst

411—28. 1923) Geoszfeld.

et Ind. 4 125—28. 1923.) R aszfeld.
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(vgl. K ohen, Chem.-Ztg. 47. 184; C. 1923 II. 943 u. nachf. Ref.). Von einem Er- 
satze platinauagehleidetem Bomben durch solche mit Emailletiberzug yersehenen 
kann nicht geaprochen werden. (Chem.-Ztg. 47. 317. 1923.) R U hle.

"Wilhelm Kohen, Uber die Verbrennung von Kohlen und dergleichen im Calori- 
meter. Krit. Zuriickweisung der Auafiihrungen V o ig ts  (yorst. Ref.). (Chem.-Ztg. 
47. 317. 1923.) R U hle.

H. Gault und M au rice  N icloux, unter Mitarbeit yon G. P fe rsc h  und 
S . Gutllemet, Die Anwendung der Mikroanalyse fiir  die JElementarar>a<yse der 
Brennstoffe. Bei Unters. yon bitumindsen Schicfern wurden nach der gewohnlicben 
Methode der Elementaranalyae wenig iibereinstimmende C-W erte gefunden, weit 
besaere nach der Preglachen Mikromethode unter Verwendung yon 5—10 mg Schiefer, 
entapr. 1—2 mg organ. Substanz. Es zeigte sich dann weiterhin, daB auch die 
Makroanalyae zu genauen W erten fuhren kann, aber eret bei sehr hoher Temp., 
Erhitzen im Quarzrohr mit direkten Flammen u. yerlangerter Yerbrennungedauer, 
4—5 Stdn. Andererseits lieBen sich die Ergebnisse der Mikroanalyse fiir H, unter 
obigen Bedingungen weniger befriedigend, yerbessern durch Anwendung yon 15 
bis 20 mg Schiefer, wobei die C-Werte leicht zu niedrig ausfallen, u. Erhitzen des 
das Sehifly.hen mit Substanz enthaltenden Bohrteiles bis zu heller Rotglut. — 
Nach Ansicht der Vff. durfte sich die Mikroanalyse auch fiir andere Brennstoffe 
empfehlen. (Buli. Soc. Chim. de France [4] 33. 1299—1304. 1923. StraBourg, Fac. 
des Sciences; Fac. de Mód.) S p ieg e l.

G. Morpurgo, Beitrag tu r  TJntersućhung und Begutachtung der fliissigen B rtnn- 
ttoffe. Der Vf. leitet den Htiziotrt der fl. Brennstoffe mangels einer anderen ein- 
waudfreien Methode zu ihrer Beat. wie folgt aus der fraktionierten Dest. nach 
E n g le b  mit geniigender Genauigkeit ab.
Heizwert — (a X  11200) -f- (b X  10300) +  fc X  8140) +  (s X  2500) +  (d X  2500) 

“  10U q 7
wo a der Gehalt an KW-stoffen bis llO®, ala Benzino mit 11200 W E., b die yon 
110—310° Bd. Anteile sind (Petroleum mit durchschnittlich 10300 WE.), d der Dest.- 
Ruckstand abzuglich des Gehaltes an Koks u. Asche mit 10030 W E., c der KokB- 
gehalt mit 8140 WE. u. * der S Gehalt mit 2500 W E. iat. Zur Koksbeat. werden
2—3 g des BrennBtoffs in einem mit friach gegluhter Tonerde zum Teil gefiillten 
Tiegel eingewogen, mit einer Sehicht Touerde bedeckt u. auf 350—400° langaam 
erhitzt, dann noch bei zugedecktem Tiegel stark gegliihŁ D er Ruckstand nach Ab- 
zug der Tara entapricht dem Koksgehalt. Die Best. des S-Gehaltes geachieht 
durch mehrmaligea Abrauchen mit rauch. H N O,, Neutralisieren mit Btarkem KOH, 
mit MgO wird zu einer zerreiblicben M. eingedickt u. diese gegluht, mit W . auf- 
genommen u. mit Br-W aaser behandelt u. S O /' wie iiblich ais B aS04 gefallt. 
(Mitteil. Staatl. Tecbn. Yersuchsamts 10. 97—99. 1921. TrieBt.) R a sz fe ld .

J .  P r itz k e r  und R ob Ju n g k u n z , Beitrdge zur TJntersućhung ton  Benzin und  
Benzol. Vfl. erortern zunachst die yerschiedenen zum Nachweise yon Bzl. vor- 
geschlagenen Verff, sowie die refraktormetr. ąualitatiye Unteracheidung u. an- 
cahernde quantitative Best. yon Bzl. u. Bzn. im Gemische miteinander. Danach ist 
daa Verf. yon Schwabz (Chem.-Ztg. 46. 629; C. 1922. IV. 774) geeignet zum 
qualitatiyen Nachweise yon Bzl. in Ban. Zur qualitativen Unterscheidung beider 
u. zu ihrer annaheroden Best. in Gemischen schlagen Vff. die Ermittlung der Re- 
fraktionszahlen im ZeiBschen Butterrefraktom eter vor. Zur ąuantitatiyen Best. des 
Bzn. in Bzl. dient das Sulfurierungsvetf., wozu Vff. die Anwendung eines beson- 
deren , Beuzinprufera11 (vgl. Original, zu beziehen yon Fbanz Hugebshoff, Leipzig, 
Karolinenatr. 13) yorschlagen; zur leichteren Abscheidung des Bzn. wird zentri
fugiert. Yom Ruckstande wird die Refraktionszahl bestimmt. Auf diese W eise
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geliogt es, selbst 5°/0 Bzl. oder Bzn. ziemlich genau zu bestimmen. Das Verf. eignet 
sich auch zur Best. von Bzn. u. anderen Petrolkohlenwasseretoffen im Teipentinol; 
auch konnen Toluol u. Xyiol danach auf Bzn. gepruft werden. (Chem.-Ztg. 47. 
313—15. 1923. Basel.) RtłHLE.

B. L am pe, Beitrage zur Pechanalyse. Yf. bespricht die Kritik seiner Methode 
zur Best. des F., des ,,Fli(fSpunktes", yon Pech en (Wchschr. f. Braueiei 39. 109;
C. 1922. IV. 721) von Stadnie (Der Bierbrauer 1923. Nr. 48—51) u. deBsen vor- 
geschlagene Methode. Nach der Wasseruberdruckmethode Stadnieb wird das mit 
maBiger Flamme geschmolzene Pech in ein 1—2 mm weites u. 8 cm langes Rohr- 
chen bis zur Hóhe von 2—2,5 cm eingeeogeD, die yollatandige Eratarrung, in wage- 
rechter Lage, abgewartet u. das obere Ende des Rohrchens in der Lange yon 
1—1,5 cm in die Flamme gebracht u. zugeschmolzen. Die dabei entBtehende Luft- 
yerdunnung im Rohrchen ist die Ursache fur das Emporsteigen der Pechsaule 
beim W eichwerden. Das Rohrchen wird an ein Thermometer befestigt, dieses in 
ein mit W. gefulltes Wasaerbad getaucht u. dessen Temp. in einer Min. um 1° 
geBteigert u. beobachtet, waDn der Meniskus dea Peches sich iiber dem Randa des 
in gleicher Hohe befindlichen KautechukringeB befindet. Nach Stadnik  stimmen 
die Resultate seiner Methode mit denen nach der alten Capillarmethode fast voll- 
staodig uberein, wahrend die W erte nach des Vf. Methode bedeutend hoher liegen; 
legt man jedoch nach der Methode des Vf. den Punkt feBt, an dem der Hg-menibkus 
zu fallen beginnt, so stimmen auch dieae W erte mit den obigen prakt. uberein. 
Vf. ist zu denselben Ergebnissen gekommen wie Stadnik ; er schlagt yor, neben 
der Feststellung des FlieBpunktea auch die Temp. zu bestimmen, bei der das Pech 
anfangt weich zu werden, also bei Beginn der Senkung deB Hg-meniskus, welcher 
Punkt mit dem der alten Capillarmethode ubereinatimmt. Aus dem Abstand beider 
W erte kann auf eyentuelle Zasatze geschlossen werden, da reine Harzpeehe eine 
groBere Differenz zeigen ais Peche mit Paraffin- oder Harzolzuaatz. — Beim Pichen 
der Fasser wird nach dem Einepritsen des Peches das FaB gerollt, bis das Pech 
erkaltet ist bezw. nicht mehr flieBt Das Pech mit niedrigem FlieBpunkt kann sich 
aleo gleichmaBiger auf der FaBwand yerteilen ais das mit hoherem FlieBpunkt, 
welch letzteres leiehter zu unerwiinschten Stdemen- u. W ulstbildungen neigt. 
(Wchschr. f. Brauerei 40. 199—200. 1923. Berlin, Versuchs- u. Lebranatalt f. 
Brauerei.) Rammstedt.

F . P a rn e l l  und J .  P a rn e ll , London, Feueranzunder, bestehend auszuB locken 
geformten Gemischen yon Gips (3 Unzen), feinem Holzmehl (1 Unzel, rotem Ocker 
(s/le Unze), Paraifinwachs (1 Unze) u. Harz (1 Unze). (E. P . 181268 yom 17/8.
1921, ausg. 5/7. 1922.) Kausch.

W a lte r  E d w in  T ren t, W ashington, iibert. an : T re n t P roeess C orporation ,
W ashington, Brennstoff. 10 bis 56 Teile W . werden mit fein yerteilten O-haltigen 
Stoffen u. 30 bis 40 Teilen 01 bo innig yermischt, daB eine homogene, konsiatente 
M. entsteht. (E. P . 174912 yom 3/1. 1922, Auszug, yeroff. 29/3. 1922. A. Prior. 
2/2. 1921.) ROhmeb.

M asch in en fah rik  A n g sh n rg -N u rn b erę  A k tien g ese llsch aft, Nurnberg, Vor- 
richtung zur trockenm Destillation. (E. P. 175963 yom 16/1. 1922, Auszug, yeroff. 
20/4.1922. D. Prior. 21/2. 1921. — C. 1922. IV. 392.) ROhmeb.

S te w a rt B oy I llin g w o r th , Treforest, Glamorgan, Verl<X)kur)g von Kohle. Daa 
Verf. nach E. P. 161104, bei dem aus gasreicher ELohle bei niedriger Temp. die 
abzudestillierenden Bestandteile bis auf einen Rest an harzigen Bestandteilen ab- 
geschieden werden, der etwa 5% vom Gewicht des Zwiachenerzeugnisses betragt, 
wird dahin abgeandert, daB die teilweise abdestillierte Kohle einer zweiten Er-
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hitzung yon 500 bis hochstens 600° unterworfen wird. (E. P . 175888 vom 2/2.
1921, ausg. 23/3. 1922. Zus. zu E. P. 164104.) RO h m e r .

S igu rd  Bo, iibert. an: O m der P ro d u c ts  C orpo ra tion , Lockport, New York,
Plastische Masse. Man yertniecht die yom Koka u. 1 Salzen befreite Asche mit 
einem Bindemittel. (A. P . 1 4 6 6 0 8 3  yom 11/5. 1921, ausg. 28/8. 1923.) F r a n z .

J .  B.. W est, London, und A. Jacq aes, Liyerpool, Gasherstdlung. Um an H , 
reicbea Gas herzustellen bei der Deat. yon Kohle werden die wahrend der ersten 
Pbasen erzeugten Gase zui-ammen mit Dampf durch teiiweise yerkoblte Kobie einer 
spiiteren Phase bei etwa 10001 geleitet. (E. P . 181062 yom 9/2. 1921, ausg. 5/7.
1922.) K a u s c h .

A. A. F. M. S e ig le , P aris, Gasherstellnng. (E .P . 180081 yom 24 2. 1921,
ausg. 15/6. 1922. — C. 1923. II. 1095.) K a u s c h .

W. E. T ren t, W ashington, iib e rt an: T re n t P rocess C orp o ra tio n , W ashington, 
Wassergas. Einer W assergasanlage wird die Kohle (oder Kohle, gemischt mit Ol 
u. W.) in fein yerteilter Form zugefiihrt. (E P . 182101 yom 31/5. 1922, Auezug 
yeroff. 23/8 1922. Prior. 21/6 1921.) K a u s c h .

A ir R eduction  Co., Inc ., New York, Aufbewahrwng von Acetylen. Das C%H t 
wird in GefaBtn aufbew ahrt, die mit einem Losungsm fur ersteres, feinzerteiltem 
Ochromaholi u. gegebenenfalls eiDem inerten, porosen Stoff (Kieselgur, Asbest) ge- 
fiillt sind. Der Misehung kann ala Bindemittel N a,S08, kolloidale SiO„ Leim oder 
EiweiB zugesetzt werden. (E. P. 180273 yom 24/1. 1922, ausg. 15 6. 1922.) K a u .

J .  R .'B o o e r und D is t r k t  C hem ical Co., L td., London, Reinigung von Ace
tylen. Man yerwendet ein Gtm iseh eines baa. Materials (enthaltend e. B Fe,Os u. 
FeCls) mit einer Cu-Verb. (Cu[OH], oder CuCI,) ais Katalyeator, Kieselgur u. H$łC),. 
(E. P. 181571 yom 9/5. 1921, aueg. 12/7. 1922.) K a o s c h .

T. R igby , W estminster, Torf. Torf wird yom W . befreit u. dann in einem 
Bandtrockner weiter getrocknet. (E .P . 182 149 vom 3/1. 1921, aueg. 26/7.1922.) K a u .

E rn e s t V. Owen, iibert. an : B o o y e r Com pany, Chicago, Illinois, Wieder- 
gewinnung des ais Katalysotor beim Spalten von Rohlenwasserstoffcn benutzten 
Alwniniumćhlorids. Die fl. Misehung yon A1C)S u. KW- stoffen wird gegen eine 
Flachę geblasen, die so hoch erhitzt ist, daB das A1C1, yerdampft. (A. P. 1460110
yom 3/3. 1922, ausg. 26,6. 1923.) F r a n z .

L ev i H. M anning, Tucson, Arizona, Spalten von Kohlenioasserstoffcn. Man 
erhitzt bocbBd. KW-Btoffe in einem geechlossenen GefaB untpr stetiger Bewegung 
in Beruhrung mit MetallBtucken. (A. P P . 1462088  u. 1 4 6 2 0 6 9  yom 16,4. 1921, 
ausg. 17/7. 1923.) F ranz.

F re d e r ic k  T. M an ley , Houston, T e ia s , iibert. an : T he T exas Com pany, 
New York, Dnuriterbrochenes Spalten von Kohlemcasser stoffen. Die bochsd. KW- 
stoffe werden in einem langen yertikalen Bohr unter Druek auf Spalttemp. erhitzt. 
Die gebildeten Dampfe u. die Riicketande werden unter Aufrechterhaltung einea 
konstanten Flussigkeits^piegels entfernt; die aus den Dampfen abgeBehiedenen hoch- 
sd. Anteile werden im K rtislauf durch den Boden in das Spaltrohr eingepreBfc. 
(A. P . 1462143 vom 10/10. 1917, ausg. 17/7. 1923.) F ranz.

Osborne Bezanson, W obum t Masa, iibert. an : M e rrim a c  C hem ical Com
p an y , W oburn, Vtrfahren zur Verarbeitung der bei der Btir.igung des Petroleum* 
mit Schwefelsatcre veibleibenden Piickutande. Die Rflckstande werden in fein ver- 
teiltem Zu8tande unter Einleiten von Luft in eine auf die zur Zrtrs. der Ruckstande 
ausreichende Temp. angebeizte Rammer eingebracht, wobei ihr S-Gehalt in SO, 
uberg^iih rt wird. (A. P. 1 4 5 9 0 8 1  vom 14/5. 1921, ausg. 19,6. 1923.) K a u s c h .

G eorges R ene  B ay art, Frankreich, Formstiicke aus tetrigen, bttumir.dsen oder 
asphaltartigen Stoffen. Die meist m it bitzebestiindigen Fiillmitteln yermischten 
Ausgangsstoffe werden zunachst bei gewohnlieber Temp. unter hohem Druck ge-
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preBt u. dann bis zur B. gleichformiger MM. erhitzt. (F. P. 558335 vom 6/11.
1922, auag. 25/8. 1923.) KtłHLiNG.

Theopheiles D. L ncier, Detroit, Mich., Herstellung non Formen. Man bildet 
ans einer platt. Mischung yon Graphit u. Teer oder Pech die gewiinBchte Form, 
carbonisiert den Teer bezw. das Pech ohne Zerstorung der Form u. yerwandelt 
dann den carbonisierten Teer bezw. das carbonisierte Pech in Graphit. (A. P. 
1467112 vom 25/9. 1920, ausg. 4,9 1923.) Oeleeb .

G eorg  F r ie d r ic h  Massalsky, Póckau, Flohathal, Herstellung ton Gegemtdnden 
aus Paraffin, insbesondere von Paraffiuklotzchen fiir Spulmaschinen, dad. gek., daB 
zunacbst das Paraffin zu Staubform gesehabt wird, worauf diese M. in k. Zustande 
in einer Formpresse atarkem Drnck ausgesetzt wird, um ihr die gewiinschte Ge- 
stalt zu geben. (D. R. P. 383209 KI. 39b yom 21/11. 1922, auag. 11/10. 1923.) Fb.

P h il ip  T ries t S harp les, Merion, Pennaylvania, V. St. A., Beinigen non Mir.tral- 
Skn. (E. P. 201986 vom 1/5. 1922, auag. 6/9. 1923. — C. 1923. IV. 621) Fbanz.

Leon Lilienfeld, Wien, Barstellung hochsiedender. Slartiger, ais Schmitrdl, 
AKkumulatorenól uiw. ntrwendbarer Kor per. (D. R. P. 382432 KI. 23 c vom 27/4.
1921, ausg. 2/10. 1923. Oe Prior. 10/5. 1920. — O. 1922. II. 543.) Oelkeb.

James Edward 8outhcombe, Birkenhead, und Henry Mathew WellB, London,
Schmierol. (A. P. 1467695 vom 28/5. 1921, ausg. 11/9. 1923. — C. 1922. II. 
352.) Oelkeb.

J. D. R ledel Akt.-Ges., Berlin-Britz, Erfinder: Karl Marz, Desfau i. Anh., 
Brennstoff fiir  Explosionsmntoren. (D. R. P. 370846 KI. 46d vom 21/9. 1920, auag. 
8/3. 1923. Zus. zu D. R. P. 367128; C. 1923. IV. 306. — C. 1923. II. 1265 [A kŁ- 
GeB. f i i r  A n i l in - F a b r .] )  Fbanz.

W alter T. Schreiber, Baltim ore, M aryland, iibert. a n : TJ. S. Indnstrial 
Alcohol Co., W est Virginia, Motortreibmittel, bestehend aus einem Petroleum- 
destillat, einem Alkohol u. DiStbylketon. (A. P. 1469 053 vom 8/5. 1919, ausg. 
25/9. 1923) F banz.

H. Terrisse, Genf, Motortreibmittel. Man yermischt Acetal, Paraldehyd oder 
beide mit A., Petroleum oder mit den zwischen 80 u. 340" sd. Fraktionen des 
Steinkohlen-, Braunkohlen-, Schieferol-, Torfteers. (E. P. 202264 vom 28/12.1922, 
Auszug yerofif 3/10. 192}. Prior. 12/8. 1922) Fbanz.

Georg Duffing u. Ólwerke S tern  Sonneborn A.-G., H am burg, V ornchtm g  
an Retbungswagen zur Priifung von Schmiertilen unter Messung des Beibungsmome*tes 
unter Benutzung zweier yoneinander unabhangiger Begistrieiyorr., dad. gek., daB 
die eine der Anzeigeyorr. unmittelbar mit der yerlangerten Acbse des MeBbtigels, 
die andere Anzeigevorr. dagegen mittelbar unter Zwisehenfugung einer MeBfeder 
u. eines die jeweilige Spannung derselbcn sichernden Gesperres (z. B. Fliissigkeits- 
gesperreB) mit der Aehse yerbunden ist, so daB die Spannung der MeBfeder derart 
yerandert werden kanD, daB der MeBbiigel kleine Schwingungen um oder annahernd
um die Mittellage der Achse ausfiibren kann. — Der Zeiger der W age wird stets
in  der Nullage gehalten u. die dazu notigen Krafce durch Verschieburg eines Lauf- 
gewiehtes oder in abnlicher Weise gemessen. (D. R. P. 383589 KI. 421 vom 22/10.
1922, ausg. 15/10. 1923) KUhling.

X X . SchieB- und Sprengstofle; Zundwaren.
R ic h a rd  H ans G artn e r, Hamburg, Gewtnnung non rtinen N\troverbindungen 

aus Gemischen. Um aus GemiBcben (Explosivstoffen), welche Trinitrotoluol, Hexa- 
nitrodiphenylamin  u. gegebenenfalls noch W aehs enthalten, die beiden Nitrokorper 
in reiner Form wiederzugewinnen, behandelt man das Gemisch bei 80—150® mit 
konz. H,SO<, welcher bis zu 30% HNO, zugesetzt ist. Das eyentuell yorhandene
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W acha wird dabei in  eine waeserloaliche Form iibergefuhrt. (D. E. P. 382459 
KI. 78c vom 5/7. 1922, ausg. 2/10 1923.) O e l k e e .

Yerein Chemischer Fabriken in  Mannheim, Mannheim, Fullwng von Ge- 
schossen, z. B . von Granaten, m it voru>iegend aus Ammomalpeter und Kohle be- 
stthtndcn Sprengstoffmischungtn. Daa Verf. dea Hauptpat. wird in der Weiae aua- 
gefiihrt, daB der O-Tiager der SpreDgBtoffmiaehung oder deaaen Hauptm enge nach 
Zumischung von schmelzpunkterniedrigenden Zusatzen beliebiger A rt fur sich ge- 
schmolzen wird, worauf der H auptanteil dea C-Tragers in die Schmelze hinein- 
geriihrt wird. — Ea wird ein bequemea u. gefahrloaes Arbeiten ermoglicht. (D. E. P. 
310620 KI. 78c yom 26/2. 1918, auag. 6/10. 1923. Zus. zu D. R. P. 310130; C. 1922.
IV. 567.) O e l k e e .

A rth u r  Jacob, Hamborn, Schlagwettersicherer Sprengsloff, welcher aua einem 
Gemiseh von Korkkoble u. Petroleum u. mindeetens 53% NaCl besteht, daa mit fl. 
Luft getrankt ist. — Die Brisanz deB Sprengstoffa wird trotz des groBen Zasatzes 
von NaCl nicht yermindert. (D. E. P. 382554 KI. 78c vom 7/3. 1915, au=ig. 4/10.
1923.) Oe l k e e .

Sprenglnft-Gesellschaft m. b. IŁ, Berlin, Meritellung von Sprengladungen 
unter Verwendung fl. GaBe gemaB Pat. 287275, 1. dad. gek., daB man die Patrone 
nur teilweise mit direktem oder chem. gebundenem W . sattigt oder iiberBattigt. —
2. dad. gek., daB man die nicht besonders m it W . gesatt. oder wasaerhaltigen 
Patronenbeatandteile yon den iibrigen Patronenbeatandteilen getrennt anordnet. — 
Es wird ermoglicht, eine gróBere MeDge W . zuzuftigen, die Patrone an u. fur sich 
brisanter u. fiir eine geniigende Sicherheit zuyprlaasiger zu erhalten, wobei man 
die Briaanz beliebig regulieren kann. (D. E. P. 383662 Ki. 78e yom 5/2. 1916, 
ausg. 16/10. 1923. Zus. zu D. R. P. 287275; C. 1915. II. 776.) O e l k e e .

C hem ische F a b r ik  K a lk  G. m. b. H. und H erm a n n  O ehm e, K oln-K alk, 
Gewinnung eon Glykolnitraten aus den Nitrierungsprodukten gasftirmiger Kohlen- 
wasserttoffe der Athylcnrethe, dad. gek., daB man die NitrierungBprodd. so lange mit 
h. W. oder W asserdampf behandelt, bis die darin enthaltenen Nitroyerbb. annahernd 
yollstandig in wasaerlosliche Prodd. umgewandelt sind, u. daB man die ungel. ge- 
bliebenen Anteile abtrennt u. neutralisiert. — Man erhalt reine u. Btabile, ais 
Sp ren gole yerwendbare Prodd. (D. E. P. 384107 KI. 12 o yom 24/7. 1920, auag. 
26/10. 1923.) O e l k e e .

W illiam  H illes Ward, Swartbmore, Pa., iibert. an : E. I. du Pont dn N e
mours & Company, Willington, Del., Explosivstoff bestehend aua nitriertem Kohlen- 
hydrat, anorg. Nitrat, W . u. 0). (A. P. 1462753 yom 31/7. 1918, auag. 24/7.
1923) K atjsch.

W endell E. Swint, Wilmington, iibert. an : E. I. du Pont de Nemours & Co., 
Wilmington, D el, iibert. an: Canadian Explosives Ltd., Montreal, Quebec. Canada, 
Sprengstoff. (Can. P. 228858 yom 8,9. 1922, ausg. 20/2. 1923. — C. 1922. IV. 
1 1 5 5 ) O e l k e e .

K. Tobias Herbst, Brabrand, und C. J. Stantsboll Lundsgaard, Vejen, Dane- 
mark, Sprengitoffe. (Dan. P. 31908 vom 17/8. 1922, ausg. 25/6. 1923. — C. 1922.
IV. 859) Oe l k e e .

A. S egay , Montrouge, Frankreich, Sprettgstoffe, welche aus Miachungen yon 
NHjNOg u. einem Percblorat, inabesondere NH4C104 bestehen u. durch Behandlung 
mit Paraffin o. d g l , dem metali. SubstanzeD, wie Al, Si, Ferrosiliciuoo, Ca, Mn hin- 
zugefiigt werden, wasserbestandig gemacht sind. — Ein Teil des Percblorats kann 
durch ein Alkalinitrat ersetzt werden; ferner konnen der Miachung auch Nitro- 
korper, wie Tetryl, Trinitrotoluol etc. oder andere organ. Subataneen, wie Holzmehl, 
zugesetzt werden. (E. P. 201791 yom 30/8. 1922, ausg. 30/8. 1923.) O e l k e e .
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X X II. Leim ; G elatine; K leb m itte l usw .
W l. G ulew ltsch , Beitrag sur Kenntnis der Spalturgrprodukte des L tim s. 2,9 kg 

Gelatine wurden mit 7,5 kg H ,S 04 u. 14 5 Lt. W . bydroliBieit, mit Kalk nahezu 
neutraliaiert, daa F iltrat auf 15 Lt. konz. Nach Zusatz yon MgO im Vakuum wird 
bis zum Verjagen der fliiebt!gen Basen — die sich ausschlieBlich ais NHS er- 
wiesen — dest. Die g tl. Ma^nesia wurde mit Kalk ausgefallt, das F iltrat h. mit 
CO, gesatt., filtriert, mit HNO, neutralisiert, schiieBlich mit AgNOe nach Kossel 
fraktioniert. Aus der Mutterlauge yon 248 g saurem d-Argininsilbernitrat wurde 
ea. 5 g  des krystallwaa^eifreien dl-Argininsilbernitrats CBHMN4Os , AgSOs isoliert.
F. 222° (Zera.) — Cu-Sali (CeHHNłO,),>Cu(NO,), kornblumenfarbige Rosetten mit 
1%  H ,0. F. 227° (korr.) (Zers.) (Ztschr. f. physiol. Ch. 130. 152—58. 1923. Moskau, 
I. Uniy.) Guggenheim.

E. Sauer, Z ur Wertbestimmung des L tim ts. Eine sehr gute u. eine minder- 
wertige Leimaorte werden in yerschiedenen Verhaltnissen gemischt, u. die Eigen- 
schaften dieser Mischungen festgestellt. In  den nnteren u. mittleren W erten stimmt 
die ZerreiBfe-tigkeit mit der Viscositat gut iiberein, wahrend der F. mit der ZerreiB- 
feBtigkeit bei hoheren W erten besser in  Einklang steht. Damit Btimmt die Beob- 
achtung der Praktiker iiberein, daB bei sehr hohen W erten der Viscositat dic 
ZerreiBfiibigkeit nicht im gleichen MaBe Hand in Haod geht. Die ZerreiBfestigkeit 
oder Fugenfebtigkeit kann letzten Endes nur (an 33l/»—40% >g Lsgg.) durch Zer- 
rtiBverss. mit geleimten Probekorpern aus Holz ermittelt worden. Der Faktor 
„Aupgiebigkeit11 ist bei friiheren Verss. meiat zu wenig beachtet werden. Sie wird 
mit Rudeloff aufgedruckt durch die Menge FI. „gebrauchsfestiger11 Leimlsg. im 
Liter, die aus 1 kg trocknem Leim hergestellt werden kann. Bei Festsetzung yon 
Normen fur die Giite eines Leims kann man keine kontinuierlich fortlaufende 
Zahlenreihe, etwa in °/0, aufateilen. Yf. schlagt yielmehr 3 W ertklassen yor. 
(Kolloid-Ztschr. 3 3 . 265—67. 1923. Stuttgart.) L ie s e g a n g .

H ein ric h  A ugust K ra u s , NeuB a. Rh., Vorbehandlung von Lederabfallen fiir 
die L tim fabnkation, dad. gek., daB angefeuchtete u. gegebenenfalls angesauerte oder 
alkal. gemachte Abfalle mit oder ohne Druck mit 0 3 oder hochozonisierter Luft 
behandelt werden. — Gegeniiber der Behandlung der Lederabf&lle mit H ,0 , za 
gleichem Zweck wird der Vorteil erzielt, daB eine weitere Vorbehandlung mit 
Sauren u. das Auswaschen der letzteren entfallt. (D. JŁ. P . 383567 KI. 221 vom 
17/3. 1921, aupg. 15/10. 1923.) KtfHLlNG.

F r i t z  L ux , flbeit. a n :  L u ftfah rzeu g b au  S chu tte -L anz, M an n h e im -R b ein au , 
Kaltleim. (A. P . 1 4 6 8 3 1 3  yom  3/7. 1920, a u sg . 18/9. 1923. — C. 1 9 2 3 . IV. 603 
[ L u f t a c h i f f b a u  Sc h Ct t e -L a nz] ) KttHLING.

L udw ig  K norr, Jena, Kaltleim. (Holi. P . 9 0 8 7  vom 21/6. 1920, Auszug yeroff. 
15/9 . 1923. D. Prior. 13/8. 1917. — C. 1 9 2 2 . II. 210.) KU h l in g .

B ritish  Thom son-H ouaton Co., L td  , London, und G enera l E le c tr ic  Com
pany , Seheneetady, V. St. A., Holzleim. Lsgg. yon BluteiweiB, Gelatine oder Leim 
werden mit Lspg. von Hexamethylentetramin oder anderen Sioffen yermischt, welche 
in der Hitze C H ,0 entwickeln. Die zu yereinigenden Holzfiachen werden mit den 
Miechungen iiberzogen, gegeneinsnder gepreBt u. erhitzt, wobei der Leim in W . 
unl. wird. (E. P . 2 0 2 4 0 4  yom 18 5. 1922, anser. 13 9 1923.) K O h l in g .

E rn s t S te rn , H »nrover, Klebmittel. (A. P. 1412020  yom 24/3. 1915, ausg. 
4/4. 1922. -  C. 1920. IV. 46.) K O hling .

SchluB der Redaktion: den 17. Dezember 1923.


