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A. Allgemeine nnd pliysikalisctie Chemie.
G. G. Longinescu uad C. N. Teodosiu, Vorlesungsversuche, welćhe in einfaćhtr 

Weise die Entflammbarkeit der Jodwasserstoffsaure und des Schwefelwasserstojfs 
setgen. Zu einem GemiBch von 20 g J , 4 g rotem P  u. 15 ccm W. von 50°, welcheB 
gut geriihrt wird, fiigt man, sobald die Entw. von H J begonnen hat, eine Probe 
von pulverisiertem KMn01, welches mit konz. H ,S04 zu einer Pastę (Misehung von 
V ik t o e  M e y e b ) verrieben ist. Dabei entziindet sich HJ. — Dureh Einleiten von fl. 
Cl2 in das H J entwiekelnde Gemisch wird ebenfalls eine Entziindung bewirkt. Um 
J-, HJ- oder Cls-Dampfe unscbadlich zu macben, JiiBt man sie von einem mit 
NajSjOj- u. NajCOa.L8g. getrankten Tuch absorbieren. Auch HaS wird dureh die 
Misehung von V ik t o b  Me y e r  entziindet. (Socićtś Boumaine des Sciences. Bulletin 
de Chimie pure et appliąuśe 26. 3—4. 1923. Bukarest, Univ., Sep.) J o s e p h y .

M. Centnerszwer, U be r einige Folgertingen dtr Oleichung von van der Waals. 
Die van der Waalssche Gleichung liefert beim Nulldruck drei Wurzeln fur das 
Vol., von denen eine gleich oo u. die anderen entweder beide reell oder beide 
imaginar sind. Das erste ist unterbalb einer „Grenztemp." der Fali, das zweite 
oberhalb deraelben. Die Grenztemp. ist gleich 27 TŁ/32; die beiden reeilen Yoll. 
fallen dabei zusammen u. betragen 2 b. (Ztschr. f. physik. Ch. 107. 81—96. 1923. 
K iga, Univ.) B ik e e m a n .

A. Leduc, U ber eine Zustands gleichung der Oase. (Vgl. C. r. d. l ’Aead. des 
aciences 176. 830; O. 1923. III. 1201.) Die 1. c. aufgestellte Gleichung:

B  T  V 3,16 -— • (4® — 1)1,M (o — a f  ’ (v +  a)2 j
worin x  =  T JT , v u. a das spez. Yol. u. Covolumen bedeuten, befriedigt A m a g a ts  
Mesaucgen an GOj zwischen 0 u. 100°, 31 u. 100 Atm. (C. r. d. 1’Acad. des 
sciencea 176. 1132—34. 1923.) B ik e e m a n .

H. von H ałban , Uber die Natur der nichtdissoziierten Sauren. Gegeniiber 
H a n t zsc h  (Ztsshr. f. Elektrochem. 29. 221; C. 1923. III. 276) betont Vf., daB man 
aus Anderungen der Lichtabsorption nur dann auf Anderungen der Konst. schlieBen 
soli, wenn e3 aich nieht nur um quantitative Versehiebungen, sondern um prinzi- 
pielle Anderungen der Kurvenform handelt. Er erachtet den^Satz ,,die Disaoziation 
in wss. Lsg. ist ein opt. indifferenter Vorgang“ ais unbewiesen. Dieser Satz diirfte 
wohl nur in dem Falle gelten, daB die nichtdissoziierten Molekule einer Saure 
prakt. vollig in der echten Form vorlagen; Yf. bezeichnet aber die Esemplifikationen 
von H a n t z s c h  auf Dinitromethan (H a n t z s c h  u. V o ig t , Ber. Dtseh. Ohem. Ges. 
45. 97; C. 1912. I. 562) u. auf Monochloressigsaure (H a n t z s c h , Ber. Dtscb. Chem. 
Ges. 50. 1434; C. 1917. II. 726) ais TrugschliiBse. — Den beaondera im Falle der 
Essigsdure u. ihrer Chlorsubstitutionaprodd. aus der Tataache, daB die Abaorptiona- 
kurven der Sauren zwischen denjenigen ihrer zugehórigen Ester bezw. Salze liegen, 
von H a n t z s c h  geiogenen SchluB, daB in den Lsgg. dieaer Sauren 2 konatitutionell 
verachiedene Artea nichtdisaoziierter Molekiile vorkommen, lehnt Yf. ab, da obige 
Befunde auch ohne diese Annahme gedeutet werden konnen, ohne mit einer be- 
kannten Tatsache in Widerspruch zu stehen. Fiir einige T h io k o b le n sa u re n , bei 
denen die Abaorption der Ester auf groBen Strecken zwiachen der der Saure u.
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ibrer Salze liegt, ist H a n t z s c h s  Annahme unhaltbar. Ahnliche Schwierigkeiten 
finden sich bei der Salpttersaure.

Vf. erklart weiterbin die Annabme yon H a n t z s c h  ais unzulaasig, daB die 
Schnelligkeit der Zera. dea DiazoesBigesterB unter N ,-Entw. ein MaB fiir  den 
Gehalt der betrefff-nden Siiure an echter Form bezw. an ionogen gebundenem 
Waaaerstoff aei, insbesondere im Hinblick auf seine Verss. iłber die Zers. von Thio- 
kohleneauren (vgl. H a l b a n , M a c k e b t  u . Ot t , S. 167) in verachiedenen Loaungsmm. 
Zwiecben 1. der Starkę der Sauren in was. Lag., 2. der Geschwindigkeit ihrer Ek. 
mit Diazoessigeeter in indifferenten Medien u. 3. der Lage der Gleicbgewichte 
zwiaehen ihnen u. Indicatoren in indifferenten Medien besteht allerdings ein gewisser 
Parallelismus, der aber yon zahlreichen Auanahmen durchbrochen erscheint. — 
Yf. legt dann dar, daB die yon H a n t z s c h  den „echten“ Sauren zugesehriebenen 
Eigenschaften u. der naeh H a n t z s c h s  Ansicht fu r  ihre Eiiatenz erbrachte opt. 
Beweis sich gegenseitig ausachlieBen u. daB der yon H a n t z s c h  f iir  die von ih m  
entdeckte besondere Klasse y o n  Verbb. eingefuhrte Eegriff der Pseudoaauren keines- 
falls auf das Geaamtgebiet der Sauren oder gar der Elektrolyte iiberhaupt erweitert 
weiden darf. (Ztacbr. f. Elektrochem. 29. 434—44. 1923. Wiirzburg, Univ.) B e h r l e .

Andre Job , U ber den Mechanismus der chemischen Beaktion. An Beispielen 
der Oiydation wird die Kolie intermediarer Rkk. erlautert, dann der Begriff der 
akt. Moll., die allein jede einzelne Ek. ermoglichen, entwickelt. Das a k t Mol. bat 
einen beaoDderen Energieyorrat u. eine besondere Struktur; die GroBe dea ersten 
beBchrankt die Auawahl der Moll., in welche daa akt. Mol. aich (unter Energie- 
abgabe) yerwandeln kann; die zweite zeigt unter denselbcn daa tatsachliche 
EeaktioDprod. Der krit. Energieyorrat kann thermodynam. u. aua der Strablungs- 
theorie der cbem. Kinetik ermittelt werden. Einer jeden Struktur entapricht eine 
beBtimmte krit. Energie, die in die jeder Bindung zukommenden EnergiegroBen 
zerlegt werden kann. (Buli. Soc. Chim. de France [4] 33. 1561—91. 1923. Paris, 
Cona. nat. des arta et m śtiers) B ik e b m a n .

B. Gross und H. M olier, U ber das Krystallwachstum in róhrenfdrmigen Róhl- 
raumen. Eine unterkiiblte (38°) in einem Eohrchen befindlicbe £aZoZsehmelze wird 
durch einen auf die freie Oberflache gebrachten Kryatallkeim geimpft; in bestimmten 
Zeitabatanden werden die Grenzen des wachsenden Krystalls zeiehneriach feat- 
gehalten u. die Bichtung der Kryatallacbsen im polarisierten Licht featgeatellt. 
Der sich bildende Einkrystall liegt yorwiegend mit der Bichtung des groBien 
KrybtalldurchmeBBers (am frei gewaehsenen Krystall) parallel der Bohrenachae. In 
geraden Eohrchen behalten die KryatallacłiBen meiat dauernd parallele Lagen, yer- 
einzelt ist eine Ablosung der Hauptwacbstumsrichtung durch die nachst gunstige 
beobachtet. In krummen Eohrchen ist eine Anpaasung der Haupiwachstums- 
richtung an die Eohrenacbse darch einen Schuppenbau moglich oder auch ein 
Wachstum unabhangig yon dem durch ImpfuDg entatandenen Kryatall. Die Wacbs- 
tumageBchwindigkeit ist vor allem durch die Abscheidung kleiner Gaablaschen an 
der yordringenden Stirnfliiche beeinfluBt; daa unbekannte Gas scheint in der Kalte 
loslicher zu sein. Die lichte Weite des Bohrehens ist ohne Belang. (Ztachr. f. 
Physik 19. 375—87. 1923. Greifswald, Univ.) B ik e b m a n .

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 ie .

S . B udy, Das Rutherford-Bohrsche Atommodell wid die EWktrólyse. Vf. ver- 
sucht aua den Atommodellen Ansatze iur die Theorie elektrolyt. Vorgange absu- 
leiten u. stellt ein mechan. Modeli fiir die Kolliaion zwiaehen Wassermoll. u. Ionen 
auf. Es treten elast. u. unelaat. Stofie auf. Hiermit wird die Tatsache erklart, 
daB die IoneDgeschwindigkeit mit der Masse zunimmt. Fur Bchwere Ionen nimmt 
die Ionenelastizitat ab. Die Eigenschaften einer lonenoberflache hangen yon der
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Kraft ab , mit d e r  e in  Elektron durch den Kern festgehalten wird. Ist diese Kraft 
sehr groB, so erzeugt eine kleine Deformation Krafte, d ie  der Deformation ent- 
gegenwłrken. Derartige Deformationen treten auf, wenn ein Atom oder łon mit 
Elektronen zusammeriprallt. Da die bei Elektrolyae in Betraeht kommenden Ionen 
den E delgaB en gleichen u. die Ioniaationaarbeit z. B, fur He 25 Volt, Ne 21 Volt, 
Ar 16 Volt betragt, ao machen diese Werte es wahracheinlicb, daB das łon um so 
nnelast. ist, je  kompleser seine Konfiguration ist. (Rev. gśn. der Sciences pures 
et appl. 3 4 . 362—65. Genf, Uniy.) K. W o l f .

Georg Joos, Bemerkungen zum Diamagnetismus der JEdelgaskcmfigurationen. 
Wenn man die an Salzlsgg. gefundenen magnet. Suflceptibilitaten zwischen Anion 
u. Kation unter der Annahme aufteilt, daB die Suaceptibilitaten von K ' u. Cl' 
den Qaadraten ihrer Kernladungszahlen umgekebrt proportional Bind, u. aus den 
Werten fur die Ionen die Susceptibilitaten der entsprechenden Edelgasmoll. inter- 
poliert, so gelangt man zu den Werten, die im Gegensatz zu den direkten Messungen 
an den Edelgasen ganz den Erwartungen der BohrB chen Theorie entaprechen. 
(Ztschr. f  Phyaik 19. 347—50. 1923. Munchen, Techn. Hochsehule.) B ik e r m a n .

H erm an D ecker, Uber die Zahl der Atomringe im Molekuł. Die Betrachtung 
einfacbster Ringe u. die weiteren Schliisse von n auf n +  1 fiihren zur Gleiebung 
B  =  1 +  B  — S , worin B  die Zahl der Ringe im Mol. (doppelte Bindung =
1 Ring, dreifache Bindung =  2 Ringe), B  die BindungsBumme (die Gesamtzahl der 
Yalenzen/2), S  die Zahl der Atome im Mol. bedeutet. Daraus folgt fur beliebige 
chem. Verbb. E  =  1 — m/2 +  o/2 +  P +  Bg/2 2r +  5s/2 +  31, wo m die 
Zahl der einwertigen, o die der dreiwertigen Elemente usw. ist; von zweiwertigen 
Elementen hangt B  nicht ab. In KW-stoffen spielt das primare C-Atom die Rolle 
einea einwertigen Elementes, das sekundare die eines zweiwertigen usf.; infolge- 
dessen ist B  => 1 — p r j2 -f- Je/2 +  2M- (Ztschr. f. physik. Ch. 107. 111—18. 
1923.) B ik e b h a n .

T. V. B arker, MoleJcular- und Krystallsymmetrie. Eine Erwiderung an S h e a r e r  
u. A s t b u r y  (S. 533), in der Vf. mit Bezug auf den Anteil der Sh e a r e r  schen 
Regel bei der X-Strahlenunters. organ. Verbb. schliefit, daB diese Regel u. die 
daraus heryorgegangenen Ergebnisse lediglich Postulate daratellen. (Naturę, 112. 
96. 1923.) K. W o l f .

A. Goetz, Sekundare Mektronenemtssion in Oliihkathodertrdhren. Legt man an 
die Elektroden einer gewóhnlichen Eingitterrohre die positive Spannung so, daB 
die Kathode Nuli, das Gitter die hochate u. die Anodę eine von Nuli bis zum 
Potential des Gitters yariable Spannung erhalt, u. beobachtet so die sich ergebende 
Abhangigkeit von Anodenstrom u. -spannung, so ergibt sich die von H u l l  zuerat 
beobachtete „Dynatron“-CharakteriBtik: Der Strom ateigt zunachst yon Nuli an 
bia zu einem gewiaaen Punkte, sinkt dann rasch u. kehrt seine Richtung um, 
sodaB scheinbar ein Strom yon der Kathode im auBeren Kreis zur Anodę flieBt, 
u. erst wenn die Anodenapannung sich der Gitterspannung nahert, andert sich 
zum zweiten Małe die Richtung. Die Uraache iat die Emission sekundarer Elek
tronen an der Anodę, welche durch die primaren Elektronen erzeugt werden u. 
an das hoher positiy geladene Gitter treten. Sobald die Zahl der sekundar an der 
Anodę emittieiten Elektronen groBer iat ais die Zahl der auftreffenden, kehrt im 
auBerem Kreise der Strom seine Richtung um. — Diese Vorgange werden yom Vf- 
eingehend an eigens fur dieaen Zweck gebauten Rohren unteraucht, die aich bei 
den yerwickelten Vorgangen iiberlagernden Erscheinungen analysiert u. die Be- 
dingungen fiir die optimale Elektronenkonstellation angegeben. Zunachst wird fest- 
geatellt, daB, ebenso wie am Gliihdraht, eine Raumladung an der sekundaren 
Emissionsquelle auftritt, welche Bich der primaren iiberlagert. Durch Einfiihrung 
einer yierten Elektrodę wird erstere iiberwunden u. ao der zu jeder Primar-
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geschwindigkeit gehorige sekundiire Sattigungsstrom gemessen. Fiir diesen Fali 
iat bei konstanter Endgeschwindigkeit die Zahl der sekundar emittierten Elektronen 
direkt proportional der Zahl der primaren. Hierans ergeben sich die Bedingungen 
zur Erreichung geradliniger Charakteristiken, welche fiir die Schwingungserzeugung 
von Wichtigkeit sind. Infolge der „negativen“ Charakteristik ist eine Riickkopp- 
lung des Schwingungskreises nicht erforderlich. AuBerdem werden die bei kleineren 
Anodenspannungen auftretenden Yorgange behandelt, ebenso wie die Yerwendung 
des Dynatrons ais empfiadliehes Hochyakuumkriterium, beziiglich dereń Einzel- 
heiten aufd Original versvieaen werden muB. (Physikal. Ztsehr. 24. 35—48, 53—63. 
1923. Gottingen, Univ.) K y r o p o u l o s .

J .  W . H y d e ,  Eine Theorie des anormalen Kathodenfalls. GemaB der mit- 
geteilten Theorie ist die Leitfahigkeit im Dunkelraum analog der im Hoehyakuum 
zwischen einer ebenen thermionischen Kathode n. einer ebenen A n o d ę . Die Breite 
des Dunkelraumes bei gegebener Stromstarke u. Spannung laBt sich durch das 
At.-Gew. des Gasee u. Weltkonstanten bestimmen. Die Theorie wird mit den 
Messungen von A s t o n  (Proc. Roy. Soe. London, Serie A . 79. 80; C. 1908. I. 511) 
u. A s t o n  u . W a t s o n  (Proc. Roy. Soc. London, Serie A 86. 168; C. 1912. I .  1172) 
verglichen. Die Abweichung zwischen Theorie u. Esperiment ist teilweise zu ver- 
nachlassigen, wenn man die an der Kathode freiwerdenden Elektronen u. die Zu- 
sammenatoBe positiver Ionen mit neutralen Moll. in Betracht zieht. Die graph. 
Darst. der beobachteten u. bereehneten Grofien laBt zwar die nicht yollige Uber- 
einstimmung zwischen Beobachtung u. Berechnung erkennen, aber beide stimmen 
der GioBenordnung nach iiberein, u. das Verhaltnis zwischen den beobachteten u. 
bereehneten Linien ist das namliche fur alle Gase: sie schneiden sich fast unter 
demselben Winkel u. in demselben Voltbereich. (Philos. Magazine [6] 45 . 1149 bis
55. 1923. London, General Electric. Co.) K. W o l f ,

Adolfo Cam petti, TJber das llesonanz- und das Erregwngspofential in Dampfen 
von Natrium und von Kalium, die mit Quecksilber gemischt sind. I. (Vgl. Atti R. 
Accad. dei Lincei, Roma [5] 29. II. 385; C. 1921. III. 1154.) Vf. hatte eine geringe 
Erh5hung de3 Resonanzpotentials durch die Beimischung von kleinen Mengen eines 
anderen Alkalimetalls beobachtet, wahrend H o k t o n  u . B a il e y  (Philos. Magazine 
[6] 40. 440; C. 1921. I. 6) eine Verminderung des Ionisationspotentials von He 
durch Spuren Hg fanden. Der Vf. mischt daher darch verschieden starkę Er- 
warmung seinen K- oder Na-Dampfen variable Mengen Hg-Dampf bei. Ober die 
Resultate u. die Folgerungen wird spater berichtet. (Atti R. Accad. dei Lincei, 
Roma [5] 30. II. 261—63. 1921. Sassari, Uniy.) W. A. R o t h .

George S. Forbes, Jo h n  C. W oodhonee und S e g in a ld  S. Dean, Partielle 
und forUaufen.de Bealctionen im lichtempfindlichen System: ChininBulfat, Ghromsaure 
und Schwefelsaure. Vff. nebmen die von L u t h e r  u . F o r b e s  (Journ. Americ. Chem. 
Soe. 31. 770 ; C. 1909. II. 890) untersuchte photochem. Oiydation von Chinin durch 
Chromsaure in Ggw. von HsS04 unter Verwendung einer Cooper-Hewitt-Qaarz-Hg- 
Lampe im Hinblick auf die allgemeine photochem. Gleiehung von P l o t n ik o w  
(„A-llgemeine Photochemie11 1920. S. 185) wieder auf. Sie erklaren die von P l o i - 
NIKOW auf einen experimentellen Irrtum geschobene Yerschiedenheit zwischen den 
Vers.-Ergebnissen von L u t h e b  u . F o r b e s  (1. c.) u. der theoret. Berechnung da- 
durch, daB P l o t n ik o w  in seiner Gleiehung 2 Teilrkk. nicht beriicksichtigt hat. 
Mit 2 photochem. aktm erten Korpern (hier Chinin u. Cr03) sollte die gesamte 
Rk.-Geschwindigkeit die Summę von 4 Teilrkk. mit 4 yerschiedenen Geschwindig- 
keitakonstanten sein. Eine betiifft 2 aktiyierte Mol.-Arten, eine andere nur un- 
aktiyierte Aiten u. 2 andere je eine aktiyierte u. unaktiyierte Art. Arten, die in 
einigen Rkk. ais aktiyiert bekannt sind, konnen bei anderen Rkk. keine Spur von 
Aktiyierung zeigen. Yfif. zeigen (Kurye im Original), daB die Konz. eines photo-
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chem. nicht aktivierten reagierenden Korpers (hier H8S04) obne Wrkg. auf die 
Schnelligkełt einer photochem. Rk. ist, vorausgesetzt, daB aeine Konz. nicht so klein 
wird (hier nicht unter 0,5-n.), daB scine Rk. mit aktivietten Verbb. nicht das lang- 
aame Stadium des Geaamtprozesaes ist. (Journ. Amerie. Chem. Soc. 45. 1891—95. 
1923. Cambridge [Mass.].) B e h r l e .

R o b ert W alder, Photographische Wirkungen der Becguerelstrahlen. Wird eine 
mit a-, fi- oder y-Strahlen bis zur Hervorrufung eines latenten Lichtbildes be- 
handelte Platte vor der Entw. mit gewohnlichem GHiihlampenlicht belichtet, so ent- 
steht eine Umkehrung. Die durch beide Strahlenarten getroffenen Stellen der 
Platte sind nach der Entw. heller ais die nur von Becąuerelatrahlen geachwarzten. 
In der entgegengesetzten Reihenfolge der Einw. auf die photograph. Platte — Radium- 
atrahlung nach Licht — tritt keine Umkehrerscheinung auf. Die beobachteten 
EfFekte sind bis hart an die Grenze der Erkennbarkeit von Natur u. Oiydations- 
grad der verwendeten Entwicklerlsg., wenig von anderen Entwicklungsumstfinden 
abhangig. Die Intensitat der umgekehrten Emulsion, sowohl fiir wachaende Mengen 
der Becąuerelatrahlen, ais auch fiłr wachsende Lichtmengen, laflt sich durch 
U-formige Kurven wiedergeben. Dieselben lassen sich wohl am einfachsten ais 
tJberlagerung einer abfallenden u. einer aufsteigenden Kurve denken. Die um
gekehrten Schichten bleiben weiter empfindlicb, sowohl fiir Licht, ais auch fiir Ra- 
Strahlen. Bei Behandlung der Umkehrungsbilder mit verd. Chromsaure, die die 
gewohnlichen po3itiven Solarisationsbilder in negative verwandelt, wird das ganze 
Bild ausgelóscht. U m k e h ru n g sersch e in u D g e n  der Ra-Stahlen untereinander konnten 
nicht festgestellt werden. — Auf Grund theoret. Oberlegungen stellt Vf. 3 Postulate 
uber die Natur des latenten LichtbildeB auf, welche die esperimentellen Ergebnit-se 
weitgehend abzubilden u. die. hauptsachlichsten photograph. Erscheinungen ąuali- 
tativ zu beschreiben gestatten: 1. Bei Strahlungsabsorption erhalt das Bromsilber 
verschiedene Energiemengen; ein Teil wird gespalten, ein anderer Teil aktiviert.
— 2. Je energiedichter eine Strahlung, desto groBer der verhiiltnismaBige Anteil 
des gespaltenen u. desto kleiner der des aktm erten Bromsilbera. — 3. Wenn aus- 
geechiedenes Ag Energie absorbiert, wird es neue Verbb. eingehen, die nieht oder 
weniger entwicklungsfahig sind. (Sitzungaber. Akad. Wisa. Wien 131. Abt. I la . 
495—510. 1922. Inst. f. Radiumforschung.) Ulmann.

F ritz  H au er, tJber die relative Ionieation langs der Bahn von a-Sirahlen in 
Derschiedenen Gasen. Vf. miBt die IonisieruDg laDga der Bahn eines Bundels 
paralleler a-Strahlen (die Apparatur ist kurz beaehrieben) in L u ft, O,, He u. O 
(Jodatbyl gab unbrauehbare Measungen) u. findet, daB die Zahl der pro Langen- 
einheit der Bahn erzeugten Ionen mit der Entfernung von der Strahlenąuelle (Po) 
um so rascher zunimmt, je leichter das durchatrahlte Gas ist; woraus Yf. folgert, 
daB der Energieverlust, den ein a-Teilchen bei der Erzeugung eines Ionenpaares 
in einem bestimmten Gas erleidet, nicht allein durch die zur Ionisierung notwendige 
Arbeit gegeben ist, sondern daB zu dieser Arbeit noch ein von der Geschwindig- 
keit des ot-Teilchena u. der Schwere des durchatrahlten Gasea abhangiger Energie- 
betrag hinzukommt. (Sitzungaber. Akad. WisB. Wien 131. Abt. II  a. 583—87. 1922. 
Inst. f. Radiumforschung.) ULMANN.

£ .  H. F o w le r, Beitreige sur Theorie der Bewegung von a-Teilchen durch 
Materie. I. Eeichweiten. (Vgl. B o h r  u. C o s t e e , Ztsschr. f. Physik 12. 342; C. 1923. 
I. 1251, R o s s e l a n d , Philos. Magazine [6] 45. 65; C. 1923. III. 1298). Krit. Be- 
merkungen insbesondere zur Theorie von H e n d e r s o n  (Philos. Magazine [6] 44. 680;
C. 1923. I. 186.). Bzgl. der mathemat. Einzelheiten sei auf das Original verwiesen. 
(Proc. Cambridge Philos. Soc. 21. 521—30. 1923.) K. W o l f .

R. H. F ow ler, Beitrage zur Theorie der Bewegwng von ci-Teilchen durch 
Materie. II. Ionisationen. (I. vg l. vorBt. Ref.) Yf. b e b a n d e lt  d ie  von  e inem
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a-Teilchen bei einem Forfschreiten in einem Gaae erzeugte Ionisation. Die mathemat. 
u. krit. Ausfiihrungen ergeben, daB bzgl. der Teilchen in He keine 'Obereinstimmung 
zwischen Beobachtung u. Theorie besteht. Unter Hinweis auf die Ergebnisae von 
MlLUKAN (Physical Review [2] 18. 456 [1921]) ergibt sieh, daB die 2 Elektronen 
in He derart miteinander yerkntipft sind, daB ein oj-Strahl, der nahe genug ist, om 
eines deraelben zu entfernen, gleiebzeitig auch das andere zu entfernen gezwungen 
iat. (Proc. Cambridge Philoa. 21. 531— 40. 1923.) K. W o l f .

I. H. Jeana, Die Theorie der Zerttreuung von cc- und (3-Strahlen. Vf. unter- 
nimmt den Yera. zur Aufatellung einer Theorie der EiDzel- und Mehrfachzeratreuung 
von a- u. ^9-Strahlung. Unter bestimmten Yorauaaetzungen laaaen sieh theoret. 
Yorateliungen f&r beide Vorgange gewinnen, die, wenn auch nicht zu einer a l l-  
g em o in en  Theorie, ao doeh zu der Moglichkeit ftihren, daa bisherige Versuchs- 
material zu sichten u. zu diakutieren. Nimmt man an, daB die Kraftfelder der 
zeratreuenden Atome nicht ineinander iibergreifen u. daB daa Strahlenbiindel 
nahezu parallel ia t ,  bo ergibt aich daa Intenaitatayerhaltnia dea einfallenden 
u. auatretenden Strahla ala eine lineare Funktion der Schicktdicke des zer- 
atreuenden Materiale, d. h. man erhalt innerbalb gewieaer DickengreDzen daa 
Geaetz der Einzelzeratreuung. Ein komplizierterea G-eBetz ergibt sieh fiir  die Mehr- 
facbzeretreuung, bei der ein tJbergreifen der Atomkraftfelder dea Zerstreuurigs- 
inittela beriickaichtigt wird. Vf. atellt den Verlauf dieaes Geaetzes unter yerschie- 
denen Annahmen bezuglich aeiner einzelnen Terme graph. dar u. erhalt so eine 
Vergleichamoglichkeit mit esperimentellen Befunden. Der Yergleich zeigt, daB die 
eiperimentellen Pehłer leicht eine GroBe erreichen konnen, die bewirken konnte, 
daB fruhere Versa. uber ^9-Teilchenzertreuung die Theorie der Mehrfachzeratreuung 
zu rechtfertigen schienen. Er zeigt aber auch, daB die Best. zu weniger Kuryen- 
punkte auf der Mehrfachzertreuungakurye zum FehlschluB auf Einzelzerstreuung 
ftihren kann. Die Unters. zeigt, daB die Trennung der beiden Arten der Zer- 
streuung in den betrachteten Fallen n ic h t  auf einfache Weiae moglich ist, da 
unaere gegenwartige MeBgenauigkeit hierzu nicht auareicht. Den tieferen physi- 
kal. Grund sieht Yf. jedoch darin, daB ein (9-Teilchen z. B. durchechnittlich beim 
Passieren der Yerauchafolie yielleicht 10000 ZuaammenstoBe mit Atomen erfahrt, 
von denen moglicherweiae 1—3 zu dem kraftigen ZuaammenBtoB der Theorie der 
Einzelzeratreuung ftihren. Der rein atatist. Theorie der Mehrfachzeratreuung iat 
die Betrachtung dieaeB „Reates*1 an aich fremd, BodaB die Measung notwendiger- 
weiae auf die Festatellung solch kleiner Abweichungen vom statiat. Gesetz hinaua- 
lauft. — Die Darlegungen Bind im Original auaftihrlich mathemat. begrundet. — 
(Proc. Royal Soc. London. Serie A. 102. 437—53. 1923.) K y r o p o u l o s .

Alfons E nderle , Uber die von der y-Strahlung des Eadiums ausgeloste seJcundare 
JElehtronenstrahłung. Vf. unteraucht die durch y-Strahlen auageloate SekundSr- 
strahlung von atomachweren Elementem Pb, A u , Ag, N i, Fe. Die yerachieden 
harten y-Komponenten loaen je eine Type von Sekundarelektronen aua, dereń An- 
fangsgeachwindigkeit yon der Wellenlange der y-Strahlen abhangt. Jeder Sekundar- 
strahlungatype kommt ein beatimmter Aaymmetriekoeffizient zu  ( =  Verbaltnia der 
Anatritta- zur Eintrittsatrahlung), u. z war der harteren Type der groflere. Die 
M easungsergebniaB e aind im Original tabellar. u . graph. medergegeben. Die beim 
Pb auftretende Anomalie-Umkehrung der ABymmetrie gegeniiber der der anderen 
Elemente erweiat aich ala Abaorptionaeffekt, der bei Elementen mit hohem At.- 
Gew. allgemein auftritt u. bei Pb, von ety?a 0,5 mm Plattenstarke an, zum Herab- 
sinken des gemessenen (acheinbaren) Asymmetriekoeffizienten unter 1 ftihrt. Aua 
den Reichweiten der Ein- u. Auatrittaatrahlung berechnet Vf. die Abaorptiona- 
koeffiiienten der von den beiden Hauptkomponenten der y-Strahlung erregten E lek - 
tronentypen u. zeigt, daB die Funktion jj.ję =» f{A)  (Absorptionskoeffizient: D. =■
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Funktion des At.-Ge w.), ahnlich wie bei den ^-Strahlen des U X ,  auch fiir diese 
Sekundarstrahlung im allgemeinen ansteigt. Die berechneten, wahren Aaymmetrie- 
koeffizienten, ais Funktion des At.-Gew. dargestellt, konvergieren mit zunehmendem 
At.-Gew. gegen 1. (Sitzungsber. Akad. Wiss. Wien 131. Abt. I la . 589—605. 1922.

A rth u r H. Compton, Die totale Beflexion der X-Strahlen. (Pbysical Review 
[2] 18. 322. 19. 68; C. 1922. III. 107. 809.) Urn quantitativ die theoret Diaper- 
sionaformel fiir hohe Freąuenzen zu priifen, war die. Best. des krit. Winkels fiir 
eine bekannte Wellenlange erforderlicb. Zu diesem Zweeke wurde ein Calcit- 
krystall auf dem Krystalltiach eines BEAGG aehen Spektrometers in den Weg des 
reflektierten Strables gestellt, so daB sein Spektrum untersucht werden konnte. Aus 
einer Tabelle im Originale Bind die Yersuchaergebnisae der esperimentellen Mes- 
sungen deB Brechungsindex, verglichen mit d e n  theoret. Werten fiir Glas, Silber 
u. Firni8 ersiehtlieh. (Philos. Magazine [6] 46. 1121—31. 1923. St. Louis, 
Univ.) K. W o l f .

Hugo S tin tz ing , Rontgenographisćh-chemische Untersuchungcn. I. Eontgen- 
speJctra und periodisches System. Die Rontgenspektroskopie hat ihre groUe Be- 
deutung fiir die Chemie durch die Eindeutigkeit, mit welcher das Rontgenspektrum 
eines Elementes seine Stellung im period. System festlegt. Infolge ihreB im Yer- 
haltnia zu den opt, Spektren einfachen Aufbaues sind die Rontgenspektren heut- 
zutage die wichtigste Stiitze fiir die bestebende Atomtheorie. Der Vf. gibt Zahlen- 
beziehungen im period. System an, [die bei der Aufstellung von Atom- u. Kern- 
modellen von Interesse sind (vgl. S t i n t z i n s , Ztscbr. f. phyaik. Ch. 91. 500; C. 
1916. II. 296). Wahrend die Ordnungazahlen der Elemente einer Gruppe von 
kub. Gesetzen gehorchen, folgen die Zahlen der Periodizitat ąuadrat. Geaetzen, d. b. 
die Periodizitat hangt von der Oberflaehe der Atome ab (Schalenbildung nach 
KOS8EL u . B o h e ). Der Vf. gibt Schemata der raumliehen Konfiguration der Ele
mente Bi bis Ne an, dereń Symmetrieverhaltnisse auBer den n. Haupt- u. Neben- 
valenzen auch die abweichenden u. selteneren Yalenzen ergeben. Es wird auf die 
Bedeutung der y-Strahlen sowie der Kanalstrahlenanalyse fiir die Unters. der Kern- 
struktur bingewiesen. (Ztscbr. f. pbysik. Ch. 107. 154—62. 1923.) SCHIEBOLD.

Hugo Stintzing, Bontgenographisch-chemiiche Untersuchungcn. II. Die Bóntgen- 
methodik. (I. vgl. vorst. Ref.) Yf. bat eine Apparatur u. Methodik zur Spektral- 
analyae chem. Verbb. mit Hilfe von Rontgenstrahlen auagebildet. Nach aystemat. 
Unterss. der fiir den Betrieb in Frage kommenden Faktoren (Erzeugung der Hoch- 
spannung, Form u. Lage der Elektroden, PoluD g u. Ionisation, Sekundarepannung 
u. Stromstarke, Heizatrom3tarke, Entladungsform, Vakuum, Spalt u. Blenden) wurde 
ein Metallgluhkathodenrohr konstruiert, daa sich durch eine bedeutende Steige- 
rung der Intensitat u. damit verbundener kiirzeren Belichtungazeit gegeniiber der 
Siegbahnrohre auszeichnet. Das weaentlich Neue in der Konatruktion iat die Form 
u. Anordnung von Antikathode u. Gliihdraht. Erstere ist nicht wie ublich unter 
45° abgeachragt, sondern senkreeht abgeschnitten. Sie stebt parallel zum  Gliihdraht 
u. Spalt. Die Gluhkathodo besteht aus zwei zur Antikathode parallelen Drahten, 
die ao angeordnet sind, daB die unter 90° zur Antikathodenfłache auatretenden 
Rontgenstrahlen zwischen den Drahten der Gliihspirale hindurcbgehen u. den Spalt 
trefien. Ferner ist der Abatand Antikathode-Gliihdraht unter Vakuum regulierbar. 
Fur den Betrieb der Rohre ist wichtig, daB nur bei Verzweigung der Entladung 
auf Rohre u. parallel geschaltete Kugelfunkenstrecke unter Einstellung einer eng 
umschriebenen Entladungsform eine brauchbare R5ntgenatrablenintensitat auftritt. 
Ober die fiir den Praktiker SuBerst wichtigen techn. Einzelheiten u. Hinweise muB 
auf das Original yerw ieB en werden. (Ztschr. f. physik. Ch. 107. 163—80. 1923.

Inst. f. Radiutnforscbung.) U l m a n n .

GieBen, Univ.) SCHIEBOLD.
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A. D auvillier, Eine experimenłelle Bestatigwng der Theorie der BóntgenspeMren, 
die von einer mehrfachen atomaren Ionisation herrilhren. Im Hinblick auf die Hypo- 
these (C. r. d. l ’Acad. des sciences 174. 443; C, 1923. III. 321), daB die Satelliten 
in den Spektren der leichten Elemente^Beziehungen zwiechen Niyeaus entsprachen, 
von denen das eine — das der niedrigeren Frequenz — eine von dem gewohnlichen 
W ert yerBchiedene Energie aufwiese infolge der Entfernung eines oder mehrerer 
der Elektronen, die es normalerweise umgeben, untersucht Yf. ein durch Fluores- 
cenz erzeugtes Spektrum (Anordnurig im Original) der K-Serie des Fe. Das Dublett 
K « sk 4 tritt hierbei nicht mehr auf, wohl aber die Linien K  fi' u. K y .  — Die 
Esistenz solcher anormaler Ionisationsniyeaus wird aucb durch VerBS. von Mo h l e r  
u. F o o t e  (ygl. Journ. Washington Acad. of Sciences 11. 273; C. 1922. I. 239) be- 
statigt. — Die fruher (C. r. d. l’Acad. des sciences 174. 1543; C. 1922. III. 1112) 
ais Ionisationslinie der L-Serie aufgefaBte Linio y 13 des Ba  erklart Yf. jetzt ais 
dritten Term einer zweiten Serie Ls. (C. r. d. l’Acad. des sciences 177. 167— 69 
1923.) B e h r l e .

J. C. Mc Lennan und M. L. C lark , Uter die JSrregung charakteristischer 
Bontgenstrahlung von leichten JElementen. (Vgl. H u g h e s ,  Philos. Magazine [6] 43. 
145; C. 1922. I. 1003.) Die Vff. bestimmten Dach der von H u g h e s  angewandten 
Methode (iiber Photostrom-ElektroneDgesehwindigkeitskuiye) die Wellenlangen der 
charakterist. Strahlungen einiger Elemente u. piiiften die Messungen H u g h e s ’ fur 
B u. C nach. Es wurden die krit. Absorptionswellenlangen der K- u. L-Serien 
bestimmt fur B, Be, L i , fiir die L-Serie allein von O. — C: L-Serie A =  166,7 A. 
(Beschleun. Pot. 74,0 Yolt). — B: K-Serie X =  83,6 (147,5); L-Serie A == 292,2 
(42,2). — Be: K-Serie A =  118,2 (104,3); L-Serie A =  428,1 (28,8). — Li: K-Serie 
A =  290,8 (42,4); L-Serie A —  1019,0 X. (12,1 Volt). — Weiterhin werden die ent- 
sprechenden bisher bekannten Daten fiir die ubrigen leichten Elemente diskutiert 
u. daraus die krit. Potentiale berechnet u. mit den beobachteten yerglichcn. Vff. 
zeigen, daB das Moseleysche Gesetz fiir die K-Serie bis herab zum Li gilt. Der 
Verlauf der Quadratwurzel aus dem krit. Potential mit abnehmender Ordnungszahl 
yon Li bis herab zu H  weicht von der Linearitat ab. Die AbweichuDg ist im 
Einklang mit der D eutuD g  der Ultrayiolett-Lymanserie des H  ais K-Serie dieses 
Elements u. der Auffassung yon A =  485,5 A. ais angenaherte Seriengrenze fiir 
die K-Serie von H e. Die Berechnungen sprechen weiter dafiir, daB die Anwend- 
barkeit der MoBeleyschen Beziehung fiir die L-Serie unterhalb des Ar unstatthaft 
ist. (Proc. Royal Soc. London, Serie A 102. 389—410. 1923. Toronto, Uniy.) Ky.

Joseph  K enneth  M arsh, Studien Uber Fluoretcenispelctren. I. Teil. Dampfe 
einiger Benzólkohlenwas&erstoffe. Mittels der Hg-Lampe wurden bei 15 mm Druek 
die Fluoreecenzspektren yon GeHe (ygl. Mc. V ic k e r  u . Ma r s h , Journ. Chem. Soc. 
London 123. 820; C. 1923. III. 203), CeH sCHs, Mesitylen, Styrol u.
Phenylacetylen untersucht. Die Spektren erwiesen sich komplizierter ais die der 
gel. Verbb. Beim Bzl. stellte Yf. auBer dem UltrayiolettBpektrum, das fruher 
(1. c.) schon gefunden wurde, jetzt auch noch das Vorhandensein der „blauen 
Serie" (ygl. Mc. V i c k e r ,  M a r s h  u . S t e w a r t ,  Journ. Chem. Soc. London 123. 2147;
C. 1923. III. 1405) des Teslaluminescenzspektrums fest, die bei 5—6 cm Druek 
nicht sichtbar war, bei 12—20 mm aber stets auftrat. Yom Luminescenzspektrum 
unterscheidet sich das Fluorescenzspektrum durch zahlreichere Bandenserien bei 
kleinen Wellenlangen. — Toluol wurde bei 3 cm Druek bei 40° untersucht; es 
wurden Bandę in den Gruppen C—G gefunden (ca. 40 gegen ca. 100 des Benzols).
— Athylbenzol zeigte nur 3—4 Banden bei 65°. — o-Xylol bei 50° zeigte zwei 
Banden bei; l/A 3731 u. 3722, u.|.von 3718—2960, am atarksten zwischen 3583—3525.
— Mesitylen, eine Bandę von 3690—3700 u. eine schwache bei 3616, bei 3598 eine 
starkere, die bei 3502 wieder schwacher wird; yon hier ab bleibt die Intensitat
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bis 3295 u. yerschwindet bei 3000; Priifung erfolgte bei ca. 100°. — Styrol bei 
60°; Spektrum beginnt bei 3525, Banden bei 3490 u. 3483, bei 3474 stiirker, bei 
3425 abgeschwacht. Zwiachen 3413 u. 337 8 4 oder 5 Banden, ferner eine bei 3372 
u. 3356, 2 oder 3 schwachere gegen 3330; obere Grenze des Spektrums etwa 2725.
— Phcnylacetylen ziemlich schwaches Spektrum von 3560 bis wahrscheinlich 
2775, starker bei 3520. Das experimentelle Ergebnis zeigt, daB eine Substitution 
des Benzolkems sieh deutlich bemerkbar macht, ohne jedoch den EinfluB des 
Kinges auf das Fluorescenzspektrum ganz auszuschalten. Die Fluoreseenzbandeu 
decken sich, wie friiher (Mc V ic k e e , Ma r s h  u . S t e w a r t , Journ. Chem. Soc. London 
123. 642; C. 1923. III. 202) schon von den Luminescenzbanden gezeigt wurde, fast 
genau mit den H a r t l e y  schen (Phil. Trans. [A.] 208. 475 [1908]) Absorptionsbanden. 
(Journ. Chem. Soc. London 123. 3315—24. 1923. Belfast, Univ.) H a b e r l a n d .

M. A. C ata lan , Ber Grundzustand der Atome. Vf. zieht aus den Serien der 
Spektren yon 24 Elementen den SchluB, daB in keinem Spektrum gleichzeitig ein 
Term 1S  u, ein Term l s  yorkommt. Dieser einzige W ert der Hauptserie, fur den 
m ™ 1 ist, bildet den Grundzustand jedes Spektrums, sei er nun 1 5  wie bei den 
alkal. Erden oder l s  wie bei den Alkalimetallen, aus dem sich dann das Ionisations- 
potential des betreffenden Elements errechnen laBt. Letzterea ist nicht moglich bei 
Al, Ga, In u. Ta, weil das einzige Seriensystem der Spektren dieser Metalle mit 
2s beginnt. (Anales soc. espanola Fis. Quim. 21. 162—65. 1923. Madrid.) B e h r l e .

Edouard  H erzen, Uber ein einfaches Mittel, die Bohnchen stationdren Bahnen 
im Wasserstoffspektrum zu ermittćln. Wenn die Lange u. die Zeit unBtetig sind, 
so sollen die Bahnlange u. die Umdrehungszeiten aufeinanderfolgender Bahnen 
sich den ganzen Zahlen proportioual andern. Daraus folgt, daB die Radien sich 
wie Quadratwurzeln der aufeinanderfolgenden Zahlen yerhalten. (Buli. Acad. roy. 
Belgique, Classe des sciences [5] 9. 358—60. 1923.) B ik e r m a n .

W . P au li j r .,  Uber die Gesetzmd^igkeiten des anomalen Zeemaneffektes. (Vgl. 
B a c k , Ztschr. f. Physik 15. 206; C. 1923. III. 427, G ie s e l e r , Ann. der Physik
[4] 69. 147; C. 1923. I. 1069.) Vf. gelangt durch theoret. tJberlegungen zur Fest- 
Btellung einfacher formaler Eigenschaften der Werte der Kombinationsterme beim 
anomalen Zeemanefifekt, die eine Erweiterung der Ergebnisse von So m m e r f e l d b  
cjuantentheoret. Analyse des Zeemaneffekts der Alkali- u. Erdalkalispektren im Fali 
eines starken Feldes darstellt u. fur die ganze yon L a n d Ć (Ztschr. f. Physik 5. 
231. 11. 353. 15. 189; C. 1921. III. 1342. 1923. III. 1378. 428) untersuchte Klanse 
von Multipletts die W erte der Kombinationsterme in starken auBeren Magnetfeldern 
anzugeben gestattet. Ferner gelingt es, von da aus auf Grund einer allgemeinen 
Eegel zu L a n d ĆS W erten des Aufspaltungsfaktors bei allen Multipletts der unter- 
euchten Klasse zu gelangen. Diese Eegel ist ais ein allgemeines Geaetz anzusehen, 
das die gr-Werte zu berechnen erlaubt, wenn die Termwerte bei starken Feldern 
bekannt sind. (Ztschr. f. Physik 16. 155—64. 1923. Kopenhagen, Univ.) K. W o l f .

Lord R ayleigh , Die Beeinflussung des Spektrums des aktivtn SticTcstoffs durch 
Beimisćhung inertcr Gase nebst einer Bemerkung Uber den Ursprung des Cyan- 
spektrums. Yf. zeigte friiher (F o w l e r  u. S t r t jt t , Proc. Koyal Soc. London, Serie 
A 85. 377; C. 1911. II. 1011), daB das sichtbare Spektrum des Nachgluhens, welches 
die Eiickyerwandlung aktiyen Stickstoffs in gewohnlichen begleitet, in einer Anzahl 
der ersten positiyen Banden des Stickstoffs besteht. Vf. zeigt in der yorliegenden 
Unters., daB die Auswahl dieser Banden durch reichliche Beimisćhung inerter Gase 
beeinfluBt werden kann. Yf. fand drei Bandengruppen, je eine im Griin, im Gelb 
u. im Yiolett. Zusatz inerten Gases yerschiebt die Intensitatsmaiima innerhalb der 
Banden nach Bot. Speziell Zusatz yon He steigert die Intensitat der roten Gruppe 
im Ganzen auf Kosten der anderen. Die untersuchten Mischungen batten die 
folgende Zus.: 25«/0 N, — 75% He; 17°/0 N, -  83% H e; 10% N, — 90% He;
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25*/o Nj — 75% A; 50°/o N, — 50% A; ferner Ho u. Ne mit Spuren von N,. — 
Vf. faBt nochmals die friiher gewonnenen Befunde zusammen, die den EinfluB der 
Anwesenheit von C auf die Entstehung der Cyanbanden belegen. (Proc. Royal 
Soc. London, Serie A 102 . 453—59. 1923.) K y r o p o u l o s .

W . E. Curtis, Die Struktur dts Helium-Bandenspektrums. II. (I. vgl. Proc. 
Royal Soc. London Serie A 101 . 38; C. 19 2 2 . I. 1355). Vf. mifit die Gitterauf- 
nahmen der iibrigen Banden (A?„ 7000 bis 3000 jL.) Die Ban den struktur ist groBen- 
teils in Obereinstimmung mit der Quantentheorie; einige Ab weichungen werden im 
Zusammenhang mit der Halbquantenbypothese von K ra tz e b  (Ztschr. f. Pbysik 3. 
289; C. 1921. III. 1381) diskutiert. Tragheitsmomente der betreffenden Moll. werden 
grapb. ermittelt u. zur Bestatigung theoret. SchluBfolgeruDgen herangezogen. Ein 
neuea Kombinationsgesetz wird gepriift u. fiir richtig befunden. Die Versuchs- 
ergebni88e sind tabellar. zusammeDgefaBt. (Proc. Royal Soc. London Serie A 1 0 3 . 
315—33. 1923. London, Univ.) K. W OLF.

F. S im e o n , Das Kohlenstoffbogenspektrum im au/iersten Ultraviolett. Vf. unter- 
suchte mittels eines Vakuumspektrographen mit einem Rowlandgitter von 596 Linien 
pro mm das Spektrum eines C-Lichtbogens im aufiersten IJltraviolett. Die Wellen- 
langenmessung griindet sich auf den Vergleich mit dem Spektrum zweiter Ordnung 
des Fe-Bogens. Die Apparatur wird eingehend beschrieben, die Ergebnisse sind 
neben denen friiherer Autoren, soweit solche vorIagen, tabellar. zusammengeatellt. 
Es wurden in dem von L y m a n  untersuchten Bereich neu gefunden Linien bei 
1194, 945, 858, 687, 651, 640, 599 u. 595 AE., die heryortretenden Linien im heifien 
Funkenspektren MlLLIKANs entsprechen. Liniengruppen wurden bei 1657, 1560 
1335, 1329, 1260, 1194, 1175, 1036 u. 651 gefunden. (Proc. Royal Soc. London, 
S erie  A 1 0 2 . 484—96. 1923. L o n d o n , Adam Hilger Ltd.) K y r o p o u l o s .

C. Porlezza, Bandenspektrum im. Bogenspektrum des Siliciums. Yf. hat das 
von ihm zuerst studierte Bogenspektrum des Si mit den schon friiher (vgl. DE 
G r a m o n t . u . d e  W a t t e v il l e , C. r. d. l’Acad. des sciences 147. 239; C. 1 9 0 8 . II. 
1233) untersuchten Flammen- u. Funkenspektren verglichen u., abgesehen voa einigen 
neuen Banden, sehr groBe tjbereinstimmungen mit diesen gefunden, die ihm zwischen 
dem Flammen- u. Funkenspektrum seinen Platz zuweiaen. Die Banden bestehen 
aus zahlreichen Linien zwischen 2250 u. 2900 1 . mit der groBten Intensitat bei ca. 
2400 (Atti R. Accad. dei Lincei, Roma [5] 31. II. 513—17. 1922. Pisa.) D e h n .

C. Porlezza, Begclmafiiglceit im Bandenspektrum des Siliciums. Vf. bestatigt 
die im yorst. Ref. erwiesene Stellung des Bogenspektrums des Si zwischen Flammen- 
u. Funkenspektrum auch fiir die Anordnung der Bandenkopfe in Serien. Es wurden 
5 Serien ermittelt, in die Bich auch die von d e  G r a m o n t  u . d e  W a t t e y il l e  (C. 
r. d. TAcad. des sciences 147. 239; C. 1 9 0 8 . II. 1233) im Flammen- u. Funken
spektrum gefundenen Bandenkopfe einreihen. (Gazz. chim. ita.1. 5 3 . 215—24. 1923. 
Pisa, Univ.) B e h r l b .

A ngel del Campo und J . E s ta le lla , Neue Banden im Siliciumspektrum.
A. DEL C a m p o  hatte 1913 (Anales soc. espanola Fis. Quim. 13. 98) ein Banden
spektrum beobachtet, wenn Si osydiert oder SiO, reduziert wird; ea tritt bei der
B. von Siliciwnmonoxyd auf. Damals konnte ein Teil des ultravioletten Spektrums
nicht aufgenommen werden, d as  wird jetzt mit gelatinelosen SCHUHM ANN-Platten 
von H il g e r  nachgeholt. Ea werden friiher schwache Banden etark u. einige ganz 
neu beobachtet, einige friiher verzeichnete fallen fort. Mit einem Vakuumapp. 
lieJJen sich noch weitere aufnehmen. Zwischen 3000 u. 2100 JL sind 35 Banden 
beobachtet, die mit Bezeichnung der geschatzten Intensitat im Original angegeben 
sind. (Anales soc. espanola Fis. Quim. 20. 586—88. 1922. Madrid, Lab. de 
Inyest. Fis.) W . A. R o t h .
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F e lis  Joachim  V. W isniew ski, Casiumdubletts. Vf. zeigt, daB die Dublett- 
Niyeau-Differenzen der p- u. cZ-Terme von Cs eine GeBetzmiiBigkeit zeigen, die Bich 
in einer empir. Formel zusammenfassen laBt. Eine Tabelle gibt die berecbneten 
u. gemesaenen W erte der Niyeaudifferenzen von Cs u. Rb. (Physikal. Ztscbr. 24. 
294. 1923.) K . W o l e .

A lbert P ś ra rd , Untersuchung einiger Strahlungen des Neons mit JRiicksicht 
auf ihre Verwendung in der Meflkunde. Fur die Bediirfnisse der MaB- u. Gewichts- 
kunde maB Vf., ausgehend von der roten Cd-Linie ais Standardwert, die grune 
CW-LAnie G y  za 508,58220 m/z, u. an .Ne-Linien Nr l , zu 640,22640, Nr4 zu 
609,6 1 600, N0 zu 594,48300, N, zu 588,18910 u. N„ zu 585,24840 m fi u. gibt 
Einzelheiten uber dereń Struktur. (C. r. d. l ’Acad. dea sciences 176. 375—77. 
1923.) B e h r l e .

Otto L aporte , Multipletts im Spektrum des Vanadiums. Vf. gibt in mehreren 
Tabellen Multipletts des V  an. Es zeigt sieh, daB — entsprechend dem Rydberg- 
schen Weebselaatz — im V geradzahlige Serienaysteme auftreten, u. zwar koDnte 
mit Sieherheit ein Quartettsystem u. ein Sestettsystem nachgewiesen werden. Da« 
Auftreten von Sextetts ist in Obereinstimmung mit der AnBcbauung des Yfs., daB 
die maiimale Yielfachheit stets um 1 groBer ist ala die Nummer der Spalte, in der 
das Element steht. Weiter yermutet Vf., daB auBer diesem System maiimaler Viel- 
fachheit bei den veraehiedenen Elementen auch noeh alle niederen gerad- bezw. 
ungeradzahligen SeriensyBteme bis herunter zu den Dubletta bezw. Einfachlinien 
vorkommen. (Naturwiasenschaften 11. 779—82. 1923. Miinchen, Inst. f. theoret. 
Phys.) U lm a n n .

M ia Tonssaint, Struktur- und Intcnsitatsanderungen im Bandenspektrum durch 
molekulare Einwirkung. Yf. untersucht die BeeinfluBbarkeit der Struktur u. der 
Intensitat der Bandenspektren von 3 ,  O, N, C -j- O, G -J- H, C +  N  an der posi- 
tiven Saule u. bei Gleiehstrombetrieb durch Ar u. J ; Strombedingungen im Durch- 
Bchnitt 15 m A u. 4500 Volt; Druck, Temp. konstant. Die benutzten Rohren warcn 
mit Al- oder C-Elektroden veraehen; zahlreiche mit einem Registrierphotometer 
aufgenommene Kurven sind dem Original beigegeben. — Die Gase wurden auf* 
aorgfaltigste gereinigt u. getrocknet, u. zwar wurden die C +  N u. C -J- O Verbb. 
sowohl in fertigem Zustande eingefiihrt, ais auch erst in der Rohre durch Zu- 
sammentritt der Komponenten gebildet. Das Cyanspektrum war besonders gut 
ausgebildet, -wenn eine der Komponenten nur in Spuren yorhanden war. Yf. ver- 
mutet, daB das erhaltene Spektrum nicht von (CN)a herruhre, sondern von einer 
Verb. C iN y, die unter gewohnliehen Umstanden nicht stabil ist. Bei CO oder 
CO, oder 0 2 in der Rohre mit C-Elektroden war das Spektrum in der Hauptaache 
identisch, was wohl auf ein Gemiach yerschiedener C-0-Verbb. hinweist, dereń 
Bandenspektren sieh uberkgern. KW-stoflFe werden erhalten durch Einbringen 
von H, in die mit C-Elektroden yersehene Entladungsrohre. Auffallend war die 
starkę Zerataubung der Elektroden. Merkwurdigerweise ergaben die Aufnahmen 
nicht KW-stofifbanden, sondern immer daa sogenannte Kohlenoxydspektrum; es laBt 
Bich yorerst nicht entscheiden, welcher Yerb. diese Banden angehoren.

Ais Zusatzgaae wurden daa elektronegative J  u. das elektropoaitiye Ar yer- 
wandt, was Veranderungen beim Cyan- u. N-Spektrum heryorrief. Beim sog. Cyan- 
spektrum sind GeaetzmaBigkeiten bei der Yeranderung durch J  oder Ar nicht nach- 
weisbar. Ar bewirkt das Auftreten eines Maiimums in der Bandę X 3884 Di# 
Feinheit der Banden wird sehr yerbessert, auBerdem treten zahlreiche relatiye 
Intensitatsanderungen in den einzelnen Linien auf. J  beeinfluBt die Cyanbande ver- 
achieden, je  naeh der zugesetzten Menge. Wenig J  bewirkt beasere Aufloaung der 
Banden u. starkę Intensitatssteigerung einzelner Bandenlinien. Viel J  gibt den 
Banden ein yerwaachenea Aussehen. — In dem wohldefinierten, durch keine
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Storungen yerunstalteten N-Spektrum ruft Ar- oder J-Zusatz gań* gesetzmaBige 
Veranderungen hervor. Ar bewirkt einen ganz Aachen Intensitataabfall. Die Fein- 
heit der Linien ist erheblich gebesaert. Dubletts treten an die Stelle einfacher 
Linien, Tripletta an Stelle von Dubletts. Deutlich lassen die IntensitStsverha.lt- 
nisse bei den Bandenlinien yersehiedene Serien erkennen. Ahnlich ist der J-Ein- 
fluB, wenn auch nicht bo ausgepriigt. Bei wenig J  treten in der Hauptsache 
relative Intensitatsanderungen auf; dagegen laBt eine reichliche J-Menge die Bandę 
Yerwaschen erscheinen; genaue Angaben lassen sich hierbei wegen des kontinuier- 
lichen J-Spektrums nicht machen. (Ztachr. f. Physik 19. 271—300, 1923. Aachen, 
Techn. Hochsch.) U l h a n n .

W alth e r Gerlach, Uber das Leuchten der Flammen. Vf. sucht auf Grund 
theoret. Uberlegungen zu entacheiden, auf welche Weise bei salzgefarbten Flammen 
die angeregten Atomzustande zustande kommen; ob „Riickbildunga-“ oder „Be- 
kombinations-“Leuchten oder „Anregungsleuchten" yorliegt. Vf. entacheidet sich 
fiir letzterea, was auch von neuem den Temp. - Strahlungscharakter dieser 
Spektralliniencmission beweist. (Naturwissenschaften 11. 782—83. 1923. Frankfurt 
a. M.) U l h a n n .

W. K ossel, liter die Ergiebiglceit der Róntgenfhiorescene und die Frage des 
Intensitatsrergleichs an RontgenstraMen verschiedener Welleńlange. Da die Inten- 
aitaten zweier Rontgenstrahlungen nur dann korrekt yerglichen werden konnen, 
wenn dieBelben gleiche Wellenlangen haben, so muB man 2 Strahlungen ver- 
schiedener Wellenlangen in eine dritte umwandeln. Sind die beiden Strahlungen 
imstande, eine bestimmte Fluorescenzstrahlung auszulosen, so ergibt die Starkę der 
letzteren die Starkę der prim&ren, wenn man annimmt, daB die Wahracheinlichkeit 
dafiir, daB ein erregteB Atom eine Welle aussende, yon der Wellenlange der Primar- 
strahlung nicht abhange. Die Vers8. S a d l e h s  (Philos. Magazine [6] 22. 447;
C. 1911. II. 1573) stimmen mit der theoret. Erwartung iiberein. (Ztachr. f. Physik 
19. 333—46. 1923. Kiel.) B i k e b h a n .

Stefan M eyer und K a rl P rz ib ram , BcmerJcungcn uber Verfarbungen und 
Luminescenz unter Einwirkung von Becqutrelstrahlen. (Ygl. Ztschr. f. Physik 100. 
334; C. 1923. I. 1475.) Neuere Beobachtungen uber Verfarbung u. Luminescenz 
an Glaaern u. Mineralien zeigen, daB ebenso wie Thermolumineacenz bei durch 
Becąuerelstrahlen yerfarbtem Materiał schon bei auffallend niedrigen Tempp. auf- 
tritt, auch die Entfarbung bei iiberraschend tiefer Temp. beginnt; sogar falls das 
Materiał dem Tagealicht gegeniiber bestandig erscheint. Fiir Violettfarbung scheint 
Mn-Gehalt yielfach maBgebend zu sein. Kunzitc aus Madagaskar zeigen uber die 
Becąuerelatrahlen-Griinfarbung — wie Materiał aus Pala — eine ubergelagerte 
Braunyerfarbung. Mit letzterer im Z uB am m enhang  steht eine intenaiyere Phospho- 
rescenz, die ebenso wie die Braunyerfarbung raacher abklingt, a is  die Griinyer- 
farbung u. die damit yerkniipfte Luminescenz. — Bei der Behandlung T lE D E sch er 
Phosphore ergab sich, daB starkę Becquerelstrahlung das Leuchtyermogen tilgt. 
Erhitzen yon Terephthalsaurephosphor nach solcher Behandlung regeneriert die 
Phosphorescenz, die danach sogar yeratarkt, aber in der Farbę gegen langere 
Wellenlangen yerschoben auftreten kann. (Sitsungsber. Akad. Wiss. Wien. 131. 
Abt. I la  429—35. 1922. Inst. f. RadiumforBchung.) U l h a n n .

K a rl P rz ib ram  und E lisabe th  K ara-M lchallova, Uber Radioluminescenz und 
Radio-Photoluminescenz. Vf. yersteht unter „Radio-Photolumineseenz“ die Eigen- 
schaft yerschiedener Minerale, nach Yorbehandlung mit Becąuerelstrahlen durch 
gewohnliches Licht zu langer dauerndem u. starkerem Naehleuchten angeregt zu 
werden. Dieses wurde auBer bei Kunzit u. Flufispat noch beobaehtet bei Apatii 
(Auburn-Maine), OrthoJilas (Elba), Adular (Gotthardt), WolJastonit (Monte Baldo), 
Sćheelit (Trayersella, Schlaggenwald), Turmalin. Ais nicht radio-photolumineszent
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erwiesen aich: Hiddenit, Apatit (Santander), Zinkblende (Kremnitz), Colemanit 
(Kalifornien), Fowlerit (Franklin), Rhodonit (Maaaachuaetta), Cerussit (Harz), Pekto- 
litli (Kolbenatein), Zirkon (Ohlapian, Ceylon), Quarz, Doppelspat, Willemit, Baryt, 
Pollux, Steinsalz, Boras, Schwefel (Girgenti), Glaa. Radio-photoluminescenz wird 
durch das ganze aichtbare Spektrum hervorgerufen, ebenso durch Ultraviolett, 
Rontgenatrahlen u. die y-Strahlen aelbBt. Yorbehandlung dea Kunzits mit Rontgen- 
strahlen hat dieselbe Wrkg. wie mit Beequerelatrahlen. Kunzit u. FluBspat zeigen 
nach Vorbehandlung mit Becąuerelatrahlen erhohte Tribolamineacenz.

Speziellere Unteras. am Kunzit zeigten, daB die Intenaitat dea Lumineszeuz- 
lichtes wahrend der |9,y-Bestrahlung mit der Zeit erst zunimmt, um nach einem 
sehr Aachen Maximum langaam abiufallen. Die Lichtsummen-BeBtrahlungsdauer- 
kurye erinnert an die Anderung der Lichtaumme eineB LENARDschen Phosphora 
mit wachsendem fytetallgehalt. Die Radiophotolumineacenz zeigt in ihrer Abhangig- 
keit von der Wellenlange des erregenden Lichtea Ahnlichkeit mit dem photoelektr. 
Effekt: Anateigen der auf gleiche abBorbierte Energie umgerechneten Intensitaten 
von den langen gegen die kurzeń Wellen u. tJberlagerung selektiver Maxima bei 
etwa 565 u. 475 fifx. Daa Verhaltnia dieaer beiden Wellenlangen ist dasselbe 
(100 : 84), wic bei 2 yori den 3 Erregungamaxima yieler L EN A R D scher Phoaphore 
(im Mittel 100 : 81,8). Fiir die Belichtungsdauer ergibt aich ein Optimum, nach 
welchem die Intenaitat wieder abnimmt. Die Wrkg. der Belichtung ist um so ge- 
ringer, eine je langere Zeit zwischen ihr u. dem Ende der Ra-Bestrahlung ver- 
fioasen ist. Die bei der Radiolumineacenz im Maiimum ais Lichtaumme auf- 
geapeicherte Energie ist nur ein kleiner Bruchteil der absorbierten y-Strahlenenergie; 
deagleichen ist die bei der Radio-Photoluminescenz ais Licht ausgesandte Energie 
klein gegen die absorbierte Energie des erregenden Lichtes. — Die Yereuchs- 
ergebnisse weisen auf eine weitgehende Analogie zwiachen Erdalkaliphosphoren u. 
mit Becąuerelstrahlen yorbehandelten Substauzen hin. (Sitzungaber. Akad. Wisa. 
Wien 131. Abt. H a. 511—30. 1922. Inst. f. RadiumforachuDg.) ULMANN.

L. T ieri, Magnetisćhe Doppelbrechung non Dcimpfen eines Lićhtbogcns mit Metali- 
ekktrodcn. Unter einem Elektromagneten befinden sich der mit 30 Amp. u. 140 Volt 
erzeugte Lichtbogen (Fe- oder Cu-Elektroden); die Dampfe passieren das magnet. 
Feld, werden durch ein Biindel parallelen, polarisierten Lichta beleuchtet u. mit einem 
zweiten Nikol untersucht. Mit monochromat Licht erhalt man bei keiner Stellung 
dea Analysatora Dunkelhcit, wenn der Polariaator auf 45° geBtellt wird; Einschal- 
tung eines Babinetschen Kompensatora ergibt das Yorhandensein yon poEitiver 
Doppelbrechung. Ist das Licht parallel oder senkreeht zur Richtung des Feldea 
polarisiert, so laBt sich die Erseheinung nicht beobachten. Fiir Kupferdampfe 
braucht man weit starkere magnet. Felder ałs fur Eisendampfe. (Atti R . Accad. 
dei Lincei, Roma [5] 30. II. 263—64. 1921. Rom, Univ.) W . A. R o t h .

A 2 E le k t r o c h e m i e .  T h e r m o c h e m ie .

H aas Schraick, Zur Theorie des Born-Lertesschen Dipolroiationseffekts. (Vgl. 
B o r n , Ztachr. f. Pbysik 1. 221; C. 1922. III. 318. L e r t e s , Ztschr. f. Physik 6. 
56; C. 1922. I. 1126. III. 100. B r e i t , Ztschr. f. Physik 11. 129; C. 1923.
I. 1106). Ein quantitativer Beitrag sur Anwendung der DEBYEschen Dipoltheorie. 
Vf. schlieBt auf Grund seiner mathemat. t)berlegungen, daB an der ZweckmaBig- 
keit der Hypothese der natiirlichen Dipole festzuhalten iat. (P h y s ik a l. Ztschr. 24. 
291—94. 1923. Gottingen.) K. W o l f .

F rancis M eunier, Die elektrolytisćhe LFbcrspannung des Wasserstoffs. Ea 
wurden die Zers.-Spannungen der HjSO* aq. gemeaaen zwiachen einer Hj-Anode 
(platiniertes Pt) u. einer Kathode aus Pt, Pb, Wo oder Mo. Die GroBe der Kathoden- 
flache ist belanglog, der Kriimmungaradius der Kathode dagegen ausschlaggebend:
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je  schmaler der Kathodendraht ist, desto grofier die Oberapannung. Sie betragt 
(in Volt) fiir P t 0,1 mm dick 0,050; 1 mm dick 0,016; fur Pb 0,4 mm dick 0,28; 
2 mm dick 0,10; fiir W  0,016 mm 0,29; 0,25 mm 0,14; fiir Mo 0,05 mm 0,20;
0,25 mm 0,16. Der Elektrolyt war 2-n. HsS04; mit steigender Verd. ateigt auch die 
Oberspannung. Die Grgw. von F  (l°/0) verringert dieselbe. Der EinfłuB der 
Kathodendicke wird mit Hilfe der Yorstellung yon R e i c h i n s t e i n  (Ztscbr. f, Elektro- 
chem. 17. 699; C. 1911. II. 1004), daB die Elektrolyseprodd. nur auf eine kleine 
bestimmte Tiefe in die Elektrode einzudringen vermogen, erklart; fiir P t ist diese 
Tiefe 5,5-10~4mm. Auf Pb kann die Theorie nicht angewendet werden. (Buli. 
Acad. roy. Belgique, Classe dea sciencea [5] 9. 300—22. 1923. Mona, Źeole deB 
mines.) B i k e r h a n .

Sam uel Glasstone, Elektróly&e mit intermittierendem Stroni. Teil II. Unter- 
suchung der 'Oberspannung der Bleielekłrode. (I. ygl. Journ. Chem. Soc. London 
123. 1745; C. 1924. I. 14 ) Die Pb-Elektrode wurde A) ale Anodę, B) ais Kathode 
in n. NaOH, C) ais Anodę, D) ais Kathode in n. HsS04 unteraucht. Ea wurden
2 Schaltungen angewandt, I. die von N e w b e r y  (Journ. Chem. Soc. London 105. 
2419; C. 1915. I. 111), bei der kein Strom dureh das System fliefit, wenn der Po- 
larisationsatrom unterbrochen ist, u. II. eine im Original beschriebene, bei der das 
VergleichssyBtem dauernd unter Strom steht. Bei beiden Serien wurde unter 3 ver- 
schiedenen Bedingungen gearbeitet, namlich a) mit einem gewóhnlichen Stromkreia 
ohne besondere Induktion, b) mit einer hohen Selbstinduktion, c) mit Selbst- u. 
wechselseitiger Induktion gleichzeitig. Ais Selbstinduktion diente die 60 i2-Primar- 
epule eines Transformatora zur Umformnng von 110 Volt-Wechselstrom auf 6 Volt; 
die wechselaeitige Induktion wurde dureh Kurzsehliefien der Sekundarspule bewirkt. 
Die Potentialablesungen geschahen direkt nach der Unterbreehung, in der Mitte 
der Unterbrechungsperiode, direkt yor StromaehluB, direkt nach StromachluB, in der 
Mitte dieser Periode u. direkt vor der Unterbreehung. Der Berechnung der Strom- 
dichte wurde nur die Zeit zugrunde gelegt, wahrend der der Strom geachloaaen 
war. Bei Methode I. gaben a) u. c) iiberstimmende Werte, wahrend die b-Werte 
bei geaehloBBenem S tro m  niedriger, bei unterbrochenem h o h e r  waren; bei M ethode  II. 
waren die Werte fiir a) am niedrigsten, fiir c) am hochsten (siehe Tabelle im Ori
ginal), u. zwar in dem ganzen unteruchten Bereich von 2000—10000 Perioden pro 
Min. Funkenbildung am Kommutator erniedrigte das Potential um 0,1—0,2 Volt. Bei 
Erhohung der Stromdichte stieg die Oberspannung.

T h e o re t is c h e r  T e il. Die unerwartet hohen Werte bei Ib) laEsen sich dureh 
die Annahme erklaren, daB der Strom infolge der entgegenwirkenden Induktions- 
strome sehr langsam sein Masimum erreicht; die Ablesung nach der Unterbreehung 
entspricht also einer viel hoheren Stromdichte ais der gemessenen, denn zur Er- 
reichung des gleichen Durchaehnittswertea wie bei a) u. c) muB sie gegen SchluB 
der Periode einen aehr hohen Wert haben. — Bei Ha) flieBt nach der Unter- 
brechung steta ein Bestatrom dureh das Syatem, yielleicht infolge yon Entladung 
der Elektrolysierzelle; er ist in der Wrkg. aąuiyalent einem dem Polariaationsstrom 
uberlagerten Weehselatrom, der wie in einer besonderen Verauehsreibe gefunden 
wurde, bei A), B) u. D) das Potential betrachtlich erniedrigfc, wahrend C) kaum 
beeinfluBt wird; deingemaB sind hier die W eite fiir a) entspreehend hoher. Ein- 
scbaltung einer groBen Selbstinduktion wie in b), andert die Form des StromeB, so 
daB die ganze Zeit positiyer Strom fliefit u. natiirlich in der (hier nur scheinbaren) 
Unterbrechungaperiode hohere Potentiale erhalten werden musaen. Dureh die 
wechselseitige Induktion in c) wird der Extrastrom fast ganz kompensiert, ao daB 
die Werte nach II  c) ais die genauesten zu gelten haben. Die Diakrepanzen, die 
hier zwischen den A bleB ungen  bei getchlossenem u. offenem Stromkreia auftreten, 
werden auf den Widerstand des aich an der Yergleichselektrode bildenden Systems
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Metali-Gas-Elektrolyt zuriickgefuhrt, bei la) kommt dazu. noeb die Wrkg. der in- 
duzierten Strome. Die niedrigeren W erte der CTberapannung bei Measung nach 
der Kommutatormetbode gegenuber der „direkten“ Methode beruben alao zum 
groBeren Teil auf diesem Wider&tand, zum Rest auf Induktionswrkgg. — Bei ana- 
logen Veraa. mit Elektroden aus elektrolyt. abgescbiedenem P bOa ergaben la) u. Ile) 
ident. Resultate, auf dieae Elektroden ist demnacb Induktion obne EinfluB. (Journ. 
Cbem. Soe. London 123. 2926—34. 1923. Exeter, Univ.) H e e t e e .

P. Debye und E. H iickel, Zur Theorie der Elektrolyte. II. Das Grenzgesetz 
fiir die elektrisćhc Leitfahigkeit. (I. vgl. Pbysikal. Ztsehr. 24. 185; C. 1923. III. 
334). Die friiher gemachten qualitativen Cberlegungen werden in vorliegender 
Arbeit quantitativ aupgefiibrt. Yff. berecbnen, wie unter der Annahme yollstandiger 
Disaoziation die gegenseitigen elektr. Krafte der Ionen die Leitfahigkeit beeinfluasen 
werden. In den Abschnitten A. Io n e n k r a f te  (Grundgleichung zur Best. der 
Yerteilungsfunktion; die allgemeinen Bedingungen zur Beat. der IonenatmoapbSre; 
NSherungen u. ihre pbysikal. Bedeutung; die Potentialverteilung um ein bewegtea 
łon ; Feld- u. Ladungsyeiteilung um ein bewegtes łon) u. B. E le k tro p h o re t is e h e  
K rS f te  (die Bewegungagleiehungen fiir daa Losungam.; Allgemeine Form der 
Geachwindigkeita- u. Druek-Verteilung; Erfuliung der Grenzbedingungen. Uber- 
tragene Gesamtkraft) werden die beiden Effekte, 'die fiir die Verminderung der 
Molekularleitf&higkeit bei Yermehrung der Kona. yerantwortlich aind, berecbnet. 
Dieae Effekte sind in ibrer GróBe an die mittlere Dicke der IonenatmOBphare ge- 
kniipft; letztere war bei kleinen Konzz. der zweiten Wurzel au.8 der Konz. um- 
gekehrt proportional. Im Abschnitte C. L e i t f a h ig k e i t  (Der Leitfabigkeits- 
koeffizient; Diskussion des Leitfahigkeitakoeffizienten) werden die Cberlegungen 
kombiniert zu einer Formel fiir den Leitfahigkeitakoeffizienten. Im Abschnitte
D. V e rg le ic h  m it d e r  E r f a h r u n g  (Was. Lagg. ein-einwertiger Salze; w s b . 

Lsgg. yon Salzen mit mebrwertigen Ionen; Nichtwss. Losungsmm.; Temp.-Abhangig- 
keit dea Leitfahigkeitakoeffizienten) wird BchlieBlich Theorie u. Erfahrung ver- 
glichen. Die yon Vff. entwickelte Theorie beatatigt daa KohlrauBchsche Geaetz 
1 — fx ~  c7« (worin fa einen Leitfahigkeitakoeffizienten bedeutet, ahnlich definiert 
wie der friihere oamot. Koeffizient f 0). Ea zeigt sich, daB 1 — fx mit der DE. des 
LoBUngsm. verkniipft ist. Die theoret. geforderte starkę Zunahme von 1 — fx mit 
ateigender Wertigkeit, iat qualitativ in Obereinstimmung mit dem Befunde, daB bei 
gleicher Aquivalentkonz. die Abweichungen von der Gremleitfabigkeit um so groBer 
sind, je groBer die W ertigkeit der gel, Ionen ist. (Pbysikal. Ztsehr. 24. 305—25. 
1923. Zttrich.) K. W o l f .

F. A. Llndem aun, Bemerkung zur Theorie der spezifischen Warme von Flussig- 
keiten. Unter Hinweis auf diejenige Theorie, die Vf. glaubte allgemein angenommen 
zu sehen, lehnt Vf. die Theorie von H o n d a  (Philos. Magazine [6] 45. 189; C 1923. 
I1L 1253) auf Grund einer Reihe von Einwanden ab. (Philoe. Magazine [6] 45. 
1119-20. 1923.) K . W o l f .

W l. K istiakow sky, U ber Verdampfungswarme und einige Oleichungen, icelche 
die Eigenschaften dtr unassoziierten FliistigketUn besłitnmen. (Vgl. Journ. Russ. 
Phys.-Chem. Ges. 53. 256; C. 1923. III. 981.) Die 1. e. angegebenen Gleicbungen 
werden auf neu unterBuchte Korper mit Eifolg angewandt. In Verb. mit dem 
thermodynam. Ausdruck fiir die molekulare Kp. Erhohung E  erhalt man aua den- 
selben E  =  T / ln P T ;  aus C lapeyronb  Formel fur den Dampfdruck P  die 
Formel d In P /d  ln T  =  ln P T ;  fur den Waldensehen Koeffizienten die Be- 
ziehuDg 100 QiMai =  7,5 -j- 41n T  (a8 die Capillaritatakonstante). T  bedeutet den 
Kp. bei dem Drucke P ,  der Kp.-Erhohung E  u. der Verdampfungawarme Q. 
(ZtBchr. f. physik. Ch. 107. 65—73. 1923.) B ikerm an.
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A 3 K o l lo id c h e m ie .
W olfgang P anli, Die neuere Entioicklung der Kolloidchemie und die Mcdizin. 

Bericht iiber den gegenwartigen Stand der Kenntnis vom Bau anorgan. Kolloide, 
bei denen ein elementarer Baustein ein Aggregat unl. Molekule enthalt, das von 
einem anderen ionisierenden Mol. seine elektr. Ladung u. damit die Loaungs- 
stabilitat empfiingt. Diese Auffassung laBt sich auf die Biokolloide iibertragen, u. 
es wird auf eine Anzahl von Problemen hingewieaen, die dadurcb der Aufklarung 
naher gebracht werden konnen. Die besondere Stellung der EiweiBkorper beruht 
auf der fast unbegrenzten konstitutiven Abwandlungsfahigkeit des groBen EiweiB- 
mol. durch die wechselnde Kombination der verschiedenen Aminosauren. Zur Ver- 
vollkommnung der Reinigung muB Elektrodialyse benutzt werden, dereń biaherige 
Ergebniaae beaprochen werden. (Klin. Wchschr. 3. 1—5. Wien, Univ.) Sp i e g e l .

L. T ieri, Die Griifle der Kornćhen in einer doppelbrechenden Lósung von Tcol- 
loidalem Eisenhydroxyd und die Anogadrosćhe Konstantę. P e b k i n  hatte aus der 
GroBe der kolloidalen Teilchen in verachiedenen Schichten die Avogadroache Zahl 
N abgeleitet, wobei die Zahlung der Teilclien der achwierigste Punkt war. Der Vf. 
hatte bei der Unters. von positiv oder negativ doppelbrechenden Fe(OH)3-Lsgg. 
gefunden, daB die Teilchen in einer beatimmten Lsg. von ungefahr gleicher GroBe 
u. Form Bind. Da die Teilchencahl in einem Trog mit der Hohe yariiert, muB die 
Doppelbrechung in einer kolloidalen Fe(OH),-Lsg., die im statiat. Gleichgewicht ist, 
m it der Hohe in geometr. Verhaltnia abnehmen. Das findet Vf. in der Tat: fiir 
einen Hohcnunterachied von 1 cm findet er ein Konz.-Verhaltnis von 1 :2 . Da er 
die GroBe der Teilchen noeh nicht genau messen konnte, leitet er aua obigein Konz.- 
Verhaltnis, der D. der Teilchen, der D. der FI. in den Poren (2,2) u. der Avoga- 
droachen Zahl nach P e b b in s  Formel den Badius der Teilchen zu 1,2 X  10—8 cm 
ab. (Atti B. Accad. dei Lincei, Boma [5] 32.155—58.1923. Rom, Univ.) W . A. R o t h .

P. E ona und W . B. M eyer, U ber das Yerhalten des Eucupin- und des Harn- 
sduregels bei der Dialyse. Beitrag zur Frage der Ionenverteilung. Bei der Dialyse 
von Eucupinlsgg. tritt eine Membranadaorption auf, die unter gleichen Bedingungen 
bei Kollodiummembranen wesentlich hoher iat ais bei Schleicher-Schiillhulsen. 
Mit steigender saurer Rk. nimmt die Adsorption ab u. ist bei etwa pH =  4 iiber- 
haupt nicht mehr zu beobachten. Sie betrifft demnacb nur die Eucupinbase. Sie 
liiBt sicb bis zu einem gewissen Grade auch durch vorherige Sattigung der Membran 
mit Eucupin uberwinden. Im ubrigen verhalten sich die Eucupinlsgg. in der 
Dialyae wie echte Lsgg. Das Eucupingel bezw. Eucupinacetatgel beateht aus 
einem kolloidalen, nicht diffusiblen u. aus einem echt gel. Anteile. Wie daa 
Eucupingel yerhalt Bich auch das Uratgel, hergestellt auB Hamsaure u. LiOH. Bei 
der Dialyse findet man in der AuBenfl. Harnsaure u. Li in etwa gleicher molarer 
Konz. Der Obergang zwischen der iibersatt. Hamsaurelsg. in LiOH u. der 
Lithiumuratgallerte iat acharf. Die iibera&tt. Lsgg. verhalten sich bei der Dialyae 
wie echte Lsgg. Bei der Dialyae geht aua auBen befindlicher KCl-Lsg. daa K 
nahezu quantitativ nach innen; dementsprecbend findet sich mehr Li aus der innen 
befindlichen Uratgallerte in der AuBenfl., wiihrend auBen die Harnaaurekonz. mit 
steigendem KCl-Zuaatz sinkt. (Biochem. Ztschr. 143. 161 — 78. 1923. BerliD , 
U n iv .) W o l f f .

R ich ard  W ills ta t te r  und H einric łi K raut, t/ber wasserarme Tonerdehydrate 
(III. Mitteilung uber Hydrate und Hydrogele). (n . vgl. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 56. 
1117; C. 1923. III. 186). Die Best. der Waaaerabgabe des in der I. Mitt. (Ber. 
Dtach. Chem. Gee. 56. 149; C. 1923. I. 637) beschriebenen Tonerdegels A  im er- 
hitzten trocknen Luftstiom ergibt, daB auch dieses sich aus Hydraten zusammen- 
setzt, die zu Al(OH)s (Praparat C) in ahnlichem Yerhaltnia stehen wie Polykiesel-,
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•phosphor-, bor- oder -zinnstiuren zu den einfachen Oiydhydraten. Durch Ver- 
kettung mehrerer Mol Al(OH)a unter Auatritt von W. entstehen yerschiedene Gele 
mit abnehmenden bas. u. sauren Eigenschaften. Der Waasergehalt der Praparate 
B u. A wird durch langeres Erhitzen mit W. oder NH40H  allmahlich yermindert; 
bei Tonerdepraparaten, die von Anfang an mehr flockig-pulyerige Beschaffenheit 
zeigen, yerlSuft die Anhydrisierung trage. Bei der Anhydrisierung von O zu B 
sind die bas. Eigenschaften weaentlich abgeschwacht, die sauren kaum, bei Ubergang 
von B zu A sind die b a B . Eigenschaften noch weiter, zugleieh aber auch die sauren 
yermindert. Je  nachdem die Tonerdegele in feuchtem Zustand oder nach raschem 
Trocknen im Hochvakuum im Luftstrom entwaaaert werden, resultieren Yerschiedene 
Prodd. So konnte z. B. bei Prap. A im ersteren Falle ein zwischen 120—140° be- 
standiges Hydrat gefunden werden, das aber wasserarmer war, ais ein anderea eiaic- 
catortrocknes Praparat (Kurven vgl. Original). Aus der Trocknungakurve des Pra- 
parats C folgt, daB die Praparate im urapriinglich feuchten Zustand nicht A](OH)„ 
sein konnen, Bondem achon Verbb. oder Gemische aus Verbb. der Zus. Aln(OH)su— 
xH ,0, Polymetallhydroiyde. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 58—63. Miinchen, Lab. 
d. Akadem, d. Wiaaensch.) H a b e b l a n d .

R ichard  W illa ta tte r , H einrich  K rau t und W a lte r  F rem ery , Zur Kenntnis 
der Zinnsauren (IV. Mitt. Uber Hydrate und Hydrogele). (III. ygl. vorat. Eef.) In 
den Hydrogelen des Stannihydroiyds gelingt ea, nach rascher Trocknung im Vakuum 
iiber P ,0 6 chem. Hydrate nachsuweisen, die innerhalb eines groBen Temp.-Bereichs 
gewichtBkonstant bleiben. Die Erklarung v o n  VAN B e m m e le n  (Eec. trav. chim. 
Pays-Baa 7. 87. [1888]), daB die Zinnsaure alB SnOj mit wechselnden Mengen 
Kolloidwa8ser aufzufaaaen ware, wird hierdurch hinfallig. Folgende Hauptgruppen 
der Zinnsiiure lassen aich uhteracheiden: I. M o n o z in n sa u r^ n  der Formeln 
Sn(OH)6H3, Sn(0H)4 u. SnO(OH),. II. a -Z in n s a u re n , durch W asseraustritt aus 
mehreren bez w. vielen Mol. Sn(OH)ł entstanden: Oligo- u. Pólyorthozinnsauren; 
hierzu gehoren auch die in HCl 1. Zinnsauren. III. b -Z in n a a u re n  aua Verbb. 
der yorigen Gruppe durch innermolekulare Anhydrisierung entstanden: Zinnsauren 
unl. in HCl, aber durch HCl in wasserl. Chloride uberftihrbar (Polystannylchloride).

Zur UnterscheiduDg der einzelnen Sauren eignet sich am besten die HCl-Konz., 
bei der ein Stannibydrosyd ais Sn-Base gel. oder in eine wasserl. Yerb. uber- 
gefuhrt wird. 1. Monozinnsaure aus Pinkaalz -f- NH^Cl -j- NH„ oder aus a-Stannat 
+  COj (in der Kalte), raach gewaschen, 11. in k. l%ig< u. kons. H N 03, in 20°/oig. 
HJSOł. Geht beim Stehen unter W. rasch in a^-Zinnsaure iiber, wahrscheinlich 
eine Oligoorihozinnsdure, 1. in 2°/0ig. HCl bei 50° in 1 Stde., in der Kiilte in einem 
Tag, sofort in 3%ig. HCl bei 50°, 1. in w. 0,5% ig. KOH, gute Praparate 1. in
0,05°/oig. KOH u. sehr verd. NH40H . a^-Zinnsaure, hochdispera, bildet Farblacke 
mit Kryatallviolett u. Alizarinrot S. Darst. 100 g Pinkaalz in 11 W. yeraetzt mit 
500 ccm einer 20 g NHS -f- 65 g NH^Cl enthaltcnden Lsg.; gelartig erstarrende 
Lag. % Stde. riihren, mit viel W. verd. u. dekantieren (ca. 8 mai), bis 5 ccm des 
Nd. nach Kochen mit HNO, Cl-frei aind. a^'-Zinnsaure, Darst. durch 3—4 Btd. 
Eintragen yon 20 g zerkleinerter Zinngranalien in 450 ccm HNOs (D. 1,2) unter 
Biihren (Erwarmung yerhiiten), Lsg. auf 31 verd., dekantieren; weniger feindispers 
ais yorige, 1. in denaelben Konzz. wie yorige, aber langaamer, bildet keine Farb
lacke. — a,-Zinnsauren sind erat in 3—5% ig. HCl 1. — a^-Zinnsaure aus SnCl* +  
verd. NH*OH bei 15°, 1. in 3°/0ig. HCl, durch aehr yerd. NH*OH peptisiert. — 
a,"-Zinnsaure aua Sn -f- HNOs (D. 1,4) bei —10°, 1. in 4% ig. HCl. — Poly-a- 
sinnsaure: durch Eintragen kleiner Zinngranalien (10 g) in  50 ccm HNO, (D. 1,4), 
ohne die Erhohung der Temp. zu yerhindern, nach 2 Stdn. weiBe M. mit einigen 
Itr. W. yersetzen, mit viel W . dekautieren; grobpulyerig, 1. erat in 37% ig. HCl, 
in 0,5% KOH; kolloidal 1. in 0 ,l% ig. KOH, unl. in yerd. NH*OH, unter W . ent~
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ateht nach einigen Wochen b-Saure. — b^Zinnsaure: 20 g Sn-Granalien im Laufe
1 Stde. in 225 ccm ad. HNOs (D. 1,4) eintragen, 1/l Stde. kochen, nach Erkalten 
31 W. zugeben, dekantieren, bis keine HNOs mehr nachweisbar; unl. in HC1, 
nach Behandeln mit 10%ig. HC1 1. beim verd. mit W., 1. in 0,5—0,05%ig. KOH, 
durch verd. NH4OH peptiaiert, keine Farblackb.; entsprieht der Metazinnsaure von 
B e e z e l id s . — bfZinnsaure: durch Einleiten von C02 in 1500 ccm 5% ig-. Praparier- 
aalzlsg. bei 70° unter Riihren (6 Stdn.), nach Erkalten mit 6 1 W. verd., dekantieren; 
derber, komiger, weiBer Nd.; nach 1 atd. Behandeln mit k. 37% ig- HC1 1. auf 
Zusatz von W., nach 14tagiger Ein w. der HC1 ala Stanniaalz gel.; unl. in Alkalien; 
Farblack mit Krystallviolett, nicht mit sauren Farbstoffen. — Alle dieae Zinnsauren 
behalten die Loslichkeitseigenschaften der Suspensionen nur nach rascher Luft- 
trocknung. Uber Ps0 6 im Hochvakuum oder beim Erhitzen der lufttrocknen Verbb. 
auf 150° erfolgen chem. Umwandlungen unter Verlust der ursprunglichen Loslich- 
keit, wobei etwa Praparate der b,-Zinnaaure entatehen. E ntw aaserungsyerB S . mit 
dem fruher (Ber. Dtsch. Chem. G ob. 56. 149; C. 1923. I. 638) beschriebenen App. 
ergaben die Exiatenz beatimmter u. verachiedener Hydrate (Kurven fur s,- u. b,- 
Saure im Original), die von gewohnlicher Temp. bis zum Kp. des W. u. anderer, 
die um 150° bestandig waren. A ub den Trocknungskurven ist zu  ersehen, daB die 
anfangs lufttrocknen, wasserreieheren Yerbb. im warmen trockenen Gasatrom wasser- 
armer werden, ais die anfanga exsiccatortrockenen Sauren bei deraelben Temp., was 
zur Annahme chem. Umwandlungen beim Trocknen zwingt. (Ber. Dfach. Chem. 
Gea. 57. 63—72. Miineben, Chem. Lab. d. Akad. d. Wissenach.) H ab eb lan d .

R obert F rioke , Zur Theorie der Liesegangschen t)rhythmischen“ Fdllungcn. 
(Mit einigen Yersuchen von H. K leebeck u. E. F rieling.) Eine eingehende 
qualitative Erorterurig des Gegenstandea unter besonderer Beruckaichtigung der von 
den Fallungen hervorgerufenen Konz.-Anderuogen. Eine Yersuchsreihc bei ver- 
schiedenen Kouez. der beteiligten Stoffe, die A giGr301, PbCri 0 7, Tl,7, Cu^Ft(GN)A 
betraf; eine 0,l%ig. Pb(COOCH8)j-Lsg. u. 0,5% K,Cr,07-Lsg. geben in einem wage- 
rechten Rohrchen (bis zu 2 mm lichter Weite) RiDge in Abweaenheit von Gelatine. 
(Ztachr. f. physik. Cb. 107. 41—64. 1923. Munster i. W.) B ikerm an.

C. K. Jablczynskl, Die rhythmische Niederschlagsbildung. Die Liesegangschen 
Binge. Eine unter alleiniger Beruckaichtigung der Diffuaionsgeschwindigkeit u. 
unter Voraussetzung eineB geradlinigen Konz.-Gefalles durchgefiihrte Berechnung 
fur die rhythm. Fallung auf einer ebenen Platte zeigt, daB der Ausdruck:

(r,s — rts) I («, — y  =  A  
in einem Ringsystem konstant ist; empir. wurde noch die Konstanz des Ver- 
haltnisses (r3a — rs2)/(rj* — rts) =» B gefunden. — Vf. lieB eine aus 20 Voll. einer 
5%ig. Gelatinelsg. u. 1 Vol. geBatt. KjCrjOj-Lsg. zasammengestellte Mischung 
zwischen zwei parallelen, wagerecht hangenden Glasplatten erstarren u. setzte auf 
ein 7 mm breites Loch in der oberen Platte einige Tropfen einer 50%ig. AgNOa- 
Lag. auf. Die Abstande zwischen entatehenden Ringen wurden u. Mk. gemeaaen; 
A  u. B  erwiesen aich ais vorzuglich konstant. — Die Ostwaldsche Theorie des 
metaatabilen Zuatandes erfordert eine plotzliche Niederechlagab.; die mit Frl. K lein  
ausgefuhrten Verss. ergaben aber, daB die aich durch Triibung offenbarende Nieder
schlagsbildung bei raschem Yersetzen der Gelutinebichromat. u. der AgNOs-Lag. 
ganz allmahlich erfolgt. Die Geschwindigkeit der Fallung hat bei mittleren AgNOa- 
Konsz. ein Minimum (bei 0,028-n. AgNOs, wenn die K,Cr90 7-L8g. 0,025-n. ist.) 
Deshslb schlagt Vf. eine neue Erklarung vor. Yor einem acbon gebildeten Ring 
spielen sieh zwei Vorgange ab: die Keimabscheidung u. daa Wachstum groBerer 
Kornchen auf Koaten der kleineren. In der Nahe des verhiiltnisnjaBig grobkornigen 
Ringes yerlauft der z weite ProzeB auaschlieBlich zugunsten dea Ringes; nur in 
einiger Entfernung davon, wo der Abstand zwischen zwei Keimen kleiner ais ihr
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Abstand yom Ring ist, konnen auch groBere Keime z u einem sichtbaren Nd. 
wachsen. Der AbBtand zweier Naebbarkeime ist um so groBer, je geringer die 
AgN08-Konz. ist, was die Zunahme der Ringabstande erklart. — Die Jahresringe 
der Baume liefern keine konstanten 1  u. B , sind also mit den Liesegangscben 
Ringen nicbt weaensgleich. (Buli. Soc. Chim. de France [4] 3 3 . 1591—1602. 1923. 
Warschau, Univ.) B ik e e m a n .

H. Devanx, Wieviel Schmutz ist nótig, um die Benetzbarkeit einer Ober flachę 
zu andern. Ais fester Stoff wurde G-las benutzt, ais PI. das W .; ais Kennzeiehen 
der Benetzbarkeit diente die Erhaltung eines ununterbrochenen Wasserhautchens 
auf einem Glasstab. Ein Tropfen einer 0,02%ig. Lsg. deB Tripalmitins in Bzn. 
hebt die Benetzbarkeit von 25 qem Glas auf, waq einer monomolekularen Schicht 
des Tripalmitins auf dem Glas entspriebt. Eine Lsg. in CC14 ist noch wirksamer: 
ea genugen 2 • 10~8-g Tripalmitin (0,01°/oig—0,002% Lsg.) auf 1 qcm, um das Glas 
unbenetzbar zu maehen; eine solehe Schieht soli von Moll. erzeugt werden, die 
Toneinander im Abstande yon 2—3 Molekuldurehmessern liegen. Die gerade noch 
wirksame D. fur das Olivenol betragt 3-10- 8 g/qem, also aueb dreimal kleiner, ais 
die D. einer monomolekularen Scbieht. Die Versa. mit dem Ol sind nur an yor- 
erst erwarmten Glasstaben ‘moglich, weil das Ol am feucłiten Glas nicht haftet. 
(Journ. de Physique et le Radium [6] 4. 293—309. 1923.) B ik e e m a n .

D. K eichin S tein, Beitrag zur Kenrdnis der Adsorptionsisotherme. (Unter teil- 
weiser Mitarbeit von P. Beinays.) Mit Hilfe des Verdrangungsprinzips (vgl. Ztschr. 
f. physik. Ch. 1 0 2 . 209; O. 1 9 2 3 . I. 184) ermitteln V£f. die Abhangigkeit der Konz. 
eines Korpers im Adsorptionsraum (x) yon der Konz. im AuBenraum [z): 

d x / d z  =  laliliS +  l-i&  +  Zss), 
worin s u. die Konzz. ubriger Stoffe im AuBenraume bedeuten, Z sind die Ver- 
teilungskoeffizienten. (Ztschr. f. physik. Oh. 1 0 7 . 119—35. 1923. Priyatlab. Berlin- 
Charlottenburg.) B ik e e m a n .

K arl F. H erzfe ld , Zur kinetischen Theorie des Gibbsćhen Satzes Mer Ad- 
sorption. Mit Hilfe einiger yereinfachenden Annahmen fiudet Vf., daB jedeB im 
UberschuB in der Grenzsehieht befindliche gel. Mol. die Oberfłiichenspannung um 
kT  erniedrigt, u. daB es fiir die mogliehe Erhohung der Oberflachenspannung in
Lsgg. eine obere Grenze gibt: eine molare wss. Lsg. soli eine nicht mebr ais um
2,5 erg/qcm die Oberflachenspannung de3 W. ubersteigende Oberflachenspannung 
haben, wenn die Dicke der Grenzsehieht 10“ 7 cm betragt. (Ztschr. f. physik. Ch. 
107. 74—80. 1923. Miinchen, Akad. d. Wiss.) B ik e e m a n .

O. B ak k er, Zur Theorie der Capillarschicht einer Fliissigkeit in Beruhrung 
mit ihrem gesattigten Dampf. (Vgl. Ztschr. f. pbysik. Ch. 1 0 4 . 10; C. 1 9 2 3 . III.
1123.) Yerss., die Dicke der Capillarschicht £ in Funktion des Wirkungsradiua,
der Oberflachenspannung H , der Kohasion a, der D.D. usw. zu bestimmen. Es 
seien folgende Ergebnisse heryorgehoben: 1. £ =  1Q H j a (D1—-Ds)’, worin D t die
D. der FI., die D. des Dampfes bezeichnet. 2. Die Zahl der Molekiilschichten 
in der Capillarschicht ist ca. 2,8. 3. Die Kriimmung andert die £ nur unbedeutend. 
(Ztschr. f. physik. Ch. 1 0 7 . 97—110. 1923.) B ik e e m a n .

F ritz  K onig, Zur Temperatur abhangigkeit der Viscositat. Vf. hat die nach den 
Formeln von V o g e l  (Ztschr. f. angew. Ch. 3 5 . 561; C. 1 9 2 2 .1 .  667), yon Sc h w e d - 
h e l m  (Chem.-Ztg. 4 5 . 41; C. 1921. II. 617) und VAN A tjbel  (C. r. de 1’Acad. des 
sciences 173. 384; C. 1 9 2 2 . III. 96) berechnete Abhangigkeit der Yiscositat von der 
Temp. mit bei Mineralolen gemesaenen Werten yerglichen. Es ergibt sich die 
Genauigkeit der Formel Y o g e l s . Die Unsicherheit durch Estrapolation wird durch 
Differentation der Formel beseitigt. Das VoGELache Gesetz gilt nicht fiir Lsgg. Vf. 
gibt eine Tabelle iiber die Yiscositat von Sulfitallauge. Zur graph. Darst. emp-
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f ieh lt Vf. logarithm. getoiltes Papier [Bezugsąuelle Gebr. WlCHMANN, Berlin K W ., 
Karlstr.]. (Ztschr. f. angew. Ch. 37. 8—10. Óventrop [Westf.], Zellatoffabrik Wilds- 
hausen.) Jung .

B. Anorganische Chemie.
Giuseppe Oddo und TJgo Giachery, Darstełlung dtr wasscrfrcien Malogenide. 

(Vgl. O d d o  u. S e e b a ,  Gazz. chim. ital. 29. II. 355 [1899].) Vff. haben dureh Einw. 
der Halogene auf AssOs nach der Gleichung:

2 As,O0 +  3S +  6XS =  4 AbX8 +  38 0 , (X =  Cl, Br, J) 
wasserfreies Asm-Halogenid erhalten. — Arsentrichlorid. AsC)a, bildete sich, ais 
dureh ein geBchmoIzenes GemeDge yon Abs0 8 u. S im Kolben mit BuckfluBkiłhler 
Cl geleitet -wurde, nach 3 Stdn. u. konnte dureh fraktionierte Dest. bei 131—132° 
gereinigt -werden; Auabeuto 68°/„. Wurde jedoch der ^ers. im VerbrennuDgsrohr 
ausgefiihrt, bo deatillierte in das gebildete AbC1s gleichzeitig viel SCls, das sich 
auch dureh fraktionierte Dest. nur unvolletiindig beseitigen lieB. — Arsentribromid, 
A8BrB, dureh 7-std. Echitzen von A8s0 4) S u. Br auf dem Wasserbade u. nach- 
folgende Krystallisation; Ausbeute 70%• — Arsentrijodid, AbT8, aua AbjOSi S u. J  
(200°, 14 Stdn.) theoret. Ausbeute. (Gatz, chim. ital. 53. 56—63. 1923. Palermo.) D.

Giuseppe Oddo und TTgo Giachery, WirJcung des Mcrcurioxyds a u f Schwefel- 
chlorilr. (Vgl. yorst. Bef.) HgO reagiertc mit S,Clj nach der Gleichung:

2HgO +  2SsCla =  2HgCls +  SO, - f  3S 
bo hefcig, daB es nur in kleinen Mengen zu S,CI2 gesetzt werden konnte. Die 
erhaltene Pastę wurde bis zur vólligen SO,-Vertreibang ca. 41 Stdn. auf dem Wassor- 
bade erhitzt u. mit h. W. mehrmals ausgezogen. Daraus krystallisierte HgClt in 
fast theoret. Ausbeute. (Gazz. chim. ital. 53. 63—64. 1923. Palermo.) D e h n .

P. Sm ellle, Ber Dampfdruck von Arsenoxyd. Der Dampfdruck von As4Oe 
wurde bei Tempp. zwisehen 60 u. 150° gemessen. Dazu wurden an der -von 
S c h w e b s  (vgl. Journ, Soc. Chem. Ind. 39. T. 33; C. 1920. I. 792) beschriebenen 
Apparatur einige Anderungen yorgenommen, um das meehan. MitreiBen der HsS04, 
welche ais Losungsm. diente, zu yerhindern. — Die Genauigkeit verachiedener 
Methoden zur Best. von As40„ wurde gepiiift. Die Ergebnisse sind tabellar. zu- 
sammengestellt. (Journ. Soc. Chem. Ind. 42. T. 466—68. 1923. Edinburg, Univ.) JO.

J . Snop, Uber das gravimetrisćhe VerMltnis von Antimon zu  Antimontetroxyd. 
(Vgl. S. 365.) Die tJberfuhrung des Sb in Sbs0 4 fiihrt in guter Obereinatimmung 
mit der bei der Titration mit Permanganat u. mit Bichromat gefundenen Zahl zum 
At.-Gew. 122,04 (auf Vakuum reduziert 121,94). (Ztachr. f. anal. Ch. 63. 181—188. 
1923. Briinn, Hoehsch. f. Bodenkultur.) JUNG.

H orace L. W ells, Uber ein Casiumcuprimercuritripelchlorid, Cs^GuHgCl^ die 
Unmóglickktit, Cs-, Cu-, Cd- oder Cs-, Cu-, Zn-Chloride darzustellcn; und die vcr- 
schieden komplexe Natur gewisier Tripehalze. (Vgl. Amer. Journ. Science, S il l im a n

[5] 3. 417. C. 1922. III. 1035.) Versucht wird, die dem ungewohnlieh hoch kom- 
plezen, aber yorziiglich krystalliaierenden Sala von BONSDOEFF (Pogg. Ann. 33. 
83. [1834]) KeCuHg8Cl14*2H,0 entsprechende Cs-Verb. herzuatellen. E s gelingt dies 
nicht, dagegen erhalt man das Tripelsalz Ce,CuHgCls dureh LoB en berechneter 
Mengen CsCl, CuCl, und HgCl, in 22% ig- HC1 und Eindampfen auf dem Wasser- 
bad in Form auffallig stark di- oder pleochroit., schwarzer Wuifel, die senkrecht 
zu den Wiirfelflachen undmchsichtig, in andem Bichtungen aber durcbaichtig sind. 
Krystallbruchatucke sind braunrot, in einem Fali wurde der Korper auch in kleinen 
glanzenden Krystallen erhalten. Er ist aus 22 °/0 HC1 umkryataliiaierbar. Aus 
neutraler und schwach aalzaaurer Lag. wurde stets nur das Doppelsalz Cs[HgCl,] 
(1. in 70,0 Teilen W. 17°) in kleinen Prismen erhalten. — Ferner gelang es nicht 
trots Y erw en d u D g  starker HC1 (vgl. Amer. Journ. Science, S i l l i m a n  [5] 3. 315.
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C. 1922. III. 239.), das Hg durch Cd oder Zn zu ersotzen. — Vergleicht man die 
Tripelaalze des Ca mit den entaprechenden der leiehteren Alkalien, so erscheinen 
die letzteren zunachst komplizierter, yerdreifacht man aber die Formeln der Cs- 
Salze, so zeigt die ZuBammenstellung, daB sie vom W. abgesehen lediglieh 2CuCla 
bezw. 1 AgCl weniger enthalten ais die Cs-Salze. Es scheint, daB der ausgeEprochen 
poaitive Charakter des Alkalimetalls hier die Anlagerungafiihigkeit begiinstigt, eine 
Beziehung, die jedoch schon fiir Tripelnitrite u. -rhodanide nicht mehr gilt. 
(Amer. Journ. Science, S i l l i m a n  [5] 6 . 521—525. 1923. New Haven, Conn.) B e i.

01iver C. Balaton, Wasserfreies Aluminium chlor id. Vf. gibt einen Uberblick 
uber die Methoden zur Darat. u. die Eigenscbaften von waaeerfreiem AlCi, u. seine 
Yerwendung besonders in der organ. Chemie. (Chem. News 127. 246 — 48. 
1923.) JOSEPHY.

F. Zam bonini und G. Carobbi, Uber Doppelcarbonate des Natriums und der 
Metalle der Cergruppe. (Ygl. R. J. M eyer, ZtBchr. f. anorg. u. allg. Ch. 41. 97;
C. 1904. II. 939.) Im Gegensatz zum K u. NH4 waren von R. J. M eyer (1. c.) u. 
W. H i l l e r  scharf definierte Doppelcarbonate des Na mit La, Ce, Cr u. Nd nicht 
erhalteD, auch die ungefiihre Zus. beider Doppelsalzreihen war yerschieden. Die 
Vff. erhalten glatt Salze, die u. Mk. gut kryetalliBiert sind. — Nitrate yon L a f 
Ce, Pr, Nd  u. Sa werden mit kalt geBatt. Na2CO,-Lsgg. yersetzt: Die yoluminosen 
Ndd. nehmen rasch an Vol. ab, sie werden abgesaugt u. sukzessiy mit immer ver- 
diinnteren NaaC 08-Lsgg. gewaschen. Boi 25° lufttrockene Salze werden analysiert; 
etwa die Halfte des W . entweicht schon iiber CaCJ,, der Rest bis auf 0,4 bis 1,4% 
bei 110—120°. Die Zus. entspricht der Formel R ," '(C 09)8 • Na,CO, • 12HjO, wie 
M eyer sie fur die K-Doppelcarbonate gefunden hatte, wahrend C leve  1885 ein 
Doppelsalz Sm2(C03)3 • Na,C03 • 16HaO beschrieb, das yielleieht auBer dem Dodeka- 
hydrat csistiert. Von T  ist ein Salz Y,(C03)3 • Na^COj • 4H sO bekannt. Es scheint 
sich um wahre Komplessalze zu handeln, die die Formel B"'(CO^Na-GH^O  haben. 
Das Auasehen der mikr. Krystalle ist beim La- u. beim Ce-Salz etwas yerBchieden, 
wenn man die Ndd. schnell absaugt oder wenn man sie langere Zeit mit der Lsg. 
in Beruhrung lilBt. Das schwach grttnliche Doppelsalz des P r  zeigt schon makro- 
skop. Krystallcharakter. DaB JYd-Doppelsalz bat eine schwach lila Fiirbung; es ist 
im Gegensatz zu R. J. M eyers Angabe im OberschuB des Fallungsmittels swl. Das 
fitoi-Doppelsalz ist ganz schwach gelblicb. (Atti R . Accad. dei Lincei, Roma [5] 
32. II. 125—31. 1923. Neapel, Uniy.) W. A. R o t h .

George H evesy und V aldem ar T h al Jan tzen , Der Hafniumgehalt von Zir- 
konerzen. Vff. bestimmen den Hafniumgehalt yon Zr-Mineralien yerschiedener Zus. 
durch Zumischen einer bestimmten Menge Ta u. Vergleich der relatiyen Intensitiit 
der Ta- u. Hf-Linien im Rontgenstrahlenspektrum. Zr-freie Th-Mineralien ent- 
halten keine Spur Hf, ebensowenig Ti-Mineralien. — Die Radioaktiyitat der Zr- 
Mineralien ist ungefabr propoitional dereń Hf-Gehalt. — Der Hf-Gehalt der Erd- 
kruste liegt wahracheinlich awischen ‘/iooooo u. ‘/sooooo- (Journ. Chem. Soc. London 
123. 3218—23. 1923 Kopenbagen, Uniy.) B e h r l e .

George Joseph B urrcw s und G eorge W alk e r, Die Dissoziałion gtwmer 
Oxalatosalze. (Vgl. B u r b o w s  u. T o r n e r , Proc. Royal Soc., N. S- W. 55. 263 
[1921].) W uiden die Na-Salze von Chromi-, Aluminium- u. Ferrioxalsaure aus 
NaH(COj)s u. den entaprechenden Hydrosyden dargestellt, so enthielten sie atets 
wechselnde Mengen yon Na,(COs)9. Rein wurden sie gewonnen durch Oherfiihrung 
in die wl. Ba-Salze u. Fiillung mit Nb2S04. Die Analyae ergab einen Gehalt yon
5 Mol. KryBtallw., im Gegensatz zu den Beobachtungen von R o s e n h e im  (Ztschr. ź. 
anorg. u. allg. Ch. 11. 175 [1896]) u. anderen. Es kommt ihnen die Formel 
NajMfCjOJs, 5HaO zu . Dargestellt wurden ferner B s ^ C r ^ O ^ ,  1 2 H ,0  aus dem 
Na-Salz u. BaC)„ feine yiolette Nadeln u. B a N n iCr{G%Ot''B) 3 H }0  aus dem yorigen
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u. der berechneten Menge (NH4),S04, Nadeln, in Farbę u. Losliehkeit zwiachen 
dem reinen Ba- u. dem reinen NH4-Salz. Na„Al{Cs0 4)i), 5H ,0  kryatallisiert in farb- 
loaen Nadeln. Bzgl. der Leitfahigkeit von NaaA](0,04)3, Na- u. NH4-Chromioxalat, 
Na-, K- u. NH4-Ferrioxalat siebe Tabelle im Original. — Aus kryoskop. Beatst. an 
Na- u. NH4-Chromioxalat, Na-, K- u. NH4-Ferrioxalat u. Na-Aluminiumoxaiat gebt 
hervor, daB diese Salze in mindeatens 0,1-n. Lsg. 4 Ionen bilden gemafi B3M(C20 4)s =
3 B‘ -f-[M(Cs0 4)3]"'. In groBerer Verd. entatehen mehr Ionen, entweder infolge von 
Dissoziation des Komplexes oder Hydrolyse in 3 BOH u. H8[M(Cs0 4)8]. Da die 
Besultate fiir die NH4-Salze hoher aind ala fur die Na- u. K-Salze, iat das letztere 
wahrscbeinlicher. (Journ. Chem. Soc. London 128 . 2738 — 42. 1923. Sydney, 
Univ.) H e rte b .

W illiam  Thomas und E onald  F raser, Anorganische Komplexsalze. Teił III. 
Bacemisation und die Stabilitat von komplexen Ionen. (II. vgl. T h o m a s , Journ. 
Chem. Soc. London 123 . 617; C. 1 9 2 8 . III. 737.) Wenn die in einer friiheren 
Arbeit ( R i d e a l  u. T h o m a s ,  Journ. Chem. Soc. London 121. 196; C. 1 9 2 2 . III. 
665) geaufierte Ansieht, daB die Autoracemisation von Komplesaalzen [M"'(CJ0 4)3]Ka 
auf aekundarer Ionisation beruht, richtig i a t ,  b o  ware der Mechanismus etwa 
folgender:

~ ^ C A  ___ I > , 0 4

0,0*C> V  M  /  «***

In dem letzten [M(C,04)s]'-Ion liegen die beiden Oxalsaurereate in einer Ebene, 
bei der Buckbildung dea Komplexes wird alao ebensoviel d-Verb. wie 1-Verb. ent- 
atehen. Zur Priifung der Theorie wurden die komplexun K-Oxalate von Co“‘, Fe"' 
u. Cr'" unteraueht. Am atabilaten war [Co(Cs0 3)3]K,, am achnellaten trat die Bace- 
misation bei [Fe(C20 4)a]Ks ein. Die abdiaaoziierte Oxalsaure wurde wie folgt be- 
Btimmt: Nach der Ermittlung des Loalicbkeitsprod. von Ag,C20 4 (7,44 X  10-1 *) 
konnte die [C,04j" in der Kette:

Ag | 0,1-n. AgNOs | geBatt. NHaNO, I [M(C,04)8]Ka I » 
oder „ KNOs | geaatt. mit AgjCjO,,1 ”

potentiometr. gemesaen werden, wobei die Komplessalze in Konzs. yon 7io'n' bis 
V80-n. angewandt wurden. Am kleinBten war [Cs0 4]" beim Co-Salz, am gróBteu 
beim Cr-Salz, wio nach der gróBeren Stabilitat der Co-Veib. zu crwarten war. DaB 
sich daa Fe-Salz trotz der geringeren [Ca0 4]" schneller raeemisiert ais das Cr-Salz, 
wird durch den leichten Obergang in Komplexe mit Fe" erklart. Infolge dieser 
Umwandlung war es hier aowie beim Co-Salz, das dieselbe Neigung zeigt, schwer, 
ubereinstimmende W ertc fiir die EK. u. damit fur die Diasoziation zu bekommen. 
(Journ. Chem. Soc. London 123 . 2973—76. 1923. Aberdeen, Univ.) H ebteb.

E scher, Mitreifien des Polordwns mit Wismutliydroxyd in natriwnalkalischer 
Losung. Fallt man eine saure Lsg. von B i u. Po mit einem tJberachuB von NaOH, 
so yerteilt sich das Po zwiachen der festen u. der fl. Phase. Quantitative Yersa. 
ergaben, daB der Verteilung des Po eine Funktion der Anzahl der Bi- u. Na-Mole- 
kiile in einem bestimmten Vol. der Miachung ist. (C. r. d. 1’Acad. des sciences 
177 . 172—73. 1923.) B e h rle .

Ii. W ertenste in  und H. D obrow olska, Diffusion radioaktiver Elemente in 
Metallen. Ist eine radioakt. Schicht auf eine Seite einer Metallplatte aufgetragen, 
die genugend dick iat, um die ganse Strahlung der Schicht aufzufangen, so leuchtet 
ein hinter der Platte befindlicher fluorescierender Schirm nicht auf; die Diffasion 
der radioakt. Subatauz verkiirzt allmahlich ihren Abstand vom Schirm, welcher zu 
fluorescieren bcginnt; durch Einachaltung von Al-Blechen kann man die Fluores- 
cenz zum Stillstand bilngen; die Dicke des Al laBt die von den radioakt. Teilchen
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zuriickgelegte Strecke ermitteln. — Bei Zimmertemp. iat die Diffusion so langsam, 
daB alle Verss. bei 470° ausgefiihrt werden muBten; dabei war ais ratsam gefunden, 
die aktm erte Seite der Platte mit einer zweiten ahnlichen, aber uuaktivierten 
Platte zu bedeeken, um das Sublimieren dea radioakt. Nd. zu verhindern. Es 
wurden Ra B  +  G u. P 0 auf Au (12,15 fi—8,85 (t dick), Pt (12 /j,—8 fi) u. Ag (21 fi) 
aufgeschichtet. Die DifFusionakonstanten des RaB -f- C sind: im Ag 3,8-10“ 7 qem/ 
Tag, im Au 8,2*10—7, im P t 3,4-lO-7 . Sie wachsen mit der Zalil eingeschalteter 
Al-Schirme, baben also keine unmittelbare theoret. Bedeutung, die GioBenoidnung 
derselben iat aber aichergestellt. — Eine achwaebe Scintillation wurde atets beob- 
acbtet, auch wenn die adaorbierende Metalldicke groBer ais die Eeichweite ist; 
das Verhaltnis der durcbdringenden Teilchen zur Gesamtzabl der emittierten be- 
tragt ca. 10~°—10—5. (Journ. de Physique et le Radium [6] 4. 324—32. 1923. 
Warschau, Ges. d. Wiasenscliaften.) B ik e e m a n .

A. P. H. T riv e lli , Der JEinflufi des Silberjodids auf die Empfindlichkeit des 
Silberbromids gegen Lichł. Vf. bucht die Tatsache, daB ein Zuaatz von etwa 
5% AgJ zu AgBr die Lichtempfindliehkeit des letzteren betrachtlich erhoht, durch 
die Annahme zu erklaren, daB das AgJ zwischen den Atomen deB  krystallin. AgBr 
eiue gewiese Spannung erzeugt u. die groBere Lichtempfindliehkeit der dabei 
heryorgerufenen Loekerung der Bindung zwischen den Ag- u. Br-Atomen zu- 
geschrieben wird. Vf. gibt die von W isley  gemeBsenen GitterabstSnde in Krystallen 
homogener Gemische verschiedeuer Zub. wieder, welche jedoch die groBere Ent- 
fernung der Ag- u. Br-Atome u. das Maximum der Empfindlichkeit bei Ggw. von 
5% AgJ nicht quantitativ zeigen. Bei einem Gehalt von 20°/o AgBr kryatallisiert 
das homogene Gemiaeh kub. wie AgBr, bei einem Gehalt von 40% AgJ regular 
oder hexagonal wie AgJ. Auffallend ist die Elastizitat der kub. Struktur im Ver- 
gleich zur groBen FeBtigkeit der tetraedrisehen des Diamanten u. die Veranderlieh- 
keit der Empfindlichkeit des Bromida u. Jodidbromids, wahrend die Empfindlich
keit des reinen AgJ Jsieh kaum andert. (Rec. trav. chim. Pays-Bas 42. 714—17. 
1923. Rochester [N. Y.] Untersuchungslab. der Eastman Kodak Co.) JOSEPHY.

J . B. F ir th  und J. H igson, Die Einwirkung einer wasserigen Losung von 
Natriumhyposulfit (Hydrosulfit) au f Silberćhlorid. Die Wiedergewinnung von Silbtr 
aus Silberchloridruckstdnden. Die Einw. von Na,Ss0 4-Lsg. auf festes AgCl, auf 
eine Lsg. von AgCl in Na^S^O, u. auf eine Lsg. von AgCl in NH4OH wird 
eiperimentell untersueht. ’ 6 g reines, getrocknetea AgCl wurden mit 100 ccm 
Na,S20 4-Lsg. wechselnder Konz. (von 2—24 g Na2Sa0 4 auf 100 ccm Lsg.) iibergoBsen 
u. die Rk. im Yerlauf von 24 Stdn. bei Tempp. zwischen 18 u. 80° untersueht. 
Die Rk. yerlauft sebr langsam. In keinem Fali wird eine yollstandige Zers. dea 
AgCl erreicht. Daa Masimum der Geschwindigkeit der Rk. wird bei 50° bei einer 
Konz. von 24 g N a,S,04 in 100 ccm Lsg. gefunden. Der Bodenkorper bestand aus 
10°/0 unzeraetztem AgCl, 74,5°/0 metali. Ag u. 15,5% AgsS. Bei Konzz. bis zu
6 g Na,Ss0 4 in 100 ccm Lsg. liegt das Maximum der Rk. bei 35°. Bei den niederen 
Na,S,04-Konzz. enthalt der Riiekstand mehr Ag9S, bei hoheren mehr metali. Ag. 
Reines metali. Ag ohne Ag„S wurde bei diesen Veraa. nicht erbalten. — Bei der 
Einw. von Na,Ss0 4 auf eine Lag. von 6 g AgCl in 50 ccm h. Na^SjOj-Lsg., welche
17,5 g festes NaaSj08-5Ha0  entbielt, ergab sieh, daB nach 30 Min. das AgCl 
qu<łntitativ durch 6 g Na,Sa0 4 ais Ag,S gefallt war, bei deasen Schmelzen ein 
Kiigelchen von metali. Ag erhalten wurde. — Aua ammoniakal. Lsg. wird Ag 
durch NaaS»04 quautitativ in pulyeriger Form sowohl aus AgCl, ais auch aus 
AgN08 wiedergewonnen, u. zwar sind bei Anwendung von 6 g AgCl auch 6 g 
NajSa0 4 erforderlich. Fur die Rkk. werden Gleichungen aufgestellt. Die Red. zu 
metali. Ag wird dargeatellt durch NajS20 4 -j- 2 AgCl =  2NaCl +  2 Ag -j- 2SOa, 
oder die Rk. geht iiber ein Zwischenprod. nach:
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Na2S„0, - f  AgCl =  NaCl +  NaAgSsO<;
NaAgSa0 4 +  AgCl *=. NaCl +  2 Ag +  2 S 0 s.

Fur die B. dea Sulfids in Lsg. yon Na2S,03 werden die Gleichungen:
AgCl +  N a,S,0, =  NaAgSjOa +  NaCl;

2NaAgSjOs +  NasS20 ,  =  Na2S04 +  N a^O ,, +  Ag,S 
aufgestellt. Die Fallung aus Thiobulfatlsg. u. ammoniakat. Lsg. mit Hyposulfit 
kann zur Wiedergewinnung des Ag aus Riickstanden Yerwendung finden. (Journ. 
Soc. Chem. Ind. 42. T. 427—29. Nottingham, Univ. College.) J o s e p h y .

L. Losana, U ber die Zusamme.nsetzung der Kupferhydroxyde. Vf. zeigt, wie 
yerschiedene Mengen W. C a0-H ,0  abgeben kann; in Fil. wandeit es sich in Hydrate 
um, die auf 1 Mol. H ,0  3, 4 u. 8 Moll. CuO enthalten; in trockenem Zuatande 
kann es in Hydrate yerwandelt werden, die a u i  1 Mol. HsO auBer 3, 4 
oder 8 auch noch 6 Moll. CuO besitzen konnen. Heptacuprihydrate (vgl. 
Sa b ATIER, C. r. d. 1’Acad. des sciences 126. 102 [1897]) wnrden nicht erhalten.
— V erh . in  F il.: Reines Cu0*H20  farbte sich in KOH-Lsgg. bei 13° am schnellaten 
in l°/0ig. Lag. braun, wahrend Zusatze von CuC03 u. CuS04 die Umwandlung auf- 
hielten; es bildete sich achlieBiich (nach 120 Tagen) 4 CuO-H,O. In reinem W 
wandelte Bich Cu0*H,0 (nach 120 Tagen) in 3 CuO-H,O, beim Kochen in 8 CuO-H, O 
(nach 42 Tagen) um. Ahnliche Ergebnisse erhielt man in A ., Propyl alkohol u. 
Glycerin. Measungen der elektromotor. Krafte im System H g—C u0-H ,0  | Vio'n 
KOH | CuO—Hg bei den verschiedensten Tempp. zeigten, daB 4Cu0*H ,0 direkt 
in 8CuO«HsO iiberging. Dilatometr. Measungen hatten kein wesentliches Ergebnis.
— V erh . des t ro c k e n e n  O xyda: Reines trockenes Cu0-H20  bei gewobnlicher 
Temp. ziemlich beetandig; Cu0-H50  -)- l°/0 CuCOs oder CuS04 war nach 180 Tagen 
ganz unyerandert, C u0-H ,0  +  0,3°/0 KOH war dagegen unter Braunfarbung in 
3Cu0*H ,0 ubergegangen. Beim Erwarmen ging reines CuO*HsO bei 35° in3CuO* 
HaO, bei 100° in 4CuO.HsO, bei 130° in ()CuO-HsO u. bei 230° in 8C u0.H „0 
tiber, das bei 380° weitere Mengen HsO , den Reat jedoch erat bei Rotglut verlor; 
heim Erwarmen yon CuO*HsO -{- 1% KOH erhielt Vf. dieselben Stufen yon Hydr- 
oiyden bei schon geringeren Tempp. Dampftensionsmessungen mit dem reinen 
C u 0 -H ,0  fuhrten zu demselben Ergebnis. Der ProzeB der Waaserabgabe war
rreyeraibel. (Gazz. chim. ital. 53. 75—88. 1923. Turin.) D e h n .

K ath leen  E. B ingham  und John  L. H au g h to n , Die Konstitution einiger 
Legierungen von Aluminium mit Kupfer und Nickel. (Journ. Inat. Metals 29. 71 
bis 118. 1923. — C. 1924. I. 150.) B e h h l e .

P au l Pascal, U ber die Konstitution und die Bildung der Metalloxyde und 
-hydroxyde. Die diamagnet. Eialtation von W. u. Metalloxyden steht im Gegen- 
satze zu der RegelmaBigkeit bei den Hydroxyden; bei diesen erhalt man die mole- 
k u la re  Suaceptibilitat durch Addition der atomaren des Metalles in seinen Salzen 
u. des Anteils der OH-Radikale, wie er in den Alkoholen eracheint. Dadurch wird 
die magnet. Analyse ein sicheres Mittel zur UnterBcheidung yon Hydratations- u. 
Konstitutionswasser, das geatattet, die Zers. der Hydroxyde durch Hitze oder die 
umgekehrte Wrkg. swischen waaserfreien Oxyden u. W. zu yerfolgen. Nur ein- u . 
Bweiwertige Metalle konnen bestandige Hydroiyde liefern. Nimmt m an  ais Abacisse 
das V erhiiltniB  e yon zugesetztem oder gebundenem W. zum  waasetfreien Oxyd u 
ais Ordinaten die spezif. Susceptibilitaten X s  des Systems, so wird ein Gemisch 
yon Oxyd u. W. durch einen Punkt einer Geraden gegeben, welche die Punkte fur 
W. u. Oxyd yerbindet, ein Gemisch yon W. u. Hydroxyd durch eine zweite Gerade, 
ein Gemisch yon Oxyd u. unzers. Hydroxyd durch eine dritte. Das Innere des 
von den 3 Geraden gebildeten Dreiecks (Figur im Original) wird dann einem Ge- 
misch yon Oxyd, Hydroxyd d. durch Adsorption oder Aufsaugung zuriickgehaltenem 
W . entsprechen. — Die Verhaltnisse werden erlautert an: Ca&miumhydroxyA, daa
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durch Warme in ein Gemiach von Oxyd u. Hydroxyd zerfallt u. dann durch Auf- 
nahme von W. kein Hydroiyd zuriickbildet; Magnesiumhydroxyd, bei dem die De- 
hydrierung umkehrbar ist; Zinkhydroxyd, bei dem ein Teil des bei der Zera. ent- 
standenen W. im wasserfreien Oxyd zuriickgehalten wird. (C. r. d. 1’Acad, des 
sciences 1 7 7 . 765—68. 1923.) Sp i e g e l .

Linus Paulin  g, Die Krystalhtrukiur von Magnesiumstannid. Aus Laue- u. 
Spektralaufnahmen geht hervor, daB Mg,Sn, dargestellt durch Zusammenschmelzen 
der Komponenten unter einem Gemisch yon KC1 u. MgCls im FluBspattyp JTC' 
(flachenzentriertes kub. Gitter) krystallisiert. Der geringste Abstand yon Mg- u. Sn- 
Atomen betragt 2,94 ±  0,01 A.,' d105 =  6,78 +  0,02 A. — Laueaufnahmen von 
NaCdt (Darst. vgl. K t jr n a k o w , Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 2 3 . 459; C. 1 9 0 0 .
II. 24) senkreeht zu (111) zeigen eine^dreizfihlige Symmetrieachae in drei Symmetrie- 
ebenen. Doch ist das Diagramm zu kompliziert, um eine Struktur daraus ableiten 
zu konnen. Es -wird angenommen, daB komplexe Atomgruppen beatahen, wie sie 
K r a u s  (Journ. Americ. Chem. Soc. 2 9 . 1557; C. 1 9 0 8 . I. 2132) fur NaPbj in fl. 
NH3 nachgewiesen hat. (Journ. Americ. Chem. Soc. 45. 2777—80. 1923. Pasadena, 
Cal.].) H e r t e b .

J. de la  Puente, Beitrag sur TJntersuchwng der Stannihomplexe wnd der Hydro
lyse des Zinnćhlorids und der Cklorostannate. Wahrend vom Pt fast alle Stufen 
zwischen H,PtC)6 u. H,Pt(OH)0 bekannt sind, kennt man yon dem „bomoomeren" 
Zinn nur das Anfangs- u. dae Endglied. — Vf. untersucht SnClt - 5 3 %0  (I.) bei 0° 
auf zeitliche Yeriinderungen der Leitfiihigkeit in 1,5- u. 0,05-n. Lsg. u. findet fast 
konstantes Leityermogen. Beim Zufugen yon konz. NaOH zeigen die Leitfahigkeits- 
kurven stets einen Knick, wenn das Verhaltnia 4 N aO H :lS n C lł ist; das gleiche 
gilt fiir die D. der Lsgg. unter NaOH-Zusatz bei 0°. In konz. Lsgg. existieren 
Gleichgewichte, die der yollstandigen Hydrolyse entgegenarbeiten. Obiges Salz 
geht leicht in II. iiber, mit 4NaÓH bildet es III. Auch wenn die Hydrolyse durch 
Yerd. fortschreitet oder wenn man der Lsg. KC1 zusetzt, mussen stets 4 NaOH ge- 
braucht werden, um das letztgenannte Komplessalz zu bilden. — Der Komplex, in 

I. II. III. IV. V.

[S» & , ]  +  3H'°  [s“(Shi,]b* [s»(Sh).]s >. K k , > .  K ohJ k-
den pro Sn-Atom 2 Cl eintreten, muB stabiler sein ais der mit 4 Cl. Yf. yersucht 
die Komplexverb. (IV.) durch Auflosen yon SnfOH)* in HC1 herzustellen. Frisch 
bei 0° aus SnCl^-SHjO u. konz. NHS hergestellter Nd. lost sich in 4,5-n. HC1, so 
daB 2 HC1 auf 1 Sn(0H)4 yerbraucht werden. — Eine l°/o’g’ Lag. yon KsSnCla 
andert ihr Leityermogen bei 0° kaum, bei 30° erheblich. Bei 0° blcibt die Lsg. 
mehrere Tago klar, bei 30° erscheint schon nach einigen Min. ein starker Nd. 
Auch hier zeigt die Kurve bei Zugabe von 4 NaOH auf 1 K,SnCJe bei 0° einen 
Knick. Die Lsgg. sind yollkommen in KCl u. II. aufgespaltcn. GroBere Mengen 
KC1 verhindern die Aufspaltung. l°/0ig. Lsgg. von KsSnCl8 in 1-n. KCl u. kon- 
zentrierteren Lsgg. benotigen 5 Mol. NaOH pro K,SnClfl, um einen Wendepunkt 
in der LeUvermogenskurve zu erzengen. Es muB sich also, sobald das Verhaltnis 
K C l: KjSnCl6 =  4 0 :1  u. groBer is t, ein Salz yom Typus V. gebildet haben; daa 
Salz selbat ist nicht zu erhalten. Bei Zufugung yon 6 KOH pro K,SnCJ„ ist keiDerlei 
Diskontinuitat zu bemerken. (Anales soc. espanola Fis. Quim. 2 0 .  486—95. 1922. 
Barcelona, Univ.) W. A. K o t h .

A rth u r "W. G ray, Volumanderungen, die Lósung, chemische Yerbindung und 
Kryttallisation in  Amalgamen iegleiten. (Journ. In s t Metals 2 9 . 139—89. 1923. —
C. 1922 . III. 816. 1 9 2 3 . I. 226. III. 1636.) B e h b l e .
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C. Mineralogische und geologisclie Cliemie.
G erhard  Kirach, Uber den genetischen Zusammenhang zwischen Thor und Uran 

und iiber die Altersbestimmungen an radioaktwen Mineralien. Die Lebensdauer des 
Thoriums. (Vgl. Naturwiescnachaften 11. 372; C. 1923. III. 361.) Vf. yermutet, 
daB daB Th u. die von ihm abBtammende Zerfallsreihe letzten Endes vom U ab- 
stamme. Die Frage der Existenz einer Muttersubstanz dea Th, aus dem es darch 
a-Strahlung gebildet wurde, dem Thoriumuran (Th U), sucht Yf. auf Grand von 
Mineralanalysen zu beantwoiten, bei denen der W ert des Ea G-Gehaltea zuyerlaasig 
bekannt ist. Kritiseh untersueht werden die Analysen vom St. Joachimstaler Erz, 
Morogoroerz u. Broggerit (Moaa.). Dieselben im Verein mit Betrachtungen uber 
die Yerbreitung der verschiedeneu T- u. Th-Minerale u. d8rert Alter fiihren Vf. zur 
Bestatigung seiner Ansicht vom radioaktiven Ursprung dea Th. — Fur das Alter 
des Th findet Vf.: T  =  (1,65 ^  0,05) -1010 a =  5,22" 10’7 sec. UntersB. iiber das 
Alter der Thorite aus Ceylon (560—600 u. 420—440 Millionen Jahre) u. anderen 
Gegenden ergeben ein sehr wechselndes Alter, welehes meist bedeutend geringer 
ist ais das der Formation, in der sie gefunden werden. (Sitzungaber. Akad. Wiss, 
Wien 131. Abt. I la . 551—68. 1922. Inst. f. Eadiumforschung.) D lm a n n .

T horolf Vogt, Uber die seltenen Erden im Yttrofluorit von Hundliohnen. Ant- 
wort an Herm  P . TschirwinsJcy. Vf. wendet Bich gegen die Behauptung von 
T s c h ir w in s k y  (vgl. Zentralblatt f. Min. u. Geol. 1922. 258), daB in diesem Yttro
fluorit, besonders im weifien, aehr wenig YsOs enthalten sei. Durch rontgenometr. 
Analyse wird bewiesen (Tabelle im Original), daB Y Behr stark, Er stark, weniger 
atark Gd, Dy, Cp und Aldebaranium(?j; ach wach Ce, Nd, Sm vertreten sind. La 
fehlt v5llig. Die beanstandete Behauptung beruht vermutlich auf einem Irrtum. 
(Zentralblatt f. Min. n. Geol. 1923. 673—76. Kristiania.) E e ih l e n .

A lfred Schoep und E m ile E ich e t, Uber das Yorkommen von Carnotit im 
Kongo. In rotlichem, kalkbaltigem Sandstein aus Katanga wurden kleine Einschlusae 
eines gelben, krystallinen Pulyers, gemischt mit einem schwarzen Minerał (ygl. 
iiberńachstes Eaf.) gefunden. Das gelbe Minerał wurde opt. u. ehem. (K, U, V) 
ais Carnotit identifiziert u. ist radioaktiy. (Auszug aus Buli. de la Soc. belge de 
Gćologie, de Paleontologie et d’Hydrologie 32. 150—52; Buli. Soc. Chim. Belgique 
32. 340—41. 1923. Gent.) E e ih l e n .

A. Schoep und Georgea Buysse, Uber die Existenz von Brochantit in Katanga. 
Das Minerał wurde aus fiir die Hiitte von Elisabetlmlle bestimmten Cu-Erzen ge- 
sammelt u. Btammt wahrscheinlich aus der mine de 1’Etoile (Katanga). Es ist schon 
smaragdgriin u. besteht wie Asbest aua feinsten Nadelchen. Es wird opt. u. chem. 
quantitativ ais Brochantit identifiziert, der damit erstmalig im Kongo nachgewiesen 
wird. (Auszug aus Buli. de la Soc. belge de Geologie, de Paleontologie et d’Hydro- 
logie 33. 72—73; Buli. Soc. Chim. Belgique 32. 342—43. 1923. Gent.) E e ih l e n .

A lfred Schoep, Uber ein schwarzes, mit dem Carnotit im Kongo gemeinsam 
vorkommendes Minerał. (Vgl. zweityorst. Eef.) Das Minerał stammt wahrscheinlich 
aus der Gegend yon Euwć u. kommt in kleinen Mengen zusammen mit Quarz, 
Calzit etc. in Btark abgeplatteten Linsen (3—20 mm Durchmeseer) in rotliehem 
Sandstein yor. Es scheint kolloidalen Urspruuga zu sein, enthalt kein Vanadin, 
dagegen insgesamt etwa 10% Co-, Fe-, Mn-Osyd u. entspricht dem Haubachit, 
Tranayaalit etc. (Auszug aus Buli. de la Soc. belge de Góologic, de Paleontologie 
et d’Hydrołogie 33. 85—86; Buli. Soc. Chim. Belgique 32. 344—45.1923. Gent.) E.

A lfred  Schoep, Uber den ChinJcolobwit, ein neuts uranhaltiges Minerał aus 
Katanga. Das neue Minerał bildet einen filzigen Beachlag yon kanariengelben 
Nadeln auf einem stark angegriffenen, massiyen Stiick yon Soddit aus Chinkolobwe. 
Es ist nicht pleochioitiach, opt. negatiy. SiO* u. U werden ąuałitatiy nachgewiesen
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.u. yermutet, daB die Zusammenaetzung der dea Soddits, 12DOł *5SiOa-14HllO gleich 
ist. Ais Name wird C h in k o ło b w it yorgeschlagen. (Auszug aua Buli. de la Soe. 
belge de Gśologie, de Paićontologie et d’Hydrologie 33. 87—88; Buli. Soc. Chim. 
Belgique 32. 345—46. 1923. Gent.) R e i h l e n .

I. Ponget und D. Chouchak, Chemischa Zusammensetzung dreier algerischer 
radioaktiver Quellen. Die Quellen entapringen aua dem Gnei8massiv von Port 

• National u. von Miehelet in der Niihe von Pegmatit- u. Granulitgiingen. Die Zu3. 
der Quellen Souree dea Chasaeurs, Souree d’Ieherridćne u. Source Alma N’tzoumoulal 
wird im Original in Tabellenform mitgeteilt. (C. r. d. l’Acad. dea sciencea 177. 
1319—20. 1923.) Sp ie g e l .

Th. Asher, Uber den Sauregehalt der Groflstadluft. Yf. teilt Analysen uber 
den Gehalt der Duisburger Luft an Saure, RuB und Staub mit. (Ztachr. f. angew. 
Ch. 37. 6—7. Duisburg.) J u n g .

H erm ann B ongards, Badioaktive Zerfallsprodukte in der Atmosphare und die 
Wahrsćheinlichkeit ihrer HerJcunft non der Sonne. II. (I. vgl. Ztachr. f. phyaik. Ch. 21. 
141; C. 1920. III. 41.) Yf. atellt eine Proportionalitat zwiachen dem Ra-Emanationa- 
gehalt der Atmosphare u. dem Auftreten von Ca-Flockengruppen auf der Sonnen- 
acheibe feat. Besaere Resultate ergabe wohl Aufnahme der Spektroheliogramme 
im Lichte einer He-Linie. (Physikal. Ztschr. 24. 16—19. 1923.) B e h e l e .

H erm ann B ongards, Badioaktive Zerfallsprodukte in der Atmosphare und die 
Wahrsćheinlichkeit ihrer Herkunft von der Sonne. IH. (II. vgl. vorst. Ref.) Dia- 
kussion der Messungen von W e ig h t  u. Sm it h  (Phyaical Review [2] 5. 459 [1915]) 
in Manila u. deB Vfa. in Lindenberg an Hand einer graph. Darat. (Phyaikal. Ztachr. 
24. 295—96. 1923. Hamburg-GroBborstel.) K. W o l f .

Ferraccio  Z am bonini, Uber die Anwesenheit von wasserfreiem Natriumsulfat 
in den Produkten der gegenwartigen Tatigkeit des Vesuvs. Ob NasS04 in den vulkan. 
Prodd. des Yesuva vorkommt, ist bisher nicht sicher featgeBtellt. Tatsśichlich kommt
ea alB rhomb. Thenardit, D. 2,67, in atalaktit. Form vor. Es ist dureh Chloride
yerunreinigt u. ein wenig grunlich verfarbt, enthalt ala Yerunreinigungen K u. 
wenig Mn, Mg, Spuren yon Al, Fe, Ca u. Cu. In den Fumarolen iiberwiegt aonat 
daa K ala KC1 oder ala Aphtitalit (KNaS04). (Atti R . Accad. dei Lincei, Roma [5]
32. II. 122—24. 1923. Neapel, Univ.) W. A. R o t h .

D. Organisclie Oliemie.
Giorgio R enato  Levi, Uber die Existenz von Alkylchloriten. (Vgl. Gazz. 

chim. ital. 52. I. 207; C. 1922. III. 757.) Vf. gelang es, weder aua Ag-, noeh aua 
Ca-Chlorit Alkylchlorite zu erhalten. Ala er- zu 10 g AgC102 in stark gekiihltem 
absol. A. 7,5 g C2H6J  im gleichen Vol. A. fiigte, trat bei Temp.-Erhohung explosive 
Zera. ein. Ebenso zers. sich eine Misehung aua 10 g AgClO, u. 5,5 g C,HsBr 
unter den gleichen Bedingungen bei gewohnlicher Temp. Eine Misehung aua 10 g 
AgC102 u. 3,5 g C,H6C1 reagierte dagegen iiberhaupt nicht. Die Bebandlung von 
Ba-Chlorit mit Metbylsulfat zeigte jedoch wieder meist sturmische Rk. mit sofortiger 
Zers. (Gazz. chim. ital. 53. 40—42. 1923. Mailand.) D e h n .

F ranz F ischer und Hans Tropach, Uber die Beduktion des Kohlenoxyds zu 
Methan am JEiscnkontakt unter Druck. Die Verss. von M a y e k  u . H e n s e l in g  
(Journ. f. Gaabeleuchtung 52. 167; C. 1909. I. 1853) hatten im Gegensatz zu den 
Angaben von S a b a t ie b  u. S e n d e e e n s  (C. r. d. l’Acad. dea sciencea 134. 514) er- 
geben, daB dureh feinverteiltes Eiaen bei hoberer Temp. die Red. von CO zu CH4 
moglich ist. Die mit Metallapanen (Eiseu) unter Anwenduog von Druck z. T. bei 
Ggw. von Wasserdampf angestelltcn Veres. ergaben nun, daB auch hier eine Red. 
des CO zu CH4 sich yollzieht. Bei einem Druck von ea. 2 Atm. u. bei Yerwendung
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eines bereits mehrere Małe benutsten Kontaktes konnten 10% CH4 in dem Reaktiona- 
gase gefunden werden. S yergiftete den Katalysator sehr schnell. Die M. selbat 
yerliert nach u. nach ihre Struktur, zerfallt u. ist mit C, herriihrend aus der Zers. 
des CO, durchsetzt. Wenn keine C-AuBscheidung nach der Gleiehung:

2 CO =  COa +  C
eintrat, ging die Rk. im wesentlichen nach Gleiehung 2 CO - |-2 H j = , COt -f- CH., 
yor sich u. wies das Reaktionsgas fast gleiche Mengen yon COa u. CH4 auf. Da 
hierbei nur wenig W. entsteht, ist es moglich, daB der Reattionsyerlauf sich wie 
folgt yollzieht: CO -f~ 3Ha =  CH4 -f- H20 ,  CO -f- HaO =  COa +  Hs- Aus den 
Verss. geht auch heryor, daB scheinbar CO, bei Ggw. von kompaktem Eisen nicht 
zu CH4 reduziert werden kann. (BrennstofFcbemie 4. 193—97. 1923. Miilheim- 
Ruhr.) F b a n c k e n s t e in .

F ran z  F ischer, H ans T ropsch und W a lte r  M ohr, Uber die Reduktion von 
Kóhlenoxyd zu Methan arn Eisenkontakt lei gewdhnlichem Dr uch. Die yorstehend 
angegebenen VerBS. waren mit bereits mehrfach gebrauchtem Eisen ais Kontakt 
angestellt. Es ergab sich, daB auch mit noch nicht gebrauchten Eisenspiiuen, u. 
zwar bei Atmospharendruck die Red. von CO zu CH4, wenn auch in kleiner Aus- 
beute, nachzuweisen ist. Bei Anwendung von einer groBen Menge Katalysator 
wurde bei kleiner Stromungsgesehwindigkeit eine geringe B. von CH,, bei groBerer 
Geschwindigkeit keine B. yon CH4, dagegen aber jedesmal das Auftreten yon durch 
rauchende H ,S04 absorbierbaren KW-sto£fen beobachtet. Beim Hindurchleiten von 
techn. Wassergas durch ein yerzinntes Eisenrohr trat B. yon CH4 nicht ein, wobl 
aber wurde die Verzinnung durch das CO-haltige Gas beschadigt. Die abgeblatterte 
M. enthielt 9,7% C u. 0,19% H, so daB offenbar eine C-haltige Sn-Fe-Verb. yor- 
lag. (Brennstoffchemie 4. 197. 1923. Miilheim-Ruhr.) F b a n c k e n s t e in .

E. Luce, fjber die Bildwng von Aceton durch die Wirkung von Kaliumacetat 
au f Essigtdureanihydrid. Bei 170—180° geben K-Acetat -j- Essigsaure u. EsBig- 
saureanhydrid nur minimale Mengen Aceton u. C02, alle drei zusammen auch nur 
geringe, K-Acetat -J- Essigsaureanhydrid erheblich groBere yon COa u. auch yon 
Aceton, dessen Ausbeute bis auf 24% der Theorie steigen kann, wenn das Aceton 
bei der B. sofort abdest. u. durch gute Kuhlung kondensiert wird. Na-Acetat kann 
da3 K-Salz nicht ersetzen (vgl. P e k k in , Journ. Chem. Soc. London 49. 317). Von 
den moglichen Mechanismen dieses Vorganges ist der durch die folgenden Glei- 
chungen wiedergegebene, schon yon P e b k in  ais wahrscheinlich nacbgewiesene zu- 
treffend:

i CH, CO*. q , p r r  tt- CH3—GO — O . p^-OK
U CHa- C O > U  +  3 “ J aK =  CH3- C 0 - 0 > C< C H a ’

CHS—CO—jÓT /O K ”!
2. :™ . c (  ; =  CH3- C O - C H 3 +  C 04 +  C H „-C O aK .

CH,—|C O -OK : CH, i
Dafur spricht, daB die Rk. langsam yor sieh geht, so daB in der ersten halben 

Stde. fast kein CO, entwickelt wird u. bei Steigerung der Temp. nur Anhydrid 
ohne Aceton dest.; ferner, daB aus K-Butyrat u. Essigsaureanhydrid ein Gemisch 
annahernd gleicher Mengen Aceton u. Mełhylpropylketon entsteht. Bei dem ProzeB 
mit K-Acetat wird dieses in der angewandten Menge zuriickgewonnen, Anhydrid 
dagegen in yiel groBerer Menge zerstort, ais der entwickelten MeDge C02 entsprieht. 
CO wird dabei nur in sehr geringer Menge frei, die yielleicht auf einen Gehalt yon 
Spuren Formiat im Acetat zurfiekzufiihren ist. — Die Ek. kann zur Darst. yon 
Methylketonen, s. u. a. Ketonen je  nach der Art des aDgewendeten Anhydrids u. 
K-Salzes dienen. (C. r. d. 1’Acad. des sciences 177. 1306—9. 1923.) Sp i e g e l .

K a rl G nstay K arlsso n , Uber die maximale Stabilitat der Carbonsaureester.
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(Vgl. v , E u l e r  u . S v a n b e r g ,  Ztschr. f. pbyaiol. Ch. 115. 139; C. 192L III. 1404.) 
Ea w ird  uber die V erB eifungsgeB chw indigkeit von Methyl- u. Athylacetat mit u. 
ohne Zusatz von Neutralaalzen (NaCl, KNOs) in QuarzgefaBen bei yeraehiedener 
[H‘] bei einer Temp. von 85,55 ±  0,05° bezw. 75,40 +  0,05° berichtet. DaB 
Minimum d e r  Y erE e ifu n g sg esch w in d ig k e it — das sogenannte Stabilitatsmaximum — 
lie g t f i ir  Methylaeetat bei P H =  4,70 u. fu r  Athylacetat bei P H «= 5,10 bei 85,55°. 
Von dem Stab ilita tB m axim um  aua wird die Konstantę A  mit wachsender Aeiditat 
kleiner u. nahert sieh einem konstanten Wert. Fiir Methylaeetat bei P g  =  4,75 
(4,20) ist A  =  16200 (10500); f i ir  Athylacetat bei PH =  4,79 (4,24) iat A  =  20 500 
(17800) bei 85,55°. Eine Verschiebung des Stabilitatsmaximuins durch Salzzusatz 
(NaCJ, KNOs) ist nicht wahrzunehmen. Die Veraeifung8geschwindigkeit ist keine 
ao einfache Funktion der WasaerstofF- u. HydroxylioneD, wie W lJS  (Ztschr. f. physik. 
Ch. 12. 514 [1893]) angenommen hatte; die d iesb ez iig lich en  Kurven ateigen auf der 
alkal. Seite viel schneller ais auf der sauren Seite des Minimums an. Durcli Zusatz 
von NaCl, KNOj w ird  die V erse ifu D g sg esch w in d ig k e it v e rm e h rt. Bei Zugabe von 
1/,-n. NaCl zu Methylaeetat ist die Geachwindigkeitszunabme bis P h  niedriger ais 
4,65 dieselbe ais w ie  die fiir den E s te r  allein. Fiir groBere P J-W erte  trenneą 
eich die beiden Kurren immer mehr. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Chem. 119. 69 
bis 96. 1921. Stockholm, Univ.) B e h b e n d t .

K ennedy Joseph P rev ite  Orton, H e rb e rt Ben W atson und Jo h n  E dw in  
Bayliss(f), Die Umsetiung von Brom mit Acetanhydrid. Der Verlauf der Bk. 
wurde mit verachiedenen Katalysatoren untersueht. Beide Verbb. wirken auf- 
einander nicht ein, eine Rk. unterbleibt auch bei Ggw. von Katalysatoren im 
Dunkeln. Geeignete Katalysatoren sind H2S04, FeCla, FeBrs, SnCl4, SnBr4 u. HBr, 
weniger gut wirken CHsCOCl u. HC1, ohne Wrkg. sind J ,  HNO„ u. H aO. Mit 
Auanahme von HBr ist der Verlauf der Rk. bei allen Katalysatoren derselbe: einer 
anfanglichen Periode geringer Geschwindigkeit (Induktionsperiode) folgt bald eine 
Periode konstanter masimaler Geschwindigkeit, die von der Br-Konz. unabhangig 
ist. Wahrscheinlich yerlauft die Rk. nach folgendem Scherna:

Br
CH8- C : O CH, : COH CH.BrC^OH

> 0  > 0  ^  > 0  — >
CHs. C : 0  CH, • C : O CH3C : O

CHjBrCOOH +  CH.COBr

Die B. der Enolform unter dem EinfluB des Katalysators yerlauft mit meB- 
barer Geschwindigkeit, die darauffolgende Einw. dea Br entsieht sieh der Messusg. 
Masimale Geschwindigkeit u. Dauer der Induktionsperiode wecbseln je  nach Art 
u. Konz. des Katalysators: mit wachsender Katalysatorkonz. wird die Induktions
periode abgekiirzt u. in einigen Fallen die danach erreichte masimale Geschwindig
keit yergroBert. FeCl8, FeBr, u. H2S04 geben die kiirzeste Induktionsperiode u. 
grSBte Rk.-Geschwindigkeit. CHsCOCl u. HC1 bewirken die langste Induktions
periode. HBr weicht von den Kurven der ubrigen Katalysatoren insofern ab, ais 
bei seiner Ggw. keine Induktionsperiode merkbar ist u. die Geschwindigkeit yon 
der Br-Konz. abhangig ist. Die Br-Absorption ist in diesem Falle ungefahr pro- 
portional der Quadratwurzel aus der HBr-Konz. Das abweichende Verh. ist yiel- 
leicht auf B. einer Additionsverb. (HBra ?) zuriickfiihrbar. Jod allein ist ala Kata- 
lysator ohne Wrkg., bei Ggw. von W. ist es ein guter Katalysator. Bei koDstanter 
Jodkonz. wird die Induktionsperiode bei einer W.-Konz. bis zu 1,8% verringert, 
bei hoherer W.-Konz. aber yergroBert. JB r zeigt ais Katalysator dieselbe Ge- 
schwindigkeitskurve wie J  bei Ggw. von gleicher W.-Konz. Yerd. dea Reaktions- 
syatems mit Eg. bei Anweeenheit von HsS04 ais Katalysator ergab n. GeBchwindig-

CHjBrC : O
> 0 ,  HBr — >■ 

CH3C : O
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keitsknryen, aber die Induktionsperiode wurde aehr yerlangert. (Journ. Chem. Soe. 
London 128 . 3081—96. 1923. Bangor, Univ.) H a b e rlan d .

Ju liu s  v. B raun und W ilhelm  K aiser, Geruch und molekulare Asymmetrie. 
Unters. an d,l- u. d-3,7-Dimethyloctanol, 3,7-Dimethyloctanol u. 4,8-Dimethylnonanol 
zeigten, daB die opt. Isomerie sich in der Geruchsnuance bemerkbar machen 
kann. — dl-3,7-Dimethyloctanol, C10H„O, aua Citral (von S c h m it z  & Co., Kp.14 110 
bis 112°; D.174 0,890) bei der katalyt. Hydrierung mit Ni unter mittlerem Druek 
bei ca. 150°; Kp.12 104—105°; D Ig 0 838. Acetylverb. C15H240 2, Kp.u  108—109°;
D .174 0,875; riecht sehr schwach. Ais Nebeuprod. entsteht anscheinend eine Verb. 
C20H42O =  (CH,)SCH • [CH,]8 - CH(CH3) • [CH3}2 • CH(OH) • CHS • CH(CHS) • [CH,]8 • 
CH(CH8),; Kp.ls 189—194°, D.194 0,892; zeigt Alkoholcharakter. — d-3,7-Dimethyl- 
octanol, C10H2SO, aus d-Citronellal (von S c h m itz  & Co., Kp.IS 86—89°; D.204 0,855; 
spezif. Drehung nahezu —(—129) bei der katalyt. Hydrierung neben einer Verb. 
Ci0Ht i O, Kp.u  ca. 200°; Kp.łs 104—106°; D.ie4 0,838; [«]D =  +2°23'. Eine Um- 
lagerung am a. C-Atom scheint bei der Hydrierung nicht stattzufinden. — Acetat 

, riecht schwach, Kp,14 107—109°; D .I74 0,877; [a]D =  —}-00 28'. — Der 
Geruch des d-Alkohols ist erfrischender u. etwas durchdringender ais der recht 
angenehme Geruch des d,l-Dimethyloctanols, liiBt aber, auch nach wiederholter 
Eeinigung eine an Isopulegol erinnemde Nuance hervortreten. — Beide Alkohole 
werden mit KsCrs0 7, H2S04 u. W. bei Wasserbadtemp. zu den entsprechenden 
Aldehyden vom Kp.la 79—82° osydiert; d,l-Dimethyloctanal, C10HS0O , D.224 0,823; 
d-Aldehyd, D.104 0,824; [cc]D =  —f-10° 2 '.— Semicarbazon des d,l-Aldehyde, Nadeln, 
aus ws b .  CHjOH, F. 92—93°, des d-Aldehyds F. 78—79°. — Beide Aldehyde oxy- 
dieren sich auBerordentlich leicht unter B. von Decylsaure C10HJ0O,; die inakt. 
Saure zeigt Kp,la 134—137°; D.ls4 0,897. — Beide Aldehyde riechen citronenahnlich, 
sehr angenebm, der inakt. angenehmer u. intensiver, an Citronellal erinnernd, der 
d-Aldehyd mehr nacb Citral. — d,l-Dimethyloctanol gibt mit rauchender HBr bei 
110—120° das Bromid Cu IIn B r\ Kp.14 103°. Gibt mit wss.-alkohol. KCN das
Nitril der Undecylsdure, Cu Hn N; Kp.lt 112—114°; D.la4 0,836; d,l-UndecyUaure,
Cu HssOs ; Kp.I4 149-152°; D.,74 0,897. Athylester, ClaH260 , ,  Kp.u  120—122°. — 
Yom d-Dimethyloctanol leiten sich ab: Bromid, C10HslBr, Kp.ls 103—105°;
D.104 1,083; [«]D =  —5° 37'. — UndecyhdurenitrU, Cn HslN , Kp.14 111—114°;
D.184 0,836; [«]D =  —(-0°30'. — Undecylsdure, Cu HMOs, Kp.14151—153°; D.174 0,901; 
M d  =  —0°35'. — Ondecylsaureathylesłer, ClsHJ30 , ,  Kp.u  124—126”; D.S14 0,866; 
M d  =  + 0° 12'. — Die Na-A.-Red. gibt beim d-Undecylsaureester 75%, beim 
d,l-Ester nur 25% des zugehórigen Alkohols: d, 1-4,8-Dimethylnonanol, Cu H ,40, 
Kp.ł4 110-113°; D.104 0,834. — d-4,8-Dimethylnonanol, 0 , ^ , 0 ,  Kp.,6 117-120°:
D.184 0,833; [o:]D =  + 2 “7'. — Acetylverb. Ct!H26Os> Kp.ls 124-126°; die d-Verb.;
D.]74 0,866; [o;]], =  -)-0048'. Die beiden Dimethylnonanole riechen angenehm, an 
Geranienblatter erinnernd, der inakt. intensiver mit einer rauheren Nuanee. — 
d-3,7-Dimcthylnonanal, C,,HssO, Kp.I3 93—96°, D.,34 0,830; [a]D =  -fl°12 '. Semi
carbazon, F. 67—69°. — Geruch erinnert wenig an Citronen, nahert sich dem des 
n-Decylaldehyds. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 56 . 2268—74. 1923. Frankf. a./M., 
Univ.) B u s c h .

W ilhelm  B iltz  und W ilhelm  B ohra, Uber die relatiuen Lósliehkeiten von 
Calcium- und Magnesiumsalzen hoherer Fettsauren. Die Darst. der Stearałe u. 
Oleate des Mg u. Ca wird beschrieben. Die R kk:

Mg-Stearat -f- CaCi2 — Ca-Stearat -f- MgC!s u.
Mg-Oleat +  CaCl2 =  Ca-Oleat +  CaCla

verlaufen zu rund 80—100°. Bei der Fallung von Alkalialipbat mit einem Ge- 
mische Squivalenten CaCl2 u. aquivalenten oder uberschussigen MgCl, scheidei sich 
in der Hanptsache nur Ca-Aliphat aue. Ca-Stearat ist wesentlich, Ca-Oleat
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merklich schwerer 1. ala Mg-Stearat oder -Oleat. Dementsprechend yerhielt sich 
eine techn. Seife. (Ztachr. f. angew. Ch. 3 6 . 609—611. 1923. Hannorer, Techn. 
Hochsch.) J u n g .

M ax B ergm ann und A rth u r M iekeley , Uber die ungesattigten Reduktions- 
produkte der Zuckerarten und ihre Umwandlungen. VI. Uber den 3- Oxyacetobutyl- 
dlkohol, eine einfache Ketose. (V. vgl. Ber. Dfsch. Chem. Ges. 5 6 . 1052; C. 1 9 2 3 . 
III. 23.) Der 3-Oxy acetobutylalkohol (I.) entsteht bei der Oxydation des Anhydro- 
acetobutylalkohols (II.) mit Benzoesaure, wobei ais ZwiBcbenprod. das bicycl. Anhy- 
drid des 3-Oxyacetobutylalkols (III.) auftritt u. unter geeigneten Bedingungen iso- 
liert werden kann. Der Oxyacetobutylalkohol yerhalt sich wie eine Ketose, schmeekt 
schwacli bitter, reduziert Fehlingsche Lsg. kraftig, liefert mit CH3OH in ublicher 
Weise ein Glucosid, mit Phenylbydrazin ein nahczu farbloses Osazon. III. iat 
auffallenderweise gegen W . oder CHaOH aehr bestiindig u. kann damit unter Druck

I. CH1.CH,.CH2.CH(OH)-C(OH).CHs II. CH!-CH,.CHa.C H = C .C H 8
i o ---------------1 1------------ C------------- 1

o
III. CH,• CHS• CHa• CH *C• CH8 IV. CH2.CH2.CH,.CH(OCH3).C(OCH8).CH3

i----------- o ------------ 1 1---------------- O-----------------1
V. CH2 • CH2 • CHj • CH(0CH8)• C(OH) • CH3 VI. CH2 • CH3- CH2 • CH(OH) . C(OCHs) • CH,

i--------------- O-----------------1 1-------------- O ---------------1
VII. CH,• CEL• CH2■ CH• C(OCH3)• CH, VIH. CH2.CH2-CHa-CHBr-C(OH).CHa

d)H  ' 0  '
his auf 130° erhitzt werden, ohne daB Veranderung eintritt. Dagegen fiihrt Behand- 
lung mit methylalkoh. HC1 zum Mefhylcyćloacetal des 3-Methoxyacetobutylalkoholx 
(IV.), wobei intermediar die B. des 3-Methoxyacetobutylalkohols (V.) anzunehmen ist. 
Das erwattete Methylglucoaid entsteht dabei nur ais Nebenprod. Die Anlagerung 
von Alkoholen an Acetalsauerstoffbriicken k«Dn also auf 2 Arten erfolgen: 1. Unter 
Anlagerung des CHaO an daa C der CO-Gruppe, 2. an daa mit diesem durch die 
O-Briicke verkuupf(e C-Atom. Welehe der beiden Bkk. rorherrscht, hangt vom 
apeziellen Fali ab, insbesondere von der Spannweite u. Stabilitat der O-Ringe. — 
Aus der Bestandigkeit von III. gegen reinen CHaOH einerseits, aua seiner Ek.- 
Fiihigkeit in Ggw. von HC1 andereraeita sehlieBen V£f., daB die katalyt. Wrkg. der 
Siiure mit einer Einw. auf die O-Briicke, etwa unter Anlagerung nach Art der 
Oxoniumverbb., beginnt. Sie haben derartige Substanzon aus Acetobutylalkohol 
u. dem Anhydrid dea Oiyacetobutylalkohola mit Ferroeyanwasscrstoffsćiure erhalten.

Fiir Formel I. fiir Osyacetobutylalkohol spricht die achone Fichtenspanrk. des 
Anhydrokorpers u. die oben erwiihnte Farbę seines Osazons. — Ftir das Glucosid 
des Oxyacetobuiylalkohols kamen danaea die Formeln VI. u. VII. in Frage. Vff. 
ent?cheiden sich fiir V I., da es der Mcthylierung den gróBten Wideratand ent- 
gegensetzt, wahrend sich die Muttersubstanz mit Dimethylsulfat leicht vollstandig 
methylieren liiBt. Ferner liefert IV. bei der Oxydation Methyloxyketovaleriansaure.
— Es folgt dana eine Auseinanderaetzung mit K ilia n i uber Nomenklaturfragen, 
insbesondere uber die Definition der Zucker, in der Vff. ihre friiher gegebcnen 
Erklarungen verteidigen. — Ein Weg, vom Acetobutylalkohol zu hydrosylreicheren 
Oxyketonen vom Typus dea Fruchtzuckers zu gelangen, bietet sich in der sukzes- 
siven Einw. von Halogen, von dem der Acetobutylalkohol mehrcre Atome auf- 
nehmen kann. Die zunachst unterauchte Monobromverb. (VIII.) ist ziemlich unbe- 
standig. Bereits beim Kochen mit W. tritt HBr aus, merkwurdigerweiae unter B. 
eines neuen Anhydrids: Oxyacetobutylalkoholanhydrid I I ,  daa alao nicht ident. ist 
mit dem bicycl. Anhydrid (III.), das zum Unterscbied von jenc.r SubB tanz ale 
„Anhydrid I “ bezeicbnet wird. Die Br-Verb. reagiert bereits mit reinem CHaOH 
unter B. des entsprechenden Glucosids, jedoch nur wenn frisch deatilliert. Das
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Methylglucosid dea Bromosyketons ist auch gegen Alkali sehr empfindlich. Schon 
verd. NaHCOs-Lsg. spaltet bei mittlerer Temp. CHsOH ab, ohne daB Br ionisiert 
wird. Die groBe Bk.-Fahigkeit dieser Verb. beruht hochst wahrscheinlich auf der 
unmittelbaren Naehbarschaft des Br zur CO - G-ruppe, wodurch beide ak tm ert 
werden.

V e rsu c h e : Bicyel. Anhydrid I  des 3-Ozy-acetobutyhdkohols (2 ,3 -2 ,6 -D ioxido - 
hcxan), C6H10Oj (III.), aus (II.) mit Benzopersaure in tro c k e n e m  A. unter guter 
Kiihlung. Trennung von der Benzoesaure durch Ausschiitteln der w bs. alkal. Lag. 
mit A . nach yorhergehender VakuumdeBt. Farblose, beim Aufbewahren gelblich 
werdende FJ. vom Kp.ls 56,5—57,5°, D.!°4 1,0331, D.sl4 1,0326, nDs“ =  1,4441, 
nj,21 =  1,4438, Md =» 29,24 bezy?. 29,27 (ber. 28,792). Eeduziert Fehlingsche 
Lag. in der Hitze, aber viel aehwacher ais Oxy-acetobutylalkohol. Gibt keine 
Fichtenspanrk. Mit Wasserdampfen ziemlich leicht fluchtig. Nimmt 2 Atome Br 
auf unter HBr-Entw. Mit Phenylhydrazin entBteht B t a t t  des erwarteten Hydrazons 
die Verb. C ^H ^O N ^, aus CHaOH KryBtalle F. 85°, 1. in verd. A. u. Bzl., zers. 
sich an der Laboratoriumslufc irmerhalb weniger Stdn. unter Braunfiirbung. — 
3 -Oxy-acetobutylalkohol (3,6-JDioxy-2-oxohexan oder 2,3■ D ioxy-2 ,6 -oxidohexan) 
C6HlsOs (I.), entsteht bei der Oxydation von (II.) mit Benzopersaure in w a sse r-  
b a l t ig e m  A. Aus Esaigester Krystalle F. 73°, sil. in W ., mit Wasserdampfen 
kaum fluchtig, sil. in A., Bzl., Chlf., wl. in A. u. PAe., reduziert Fehlingsche Lsg. 
schon in der Kalte, K p xl 143—44°, ohne Anhydrisierung. Diese erfolgt aber bei 
der Dest. in Ggw. von Benzoesaure. Nimmt 3 Atome Br auf, unter Entw. yon 
HBr. — Phenylosaeon Cu H!sN40, aus wsa. CH„OH, dann aus Bzl., schwach gelb- 
lichbraune Nadeln F. 133°. Die Umwandlung des „Anhydrida 1“ in den Keto- 
alkohol findet selbst durch 2-n. H2S04 nur in geringem AusmaB Bta tt. — Methyl- 
cycloacetal des 3- Oxy-acetóbutylalkvhols {2-Methoxy-2 6-oxydo-3-oxyhexan), C,H14Oa 
(VI.). Seine B. erfolgt langeamer ais die der entsprechenden Yerb. des Acetobutyl- 
alkohols, aber immer noch weit achneller ais die der G-lucaside der gewohnlichen 
Aldosen. Dickliche FI. vom Kp.9_ l0 76—77°, nD18 =  1,4542, nD19 =  1,4540,
D.1B4 1,0813, Md =■ 36,61 (ber. 37,135). Eeduziert alkal. u. neutrales KMn04, 
Fehlingsche Lag., selbBt nach langerem Erbitzen, nur in Spuren. Von n-100 was. 
HCl wird es innerhalb 1 Stde. bei Zimmertemp. quantitativ geapalten. — Methyl- 
cycloacetal des 3-Methoxy-acetobutylalkohols (2,3-Dimethoxy-2,6 oxidohcxan), CaHi6Oa 
(IV.), aua (III.) bei 3std. Kocben mit n/10 methylalkohol. HCl. Kp.ia 69 —70°, 
Dn19-5 =  1,4400, nDS0-> =  1, 4397, nD17 =  1,4405, D.w« 1,0300, Md =■ 40,99 (ber. 
41,87). — Mit methylalkohol. n-HCl in der Kalte bereitet, zeigte die Yerb. 
K p ,6 76—7S° u. nD10 =  1,4442. Móglicherweiae sind diese PrSparate G-emische 
der beiden mogliehen rac. Stereomeren. F e h lik g  wird nicht reduziert, alkal u. 
netral. KMn04 wird rasch entfarbt. Mit n/10 HCl bei 50° entsteht neben FEHLING 
reduzierenden Substanzen 3-Mtthoxy-acotobutylalkohol, C7HI40 a (V.), Sirup vom 
Kp i_5 88—90°, V 9-8 1,4527. Bei der Oiydation mit Cr03 u. H ,S04 entsteht 
3-Methoxyacctobu.ttersa.ure, C,Hls0 4, zahfl. Sirup Kp.6 115°. — Aus der w b s . Lsg. 
von H4Fe(CN)e fallt Acetobutylalkohol einen dicken weiBen Nd., wahrscheinlich 
Oxoniumaalz, das zu einer Lsg. des Alkohols !n CH„OH zugeaetzt, sofortige B. des 
Cycloacetals heryorruft, Analoge Ekb. zeigt das „Anhydrid I “. — 3-Brom-aceto- 
butylalkohol (2-Oxo-3-brom-6-oxyhexan oder 2- Oxy-3-brom-2,6-oxidohexan), C6Hn OsBr 
(VII.), aus Acetobutylalkohol u. Chlf, durch Bromieren bei 0° unter starkem Eiihren. 
Stechend riechende, zu Tranen reizende, aaf der Haut brennende FI. vom 
K p .,.5 70—75° (teilweise Zers.). — „Anhydrid JZ“ ; aus (VIII.) mit H ,0  bei 100® 
F i  vom Kp S4 63—64°, Kp „  50—51°, nD!w =  1,4381, farbt sich an der Luft all- 
mahlich gelb, reduziert F e h l i n g ,  gibt schwache rote Fichtenspanrk., re8giert mit 
Phenylhydrazin. — Cyćlomethylacetal des 3-Brom-acetobutylalkohols (2-Methoxy-3-



brom-2,6-oxidohexan), C,Hu O,Br, Ó1 vom Kp.u  78—81°. — Bei der Acetalisicrung 
des „Anhydrid IP ‘ entsteht eine Dimethylverb., GsH leOt , yom K p.,, 63—65°, 
nD20 •=> 1,4362, nD15'8 — 1,4358, die F e h l in g  nicht reduziert. Die Spaltung diesea 
Acetals fiihrt zu einem Methylzucker, der mit dem obigen 3-Methoiy-acetobutyl- 
alkohoł nicht ident. ist. (L ie b ig s  Ann. 432. 319—44. 1923.) Oh l e .

Max Bergm ann, A rth u r M iekeley und F ritz  S ta th e r, U ber das Anhydrid 
eines JDisacćharids aus 4- Oxy-4-acetobutylalkohol. V II. Mitteilung iibcr die un- 
gesdttigten Reduktionsprodukte der Zuckerarten und ihre Umwandlungcn. (VI. vgl. 
yorst. Ref.) Der aus dem Anhydr.o-4(enol)-acetobutylalkohol (I.) mit Benzopersaure 
erhaltene 4-Oxy-3-acetobutylalkohol (II.) geht bei der Dest. der wss. Lsg. des Roh- 
prod. bei 60“ unter Verluat des ReduktionBvermogens in ein dimolekulares Anhydrid 
(wahrscheinlich Formel III.) uber. Der reine 4-Oxy-4-acetobutylalkobol erleidet 

T C H ,-  CH,—CH,—C H ^ C — CH3 C H ,-C H ,-C H ,—CH—CO—CHsi r\ i l I

1924. I .  D. Or g a n is c iik  C h e m ie . 641

ÓH

CH,— CH,— CH,— CH——C— CH,

II. OH 

III.
Ó Ó
CH8- C — CH— CH,— CH,— CH,

i----------------O---------------- 1
diese Umwandlung nicht. Vff. nehmen daher an, daB bei seiner Darst. gebildete 
Nebenprodd. die Kondensation katalysieren. Die neue V erb , C^H^O*, vom F. 195°, 
swl, in W., A., u. A., mehr oder weniger 1. in Essigester, Bzl., Eg. u. Pyridin, 
kann unter gcwohnlichem Druck ohiie Zers. deatilliert werden. Kp. 268°, reagiert 
nicht mit Phenylhydrazin unter" normalen Bedingungen. Von yerd. Sauren wird es 
nur langsam angegriffen unter B. von 4-Oxy-4-acttobutylanhydrid, vom Kp.14 54 bis 
55° n. 4-Oxy-4 acetobutylalkohol vom F. 69—70°. Mit methylalkoh. HCi entsteht 
daa Methylcydoacetal des 4-Methoxy-l-acetobutylalkohol8. Das Disaccharidanhydrid 
hildet sich auch bei der Ein w. von NaOBr auf yorsteh. Verb. u. bei der Um- 
BetzuDg des Acetals des 4-Brom-4-acetobutylalkohols mit Alkalibicarbonat. Im 
letzten Fali konDte ein oliges Zwiscbenprod. vom Kp.s 109° abgefangen werden, 
das nach mehrtagigem Stehen in das Disaccharidanhydrid uberging. (Ber. Dtach. 
Chem. Gea. 58. 2255-57. 1923.) O h l e .

M ax B ergm ann, Uber die ungesattigten Reduktionsprodukte der Zuckerarten 
und ihre Umwandlungen. VIII. (VII. ygl. yorst. Ref.) Bei der Spaltung yon 
3exacetyllacta.l mit methylalkoh. NHa entsteht ein krystallwasserfreies Lactal yom 
F. 192* u. [a]0 ™ —(—27,7°, daa bei der Reacetylierung in Pyridin das uraprungliche 
Hesacetyllactal zuriickliefert. Die Konatanten dieaea Lactals stimmen nicht uberein 
mit dem von E. F ischek u. Cubme durch Barytverseifung des Heiacetata ge- 
wonnenen Prod. Ob es sich um yerschiedene Verbb. handelt, oder das FiBchersche 
Pr aparat noch unrein war, bleibt dahingestellt. — Triacetylglucal apaltet beim 
Kochen mit W. einen Acetylrest ab unter gleichzeitiger Umlagerung zu Diacetyl- 
pseudoglucal, das leicht wieder ein 3. Acetyl aufnimmt unter B. yon Triacttyl- 
pseudoglucal. Bei der Verseifung des Diacetylpaeudoglucals mit Barytwasser ent- 
Bteht ein neues Iaomeres des Glucals: Isoglucal, das eine COGrroppe enthalt; in 
bezug auf Saureempfindlichkeit u. Fichtenspanrk. gleicht es dem Glucal. Die 
Doppelbindung laBt aich nicht sicher nachweisen. — Die analoge Rk.-FoJge lafit 
sich auch auf das Lactal iibertragen. Hexacetyllactal liefert beim Kochen mit W. 
Pentacetylpseudolactal, das bei der Acetylierung in Eexacetylpseudolactal iibergeht. 
Bei der Barytyeraeifung deB Pentacetats entsteht das Iiolactal■ — Da* Maltal 
yerhalt sich ahnlich, jedoch enthalt das mit sd. W. aus dem Hexacetat er
haltene Pentacetat, sowie das zugehorige Hezacetat ein H ,0  mehr ais die ent-

VI. 1. 43
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aprechenden Pteudolactal- u. Pseudocellobialderiyy. Bei der Oxydation von I. mit 
Benzoperaiiure entatebt 5-Galactosidomannose (III.), die dasselbe Oaazon liefert wie 
Michzucker u. von Emulsin gespalten wird. Ala ZwiBchenprod. bei der Oiydation 
wird das Anhydrid II  angenommen. — Die aus JRhamnose uber Ehamnal gewonnene 
Rhamnodeaose ist n ic h t  ident. mit der Digitozose K iltan is. Auch die zugehorige 
Ehamnodesonsaure u. ihr Phenylhydrazid entsprechen nicht den Deriyy. der Digi- 
toxose.

AnschlieiSend erortert Vf. einige N o m e n k la tu r f ra g e n . Vf. stellt folgende 
Prinzipien auf: In einem reduzierenden Disaecharid erhalt der Zucker, deaaen redu- 
zierende Gruppe noch intakt ist, die Endung: „oae1', der andere wird ala ein gluco- 
aidiaeher Substituent im Namen vorn hingestellt u. dureh eine Ziffer naher charakteri- 
aiert, die die Haftatelle dieses Subatituenten im Molekuł dea Stammzuekera bedeutet. 
Z. B. 5-Galactoaidomannoae. Sind zwei Zucker so zuaammengefiigt, daB beiderseita 
die reduzierende Gruppe glucosidisch in Anapruch genommen ist, wie bei Trehaloae, 
so lautet die rationelle Bezeichnung: Glucosidoglucosid; Bohrzucker: Glucoaido- 
fructosid oder Fructosidoglucosid; Baffinose: Galactoaido- (Glucoaidofructoaid). — 
Stoffe, die aua Monosaccbariden, Diaacchariden uaw. dureh Abspaltung von W. ent- 
Btanden sind, heifien nur dann „Anhydrozucker" bezw. „Anbydromannoaen11, ,,A.n- 
hydrobiosen'1 uaw., wenn die aldehyd. Gruppe bezw. ihre Halbacetalform von der 
WaaserabspaltUDg nicht betroffen iat, z. B. F ischees Anhydroglucoae, im anderen 
Falle Zuckeranhydride uaw., z. B. dag Glucoaan PiCTETe, oder daa Zwiachenprod. 
der Glucaloiydation. Die Spannweite der O-Briicken wird dureh zwei Ziffem in 
gebrochenen Klammern ausgedriickt: Methylglucoaid <(1,4)>, 5 - Galactoaido <(1, 4>- 
mannOBeanhydrid <̂ 1,4—1,2>.

HC-------- 1 ^  H C ---------1 (OH)HC-
h 6  1 ' °<RÓ I HO—(i- _  „o i o j. o

H O - C - H  i rr H O - C - H  I H O - C - H  i
L HÓ_____ I IL H - ó ______I HL H - Ć  1

H - Ć - O C 9Hu Os H —Ó-OC.HuOg H - Ó - 0 C 8Hu 0 6
6 h , o h  ÓHjOH ĆH.OH

V ersu ch e . U m w a n d lu n g e n  d es  L a c ta ls .  Mit H e rb e rt Schotte u. E rich  
R ennert. Die Darst. yon Hexacetyllacłal dureh Red. yon Acetobromlactose mit Zn 
u. Eg., lafit aich dureh geringen Zusatz von PtCl4 in Eg. betrachtlich verbesaern. 
DaB Prod. kryatalliaiert leicht in fast reiner Form. Auabeute ca. 75%. — Lactal, 
QtiHMOtl aua yorat. Verb. mit methylalkoh. NH„ ohne KryBtallwasaer, F. ca. 192°, 
Zera. bei ca. 212°, [«]D16 => —f-27,7° (W.). W ird darch Barytwasaer bei 37° nicht 
yerandert. Dureh l-atd. Rochen mit W. steigt der F. auf 198°: [ct]DiT auf -{-36,43° 
(W.). Das aus F is c h e e s  Barytlactal hergestellte Heiacetat hatte F. 108—109°, 
[«]D’° ”  —7,44° (CaCl4) gegeniiber —8,3° bis —12,27° der uraprunglichen Verb. — 
Peeudol/Ktolpentacetat, C ^H ^O ^, aua dem Hexacetat dureh l-atd. Kochen mit W.,
01, auf Animpfen kryatallin. Pulyer, F . 123—124°, Zers. bei ca. 190°, swl. in W., 
Tafeln aus yerd. EaBigBaure, 11. in h. A. (schmale Prismen oder langgestreckte 
massive SechBecke), Aceton, Eaaigester, Bal., Chlf., wl. in A., CCJł, schmeckt wider- 
lich bitter; [«]D18 =  -4-51,86° (CSC)<). — Liefert bei der Acetylierung in Pyridin 
Pseudolactalhexacetat, CsłH ,j016, aus A. Wiirfel, aus Eg. -f- W. Prismen oder Nadelc,
F. 127—128°, [«]D18 =* —{-32,24° (CjCIJ, 11. auBer in JL u. PAe., schmeckt bitter, 
gibt keine Fichtenspanrk., reduziert aber Fehlingsche Lsg. u. ammoniakaL Ag-Lsg. 
Fuchsinschweflige Saure wird bei mehrstd. Stehen gerotet, Br wird nicht addiert
— Das Pseudopentacetat liefert bei der Glucosidierung mit l% ig. m ethylalkoh. HCl 
einen nicht kryatallisierenden Sirup, der direkt mit Alkali yerseift u. mit Dimethyl-
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sulfat yeratbert wurde. Dag erhaltene Pentamethylderiv. C17HsoO, ist ein sehr yis- 
coaea, gelblichea Ól, Kp.0il 178-180°, nDS0-6 =  1,4661. Ober die Struktur dea 
Zuckerrestea laBt sich noch nichts auaaagen. — Isolactal, ClsHJ0Oe, aus Pseudo- 
pentacetat durch Barytyeraeifung in der Kalte. Aua A. kryetallin. M., die Fehling 
sehr atark reduziert, von w. Alkalien raach gelb u. braun, von starken Mineral- 
aauren weinrot gel. wird; gibt griine Fichtenspanrk.; reagiert nicht mit Benzoper- 
a&ure; schmeckt schwach BiiB, ahnlich wie Milchzucker; wl. in A., leichter in CHaOH, 
sil. in W. Aub der wsa. methylalkoh. Lag. nach mehreren Monaten feine Nadeln; 
ob diese noch unyerandertea Iaolactal sind, ist fraglich. — 3exacełat, CsłH3SOi6, 
aua A. rhomb. Priamen oder Plattchen, F. 166—167°, sil. in EsBigeater, Chlf,, 
weniger in A ., swl. in A.; [a]D,s ■=» -f55,30° (CSCI4), schmeckt fade obne bitteren 
Nachgeacbmack, gibt kraftige Fichtenapanrk., Br wird sehr trage addiert; von sd. 
W. wird ein Acetyl abgespalten. LaBt aich leicht acetalisieren, wird von Br in 
was. Lag. rasch oiydiert. —  5-Galactosidomannose, CI9Hs,0 n  (III), aus Lactal in 
was. Lag. u. Benzopereaure in Eaaigester unter Schiitteln. Aus CH3OH mkr. 
Nadeln, F. 196—197°, [fó]Dł8 => +23,04° — >- +30° (W.). Sil. in W .,  swl. in 
CHaOH, A., sonat fast unl.; schmeckt kaum siiB, Fehling wird fast momentan redu
ziert, ebenso ammoniakal. Ag-Lag. in der Warme; fuchsinschweflige Saure gerotet; 
gibt LactoBazon vom F. 200°, wird von n. HCl in 2 Stdn. bei 100° vollig geapalten. 
Die Spaltstiicke wurden nachgewiesen ais Mannosephenylhydraion, F. 199—200°, 
u. ala Schleimaaure, F. 200°. Emulsin zerlegt das Disaccharid nur langsam. — 
Pentacełylpseudolactal nimmt bei Einw. von HBr in Eg. 2 Mol. HBr auf, ohne Ab- 
spaltung von Acetyl unter B. von Acetodibrompseudolactal, CsłH30O13Br2, aus A. 
Priamen, 11. in Bzl., Chlf., swl. in PAe. u. W., F. 124°, [«]DSS «=» ■+69,6° (CaCl4), 
leicht zersetzlich unter Abapaltung eines HBr. — Bromhydroxyacetał, C3JH8(|0 13Brt0H), 
aus der Dibromverb. mit feuchtem Ag,CO, in Aceton; aus Aceton -f- W. gliinzende 
Schuppen, F. 87—88°, Zera. bei 110°, 11. in A., Easigester, Aceton, weniger in w. 
A., unl. in PAe. Die im Hochvakuum bei 56° getrocknete Subatanz enthalt noch 
l/j Mol. KryatallwaaBer. — Brommethoryacetat, C„H30Ol8Br(OCH3), aus dem Di- 
bromid mit CH,OH n. AgjCO, bei Zimmertemp., aus Easigester -(- PAe., Krystalle, 
P. 147—148°, unl. in PAe., aonst 11. — Daraua mit methylalkoh. NHa die Ferft. 
Gu Hi0OsBr(OGHt), aus Essigester Nadelchen, F. 119° (Zers).

U m w a n d lu n g e n  des G lu c a ls . Mit H e rb e rt Sohotte. Triacetylpieudo- 
glucal, C^H^O,, yiscoses Ol vom Kp.0>8_ M 150—165°, von bitterem Geschmack u. 
stechendem Geruch. Letzterer yeracbwindet nach mehrmaliger Dest.; iat swl. in 
PAe. u. k. W., sonBt 11.; Br wird trage addiert. Eins der beiden Br-Atome reagiert 
leicht mit Ag-Salzen. Das mit CH„OH erhaltene Prod. (Sirup) gibt keine Fichten- 
spanrk. mehr u. nach saurer Hydrolyse kein Phenylglucosazon; gegen Alkalien 
aehr empfindlich, reduziert stark Fehling. — Durch Einw. yon methylalkoh. HCl 
auf Diacetylpseudoglucal u. darauffolgender Abspaltung der Acetyle mit Baryt 
wurden folgende 3 Substanzen erhalten. 1. Verb. G,EloOt , diinnfl. Ól Kp.0>, 68 
bis 69°, nDł0 — 1,4763, [a]D,ł ■=» +1,2° (W.), von schwach ath. brennendem Ge- 
schmaek, Fehling wird nicbt reduziert; addiert 4 Atome Br. — 2. Verb. GBE l tOit 
schwach gelbliche PI. yon der Konsistenz konz. HsS04, Kp.0-t 88—90°, r ,,’1 => 1,4984. 
[«]„*» mm —1-15,50 bis 16,1° (W.); fast geschmacklos, reduziert nicht Fehling, Fichten- 
spanrk. poaitiy, saureempfindlich, addiert Br, auf obige Formel ber. nahezu 5-Atome.
— 3. Veri. G1Hl iOi , sehr yiscoses Ól yom Kp.M 120—121°, nDt0 — 1,4860, 
M d50 “  4*71)7 bis 72,2° (W ), von schwach bitterem Geschmack, griine Fichten
apanrk., saureempfindlich, Fehling wird nicht reduziert, Br wird addiert, auf obige 
Formel ber. 3-Atome. — Isoglucal, C,H10O«, entsteht bei der Barytyerseifung des 
Diacetylisoglucals ohne yorherige Glucoaidierung. Die Reinigung erfolgt am beaten 
uber das Bensylphenylhydrazon, C19H,iO,Nj, aua A. mk. Nadeln yom F. 121—122°,

43*
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U. in w. CH.OH, A., Eg., prakt. unl. in W ., A., Bzl., PAe. [a]Dai =  -21,89° 
(CH„OH). Das daraus durch Spaltung mit Benzaldehyd erhaltene Isoglucal ist ein 
dicker Sirup vom Kp.„, 120—130°, Bublimiert aber sehon unterhalb 60°, [a]DłS ““ 
-f-43,15° (W.). Sehr empfindlich gegen Alkalien u. starkę Sauren, schmeckt kuhlend 
u. bitter, Fehling wird beim Kochen stark reduziert, grtine Fichtenspanrk. Ein 
Praparat krystallisierte nach 6M onaten, F. 49—50°, [eć]D18 =  -j-45,6® (W.), rotet 
nicht fuchsinschweflige Saure. Br wird addiert u. neutrale sowie alkal. KMnOt- 
Lsg. sofort entfarbt, Benzopersaure ist ohne Wrkg.

U b e r l-R h a m n o d e so se . Mit S tephan Ludewig. Die Darst. des Diacetyl- 
rhamnals aus Acetobromrbamnose wurde bei 0° u. allmahlichem Eintragen der Br- 
Verb. ausgefiihrt. Ausbeute 75%, — l-Rhamnodesose (2-Dcsoxyl-l-rhamnose), 
C8Hls0 4, wird durch Sauren sehr leicht yerandert. Diese Zers.-Prodd. wurden bei 
ihrer Darst. aus Rhamnal mit n.-H,SOł kontinuierlich mit A. cxtrahiert, das Prod. 
kryatp.llisierto aber nicht, gibt keine krystallisierten Hydrazone, aber deutliche Blau- 
farbung mit Fe-baltiger Eg.-H2S04, gibt griine Fichtenspanrk. — Methylcyćloacetal, 
C,Bh 0 4, Sirup vom Kp.0>2 120—130°, dd’° => 1,4656 reduziert nicht Fehling, wird 
schon von ViMo'n- HOl leicht gespalten. Bei der Oxydation mit Br in W. bei 
Zimmertcmp. entsteht Rhamnodesonsaurc, dereń Ba-Salz, (C6Hu 0 6)4Ba, aus W. -f- 
Aceton in Nadeln krystallisiert. —. Phenylhydra3id, ClsH180 1N2, aus W. Krystalle 
vom  F. 172—172,5° (K i ł i a n i , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 4 0 .  656; C. 1 9 0 8 . I .  1263), 
gibt fur das Hydrazid der Digitoxonsaure 123° an).

N o tiz  u b e r  e in e  U m w a n d lu n g  des M a lta ls . Mit M aria  K obei. Pent- 
acetylmaltalhydrat, Cltff3tOI6, aus Heiacetylmaltal mit Bd. W .; aus CHiOH Nadeln, 
F. 173—174°. Bei seiner Acetylierung in Pyridin entsteht das 3exacetat, CMH840 ,„  
vom F. 155—157°. (L ie b ig b  Ann. 4 3 4 . 79—110. 1923. Dresden, Kaiser-WiLHELM- 
Inst. fiir Lederforschung) O hle.

G. M alfłtano und M. C atoire, LOsUchkeit und Unltislichkeit der StarJce. Die 
Beobachtungen sprechen fiir die Ansicht, daB die Starkę aus Komplexen yon 
Statkesubstanzen mit Saleen der Phosphor- u. Kieselsaure bestehe. Der am besten 
gel. Teil yon Starkekleister, der sieh bei geniigender Verd. ais obere, yollig klare 
Schicht abscheidet, wird durch Eindampfen bis zur gallertigen Eretarrung wl. u- 
beim Trocknen unl. u. gibt eine Asche, die fast ydllig unl. in W. ist u. nach 
Scbmelzen mit NaOH einen in Sauren unl. Biickstand hinterlaBt. Die Loslichkeit 
oder Unloalichkeit der yerschiedenen Starketeile scheint von den Basen abzuhangen, 
die daTin mittels der Phospborsaure- u. Kieselsaurereste gebunden sind. (C. r. d. 
l’Acad. des sciences 177. 1309—11. 1923.) S p i e g e l .

W a lte r  Schrautb, Zur chemischcn Struktur des Lignina und der Kohle. Die 
Best. der opt. Eigenscbaiten (darch E is e n l o h b )  der Hauptfraktion II  aus der Red. 
des Lignins von W i l l s t a t t e e  u. K a l b  u. des Perhydro-9,10-benzophenanthrens 
(vgl. Ztschr. f. angew. Ch. 36 . 149; C. 1 9 2 3 . I. 1353) ergab Obereinstimmung. 
(Ztschr. f. angew. Ch. 8 6 . 571. 1923. Berlin.) J u n g .

R o b ert Charles Grimwood, Christoplier K elk  In g o ld  und Jocelyn  F ie ld  
Ih o rp e , Die Chemie polycyclischtr Struktwen in Beziehung su ihren homocyćlischen 
Isomeren. Teil V. Orientierung in der gem-Dimethyldicyclopentenreihe. (IV. vgl- 
I n g o l d ,  S e e l e y  u. T h o b p e ,  Journ. Chem. Soc. London 123. 853; C. 1 9 2 3 . III. 
132.) Vff. beweisen an Hand des Methylierungsprod. (II.), daB die yon P e b k i n  u. 

• T h o b p e  (Journ. Chem. Soc. London 7 9 . 729; C. 1 9 0 L  II. 109) fiir die Verb. (I.) 
angenommene Ronst. zutrifft. Bei der Hydrolyse geht I I .  uber in die Monocarbon- 
eUure (III. IV.), die mit NOC1 entsprechend der homologen Saure ohne die 
CHj-Gruppe (vgl. F a b m e b , I n g o l d  u. T h o b p e ,  Journ. Chem. Soc. London 121. 
128; C. 1 9 2 2 . III. 491) daB Oximinoderiv. (Y.) liefert, dessen Hydrolyse ein in einer 
bl&ulichroten u. einer gelben Form eiiatierendea Diketon (VI.) ergibt, dessen Oxy-
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dation zu Trimethylaconitsaure (VII.) fiihrt, dereń Struktur durch die Oiydation bu 
Dimethylmaloniaure, F . 189°, u. Brcnistraubensawre mittelg alkal. Permanganats er- 
hSrtet wurde.

Ver su ch e . (Wie in Mitt. IV. sind die Verbb. mit intraannularer Tautomerie 
mit den Namen ihrer Briickenmodifikationen gegeben.) — 2,5,5-Trimethyldicyćlo- 
pentan-3-on-l-carbonsaure (III ^  IV.). Aus dem nach P e b k i n  u. T h o e p e  (1. c.) 
dargestellten K-Salz mit konz. HC1 (180°, '/s Stde.). Liefert mit NOC1 in Chlf. 
Kryatalle der 4-Oximino-2i5,5-trimethyl-/d 1-cyćlopentcn-3-on-l-carbonsaure, CeHu 0 4N 
(V.), gelbe Nadeln aua sd. W., F. 207° (Zers.), wahrend die 2,4-Dićhlor2,5,5-tri- 
mtthyldicyclopcntań-3-on-l-carbon8aure oder 4l4-Dicklor-2,515-trimethyl-/}l-cydopenten- 
3-on-l-carbonsaure, CsHi0OsCla, Bliittchen aus W., F. 142°, in der Chlf.-Mutterlauge 
bleibt. Bessere Ausbeute, 30°/o, an (V.) wird durch Vorwendung von Amylnitrit u. 
HC1 in trockenem A. erhalten. Daneben bildet sich auch obige Dichloraaure, die 
ais einziges Prod. bei Anwendung eines C)a-Stromes anstatt NOC1 entBteht. — 
2,5,5-Trimethyl-Al-eyclopenten-3,4-dion-l-carbonsdure, C9H10O4 (VI.). Aus V. mit 
HC1 u. CH,0. Es bildet sich eine Mischung der gelben u. blaulichroten Form, 
beim Erwarmen geht die gelbe in die blaulichrote vom F. 140° (aus Bzl.) uber. — 
u,y,y-Trimcthylaconit8awe, C9Hls0 # (VII.), aus VI. in ws3. Soda mit Hs0 2; unl. in 
Bzl., aus A. -f- PAe. F. 120° unter Entw. von Dampf unter B. der Anhydro&aure, 
CjH10Os , die auch aus VII. mit CH3COCl entsteht, aus Bzl. Nadeln mit Krystall- 
benzol, F. 142°. (Journ. Chem. Soc. London 1 2 3 . 3303—10. 1923. South Kensington, 
Imp. Coli. of Sc. and Techn.) B e h r l e .

Frank Eobert Goss, Christopher Kolk Ingold und Jocelyn Field Thorpe, 
Die Chemie der Glutaconsauren. Teil XV. Dreikohlemto fi tautomerie in der Cyclo- 
propanreihe. 2. Mitt. (XIV. vgl. Journ. Chem. Soc. London 1 2 3 . 327; C. 1 9 2 3 .1 .1309.) 
VfF. stellen zunachst gegenuber theoret. Folgerungen insbesondere von Low by (vgl. 
Lowby u. Btjbgess, Journ. Chem. Soc. London 123 . 2116; C. 1 9 2 3 . III. 1388) fest, 
inwieweit die von ihnen erhaltenen teilweise mit den iiblichen Formeln nicht 
wiederzugebenden Ergcbnisse in der Glutaconsaurereihe esperimentell gestlltzt sind, 
u. wenden sich gegen dio zu friihe Aufstellung nicht genugend begriindeter Formel- 
bilder. Sie fiihren dann die bisherigen Beweise fiir die Konst. der Cyclopropen- 
saure (I,, II.) auf, denen aie 2 neue Synthesen zufiigen. Letztere benutuen die
3-Methylcyclopropan-l,2-dicarbonsdure, die in 3 Formen, einer trans- (III.) u. zwei 
cis-Formen (IV. u. V.) vorkommt Alle 3 Stereoisomeren entstehen bei der Hydro- 
lyse des Estera (VI.), wahrend nur 2, von denen die eine die trans-Form (III.) sein 
muB, aus dem Ester (VII.) sich bilden. Aus Besprechung der Ergebnisse friiherer 
Forscher ergibt sich fiir die Saure F. 195° die trans-Form (III.), wahrend Folge
rungen, ausgehend von der von V. A uw ers u. WlSSEBACH (Ber. Dtsch. Chem. Ges.
56. 715; C. 1 9 2 3  I. 1073) dargelegten trans-Struktur des Crotonaureathylesters, 
mit nicht so Btarker Evidenz der Saure F. 132° die (trana)-cis-Struktur (IV.) u. der 
Saure F. 108° die (ciB)-cis-Struktur (V.) zuerkennen. — Schnelle Bromierung von 
(III.) liefert die 1,2-Dibromsaure (VIII.), wahrend bei Arbeiten bei tieferer Temp.
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(90—100°) nur die bekannte 2,3-Dibromsaure, F. 244°, erhalten wird, die beide bei 
bei der Red. mit Na-Amalgam die Cyclopropensaure (II.) ergeben. Die beiden 
cis-Sauren (IV., Y.) geben jede ein Dibromprod., daa HBr unter B. von 1-Brom-
3-methylcyclopropen-l,2-dicarbonsaure abspaltet, die mit k. Alkali sofort in (I., II.) 
iibergeht.

' Die in Mitt. XIV. (1. c.) gegebenen Gleiebgewichte der normalen, labilen u. 
Enolform der Di&tbylester der Cyclopropensaure (vgl. XIV. Mitt., Formeln VI. bis
VIII.) werden bier fiir die Dimethylester genauer untersucht. In CHsOH besteht 
das Gleichgewicht aus ca 100% der n. Form, von den beiden anderen Bind nur 
Spuren vorhanden, wahrend Zufiigen von NaOCH, nach 15 Stdn. bei 15° ein stabiles 
Verhaltnia von ca. 29°/0 der n. Form, Spuren der labilen u. Enolform u. 71°/,, der 
Na-Verb. der Enolform (Natrium-3-methyl-A1-cydopropen-l,2-dicarbonsauredimethyl- 
ester, C8H#0 4Na (IX.), gelbes Pulver, unl. in A. u. Bzl,, liefert mit W. sofort den 
Enolester) ergibt. Letzteres Gleichgewicht war bei 60° nicht zu ermitteln, da sich 
dabei 3-Methoxy-3-methylcyclopropan-l,2-dicarbonsauredimethyleeter (X.) bildet. — 
Beim Gegeneinanderhalten allen VerBUchsmaterials stellt sich heraus, daB keine 
gleichformige Beziehung zwiachen dem A d d itio n sv e rm o g e n  d e r  n o rm a le n  
G lu ta c o n s a u re e s te r  u. dem ihrer labilen Isomeren beBteht. BesonderB bei 
kleinen Verdiinnungen addiert in Chlf.-Lsg. der labile Dimethylester Br, yiel 
rascher ais der n. Ester, beide unter ausschliefilicber B. yon 2,3-Dibrom-3-methy'l- 
cyclopropan-l,2-dicarbonsauredimethylestcr, Nadeln F. 77°. Andererseits gibt der n. 
Ester beim Erwarmen mit methylalkoh. NaOCH, fast quantitativ die Verb. (X.), 
wahrend unter denselben BedinguDgen der labile Ester nicht angegriffen wird u. 
durch den unyermeidbaren Ubergang in den Enolester hochatena etwaa an (X.) 
bildet. Die Rk. des n. Estera mit w. methylalkoh. NaOCH, ist reveraibel, da bei 
Bebandeln des Methoiyeatera (X.) mit einer ath. SuspenBion von NaOCH,, sich 
CHaOH abBpaltet unter B. yon (IX.) neben weniger des K-Salzes der 3-Methoxy-
3-młthylcyćlopropan-l,2-dicarbonsaure, C7H10O„ Priamen aus Xylol, F. 158° (Zers.). 
Gibt mit HJ /9-Methylglutaconsaure.

V e rsu ch e . Crotonsaureathylester. Darst. ohne Schwierigkeit in 50°/0 Aub- 
beute nach W a h l  (C. r. d. l’Acad. des sciences 132 . 693; C. 1901. I .  881) durch 
Zufiigen yon 100 g a-BrombuttersaureathyleBter zu 150 g sd. Diathylanilin (24 Stdn. 
Kochen). Gibt mit Br, in Chlf. im Sonnenlicht (1 Woche Stehen) in 93% Aua- 
beute den afl-DibrombuttersaureathyUster, K p ,0 110—120°, welcher mit Na-Malon- 
eater zu 96% den 3-Mtthylcyclopropan-l,l,2-tricarbontauretriathylester (VII.), Kp.,0 
150—170°, liefert Daraus mit sd. 20°/0ig. HC1 (30 Stdn.) u. nocbmaligem 2-at<L 
Kochen der Fraktion Kp ,0 120—140° mit 20%ig. HC1 die trans-3-Methylcyclopropan- 
1,2 dicarbomaure, CeH ,04 (III.), F. 195°, Kp.,0 180°, wahrend im Filtrat die (ctł)-cłi-
3-Methylcyclopropan-l,2-dicarbonsaure (V.), F. 108° (ygl. I n g o l d ,  Journ. Chem. Soc.
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London 121 2687; C. 1 9 2 3 . I. 821), bleibt. — Athylidenmalons&urediathylester. Beaser 
ala nach frfłheren Methoden aus 100 g Malonester, 100 g Acetanhydrid u. 57 g Acet- 
aldehyd (30 Stdn., 100°) Ausbeute 700/OI Kp.,0 113—130’. — Athylidendimalonester. 
Aus Athylidenmalonester u. Na-Malonester in A. unter Eiihren. Ausbeute 57°/0. 
Daraus mit NaOC,He in A. u. Zufugen yon trockenem Br2 der 3-Methylcyćlopropan•
l,l,2,2-tetracarbon8durełetradthyle8ter (VI.), Ausbeute 80°/0. Daraus naeh Behandeln 
wie bei (VII.) die trans-Saure (III.), wahrend im Filtrat die (trane)-cis-3-Methyl■ 
cyćlopropan-l,2-dicarbonsaure (IV.), F. 132° (vgl. In g o ld , 1. c ), neben (V.) sich findet.
— transl^-Bibrom-S-methylcyclopropan-l^-dicarbonsdure, C6H60 1Br2 (VIII). Aus 
(III) mit PC16 -f- wenig Fe u. J, Kochen 5 Min., Zutropfen von Brs bei 180°. 
GieBen in W. Nadeln aus W., F. 282°. — BromS-methyl-A^cyćlopropen-l^di- 
carbonsaure, C4H50 4Br. Aus (IV.) oder -(V.) dureh Bromieren wie bei der yorigen 
Verb. Unl. in W. u., organ. Losungsmm. Aus dem Na-Salz mit HC1 gefallt Pulyer, 
F. 138° (starkę Zers.). Geht in k. verd. Alkali so schnell in (I., II.) Iiber unter B. 
von HOBr, daB Titration der Saure mit NaOH unmoglich ist. (Journ. Chem. 
Soc. London 1 2 3 . 3342—59. 1923. South Keńsington, Imp. Coli. of Sc. and 
Techn.) B e h e l e .

Arthur Henry Eheinlander, Quantiłałive Mesmngtn der EeaTctionsfahigJceit 
von Halogenen in aromatiechen Yerbindungen. Zur Priifung der Frage, ob die er- 
hohte Ek.-Fabigkeit des Halogens in NOs-substituierten Benzolderiw. auf die inter- 
mediSre B. von Additions?erbb. zuriickzufiibren ist, oder ob die Ekk. bimolekular 
yerlaufen, wurden yerschiedene Halogennitroderiw. mit C3H6ONa oder Anilinbasen 
bei 50° in A. zur Umsetzung gebracht u. folgende Ergebnisse erhalten: Die Ek. 
jswiseben den genannten Verbb. iat bimolekular; der Geschwindigkeitskoeffizient 
Sndert sich wenig mit der Ausgangskoni:.; Additionsverbb. werden in merkbarer 
Menge nicht gebildet. Vermehrung der Konz. der Basen oder der Halogennitro- 
bensole verkleinert die Ek.-Geschwindigkeit, wobei der EinfluB der ersteren sich 
deutlicher bemerkbar macht. Die Mononitrohalogenbenzole reagieren sehr trage mit 
Anilin. Die 2,4-Dinitrohalogenvcrbb. reagieren langBam mit Anilinsalzen, ziemlich 
schnell mit freiem Anilin. 2,4,6-Trinitrohalogenbenzole reagieren sehr schnell mit 
Anilin u. weniger schnell mit desaen Salzen. Mit CjH6ONa reagiert m-Mononitro- 
brombenzol zu langsam, um die Ek. messend yerfolgen zu konnen; besser reagieren 
o- u. p-Verbb., u. zwar die p-Verb. fast doppelt so rasch wie die o-Verb. — Methyl- 
anilin reagiert mit allen Verbb. langeamer ais Anilin. Die Ek.-Fabigkeit der Halo- 
gene nimmt in folgender fieihenfolge ab: Br Cl J . Nur bei Pikrylhalogen 
u. Methylanilin ist die Ek.-Geschwindigkeit der J-Verb. groBer ais die der Br- oder 
Cl-Verbb. (Journ. Chem. Soc. London 1 2 3 . 3099—110. 1923. London, Birkbeck- 
College.) H a b e e l a n d .

Harold James Page und Benjamin Eichard Heasman, Dantellung von
2,3-, 2,5- und 3,4-Dinitrotoluol. I. 3 ,4 - u. 2 ,5 -D in i t ro to lu o l  au s  d en  e n t-  
sp re c h e n d e n  N itro a m in o to lu o le n . 5-Nitro-o-toluidin aus Acet-o-toluidid +  
HNOj (D. 1,42), Temp. unter 20°, danach 1 Stde. auf 40—50°. Das entstandene 
Gemisch von 5-Nitro- u. 3-Nitroacet-o-toluidid wird mit HjSO,, hydrolysiert, aus A. 
umkrystallisiert erhalt man die 5-Nitrobase, F . 133°. Die isomere 3-Nitroverb. ist 
nur in ganz geringer Menge yorhanden; sie wurde aus der Mutterlauge nicht iso- 
liert — 2-5-Dinitrotoluol dureh Eintragen des yorigen in ein mit Eis u. NaCl ge- 
ktihltea Gemisch yon HNO, (D. 1,5; 3,5 Mol.) -f- S 04 (1 Mol.), EingieBen in Eis- 
wasser u. Zugeben zu eiskalter Lsg. yon CuS04 (3,5 Mol.) +  NaNOs (7 Mol.), nach 
12-std. Stehen erwarmt, bis keine Gasentw. mehr stattfindet, brauner Nd. in HNOs 
gel.; nach Verd. mit W . ofter mit Chlf. extrahiert, E itrak t mit NaOH u. W. ge- 
waschen. Chlf.-Riickstand aus PAe. weiBes, mikrokrystallin. Pulyer, F. 48—49°. 
Nach derselben Methode kann aus 3-Nitro-p-toluidin 3,4-Dinitrotoluol hergeatellt
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werden. II. 2,5- u. 2 ,3 -D in itro to Iu o l  aus 2 ,5 - u. 2 ,3 -D in itro a c e to -p -  
to lu id id . Durch Nitrieren yon 2-Nitroaceto-p-toluidid mit HNOa (D. 1,5) entstehen 
die isomeren 2,5- u. 2,3-Dinitroacetotoluidine, aus h. Eg. scheidet sich hieraus
2.3-Dinitroacetotoluidid, F. 174°, ab, weifie Nadeln. Die 2,5-Verb. laBt sich aus der
Mutterlauge nicht ieolieren. Durch Verseifen des Isomerengemisches konnen die 
Toluidine erhalten werden; das 2,5-Dinitro-p-toluidin hieraus mittels A. +  Bil. 
umkrystallisiert, hat F. 189—190°. — 2,3-Dinitro-ptoluidin, aus A. goldgelbe rhomb. 
Prismen, F. 124°. — 2,3-Dinitrotoluol, durch Diazotieren des entsprechenden Toluidins 
bei Ggw. von absol. A. u. HjSO*, F. 59,5—60°, fast farbloB, ebenso 2,5-Dinitro- 
toluol, aus PAe., F. 50,2—50,5°. — III. 2 ,5- u. 3 ,4 -D in i t r o to lu o l  au s  N itro -  
a m in o y e rb b . d u rc h  O s y d a tio n  m it C a ro s c h e r  S iiure. 2,5-Dinitrotoluól, 
durch Eintragen von 5-Nitro-o-toluidin in Gemiseh von (NH4),8,Og -f- H2S04, Ein- 
tragen des feuchten 5-Nitro-2-nitrosotoluols in rauchende HNOs u. Erhitzen. Die 
entspreehende 3,4-Verb. wird analog dargestellt aus 3-Nitro-p-toluidin. Die 2 5-Yerb. 
kann auch erhalten werden aus 5-Nitro3o-o-toluidin. (Journ. Chem. Soe. London 
1 2 3 . 3235—42. 1923. Woolwich, Kgl. Arsenał.) H a b e b l a n d .

H aro ld  Jam es P ag e  und B enjam in R ich ard  H easm an, Nitrierung von 
p-Dichlorbenzol. Das bei der Nitrierung von p-Dichlorbenzol zuerat entatehende
1.4-Dich]or-2-niłrobenzol lafit sich durch weitere Nitrierung in ein naheza gleiches
Gemiseh von 2,6- u. 2)3-Dinitro-l,4-diĆhlorbenzól yerwandeln. l,4-Dichlor-2-nitro- 
bensol: das Nitriergemisch besteht aus 58°/o HsS04, 36°/0 HNOs u. 6°/0 W. Temp. 
nicht iiber 70°, erst nach Eintragen ca. */t Stde. auf 100° erhitzt, F. 54,5°. Die 
weitere Nitrierung erfolgt mit nachstehendem Gemiseh: 78,5% H2S04, 16,7*/0 HNOs 
u. 5,1 “/o W ., worin yoratehende Verb. bei 60° eingetragen wird (Temp. dabei nicht 
iiber 75°), danu 40 Min. auf 75—85° u. l 1/2 Stdn. auf 120° gehalten u. danach W. 
langsam zuflieiien lasaen. Die Dampfe der geachmolzenen Substanz reizen stark 
Augen, Naae u. Hals, D.S°J() 1,72. Die Trennung der beiden isomeren Dinitro- 
dichlorbenzole geschieht am besten durch fraktionierte Fallung ihrer konz. Bzl.-Lsg. 
mittels PAe., indem die konz. Lsg. mit so viel PAe. yersetzt w ird, daB etwa die 
Halfte der gel. Substanz ausfallt, wovon abfiltriert wird. Aus der Mutterlauge 
wird die Substanz ebenfalla gefallt, beide Fallungen wieder in Bzl. gel. u. mit 
PAe. gefallt, dieser ProzeB wird 2—3 mai wiederholt; die so erhaltenen weniger u. 
leichter 1. beiden Fraktionen werden aus CC14 umkrystallisiert. Das schwerer 1. 
Prod. iat l,4-Dićhlor-2)6-dinitróbenzól, F. 105—106°, u. ist leichter fllichtig ais 
l^-Dtchlor-^S-dinitrolenzól, aus CC14) F. 101—102\ Von der isomeren 2,5-Dinitro- 
verb. konnen nur geringe MeDgen entstanden sein. (Journ. Chem. Soc. London 1 23 . 
3247—55. 1923. Woolwich, Kgl. Arsenał.) H a b e b l a n d .

M aria de A n g e lis , Uber die Kryttallform des Nitroćhlorbromacetanilids, 
Ct H , • N (Vgl. Atti B. Accad. dei Lincei, Borna [5] 31. 
IL  450; C, 1 9 2 3 . III. 1264.) Nitrochlorbromacetaniliddibromacetanilid: Die aus 
Nitrochlorbrom- u. Nitrodibromacetanilid erhaltenen Mischkrystalle sind dem 
Dibromderiy. isomorph: Triklin mit Zwillingsbildung nach {010} u. leichtester Spalt- 
barkeit nach J010|. D. 2,025. — Nitrochlorbromacetaniliddichloracctanilid: Die mit 
den Dichlorderiw. erhaltenen Mischkrystalle siod hingegen dieser Verb. isomorph, 
kommen alao in zwei Modifikationen vor. — c-Modifikation: Metastabil. Durch 
Abkuhlung aus 1 .  Monoklin priamat. a : b : e =» 1,2896 : 1 : 0,5658. D. 1,748;
nach der Zers. trube u. von der D. 1,768. — /S-Modifikation: Stabil. Aus A. u.
anderen Loaungsmm. Monoklin prismat. a : b : c ■= 1,4240 : 1 :1,0915. D. 1,787.
(Atti R. Accad. dei Lincei, Roma [5] 31. H . 524—29. 1922.) D e h n .

F ra n k  Lee Pym an, Die Tautomerie der Amidine. Teil III. Alkylierwng offen- 
kettiger Amidine. (II. vgl. Journ. Chem. Soc. London 1 2 3 . 367; C. 1 9 2 3 . I. 1228.) 
Im Anschlusse an seine yorige Arbeit (L c.) zeigt Vf., daB wie Benzenylphenyl-
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m e th y lam id in  a u c h  a n d e re  a . o ffen k e ttig e  A m id in e  m it CHSJ  re a g ie re n . Benzenyl- 
phenylamidin (1.) g ib t  m it CH,J n ic h t  n u r  Methylphenylamidobcnzenylimidin (2.) 
(vgl. V. P e c h m a n n , B er. D tsc b . Chem. G ee. 3 0 . 1782 [1897]), so n d e rn  a u c h  e in e  
g e r in g e  M enge Benzenylphenylmethylamidin (3):

(1.) C0H6C(: NC6H5)- NH, bez w- C6HSC(: NH).NHC6H6 
(2.) C6H6.C(:NH).NCH8CeH6 u. (3.) CSH5C(: NCH,).NH.CeH5 .

Aua Benzenylphenylbenzylamidin entsteht entsprechend Mełhylphtnylatnidobensenyl- 
benzylimidin u. Methylbenzylamidobenzenylphenylimidin. Aus Benzenylmethylamidin 
-j- CH3J  wurde erhalten: Methylamidobenzenylmethylimidin u, Dimcthylamidobenzenyl- 
imidin u. analoge Verbb. aus Benzenylbenzylamidin. Bei der Methylierung wurden 
auSer den genannten Der i w .  etwas unmethyliertes Amidin u. dimethylieite V erb . 
entweder in Form der tertiiiren Base oder ais ąuaternares Salz gebildet. Bzgl. des 
Mechanismus der Methylierung nimmt Vf. nach seinen eiperimentellen FeBt- 
stellungen an, daB die Alkylgruppe an das an C doppelt gebundene N tritt, u. daB 
die B. zweier isomerer Methylderiyy. auf 2 isomere Formen des Amidins zuruck- 
zufiihren ist. Die v e rsc h ie d e n e  Ausbeute der isomeren M e th y lv e rb b . kann D icht 
allein auf die yerschiedene Baaizitat der Aminę RNH, u. R'NH, zuruckgefiihrt 
werden. Weitere, spater zu yeroffentllichende Verss. des Vfs. haben e rg e b e n , daB 
der polare Charakter der Gruppen R u. R' (auch in cycl. Amidinen) v on  EinfluB 
iet. Am wichtigsten scheint die Wrkg. positiyer Gruppen (z. B. CgH6) auf die 
Stellung der doppelten Bindung zu sein. Man kann aus Analogiegriinden (z. B. 
tJbergang (3,y-ungesatt. Sauren in 05,/?-, oder ^-Phenylpropylen in «-Phenyl- 
propylen) schlieBen, daB (3.) z. B. lieber in der Form: C6H6N : C-C6H6-NHCH3 
reagiert ais nach: NH-C6H6-C-.C8H6 : NCH3, worauB sich das beim Methylieren 
yorzugsweise bildende N • CH3- C6H6- C-C6H5 : N -CH,, erklaren wiirde, da die 
Methylierung vor allem an dem doppelt gebundenen N etattfindet. Die polare 
Beeinfluasung der N-Atome durch die Gruppen R u. R' ist ebenfalls wichtig. Die 
Methylierung von Benzenylmethylamidin zu N(CH8),* C"C6H6 : NH u. N-CH3 :

C-C,H5NHCH3 zeigt, daB das Amidin mehr in der Form H,C*N : C*C6B5NH, 
reagiert, worin die Polaritat des doppelt gebundenen N durch die CHa-Gruppe 
dositiv beeinfluBt wird.

V e ra u c h e . Bei der Methylierung von Benzenylphenylamidin (gewohnliche 
Temp.) wurden mittels Pikrinsiiuae isoliert: A. MethylphenylamidobenzenyUmidin- 
pikrat aus A., F. 184° (korr.), B. wenig Methylphenylamidobenzenyhnethylimidinpikrat, 
F. 174—176° (korr.), unyeranderte Ausgangsverb. u. C. Benzenylphenylmethylamidin, 
aus A. F. 132—133°, Pikrat F. 169—170,J. — Durch Methylieren der freien Verbb. 
A. u. C. wurden erhalten C. 53,8%, A. 32,6% u. B. 51,4%. — W ird freies A. mit 
Bd. CHSJ  metbyliert, eo werden erhalten: 60% B., 13% A. — Methylieren yon 
freiem B. u. Dimethylamidobenzenylphenylimidin bei Wasaerbadtemp. ergab ein 
Methyljodid, Verb. Cl tH lsN tJ, aus h. W. Prismen, F. 177—179° (korr.), 11. in h., 
wl. in k. W., 11. in CHsOH. — Durch Methylieren yon C. wurden erhalten: Methyl- 
phenylamidobenzenylbenzylimidinhydrojodid 88,8%, aus CH8OH F. 232—233°, freie 
Base F. 89—90° (korr.), salzsaures Methylbenzylamidobensenylphenylimidin, F. 206 
bis 207° (korr.), 2,5% u. 1% unyeranderte Auagangsyerb. — Benzenylmethylamidin- 
hydrochlorid, C8Hl0N „H C l,2 H sO, aua CsHeONa +  CH3NHS,HC1 durch Eintragen 
in salzsauren Benziminoathylather, aua W. Nadeln, F. 222—223° (korr.); Pikrat. 
CaH10Ns, C6H80 7N„ Nadeln, F. 130—132° (korr.); freie* Base olig. Methylierung 
ffihrt zu Dimethylamidobenzenylmethyhmidinhydrojodid\ Dimtthylamidobenzenylimidin, 
Pikrat, C9H12N ,,C 8H ,0,N 8, aus A. gelbe Tafeln, Sintern bei 122°, F. 134° (korr.); 
Hydrochlorid, C,HJSNS,HC1, aus A. Prismen, F. 252—253° (korr.), 11. in W. u. A.; 
freie Base lat olig, nach mehrwochigem Stehen B. yon Beneamid u. flUchtigen
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Atninen, die auch aua dem salzsauren Sale -f- NaOH entatehen; isoliert wurden: 
N H i Cl u. salzsaurcs Dimtłhylamin. Durch Methylieren der freien Base w u rd e n  
erhalten DimethylamidobenzenylmethyUmidinhydrojodid, C10HUN,HJ, aus W. Nadeln, 
wl. in W., F. 258—262°, u. Dimethylamidóbenzenylimidin\ Methylamidobenzenylr 
methylimidin, CBH„N,, aus A. Platten, F. 80—81°, 1. in W., 11. in A., A., Chlf., 
Bzl.; Pikrat, CdH^Nj,CeH80,N 8, aus A. gelbe Krystalle; F. 171—172° (korr.); salz- 
saures Satz, C9HlJNJ,HCl aus A., F. 255—256° (korr.). — Dimethylamidobenzenyl- 
methyUmidinpikrat, Cl0HltN, ,C,H80,N 8, aus A. TafelD , bei 136° sintern, F. 138° 
(korr.). — Benzcnylbenzylamidinhydrochlorid, aus salzsaurem Benziminoathyliither 
in A. -j- Benzylamin, F. 229°; Pikrat, ChHuNj.CjHjOjN,, aus A. prismat. Nadeln, 
F. 169—170°; freie Base F. 77—78°. — Nebenbei entsteht: Benzenyldibenzylamidin- 
hydrochlorid, C^H^N, ,HC1, aus W. Priamen, F. 180—181°, 11. in h., wl. in k. W., 
wird durch sd. NaOH nicht zers.; Pikrat, Cn H!0Na,C6HaO,N8, aua A. Nadeln, 
F. 146—147°. — Durch Methylieren von Benzenylbenzylamidin entstehen: Methyl- 
benzylamidobenzenylimidin, Pikrat, CI5H16N ,,C 6H ,0,N 8, aus A. Prismen, F. 156—158° 
(korr); salzsaurea Sals, CI6H18NS, HCl,% H ,0 , aus verd. HCl Prismen, Erweichen 
bei 176°, F. 179—180° (korr.), 11. in W., aufierdem entsteht: Benzenyhnethylbenzyl- 
amidin, C16H18Na, aus A. Nadeln, F. 71—73° (korr.), unl. in W. u. PAe., 11. in A. 
u. A.; Pikrat, ClsH18Na,C8H ,0,N 8, aus A. Nadeln, F. 118—122° (korr.). Red. der 
freien Base in A. -f- Na-Amalgam gibt Methylamin u. Dibenzylamidin. — Methyl- 
benzylamidobenzenylmethylimidinpilcrat, C18H18N ,, C6H ,07N„ aus A. goldgelbe Blatt- 
chen, F. 119 —120° (korr.). (Journ. Chem. Soc. London 1 2 3 . 3359 — 75. 1923. 
Manchester, Uniy.) H a b e r l a n d .

F rancis  A rnall, Studien iiber Nitrierung. I. Die GeschwindigJceit der Nitrierung 
von Phenol. Die Nitrierung von C6H6OH wurde in Lsg. von abaol. A., die 10°/0 
Phenol enthielt, mit aquivalenten Mengen HNO, bei 25,5° untersucht u. featgeatellt, 
daB die Rk. autokatalyt. verl£uft infolge B. von HNOs. Die Einw. von HNO, auf 
C,HsOH konnte danach folgendermaBen stattfinden:
HNO, +  HNO, ^  N,0< +  H ,0  u. CeH6OH +  N ,0 4 =  NOs-C6H4-OH +  H N O ,. 
Die Nitrierung kann durch Zusatz von Hydrazinderiw. (0,5%) verhindert werden. 
(Journ. Chem. Soc. London 1 2 3 . 3111—15. 1923. Chelsea, Polyteehnikum.) H a b e b l .

F red erick  D aniel C hattaw ay und G eorge R oger Clemo, Die Beziehung 
zwischen Farbę und KontUtution bei den Nitrobenzaldehydhydrazonen. Von den ge- 
nannten Yerbb. sind in featem Zastande die im Aldehydrest in o- oder p-Stellung 
NO,-substituierten intensiv rot, die m-Bubstituierten orange oder gelb. Ihre Lsgg. 
sind alle, bei geniigender Verd., rein gelb. Die gelbe Farbę der m-Nitroderivv. 
wird durch negatiye Subatituenten im Hydrazinreat nicht yerandert, bei den o- u. 
p-Isomeren hangt die Farbanderung yon der Stellung der subatituierenden Gruppen 
ab, indem ein Substituent in o-Stellung das Rot in Orange yerwandelt, zwei Sub- 
stituenten in o-Stellung bringen die gelbe Farbę zum Verachwinden, es entsteht ein 
gelbes Hydrazon. Durch alkoh. KOH werden alkoh. Lsgg. primarer Nitrobenz- 
aldehydbydrazone griin, braun oder kobaltblau, je nachdem die NO,*Gruppe im 
Aldehydrest in o-, m- oder p-Stellung aitzt; befindet Bich die NO,-Gruppe im Hydr
azinreat, bo werden die Lsgg. yiolett, brau u. magenta bei o-, m- oder p-Stellung. 
Alkoh. Lsgg. yon Hydrazonen aus a-aubatituierten Hydrazinen bleiben durch alkoh. 
KOH unyerandert. Zusatz yon Saure fiillt, auch aus den durch KOH yerander- 
lichen Lsgg., die ursprunglichen Hydrazone wieder aus. Bei den im Aldehydrest 
o- oder p-NO,-substituierten Hydrazonen ist zur Erzeugung farbiger alkal. Lsgg. 
erforderlich, daB ein primares Hydrazin zur Rk. benutzt wird, im Hydrazon also 
noch die NH-Gruppe auftritt, ein Erfordernis, das bei den im Hydrazinrest NO,- 
subBtituierten Hydrazonen nicht erfiillt zu sein braueht. Der Farbenumscblag der 
gelben alkoh. Lsg. yon in o- oder p- im Hydrazinkein fubB tituierter D eriw . nach
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I.
YBr

II.

bratrn auf Zusatz von alkoh. KOH iat durch ehinoide Struktur der tautomeren 
NO,-Verb. zu erkliiren:

p  TT O K
CjHjCH : N • NH • C ^ N O ^ o )  — — -------Y  C6HSCH : N • N : C6H4 : NOOK.
Die durch Alkali bewirkte Farbung der im Aldehydkern o- oder p-substituierten 

Nitrohydrazone kann durch Wanderung dea Imino-H an den Aldehydkern u. B. 
einer Azogruppe nach I. erklart werden. Die B. der tief braunen Alkalideriw. bei 
den in beiden Ringen m-substituierten Hydrazonen kann man vielleicht auf Ee- 
aktionenfolge nach II. zuriickfuhren.

CH. .,;::iz z n  • NH <P  N
B r ^ J r  CgHŁQK ) J^ J - .N O O K  Brj ^ J l

’ ' CH, ^  CHS
(alkoh. Lsg. gelb) (alkoli. Lsg. leuchtond griin)

CH ---------- N • NH _ „  „  CHz : : - -  — N • NH

r ^ l  CiHąOK * 5H > ( ^ )
JNO, k J c 1 ^  NOOK

Die Farbę der kryatalliaierten Nitrohydrazone muE, da andere Erklarunga- 
mogliehkeiten nicht stichhaltig aind, auf die dichte Lagerung der Molekule in ihnen 
zuriickgefiihrt werden, W ird die Dichte yerringert, z. B. in alkoh. Lsg., bo resul- 
tieren heli gefarbte, gelbe Lsgg. Diese dichte Lagerung wird bedingt durch eine 
iiber kleine Strecken wirkende Anziehung zwischen der NO,-Gruppe dea einen u. 
der Iminogruppe eines anderen "Mola. AuEer zahlreichen schon bekannten Hydr
azonen wurden folgende Verbb. neu dargeatellt u. untersueht: O-Nttrobcnzaldehyd- 
o-tolylhydraion, scharlachrote Prismen, F. 149,5°. — m-Nitrobenzaldthyd-o-tolylhydr- 
azon, orangerote Priamen, F. 170°. — p-Nitrobmzaldehyd-o-tólylhydrazon, scharlach- 
rote Prismen, F. 162°. — o-Nitrobenzaldehyd-m-to]ylhydrazon, granatrot, F. 129,5°.
— m-Nitrobenzaldehyd-m-tolylhydrazon, hellgelb, F. 127,5°. — p-Nitróbenzaldehyd- 
m-tolylhydrazon, dunkelrote Nadeln, F. 109°. — o-Nitrobenzaldehyd-p-tolylhydrazon, 
dunkel granatrote Prismen, F. 150,5°. — m-Nitrobenzaldehyd-p-tolylhydrazon, orange- 
gelbe, rhomb. Tafeln, F. 150,5°. — p-Nitrobenzaldchydp-tolylhydrazon, orangerote 
Tafeln, F. 161,5°. — o-Nitrobenzaldehyd-o-chlorphtnylhydrazon, orange Priamen, 
F. 156°. — p-Nitrobcnzaldehyd-o-chlorphenylhydrazon, scharlachrote Priamen, F. 194°.
— o-Nitrobenzaldehyd-m-chlorphenylhydrazon, F. 170°. — m-Nitrobenzaldehyd-m- 
chlorphenylhydrazon, oraDge Nadeln, F. 134°. — p-Nitrobcnzaldehyd-m-chlorphenyl- 
hydrazon, dunkel purpurrote Prismen, F. 147°. — o-Nttrobenzaldehyd-p-chlorphenyl- 
hydrazon, F. 181°. — m-Nitrobenzaldehyd-p-ćhlorphenylhydrazon, orange Prismen, 
F. 153°. — p-Nitrobenzaldehyd-p-chlorphenylhydraeon, dunkelrote, rhomb. Prismen, 
F. 158°. — o-Nitrobenzaldehyd-o-bromphenylhydrazon, orange Prismen, F. 158°. — 
m-Nitrobenzaldthyd-o-bromphmylhydrazon, hellgelbe Nadeln, F. 145,5°. — p-Nitro- 
benzaldehyd-o-bromphenylhydrazon, scharlachrote Priamen, F. 206°. — o-Nitróbenz- 
aldehyd-m-bromphenylhydrazon, labile Form scharlachrote Priamen, stabile Modi- 
fikation purpurrote, rhomb. Prismen, F. 181°. — m-Nitrobtnzaldehyd-m-bromphenyl- 
hydrazon, labile Form orangerote Prismen, F. 124°; Btabile Form hellgelbe Nadeln, 
F. 128°. — p-Nitrobenzaldehyd-m-brompkenylhydrazon, purpurrote Nadeln, F. 150,5°.
— o-Nitrobenzaldehyd-o-jodpheny]hydrazon, orange Nadeln, F. 149°. — p-Nitrobenz- 
aldehyd-o-jodphenylhydrazon, scharlachrote Prismen, F. 203°. — o-Niłrobenzaldehyd- 
m-jodphcnylhydrazon, dunkel granatrote Prismen, F. 188°. — m-Nitrobenzaldehyd- 
m-jodphtnylhydrazon, orange Tafeln, F. 150,5°. — p -NitrobenMaldehyd-m-jodphenyl- 
~hydrcuion, granatrote Prismen, F. 149,5°. — o-Nitrobenzaldehyd-2,4*dichlorphenylhydr-
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azon, heli scharlachrote, rhotnb. Prismen, P. 192,5°. — m-N\trobenzaldehyi-2,4-di- 
chlorphenylhydrazon, gelb, F. 211,5°. — p-Nitrobenzaldehyd-2,4 dichlorpłunylhydr- 
azon, labile Form heli orange Nadeln, stabile Form Bcharlachrote Prismen, F. 202°.
— o-Nitrobenzaldehyd-2,5-dichlorplienylhydrazon, labile Form orange Nadeln, stabile 
Form orange, rhomb. Prismen, F. 159°. — m-Nitrobenzaldehyd-2,5-dichlorphenylhydr- 
azon, orange Tafeln, F. 173,5'. — p-Nitrobenzaldchyd-2,5-dichlorp?ienylhydrazon, 
ebenso, F- 222°.

o-Nitrobenzaldehyd-2,6-dibro7nphenylhydrazon, orange Tafeln, F. 132°. — m-Nitro- 
benzaldchyd-2,6-dtbro7nphenylhydrazon, kanariengelbe Prismen, F. 123°. — p-Nttro- 
benzaldehyd-2,6-dibromphenylhydrazon, orange, F. 148°. — o-Nitrobenzaldehyd-3,4-di- 
bromphenylhydrazon, purpurbraunrote Nadeln, F. 218°. — m-Nitrobenzaldehyd-3,4- 
dtbromphenylhydrazon, orangerote Platten, F. 176°. — p-Nitrobenzaldchyd-3,4-dibrom- 
phenylhydrazon, purpurrot, F. 241°. — o-Nitrobenzaldehyd-2-chlor-4-bromphenylhydr- 
azon, labile Form orange Nadeln, stabile Form sebarlachrote Prismen, F. 192—193°.
— m-Nitrobenzaldehyd^-chlor-d-brompłienylhydrazon, gelbe Prismen, F . 213°. — 
p-Nitrobenzaldehyd-2-chlor-4-bro7nphenylhydrazon, scharlaehrot, F. 196— 197°. — 
o-Nitrobenzaldehyd-4-chlor-2-broniptenylhydrazon, ebenso, F. 203°. — m-Nitrobcnz- 
aldehyd-4-chlor-2 bromphenylhydrazon, gelb, F. 201°. — p-Nitrobenzaldehyd-4-chlor- 
2-bromphenylhydrazon, labile Form orange Prismen, stabile Form scharlaehrot; 
F. 198—199°. — o-Nitrobenzaldehyd-2,4,6-trichlorphenylhydrazon, gelb, F. 167°. — 
m-Nitrobenzdldehyd-2,4,6-triehlorphenylhydrazon, labile Form gelbe Tafeln, stabile 
Form orangerote Prismenr F. 159°. — p-Nitrobemaldehyd-2,4,6-trichłorphenylhydrazon, 
kanariengelbe Prismen, F. 212°. — o-Nitrobenzaldehyd-3,4,5-trichlorphenylhydrazon, 
ziegelrote Nadeln, F. 273°. — m-Nitrobenzaldchyd-3.4,5-trichlorphenylhydrazon, 
orangegelbe Tafeln, F. 275°. — p-Nitrobenzaldchyd-3,4,5 trićhlorphenylhydrazon, 
sinnoberrote Prismen, F. 305 — 308°. — o-Nitrobenzaldehyd-2,4,6-tribromphcnyl- 
hydrazon, gelb, F. 169,5°. — m - Nitrobenzaldehyd - 2 ,4 ,6  - tribromphenylhydrazon, 
gelbe Platten, F. 171°. — p-Nitrobenzaldehyd-2,4,6-tribromphenylhydrazon, gelbe 
Nadeln, F. 200°. — o-Nitróbenzaldehyd-2,4,5-tribromphenylhydrazon, orange Nadeln, 
F. 220—221°. — 7>i- Nitrobmsaldehyd ■ 2 ,4 ,5  -tribr&mpkenylhydrazon, orangegelbe 
Tafeln, F. 250—251°. — p-N\tróbt7izaldehyd-2,4,5-tribromphcnylhydrazon, orange 
Nadeln, F. 261°. — o-Nitro-bcnzaldehyd-2-chlor-4-mełhylphenylhydrazon, purpurrote 
Platten, F. 160°; m-7erb. orange Prismen, F . 174—175°; p-Verb. scharlachrote 
Prismen, F. 140°. — o-Nitrobenzaldehyd-4-ćhlor-2-methylphenyViydrazon, purpur
rote Prismen, F. 184—185°; m-Vcrb. orangegelbe Tafeln, F. 235—236°; p-Verb. 
purpurrote Prismen, F. 224°. — o-JSritrobcnzaldehyd-4-jod-2-methy]phcnylhydrazon, 
labile Form dunkel granatrote Nadeln, stabile Form purpurrote Prismen, F. 179°; 
m-Verb. oTange Nadeln, F. 187,5°; p-Verb. granatrote Platten, F. 195°. — o-Nitro- 
benzaldehyd-2,6-dibrom-4-methylphenylhydrazOTt, orangerote Tafeln, F. 136—137°; 
in-Verb. gelbe Platten, F. 141,5°; p-Verb. orange Nadeln, F. 186°. — o-Nitrobenz- 
aldehyd-2,4,5-trimcthylphenylhydraz07i, dunkel purpurrote Prismen, F . 141,5°; tn-Verb. 
rotbraune Tafeln, F. 171°; p-Verb. granatrote Prismen, F. 179°. — o-Nitrobenz- 
aldehyd-4-hydroxyphenylhydrazon, dunkel purpurote Prismen, F. 192—193°; m-Verb. 
ebenso, F. 174—175°; p-Verb. ebenso, F. 212°. — o-Nitrobenzdldchyd-2-mcthoxy- 
phcnylhydrazon, rote Platten, F. 133°; m-Verb. labile Form orangerote Prismen, 
stabile Form etwas starkere Prismen, F. 166,5°;p-Fer6. dunkelrote Prismen, F. 161,5°.
— o-Nitrobenzdldehyd-3-meihoxyphenylhydrazon, granatrote Prismen, F. 150°; m-Verb. 
gelbe Prismen labile Form. orangerote Tafeln stabil, F. 127°; p-Verb. scharlachrote 
Prismen, F. 155°. — o-Niirobenzaldehyd-4-methoxyph€nylhydrazon, rotbraune Prismen, 
F . 183—184°; m-Verb. orange Tafeln, F. 130,5°; p-Verb. purpurrote Tafeln, F. 182°.
— o-jNritrobensaldehyd-2-carboxypJMnylJiydrazon, orangerote Platten, F. 242—243°; 
tn-Vab. gelbe Prismen, F. 2Q7°\p-Verb. orangerote Prismen, F. 283—285°. — o-Nitro-
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$’etizaldehyd-3-carboxyphenylhydrazon, labile Form braunpurpurrote Nadeln, stabile 
Form Prismen, F. 260° (Zera.); m-Verb. orange Nadeln, F. 252°; p-Verb. orangegelbe 
Platten, F. 272° (Zers.). — o-Nitrobenzaldchyd-4-carboxyphenylhydrazon, orangerote 
Prismen, F. 276° (Zers.); m-Verb. orange Platten, F. 278°; p-Verb. scharlach- 
rote Prismen, F. 285°. — o-Nitrobenzaldehyd-a-naphthylhydrazon, purpurrote Tafeln, 
F. 148°; m-Verb. orangerote Platten, F. 197; p-Verb. purpurrote Platten, F. 205°.
— o-Nttrobenzaldehyd-p-naphthylhydrazon, dunkelrote Prismen, F. 208°; m-Verb. 
gelbe Platten, F. 202°; p-Vetb. orange, F. 232°. — o-Nitrobenzaldehydcarbacylhydr- 
azon, orange Tafeln, F. 149°; m-Verb. gelbe Haare, F. 195°; p- Verb. gelbe Prismen.
— o-Chlorbenzaldehyd-o-ćhlorphenylhydrazon, farblose Prismen, F. 121°. — o Chlor-
benzaldehyd-o-bromphenylhydrazon, ebenso, F. 125°. — o-Chlorbenzaldehyd-2,4-dichlor• 
phenylhydrazon, farblose Nadeln, F. '‘178°. — 2,4-Dkhlorbenzaldchyd-2y4-dichlor- 
phenylhydrazon, Nadeln, F. 172”. — 2)5-Dtchlorbenżaldehyd-2,4-dichlorphmylhydrazon1 
F. 150°. — 2,6-Dichlorber.zaldehyd-2,4-dichlqrphenylhydrazon, Prismen, F. 174°. —
o-Chlorbenzdldehyd-2,4,6-tribrompheny\h,ydrazon, ,F. 150,5°. — o-Chlorbcwzaldehyd-
4-ćhlor-2-methylphenylhydrazon, schwach gelbe Nadeln, F. 150°. — o-Chlorbenz- 
aldehyd-2-chlor-4tnethylphenylhydrazon, ebenso, F. 123,5°. — o-Chlorbenzaldehyd-
4-jod-2-methylphenylhydrazon, gelbliche Tafeln, F. 137°. — o-Chlorbenzaldehyd-4- 
nitrophenylhydrazon, orarige Tafeln, F. 249°. — 2,5-Dichlor-6-nitrobenzaldehydphtnyl- 
hydrason, orange Prismen, F. 153°. — 2)4-Dichlor-5-r.itrobenzaldehyd-2,4-dicJilor- 
phcnylhydrazon, gelb, F. 237°. — 2,5~Dichlor-6-nitrobenzaldehyd-2,4-dichlorphenyl- 
hydrazon, gelbe Pismen, F. 211°. — 2,6-LiMor-3-nitrober<saldehyd-2A-dichlorpIieny'l- 
hydrazon, ebenso, F. 170°. — 2,5>6-Trićhlor~3-nitrobtnzaldehyd-2,4-dichlorphwiyl- 
hydrazon, gelbe Nadeln, F. 233°. — 2,4-Dichlor-5-aminobenzaldehyd-2 4-dichlor- 
phtnylhydrazon, farblose Prismen, F. 190°. — 2,4-Dinitrobenzaldehyd-2,4-dinitro- 
phenylhydrazon, gelbe Platten, F. 258°. — 2,4,6-Trinitrobcnzaldehyd-2,4-dinitro- 
phenylhydrazon, orange Nadeln, F. 208°. — o-Nitrober.zaldehyd-p-sulfophenylhydrazon, 
tief dunkelrote Prismen. — o-Nitrobenzyliden-4-methylaminovanilin, orangerote 
Prismen, F. 118°; m-Verb. gelbe Nadeln, F. 182°; p- Vcrb. purpurrote Tafeln, F. 203°. 
Die alkoh. Lsgg. dieser letzten drei Verbb. geben mit alkoh. KOH keine Verfar- 
bungen, da in ihnen kein Imino-H vorhanden ist, das an das aldehyd. Methin-C 
wandern konnte. (Journ. Chem. Soc. London 123. 3041—62. 1923. Oxfórd, The 
Queen’s Coli.) H a b e r l a n d .

Paul Robin, Uber die Chloramidine. Wie mit naszierender HJO jodierte 
Verbb. (vgl. C. r. d. l’Acad. des sciencea 171. 38; C. 1 9 2 0 . III. 377), entBtehen 
aus Amidinen bei Einw. yon Alkalibypochloriten gut krystallisierte Yerbb., denen 
entsprechend die Formel R*C(NHS) : NC1 oder R-C(NHCl): NH sugeschiieben 
wird, dereń Cl aus K J in saurem Medium 2 At. J  freimacht. — Benzchloramidin, 
C,HS • CNjHjCl, Nadeln (aus Lg. +  Bzl.), Pulver reizt schwach zum Niesen, wl. in 
W., b11. in organ. Loeungsmm. Entwickelt bei Koehen mit angesauertem W. Cls, 
wird mit dest. W. im Rohr bei 100° schnell zers. unter Gasentw. u. B. von 
Kyaphenin, (CeH6CN)s, Benroesaure, dereń Nitril, NH, u. Benzamidin, bleibt mit 
A. bei 100° grofitenteilB unyerandert, nur kleine Mengen eines fliichtigen Cl-haltigen 
Prod. u. yon Benzamidin bildend. Reagiert nicht mit Antipyrin, mit Essigsaure- 
anhydrid erst in sd. Bil. unter B. einea Monoacetylderiv., F. 122°, swl. in organ. 
Losungsmm. — p-Tólylchloramidin, F. 96°, bat ahnliche Eigenschaften. — Phenyl- 
acetćhloramidiii, CSH5 • CH, • CNjHaC l, F. 72°, gibt mit Essigsaureanhydrid kein 
krystallisiertes Deriv. (C. r. d. 1’Acad. dea sciences 177 . 1304—6. 1923.) S p ie g e l .

William Henry Perkin jon. und Francis Wilbert Stoyle, Eine Synthete 
von m-Opiansaure. Aua o-Veratrumsaure u. HBr erbielten Yff. o-VaniUinBaure (I.), 
woraua dureh CHC13 +  KOH 2- Oxy-3-methoxy-5-aldehydbenzoesaure (II.) entsteht, 
dereń Methylierung au einer isomeren Opiansaure nicht gelang. Aus der ge-



wohnlichen Vamllinaiiure erhielten Yff. bei snaloger Bebandlung mit HBr ais 
einziges Prod. tso-VaniUingaure (III.), die mittels der Reimer-Tiemannschen Synthese
5-Oxy-4-tnethoxy-2-aldehydbenzoesaure (IV.) gibt, die sich durch Metbylieren in 
m-Opiansaure (V.) umwandeln laBt.

COOH COOH
H O r O i  H O f O i  f m J
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CHaO LJ CHao L ILJCHO c h . oI ^ J

JS C O O H  CH30 « -ę v|C 00H
' CHO C H .o l^ jJc H O

V e rsn c h e . 2,3-DimethoxyzimUaurel Cu Hu 0 4I wurde neben o-Veratrylalkohol 
erhalten durch Stehenlassen alkoh. Lsgg. yon o-Veratrumaldehyd u. KOH durch 
Ansauern der alkal. Lsg., aus Bzl. Nadeln, F. 180°. Die Verb. entsteht wahr- 
scheinlich dadurch, daB Alkohol zu Aldehyd oiydiert wird, der sich mit o-Veratrum- 
aldehyd zu 2,3-Dimethoiyzimtaldehyd kondenBiert u. durch Oxydation die Saure 
bildet. — o- Vanillinsd,ure, CBH30 1 (I.), aus o-Veratrumsaure durch sd. HBr (D. 1,3), 
aus Bzl. Nadeln, F. 152°, wss. Lsg. gibt mit FeCl8 Blaufarbung; entsteht auch durch 
Schmelzen von o-Vanillin mit KOH, kryatalliaiert aus W. (Nadeln) mit 1 Mol. HsO.
— 2 ■ Oxy - 3 - methoxy - 5 - aldehydbenzoesaure, C9Ha0 6 (II.), aus yoriger mittels 
CHC1, -J- NaOH, aus Aceton F. ca. 272°, wsa. Lsg. wird durch FeCI, blau gefarbt 
u. reduziert ammoniakal. Ag-Lsg. — 5■ Oxy-4 -mtthoxy- 2 -aldehydbenzoesaure, 
C6H80 5 (IV.), B. analog yoriger aus Isoyanilliiieaure; aus W. farbloses Krystall- 
pulyer mit 1H ,0 , daB bei 100° entweicht, F. dann ca. 178°. Durch Metbylieren 
mittels CH3ONa u. CHSJ hieraus in- Opiamaure (V.), aus W., F. 183—184°. (Journ. 
Chem. Soc. London 1 2 3 . 3171—76. 1923. Osford, D yson P e r r in  Lab.) H a b e r la n d .

Hertha Ton Pelchrzim, Uber neue De.riva.te des p-Athoxyphtnylurethans. Von 
den hergeetellten Deriw . des dem Dulcin im Aufbau yerwandten p-Athoryphenyl- 
urethans Bchmeekt keines siiB, dagegen echeinen einige Aminoderiw. wegen ihrer 
antipyret. Eigensehaften therapeut. yerwendbar. Beeonders wird hier auf die 
Allylthioharnstoffderiyy. hingewiesen. Hergestellt u. bescbrieben Bind: o-Nitro-,
0-Amino- u, o-Acetylaminop-athoxyphenylurethan, l-Athoxy-p-phenyl-2>4-diurethan,
1 ■ Athoxy - 2 - carbaimdo - 4 -phenylurethan, 1 - Athoxy - 3 - carbamido - 4 -phenylwrethan,
1-Athoxy-2-allylthiocarbamido-4-phenylurethan) l-Athoxy-3-aUylthiocarbamido-4-phcnyl-
urethan. (Arb. a. d pharm. Inat. d. Uniy. Berlin 12 . 105—10. 1921; Ber. ges. 
Physiol. 2 0 . 167. 1923. R ef. R a m m s t e d t .) Sp i e g e l .

Bf. Zelinsky, Uber die ćhemische Natur der Naphthtnsaurm. I. Die aus kaukas. 
Naphtha stammenden Naphthemauren hat Vf. gemeinsam mit A. Tachuksanow a 
eingehend untersucht. Aus den Sauren wurden jedesmal die Ester dargeBtellt, 
diese zu den Alkoholen reduziert, letztere in das Jodid u. dieses zum KW-stoff 
umgewandelt. Die KW  - stoffe wurden der Dehydrogenisationskatalyse nach 
Z e l i n s k y  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 45. 3678; C. 1913. I. 410) unterworfen. Da 
nach spater zu yeroffentlichenden Yeras. sich ergibt, daB yon allen cycl. Gebilden 
nnr das Heiamethylen bezw. seine Deriyy. katalyt. in H, u. den aromat. KW-stoff 
gespalten werden, kann man dieae yon den iibrigen cyel. Systemen bequem trennen. 
Die Kohsauren der Bakuer Naphtha wurden nach Reinigung mit NaOH u. A. be- 
bandelt, mit uberhitstem Dampf bis 250° deat. u. bei 20 mm fraktioniert. Die 
Fraktionen wurden von 10 zu 10° innerhalb 145—215° aufgefangen; sie waren 
farblose Ole, frei yon unangenehmem Geruch. Die einzelnen Saurefraktionen 
wurden in die MethyleBter ubergefiihrt, diese mehrfach (zuletzt innerhalb 5°) 
fraktioniert u. die Fraktion 190—195° wieder in einzelne Fraktionen zerlegt; die 
Brechungsesponenten dieser Fraktionen wiesen mit steigender Temp. steigende
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Zunahme auf. Bei der Red. der einzelnen Esterfraktionen wurde ein Teil zu den 
Alkoholen reduziert. Die nicht reduzierbaren Saureanteile wurden zwiachen 144 
u. 152° innerhalb engcr Grenzen fraktioniert. Sie bestehen aus Heptanaphthen- 
carbonsaure, CsHu 0 3 u. Oktanaphthencarboneaure, C0HleOs. Der Methylester der 
ersteren, C,H160 3, aiedet innerhalb 186—2C00 (743 mm) u. Btellt ein Gemenge yer- 
schiedener Isomeren dar. Besondere Unteras. zeigten, daB die Metbyleater der 
niederen Naphthensauren erat von ca. 200° ab Anteile von Oktanaphthensaureeater 
beigemengt enthalten. Die aua den Eatern erhaltenen p r im a re n  N a p h th e n -  
a lk o h o le  wurden von 195—210° innerhalb 2—3° fraktioniert. Die yon 195—207° 
iibergehenden Anteile waren zieralich einheitlich der Analyae nach, Yf. bezeichnet 
aie einBtweilen ais Oktanaphthenalkohole, C8H180 . Die Fraktion 207—210° enthalt 
zur Halfte Nononaphthenalhohol. Nachdem die Alkohole (bei Abwesenheit yon W.) 
in die Jodide u. dieee iń die KW-stoffe ubergefuhrt waren, wurde fraktioniert, die 
HauptmeDge der KW-stoffe ging bei 132° iiber, hoher ad. Fraktionen wurden nur 
aus Alkoholen yom Kp. 201—207° erhalten. Die gegen 132° bćL KW-stoffe ent- 
aprechen der Zus. CBH is, sie haben geBatt. Charakter u. benzinartigen, achwach 
aromat. Geruch. Ein Teil der Fraktion 124,5—126.5° gab ein aromat. Perbromid, 
F. 245°, infolge Anwesenheit geringer Mengen Hexahydroxylol. Nachdem diese 
mittels rauchender H ,S04 entfernt waren, wurden die KW-stoffe katalyt. dehydriert, 
wobei keine nennenswerte Veranderung stattfand; der Brechungsindex war nur 
wenig erhoht, Kp.760 130—132°. Die KW-stoff-Fraktionen 136—138 u. 138—142°, 
analog behandelt, erwiesen sich ais untermiacht mit Oktanaphthenen.
Es ist aomit erwiesen, daB die aus den Sauren erhaltenen Naphthene der De- 
hydrierung nicht unterliegen, mithin nur geriDge Mengen hesahydroaromat. Verbb. 
enthalten konnen, sie bestehen aua cycl. Gcbilden, die keine substituierten Cyclo- 
heiane sein konnen. Die phyaikal. Konstanten von Heiahydro o-xylol u. Okta- 
naphthen sind yollig yerschieden. Die natiirlichen Heptanaphthencarbona&uren 
leiten eich wahracheinlich vom Pentamethylen, yielleicht auch yom Tetramethylen 
ab. Die Annahme yon A s c h a n  (Ber. Dtsch. Chem. GeB. 32. 1764 [1899]), daB die 
Naphthensauren C,HlaOa u. C8H14Oj Glieder yerachiedener Polymethylensyateme 
daretellen, kann nicht aufrecht erhalten bleiben; beide sind Deriw , desaelben Poly- 
metbylenkerns. (Ber. Dtsch, Chem. Ges. 57. 42—51. Moskau, Univ.) H a b e b l a n d .

Ń. Zelinsky und E. P okrow skaja , T)ber die chemische Natur der Naphthen
sauren (II.). (I. vgl. yorst. Ref.). Die in yoriger Arbeit erhaltenen iiber 200° sd. 
Methyleater der Naphthensauren wurden bei gewohnlichem Druck fraktioniert. Die 
zwiachen 208—233° erhaltenen Fraktionen weisen auf die Mtthylester C10HlsO,, 
Cu HI0O, u. C13HjsO, der Okta-, Nona- u. Dekanaphthenearbonsdure hin. Red. der 
Esterfraktion 208,5—211° ergab Nonanaphthenalkohol, CsH j,0 , Kp.reo 211—213° u. 
213—215°, Geruch angenehm blumenartig. Beide Fraktionen ergaben Nonanaphthen, 
C,H1S, Kp. 142—144°, nicht dehydrierbar, D.,04 0,7809, n ,0 «— 1,4306; aus einer 
hoher (144—148°) sd, Fraktion wurde eine Br-Yerb. erhalten, aus Toluol F. 225 
bis 230° (starkę Zers.), woraus aich ergibt, daB kein aromat. Perbromid yorliegt, 
da dieae ohne Zers. schm. — Die Esterfraktionen 216—218,5, 218,5—220,5 u. 220,5 
bia 223° wurden einzeln ebenfalls zu Alkoholen u. KW-stoffen red., die paasenden 
Fraktionen yereinigt u. analysiert. Die so erhaltenen Dekanaphthene, C10H20, batten 
^PP-m 155—157°, 157—159° u. 159—161°, sie sind cycl. Natur, enthalten aber 
hochstens Spuren bydroaromat. KW-stoffe. — Esterfraktionen 229—231' u. 231 bis 
233° ergaben Undekanaphthenalkóhol, Cn H „0 , Fraktionen mit Kp. 230—232° u. 232 
bis 234°; sie wurden gemeinaam red., u. der KW-atoff erwies sich ala Undekanaphthen, 
CjiH,,, Kp. 170—172°, D.’°4 0,7935, D.“ < 0,7985; nu  — 1,4378, die Dehydrierung 
war erfolglos, mithin hydroaromat. Verbb. nicht anwesend. — Die Naphthenester 
mit Kp. 239—255°, ebenfalls in die KW-stoffe yerwandelt, erwiesen sich auch ais
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Undekanaphthen, CuH2. , Kp. 178—181° u. 181—184°, iiber Pt-Katalysator geleitet 
zeigte sich ganz sch wacho Anwcsenheit aromat. KW-3toffe. Die B. von Undeka- 
napbthen aus dieser EBterfraktion sprieht fiir Vorhandensein einer ganzen Beihe 
von Dekanaphthencarbonsauren, die schlieBlich zu den ieomeren Undekanaphthenen 
mit den Kpp. 165—181° fiihren. Diese Unters. zeigt aber ebenso wie die vorige, 
daB die Napbthenaauren in der Hauptsache keine D eriw . bydroaromat. KW-stoffe 
sein feoDnen. (Ber. Dtscb. Chem. Ges. 57 . 51—58. Moskau, Univ.) H a b e r l a n d . •

R eg ina ld  S la te r H ughesdon, H enry  George Sm ith und Jo h n  R ead, 
Piperiton. Teil VI. Die Reduktion von Piperiton. (V. vgl. B e a d  u . S m i th ,  Journ. 
Chem. Soc. London 123 . 2267; C. 1 9 2 4 . I. 176.) Bei der Red. mit Na in alkob. 
Lsg. ergab d,l-Piperiton ein krystałlines Menthol vom F. 39—41°, also wahrsehein- 
lich ein Isomenthol. Das daraus dureh Oxydation gewonnene Keton war, Dach 
dem F. des Semicarbazons (219—220°) zu schlieBen, wenigstens zum groBten Teil 
Isomenthon. In Ggw. von kolloidalem Pd oder fein verteiltem Ni lieB Bich Piperiton 
bei 25 bezw. 180° mit H8 rcduzieren, anscheinend hauptsachlieh zu d,l-Isomenthon. 
Wurde von den opt.-akt. Formen des Piperitons ausgegangen, so trat bei Anwen- 
dung von Ni teilweise Bacemisation ein, mit Pd wurde aus 1-Piperiton von [«]D!0 =
— 51,53° d-l8omenthon von [a]Dt0 — —f-65,14°, aus d-Piperiton 1-Isomenthon von 
[«]DS° =  —63,64° erhalten. Katalyt. Hydrierung unter 20 Atm. H,-Druck ergab 
dieaelben Resultate, wabrend bei elektrolyt. Red. haupteachlich das dimolekulare 
Keton von B a k e r  u . S m it h  (A Research on the Eucalypts, 2. Aufl. Sidney 1920, 
S. 393) entstand.

E s p e r im e n te l le s .  d,1-Piperiton wurde in absol. alkoh. Lsg. mit Na reduziert, 
wobei die ursprunglich tiefrote Farbę in blaBgelb umschlug. Das ausgeatherte 
Prod. wurde fraktioniert, die Fraktion vom Kp.,7 104—106° erstarrte in Blattchen 
vom F. 34—36°, die im HsS04-Ex8iccator innerhalb von 14 Tagen in Nadeln vom 
F. 39—41° (Isomenthol) iibergingen. Die Fiaktion des fl. Riickatandes vom Kp.„ 
100—102° war eine FL von D.’0* 0,9054, nD20 =  1,4642, also [Rl]d =■ 47,63 (be- 
rechnet fiir Menthol 47,55). Red. von opt.-akt. Piperiton ergab dieBeJben Resultate, 
manchmal wurden schwach rechtsdrehende Prodd. erhalten, [a]D’° => -{-0,06°. Das 
fl. Menthol lieferte bei der Oxydation mit Chromaaure in 66% Ausbeute ein Menthon, 
Kp.ie 89—90°, [Rl]d =  46,34 (berechnet 46,22), das feste Menthol ein Menthon, vom 
selben Kp. u. [BlJd =  46,31. Das letztere lieferte mit Semicarbazid einen Nd., der 
bei 150° erweichte u. bei 205° schmolz. Durch mehrmaliges Umkrystallisieren 
konnten das a-Semicarbazon von dl-Isomenthon, F. 219—220°, u. das 3. Semicarbazon 
des dl-Isomenthon s, F. 140—145°, erhalten werden. Die vollige Reinigung einer 
Fraktion vom F. ca. 170° gelang nicht. — dl-Piperiton wurde mit wss. kolloidalem 
Pd yersetzt u. der Einw. yon H, von 0,25 Atm. fur 4 Stdn. ausgesetzt. Es wurde 
in ca. 60% der theoret. Ausbeute ein d,l-Isoinenthon erhalten vom Kp.u  88—90°, 
D 20* 0,8995, [Rl]d =  46,28. Durch fraktionierte Krystallisation des mit Semicarb
azid entstehenden Nd. wurden 3 Verbb. erhalten, namlich 1. ein Semicarbazon, 
das in Nadeln oder manchmal in warzigen Aggregaten krystallisierte, F. 219—220, 
unter Zers., wl. in den meisten organ. Losungemm,, 11. in .E g , unl. in k. verd. Siiure 
oder Lauge; 2. ein isomeres Semicarbazon vom F. 177—178° ohne Zers., kleine 
Nadeln aus A., 1. in A. bei langerem Erwarmen; 3, ein Semicarbazon vom F. 140 
bis 145° ohne Zera., 1. in w. Ae. Analoge Hydrierung von ł-Piperiton, [a]DM =— 
—51,53° (aus Eucalyptus dives, vgl. V.) ergab ein d-Isomenthon von Kp.J() 93,5 bis 
95°, D.*0* 0,8955, nDa° =  1,4530, [Bl]d =  46,51, [c]Ds° = . +65,14°. Es lieferte
2 Semicarbazone, namlich d,Msomenthon-a-eemicarbazon vom F. 219—220° (s. oben) 
u. d-Isomenthonsemicarbazon vom F. 143—145°, der bei Zusatz des oben besehrie- 
benen 3. Semicarbazons auf 134—136° Bank, 11. in Ae., zl. in w. Lg., [(z]D10 — 
+11,2°. — d-Piperiton, [cc]DJ° — +49,13° (aus Andropogon Iwarancusa, vgl V.)
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lieferte bei der Red. auf analogem Wege 1'Isomenthon, Kp.ł8 95—100°, D.s°4 0,8995, 
n„!° =  1,4537, [Bl]d — 46,37, [a]D20 — -63,64°. — Die Red. von d,l-Pipertiton 
mit Hs yon 100 mm Druck u. fein yerteiltem Ni ais Katalysator bei 180° yerlief 
genau wie bei Anwendung von Pd bei 20°. 1-Piperiton wurde zu einem teilweise 
racemisierten d-Isomenthon reduziert. Bei beiden Katalyeatoren Snderte Erhohung 
des Hj-Druekes auf 18—20 Atm. das Ergebnis nieht weaentlich. — Bei der elek- 
trolyt. Red. yon Piperiton in einer wes.-alkoh. Lsg. von Na-Acetat entatand haupt- 
sachlieb das dimolekulare Keton von B a k e b  u . Sm it h  (1. c ), Mentbol schien 
sieb nicht zu bilden. Neben unyerandertem Piperiton wurde aufierdem eine kleine 
Menge Menthon gefunden. Dagegen lieferte die analoge Behandlung von in der 
oben beaehriebenen WeiBe dargestelltem Isomenthon betrachtliche Mengen eines fl. 
Mentbols. (Journ. Chem. Soc. London 1 2 3 . 2916—25.1923. Sydney u. St. Andrews, 
Univ.) ’ H e b t e r .

Herbert Sheppard Pink, Die Realctioń zwischen p-Dibrombenzol und Magnesium. 
VerBs. zur Darst. der Grignardyerb. CcH4(MgBr), schlugen fehl. Unter den yer- 
schiedenBten Bedingungen entstand nur p-Br-C6H4MgBr, beaonders bei niedriger 
Temp., u. aua dem dabei entstandenen braunen Ól konnten durch yerd. Siiure fest- 
gestellt werden: p-Dibrombenzol- u. -Phenol, Brombeneol u. besondera p,p'-Dibrom- 
diphenyl Geringe Menge Bzl., die gefunden wurden, deuten auf B. von Spuren 
der Di-Mg-Verb. Findet die Einw. von Mg in der Hitze sta tt, bo entsteht haupt- 
Baehlieh p,p'-DibromdipJienyl, da das entatandene BrC,H4MgBr mit unyerandertem 
p-CjHjBr, eich leicht umsatzt. (Journ. Chem. Soc. London 123. 3418—20. 1923. 
Nottingham, Uniy.) H a b e e l a n d .

Leonard Beaumont Tansley, Der Einflup der Yerdunnung au f die hydroly- 
łische Dissoziation einiger Ozimhydrochloride. Vf. priifte die hydrolyt. Spaltung 
der salzsauren Salze nachBtehender Oiime: Benzophemnoxim, Acetophenonoxim, 
Benzyl\denacetoxim u. Btn.zald.oxim bei 55,7° in Verdd. yon 1h 0-n. bis Vieo’n- 
kommt zu folgenden Ergebnissen: das Oatwaldsehe VerdiinnungBgeaetz u. dae 
MasBenwirkungsgesetz gelten fiir diese Substanzen n ich t; die hydrolyt. Dissoziation, 
beaondera bei groBerer Yerd., ist geringer, ais sie sich nach der Gleiehung 
K  => £C3/(1 — x)v ergeben miiBte. Die Anderungen des hydrolyt. Dissoziations- 
gradea sind analog denen der elektrolyt. Dissoziation starker Elektrolyte. Die bei 
yerschiedenen Verdd. erhaltene hydrolyt. Dissoziationsfeonstante kann errechnet 
werden nach folgender, von J a h n  u .  N e rn s t  aufgestellter, yom Vf. etwas ab- 
geiinderter Formel: K  =  Ct-eACl + iiCl/ c 1, worin G, die Konz. des hydrolysierten 
Mola, (?! die des unbydrolyaierten Anteils u. A  u. B  den yon G oebel (Ztschr. f. 
physik. Ch. 4 2 .  59; C. 1 9 0 2 . II. 1381) aufgestellten W erten B lt u. B n  ent- 
sprechen. Die hydrolyt. Dissoziation derjenigen Hydrochloride, dereń Oxime in 
W. nur teilweise 1. sind, ist unabhangig yon der Konz. Die Formel K  => as/1 — x  
wird hier durch das Ezperiment geBtiitzt. (Journ. Chem. Soc. London 1 23 . 3164 
bis 3171. 1923. Cheslea, Polytechn. Inst.) HABEELAND.

Julius v. Braun, Uber Benzopolymełhylenverbindungen. X. Oxydałiver Abbau 
von Tetralin und substituierten Tetralinen zu Phthalonsauren und Phthalsauren. 
(Mitbearbeitet von 0. Brannsdorf, P. Engelbertz, E. Hahn, G. Hahn, 0. Hain- 
baoh, W. Kredel und K. larbig.) (IX. vgl. v. B e a u n  u . S t u c k e n s c h m i d t ,  
Ber. Dtsch. Chem. Ges. 56. 1724; C. 1 9 2 3 . III. 443.) Bei der alkal. Permanganat- 
oiydation geben cc- u. /9-Tetralinderiyy. ein Gemisch yon je  2 isomeren Phthalon- 
siiuren (I.—IV.). I. u. II. lassen sich leicht trennen, L entsteht iiberwiegend; I. 
gibt beim Eaterifizieren mit A. u. HCl neutrale, II. in Soda 1. saure Ester. — Alle 
substituierten Phthalonsauren werden durch Permanganat in saurer Lsg. zu den ent- 
sprechenden Phthalsauren V. u. VI. osydiert, die sich mit A. u. HCl in den soda-

VI. 1. 44
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unl. neutralen Ester VIII. u. die sodal. Estersaure VII. uberfiihren u. ao yoneinander 
trennen lassen.

I^ llc0-H !im J lco -co-E
'f c o .c o .H  L. J jco, h  1., J g o . c o . b

S r

c o
Phthalonsaure (I., X =■* H), aus Tetralin mit W. auf dem Waaserbade u. KMn04 

u. Zusatz von wenig mehr H jS04, ale zur Bindung des K notig ist. (Bearbeitet 
von 0 . B raunsdorf;; F. 135—140°. — Wenn man nach der alkal. Osydation mit 
HsS04 so stark anaiiuert, daB noch nach ZuBatz der fiir 1 At. O ber. Menge KMn04 
schwach saure Bk. bestehen bleibt, u. wiederum KMn04 zufiigt, kommt man zu 
ganz reiner Phthalsaure. — Hydrinden gibt mit Permanganat immer im wesentlicben 
Phthalsaure. — /?-Nitrotetraliu gibt bei der Oxydation mit KMn04 (bearbeitet von
E. H ahn u. GL Hahn) wie oben eine Nitrophtbalonsaure CsH60,N , die sich nicht in 
Einzelindividuen trennen laBt. Bsi saurer Oiydation entsteht fi-Nitrophthalsawre 
(VI., X ■= NO,). — u-Niłrotetralin gibt mit KMn04 in 10% ÓberschuB, ZuBatz 
\on  wenig Soda u. Ansauern mit HC1 die I., in kleinerer Menge II. u. in unter- 
geordneter Menge V. entspreehende Verb. — 2-Nitro-6-carboxyphenylglyoxylsaure, 
C9H60,N  (entspr. I.), F. 185°; 11. in W., A., A., kaum I. in PAe.; enthalt aus W. 
1li Mol. Kryatallwaaser, das im Vakuum bei 100° abgegeben wird. CBH80 7NBa: 
kaum 1. in k. W ., enthalt 5 Mol. B ,0 . — C8H80 7N'(NH4), -f- 8 H ,0 : wl. in W. 
— CjHjOjN-Naj: kryst. mit 2 Mol. HsO, 11. in W. — Diathylester, ClsH180,N, aus 
A., F. 65—66°. — Gibt bei der Red. Isatiricarbonsaure (vgl. folgendes Ref), mit 
K Un04 in Behwefelsaurer Lsg. a-Nitrophthalsaure. — 3-Nitro-2carboxypkenylgly- 
oxylsaure, CeHsO,N +  HsO (entspr. II.), 11. in W ., A., A., F. 191°; gibt bei der 
Osydation a-Nttropkthahdure (entspr. V.), F. 219°. — Das bei der Mononitrierung 
von Tetralin entatehende GemiBch von a- u. ^-Nitrotetralin (Kp.sl 176—192°) gibt 
mit KMn04 +  wenig Soda (auf 10 At. O ber.), Ansauern mit H ,S04 u. Weiter- 
osydation mit KMn04 (entspr. 1 At. O), nach deir. Yerestern mit A. u. HC1 den 
4-Niirophthalsduredidthylester, C^H^OgN (entspr. VIII.), Kp.„ 213°, F. 35°, u. die 
JEsttrsaure C10H9OeN  (entspr. VII.), aus A,-PAe., F. 111°, 1. in Soda.

(Bearbeitet von K. L arb lg  u. W. Kredel.) a-Chlortetralin, CI0HUC1, aus ar.-K- 
Tetralylamin, Kp.u 115—116°. Gibt bei der Osydation mit KMn04 u. Esterifiziersn 
zu fast */» einen neutralen Ester, zu */t eine Estersaure. Letztere gibt beim Ver- 
seifen u-Chlorphthalsdure u. eine Ketosaure (entspr. II.), die mit Phenylbydrasin 
auf dem Wasserbade Verb. C^II^O^N^Cl (IX.) gibt; gelb, F. 155°. — Der Diałhyl- 
ater  der Ketosaure (entspr. I.), Kp.18 195—197°, gibt nach dem Verseifen mit 
Phenylbydrazin Verb. CI5H9OeN^Cl, gelb, aus A., F. 215°. — Tetralin gibt bei 
Ggw. von J  mit Cl bei -j-10° ein Gemiseh von a - u. |S-Chlortetralin u. einen Cl- 
reicheren Ruekstand, darin ar.-l,2,3,4-Tetrachlortetralin, C10HSC14 (B. auch aua 
Tetralin durch erschopfende Chlorierung bei 15° in diffnaem Tageslicht), aus Eg.,
F. 172°, Kp.,9 180°. — Dibromid (vermutlich cr,/?-disubatituiert), F. 142°, gibt mit 
Na-Athylat 1,2,3,4-TetraMornaphthalin, C10H4C14, F. 198°. — Daa Gemiach der zwei 
Chlortetraline (Kp. 117—130°) gibt bei der zuerat alkal., dann sauren Osydation
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init KMd04 bu % einen neutralen, bu ’/s ein en aauren Eater. Der neutrale Ester, 
GltHu Ot Gl, Kp.19 173—174°, gibt beim Veraeifen mit Alkali u. Eindampfen mit HCl
4-Chlorphthalsaure, CaH50 4Cl (entspr. VI.), F. 157°. — Der saure Ester 04C7, 
Priemen, aua W., F. 118—119°, gibt beim Yerseifen 3-Chlorphthalsaure, C6H60 4C1 
(entspr. V.); F. 186—187°. Imid, C8H40,NC1, aua dem Anhydrid (F. 123°) u. Harn- 
atoff bei 170’ ; aua Eg., F. 233°. — 3-Chlorphthalsaurechlorid, CsH ,0,C la, aua An
hydrid -f- PC14 bei 250°, Kp.lg 169—171°. — (Bearbeitet von W. Kredel.) a-Brom- 
tetralin gibt ein Gemiach der Ketoaauren I. u. II. u. etwaa 3-Bromphthalsdure. Daa 
Gemiach der Ketoaauren gibt beim Vereatem zu ca. 60%  den neutralen Ester, 
CltH l tOt Br (entapr. L), K p 13 202—206°, u. zu 40% eine Eateraaure. — Tetralin 
gibt beim Bromieren zu ca. 75°/o fi- u. zu 25% cc-Bromtetralin, C10Hu Br. Daa bei 
alkal., dann eaurer Oxydation dea Gemiachea entatehende Sauregemisch von V. u. VI. 
(X i— Br) gibt beiip Esterifizieren den neutralen Ester Gu Hlt 0 ,B r, Kp.lg 190—191° 
(gibt beim Verseifen 4-Bromphthalsaure, C ,H ,04Br, F. 171—172°) u. den sauren 
Ester C^E^O^Br, Nadeln, aus A.-PAe., F. 127—128°; gibt beim Verseifen 3-Brom
phthalsdure, CBH50 4Br, in W. aehwerer 1. ais die 4-Bromaaure; F. 188°.

(Bearbeitet von P. E ngelbertz  u, 0. Hainbaoh.) Die Ketosaure Ct H-j O^NS 
(entapr. I .; X =  NH,*SOj) bildet Blattchen, aua W., F. 181°; unter B. dea Anhydrids, 
C9H6OsNS (X.); F. 261°, zll. in A. u. W. — Phenylhydrazon, F. 244°. — Diathyl- 
ester der Ketosaure, CiSH16C,NS, aus A., F. 107—108° (aintert vorher). — Die Phtha- 
lonsaure (entapr. I.) gibt bei der aauren Oiydation, desgl. daa a-Tetralinaulfamid 
bei der Oxydation in zwei Phaaen die a-Sulfamidphthalsaure. — ^-Tetralinsulfainid 
gibt bei alkal. Oxydation ein unseharf schcu. Gemenge, durch nachfolgende aaure 
Oiydation u. Eindampfen mit HCl die auch vom ^-Naphthalinsulfamid zugąngliche 
(3 SulfamidphthaUaure, C3H70„NS (VI., X =  HaN-SOs), F. 198 — 200°. — Diathyl- 
ester, C,2Hni06NS, Nadelchen, aaa A., erweichen iiber 80°, Zers. 90°. — (Bearbeitet 
von P. E ngelbertz  u. 0  Hainbach.) fi- Tetralylthiol, Benzoylverb., C17HlgOS, F., 
aua A., 98°. — Disulfid, C^H^Sj, F. 66°. — Methylather, CUH14S, Kp.|0 158—159°.
— a-Tetralylthiol, C10Hn S, aua dem Chlorid der «-TetralinBulfonaiiure, riecht 
echwach, Kp.u  141—143°. — Methylather, CuH14S, Kp.ls 158—160°. — Der fi-Mc- 
thylather gibt bei der Oxydation mit KMn04 (12 At. O) ein Gemiach der zwei 
Ketosiiuren, bei gleich folgender aaurer Osydation die 4-Methyhulfonphthalsaure, 
CgHjOjŚ (VL; X  =  CHs*SO,); F. 191° unter B. des Anhydrids C9Hg0 6S, F. 183 
bis 184° (aus Bzl.), yerfliichtigt sich unzera. oberhalb von 200°. — Daa Anhydrid 
gibt mit NHS bei 200—210“ das Imid  C9H;0 4NS, aua Eg., F. 263°; K-Salz: swl. in 
W. — Diathyleiter, C13HieOgS, Kp,lt um 250°. — Das Anhydrid gibt bei 80° mit 
Bzl. u. A1C1, anscheinend eine Saure CH, • SOa • C8H8(CO,H) • CO ■ C0H6, F. 230°, gibt 
bei 100° mit 5%  Anhydrid enthaltender H ,S04 2-Methyliulfoanthraćhinon. — 
a-Tetralylmethylather gibt bei der alkal. Oxydatiou (mit 12 Atomen O) die Phtha- 
lonsaure Clt,Bg07S (I.; X =  CH,-SOj) ais Hauptprod., zers. aich von 250° ab; 
Ba-Sale: swl. in k. W., Blattchen -Ą- 3H ,0 . — JDiathylester, CuH^OjS, Kp.,, 230°.
— Die Weiteroxydation der Phthalonsaure yerliiuft wenig glatt unter B. der Phtbal-
aaure G^BsO&S  (V.; X =  CHs-SOa); zwl. in A.; F. 187° unter B. des Anhydrids 
C9H„05S, Kp.u  ca. 240°. — Im id, C9H70 4NS, Blattchen, aus Eg., F. 264-266°; 
K-Salz wl. in W. — Die mittels m-Dimethylaminophenol aua den Phthalsauren 
erhaltlichen Rhodamine zeigten, daB die Subatitution im Phthalsaurereat ohne er- 
heblichen EinfluB auf die Farbnuance ist (auch bei Einfuhrung der S-haltigen 
Komplexe), daB aber die Waachechtheit erheblich erhoht wird. (Ber. Dtsch. Chem. 
Ges. 56. 2332—43. 1923 Frankfurt a. M , Univ.) B u s c h .

Julina v. Braun und Georg Hahn, Isatin-4-carbonsaure. Isatin-4-carbcmsaure, 
C,HsO.N (I.), bei der Red. von Nitrophthalonsaure mit alkal. FeS04 (sgl. vorst. 
Ref.); auB Nitrobenzol, Zera. von 200° ab; swl. in A., A., Bzl.; C ^O ^N N a,, Darst.

4 4 *
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mit NaOC,H5; blauschwarz; 1. in k. W. mit rotvioletter Farbę; beim Erwarmen 
scblagt die Farbę, zweifellos unter Eingoffnung, in gelb um. — I. gibt in A. mit 
HC1 auf dem Waaaerbade den Ester Gn B^lOi N'; gelbe Blattchen, aus A., F. 140°;
11. in organ. Losungsmm., 1. in k. Alkali mit rotvioletter Farbę. — I. gibt mit
2 Mol. PCIS in Bzl. einen sehwarzen, pulverformigen Korper G^H^O^NGl, der mit 
HJ-Eg. indigoblaue Farbung zeigt. — fi-Phenylhydrazon der Isatincarbonsaure, 
orangefarbige Nadeln, unl. in den meiaten LosuDgsmm., Zers. von 200° ab; (3-Anil, 
bordeauirotes, krystallhj. Pulver; Zera. von 200° ab; fi-Oxnn, gelb, Zers. von 200° 
ab. Chinoxalinderiv. (II.), leuchtend gelb, kaum 1. in A.; gibt mit 2 Mol. sd. Na- 
Atbylat in A. das hellziegelrote Di-Na-Salz; die wss. oder wss.-alkoh. Lsg. des. 
Salzes ist in der Kalte rot, wird beim Erwarmen gelb u. laBt mit A. ein gelbes 
Mono-Na-Salz ausfallen. — Carboxxjliertes Dioxindol, C0HvO4N (III.), durch Eed. 
mit Na-Amalgam in Ggw. von W .; fast farblos, unl. in den meisten Losungsmm., 
beginnt sich iiber 220° zu zers. L. beim Kocben mit A. unter Eotfarbung u. B. 
von Oxindolcarbonsaurc, C„H,OaN neben I., entsteht auch aus III. mit Na-Amalgam 
in Ggw. von CO,; schwach gelblich, Zers. obeihalb 280°. — Atophancarbonsaure, 
C17Hu OłN (V.), aus I. mit Aeetophenon in Ggw. von Alkali -f- stark verd. Essig-

H 0 ,F CO V0 *® N 9 ° ,H c h {OH) 9°»H CH,

HO,C

C«H.

saure. Die 2-Phenylchiuolin-4,5-dicarbonBaure wirkt nach P o h l viel seliwacher 
ais das Atophan; gibt beim Erwarmen mit W. (darin et was 1.) oder A., beim Er- 
bitzen auf 210° oder Umkrystallisieren aus Eg. das Anhydrid CuH0O>N ,  gelbe 
Nadeln, F. 226°. — CarboxyHertes Indirubin , C1,H 10OłNs (.VI.), aus Indoiyl -j- 
Isatincarbonsiiure in W ., Kupferglanzende, blauschwarze Krystalle, unl. in organ. 
Losungsmm.; gibt bei der Alkalischmelze eine Saure C17B 1J06iV,, 11. in A ., Zers. 
uber 270l>, die ais Kondensationaprod. von Anthranilsaure mit carbosyliertem Indol- 
aldehyd aufgefaBt werden kann, sodaB die Spaltung, wie in VI. angedeutet, ver- 
lauft. Die alkal. Lsg. von VI. farbt Baumwolle gut an u. zwar blau, aber wasi-h- 
unecbt u. sehr wenig lichtecht. — Dieselbe Eigenschaft hat der Farbstoff GnE^OtN S  
(VII.), aus Isatincarbonsaure -f- Thionaphthen bei Ggw. von Eg. u. etwas konz. 
HC1; dunkelrote Krystallmasse, etwaB 1 in A., Chlf., Eg. Die alkal. Lsgg. werden 
beim Erwarmen leicht unter Zers. entfaibt. Alkal. Hydrosulfit liefert eine schwach 
gelbliche Kiipe, aus der Baumwolle hellrot angefarbt wird. — Das carboxylierte 
Indophenin kann man aus der in konz. HjSO^ gel. Isatincarbonsaure durch 
Schiitteln mit in Bzl. gel. Thiophen in Form einer an den GefaBwandungen haften- 
den blauen M. fassen. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 56. 2343—47. 1923. Frankfurt 
a. M., Univ.) B d b c h .

S ikh ibhnshan  D ntt und Kiimal Kura ar Sen, Einwirlcung von Hydrazin- 
hydrat auf Phenanthrenćhinon. Aus den beiden Komponenten (in A.) entsteht, 
nacbdem sie nach 24std. Stehen in verd. HC1 gegossen werden, Phenanthron, aus 
verd. HCl-baltigem A. metali, glanzende Tafeln, F. 151 °. Dieselbe Verb. entsteht 
auch beim Kochen der alkob. Lsg. der Komponenten. Durch Kondensation von 
1 Mol. Phenanthron u. 1 Mol. Phenanthrenćhinon in Bzl. entsteben dunkelrote 
Prismeu, F. 158°, die bei 150° mit H J u. rotem P  Tetraphenylenfuran, F. 310°,
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geben. (Journ. Chem. Soc. London 128. 3420. 1923. Dacca [Oatbengalen], 
Univ.) Haberland.

Herbert Henstock, Bromverbindungen des Phenmthrens. Teil II. (I. vgl. 
Journ. Chem. Soc. London 119. 55; C. 1921 . III. 165 ) Der Grund fur die bevor- 
zugte B. von 10-Monobromphenantliren oder der Dibromverbb. 10-4, 10-2, 10-8, in 
denon ein Br immer an einem Briicken-C sitat, kann vielieicbt in der Theorie der

indiuierten wecliaelnden Polaritat der Atome von 
L a p w o e t h  (Journ. Chem. Soc. London 121. 416; 
C.' 1 9 2 3 .1. 398) gesucht werden. Gemilfi nebenst. 
Formel wird ein zweites Br-Atom nur an den 
Stellen eintreten, wo negative C-Atome stchen; 
so werden die Dibromverbb. 10-2, 10-4, 10-6, 

10-8 u. 10-9 sieh am leichteBten bilden. Die besonders bei holier Temp. u. mit 
groBem Br-OberscliuB gebildete 2,7-Dibromverb. Ia8t sieli nacli demselben Prinzip 
erklaren, wobei jedoch auffiillig ist, daB sieh nicht ebenso 2-1-, 2-3- u. 2-5-Verbb. 
bilden. Vf. hat die Bromierung von Phenanthren unter yerschiedenaten Bedin- 
gungen (Temp., Losungam., Br-Konz.) untersueht u. dabei auBer 10-Bromphenanthren 
folgende Dibromide erhalten: 10-2, 10-4, 10-6, 10-8 u. 10-9. (Journ. Chem. Soc. 
London 1 2 3 . 3097—99. 1923. Slirewsbury.) H a b e r l a n d .

Biman Bihari Dey und Karnad Krishna Eow, Bromnitrocumarine und ihr 
Verhalten gegen Alkalien. Die von Vff. untersuchteu Dibromnitrooumarine (3,8-Di- 
brom-6-nitrocumarin, 3-Brom-6-nitrocumarin) sind unyerandert 1. in k. Na3COa-Lsg., 
indem sieh die Na-Salze der Cumarinsauren bilden unter Aufspaltung des Pyron- 
ringes. Beim langeren Kochen der alkal. Lagg. jedoch wird NaBr abgespalten 
unter B. der Na-Salze der Cumarilsauren. Die Diailbersalze der Cumarinsauren 
Bind beatandiger ais die freien Saureu, falls sie im Dunkeln aufbewahrt werden. 
Beim Erwarmen mit A. oder W., sowie an der Sonne wird unter AbBpaltung von 
AgBr bromnitrocumarilsaures Ag gebildet. In  beiden Fiillen wird daB labile Salz 
der Cumarinsaure laDgaam in das stabile der Cumarsaure um gewandelt, woraus 
dann der Austritt von NaBr oder AgBr erfolgt:

Br ONa Br ONa
CO,Na Br O

k o , U c h = 6  -  n o ^ A c h  j  - % „ r Y j r ,N>
Br

ÓO.Na
V e rsu c h e : 3-Brom-G-nitrocumarin aus 3-Bromcumarin in Eg. -J- Mischung von 

rauchender HNOs +  Eg., nach 1 Stde. zufiigen von konz. H ,S04 u. auf Wasser- 
bad erhitzen. — a-Brom-5-nitrocumarinsdure aus yorigem durch Schtttteln mit 
10°/oig- KOH; aus Na,COs mit Saure F. 197—198° unter Zers. u. Biickb. des 
Cumarins, sehr unbestandig. Ag-Salz, CoH40 6NBr,Ag2, orangegelb, trockcn auf
bewahrt wird es nach 24 Stdn. weiB. Athylester, CuHjÓjN, aus vorigem -{- C Ą J ,  
aus 30°/oig. A. Tafeln, F. 153°. — 4-Nitrocwmriltdure aus 3-Brom-6-nitrocumarin 
in A. -f- sd. was. KOH; aus K-Salz (farblose Nadeln) durch Ansauern gelatinos, 
aus h. yerd. CH}COOH-Nadeln, F. 274—275° (Zers.). Ag-Salz, CBH 40 5NAg, farblos; 
Athylester ident. mit vorigem. — 3,8-Dibrom-6-nitrocumarin, CeH ,04NBrs , aus 
6-Nitrocumarin -f- Br in sd. Eg. (Zusatz einer Spur J), aus sd. Eg. Nadeln, F. 215°.
— 2-Brom-4-nitrosalicylsaure, C7H40 6NBr, aus yorigem in NaOH durch KMn04, 
aus h. W. F. 222°; Athylester weiBe Nadeln, F. 219°. — Einw. von Br auf sd. was. 
Lag. der freien Saure gibt 2,6'Dibrom-4-nitrophtnol, aus A. Prismen, F. 143°. —
3,8-Dibrom-6-aminocimarin, C0H6O,NBr„ aus der Nitroyerb, mittels SnCl, in saurer 
alkohol. Lsg.; aus h. Xylol hellgelbe Nadeln, F. 237°. — 3, a-Dibrom-5-nitrocumarin*
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sdure, aua Dlbromnitrocumarin durch Schiitteln mit NaOH u. Ansauem bei 0°, 
cremefarbenea Pulver, Bintert bei 188°, P. 196—196° (Gasentw.), aehr unbestandig; 
Ag-Salz, C8H ,06NBr,Ag,, oraDgerot. — 6-Brom-4-nitrocumarilsdure, C0H4OsNBr, 
aus yorigem Ag-Salz -f- HNOs bei 0°, aus h. W. Nadeln, P. 253—254°, wird auch 
aus Dibromnitrocumarin -f- sd. NaOH direkt erhalten; Na-Salz, CBH80 6NBrNa, aus 
h. W. umkrystallisierbar; Athyleater, Cu H ,06NBr, aus A. Nadeln, P. 156°. —
3,8-Dibrom-6-nitro-4,7-dimethylcumarin, Cn H j04NBra, aus 6-Nitro-4,7-dimethyl- 
cumarin in Eg. -f- Br, Prismen, P. 224°, unl. in A. n. Ae., wL in ad. Eg., 1. in k. 
yerd. NaOH mit tiefroter Parbe. — Na-Salz der 6-Brom-4-nitro-2,5-dimethylcumaril- 
saure, CuHjOjNBrNa, aus yorigem mit sd. NaOH, aus yerd. A. Nadeln, F. 263 bis 
264° (ZerB.). — 3 -Brom -6 -mtro-4-methyl-1.2-a-naphthopyron, C14H80 4NBr, aus 
6-Nitro-4-methyl-o:-naphthopyron in sd. Eg. -j- Br, aus Nitrobenzol gelbe Nadeln, 
P. 291—292°; entsteht auch durch Nitrieren von 3-Brom-4-methyl-o:-naphthopyron; 
unl. in ublichen Loaungsmm., 1. in h. C6HsN 0, u. Pyridin. — 3-Brom-6-amino-4- 
methyl-l,2-u-naphthopyron, C14H10OjNBr, aua h. absol. A. orangegelbe Nadeln, 
F. 222°; Acetylderiy. aus yerd. A. farblose Nadeln, F. 287—288°. Einw. von NaOH 
auf die yorige Nitroverb. gibt tiefrote Lsg., beim Anaauern bei niedriger Temp. 
gelber Nd., woraua freie Cumarinsaure mit Na,C08 estrahiert wird; sie ist sehr 
unbestandig u. geht leicht wieder iiber in das Bromnitronaphthopyron, ZerB. bei 
ca. 245° (Gasentw.), der dabei zuriickbleibende Korper hat F. 290—291°; Ag-Salz, 
C14H80 6N BrAgj, tiefrot. — 4-Nitro-2-methyl-u-naphthofuran-l-carbon8awe, aus der 
letzten Nitroęerb. -f- sd- KOH, aus h. A. Nadeln, P. 277° (Zers); Na-Salz, 
CI4H80 6NNa, wl. in W .; Athylester aus A. weifie Nadeln, F. 152°. (Journ. Chem. 
Soc. London 123. 3375—84. 1923. Madras, Preaideacy College.) H a b e e l a n d .

Bim&n B ih a ri Dey und H aridas D alal, Liazoumwandlungen von Amino- 
cumarinen und Aminonaphthopyronen. Die Einfuhrung yon Halogen in den Benzol- 
kern genannter Verbb. gelingt leicht iiber die Diazoyerb. Die Diazoniumsalze der 
Cumarine Bind z. T. recht bestandige Verbb. Das aus der CN-Verb. zu erhaltende 
Ag-Salz des Cumarin-6-carboxamids reagiert in der tautomeren Form, durch CjHtJ 
wird es in den freien Iminoather umgewandelt:

C8H50,C0N H j - >  C ^ O ^ ^ S  C9HsO ,C < ° g H‘

Direkte Halogenierung alkylaubstituierter Cumarine u. Naphthopyrone fiihrt zu 
im Pyronkern moDosubatitnierten D eriw .; erst bei weiterer Einw. des Halogens 
wird auch der Bzl.-Kern substituieit.

Y ersuche. 6-CMorcumarin, durch Diazotieren yon 6-Aminocumarin, zufiigen 
zu eiskalter Lag. yon CuCl in konz. HCl, wenig Schiitteln, Rk. auf Wasserbad be- 
enden; aus A. gelbliche Nadeln, F. 163°. — 6-Bromcumarin aus A., F. 160°. — 
G-Jodcumarin, auB der Diazolsg. +  KJ, aus A. Nadeln, F. 165°. — 6- Cyancuniariti, 
C10BsO,N, aus der Diazolsg. -J- CuCN, aus 50°/oig. A. Nadeln, F. 220°. — Cumarin-
6-carbonsaure, aus yerd. A. Nadeln, F. 268°, wl. in h. W.; wss. Lsg. dea Na-Salzes 
flnoresciert schwach blau; AthyleBter, C1JH10O4, aus yoriger oder aus alkoh. Lsg. 
der Cyanyerb. +  gasf. HCl, aus 50°/0ig. A. weiBe Nadeln, F. 130°; Saurechlorid,
C,0E 6O,Cl, aus wenig sd. Chlf. Sintern bei 175°, P. 182°; Anilid  CISHu O,N, ans 
Eg. Krystalle, F. 194°. — Salzsaures Salz des Cumarin-6-formiminoałhers, 
CuHuOjNCl, aus 6-Cyancumarin in absol. A. suspendiert +  gasf. HCl (0°), nach 
Stehen u b e r  Nacht mit A. unter gutem Schiitteln yersetzt; Krystalle, 11. in W .; der 
freie Iminoatker, C^HnOjN, Nadeln, P. 135°, 11. in A. — Cumarin-6-carboxamid, 
C10H,OsN , aus dem salzsauren Iminoather durch Sublimation im Vakuum bei 170 
bis 200°, aua h, W. nach Digerieren mit A. Prismen, F. 203°; aus dem Ag-Salz 
dieses Amids (weiB) kann mittels sd. C,H,J der oben erwahnte Iminoather eben- 
falls dargestellt werden, — Cwnarin-6-formamidinhydrochlorid, C8Hs0,C{: NH)NH„
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HCI, aus dem salzsauren Iminoather -{- alkoh..NH8, aua verd. HC1 Nadeln, bei 
130° weich u. durchscheinend werdend, P. 170—171°. — 6-Chlor-4,7-dimethyl- 
cumarin, Cn H ,0,C l, aus abBol. A. gelbliehe Prismen, P. 210°. — 6-Cyan-4,7-di~ 
methylcumarin, aus CHaCOOH braungelbe Nadeln, P. 286°. — 3-Chlor-4,7-dimtthyl- 
cumarin, CUH,0,C1, durch Chlorieren des entaprechenden Cumarina in sd. Eg., 
priemat. Nadeln, die Krystalleg. enthalten, der allmahlich an der Luft entweicht, aus 
A. Nadeln, F. 134°. — Hieraus: 2,5- Dimethylcumarilaaure, Nadeln, P. 218°; Ag-Salz, 
CnHjiOj&g. — 3,6-Dichlor-4,7-dimethylcumarin, CnHjOjCl,, durch Chlorieren yon
3- oder 6-Monochlorverb. in w. Eg., aua sd. Eg. prismat. Nadeln, P. 216°; entsteht 
auch aus 6-Ohlor-m-kresol -f- «  ChloraceteBaigester -{- konz. H ,S04 bei 0°. —
4-Chlor-2,5-dimethylcumarilsaure, aua verd. CH,COOH Nadeln, F. 264—265° (Zers.);
K-Salz, CUHB0 3C1K, aus der Dichloryerb. -j- sd. alkoh. KOH. — 6-Atnino-1,2- 
tt-naphthopyron, C,8H90,N, aus der 6-Nitroverb., aua A. goldgelbe Nadeln, P. 193°; 
Hydrochlorid, Nitrat u. Sulfat wl. in W .; Acetylverb., Ci6Hu 0 3N, aua A. Nadeln, 
F. 216°. — 6-Chlor-l2-ce-naphthopyron, Ci8H,0,C1, durch Diazotieren der Amino- 
verb., die zu diesem Zweck (da salzs. Salz wl. in W.) abwechselnd mit NaNO, in 
k. konz. HCI eingetragen wird; aus Eg. hellgelbe priamat. Nadeln, P. 106°. — 
6-Chlor-4-methyl-l,2-a-naphthopyron, C14HeO,Cl, aus A. gelbe Nadeln, F. 212°. —■ 
B-Brom^-methyl-l^ anaphthopyron, CI4B0O,Br, aus CHsCOOH braune prismat. 
Nadeln, F. 210°. — 6-Jod 4-methyl-l,2-a-naphthopyron, C14H ,0 ,J , aus A. gelbliehe 
Nadeln, F. 212°. — 6-Cyan-4-methyl-1.2-a-naphthopyron, C15HgO,N, aus A. gelbe 
Nadeln, F. 273°. — 4-Methyl-l,2-ct-naphthopyron-6-carbonsaure, aus yerd. A. Nadeln, 
F. 215°. — 3 Chlor-4-methyl-l,2- a-naphthopyron, C14HS0 2C1, durch Chlorieren des 
Metbylnaphthopyrons in sd. Eg., aus CHaCOOH Priemen, F. 225°. — 3,6-Dichlor- 
4-methyl-l,2 naphthopyron, C14H80,C1,, aus viel sd. CH8COOH priamat. Nadeln, 
F. 258°, unl. in A. (Journ. Chem. Soc. London 123. 3384—92. 1923. Calcutta u. 
Madras, Presidency College.) H a b eb l a n d .

A. Sohónberg, DarstcUung des Biphenylensulfids durch Einwirkung von 
Natriumamid auf Biphenylsulfoxyd. Biphenylsulfoxyd, 
C8H,-SO-C6Hb, aua 50 g Bzl. +  16 g SOC1, mit A1C1, -f- 
20 g Bzl. bei Wasaerbadtemp.; aus PAe., F. 70—71°. — 
Gibt in sd. Toluol mit NaNH, Biphenylensulfid (nebenst.); 
Nadeln, aua L g., F . 97—98°. (B sr. Dtsch. Chem. Ges, 

58. 2275. 1923. Berlin, Techn. Hochsch.) B usch .
William Henry Perkin jnn. und Sydney Glenn Preston Plant, Dihydro- 

pentindol und seine Derimte. Das Phenylbydrazon des Cyclopentanons kann unter 
dem EinfluB Behr yerd. H ,S04 kondeneiert werden zu Dihydropentindol (I.); noch 
leichter findet die Kondensation dea entaprechenden Methylphenylhydrazons zum 
8-Methylderiv. statt. Daa 8-Acetylderiv. gibt bei niedriger Temp. ein 4-Nitro-8- 
acetylprod., bei hoherer Temp. 3 yerachiedene N itroderiw ., von denen eins durch 
Addition yon HNO, an die Doppelbindung entsteht (II.).

CH,

CH,

H.Ci-------.CH,

' \ N CH,

II.
|NO,
OH

N*Ac CH,
Y e rsu c h e . Dihydropentindol, CUHUN (I.), aus Cyclopentanonphenylhydrazon 

in W. -f- H ,S04 (Wasserbad), durch Eitraktion mit PAe. farblose Prismen, F. 108°, 
beim Aufbewahren rotlich werdend, Ausheute 45’/,; Pikrat aus h. A. dunkelrote 
Nadeln, F. 160°. — 8-Methyldihydropentindol, C„H1SN , aus A. blaBrote Tafeln, 
F. 43°; Pikrat aus h. A. gtark dunkelrote Nadeln, F. 128°. — 8-Acetyldihydropent- 
indol, C„H18ON, &u* A. Nadeln, F. 117°. — 4-Nttro-8-acetyldihydropentindol,
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ClaHn O,Ns, aua yorlgem in 45° warmem Eg. +  HN03 (D. 1,4), hellgelbe Prismen,
F. 195°. — 10-Nitro-8-acetyl-9-oxytelrahydropentindol, CisHu 0 4Nj (II.), B. analog 
vorigem bei 75°, zuerat sich abscheidende Krystalle aus A. farblose Prismen, F. 187° 
Zers.). Die aus der Eg.-Mutterlauge sich danach abBcheidenden KryBtalle sind daa
4-NitrO'8-acetylderiv. mit F. 195°. Die Eg.-Mutterlauge dieser Verb. schied nach 
mehrtagigem Stehen ein drittes Nitroderiy., Verb. ClaH ltOt Nt , aus, aus A. gelbe 
Nadeln, F. 154°, Konst. noch unbekannt. (Journ. Chem. Soc. London 123. 3242—47. 
1923. Osford, D yson  PERBiN-Lab.) H abebland .

Jo h n  E ich ard  Scott und Ju liu s  B erend Cohen, Die Eondensation aroma- 
tischer Aminosulfosaurcn mit Isocyanaaure, Phenylcarbimid und Cyanamid. Vff. 
haben friiher (Journ. Chem. Soc. London 121. 2034; C. 1923. I. 585) festgestellt, 
daB bei Einw. von HCNO auf p-substituierte Anilin-o-aulfoaauren je  nach der Art 
des p-Subatituenten entweder Carbamido- oder Biuretderiw. entatehen. Die Unters. 
des Einflusaes der p-Gruppe wird je tit fortgeaetst. Mit COOH in p-Stellung wurde 
kein identifisierbares Prod. erhalten; Verb. I. oder II. entatehen, wenn die p-Stellung 
durch NEL, beaetzt ist. — 5-Chloranilin-o-sulfosS.ure gibt eine Cnrbamidoverb., da- 
gegen die entaprechende 4-Chlorverb. ein Biuret. p Bromanilin-m-sulfoaaure gibt 
ein Carbamid, o-Bromanilin-p-sulfoaaure ein Biuret. Ea scheint danach, ais ob 
Biuretyeibb. dann entatehen, wenn die o- u. p-Stellungen zur NH,-Gruppe beaetzt 
sind, daB jedoch bei m-Substitution Carbamidoverbb. entstehen. Die Einw. von 
Phenylcarbimid u. Cyanamid wurde gleiehfalls gepriift; mit letzterem wurden 
Phenylguanidinderiw. (III. bezw. IV.) erhalteD, mit ersterem Phenylcarbamidoderiw. 
Kondenaation mit 2 Mol. dieser Verbb. wurde nicht festgestellt.

V erauche. p- Amino-m-sulfohcrwocgaure, CjH7OjNS, aus p-Acetylaminobenzoe- 
siiure (bei 170°), aus b. W. Platten; Anilinsalz aus A. Nadeln, F. 228—229° (Auf- 
schSumen, GelbfSrbung); Athylester, C„Hn 0 6NS, aus W. (worin wl.) Tafeln, F. 263° 
(Zers., orangerote Farbung). -p-Aminopher.ylcarbamtd-m-{oder o)-sulfosaure, CvH30 4N,S 
(I. oder II.), aus p-Phenylendiaminsulfosaure, KCNO -}- HC1 in W., aus W. Platten, 
schwach yiolett gefarbt (Verunreinigungen?), Zers. bei ca. 274* unter Aufschaumen
u. tief purpurner Verfarbung; wl. in W .; gibt mit HNO, eine gelbe, flockigeVerb. 
Zers. bei 171—173°, unl. in W ., gibt mit alkal. ^-Naphthol einen roten Azofaib- 
stoff. Die Diazoyerb. gibt mit CaBr eine Verb. (p-Bromphenylcarbamidsulfoaaure?), 
die sich bei 260° zu einer yiolett gefarbten M. zers. Einw. von CflH5NH, auf das 
HarnstofFderiy. (160°) fuhrt zu s.-Diphenylharn&toff. Das Hydrochlorid von I. oder
II ., Verb. 2 C,BaOiN tS , JSCl, bildet dicke, ąuadrat. Tafeln, Zers. bei 270*.—
5-Chlorphenylcarbamid-o-sulfosaures E ,  C,H80 4N,C1SK, H ,0 , aus 5-Chloranilin-o- 
sulfosaure +  KCNO, aus W. Tafeln, Zers. bei 285°, 11. in W., gibt mit HNO, ein 
Diazoniumsalz. — p-Bromphtr.ylcarbamid-m-sulfotaure, C7H70<N,Br3, aus h. W. +  
yerd. HCl rhomb. Tafeln, Zers. bei 265—268°, 11. in W ., gibt mit HNO, ebenfalls 
unter Zera. ein Diazoniumsalz. — o-Bromanilin-p-sulfosaure, C6H60,NBrS, durch 
Sulfurierung von o-Bromacetanilid, aus h. W. mit yerd. HCl Nadeln, keine Zers. 
bis 300°, wl. in k., 1. in h. W .; Anilinsalz aus A. Prismen, F. 221° (braune FI., 
bald purpurrot werdend). — o-Brompfowylbiuret-p-sulfosaure, C8H80 5N,BrS, aus 
o-Bromsnilin-p-sulfoBaure (1 Mol.) +  KCNO (1,5 Mol.) aus yerd. h. HCl Tafeln, 
Zers. bei 229-231°, 11. in W ., gibt mit HNO, keine Zera. unter N,-Entw., mit 
alkal. ^-Naphthol nur schwach orangegelbe Farbung. Anilinsalz aus A. weiBes 
Pulyer, F. 184—186° (Zers.). — 5-Brom-o-carbamidbenzoesaure, CsH7OsN,Br, aus

NHCONHj NHCONH, NHC(:NH)-NHS NH-------C:NH
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5 Bromanthranilsaure, aus h. verd. A. Prismen, Zera. bei 182,5°, wl. in W ., 11. in 
A. Mit verd. HC1 erwarmt entsteht da3 Hydantoin, C8HsOjN,Br, crfimefarbenes 
Pulver, unl. in W., wl. in A. — p-Bromphenylguanidin-o-sulfosaure, C7H80 8N8BrS, 
aus p-Bromanilin-o-sulfoaaure (1 Mol.) -)- Cyanamid-Na (2 Mol.) +  HCl (3 Mol.) -f- 
W., aus viel sd. W. Nadeln, bis 300° kcin P. oder Zers , wl. in W. u. Eg., unl. in 
A. oder Aceton, 1. in NaOH; K-Salz, C7H70 8N,BrSK, aus W. Nadeln oder Tafeln, 
leieht hydrolysierbar. — p-Chlorphenylguanidin-o-sulfosaure, C7H80,N,C1S, B. analog 
vorigem, aus b. W. Nadeln, unverandcrt bis 300°, leichter 1. in W. ais vorige. 
K-Salz ąuadrat oder 8-eckige Tafeln, leicht hydrolysierbar. — p-Guanidintoluól~ 
msulfosaure, C8Hu O.N3S, aus h. W. -f- verd. HC1 Nadeln, unverandert bis 300°,
1. in W. u. A.; Na-Salz Nadeln, leicht dissozuerbar. — 4-Brom-B-diphenylcarba.mid-
2-sulfosaures K , C,,H10O4N,BrSK, aus p-Bromanilin-o sulfosaure (1 Mol.) in KOH 
(1 Mol.) +  Phenylcarbimid (2 Mol.) in W ., aas h. W. Nadeln, Sintem bei 126 bis 
128°, P. 218-223° (Zers.), 1. in h., wl. in k. W. — s-Phmyl-ptolylcarbamid-2’-sulfo- 
saures Z , C14H180 4N3SK, aus h. W. (wl.) Nadeln, Sintern bei 175—185°, teilweises 
Schmelzen bei 210—215°, dann wieder fest werdend. — p-Toluidin-m-sulfosaure, 
C7H90,N S, 0 5HaO (Druckfehler im Original), aus Aceto p-toluidin -{- rauchender 
HjS04 (mit 10°/0 SO„) bei 170°, aus h. W. schwach gelbe Nadeln. — p-Chloranilin- 
OSulfOBtiure, C6H80 8NC1S, HsO, durch Sulfurieren von p-Chloracetanilid, aus h. W. 
mit verd. HC1 Nadeln; Anilinsalz rhomb. Piatten, F. 211,5—212°. (Journ. Chem. 
Soc. London 123 3177-91. 1923. Leeds, Univ.) H a b ebla n d .

John  R ichard  Scott, Sulfuricrung para-substiłuierier Phcnylcarbamide. Um 
p-Bnbstituierte Carbamidsulfosauren auf anderem Wege ais dem von S c o t t  u. COHEN 
(Journ. Chem. Soc. London 121. 2034; C. 1923. I. 585 u. vorst. Bef.) angegebenen 
zu erhalten, untersucbte Vf. veracbiedene R kk .; ais die beste Metbode erwies Bich 
dabei die Sulfurierung von p-subatituierten Phenylcarbaminen, wahrend Einw. von 
NHS auf die ent9prechenden Urethane oder Hatogenierung von o-Carbamido- 
benzolsulfosauren gar keine oder schlechte Auabeuten lieferten. Die Obeifiihrung 
der p-Halogenphenylcarbamid-o-sulfosauren in die entBprechenden - Biurete mittels 
KCNO oder CO(NHs), gelang ebensowenig wio die Umsetzung mit Chlorkohleri- 
sSureester, woraus man schlieBen muB, daB diese Verbb. iso-Carbamidstruktur, 
SO,H*CgH,.X.NH*C(OH): NH, haben. Einw. verscbiedener W.-entziehender Mittel 
(HC1, CHjCOCl, SOClj u. CgH,COCl) auf p-Carbamidtoluol-m-sulfosaure zwecks B. 
hydantoinartiger RiDge ergab, daB die RiD gbildung hier nicht so leicht stattfindet, 
wie bei den CarbouBauren. Aus POCl3 u. p-Carbamidtoluol-m-sulfosaurem K  wurde 
etwas 3-Chlor-7-methyl-l,2,4-benzol8ulfondiazin (I., bezw. II.) erhalten, aua dem 
durch sd. NaOH die hydantoinartige Oxyverb. (III.) entsteht.

NH N NH
•Cl (-'•'^ .^SC .C l f^ ^ Y ^ .C .O H

JJN C H . k J ^ j N H  CHj
so3 so, ~ so,

V ersuche. p-Carbamidotoluol-m-sulfosaure, durch Sulfurieren von p-Tolyl- 
carbamid (60°), aus b. W. mit verd. HC1 farblose Prismen. — p-Carbamidotoluol- 
o-sulfosaure, C,H10O4N,S, aus dem Filtrat der vorigen durch Neutralisieren mit 
BaCOs u. H ,S04, aus h. W. mit verd. HC1 rhomb. Tafeln, Zera. bei 255—256° 
feegen 246° Gelbfkrbung), 11. in W., wl. in HC1, wird durch HNO, zers. in N, u. 
Diazoniamsalz; K-Salz, CgH90 4N,SK, 0,5 C,HsO, aus A. Prismen. — Das K-Salz 
der m-Sulfos&ure gibt mit sd. CHjCOCl p-Acetylcarbamidotoluól-m-sulfosaure, 
CioHijOgNjSjHgO, Prismen, Zers. bei 189—201°. — Einw. yon POCI, auf die 
freie Sulfoiaure in Bzl. fiihrte zu einer noch nicht aufgeklSrten Verb., rhomb. Kry- 
atalle sus Aceton. Sintern bei 170-180", F. 277° (braune FI.), wl. in W. (neutral),
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durch Na,CO, nicht yerandert. Einw. von POCIa auf daa K-Salz der gleichen 
Yerb. fiihrt zu 3-Chlor-7-mtthyl-l,2,4-benzólsulfondiazin, CaHjO,NjClS, aus A. -J- W. 
{1 +  2). F. 273—274° (braune FI., Gasentw.), wl. in W., 11. in A. u. h. Bel., 1. in 
NaOH u Na,COs, wag. Lsg. reagiert aauer, wird durch HNO, nicht eera. Na-Salz, 
Nadeln, 11. in W., Ag-Salz, C8H9OsN,ClSAg, weiBe, amorpbe M., w enn aus wbs. 
AgNO,; mit alkoh. AgNO, Nadeln. Nitroderiv., C8H60 4N,C1S, gelbe Tafeln, F. 253° 
(Zers. zu brauner M.), 1. in NaOH mit gelber Farbę. — 3-Oxy-7-methyl 1,2,4-benzol- 
sulfondtazin, CeH8OaN,S (III.), aus yorigem Diazin mit sd. NaOH, aua A. Nadeln 
oder Tafeln, F. 300° (Zers.), wl. in W., II. in A. — p-Chlorphcnylcarbamid-osulfo- 
saure, C7H70 4NC1S, 1,5H,O, aus p-Chlorphenylcarbamid, rhomb. Platten, bisweilen 
Nadeln, Zer3. bei 253° zu dunkler M., 11. in W. u. A., wl. in  HC1; K-Salz, 
C7H„04NaClSK, Tafeln oder Prismen, 1. in h,, wl. in k. W .; NH4-Salz aua W. 
Tafeln, F. 241° (Zers.); Anilinsalz aus A. Nadeln, F. 187° (geringe Zers.). Saure 
Lsg. der freien Saure wird durch HNO, zers. in N, u. Diazoniumsals, das mit 
alkal. (5-Naphtbol rote Farbung gibt. — p-Bromphenylcarbamid-o-sulfosaure, 
C7H70 4NsBrS, rhomb. Tafeln oder Nadeln, Zers. bei 258—263° zu purpurroter M.; 
K-Salz, C7H60 4N,BrSK,H,0, Tafeln oder prismat. Nadeln; NH4-Salz, Tafeln, F. 235 
biB 236° (Zers.); Anilinsalz, C7H ,04NaBrS, C,H7N, Nadeln, F. 183—185°. — Einw. 
von raucbender H ,S04 auf p-Jodphenylcarbamid fiihrte unter Zers. (B. yon J) eu 
p-Carbamidobenzolsulfosaure, C7HB0 4N ,S ,H ,0 , aus yerd. HC1 braune Tafeln, Zers. 
bei 260—263° zu yioletter M.; NH4-Salz ans W. Nadeln, F. 244—245° (ZerB.) — 
p-Bromphenylurethan-o-sulfosaures K , CsH„05NBrSK, 1,5H,O, aus p-Bromanilin- 
o-aulfosSure +  K,CO, in w. W. -f- Chlorkoblensaureester, aus h. W. Nadeln, F. 259 
bis 259,5° (Zers.), 11. in h. W., wl in k. W., nicht zera. durch HNO,. — p-Brom- 
phenylcarbamid-o-sulfosaure entsteht auch durch Bromieren der Sulfosaure. (Journ. 
Chem. Soc. London 123. 3191—202 1923. Leeds, Univ.) H a b erla n d .

M as B ergm ann, E rw in  B rand  und F ritz  W einm ann, Umlagerungen peptid- 
ahnlicher Stoffe. H. Derivate der y-Amino- (3-oxybuttersaure. (I. vgl. Bergm an n  
u, B ra n d , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 56. 1280; C. 1923. III. 383.) cŁ-Chlor-@-oxy- 
y-aminopropan wird mit Hilfe Beiner cycl. Benzaldehydyerb. (I.) benzoyliert, der 
Aldehyd wieder abgespalten, in dem entstehenden substituierten Beneamid (II.) Cl 
durch CN ersetzt, das Nitril tiber den salzsauren Iminoather in den Ester (IIL) 
yerwandelt, dieser durch gelinde alkal. Verseifung in das N-Bensoat (IV.) der 
j/-Amino-(?-oxybutteraaure, das ebenso wie sein Ester bei Kdchen mit starker HBr 
oder H ,S04 die benzoylfreie Aminooxybutter saure (V.) liefert. Dieae steht von den 
Isomeren der yon D a k i n  ais Spaltprod. einiger Proteine aufgefundenen Oiyglut- 
aminsaure, CO,H-CH(NH,)-CH(OH).CHj*CO,H, am nachsten, gibt wie sie  Farbrkk. 
mit gewissen Phenolen u. starkę Pyrrolrk. bei Dest. mit Zn-Staub. Vff. erwarten, 
daB sie in opt.-akt. Form unter den biolog. Stoffwechselprodd. gefunden wird. Die 
Benzoylgruppe in IV. ist demselben Platzwechsel unterworfen, der am 0,N-Di- 
benzoat des y-Aminopropylenglykols (1. c.) geschildert wurde. Bei Bebandlung mit 
gewissen Saurechloriden, z. B. k. SOC1,, geht IV. in das HCl-Salz eines Saure- 
cbloridj (VI.) tiber, aus dem mit W. sofort das Salz der Saure (VII.) entsteht, ein 
Osazolinderiy., das schon durch geringe Mengen Saure unter Aufspaltung des 
Heteroringes in Salz der 0-Bengoylaminooxybuttersaure (VIII.) iibergeht, wahrend 
dieses Salz in alkal. Medium wieder in IV. zuruckyerwandelt wird. III. liefert bei 
entsprecbender Behandlung zwar auch zunachst das eotaprechende Oxazolinderiv.. 
also den Ester von VH., dann aber bei mafiigem Erwannen mit 2 n. HC1 B tatt des 
erwarteten Estera yon VIII. eine Verb. Cn H ^O eN , S C I, dereń Natur noch nicht 
aufgeklart ist. Das aus dem Amid von IV. entsteheode Oiaeolinderiy, wiid durch 
verd. Saure allmahlich scbon bei niedriger Temp., sehr schnell bei 100° in einen 
achon krystallisierendea Stoff vom F. 132®, der Fehlingsche Lsg. stark reduziert,
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Yerwsndelt. — Diese UmwandlungsmSglichkeiten werden in Verb. mit den in 
Eiweifikorpem anzunehmeaden GruppieruDgen erortert Mit Bezug auf die Ansicht 
von T k o en seg a a ed  (Ztachr. f. pbysiol. Ch. 112. 82. 127. 137; C. 1921. I. 907. 
1923. III. 237), daB in diesen pyrrolartige Heterocycien vorgebildet Beien, wird 
darauf hingewiesen, daB die von ihm benutzte energ. Behandlung mit CH,*COCl 
dem hier eiDgeBehlagenen Yerf. Behr ahnelt, daher die erhaltenen Pyrrole Kunat- 
prodd. sein koonten; ferner wird betont, daB alle hier beaehriebenen Verbb. der 
Aminooiybuttersaure bei Dest., besoodera mit Zn-Staub, roto Farbrk. auf Fiehten- 
holz geben; dieae geiingt auch, wiewohl etwaa schwacher, mit anderen Oxazolinen 
n. Oiaiolidinen, z. B. IX. u. X., die den Pyrrolen weniger naheatehen.

CH,—CH— CHjCł CH,—CH(QH)—CHjCl C H ,-C H .C H ,.C O C l
I. 1 > 0  | I > 0

NH— CH(CeHs)' NH.CO.C5Hc II. N = C . C tHs VI.
III. C6H8 . CO • NH • CH, • CH(OH) • CH, • C0,C,He
IV. C„HS • CO • NH • CH, • CH(OH). CH, • CO, H
V. N fl, • CH, • CH(OH) • CH, • CO,H

VIII. HC1, NH, • CH,. CH(0 • CO■ C,H6)■ CH,• CO,H
CH,—CH-CH,-CO,H C H .-C H .C H ..C 1 CH,—CH-CH..C1

VII. | > 0  IX. | > 0  X. | > 0
tiZZZZG ■ C6H8 N— C-C6Hs NH— CH.C»HS

ce-Cyan-fi-OTypropyl-y-benzamid, CuH^OjN,, aua der entsprecheuden Cl-Verb. 
(II.), die beBaer ais nach der friiheren Voraehrift (Be b g m a n n , Rad t  u . Bk a n d , Ber. 
Dtsch. Chem. Ges. 54. 1648; C. 1921. III. 787) aus 2-Phenyl-5-chlormetbyloiazo- 
lidin (I.) dureh aehr kurzes Schutteln mit rauchender HC1 u. sofortige Abscheidung 
dureh W. u. PAe. dargeatellt wird, mit KCN, spieBige Nadeln oder langliche Tafeln 
(aus Aceton), F. nach geringem Sintern 128—129° (korr.), 11. in w. W., A,, Aceton, 
Eaaigester, Chlf,, wl. in A. u. PAe. — y-Bencamido-fi-oxybuttersa,ureathylester, 
C18H,t0 4N (III.), Blatter (aus W.), F. 99—100°, Kp M ca. 135° (Badtemp.), 1. in A., 
Aceton, w. Bzl., h. Essigeater, weniger 1. in h. Lg., swl. in PAe. — y-Benzamido- 
ft-ozybuttersaiire, Cu Hls0 4N (IV.), feina Nadeln, F. 176—177° (korr.) nach geringem 
Sintern, wl. in organ. Losungsmm. auBer A., fast unl. in Lg. u. PAe. — 2-Phenyl-
5-carboxymethyloxaiolin, CnHuOjN (VII.), aus seinem HCl-Salz mit Na-Acetat, 
F. 140—141° (korr). HCl-Salz, aus dem Salze von VI. [F. 117—118° (korr.) unter 
Zers.] mit W., F. 179° (korr.) mit Zers,, nur in W. u. CH,0 einigermaflen 1. — 
HCl-Salz der y-Amino-@-benzoyloxybuttersaure, Cn Hlt0 4N,HCl (VIII.), Nadelchen, 
F. 215° (Zers.), 11. in h. W., Bonot wl. — 2-Phenyl-5-carbathoxymethyloxazoliv, 
CltH,50,N , etwaa dickfl. Ol, Kp. li5 ca. 180° (Badtemp.), nD10,9 =  1,5283. HCl-Salz, 
Nadeln (aus Chlf-Lag. dureh A .) ,'f . 118—119° (korr.). — Verb. Cn E ^O aN , HCltf), 
aua dem yorigen mit w. HC1, feinfaserige Nadeln, F. ca. 205° (beginnende Zers.), 
bei 56° (0,1 mm) teilweise fliichtig, spielend 1. in W., Lsg. schmeckt bilter; gibt mit 
Alkali in Kalte Cl-freie Krystalle, F. 175°. — y-Benzamido-fi-oxybuttersaureamid, 
CuHu 0 8N„ aus dem entaprechenden Iminoatherchlorhydrat bei ErhitzeD, kryetalli- 
Biert aua W. in Prismen mit 1 H ,0 , F. nach langerem Sintern 130°, 11. in W . u. 
A., schwerer 1. in Aceton u. Esaigester, swl. in A. — 2-Phenyl-5-carbamido- 
methyloxazolin, Cu H14OjN,, Nadeln (aus Eaaigeater), F. 168° (korr.). HCI Salz, 
Tafeln, F. 192°, swl. in SOC1,, 11. in h. W. u. A., zl. in w. Essigester u. Chlf., wl. 
in A. Wss. Lsgg. dea Osaiolina u. der Salze geben mit vegetabil. Gerbbruhen 
starkę amorphe Ndd., Phosphorwolframat swl., mit KBiJ4 starker, ziegelroter Nd. 
Pikrat, CltHllOsN5, citronengelbe Krystalle (aus A.), F. 156—157° (korr.). — y-Amino- 
(i-oxybuttersawre, C4H90 8N (V.), F. 218° unter B. des Pyrrolidong, sil. in h., auch 
zl. in k. W., sonst wl., schmeckt nicht sufi. Die Salze mit Sauren u. BaeeD, auch 
Phosphorwolframat, sind in W. 1. Gibt mit Phenolen in starker H ,S04 charakteriat
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Farbungen (Thymol grtin, Phloroglucin gelb, mit Resorcin bei Unterachichtung der 
wss. Lsg. unten gelber, oben yioletter, mit Thymol so rotvioletter, nach unten 
griiner Ring.) HBr-Salz, Nadeln (aus yerd. HBr), F. 78° zu truber Fl., die bei 
142“ unter Gasentw. klar wird. (Ztschr. f. physiol. Ch. 131. 1—17. 1923. DresdeD, 
Kaiser W TLHELM-InBt. f. Lederforsch.) Sp ie g e l .

E rnest W ilson Mo C lelland und Jo h n  Longw ell, Die Einwirkung primarer 
Aminę a u f 2-Dithiobenzoyl. Die friiher von Mc K ib b e n  u . Mc C l e l l a n d  (Journ. 
Chem. Soc. London 123. 170; C. 1923. I. 931) gefundene Tatsache, daB bei Einw. 
von NH3 auf 2 Dithiobenzoyl 2-Thióbenzimid (I.) entsteht, wahrend die entaprechend 
substituierte heterocycl. Yerb. aus Aminen sich nicht bildet, eondem Disulfide der 
Form II. entstehen, fiihren Vff. zuruck auf die Tendenz der CO-Grupp8, ein be- 
nachbartes hydrogenisiertes Atom zu besitzen. Verbb., die wie z. B. I. diese For- 
derung erfiillen, sind bestandig u. konnen isoliert werden; bei den Yerbb. da- 
gegen, bei denen kein H-Atom yorhanden ist, unterliegt die intermediar gebildete 
Heteroverb der Red. durch den freiwerdeDden H,S. Die heterocycl Verbb. lassen 
sich durch Red. aufspalten, u. durch Luftoxydation entstehen dann sofort Dithio- 
benzamide.

L C6Hł< | 0 > N H  II. [ C6H< < c o NHr ],
V ersuche . 2,2-Dithiobenzamid, ChH^OoNjS,, aus 2-Dithiobenzoyl in A. -f- 

NHjOH oder aus 2-Thiobenzimid (I.) mittels Eg. -{- Zn, die in letzterem Falle 
auf Zusatz yon W. sich abscheidende weiBe Substanz mit F. 145° wird in Eg. mit 
FeCl„ osydiert; aus Eg. Nadeln, F. 250°. — 2,2'-Dithiobenzomethylamid, C16H1s0 3N,S, 
(II. R ■= CHS), aus 2 Dithiobenzoyl in A. -f- CH3NH„ aus A. F. 221°. — 2,2'-Di- 
ihiobenzopropylamid, CaoHjjOjNjSj, aus A. F. 200°; entsteht auch aus 2,2'-Ditbio- 
benzoylchlorid -j- CUH,NH,. — Acetyl-2-thiobenzimid, CsH ,0,N S, aus Eg. weiBe 
Nadeln, F. 138°, durch sd. W. sehr leicht hydrolysierbar. (Journ. Chem. Soc. 
London 123. 3310—15. 1923. Belfast, Univ.) H a b e b l a n d .

Ronald Hamilton Curtis, James Nelson Edmund Day und Lionel George 
Kimmins, Eondensation von Aldehyden mit Cyanacetamid. a ,a ’-Dicyan-fi-iso- 
propylglutaramid, C10Hu O,N4, aus 7,2 g i-Butylaldehyd, 16,8 g Cyanacetamid u.
0,5 ccm Diathylamin in 100 ccm W., aus gleichen Teilen A. -f- Bzl. F. 151°, unl. 
in k. 2-n. HCl, 11. in Bzl., 1. in A. W ird durch sd. A. oder W. zers. in Cyan- 
aeetamid. — fi-iso-Propylglutarsaure aus yorigem durch sd. yerd. HCl; aus W. 
oder yerd. HCl Nadeln, F. 102°. — 6-Imino-3-cyan-5-carbamyl-4 isopropyl-2-pi- 
peridon, C^HuOjN^, entsteht in geringer Menge neben yorigem Amid; 1. in k. yerd. 
HCl, aus A. mikroferystaUin. weiBes Pulver, F. 224° (Zers.). — 3,5-Dicyan- 2 ,6-dioxy- 
4-isopropylpyridin, CmHjOjN,, erhalten aus dem Filtrat der Kondeneationslsg., durch 
Ansauern mit konz. HCl, U. in W., aus yerd. HCl Nadeln, F. 231°. — 6-Imino-
3-cyan-5-carbamyl-4-isobutyl-2-piperidon, C n H ^ O ,^ , B, analog der Isopropylyerh. 
in wss.-alkoh. Lsg., aus h. A. weiBes Krystallpulver, F. 231° (Zers.), 1. in yerd. 
HCl. Durch Hydrolyse hieraus: 3-Cyan-2,6-diketo-4-isobutylpiperidin-5-carboxyl- 
amid, Cn H1ClO0N3, aus W. Tafeln, F. 138°. — fl-i-Butylglutareaurc, aus dem Pi- 
peridon mit sd. konz. HCl +  gleichen Teilen W., aus vei d. HCl Nadeln, F. 47‘; 
Anhydrid  olig, unl. in NaHC03; Semianilid, C15Hal0 8N — (CH,)* • CH • CH,- 
CH(CH,CONH • C8H6) • CH, ■ COOH, aus 50%ig. A. Nadeln, F. 138°. — 3,5-Dicyan- 
2,6 dioxy-4-isobutylpyridin, Cu Hn OsNs , aus W. +  wenig yerd. HCl Nadeln, 
hygroskop., F. 239°. — a,a!- Dicyan-(3-hexylglutaramid, C^HnO,1̂ .  aus Heptaldehyd 
in A. -J- wss. Lsg. von Cyanacetamid, Kondensationsmittel Piperidin, aus A. 
Platten, F. 147°; gibt beim Kochen mit gleichen Yoll. konz. HCl u. W. fi-H(xyl- 
glutarsawe aus yerd. HCl. F. 38°. Bei der Kondensation entsteht nebenbei
6-Imino-3-cyan-5-carbamyl-4-hexyl-2-piperidon, Ci5H ,0O,N4, aus A. Platten, F. 225°
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(Zers.), hydrolysierbar zu (J-JKezylglutarimid, CUH1S0 2N, aus h. W. Tafeln, F. 115°, 
u. {}-Hexylglutanaure. — a-Cyan-(j-kexylacrylamid, Ci0H18ON,, entsteht Dehen 
letztem Piperidon bei der Kondenaation der Komponenten in waa. Lsg., aua A. 
Tafeln, F. 197° (braune Fl.), 11. in A. — a- C yan(3 hexylacryl$aure au8 Bzl. -f- PAe. 
F. 127°. — Cinnamylidencyanacełaniid, Ci,H10ONs, KondenBation in W . +  wenig 
50%ig. KOH, aua Bzl. -}- A. gelbe Nadeln, F. 161°, 1. in A., wl. in Bzl. — Gtnn- 
amylidencyanessigsdurc, aus Bzl. -f* A. oder Bzl. gelbe Nadeln, F. 210°, 11. in A.
— a^-JDicyan-^-styrylglutaramid, C16H u O,N4, aus A. weifies Pulyer, F. 230°. — 
tt-Cyan(l-4-methoxyphenylacrylamid> Cu H10O2N2, aus Aniaaldehyd, aua A. zitronen- 
gelbe Nadeln, F. 207°. — a-Cyan-fi-2-hydroxyphenylacrylamid, C10H8O,N3, aua 
Salicylaldehyd, aua A. Nadeln, F. 191° (Zers.). — a-Cyan-fi-4-oxy-3-methoxyphenyl- 
acrylamid aus Vanillin, aus A. gelbe Priamen, F. 209°. — a  Cyan-fi-pip erony lidm- 
acttamid, aus Piperonal, aus A. gelbe Nadeln, F. 210°. (Journ. Chem. Soc. London 
123. 3131—40. 1923. London, Univ.) H a b e e l a n d .

Prederio Stanley Kipping, JBinige Dcrivate der Vinyldiacetonalkamine.
4-0xy-l,2,2,6-tetramethylpiperidin, die labile Phase dieser Verb. kann aus dem 
Reduktionagemisch des Vmyldiacetonanainoxalat3 mit Na-Amalgam ■+• W. am b esten  
iaoliert werden durch Zufiigen von konz. NaOH an Stelle von Saurc wahrend der 
Red. Sie aeheidet aich dabei krystallin. ab u. kann vom mitkryBtallisierenden Na- 
Oxalat durch ad. Bzl. eitrahiert werden. Ihr N-Methylderiv. wird erhalten durch 
ErwSrmen mit mehr ala der doppelten Menge HCHO (40°/oig.) auf dem Wasserbad. 
Aus A. F. 78—79°, daneben entsteht olige Substanz, wl. in ad. PAe. — Tropin- 
idureester aus verd. CH3OH F. 110—111°, 1. in verd. HCl. Mydriat. Wrkg. an 
Katzen iat hier besser ala beim Euphaltmin, aber geringer ais bei Atropin u. Hom- 
atropin. — Benzilsaurecster, C„Ha0O8N, aus Easigester aprode Piismen, F. 156 bis 
157°, wl. in A. u. A., 1. in verd. HCl. — Die Methylierung der Btabilen Form des 
Vinyldiacetonalkamins (F. 138°} gelingt ebenso wie die der labilen Form; salzaaurea 
Salz, F. 208°, 11. in W., wl. in A.; aus diesem pyramidenartige Krystalle mit 
F. 213—214°. — 4-Beneoyloxy-lt2,2,6-tetrainethylpiperidin, olig, krystalliaiert ebenso 
wenig wie seine Salze (Sulfat oder Oxalat). Cinnamat, C,6H3lOłN, au3 wss. CH,OH 
Tafeln u. Nadeln, F. 83—84°, wl. in W„ 11. in waa. Aceton u. Easigester; Bydro- 
chhrid der hieraus zu erhaltenden freien Base aus Aceton +  Eesigester Nadeln, 
F. ca. 195°, 11. in W., CHsOH u. Aceton. Dieses salzsaure N-Methyl-fi-eucain hat 
lokalanasthesierende Eigenschaften an der Cornea yon Kaninchen, ist jedoch dem 
(S-Eucain unterlegen; eine 2°/0ig. Lsg. war einer 0,5°/oig. yon /J-Eueain gleichwertig. 
(Journ. Chem. Soc. London 1 2 3 . 3115—19. 1923. Nottingham, Uniy.) H a b e e l a n d .

Max Bergmann, M. Jacobsohn und H. Schotte, Uber Formaldehydverbin- 
dungen einfacher Aminosaurederivate. Glykokolldthylester nimmt eine groBere Menge 
CHaO auf; das mit A. abgetrennte Reaktionaprod., farblose, dicke F l., im Hoch- 
yakuum unzera. destillierbar, wenn der OberschuB von CH,0 moglichBt yollstandig 
entfernt wurde, enthalt auf 1 Mol. Glykokoll 3 Moll. CHsO, unter Auatritt yon

I H jO angelagert, es wird daber Triformalglycin- 
n yO etter genannt u. ihm nebenst. Konst. unter 'Vor-

\0 _ r iH  ' ’ • COOCjH j behalt zugeschrieben. Durch Mineralsauren wird
5 der gebundene CH20  leicht wieder abgespalten,

mit HCl in A. fast yollstandig. Mit Ba(OH', entsteht in bescheidener Menge das
Ba-Salz des Methylenglylcoleolls, (C3H40,N)2Ba, bei Einw. von NHS wird dagegen 
lediglich OC,Hs durch NH, eraetzt u. Triformalglycinamid gebildet, Auch der 
Ester des Serins scheint nicht, wie man erwarten konnte, ein Osazolidinderiy., 
sondern wieder eine Triformalyerb. zu geben, u. eine Bolche entsteht in befriedigender 
Ausbeute aus y-Aminopropylenglyhol; sie kann im Hochyakuum unzers. dest. werden, 
spaltet aber schon bei B. von Salzen mit Osalsaure oder Pikrinsaure augenblicklicb
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CHjO ab, ao daB Salze einer (yermutlich cycl. gebauten) Monoformalyerb. entstehen. 
Aub Dtketopiperazin wurde eine krystalliaierte Verb. vom F. 179—180° mit 1 Mol. 
CH,0 auf jedes N-Atom erhalten, die inzwisehen auch von Chekbdliez  u. F eek 
(Helv. chim. Acta 5. 678; C. 1923. I. 1034) beschrieben wurde. DaB erwahnte Ba- 
Salz des Methylenglykokolls ist offenbar ident. mit einem von Kra u se  (Ber. Dtsch. 
Chem. Ges. 51. 136; C. 1918. I. 514) ala Oiymethylglycinbarium betrachteten. Das 
yon Krause (vgl. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 52. 1211; C. 1919. III. 320) unter anderen 
Verauchabedingungen erhaltene Osytrimethylenglycinbarium haben V£F. nicht er
halten konnen, an seiner Stelle immer nur daa obige Salz; auch labt sich K rauses 
Formulierung seiner Ozytrimetbylenglycinyerbb. mit ihrer leichten Wiederaufspaltung 
unter B. yon CH,0 nicht in Einklang bringen.

Triformaldchydglykokollester, C7HlsO<N, schwach bas. riechende FI., Kp.j ca. 98 
bis 100° (Badtemp), zeigt bei Aufbewahren nach einigen Tagen Geruch yon CHaO, 
der teilweiae auch achon bei Kochen mit W. frei wird. — Ba-Sals det Methylen- 
glykokolls, CsH80,N ,B a, auch aus der Lsg. yon Glykokoll in h. Ba(OH),-Lsg. u. 
CHjO-Lag, bei 50°, kryatallisiert mit 5H ,0 . — Trifortnalglycinamid, C6HI0O3Nj, 
F. 140°, ans wss. Lag. bei 0° unyerandert, mit h. W. durchaichtige, knetbara 
Gallerte. — Triformal-y-aminopropylenglykol, farbloses, sehr dickes Ol (daraus oft 
erhebliche Mengen durchsichtiger, fester MM., manchmal auch salmiakartig yer- 
zweigte Krystalle abgeBcbieden), Kp.M zwiachen 120 u. 140—150° (Badtemp.). 
Daraus gewonnene Salze (vgl. oben): Pikrat, Cl0H1,O,N<, flachę, gelbe, mkr. Kry
stalle, F. 143—144°, w l.; O ialat, F. 143—144°. — Sertnesterformaldehyd, CBH17OsN, 
nicht sehr dicke FI., K p 0i7 76—78°. (Ztschr. f, phyaiol. Ch. 131. 18—28. 1923. 
Dreaden, Kaiser W ILHELM-Inat. f. Lederforseh.) Spieg el .

H . W. Gonell und H  M ark , Eóntgenographische Bestimmwig der Struktur- 
formel des Hexamethylentetramini. Die Struktur dea. kub. krystalliaierenden Hexa- 
methylentetramins wurde nach der Drohkrystallmethode unter Heranziehung yon 
Debye-Scherreraufnahmen beatimmt. Der Elementarkorper ist ein raumzentrierter 
Wiirfel mit a =  7,02 A. Kantenlange u. enthalt 2 Molekule CsH,aN4. Die nach 
dem krystallograph. Befund kub. heiakisoktaedr. Klasse 0 A (Rautngruppe 0 AS) wurde 
n ic h t  beetatigt, yielmehr tnfft die hesakistetraedr, Klasse Td (Kaumgruppen T /  u. 
2V) oder auch die tetraedr.-pentagondodekaedr. Klasae T  (Eaumgruppe T 3) zu, eine 
eindeutige Entacheidung iat wegen der Unsicherheit in der Featlegung der Lage 
der H-Atome nicht moglich (chem. am wahracheinlichsten T sd). Die konetituierenden 
Atome haben die Punktlagen: 1. N: aut trigonalen Drehungsachsen in (m, m, m); 
(m , m , rhy^ (m , m ,  w ) ; (m , m , m ); (m  +  m  - f  i i  »» +  i ) ;  (m  +  ?> ™ +  i i  
m  “ł- ł)> m 4” m  “f" •})! {m  -f- i i  m  "f" ł> m -f~ in =■ (0,13 i  0,01)..
2. C: (o, o, 2>); (o, o, pf, (o, o, p  +  *); (o, o, p  +  ł)i (o, p ,  o); (o, p , o); 
(o, P +  h  °)i (°. P +  h  o); (i>, o, o); (p, o, o); (p  +  £, o, o); (p +  o, o) 
mit p  =• (0,26 i  0,0l)a. Die H-Atome besitzen eine 24zahlige Punktlage, die 
nur in T® u, Td4 drei Freiheitsgrade aufweiat. Die Beschreibung der Struktur er- 
folgt am einfachaten so, daB man ein Stickatofftetraeder yon 2,58 A. Kantenlange 
mit je einem konzentr. Kohlenstoffoktaeder umschreibt, so daB jedes N-Atom sich 
mitten zwischen drei in einer Ebene liegenden C-Atomen im Abstand 1,48 1 . be- 
findet, u. die Schwerpuckte dieser Gebilde in die Ecken u. das Zentrum eines 

“Wiirfels yon 7,02 A. Kantenlange einordnet. Je 4 N- u. 6 C-Atome bilden demnach 
zusammen mit den H-Atomen eine raumlich zuaammengehdrige, dicht gepackte An- 
ordnung, so daB ein deutliches M o le k iilg itte r  entsteht. Das im gel. Zustand 
einwandfrei nachgewiesene Mol. C(NłH„ ist eomit im krystallisierten Zustand er
halten geblieben. DieBe auf rein rontgenograph. Wege gefundene Struktur bestStigt 
die yon D u d en  u. Scharff (Liebigs Ann. 2 8 8 . 218 [1895]) aua chem. Granden 
angegebene Strukturformel, wonach das MoL aus Tiimethylentriaminriugen zu-
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Bammengesetzt iat. — Die Ergebnisse der Vff. aind unabhangig von den Unteraa. 
yon D i c k in s o n  u . R a y m o n d  (Journ. Americ. Chem. Soe. 45. 2 2 ; C. 1923 III. 151) 
aufgefunden. Die tTbereinBtimmung der Struktur u. Parameter iat in Anbetracht 
der yerachiedenen Unters.-Methoden u. der bloBen Schatzung an Intensitaten durch- 
aua befriedigend. (Ztachr. f. physik. Ch. 107. 181—218. 1923. Kaiaer WlLHELM- 
Inst. f. Faaeratoffchemie.) SCHIEBOLD.

Hermann Lenchs, Werner Gladkorn und Emil Hellriegel, Yerschiedene 
Beobachtungen an Brucinabkdmmlingen. {Ober Strychnosalkaloide 41.) (40. Vgl. 
Ber. Dtsch. Chem. Gea. 56. 1780; C. 1923. IIL 1573.) Dihydrobrucinonsdure u. 
Brucinolsaure wurden mit methylalkoh. NH, gespalten. Dabei entateht im 1. Falle 
in geringer Menge Isoibrucinolon, im 2. Brucinolon u. Glykolsaure, in beiden ais 
Nebenprod. A m inodihydrobrucinolon.‘Bei der Oiydation dea Acetylisobrucinolons 
mit KMn04 in Aceton bildet sich in geringer Menge (bis zu 12°/0) ein Dioxy- 
dihydroacetylisobrucinolon, das ieomer ist mit der friiher (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 
47. 377; C. 1914. I. 985) aus Acetylbrucinolon-b erhaltenen Verb.
Diese nimmt noch 1 Acetyl auf; das 3. OH reagiert nicht mit Acetanhydrid 
+  CH,CO,Na bei 100°, scheint also tertiar zu sein. Die sauren Ozydationsprodd. 
sind amorpb, ebenso ihre Salie, geben mit FeCl, Rotfarbung, beim Erhitzen CO,- 
Abapaltung. Bei der sauren Hydrolyse ein Chlorbydrat, moglicherweise sahsaures 
Curbin, kein Ieocurbin, u. eine N freie Sfiure, wahrscheinlich Malonsdure, aber 
keine Oialsaure. V£f. schlieBen daraus, daB Isobrueinolon u. Brueinolon-b wahr- 
acheinlich dieselbe oxydierbare Giuppe: N-CO-CH,-CH : C : C, enthalten, die Oiy- 
dation dea Bemoylisobrucinolons liefert keine gunstigeren Resultate. — 0,N-Di- 
acetylcurbin reagiert mit alkoh. NHsOH unter Abspaltung des O-Aeetyls u. B. 
eines N-Acetylcurbinoxims, daa mit CH,COCl bei 100° in das Triacetylderiv. des 
Curbinoxims iibergeht. DaB 3. Acetyl durfte in die —N»OH Gruppe ein- 
getreten sein.

V ersu ch e . Dihydrobrucinonsdure wird yon methylalkoh. NH, auch bei 100° 
nur langaam geapalten. Nach 24 Stdn. sind erat 70°/0 umge8etzt. Wss. 25°/0ig. 
NH, spaltet bei 15* in 3 Wochen nur 20°/OI bei 100° schon nach 12 Stdn. weit- 
gehend, jedoch sind die Ausbeuten an Isobrueinolon u. Aminodihydrobrucinolon 
viel achlechter. Isobru-cinolon, CjjHjjOjN,, aus Eg. Krystalle yon [a]Ds° =— -j-35,9° 
(±5°) (Eg.). Es laBt sich iiber die Acetylyerb. u. Spaltung deraelben mit 10 R.-Tln. 
methylalkoh. NHS bei 100° (1 Stde.) reinigen. Bei der Verseifung wurde Amin- 
hilduDg nicht beobachtet. Acetylderiv. aus Eg., F. 312—315“ u. [«]D,CI =» -)-22° 
(Eg.). — „Chinon11 aus Isobrueinolon, C19H „ 0 8Ns, aus Isobrueinolon mit 5-n. HNO, 
bei 0°, leuchtend rote Prismen mit */» H ,0 , meist unl., in Alkalien 1. unter Zera.; 
yerkohlt gegen 300°. — „H yd ro ch in o n C laHie0 6N„ aus yorst. Verb. mit SO„ aus 
W. lange Prismen u. feine Nadeln, bei langsamem Abkiihlen yorwiegend gedrungene 
Prismen, F. 325—328° (Zers.). — Dioxydihydroacetylisobrucinolon, Cj8H,80 ,N ,, aus
A. Prismen, aus W. feine Nadeln, 11. in Eg., Chlf., Alkalien, unl. in Sodaisg.; mit 
konz. HNO, Rotfarbung. — Die amorphen sauren Oiydatkmaprodd. dea Acetyl- 
isobrucinolons schm., bei 180° unter CO,-Entw. Mit konz. HCl bei 100° entsteht 
daraus salzsaures Curbin, C18H,0O6Ns-HCl, yerfilzte Nadeln, F. 270°. — Benzoyl- 
isobrucinolon, C,8Hj80 8N„ aus A. Nadelehen, F. 250° (schnell erhitzt), 11. in Eg. u. 
Chlf., wl. in Aceton; [«]D’° => +99° (Eg.). — 20 g Brucinolsaure liefern mit 
100 ecm methylalkoh. NH, bei 110° in 3 Stdn. 11 g. Brucinolon, F. 260—268° u. 
[“ Id" «=■ —37,3°, 1,5 g. Dihydrobrucinonsdure, 2 g Glykolsaure u. 0,9 g. Amino- 
dihydrobrucinolonchlorhydrat. — 4 g Brucinolsaure gaben mit 40 cem 25°/0ig. waa. 
NH, nach 3 Tagen 2,75 g noch sehr unreines Brucinolon yom F. 260—272° u. 
[«]„“  —32,5°. — Benzoylbrucinolon-b, CasHsa0 6N j, aua A. Prismen, F. 235 bis
236°, sil. in Eg., Chlf., zl. in Essigester, wl. in k. Alkoholen u. Aceton, unl. in W.,



672 D . O r g a n is c h e  C h e m i e . 1924. I.

yerd. Saureu u. Alkalien. [«]Du; =*«• —148° (Eg.j. — Brucinolondiathylphosphat, 
CjjH,,, OeN,P -f- H„0, aus Brucinolon-b mit PCIS in Chlf. bei —20° u. Behandlung 
des Reaktionsprod. mit A.; aus A. Bliittchen, F. 232—235°, sil. in Eg., Chlf., 11. in 
w. A., weniger in Bssigester u. AeetOD, unl. in yerd. Siiurcn u. Sodalsg. — Phenyl- 
isocyanatverb. des Brucinolonhydrats I ,  C,8H,90,N a +  H aO, aua wasserbaltigem
Aceton derbe Prismen, F. 191—192° (Aufscbśiumen), 11. in A. u. Eg., weniger in
Aceton, Essigeater, swl. in Chlf.; sehm. nicbt in sd. W . — Diacetyldioxydihydro- 
brucinólon-b, CjSHS80 9N„ aus Eg. +  doppeltes Vol. W. recbtwinklige oder trapez- 
formige Tafeln, F. ca. 280° (Zera.), wl. in h. W ., A , Aceton, zl. in Chlf.; 
[a ]DS0 —149,2° (Eg.). — Diacetylcurbin laBt sieh bei 100° mit Acetanhydrid -f- 
CHaCO,,Na nicht weiter acetylieren. — Ozim des N-Acetylcurbins, C20HjSO6N„ aus 
W. Prismen mit 1HS0 , F. 185—187°. LI. in Eg., Essigester, zl. in Aceton, w. Chlf.,
wl. in A .; 11. in yerd. Alkalien, unl. in yerd. HC1; HNOs farbt ro t — Triacetyl-
<nirbinoxim, C^H^O,,N,, aus CH30H  Prismen, F. 199—200° (Zers.; langsam erhitzt) 
bei rasebem Erhitrcn hoher bis 210°. LII. in Eg., Chlf., Aceton, wl. in A., EsBig- 
eater, unl. in yerd. Alkalien u. HC1. Mit konz. HC1 bei 100° Hydrolyse bu Curbin- 
chlorhydrat; F. 270°. — Ais Nebenprod. bei der Darst, der Triacetylyerb. entsteht 
eine Substans vom F. 2750 (Zers.), aus A. Doppelpyramiden, unl. in yerd. Alkalien. 
(Ber. Dtsch. Chem. Ges. 56 . 2472—77. 1923. Berlin, Urny.) Oh l e .

Edm und Speyer und W ilhelm  K rauss, Beitrage sur Kenntnit des Kodeins 
und seiner leomeren. W ahrend Kodein u, Isokodein bei der katdlyt. Hydrierung 
nur Dihydroyerbb, liefern, nimmt Pseudokodein u. Allopseudokodein 2 H2 auf, uDter
B. von Tetrahydroallopseudokodein vom F. 137—138°, wobei 1 H, zur Absattigung 
der Doppelbindung, das 2. H, zur Sprengung der O-Briicke yerwendet wird. — Bei 
Red. yon Pseudokodein mit Na u. A. fiadet lediglich Sprengung der O-Briicke unter 
Aufnahme yon 2 H atatt. Das so erhaltene phenol. JDihydropseudokodein entBteht 
auch bei der elektrolyt. Red. yon Pseudokodein an praparierten Bleielektroden. 
Bei der katalyt. Red. nimmt dieses Prod. noch 1 H, auf, unter Anlagerung an die 
Doppelbindung, wobei das fciiher beschriebene Tetrahydropeeudokodein gebildet 
wird. NasS ,04 reduziert Pseudokodein nicht. — Verss., das des-N-Methyltetrahydro- 
allopseudokodein u. das des-N-MethyUetrahydropseudokodein zu N-freien Korpern 
abzubauen, fiihrten lediglich zu nicht krystallisablen Stoffen auch dann, wenn das 
noch freie phenol. OH durch CH, geachlitzt wird. Bessere Resultate wurden beim 
Abbau des Dihydro\sokodeins erzielt, wobei die Verb. CłrHIS0 8, entsteht, in der die 
O-Briicke noch intakt ist. Sie ist nicbt ident. mit dem auf dem gleichen Wege 
aus Dibydrokodein yon F e e u n d  (Journ. f. prakt. Cb. 101 . 15; C. 1 9 2 1 .1. 247) her- 
gestellten Abbauprod., das Yff. nunmehr in krystallisiertem Zustand gewinnen 
konnten. Die raumliehe Anordnung der sekundaren Alkoholgruppe ist also beim 
Abbau uuverandert geblieben. Die Chlorierung yon Tetrahydroallopseudokodein 
mit SOClj yersagte. Das aus Allopseudokodein mit PC]t bereitete Chlorokodid liefert 
bei der katalyt. Red. u. darauffolgender Methylierung das Metbyiatheijodmelhylat 
des a-Tetrabydrodesoiykodeins (vgl. F e e u n d , Journ. f. prakt. Ch. 101 . 36; C. 1921.
I, 247). Auch die bei der Red. des TetrahydropseudochloroJcodids mit Na u. A. unter 
Austausch des Cl gegen H entstebeDde Verb. erwies aich ident. mit dem Freund- 
schen cc-Tetrahydrodesoxykodein, — Yff, yeryollstandigen das Studium der N-Oxyd- 
sulfosauren der isomeren Kodeine. Es gelang in allen Fallen, ein Paar isomerer 
Sauren zu isolieren, die durch die Prafise a  u. gewohnlich unterschieden werden.
— Die a-Pseudokodein-Noxydsulfosaure geht mit kona. HjSO* leicht in die geicóhn- 
liche Pseudokodein-N-oxydsulfosaure uber. Die reziproke TJmwandlung gelang nicht. 
Von Br-Wasser wird aus allen 4 gewobnlichen N-Oxydsulfos&uren die SO,H-Gruppe 
unter Ersata durch Br eliminiert, u. gleichzeitig treten 2 Br-Atome ein, wabrschein- 
lich an die Doppelbindung. Durch die darauffolgende Behandlung mit wss, SO,
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wird der an N gebundene O abgelost. — Audi die a-Pseudokodein-N-oxydsulfosaure 
liefert mit Br-Wasser unter Abspaltung der Sulfogruppe ein Tribromderiy., ais gut 
krystallisierendes Bromhydrat, dessen Verachiedenheit von der aus der entsprechen- 
den gewohnliehen Saure hergestellten Verb. noch nicht pieher ist. — Bei der katalyt. 
Hydrierung des Tribrompseudokodeins werden 4 Hs aufgenommen unter B. von 
Tetrahydropseudokodein. Es werden also alle 3 Br durch H ersetzt u. gleichzeitig 
die O-Brucke aufgesprengt. Die Dihydrokodein-N-oxyd$ulfosaure liefert bei der 
Bromierung nur ein Monobromderiy. Dieee Beobachtungen aprechen- dafiir, daB in 
den Tribromderiw. der isomeren Kodeine 2 Br an die uraprungliche Doppelbindung 
herangetreten Bind.

V e rs u c h e : Die Trennung der isomeren Kodeine naeh der Einw. von Alkali 
auf a-Chlorokodid nach K n o k e  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 41.972; C. 1 9 0 8 .1 .1707), 
wurde yereinfacht. ,Die alkoh. Lsg. der nicht phenol. Fraktion der EeaktionspTodd. 
wird bis zur sauren Kk. mit alkob. HC1 yeraetzt: Nach 12 Stdn. yollstiindige Ab- 
scheidung des PseudoJcodeins ais Chlorhydrat. Mutterlauge -f- CH8*CO,K, yon KC1 
filtriert, +  alkoh. NaJ-Lsg.; nach 12 Stdn. yollstandige Abscheidung von Allo- 
peeudokodewjodhydrat. Mutterlauge davon -f- W., A. im Vakuum yerjagt, IsoTcodein 
mit KOH gefallt u. iiber das Bioxalat gereinigt. Auch bei diesem Trennungsgang 
tritt die yon L ees  (Ber. Dtach. Chem. Ges. 4 0 .  4888. [1907]) beobachtete Doppel- 
verb. von Allopseudokodein u. Isokodein yom F. 147,5° auf. Sie lieB sich durch 
katalyt. Ked. in etwa gleiche Teile Tetrahydroallopseudokodein u. Dihydroisokodein 
zerlegen. — Tetrahydroallopseudokodein, CISH2SN 08 aus yerd. A. Blattchen F. 137 
bis 138°, [eć)T,i '1 =  —75°, (A), 1. in fixen Alkalien. — Dihydropseudokodein, 
C18HS8N 0 „ aus verd. A. Nadein, F. 128°, 1. in fixen Alkalien. — Tetrahydropseudo- 
kodein, [a]Dai =  —17,8° (A.). — 'Dihydropseudokodewjodmethylat, C18HssN 08*CH3J, 
aus W. lanzettfSrmjge Blattchen, Zera. bei 275°. Bei 15 Min. langem Kochen mit 
atarkem Alkali (1 : 1) scheidet sich das K-Salz der Desbase ab; die daraus mit 
(NH^jCOj-Lag. in Frcibeit geaetzte Base ist olig, ebenfalls ibr Jodmetbylat; dieses 
epaltet beim Kochen mit 50°/0ig. KOH Trimethylamin ab. — Diacetyltetrahydro- 
allopseudokodein, C2JH ,9N 0s , aus yerd. A. Nadeln F. 115°, mit 1 Mol. A. unl. in 
fisen Alkalien. — Diacetyltetrahydropseudolcodein, C22HS9N 06, aus yerd. A. Blattchen 
F. 137—138°, unl. in Alkali. — Monoacetyldihydroisokodein, C20HS6NO4, aus yerd. 
A. Siiulen F. 166°. — Monoacetyldihydroisokodeinjodmethylat, Cs0Hj6NO<, CHSJ, aus 
yerd. A. Blattchen F. 268—269°. — Tetrahydroallopieudokodewjodmethylat, C,8Hj5NOs- 
CH3J, aus W. Nadeln F. 252°. — Des-N-MethyUetrahydroaUopseudoJcodeinjodhydrat, 
C10H37N O ,.H J, aua A. -J- A. Blattchen F. 236°. Die freie Base krystallisiert nicht, 
auch nicht ihr Jodmetbylat u. das daraus durch Kochen mit 50°/oig. Alkali unter 
Abspaltung yon N(CHS)„ entstandene N-freie Prod. — Des-N-Methyltetrahydro- 
pseudokodein, C19HJ7N 08, aus A. +  W. prismat. Krystalle F. 162—163°. Ihr Jod- 
methylat krystallisiert nicht, auch nicht das N-freie Abbauptod, — Te.trahydro- 
pseudokodeinmethylatherjodmethylat, C30HS0NO3J, aus W. Blattchen F. 247°. — Di- 
hydroisokodeinjodmethylat, aus Dihydroisokodein u. Cblf. mit CH8J  1 Stde. bei 100°, 
aus W, Blattchen F. 272°, Ausbeute fast quantitatiy. — Des-N-Methyldihydroiso- 
kodein, C19H36N 03, aus yerd. A. Stabchen F. 151°. — Des-N Methyldihydroisokodein- 
jodmethytat, C19H,6N 08«CH3J, aus W . spieBfórmige Nadeln F. 269°. — Das daraus 
erhaltene N-freie Abbauprod., Cl7H lBOa, 01, krystallisiert mit A., aus yerd. A. 
Nadelchen F. 74-75°; [«]DJl =  -160,5° (A.). — N-freier Korper aus des-N-Mcthyl- 
dihydrokodeinjodmethylat, C17H,80„, aus A. +  W. 01, das nach Monaten erstarrt, 
F. 115°. — Allopseudochlorokodid, C^HjoNOjCI, aus Allopseudokodein mit PC)S in 
Ghlf.; aua abs. A. Blattchen F. 154—155°.— Tetrahydropeeudochlorokodid, CJ8H,łN 01Cl, 
aus yerd. A. Blattchen F. 103°. — Allopseudokodein-N-oxyd, C18H „N 04 aus A. +  
A. Stabchen F. 212° (Zers.) mit 1 Mol. A. — Isokodein-N-oxyd, CJ8H,1N 0<, aus 

VI 1. 45
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A. -f- A. Saulen P. 219° (Zers.). — Gewohnliche AUopscudokodein-N-oxydsulfoiatire, 
Ci8H3lN 07S, fallt beim Eingiefien der Beaktionefl. in da8 doppelte Vol. 95%ig. A. 
aus; aua verd. NHa -{- verd. Essigaaure kleine Tafeln; aehwarzen aich bei 280°. 
Aub den alkoh. Mutterlaugen mit viel Ae. die a-AllopeeuAókodtin-N-oxydsulfosu,ure 
ais Ol; Reinigen dureh wiederholtea Umfiillen au9 A. mit A,, F. 271°, sil. in W.
— Gewohnliche Isolcodein-N-ozydsulfosaure, BlattcheD; farben aieh bei 300° achwarz.
— Die cj-Saure kryatalliaiert aua W. in Stabchen, Zera. bei 290°. — Geioóhnliche 
Pseudobodein-N-oxydsulfosaure, Oktaeder, Zers. oberhalb 300°. — Bromallopgeudo- 
Jcodeinbromid, C18H,(,NC,Br8) auB verd. A. Stabchen F. 206—207°. — Brompseudo- 
Jcodeindilromid, aus verd. A. Piiamen F. 220°. — Bromisókodeindibromid, aus A. 
wurfelformige Aggregate F. 212°. — BromJcodeindibromid, F. 200°. — Itomeres 
BrompseudoJcodeindibromid, C18H30NOsBr, aua a-Pseudokodein-N-oxydsulfosaure, hell- 
gelbes Ol, Bromhydrat, Prismen, Zers. bei 235°. — Bromdihydrolcodein, ClsH!9NOsBr, 
aua a-Dihydrokodein-N-osydaulfosaure; Jodmtthylat aus A. Ae. Krystalle F. 230° 
(Zera.). — (Liebigb Ann. 432. 233—65. 1923. Frankfurt a. M., Uniy.) Oh le .

P ercy  B rig l und E rn st K lenk , Phthalsaureanhydrid ale Spaltmittel von Ei- 
weifikdrpern. Bei Eihitzen von EiweiBkorpern (Casein, Fibrin, ElaBtin u. Keratin) 
mit Phtbalaanreanhydrid bis ca. 200° tritt rasche Lag., z war unter Braunfarbung, 
aber ohne starkere Zers. ein, wobei in Form von Phthalylverbb. eine Reihe ńoch 
recht hochmolekularer, die Biuretrk. gebender Spaltstucke entstehen. Diglyein u. 
d,l-Leucy]glyein werden unterbalb 200° nicht aufgespalten, bilden dabei lediglieh 
Phtbalylderiw ., erst bei 220° entateht aus Diglyein unter starker Verkohlung u. a. 
Phthalylglyein. Beaaer ala teilweiae die Phthalyldipeptide (Phthalylleucylglycin 
blieb amorpb) krystallisieren dereń leiebt erhaltliehe Ester u. Amidę. NETa liefert 
aus den Eetern zunaehat die Diamide der Phthaloylaauren, die aber teils achon 
bei Erhitzen in LosuDgamm., leichter bei Erhitzen bia zum F. (richtiger Zers.) in 
die Monoamide der urapriingliehen Phthalylyerb. ubergehen, wie diea aueh achon 
beim Phthalylglyein erfolgt:

C A C ^ N  - CHa • COsC2H6 +  2nh» C9H4< ^ ^ [,CHj*C0NH‘ -

C6Hł< Q Q > N  • CH2 • CONHj.

Die AufBpaltung der Phthalylverb. zur Phthaloylverb. maeht sich auch bei der 
Titration der Sauren bemerkbar, indem aie bei Titration in k. alkoh. Lag. mit 
Phenolphthalein echatf ais Monoearbonaauren, in h. wss. Lag. ala Dicarbonsauren 
reagieren.

Die Hoffnung, auf Grund dieaer VerhaltniBae bei den Dipeptiden aua dem 
glycinreichen JElaslin zu krystallieierten Abbauprodd. zu gelaDgen, erfullte sich nicht. 
Die Mogliehkeit zur Trennung der amorphen Prodd. iat aber groBer ala bei anderen 
Abbaumethoden, weil aie ais Phthalylyerbb. in W. unl., in organ. Loaungamm. 
aber in ganz yerschiedenem Grade 1. Bind. Weitere Aufteilunej gelang dureh den 
Umstand, daB nur ca. 30% der Prodd. dureh Cu-Acetat in CH40  fallbar aind. Ala 
geeignetster Trennungsweg ergab sich nach eingehendeu Veraa. (Naheres in der 
DisBertation von K len k , Tubingen 1923) nach fraktionierier Estraktion, die wesent- 
Hch nur zu t Entfernung der Phthalaaure u. niederer Abbauprodd. diente, Cu-Fal- 
lung, dann weitere Reinigung der gewonnenen Fraktionen uber die Ester, die 
ihrerseita dureh Fraktionierung mit organ. Loaungamm. weiter gereinigt wurden. 
So wurden neben weniger charakteriat. Zwiachenfraktionen 5 Endfraktionen (Vgl- 
untenatehende Tabellen) erhalten, yon denen Vff. die wl. Fraktionen A t u. G1 fur 
chem. Indm duen halten. Die bisherigen Ermittelangen uber darin yorhandene 
Aminosauren u. dereń Verkniipfang zeigen die Tabellen. Ea aind danach A x der 
Diathyleater einer Dicarbonaaure Tom Mol.-Gew. 1800, A„ derjenige einer Diear-
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bonaaure vom Mol.-Gew. 1100 mit je  einem Phthalylrest im Mol., C, u. Athyl- 
ester entaprechender Monocarbousauren. Die Frage, welche Bindung bei der 
PhthalBaureachmelze gel. wird, wird erortert. DaB ea aich um Peptidbindungen 
bandelt, iat bei der Widerstandafahigkeit der nutersuchten Dipeptide nicht wahr- 
scheinłich. Diketopiperaztn wird von Pbthalsaureanhydrid iiberhaupt nicht ange- 
griffen, erst bei Ggw. von relatiy viel W . (Schmelzen mit groBem OberschuB von 
Phthalaaure) teilweiae in Phtbalyldiglycin yerwandelt. Vie]leicht handeit eB aich 
um die achon mehrfach anteno te men en esterarłigen Bindungen.

Elastin A A % JB Ci C,

G ly e in .............................. 25,75 0 2,0 16,6 20,4 25,3
6,58 10,7 10,2 — +  (?) 9,8

Yalin.......................... 1,0
L e u c in .................... ....  .
Phenylalanin . . . .

21,38 1 
3,89 J 10,9 7,9 11,6 29,1 14,4

T yrosin .............................. + — + + — —
G-lutaminaaure . . . . 0,76 +  (?)
P r o l i n .............................. 11,5 3,8 ? ? ? . 4,7
Nicht aufgeteilter Reat . — 42,2 34,6 29,8 13,5 14,1

A A Cr c ,

% OCjH6 ............................................. 5,2—5.4 7,8 4,7 7,6
Aquiv.-Gew. aus OCsHs ......................... 823-865 574 964 594
Mol.-Ge w. kryoakop. in Eg...................... 1800 — 835 700
Phtbalsauregehalt.........................• . . 10.5 15,5 17,5 29,0
Aquiv.-Gew. aus yorigem ber.................. 1752 1075 952 576

V erB uehsteil. Phthalylglycincster, ClsHu 0 4N. Der von Goedeckemeyek 
(Ber. Dtech. Chem. Gea. 21. 2688) angegebne F. 111—113° triffc fiir die nach ver- 
Bchiedenen Veiff. bereitete Verb. nach genugender Reinigung u. Umkrystalliaicren 
aua A. oder W. b u . — Diamid des Phthaloylglycins, Ci0Hu OsN„ aus dem vorigen 
durch konz. waa. NHB-Lag., F. 255° (F. des Phthalylglycina), unter Aufachaumen 
u. Entw. von NH„ die achon von 100° ab deutlich iat, wl. in k. W., CH40  u. Aceton, 
noch weniger 1. in A., A. u. Esaigeater, unl. in Bzl. u. Chlf. — Phthalylglycylglycin, 
CltHI0OsN ,, diinne Nadeln (aua A.), F. 232°, 11. in Eg., wl. in Alkoholen, awl. in 
k. W., Eeeigester, A., unl. in Bzl. u. Chlf. Cu-Salz, (CijH90 6Nj,\Cu, blaugriine Nadel- 
buacheJ, swl. Athylester, C,4Hu 0 6NJ, Nadeln, F. 190°, 11. in Chlf. u. Bzl., wl. in A.
o- A. — Phthalylleucylglycin, C16H180 6Na, amorpb, Sintern von 35° an, klar geschm. 
bei 65°, 11. in A., A., Eaaigeater, Chlf. u. Bzl., nicht in Lg., in W. bel Erwarmen 
etwae 1. Athylester, C18H ,,0 5 Nt , Krystalle, F. 126°, *11. in A , Essigester, Chlf. u. 
Bzl., etwas weniger 1. in A., unl. in Lg. — Diamid des Phthalylleucylglycins, 
C,sH „04N4, F. 211° unter lebhafter Entw. yon NH„, 1. in A. u. CH40 ,  unl. in A.
— Monoamid des Phthalylleucylglycins, CI0H19O4N8, rhomb. Tafeln (aua EaBigester),
F. 211°, Loaungayerhaltniaae wie bei obigem Diamid. (Ztschr. f. phyaiol. Ch. 131. 
66-96. 1923. Tubingen, Uniy.) Spihgeł.

E. Biochemie.
Hans HandoTflky, Das lonenprdblem. Die ionale Zua. der die Zellen um- 

Bpulenden Fl. iat aehr konatant u. wird zahe festgehalten. Der Ionengehalt der 
Organe iat dagegen recht verachieden. Die Organtatigkeit hangt vor allem vom 
gegenBeitigen Verhaltnia der Ionen in ihrer UmgebuDg in fur jedes Organ be- 
Bonderer Weiae ab. Der eigene Ionengehalt der Organe ist weniger bedeutungs- 
Yoll. — Die Ionen wirken auf osmot. Yorgange regulierend u. kolloid-chem. —

45*
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Die jphyBikal. Drsachen der Ionenwrkg. sind ihre elektr. Ladung u. ihr Waaser- 
bindungsyermogen. (Dtsch. med. WchBchr. 49. 1410—12. 1923. Gottingen.) Mtf.

Oscar Loew, Uber eine labile Eiweifiform und ihre Beziehung zwn lebenden 
Protoplasma. II. (I. vgl. Biochem. Ztschr. 71. 306; C. 1915. II 1147.) Vf. hat 
die yon ihm Proteosomen genannte Eiweifiform in yerschiedenen Pflanzen featatellen 
konnen. Die Hauptunterschiede dieses labilen EiweiBstoffes von dem gewohn- 
lichen, stabilen, paasiyen besteken in folgendem: Er wird durch den Dunst yon
A. u. Chlf. koaguliert; auch durch neutrale konz. Salzlsgg. wird er alJmablich 
unl.; er bindet stark W., yerbindet sich leicht mit Basen zu unl. Verbb., besouders 
charakterist. mit Hydrazin, 3ydroxylamin u. verd. NH „  unter Verlust der Labilitat. 
Bei Einw. gewisser schwacher Basen, wie Coffein u. Antipyrin, seheidet er sich 
in loekerer Bindung dieser Basen im labilen Zustande in Form von wasser- 
reiehen Tropfen aua seiner Lsg. im Zellsafte yieler Pflanzen aua. Er wird durch 
H O N  in eine unl. Verb. iibergefiihrt. (Biochem. Ztechr. 143. 156—60. 1923. 
Munchen.) W o lf f .

E[ Pflanzenchem ie.
John Campbell Earl, Die Chemie der Posidoniafaser. I, Die an den austral. 

Kiisten zahlreich angeschwemmten Fasern von Potidonia australis geben bei der 
Hydrolyae mit yerd. HaS 04 (2°/0ig.) nach dem Neutralisieren mit BaC03 eine Lsg,, 
die Fehlingsche Lsg. stark reduziert, a 010 +  1,10°. Aus dieser Lsg. konnte ein 
Pentosephenylosazon, CuHjnOgN*, isoliert werden; aus Bzl. -f- A. zitronengelbe 
Nadeln, F. 160—161°, aua yerd. A. -f- Pyridin F. 166—167°, Blattchen, dereń F. 
nach einigen Woehen auf 162* sank. Die Substanz ist opt.-inakt., der F. entspricht 
dem des dl-Arabinosephenylosazons. Hefe bewirkte keine Anderung der opt. 
Drehung der Lsg. Wird ein Teil der Lsg. zu Siruplionsistenz eingedampft, wieder- 
holt mit CHsOH behandelt, dieser yerdnmpft u. der Birupóse Riickstand mit CH3OH 
yerrieben, so wird er pulvrig; dieses Pulyer enthalt 14,8’/o Asche, seine wss. Lsg. 
reduziert Fehlingsche Lag. — Die erhaltene Pentose riihrt wahracheinlich yon leicht 
hydrolysierbaren Pentosanen her, die auch in der durch Cl-Behandlung erhaltenen 
„Ceilulose“ noch reichlich yorhanden sind. .Durch wss. Alkali werden die Pentosane 
yon der Faser nicht abgelost. Der Cellulosegehalt der mit Siiure behandelten 
Faser betrug 48,7°/o* (Journ. Chem. Soc. London 123. 3223—26. 1923. Sydney, 
Uniy.) H a b e e la n d .

Nieolaus N. Iwanoff, Uber die Anhaufung und Bildung des Harnstoffs in 
Champignons. (Vgl. Biochem. Ztschr. 136. 9; C. 1923. III. 864.) Bei kunstlicher 
Zucht kann die Harnstoffmenge in reifen Champignons bis 13,19% des Trocken- 
gewichts erreichen. Beim Reifungsprozefi finden bis zum Augenblick der Sporen- 
bildung im Fruchtkorper autolyt. Vorsange statt, welche zur Entstehung des 
NHj-N fiihren, der dann in Harnstoff uburgeht. Bei Behandlung des FruchtkSrpers 
mit Chlf. bleibt der autolyt. Prozefi im Stadium der B. yon Aminosauren stehen 
u. die Harnstoffmenge nimmt nicht zu. Der hohe Harnstoffgehalt in reifen u. 
alternden Pilzen kann durch die iiberschussige N-Ernahrung bei kunstlicher Zucbt 
erklart werden. Wie fur die sekundiire B. yon ABparagin ist auch fiir Harnstoff 
ein Osydationsprozefi u. Aminosauren notwendig. (Biochem. Ztschr. 143 62—74. 
1923. Petersburg, Uniy.) WOLFF.

Hartwig Franzen, Adolf Wagner und Artur Schneider, Uber die chemischen 
Bestandteile grtiner Pflanzen. 13. Mitteilung. Uber die fluchłigen basisclitn Stoffe 
grtiner Pflanzen. (12 vgl. F b a n z e n ,  Ztschr. f. physiol. Ch. 112. 301; C. 1921.
III. 112 — 14. vgl F b a n z e n  u . S c h u h m a c h e r ,  Ztschr. f. physiol. Ch. 115 9; C. 1921. 
HI. 1430.) In 28 unterauchten Pflanzen sind ausnahmslos fliichtige bas. B e stan d 
teile enthalten, die im wesentlichen aus NHS beatehen, so daB diessr Korper oder



1924. I. E t . P f l a n z e n c h e m ie . 677

ein ihn leicht abspaltender Stoff wabracbeiclich zu den normalen Bestandteilen der 
griinen Pfłanze pehiirt. (Biochem Ztschr. 116 208—14 1921. Karlsruhe.) Be h e l e .

H am ilton  Mc Combie und H arold  A rchibald  Scarborough, Die chemische 
Konstitution von Bakterienpigmenten. I. Die Isolierung von Pyoeyanin und Dar- 
stellung seiner Salze. Der von Bacillus pyocyaneus produzierte blaue Farbstoff 
(Pyoeyanin) entspricht, den Salzen nach zu schlieBen, der Formel C1&H ie OaN t ; 
auBer von dieaer Verb. haben Vff. auch Salze dargestellt, die sich von einer um
1 u. 2 Mol. W. armeren Form ableiten. Aus geeigneten Kulturen wird der Farb
stoff nach folgendem Verf. dargestellt: Zu der mit W. verd Kultur wird et was 
N8jC03 gegeben u. 4 mai mit Chlf. extrahiert. Die klare, schwach blaue Chlf -Lag. 
wird mit 1% verd. HsS04 geschuttelt, wodurch das wasserlosliehe Sulfat dea Pyo- 
cyanins (rot) entsteht; im Chlf. bleibt '  die gelbe Pyoxanthose. zuriick. Die rote 
schwefelaaure Lag. wird mit NasCO„ neutralisiert, mit Chlf extrahiert u. der Estrakt 
mit 1% verd. HaS04 versetzt. Aus dieser Lsg. werden die zu untersuchenden 
Salze dargestellt. Durch Zers. dea Perchlorats mit NasCO, u Extrahieren mit 
Chlf. wurde das Pyoeyanin ais dunkelblaue, indigoahnliehe Nadeln erhalten, ebenso 
aus W. (nicht uber 60°), F. 130° (Zera.); bei langerem Stehen im Vakuum findet 
Zers. statt, wobei ein gelbes Prod. entsteht. Das Pyoeyanin ist 1. in h. W., Chlf., 
Aceton, Easigester, unl. in A , Bzl., Xylol, CC14. PAe. u. CSs; starkę Base, dereń 
Salze dunkelrot sind. Mit h. KOH NaOH oder Ba(OH)a wird NHa entwickelt, die 
Farbę schlagt in Purpurrot um u. durch Ansauern werden verschiedene Zers.-Prodd. 
erhalten. Mit k. H N 02 wird eine Pyocyaninlsg. griin u. unter N2-Entw. scheidet 
sich ein festes Prod. ab. Von den 4 N-Atomen wird auf diese Weise eins ent- 
fernt. — Aus den Salzen bildet sich durch sd. konz. HNOa ein blauer Farbstoff, 
der mit verd. H ,S04 kein rotes Sulfat g ib t Pyoeyanin wird durch NaOCl in alkal. 
Lsg. nicht yerandert, beim Ansauern wird die Farbę zerstort, ebenso durch KMn04 
in neutraler, alkal. oder saurer Lsg.; FeS04 in neutraler Lsg. yernichtet auch den 
Farbstoff, K1Fe(CN)g ist wirkungslos, mit SO, entsteht eine rotbraune Lsg , die 
durch NH4OH griinlich wird. Mit Zn -f- H3SOł entsteht eine anfangs rotbraune, 
dann grasgriine Lsg., die sofort durch SnCl* entsteht. Na3S ,04 zerBtort die blaue 
Farbę sofort, nach einiger Zeit wird die Lsg. graegrun. Durch Phosphormolybdan- 
saure kann Pyoeyanin aus verd. Lsg. gefallt werden. — S a lz e : Perchlorat, 
^3oHisOsN4, 2HC104, aus HC104 haltigem h. W. dunkelrote Nadeln, F. 221—223° 
(Zers.), beim Erhitzen auf 120° werden 2 Mol. W. abgespalten. — Chlor oplatinat, 
Ci6HS80 2N4, H3PtCl8, aus verd. HCI dunkelrotes Pulver. — Chloraurat, CJ0H,eO3N4, 
2HAuCl4, dunkel rotbraunes Puluer, nicht umkrystallisierbar. — Pentajodid, 
C2r,HJ8OsN4J B; Heptajodtd, CSBH2a0 3N4Jj, braunes Pulver, F. 152—153°. — Mercuri- 
chlond, CS0B2oO2N4, 2 HCI, 2HgCl2, aus verd. HCI dunkelrote Nadeln, aus h. W. 
umkrystallisierbar. — Pikrat, CS6Hj80„N.„ 2C8H30 7N3. 2C2H5OH, aus A. tief violette 
Blattchen, F. 194-195° (Zers.). — Pikrolonat, C2aH24ON4, 2CI0H8O6N4, CaH6OH, 
aus A. dunkelrote Krystalle, F. 195^196°. (Journ. Chem. Soc. London 123 . 3279 
bis 3285. 1923. Cambridge, Uuiv.) H a b e b l a n d .

Knut Sjóberg', Beitrage zur Eenntnis der Amylase in  Pflanzen. III. (II. vgl. 
Biochem. Ztschr. 133 . 294; C. 1923 . III. 161.) Zu der Beobachtung, daB der 
Amylasegehalt in den wenig Starkę bildenden Nadelholsern kleiner iBt ais in 
anderen Pflanzen, wird an ziemlich starkefreien Blattpflanzen ein Analogiefall ge- 
sucht. Die Best. der Amylasewrkg. erfolgt bei 40° in 50 cem Lsg., welche 25 ccm 
2°/0ig. Starkelsg. u. 10 ccm 5°/0ig. Phosphatpuffer (pH =  5,5) enthalten; biervon 
werden dann 5 ccm zur Zuckerbest. nach Beb tb a n d  genommen. — Bei Tulipa ist 
die Amyl-tsemenge in jiingeren Teilen groBer ais in alteren. Auch in ganz Btarke- 
fteien Kelchblattern findet Vf. groBe Amylasewrkg. Im Licht u. im Dunkeln ge- 
zogene Pflanzen zeigen trotz des yerschiedenen Starkegehaltes keine groBere Ver-
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schiedcnheit der Enzymwrkg. — Die ebenfalls stiirkearme Wurzel von Piaum 
satiyum enthalt Amylase, jedoch weniger ais die oberird. Teile der gleichcn Pflanze. 
(Biochem. Ztscbr. 142 . 274—79. 1923. Stockholm, Hoehschule.) A. R. F. H e s s e .

J . L. Pech, Extrakłion eines Produktes aus Ólfrilćhten, das die Emulsion ge- 
witser Ole in Wasser ermSglieht. Pericarp von 0)iven oder siiBen Mandeln, auf 
dem Hohepunkt des Wacbstums, aber vor Beginn der Eeife gepfliickt, wird sorg- 
faltig zerkleinert u. in daB Innere eines porosen TongefaSes gebracht, das in ein 
G-efaB mit dest. W- taucht, u. cs wird ein elektr. Strom von 110 Volt hindurch- 
geschickt mit Pt-Anode im TongefaB, Pt-Kathode ioi AuBengefaB. Die Operation 
wird durch Herausziehen des TongefaBes vor Abatellung des Stromes unterbrochen. 
Das leicht gelb braun gefarbte W. im AuBengefaB laBt dann keinen bekannten 
Stoff mittels chem. Rkk. nachweisan u. zeigt auch nur bzgl. Leitfahigkeit u. kry- 
oakop. Punktes merkliche Anderungen der phyaikal.-chem. Eigenschaften, bat aber 
die Fahigkeit, yiele fette und ath. Ole mit groBter Leichtigkeit zu emulgieren. 
Diese Emulaionen sind aehr beatandig, jahrelange Aufbewahrung, Zentrifugieren, 
Kocheu, Fiitration durch Papier ,andert sie nicht. Das emulgierende W. yerliert 
diese Fahigkeit, wenn man ea mit ebenao, aber unter Umkehrung der Pole 
gewonnenem yersetzt. (C. r. soc. de biologie 89. 983—84. 1923. Parie.) Sp i e g e l .

E„ P f la n z e n p h y s io lo g ie .  B a k te r io lo g ie .

L. Pincnssen und N. K ato, Fermente und Licht. III. (II. vergl. Biochem. 
Ztsehr. 134. 470; C. 1 9 2 3 . III, 251.) N aosaburo K a to , Ureaee I I .  Untersucht 
wird, ob die friiher beschriebene Schadigung der Sojaurease durch Licht auf Be- 
einflussung der Drease oder des Bestandteiles X (K a to , Biochem. Ztachr. 1 3 6 . 499; 
C. 1 9 2 3 . III. 788) beruht. Ohne Zuaatz eines Puffera (pH der Lsg. 6,4) schadigt 
Sonnenlicht beide Bestandteile des Fermentpraparates; die Schadigung des fermen- 
tatiy wirksamen Teilea wird durch Zusatz von KHjPO* (pg 5,6) herabgeaetsit, 
wahrend der Bestandteil X durch daa Phosphat schon im Dunkeln gesehadigt wird. 
Qaarzlampenlicht schadigt die Urease sowohl mit ais ohne Phosphatzusatz, wahrend 
der Bestandteil X nicht so deutlich beeinfluBt wird. — Best. der Urease erfolgt 
bei pa  7,2. Uber die Verss. zur mittelbaren Best. des Bestandteiles X s. Original. 
(Biochem. Ztsehr. 1 42 . 228—38. 1923, Berlin, Urbankrankenh.) A. R. F. H e s s e .

A. M aige, Bemerkungen zur Bildung und Verdauung von Starkę in Pflanien- 
zdlen. Beide Vorgange halt Vf. fur katalyt. Prozesse yerechiedener Natur. Der 
amylogene ProzeB hat geinen Ursprung in den Plastiken des Stromas u. besteht 
aus einem KondensationsprozeB u. einer Hemmungswrkg. auf die Amylase im 
Cytoplasraa. (C. r. d. l’Acad. des sciences 1 7 7 . 646—49. 1923.) L e w in .

E ene W urm ser, Uber die Energieerzeugnng bei der Ghlorophyllassimilation. 
Bei der Photosynthese liegt das Masimum der Energieerzeugung in der Gegcnd des 
Spektrums, in der das Chlorophyll am wenigsten absorbiert. Unter optimalen Be- 
dingungen kann der Energiegewinn 80°/o betragen u. ist am gróBten, wenn das
Licht die Bespiration steigert. (C. r. d. l’Acad. des sciences 1 7 7 . 644—46. 
1928.) Le w in .

E. und G. N icolas, Neue Beobaćhtungen Uber den E in  fiu fi des Hexamethylen- 
tetramins w id des Formdldthyds auf die Bohne. (Vgl. C. r. d. 1’Acad. des sciences 
176. 404. 175. 836; G. 1 9 2 3 . III. 566.1030.) Eb wird bestatigt, daB Hesamethylen- 
tetramin von der Pflanze ausgenutzt wird. (C. r. d. l’Acad. des sciences 177. 
1062—64. 1923.) L e w in .

J .  C. Bose, Einflufi verschwindend kleiner Mengen chemiseher Substanzen auf 
dis Photosynthese. Vf. weist einleitend auf eine yon ihm herrubrende neue An- 
ordnung hin, bei der gleiche Yoll. O, automat, auf einer rotierenden Trommel 
elektromagnes. regietriert werden u. auf diese Weise den normalen Yerlauf einer



19 2 4  I. E 2. P f l a n z e n p h y s io l o g ie . B a k t e r io l o g ie . 679

Photosyntheso su beatimmen geatattet. Dieebezuglicbe Einzelheiten finden sieh in 
einem demnachat erscheinenden Werke iiber die Physiologie der Photosynthese 
des Vfs. — 3 K u rra i zeigen den EinfluB von verachwindend kleinen Mengen 
B N O s, Schilddriisenextrakt u. G 3 .fi auf die photoaynthet. A ktm tat. Ioabeaondere 
zeigen die Yersa. mit CH,0, daB Spuren von CHsO nicht giftig sind, yielmehr 
die photoaynthet. Akliyitat erhohen. (Naturę 112. 95 — 96. 1923. Calcutta, 
Bose-Inst.) K. W o l f .

A lbert Fronin , JEisen und Zink haben keinen Einflufi a u f die Entwicklung 
Von Aspergillus niger in Gegenwart von Glucose. Der giinstige EinfluB von Zn" 
u. Fe”, den R a u lin  in Ggw. von Saccharose festgeatellt hat, beateht nicht in 
Ggw. von Glucoae, die im ubrigen fiir das Wachstum des Aspergillus mindestens 
ebenao giinstig ist. Fe" eetzt sogar die Auabeute an trockener Pilzmasse etwas 
herab, scheint zugleich die B. von Sporen zu fordern. (C. r. soc. de biologie 89, 
986—88. 1923. Paris.) Sp i e g e l .

W . Kopaczewski, PhysiJcochemische Verhaltnisse der Milerobcnvitalitat. An 
einer Anzahi pathogener Mikroben wurden die Yeranderungen fesfgestellt, die śie 
in gewohnlieher Nahrbriihe bzgl. Oberflachenspannung, Viscositat, elektr. Leitfahig- 
keit u. [H-] bei ihrem Wachstum heryorbringen. Danach besitzt je de Mikrobenart 
oder -gruppe eine spezif. Wrkg. Die herbeigefiihrten Anderungen machen schlieB- 
lich daa Wachstum der betreffenden Art unmoglich. Sie erklaren zahlreiche Falle 
von Mikrobenantagonismus u. konnen auch manches in der Wrkg. auf den Orga- 
nismus erklaren. (C. r. d. 1’Acad. des aciencea 177 . 1336—38. 1923.) S p i e g e l .

Stefania L ichtenstein , Eefenahrbóden am  einem Hcfepraparat der Fdbrik 
Cenovis t« Munchen. Das feine gelblielie Fulver wird nach beigegebener Vor- 
schrift von M a n d e l b a u m  mit entapreebender Menge W., in dem ca aich restlos 
lost, versetzt, gut durchgeschuttelt, ca. 1/, Stde. bei Zimmertemp. belaasen, dann
2 Stdn. im Dampfkochtopf, mit N8aC03-Lag. neutraliaiert u. noch 1 Stde. im Dampf- 
kochtopf aterilisiert. Agar, Gelatine u. andere Zusatze konnen zugefiigt werden. 
Die ao hergeatellten Nabrboden haben sieh ohne Pepton- u. NaCl-Zuaatz ais voll- 
wertiger Ersatz fur solche aua Fleisch und Fleiachextrakt erwiesen. Celluloae- 
bakterien, die auf gewohnlichem Nahragar gar nicht zum Wachstum gebracht 
werden konnten, bildeten auf Cenovisagar recht iippigen Raeen, Diphtheriebakterien 
gediehen darauf nicbt schlechter ala auf Glycerinagar. Daa Cenoviahefepraparat 
ist auch zur Herst. von Malachitgrunagar fiir Priifung der Typhus-Coligruppe ge- 
eignet. Die Agglutinierbarkeit der Bakterien bleibt dabei erhalten. (Zentralblatt 
f. Bakter. u. Parasitenk. I. Abt. 90. 389—91. 1923. Berlin, Umv.) Sp i e g e l .

P . C. Fiu, Uber die angebliche auslósende W ir h m  g des Pankreatins auf das bakterio- 
phage Prinzip. Vf. fand dieae Wrkg. von Pankreaapriiparaten, auch bei Kombination 
mit Eitrakt der Darmacbleimhaut nach Angabe B o r c h a r d t b  (Ztschr. f. Immunitata- 
for8ch. u. exper. Therapie I. 3 7 . 1; C. 1 9 2 3 . III. 1033) nicht beatatigt. Nach 
Unterss. von Pondm an im Institut dea Vfs. (vgl. Dieaertation, Leyden) konnte auch 
durch verschiedene andere Einwirkungen (Emulsion u. Bebriitung in deat, W. u. 
physiolog, Lsg.; Filtration u. Wiederimpfung alter Bouillonkulturen; Zuchtung in 
Symbiose mit Bac. pyocyaneus; Wrkg. von Methylviolett; wiederholte Filtration 
junger Bouillonkulturen; W rkg. von Trypsin, Papaiotin u. Papain) unter 13 Stammen 
von Y-Pseudodysenterie nur bei einem (durch die Pyocyaneua- u. Methylyiolettwrkg.) 
das Auftreten von Bakteriophagen featgestellt werden, der auch apontan zur B. 
solcher neigte (vgl. Nederl. Tijdechr. Geneeskunde 6 7 . II. 226; G. 1 9 2 3 . III. 1033). Ea 
kommt also nicht auf die Art der einwirkenden Stoffe, sondern auf die Natur des 
Bakterienstammea an. (C. r. noc. de biologie 8 9 . 970—72. 1923. Leyden, Tropen- 
in3t0 Sp ie g e l .
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P. C. Fin, Die Natur des Bakteriophagen und die Bildung non Bakteriophagen 
in alten Bouillonkulturen pathogener Mikroorganizmem. (Zentralblatt f. Bakter. u. 
Parasitenk. I. Abt. 90. 362—74. 1923. Leiden, Inst. f. Trcpenmedizin. — C. 1923.
III. 1033.) Sp ie g e i ,.

P. C. F in , Das Verhalten eines inagglutinablen Fltxnerbahteriums gege.niibtr 
Antiflexnerlakteriophagen. Der betreffende Staram, K. B., isoiiert aus Faees eines 
an Sprue leidenden Krankcn, erwies sich bis auf die fehlende Agglutination durch 
Fleinerserum ais cchter Flesnerbacillus, wurde aber durch einen kr&ftigen Flexner- 
bakteriophagen nicht beeinfluBt. Besondere Yerss. zeigen, daB diese Resistenz 
nicht dureh Auftreten eines Antibakteriophagen, sondern durch Bindung u. Un- 
schadlichmachen des Bakteriophagen bedingt ist. (Zentralblatt f. Bakter. u. Para- 
sitenk. I. Abt. 90. 374—81. 1923. Leiden, Inst. f. Tropenmedizin.) Sp ie g e l .

Isido re  Bay, Uber die Produkte der Tdtigkeit der Bierhefe in Abhdngigkeit 
non ihrer N-JErnahrung, Die Garung ist am stiirksten, gibt am meisten Alkohol 
u. Saure bei 15“ u. bei einer Bouillon mit 0,1% NH^HCOa- (0. r. soc. de biologie 
89. 1044—45. 1923. Lyon, Bakterio!. Inst.) W o l f f .

E m il B anr, Notiz zur Milchsauregarung der Glucose durch Peptone. Vf. be- 
statigt die von Ba b th e l  u . yon  E u l ek  (Ztschr. f. physiol. Oh 128. 257; C. 1923.
III. 1035) geauflerte Vermutung, daB bei den yon ihm festgestellten „kiinstliehen“ 
Garucgsvorgangen bakterielle Prozesse mitspielten. (Ztschr. f. physiol. Ch. 131. 
65. 1923. Zurich.) G tjgg en heim .

Oskar A cklin, Die Eolle der Bakterien bei der „Milchsauregarung“ der Glucose 
durch Peptone. IV. (III. vgl S. 351.) Das in den yorangehenden Mitteilungen 
besehriebene System Pepton-Glucose-NaHCO, wird durch Sterilieation bei 108° im 
Autoklayen nicht seiner charakterist. Garfahigkeiten beraubt. Vf. empfiehlt auch 
die Anwendung von de Haenschen Membranfiltern zur Sterilisation. (Biochem. 
Ztschr. 142. 351—59. 1923. Zurich, Techn. Hochsch.) A. R. F. H e sse .

Lem olgne, U ber die Butylenglykolgdrung von Caldumlactat durch Bakterien 
der Gruppe Bac. subtilis. (Vgl. C. r. d. 1’Acad. des sciences 176 1761; C. 1923.
III. 1094.) Milchsaure wird unter B. von 2,3-Butylenglykol u. Acethylmethylcarbinol 
geapalten. (C. r. d. 1’Acad. deB sciences 177. 652—54. 1923.) L e w in .

E 4 T ie rp h y s io lo g ie .

Lndwigf Pinonssen, Uber den JSinflufi von Kolloiden au f Fermente. I. Mit 
ungereinigten Fermentpraparaten des Handels, Pepsin, Ldbferment, Trypsin, Amylase, 
Malzamylase, Tdkadiastase u. Speichelamylase wird untersucht, ob di.e Einw. von 
Ferrum osydatum dialysatum vom pH abbangig ist; denkbar ist, daB bei einer be- 
stimmten pg Schadigung, bei einer anderen Begiinstigung der Enzymwrkg. durch 
Adsorption eintritt. Die Yerss. wurden mit der Reihenmethode durcbgefiihrt, indem 
zu absteigenden Mengen Enzymlsg. gleichbleibende Mengen des elektropoeitiyen 
Kolloides, des Puffers u. des Substrates bei 37° gegeben u. nach bestimmter Zeit 
ohne Abtrennung qualitstiv untersucht wurden. — Fiir die Wrkg. eines Kolloides 
auf enzymat. Vorgange laBt sich keine fur alle Falle giiltige Erklarung geben.
Der EinfluB der pg  spielt eine Roile, die dureh Nebenbedingungen getriibt ist.
Auch ist die Wrkg. des Kolloides auf das Substrat wichtig. Die schadigende 
Wrkg. des kolloidalen Eisens findet sich haufig im isoelektr. Punkt. (Biochem. 
Ztschr. 142. 212—21. 1923. Berlin, Urbankrankenh.) A. R. F. H e sse .

Jitan ich i E ag ihara , Uber den Emflufi von Kolloiden au f Fermente. II. (I. vgl- 
vorst. Ref.) Mit den Methoden der vorangehenden Arbeit wird die Einw. von 
kolloidalem Cholesterin u. Lecithin auf Amylasen untersucht. Mals-, Taka-, Speicbel- 
amylase werden dureh Cholesterin bei saurer Rk. bis p a  6,0 nicht beeinfluBt, bei
alkaliacherer Rk. gehemmt. Lecithin hemmt ais negatiyes Sol die Amylasewrkg.
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auBer in sehr geringeu Konzz., bei denen es bei saurer Ek. unwirksam ist. (Bio- 
chem . Ztschr. 142. 222— 27. 1923. Berlin, Urbankrankenh.) A. E. P . HESSE.

IT. W aterm an, Hamolyse und Mttallsalze. Von ais Chloriden verwendeten 
Metallen wirken B a u. Ca gar nicht, Zn u. Cd noch in Konsz. von */«000— ooo 
hindernd auf die Atherhamolyse, Cu noch in weit stiirkeren Verdd., wahrend HgCls 
unter denselben Verdiinnungsgraden eine bedeutende Verstarkung hervorruft. (Bio- 
chem. Ztschr. 116. 165—70. 1921. Amsterdam.) B e h e l e .

E  Leśne, H asard  und Langle, Uber den Gehalt des Serums und der Spinał- 
fldssigkeit an Harnsaure bei Ktndern. Im Blutserum von Kindem zwischen
3 Monaten u. 12 Jahren fanden Vff. fiir Harnsaure einen Mittelwert yon 0 035 g °l 00 
gegeniiber 0,049 g °/00 bei Erwachsenen. FUr die Spinal-Fl. betrug der W ert bei 
Bandem im Mittel 0,018 g °/oo- Bei tuberkuloser MeniDgitis war der Harnsaure- 
gehalt der Spinal-Fl. kauin erkoht, bedeutend dagegen bei Meningokokken-Menin- 
gitis (0,038 g). (C. r. soc. de biologie 89. 891—93. 1923.) L e w in .

L. E. W album , Einflufl der Metallialze au f die baktericide K raft des Blut- 
plasmas. (Vgl. Kong. Dauske Vid. Selsk. biol. Medd. 3. Heft 6. 1; C. 1923. III. 635.) 
Wurden frischem Citratplasma Metallehlorido zugesetzt, dann ein Tropfen 24std. 
Bouillonkultur von B. coli, so tra t bei 87° zunachst betrachtlichę Verminderung der 
Bakterienzahl ein, 30—60 Min. anhaltend, dann wieder Vermehrung, so daB nach 
ca. 2 Stdn. die Zahl groBer ais die urBpriingliche war. Vergleiche der Wrkg. nach 
20—30 Min. zeigen, daB innerhalb der einzelnen Gruppeu der Metalle Besiehungeu 
zu den At.-Geww. beBtehen. In  den Gruppen des Mg, Ca, Ag u. fiir Fe"' u. Cr'" 
steigt der Effekt mit sinkendem At.-Gew., in der Pt-Gruppe u. fiir Co", Ni" u. 
Mn" umgekehrt. — Intravenose Injektion yon MnCl, steigerte bei einer Ziege die
baktericide Kraft ihres Blutes sehr betrachtlich. (C. r. soc. de biologie 89. 1007
bis 1010. 1923. Kopenbagen, Staatl. Serotherapeut. Inst.) Sp ie g e l .

P. Lecom te du Noiiy, Spontanabfall der Oberflachenspannung des Serums und 
tciner Lósungen. (Vgl. Journ. Exp. Med. 37. 659; C. 1923. III. 571.) W ird Serum 
mit ieoton. Saizlsg. oder reinem W. yerd., so markiert sich jede Verd. um das 
lOfache dureh einen bestimmten Abfall der Oberflachenspannung; das Masimum 
wird bei 1 : 10000 erreicht; bei noeh stiirkerer Verd. dann wieder Anstieg der 
Oberflachenspannung. Bei geringer Verd., 1 : 10 bis 1 :1000, ist die Konz. groB 
genug, um die fast augenblickliehe B. einer Schicht mit schwacher Oberflachen
spannung zu gestatten. Die Adsorption von Moll. wird also, ais Funktion der Zeit, 
diese Spannung nicht sehr vermindern konneu, der Abfall also schwach sein. Da
gegen ist bei 1 : 10000 die Zahl der Micellen in der oberflachlicben Schicht anfangs 
gerade ausreichend, um die Oberflachenspannung der Salslsg. ein wenig zu ver- 
mindern; die Anfangs spannung ist groB, der Abfall stark. Bei noch groBerer 
Verd., z. B. 1 :100000, ist die Anfangsspannung auch groB, aber die Zahl der Mi
cellen in Suspension ungeniigend fiir eine ununterbroehene Schicht; daher geringerer 
Abfall. (C. r. soe. de biologio 89. 1015—17. 1923. New York, E o c k e f e l l e e - 
Inst.) W o l f f .

G. E am on, Uber die Floćkungsfahiglceit und die immunisierenden Eigenschaften 
eines anatoxisch gemachten Diphtherietoxins {Anatoxins). Vf. hat fruher (C. r. soc. 
de biologie 88. 167; C 1923. IV. 85) gezeigt, daB ein  Diphtherietoiin, das dureh 
gewiBse Einflusse, z. B. kombinierte Wrkg. yon Erwarmen u. Formo!, seine torische 
Wrkg. auf Tiere ganz yerloren hatte, noch Antitosin auszuflocken vermag. Mit 
derartigem Toxin konnte Immunisierung yon Meerschweinchen u. B. yon aotitos. 
Serum beim Pferde durehgefiihrt werden, u. zwar ist die immunisierende Kraft im 
Verhaltnis zur flockenden. Wegen d er Unschadlichkeit u. des hohen Immunitats- 
grades, der damit za  erreichen is t, d iirfte  es sich  auch  zu r A ntid iphtherieim pfung 
von Kindern empfehlen. — Auf Grund noch nicht abgeschlossener Verss. laBt sich
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sagen, daB auch fiir andere Toxine, besonders TotanuBtoxin, m it eiDigen Modifika- 
tionen gleiches gilt. (C. r. d. l ’Acad. des sciences 177. 1338—40. 1923.) Sp ie g e l .

Jo h an n  Hugo B otteri, Uber Ećhinókókkenanaphylaxic. II. Mitteilung. (I. ygl. 
Ztechr. f. d. ges. exp. Medizin 30. 199; C. 1923. III. 81.) Die Hydatidenfl. enthalt 
neben alburninoiden auch lipoide Sabstanzen. Die Proteine wurden mit (NH^jSO* 
auageaalzen u. in NaCi-Lsg. wieder gel-; sie ergaben dann bei Ecbinococeuskranken 
positiye Rk., die auch positiy blieb, wenn die koagalierbaren Proteine aus der Lsg. 
entfemt wurden. Selbst Hydatidenfl. vom Bindę, welche keine Sulfo3alieylsaure- 
u. keine Biuretrk. gab u. nur mit Ninhydrin positiv reagierte, erwies sich ais biol. 
akt. Die Starkę der Rk. scheint mit dem EiweiBgehalt parallel zu geben u. von 
der Beschaffenheit des EiweiBmol. abhiingig zu sein. Die isolierten Euglobuline 
reagierten am starkaten, die Pseudo globulinę etwas schwacher, die Albuminę fast 
gar nicht. — Die mit A. aus der Hydatidenfl. ausgezogenen Lipoide gaben keine 
poBkiye Rk., auch nicht mit dem acetonunl. Anteil; die Ggw. von Eiweifiabbau- 
prodd. war SuszuschlieBen, da die Niahydrinrk. negatiy auBflel. Ebenso fielen 
Kon troiły erss. mit lipoidartigen Stoffen u. mit Beatandteilen der Hydatidenfl. samtlieh 
negatiy aus (Bernsteinsaure, Gholesterin, Lecithin, Na-Glykocholat, Lebertran, Gly- 
cerin, Pepton, Eiweif}, Milćh). Die Echinococcuslipoide scheinen daher biol. tm- 
wirkaam zu sein. — Die positiye Intrakutanrk. mit Hydatidenfl. durfte dem nach 
entweder an minimale Proteinmengen gekniipft sein, die serolog., aber nicht chem. 
reagieren, oder an anapbylaktogene Eigenachaften auch anders gebauter EiweiB- 
stoffe. (Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin 37. 175—83. 1923. Agram.) W o l f f .

Hanna Lóhr, Die ReduJction aromatischer Nitrogruppen durch Meerschweinchen- 
getcebe nach Vorbchandlwng mit Proteinkorpern und wahrend des anaphylaktischen 
Sćhoćks. (IX . Mitteilung zur Proteinkorperwirkung.) (VII. ygl. Ztschr. f. d. ges. 
exp. Medizin 31. 19; C. 1923. III. 685.) Die Fahigkeit isolierter Zellen, Nitro- 
gruppea (benutzt: m-Dinitrobemol) zu reduzieren, kann nach Vorbebandlung der 
Meerschweinchen durch Milch u. Serum gesteigert werden. Die „Aktivierung“ geht 
in der Reihenfolge Niere, Muskulatur, Gehirn; die Leber bleibt fast unyerandert. 
Peptoniojektionen setzen die Fahigkeit zur Red. stark herab; am wenigeten EinfluB 
wieder beim Lebergewebe. Peptonzimtz zu Muskelzellen in yitro hemmt ent- 
sprechend seiner Konz. die Reduktionsfahigkeit, die auch im anaphylakt. Schock 
sehr stark beeintrachtigt ist, wobei wieder die Leberzellen keine wesentliche Ver- 
anderung zeigen. (Ztschr. f. d. ges. exp, Medizin 37. 442—53. 1923. Kiel, 
TJniy.) W o l ff .

L. Łescoeur und L. M oąnet, Bcziehungen zwischen den JErdalkalimetallen und 
Urinaciditat. Aus einer Tabelle des Originals, die den Ca- u. Mg-Gehalt in Be- 
ziehung zum p s  u. zum spezif. Gewicht des Harns setzt, geht heryor: Die sauersten 
Harne haben das hochate spezif. Gew. u. entbalten mehr Erdalkali- u. andere Salze 
ala weniger saurer Harn. Namentlich die Mg-Auascheidung steigt mit zunehmender 
Aciditat, Ca paBt sich dem nicht so scharf an. (C. r. soc. de biologie 89. 1036 
bis 1038. 1923. Paris, Med. Fak.) W o l f f .

H. Isaachaen, Die Verdaulićhkeit und der Wert des Salsherings fiir die Milch- 
produktion. Von der Trockensubstanz der Salzheringe sind ca. 32°/0 EiweiB, 20°/, 
F ett, 39°/o NaCl. Die Verdaulicbkeit3koeffizienten betragen fiir organ. Trocken- 
subst. 86,6, EiweiB 98,5, Fett 83,1, Asche 95,4. Bei Ernahrung yon Kiihen mit 
den gut ausgewasserten Heringen (2,2 kg auf eine Fetteinbeit gerechnet) nabm der 
Fettgebalt der Milch teilweise stark ab. In mehreren Fallen wurde sie auch un- 
gunstig beeinfluBt. Das Gewicht der Tiere war in der Heringsperiode yerringert. 
(Meldinger fra Norgea Landbruksbeiskole Nr. 1. 14 Seiten. 1923. Sep.; Ber. ges. 
Physiol. 20. 187. Ref. Scholz.) S p ie g e l .
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F. Honcamp, St. Kondela und E. Muller, Harnstoff ais Eiweiflersatz beim 
milchgćbend&n Witderkducr. Der Harnstoff ist ebenso wie andere Amidę befahigt, 
beim Wiederkauer unter bestimmten Bedingungen die Kolie des NabrungseiweiBes 
bei der Milchaekretion in einem gewissen Umfange zu iibernehmen. (Biochem. 
Ztschr. 143. 111—55. 1923. Eoatock, Landw. Vers.-Stat.) W o l f f .

Pierre Lavialle, Beitrag m m  Studium der Vitamine, namentlich der Euhmilch. 
Nach Versa. an Tauben u. Meerschweinchen zeretoren Temp. von 140° u. Aus- 
trocknung yollstandig das antineurit. u. das antiskorbut. Vitamin der Kuhmilcb, 
dagegen sehwachen Tempp. yon 105 u. 110° nur die Wrkg. dieser Yitamine, u. 
z war in Abhiingigkeit von der Dauer der Erhitzung. So ist auch die geringe Zahl 
der Palle von kindlichem Skorbut trots sterilisierter Milch erklarlich. Das anti
skorbut. Vitamin keimender Getreidekórner wird durch Trocknen an der Luft bei 
gewobnlicher Temp.' nicht oder zumindeat nicht ganz zerstort. (C. r. soe. de 
biologie 89. 1031—33. 1923.) W o l f f .

A. E ckstein  und A. V. Szily, Lactation und Vitaminmangel. Die Avitamjnose 
erzeugt bei den saugenden Tieren aufier schweren Wachstumsstórungen usw. auch 
stets Linsenkatarakt, der also eine neue Form der Mangelkrankheiten yorstellt, 
dabei war stets Ca in der Linse nachweisbar. Bei 6—7 Wochen alten Batten 
konnte mit der gleicben von Vitamin, Fett u. P  freien Nahrung Rachitis erzeugt 
werden, yor oder nach dieser Altersperiode keine echte Rachitis; bei den alteren 
Ratten mit oder obne Rachitis fehlte Schadigung der Linse, fand sich aber zu- 
weilen Keratomalacie. Bei ąualitatiy genugender, quantitativ aber ungeniigender 
Ernahrung des lactierenden Muttertieres oder, wenn nur wenig Jungę an dem 
Muttertier saugten, wurden keine Storungen der Entw. beobaehtet. (Klin. Wchschr.
3. 15—17. Freiburg i. B., Uniy.) Sp ie g e l .

Franz Groebbels, Untersuchungen Uber die Bolle der VitaminfaJctoren. Bei 
Avitaminose yon Mausen ist der Gaswechsel anfaogs ohne Steigerung der Motilitat 
oder des Appetita gesteigert. Der Gaswechsel sinkt in diesem Stadium durch Er
nahrung mit Hefe, nicht durch Btitter oder Citronensaft. Im Inanitionsstadium mit 
sinkendem Verbrauch bewirkt Hefe Steigerung im Yerbrauch u. Gewicht. — Hafer, 
der alie drei Vitamine enthalt, wirkt anscheinend wie Hefe (Faktor B) allein, doch 
wird nur durch Hafer, nicht durch Hefe allein, die Lebensdauer n. — Die drei 
Vitamine beeinflussen sich gegenseitig in ihren Gesamteffekten, die aber nicht der 
Summę der Einzeleffekte entsprechen. (Klin. Wchschr. 2. 1987—88. 1923. Ham
burg.) MOl l e r .

Fernand Arloing und A. Dufourt, Avitaminose der Tauben und chemisćhe 
Oifte (Arsenik, Quecksilber und Phosphor.) (Vgl. C. r. boc. de biologie 89. 235; 
C. 1923. III. 952.) Bei einer durchsehnittliehen Lebensdauer der n. Tiere von 
43 Tagen bei gleichen Gaben sterben avitaminot. Tauben nach Gaben yon Fowler- 
Bcher Lsg. in 46Tagen, nach Gaben yon Phosphorol 1 : 1000 in 35T agen, nach 
Gaben von HgCl, 1 :  1000 in 43 Tagen. Der P  ist also am wirksamsten. (C. r. 
soc. de biologie 89. 1050-51. 1923. Lyon ) W o l f f .

Hanna Raida, Kalkbewegung durch Neutralsalie. Die Loslichkeitserhohung 
von CaC08 in NE4C1 yerlauft wahrscheinlieh naeh: CaCOB -f- 2NH4C1 CaCls -f- 
(NHJjCOj. Auch andere Salze losen CaC03 betraehtlich, z. B. NHiNOg, {N H ^SO f, 
(NHt)tC03, (NH t)tH PO it essigsaures, weinsaures, malonsawres, bernsteinsaures u. 
adipinsaures Ammon, KCl, KNO s , Ś ^SO t, NaCl, NaNOB, NasSOt , essigsaures, 
weinsaures, adipinsaures N a, LiG l, MgGlt , BaCl%\ salzsaures Hydroxylamin u. 
einige Alkaloiiaalze losen zum Teil sogar noeb mehr Kalk ais NH4C1. — Bei 
Hunden u. Kaninchen folgt auf Salmiakgaben eine, wenn auch nur geringe Ver- 
mehrung des im Harn ausgeschiedenen Kalkes, u. zwar etwa am 1.—3. Tage. Ara 
Yersuchstag ist die Menge des ausgeschiedenen Phosphats yermindert bei yer-
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mebrtem Kalkgehalt des Harna. Daa zugefuhrte NET.,Cl wird yon Kaninchen 
quantitativ in Harnstoff iibergefiihrt. Zuaatz von wl. Kalk znr Nahrung (gepulyertes 
CaCOa u. groBe Caseinmengen) konnte die NH4C1-Wrkg. nicht yerstarken. Aua 
atark yerkalkten Organen (ftnoehen, GefiiBe) von Arterioaklerotikern wurden dureh 
l°/oig. NH^Cl-Lsg. auch in Wochen keine nennenawerten Mengen Kalk gel. (Z'sehr. 
f. d. ges. eip. Medizin 37 266—73. 1923. Breslau, Pharmakol. Inat.) W o l f f .

W. Faure und S. Loewe, Zur Frage der Stoffwechselgewóhnung an den Alkohol. 
Nach langer Gewohnung yerbrennen Kaninchen per os gegebenen A. nicht schneller 
ais n. Auch die Resorptionsgeschwindigkeit bleibt un yerandert. (Klin. Wcbschr.
2. 1986-87. Dorpat.) MUl l e b .

H. Beumer und Fr. Lehmann, Uber die Ghol ester inbildwng im Tierkórper. 
(Vgl. Be u m e b , Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin 35. 328; C. 1923. III. 1652.) Neu- 
geborene, mit einer cholesterinarmun Nahrung 4 Wochen lang getiitterte Hunde 
wiesen nach dieser Zeit einen Zuwachs an Cholesterin auf, der die mit der Nahrung 
zugefiihrten Cholesterinmengen um das 20faehe iibertraf. Die Cholesterinbilanz in 
der Yersuchsperiode war negatiy. Da3 Cholesterin des Organismus entsteht daher 
wohl ausschlieBlich durch intermediare Neubildung au3 Nahrungsbestandteilen, die 
nicht in das Atherestrakt iibergehen. (Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin 37. 274—SO. 
1923. Konigsberg i. Pr., Uniy.) W o l f f .

H. Barthólśmy, Uber die Wirkwng von Wasser, NaCl, NaBr und GaCl} auf 
die Spermatozoiden von Bana fusca und Bufo vulgaris. Konzz. yon 1,2 u. 2,5 %„ 
NaCl aktiyieren Spermatoioiden. Nach Lahmung der Spermatozoiden durch Konzz. 
yon 3—7°/0 NaCl tritt die Beweglichkeit bei Verdiinnung auf 1—2°/00 wieder ein. 
In analoger Weise wirkt NaBr, nur ist die Resistenz der Spermatozoiden etwas 
geringer. CaCl, wirkt in ausgesproehener Weise tox. In einer CaCls-Lsg., die 
einer 2°/00ig. NaCl-Lsg. isoton. ist, bleiben die Spermatozoiden dauernd immobili- 
siert. (C. r. d. 1’Aead. des sciences 177. 654 —57. 1923.) L e w in .

Robert Heilig, Tfber Urandiurese. Subcutane Gaben yon Urannitrat von
3—15 mg rufen bei Hunden starkate Diurese heryor, ohne — abgesehen yon einer 
ganz kurzeń Periode — die NaCl-Ausacheidung zu yermehren. In den ersten 
Tagen dieser Wrkg. tritt Wasseryerlust des Blutes, Hamoglobin- u. Erythrocyten- 
yermehrung sowie atarkea Ansteigen dea Reat N ein; alle diese Veranderungen 
gehen bei fortdauernder Diurese zu den Ausgangswerten zuriick, ohne eine deut- 
liche Abhangigkeit der Diurese yon den Veranderungen im Blute aufeuzeigen. 
Diese Veranderungen eracheinen reDal bedingt, aber wohl unter Mitbeteiligung 
estrarenaler Faktoren; sie sind lange Zeit reyersibel. (Ztschr. f. d. ges. esp. 
Medizin 37. 163—74. 1923. Wien, I. med. Klin.) WOLFF.

Edwin Carleton Mac Dowell, Yersuche mit Alkohol und weifl&n Batten. Aus 
eingehenden Verss. werden folgende Schliisae gezogen: Alkoholisierung der Tiere 
selbst oder ihrer Ascendenten yerringert steta die Anzahl Tiere eines W urfcs; die 
Anzahl der Wurfe siukt bei den Alkoholikern selbat, steigt bei ihren unbehandelten 
Nachkommen. — Alkoholiker u. alkoholisierte Alkoholikerkinder sind leichter, un- 
bebandelte Kinder u. Enkel yon Alkoholikern schwerer ais die entsprechenden 
Kontrollen. — Der L»byrinthyer3. zeigte die groBcen Differenzen gegen die Norm 
bei alkoholisierten Alkoholikerkindern, etwas geringere bei Alkoholikern u. n. 
Alkoholikerenkeln, am undeutlichsten oder gar keine bei n. Alkoholikerkindern; 
eine etwas scharfere Yersuchsanordnung lieB auch die Unterlegenbeit der letzten 
klar heryortreten. (Americ. naturalist 56. 289—311. 1922; Ber. ges. Physiol. 20. 
183—84. 1923. Ref. K o e h l e e .) Sp ie g e l .

Georg Constam, Uber den E in fiu fi peroraler Einnahtne non Glucose au f Blut- 
sucker und Glucurese beim Gesunden. Auf eine gemischte Mahlzeit folgt deutliche 
Glucurese, auf reines LeitungswaBser eine Ausschwemmungsglucurese (Maiimum
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nach 1 Stde.). Die Assimilationsgrenze ist bei dem gleichen Indiyiduum variabel; 
sie ist nach 5std. Hungern bedeutend hoher ais nach 14std. Schwfichere Lagg. 
bewirken nur AusBchwemmungsglucureBe, starker konz. rufen eigentliche Glucosurie 
heryor. Die Blutzu«kerkurve erreicht ihren masimalen Wert ca. 1/i Stde. vor der 
Harnzuckerkurye. Bei der Ausschwemmungaglueurese handelt ea sich moglicher- 
weise um die Ausachwemmung yon Stoffen, die mit dem Kohlenhydratstoffwechsel 
direkt nichts za tun haben. (Biochem. Ztsehr. 143. 75—104. 1923. Ziirich, Univ.) W f.

Ch. E ic h e t fils, Uber die Wirkung verschiedener Subsłanzen au f die Gefafle 
eines isolierten Gliedes. In Durchstromungayerss. mit kochender FI. an der Hinter- 
pfote des Hundes studierte Vf. die yaskulare Komponente in der pbarmakolog. 
Wrkg. yersehiedener Subatanzen. In ei&er Konz. yon 5°/o wirkte A. yaBokonstrik- 
toriach. Sparteinsulfat war in Konz. yon 1 °/0, Goffein yon 0,5% unwirksam. Ferner 
wirkten yasokonstriktórisch Feratrin in l°/oo'g-> Eserin in l°/0ig , Uypophysenextrakt 
in l,5°/00ig. Lag., Adrenalin in Konz. yon 1:100000. Substanzeu, die in vivo 
yasodilatierend wirken, wie OZ/-., NaNOa u. Chloralhydrat, wirkten am isolierten 
GefaB yasokonstriktorisch. Je nach dem Yerh. der lokal yasokonstriktor. wirken- 
den Sabstanzen gegeniiber Atropin sulf. zerfallen diese in zwei Gruppen. Die 
YasokonBtriktion durch Adrenalin, Hypophysenestrakt u. NaNO, wird durch Atropin 
gebemmt, die der zweiten Gruppe (Eaerin, A , Chloralhydrat, Chlf.) wird kaum be- 
einfluBt. Eratere Gruppe wirkt auf die Nervenendigungen, letztere wahrscheiulich 
auf die Muakelelcmento. (C. r. soc. de biologie 89. 890—91. 1923.) L e w in .

H. Staub, F r. G iinther und E . F ró h lich , Verdnderungen im Ionengehalt des 
Blutes tinter Insulin. Beim n. Hund u. beim komatoaen Diabetiker erfolgt nach 
hohen InBulindosen neben Ruckgaog der Acidose, Steigen der pH, Zunahme der 
Alkalireserye, von Na, K, Ca u. wenig yon Mg im Blut. Besonders auffallend iat 
die starkę Abnahme des anorgan. P  im Blut. (Klin. Wcbschr. 2. 2337—38. 1923. 
Basel.) MOl l e b .

C. G. Snndberg, Uber die Wirkung des Insulins nach Entfernung der Neben- 
nieren. Wenn man bei Kaninehen die Nebennieren entfernt u. zunachat eine Druse 
in die Bauchhaut einpflanzt, spater auch entfernt, so wirkt Insulin starker ais n., 
besonders sind die neryosen Erscheinungen ausgesprochener sebon nach niedrigeren 
Dosen. Das Nebennierenmark ist auf diese neryoee Oherempfindlicbkeit von_be- 
stimmendem EinfluB. (C. r. soc. de biologie 89. 807—10. 1923. Upsala.) MtlLLEH.

A. B ickel und J . A. Collazo, Uber den Mechanisvms der Insulinwirkung. 
Beobaćhtungen an der KohlenhydratstoffweehselstSrung bei Amtaviinose. Bei Ayitami- 
nose der Tauben sind Leber u. Muskeln fast glykogenfrei u. der Blutzucker ist 
hoch. Durch Insulin sinkt der Blutzucker, die Tiere erholen sich nach mehr- 
maliger Injektion u. bleiben bei spaterer Zuckerzugabe am Leben. Leber u. Mus
kulatur sind nach 6 Stdn. glykogenhaltig. Gleichzeitig ist der Fett- u. Aminosauren- 
gehalt des Blutes herabgesetzt — Die Wrkg. einmaliger Insulininjektion iat nach 
24 Stdn. yerschwunden. — Insulin scheint die Glykogenspeicberung zu fordem. 
(Dtach. med. Wchschr. 49. 1408—10. 1923. Berlin.) MUl l e e .

F. F iscliler, Insulintherapie, „hypogłykamische Bedktion“ und „glykoprive In- 
to x i k a t io n Schon V. Me r in g  hat durch Phlorhizin beim Hungerhunde den Sym- 
ptomenkomplex erzeugt, den wir heute alB bypoglykam. Rk. bezeichnen. V. Me r in g  
Łielt ihn fiir Acidoae, da der Harn fi Oxybuttersiiure enthalt. — Das gleiehe hat 
Vf. friiher beim Hungern yon Hunden mit Eckscher Fistel gefunden: Herabgehen 
dea Blutzuckers auf 50 mg °/0, mit Phlorhizin sogar bei 20 mg°/0. Die yon ihm ao- 
genannte „glykopriye Intoxikation“ zeigt anch Glykogenschwund in Leber, Muskeln 
u. Herz neben Sinken der Harnstoff- u. NHS-Ausscheidung. — Die Koblenbydrat- 
verarmung des Blutes fiihrt also sowohl bei Leberausschaltung, wie durch Insulin
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zu K ram pfen, die dureh  Z nekerzufuhr aofort behoben w erden  u n te r B eaeitigung der 
Lebenpgefahr. (Miineh. med. W cbBchr. 70. 1407—9. 1923. Miinchen.) MttLLEE.

C. N enberg, A. G ottschalk und H. Stranas, Bas Eingreifen non Insulin in  
AJbbawoorgange der tierisehen Zelle. Mit Hiife dea Abfangverinhrens (dureh CaSOs) 
gelingt es, bei der Autolyse von Leberbrei, Aeetaldebyd nachzuweiaen (15 mg auf 
100 g Organ). Sefzt man zur Aufsehwemmung in physiol. NaCl-Lsg. 1,5 ecm In 
sulin hinzu, so findet man nach 24 Stdn. die doppelte bis vierfache Menge Acet- 
aldebyd gegenuber der Kontrolle. (Dtseh. med. Wehsehr. 49. 1407 — 8. 1923. 
Berlin-Dahlem.) MtłLLEB.

C. Berkeley, Bildet sich die Pcntose der Nucleotide dureh Insulin? Die Inael- 
zellea des Teleostiers Ophiodon dongatus enthaiten besondera viel Pcntosenueleo- 
tide, mebr ala aonst ein Gewebe. Vf. atellt die Hypotheae auf, daB vielleicht im 
Djabetikerblut Adeninnueleotid yorhanden ist, aua dem Inaulin Traubenzueker 
bilden wiirde. (Naturę 112. 724—25. 1923. Nanaimo.) MOl l e b .

H. F ey e rtag , Uber den Grundumsatz beim Biabetes mellitus und seine Beein- 
flussung dureh Insulin. Es wird gezeigt, daB unter Wrkg. von Inaulin der Grund- 
umaats d er Diabetiker sich nicht andert Die diabet. Stoffwechaelstorung ist dem- 
naeh, entsprechend der Anaieht von F a l ta , nicht mit Steigerung dea GrundumsatzeB 
yerbunden. (Klin. Wehachr. 3. 17—19. Wien, Kaiserin Eliaabethapital.) Sp ie g e l .

E m il A bderhalden, Nach ihrer Struktur bekannte Inkretstoffe. Im Anschlusse 
an Betrachtungen iiber Inaulin, desaen Struktur nicht bekannt ist, wird uber 
Adrenalin, Thyroxin, dem ebenso wie der Sehilddru88nsubstanz bzgl. Entw. von 
Kauląuappen 3,5-Bijodtyrosin (Jodgorgon der Firma WILHELM K a t h e , Halle) 
gleichwertig iat, Prodd. aus Hypopbyse, Gesehlecbtadruaen, Placenta, Cholin u. 
seine Ester, Gallensauren, Sekretin unter Aufwerfung verschiedener biolog. Fragen 
geaproeben. Ziim SchluB wird auf die von der Firma Me h c k  in Darmstadt nach 
Yorachriften dea Vfs. hergestellten Optene, vollkommen eiweiBfreie Prodd. aus allen 
Organen mit Inkretfunktion, u. ihre mogliehe Verwendung zur Kombinationatherapie 
hingewiesen. (Wien, med. Wcbschr. 74. 5—9. Halle a. S., Univ.) Sp ie g e l .

E u d o lf W. E ig le r  und E ich ard  f iin g e l, Eine uergleiehende Studie iiber die 
NarTcose mit Chloroform und Bichlorathylen und ihren E in  fiu fi a u f den Eiweifistoff- 
loechsd. Versućhe an Ratten. Von Dichloriithylen wurden die beiden Isomeren 
cis-Acetylendichlorid (nicht ganz rein, Kp.75, 52° atatt 48°J u. die trans -Verb. (ygl. 
C h a v a n n e , Buli. Soc. Chim. Belgique 26. 287; C. 1912. II. 1005) angewandt. 
Chlf. bewirkt eine starkę Herabsetzung der Atemfreąaenz, die bei eia-Dichlorathylen 
nicht za beobaehten ist; der Anatieg der N-Kurve im Harn iat bei Chlf. atarker 
u. klingt bei der cia-Vei b. am gleichen Tage wieder ganz ab. Aueh die trana-Form 
scheint nicht aebadigend auf den Stoffwechsel zu wirken, dagegea zu Spatfolgen 
der Narkose zu fiihren. (Ztachr. f. d. ges. exp. Medizin 37. 429—41, 1923. Wien, 
Univ.) W o l f f .

A. M. Skorodnm ow, Uber die Wirkung der Eiweifistoffe au f die Gefafle und 
das Her z. Untersucht wurden Casein - Kahlbaum, Caseosan - Heyden, Legumin, 
Albumin-TSencky, Pepton-Merck u. Aminosauren nach F isc h e b . Am iaolierten 
Froschherzen wirken Caaein u. Caseosan erregend (Amplitudę, Rbythmup), nament- 
lich deutlich ara ermiideten Organ, noch atarker u. anhaltender auagepragt, wenn 
zuvor Adrenalin dureh daa Hers geleitet wurde. Werden aber zuerat Caaein oder 
Caseoean u. dann Adrenalin durcbgeleitet, so iat des letzteren Wrkg. verandert; 
atatt der ublieben Erregungfperiode tritt eofort die tox. W rkg. ein (Abnahme der 
Amplitudę). Am isolierten Kaninchenherzen gleiche Ergebnisae. E 3 geniigt achon 
milliardenfache Verd. An GefaBpraparaten wurde GefaByerengerung beobachtet. 
(Ztachr. f. d. geB. eip. Medizin 37. 259 -  65. 1923. Peteraburg, Mil.-med. 
Akad.) W o l f f .
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R alp h  H. M cK ee, „Intarmn". E in  neues synthetieches Heilinittel gegen Dia- 
betes. Es handelt aich ura kem „Heilmittel“ gegen Diabetes, sondern lim ein 
synthet. Fett aus einer Fettaaure mit ungerader C-Anzahl, CjH^COO-CjH,,^, das 
bei der Verbrennung im Organismus keine Acetessigsaure bildet. Der F. wird auf 
Kórpertemp. erniedrigt durch 12°/0 Mineralol. (Naturwissesischaften 11. 938. 1923. 
Columbia Uniy.) M tłLLEB.

M. A. R akusin  und  A. W. Nesm ejanow, Uber das Verhalten der wiifirigen und 
dlkoholischen Sublimatloswngcn gegen verschiedene Adsorptionsmittel. {Ein Beitrag 
zur ToxiTiologie der Quecksilbersalze.) In w. Lsgg. von HgCl, adsorbiert Kaolin u. 
Tonerdehydrai nicht, aktiyierte Holzkohle 96°/0, in alkohol. Lsgg. nur 46°/o- Tier- 
kohle wirkt schwacher. Beim Schuttcln iat diese Adaorption innerhalb 20 Min. 
yollendet, aie gelingfc auch bei der Koblefiltration. — HgCla adsorbiert von allea 
Metallsalzen am leichtesten entsprechend seinem minimalen DisBOziatkmsgrade. Aus 
einer Lsg. von HgJj, 2K J wird nur H gJa adsorbiert. (Munch. med. Wchacbr. 70. 
1409—10. 1923. Moakau.) MtiLLER.

J . C heyalier und E . Dantony, Uber die toxische Wirhung des inselcticiden 
Prinzips von Pyrethrum. (Vgl. Ch e v a l ie e  u . Me b c ie b , C. r. d. 1’Acad. dea sciences 
176. 1847; C. 1923. III. 637.) Ala toxisches Prinzip betrachten Vff. das Pyrctol 
oder Pyrethron. Die tor. Wrkg. dieses Athers ist grofier ais die der von Sc h la g d e n - 
hattfen u. E e e b  isolie;ten Pyrethrotosinsaure. (C. r. d. 1’Acad. des Sciences 177. 
1077—78. 1923.) L e w in .

R o b ert Lśvy, Uber dm  Mechanismus der Hdmolyse durch das Gift des Tausend- 
fufies. D as Gifc einiger TausendfuJJarten wirkt ganz analog dem der Cobra (vgl. 
De l e z e n n e  u . L e d e b t , C. r. d, l’Acad. des sciences 155. 1101; C. 1913. I. 313) 
hamolyt. fiir sieh unsicher, sicher im  Yerein mit Eigelb, besondera nach langercm 
Kontakt mit dieaem, indem ea ein Lysocithin erzeugt. Ob dieaea mit dem durch 
Cobragift gebildeten (vgl. D e l e z e n n e  u .  F o tjen ea u , Buli. Soc. Chim. de France 
[4] 15. 421; C. 1914. IL 52) ident. ist, mit dem es bzgl. Art der Isolierung u. 
Wirkungsstarke iibereinstimmt, konnte wegen zu geringer Menge yerfiigbaren 
Giftes nicht sichergestellt werden. (C. r. d. 1’Acad. dea sciences 177. 1326—28. 
1923.) Sp ie g e l .

(ł, Analyse. Laboratorium.
A. E egenbrech t, Bemerkung iiber das Falten von Filtern. Es werden, nach- 

dem das rundę Filter wie iiblieh auf die Halfte zuaammengefaltet worden ist, bei 
dem weiteren Zusammenfalten auf ein Viertel die runden Kanten nieht zur 
Deckung gebracht, sondern man laBt die eine gegen die andere etwas aurucktreten, 
wodurch der Mittelpunkt der Filterseheibo etwas aus der Mitte gedrangt wird. 
Derartig gefaltete Filter ermoglichen ein besseres Anschmiegen an den Trichter, 
ohne besondere Beanspruchung des Papiers durch Zug, u. damit guten Ab3chlu6 
yon Luft. (Chemist-Analyst 1923. Nr. 39. 21. Sugar Land [Texas].) ROh l e .

Gastav F. H iittlg , Uber die Yertoendung von Ftlterplatten aus gesintertem Glas 
tm ćhemischen Laboratorium. Durch Zusammensintern von feingepulyertem u. ge- 
siebtem Glas, das aich wiederum mit gleichartigen Glassorten yerschmelzen lafit, 
konnen Filterplatten, Glaatiegel u. Nutachen hergestellt werden, die in der quanti- 
tatiyen, piaparatiyen u. pbyaikal. Chemie anzuweuden sind. Auch iiber glasierte 
Porzellantiegel mit filtrierendem Boden aus Porzellan fiir ąuantitatiye Zwecke wird 
berichtet. (Keram. Rdsch. 31. 3 9 4 —95. 1923. Jena). W e c k e .

D. F. F a rra r , Selbsttatiger Filtrierapparat. Man befeatigt einen Seheidetrichter 
mit der zu filtrierenden FI. iiber dem Filter, so daB der Stiel dea Scheidetrichtera 
weit in daa Filter hineinragt. Yon der oberen Ófiuung des Scheidetrichtera fiihrt 
ein iweimal rechtwinklig gebogenes Rohr (a) ebenfalls, aber nur biB in die obere
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S chich t dea Filters. Sobald die im Filter filtrierende Fl. die untere Offnung des 
Rohres a schliefit, hort der ZufluB aus dem Scheidetrichter allmShlich auf, bis das 
Eohr nicht rnehr eintaucht, worauf das Spiel von neuem beginnt. (Chemist- 
Analyst 1 9 2 3 . Nr. 39. 21—22. Naahyille [Tenn.].) RUh l e .

Floyd  do Eds, E in  einfacher Apparat sur fortlaufenden Exlraktion von Fliissig- 
Jceiten mit solchen, die leichter sind ais Wasser. Der App. (Figur) ist konstruiert 
n a c h  Art des Thieleschen Eitraktionsapp., indem in einem Kolbchen d aB  Eztraktions- 
mittel in gleichem MaBe yerdampft, durch einen Ktthler kondensiert u. unten in 
die zu estrahieretide Fl. eingefiihrt wird, worauf e3 durch ein auf den Spiegel der 
Estraktionsmittelachicht eingestelltes AbfluBrohr zuriickflieBt. (Journ. of laborat. 
and clin. med. 8. 125—27. 1922. San Francisco, STANFORD Univ. school of med.; 
Ber. ges. P h y B i o l .  18. 290. Ref. E l l i n g e r . )  S p ie g e l .

F rasch ina , Ein neuer Extraktiomapparat mit Vorrićhtung zur automatischen 
Wiedergewinnung des Losung&mittels. (Vgl. T w is s e l m a n n , Chem.-Ztg. 47. 506. 
59S; C . 19 2 3 . IV. 485. 845 ) Die Yorr. zur automat. Wiedergewinnung des Losungsm. 
hat sich Vf. 1907 patentieren lassen. (Chem.-Ztg. 47. 873. 1923.) J u n g .

Tw isselm ann, E in  neuer Extraktionsapparat mit Yornchtung sur automa
tischen Wiedergewinnung des Losungsmittels. (Vgl. yorst. Ref.) Entgegnung. 
(Chem.-Ztg. 47 . 873. 1923.) J u n g .

W alte r Błock, Uber die Vereinheitlichung von Araometern. Vf. berichtet iiber 
die Vorarbeiten u. Vorscblage zur Vereinheitlichung der Araometer u. Standglaaer 
dazu. (Ztschr. f. angew. Ch. 37. 11—13.) J u n g .

F . V. v. H ahn, Entgegnungen a u f die „Bemerkungen“ des B r. A . Adler. (Vgl. 
A d l e r  S. 364.) Polemik. (Ztschr. f. angew. Ch. 3 6 . 571. 1923. Hamburg.) J u n g .

E. R am ann  und H. S a llin g e r, Uber amerilcanische und deutsche Indicatoren 
zur colorimetrischen Bestimmung der Wasserstoffionenkonzentration. Ein Vergleich 
der Indicatorenreibe fiir verachiedene [H>] von Me r c e , Darmstadt, mit den atnerikan. 
Priiparaten ergab yoltkommene tjbereinstimmung der Wrkgs.-Werte. (Chem.-Ztg. 
47. 877. 1923. Munchen, Forachungsanatalt f. Bodenkunde.) J u n g .

D. M. S trick land , Bemcrkungm iiber Eohlenstoffbestimmung durch Verbrennung. 
Yf. beachreibt an Hand einer Abbildung der von ihm dazu benutzten App. Der
O geht, bevor er in das Si-Rohr, in dem die Verbrennung der Eisenspiine vor 
sich gebt, gelangt, durch 2 Hg-Ventile u. ein mit KOH u. einer Schicht Natronkalk 
gefullteB WaschgefaB. Die Eisenfeilspiine befinden sich in einem C-freien Ni- 
Schiffehen. Das Trocknen der Yerbrennungsgaae gf-schieht durch P ,0 5. Die Vor- 
teile des App. werden erortert. (Chemist-AnalyEt 1 9 2 3 . Nr. 39. 18—20. Middle- 
town [O.].) R U h le .

D. Stavorinus, Das registriercnde Thomascalorimeter. Bei registrierenden Gas- 
calorimetern muasen dauernd Korrektionen fiir Temp. u. Druck angebracht werden, 
das fallt bei dem Thomascalorimeter fort. Es erinnert an den Thomasgameseer, 
in dem Gas elektr. erwarmt wird u. — gleichbleibende spezif. W arne yoraua- 
gesetzt — die fiir eine konstantę Temp.-Erhohung erforderliche Elektrisitatsmenge 
der Stromungsgesehwindigkeit des Gases proportional ist. Beim Thomascalorimeter 
wird eiue konstantę Gasmenge mit einer konstanten Luftmenge yerbrannt u. die 
Warme an eine konstantę, mit Wasserdampf gesatt. Luftmenge abgegeben; die 
Temp.-Erhohung ist der Verbrennungswarme des Gases proportional; Diuck u. 
Temp. fallen dabei heraua. Die Gaamesser fiir das Gas, die Verbrennurga- u. die 
Caloriaieterluft sind mit gekoppelten Achsen (halb in W.) in einem geraumigen 
Kasten angebracht. Die Temp.-Erhohung durch die Verbrennung wird mit Hilfe 
eines Widerstandsthermometera gemeasen, wahrend aich ein zweitea Thermometer 
in dem Zuleitungsrohr fur die Calorimeterluft befindet; MessuDg u. Registrierung
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mittels der ublichen Wheatstoneschaltung, die Eichung gesehielit mit einem Gaa 
von bekannter Verbrennungswarme. Der Temp.-Koeffizient des Nickeldrahts, der 
ala Widerstaudathermometer dient, bewirkt einen kleinen Fehler, der sich dadurch 
kompenaiert, daB die spezif. Warnie der Luft bei hoherer Temp. infolge des hoheren 
Feuchtigkeitagehaltes etwas steigt. — Stromyerbraueb 75 W att pro Stde.; brauchbar 
far Gaae mit Verhrennungswarme von 900—13500 kcal. pro m8. Genauigkeit 1%. 
Bezugsąuelle: The Cambridge & Raul Instrument Co., Ltd., London. (Het Gas 43. 
420—24. 1923. Amsterdam.) W. A. Roth.

W ilhelm  Traube und R ichard . Jnsth , U ber die Verwendbarkeit der Chlor- 
sulfonsawe fiir die Absorpłion des Athylem  aua Gasgemisćhen. Vff. gehen von den 
Vers9. MOl l e r s  (Ber. Dtsch. Cbem. Ges. 6. 229) aus, nach denen Chlorsulfonsaure 
mit Athylen den Chlorsulfonsaureester gibt, u. versuchten die Rk. fur die Zwecke 
der Gasanlyse u. fiir techn. Zwecke nutzbar zu machen. Sie stellten feBt, daB die 
Chlorsulfonsaure in ihrer Wrkg. der konz. łŁiS04 u. rauchenden H ,S04 gleichartig 
iBt. Die Anwendung der Rk. fiir den GroBbetrieb ist durch D. R. P. 342898 
(C. 1 9 2 2 . II. 572) geschiitzt, fiir die Zers. des Esters wird nach D. R. P .  362741 
(C. 19 2 3 . II. 741) konz. HCI yorgeschlagen. (B rennB toffchem ie 4 . 150—54. 1923. 
Berlin.) F b a n c k e n s t e in .

W . H. P a tte rso n  und L. T. D uckw orth , S ine  Anomalie in der Standardisierung 
der Schwefelsaure. Bei einer besonderen Probe yon H ,S04, hergeatellt bei W id n e s , 
wurde esperimentell gefunden, daB die Best. der HsS04 ais BaS04 sowohl durch 
Fiillung mit BaClj, ais auch mit Ba(OH), um l°/0 hohere W erte gibt ais die 
Titration mit NaOH. (Journ. Soc. Chem. Ind. 4 2 . T. 471. 1923. London, Univ.) Jo .

E le m e n te  u n d  a n o rg a n is c h e  V e rb in d u n g e n .

Zoltd.il K ertósz, Bestimmung des bleichenden Chlors mit NitritlGsung. Zu 
niedrige Werte bei dem Verf. nach P e n o t -L u n g e  werden durch NH,-Gehalt des 
Dicarbonata (B. von Chloramin oder Hydrazin) yerursacht. Yf. teilt ein Verf. zur 
Best. des Hypoehlorits mit, das auf der Red. mit NaNO, beruht. NH40H  Btort die 
Ek. Wenn die Chlorkalklsg. zuviel Ca(OH)s enthalt, muB man erst alles Ca(OH)s 
in CaCOs umsetzen. Die Blaufarbung von Jodatarke mit dicarbonathaltiger Nitritlsg. 
in Ggw. von Chlorkalklsg. u. yon NH<OH ist eine empfindliche Rk. auf NH,. 
(Ztachr. f. angew. Ch. 36. 595—96. 1923. Torda [Siebenbiirgen].) J u n g .

J . B. F ir th  und F. S. W atson , Die Verteilung von Jod zwischen Chloroform 
wic? StdrkelÓ8ung mit und ohne Zasatz von Jodkalium. Es sollten die VerhaltniBse  
featgestellt werden, die yorliegen, wenn Starkelsg. mit oder ohne Gehalt an JK  
zu achwachen Lagg. von J  in Chlf. solcher Konzz. gegeben werden, wie sie gegen 
Ende yon Jodtitrationen gerade yor der Zugabe der Starkelsg. ais Indicator be
stehen. Bei den meiaten daraufhin angeetellten Verss. wurde deshalb mit Jodlagg. 
V0n unter 1/600-n. gearbeitet. Die Ergebnisse Bind, daB Starkelsgg. unmittelbar 
Blaufarbung mit Jodlagg. in Chlf. geben, die hohere Konzz. ais Viooo‘n> haben. 
Die Blaufarbung der Starkelsg. kann durch Schiitteln mit reinem Chlf. in solcher 
Menge, daB die Konz. des J  Viooo'n- nicht iibertriffc, aufgehoben werden. Das in 
die Starkelsg. ubergehende Jod ist der Konz. der Starkę proportional. Eine ge- 
ringe Menge (0,192 in 11) yon JK  yermehrt die in Starkę ubergehende Menge 
Jods betriichtlich; bei weiterer Zugabe von JK  nimmt die in die Starkę gehende 
Menge Jods zu, aber nicht proportional der Menge des zugesetzten JK, sondero 
ia geringerem Umfange. Beim Titrieren von J  in Chlf. mit Na-Thiosulfat wird 
die Starkelsg. zuerst entfarbt, wahrend bei Ggw. von JK  die Lsg. in Chlf. zuerst 
entfarbt wird. Eine Starkelsg., die 4 g Starkę u. 0,384 g JK  in 11 enthalt, lśifit 
Jod noch in einer Verdiinnung yon ‘/j9ooo'n-» °der angenahert 1 in 160000 erkennen. 
(Journ. Soc. Chem. Ind. 4 2 . T. 308—10- 1923. Nottingham.) RO h l e .

VI. 1. 46
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W. Strecker und A. Jnngck, Uber die geuńchtsanalytische und titrimetrische 
Bestimmung des Kaliums. Die bei 100° getrockneten Ndd. von K ' mit Natriam- 
kobaltnitrit erwieaen sich alB wasserhaltig u. von wechselnder Z ub., aodaB aie nur 
jsur Fallung yerwendet werden konnen, wenn die Best. des in dem Nd, enthaltenen 
K  durch ein anderea Fallungamittel erfolgt. ■— Die Titration des sauren Kalium- 
tartrats mit NaOH gab gute Resultate. — Eine Fallung mit gesatt. alkoh. Lsg. 
yon PikrinBaure e r w ie B  sich ala yollstandig (ygl. MlNOVlCi u. JONESCU, Bulet. Soc. 
de Chimie din Romania 8. 25; C. 1921. IV. 735). K,CuPb(NOj'6 (ygl. L u d w ig  u. 
Sp ib e s c u , Bulet. Soc. de Chimie din Romania 2. 78; C. 1921. II. 1008) ist fur 
quantitatiye BeBt. nicht yerwendbar, ebeneo die Salze der Phoaphor wolfram saure, 
-molybdansaure u. Kaliumwismutthiosulfat. Zur Best. ais KC104 durch Titration 
des Cl kann die Eed. mit NaHS08 u. Zn (ygl. T o m m a si, Ber. Dtsch. Chem. Ges. 
12. 1701 [1879]) wegen des Gehaltes aller Praparate yon NaHSOs u. Natrinm- 
hydrosulfit an Cl nicht angewandt werden. Die Eed. gelang mit Titanosulfat nach 
E o t h m d n d  (Ztschi. f. anorg. u. allg. Ch. 62. 108; C. 1909. I. 1831). Am ein- 
fachsten erwies sich die Schmelze mit Salpeter u. Soda oder Soda u. Hydrazin- 
sulfat. Zur Best. yon Na  u. K  nebeneinander wird das Gesamthalogen mit AgNO, 
gefSllt unter titrimetr. oder gewichtsanalyt. Best. ohne Eucktilration mit Rhodan- 
ammonium. Nach Ausfallung des Oberacbusaes yon AgNO„ kann K ais Perchlorat 
gefallt u. titriert werden. (Ztschr. f. anaL Ch. 63. 161—180. 1923. Marburg, 
Chem. Inst.) J u n g .

Hugo Duboyitz, Bestimmung der Kieselsaure im Ferrosilicium. Zum Auf- 
schluB des Ferrosiliciums loat man die fein zerteilte Probe in einem Nickeltiegel 
in starker NaOH oder KOH. (Ztacbr. f. angew. Ch. 37. 13. Budapest.) JUNG.

Alfred Kropf, Beitrage sur QualitdUstahlanalyse. IL Mangan. (I. ygl. Ztschr. 
f. angew. Ch. 36. 192; C. 1922. IV. 77.) Nach den UntersB. des Vf. erfolgt die 
Permanganatbildung bei Silbernitrat-Persulfat-Verf. durch Silberperosyd u. ist steta 
ąnantitatiy. Zersetzende Einww. yon Saureuberschiisaen werden bei Verd. durch 
Ggw. yon Ag,Oa aus iiberschuasigem Persulfat hintangehalten. Nach den biaher 
angewandten Bedingungen erfolgt die Rk. HMnO* +  H sAs08 zu nicht genau 
definierbaren Mn-Verbb., dereń Zus. yon Saureart u. -menge abhtingig ist. Die 
theoret. Umsetzuog erfolgt nur in Ggw. von HC1. Die Trennung des Mn von Cr, 
W , Mo, V nsw. kann durch die Zinkosydfallung erfolgen, wenn das F iltrat an- 
gesauert wird. Bei Ggw. von Co muB die Trennung durch KCiO, geschehen, 
W  wird mit HNO, abgeBchieden. Das Permanganatyerf. wird am besten nur fiir 
hochprozentige Mn-Legierungen in salpetersaurer Lag. angewandt. Vf. gibt Vor- 
schriften u. eine Zasammenstellung uber die Anwendung der Vetff. bei den ver- 
schiedencn Legierungen. (Ztschr. f. angew. Ch. 36. 611—13. 1923. Wien.) J u n g .

Th. Schauer, Die Sodaschmelze ais Nachweis des Mangano- und Mangani-Ions. 
Durch kmżes Schmelzcn im zugedeckten Tiegelofen konnen in einer Manganyerb. 
mit Kalium-Natriumcarbouat, ohne ZuBatz von Salpeter, Mangano- u. Manganisalze 
festgeBtellt werden. (Sprechsaal 56. 475. 1923. Lauchhammer). W e c k e -

Fnchs, Wie lassen sich gsnaue Messwngen am einfachsten mit ungenauen oder 
beliebigen Oeraten ausfuhren. (Vgl. Bbuhns, Chem.-Ztg. 46. 725; C. 1923. IV. 698.) 
Vf. hat das yon B rtjhns beschriebene Verf. mit Erfolg zur Best. des Feingehaltes 
yon Ag Legitrungen angewendet. (Chem. Ztg. 47. 873. 1923. Glauchau i. Sa.) Jg.

A. W. Beshgetoor, Bemerkung uber die Fallung non Kujpfer. Sie erfolgt schnell 
in H ,S04- oder HCl-Lsg. dorch VerwenduDg yon Mg. (Chemist-Analyst 1923. 
Nr. 39. 7. Midland [Mich.]) RtłHLE.

W. H. Jacobson, Analyse raffinierten Zinns. Zur Best. des Pb loat man 20 g 
dea Sn  in 200 ccm HC1 u. wenig HNO„ engt auf 90 ccm ein, yerd. mit W. auf 
500 ccm u. gibt NaOH-Lsg. zu, b iB  sich das ausgefallene Sn wieder gel. hat. Dann



1924. I. &. A n a l y s e . L a b o r a t o r iu m . 691

gibt man 80 ccm NajS-Lsg. zu, laBt iiber Nacht stehen u. filtriert vom Nd. ab, den 
man mit 5°/0ig. NaaS-Lsg. wascht. Der Nd. enthalt Fe, Pb, Cu, Bi u. noch etwas 
Sn, das man entfernt durch Losen des Nd. in wenig h. HNOa (D. 1,1) u. einigen 
Tropfen HCl. Die Lsg. raucht man mit 12 ccm H^SO^ ab; man verd. dann mit 
W., laBt absitzen, lost den Nd. in NH4-Acetat u. titriert mit einer schwachen Lsg. 
von NH4-Molybdat, Tannin ais Indicator. Im Filtrat yom Pb fallt man Fe, Cu u. 
B i mit HjS, lost die Sulfide in h. HNOa (D. 1,2), fallt Bi mit NHa u. wenig 
(NHjjCOg, kocht u. laBt absitzen; man fallt Bi nochmals ais Sulfid in alkal. Lsg., 
lost dieses in b. HNOs (D. 1,2), macht mit NHS gerade neutral (bleibende Triibang), 
gibt 3 Tropfen HCl zu, yerd. u. laBt absitzen. Man sammelt den Nd. auf einem 
Soochschen Tiegel, trocknet bei 110° u. wagt ais BiOCl. Im Filtrate yon den Sul- 
fiden dea Cu u. Bi kocht man H2S weg, osydiert FeO mit H ,Oj, fallt Fes0 8 mit 
NHS, lost in HCl, reduziert mit Stannochlorid, kiihlt ab, gibt OberschuB an HgCl, 
zu u. titriert Fe mit K-Dichromat (K-Ferricyanid ais Indicator). — Da Cu wahr- 
nehmbar in Na,S-Lsg. in Ggw. von Sn 1. iat, kann man den oben erhaltenen Cu-Nd. 
nicht gebrauchen. Man gibt deshalb zu 4mal je 5 g in einem Literbecherglaa 
50 ccm W. u. 40 ccm HCl, die 4 ccm HNOs enthalt, kocht maBig bis zur Lsg. 
Man kiihlt dann ab, yerd. auf 200 ccm mit W., neutralisiert mit NH8, gibt 12 g 
Oialsaare u. 12 g NH4-Oxalat zu, yerd. auf 300 ccm W ., kocht u. leitet etwa 
10 Minuten H,S ein. Man erhitzt, filtriert, 15st den Nd. in h. HNO, (D. 1,1) u. be- 
stimmt Cu nach einem der ublichen Yerff. — Zur Best. yon u. Sb lost man 8 g 
Sn in 40 ccm u. 40 ccm HCl, die 4 ccm HNOa enthalt. Man eDgt auf 50 ccm ein, 
yerd. auf 200 ccm mit k. W., neutralisiert mit NH3, gibt 85 g Oialsaure zu, yerd. 
auf 500 ccm mit h. W., kocht u. leitet 20 Minuten H,S ein. Man lost die Snlfidc 
des Aa u. Sb in h. HNOa (D. 1,1), raucht mit 12 ccm H2S04 ab u. bestimmt Aa 
nach einem der ublichen Yerff. (Chemiat-Analyst 1923. Nr. 39. 10—12. Staten Is- 
land [N. Y.].) KUhle.

A. S teigm ann, Neue Fallungsverfahren fiir Silber und Gold. Mit Hydrosulfit 
(Hyposulfit) kann Ag  aua ammoniakal. Komplexsalzen u. Thiosulfatlsgg. ausgefallt 
werden. Photograph. Bader werden regeneriert u. konnen wieder yerwendet werden, 
wenn daa Hyposulfit durch Stehen, Erhitzen oder mit Formaldehyd entfernt wird. 
Aus Cyanidlaugen fallt Ag nur aus bisulfitsauren Lsgg. A u  fallt aus Cyanidlaugen 
erst nach Oxydation mit Cl oder Br. Das Verf. ermoglicht die Trennung von Au 
u. Ag u. yon Au u. Pt. (Cbem.-Ztg. 47. 872—73. G-ieBen.) J u n g .

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

I. M. K olthoff, Der Nachweis und die colorimetrische Bestimmung von Cyan- 
wassentoff ais JRhodanid. Die von K u r t e n a c k e r  u . F b it s c h  (Ztachr. f. anorg. u. 
allg. Ch. 117. 262; C. 1921. III. 947) angegebene Oberfiihrung dea CN' in CNS' 
mit Na2S40„ kann zum Nachweia u. colorimetr. Best. yon H C N  benutzt werden, 
da die Ek. unter den vom Vf. ausgearbeiteten Bedingungen quantitativ yerlauft. 
(Ztschr. f. anal. Ch. 63. 188—90. 1923. Utrecht, Uniy.) J o n g .

F. Sohmid, Bestimmung des Harnstoffs mit Natriumhypóbromit. Benutzt wurde 
der App. yon Am bard  u. H a l u o n  mit Grlaskugeln (ohne Hg). Man kann sich yon 
den pbysikal. Konstanten unabhangig machen, wenn man gleichzeitig eine Best. in 
Harnstofflsg. von bekannter, moglichst gleicher Konz. macht. Die Lsg. bałt sich 
bei Zusatz yon Tbymol monatelang unyeiandert. Bei 5 Min. langem Schiitteln 
kommt yon anderen N-Verbb. von Blut u. Harn nur NHS, das dabei gleicbfalls 
quantitatiy zers. wird, in Betracht. Im Blute ist der Fehler gering, wenn man 
einfach 10 mg pro Liter yom Harnstoff abzieht, im Harn muB das NHa fiir sich be- 
Btimmt werden. Vergleichende Verss. nach der Hypobromit- u. der Xanthydroł- 
methode gaben dann ausgezeichnete Obereinatimmung. (Arch. des maladies des

46*



692 G. A n a l y s e . L a b o r a t o r iu m . 1924. I.

reins et des org. gśnitourin. 1. 481—88. 1923. StraBburg, Fac. de mćd.; Ber. gea. 
Physiol. 2 0 .  167. Ref. St r a u s s .) Sp ie g e l .

W a lte r  P arry , Uber eine Farbreaktion der Phenóle. Auf frische 0,5°/0ig. Lsg. 
von N H t-Metavanadat in kons. HsS04 bringt man etwas feates Phenol oder be38er
1—2Tropfen seiner alkoh. Lag., verd. nach eingetretener Farbung (1) mit 4—5 Voll. 
W. (2), neutralisiert u. iibersattigt schlieBlieh mit NaOH oder KOH (3). Es wurden 
folgende Erscheinungen beobachtet:

1.
2. 3.

Be-
Substanz

kalt warm gen

Phenol . . . . intensiy blau braunrot helloliygrun oraDgerot
Phenylsulfoaaure gelblich braun yerschwindet gelblich 

flebhaft rot u
negatiy

o-Nitrophenol. . orange V u \  Nd.
p-Nitrophenol — -- — — negatiy
Phenacetin . . — braun Nd. gelblich )>
Lactophenin . . — Jl yerschwindet rotlich ii
Salii-ylsaure . . gelb griin farblos gelbgriin

negatiySulfosalicyls aure — —
abgeschwacht

—
Brenzcatechin . intensiy griin blaugriin grun
Hydrochinon . . braungelb schwarrbraun u brauner Nd
Phloroglacin . . schwarzgriin Bchwarz łl fleischfarb.Nd.
Resorcin . . . blau braun - gelb
GalluBsaure . . braun entfarbt intensiy griin
Gerbsiiure . . . rotlich sehwarzbraun — gelb

Vf. yergleieht die Rk. mit der Liebermannschen, die er amfiihrlich bespricht, 
u. halt sie 3n Analogie damit fiir einen Kondensationsyorgang nach Art einer 
Chinonimidkondeimtion, wobei das V an den Benzolkern treten u. analog dem 
N reagieren soli. Der Oiydation, die bei anderen Anwendungen der Yanadin- 
schwefelsaure (Ma n d e lin s  Reagens auf Alkaloide) die Hauptrolle spielt, wird hier 
nur nebens&ehlklie Bedeutung beigemes3en. (Giorn. Farm. Chirn. 7 2 . 245—55. 192B. 
Udine, Osp. milit.) Sp ie g e l .

B e s ta n d te ile  v o n  P f la n z e n  u n d  T ie ren .

Ch. Augustę, Nephelometrische Mikrobestimmung des Hamstoffs in biologischen 
Flilssigkeiten. Sie beruht auf der Kondensation mit Xanthydrol. Der Nd. wird 
in der fiir nephelometr. Best. erforderlicben Suapension gehalten durch die in allen 
biolog. Fil. vorhandenen Kolloide, die daher nicht, wie bei der gewichtaanalyt Best., 
yorher beBeitigt werden diirfen. Zur Kondensation dient ca. 50°/o 'g - Essigaaure, 
von der z. B. fiir 0,1 ecm Serum 2,3 ccm yerwendet werden. (C. r. soc. de bio
logie 8 9 . 991—93. 1923. Lille.) Sp ie g e l .

M. Goldwasaer, Untersuchungcn Uber einige grimdsatzlićhe Fragen fiir die 
Bestimmung der oberfldchenakticen Stoffe im Harn. Zur Beurteilung der MeDge der 
im Harn befindlichen oberflachenakt. Stoffe muB neben der Oberflachenapannung 
auch der Menge der FI., auf die dieae Stoffe yerteilt sind, Reebnung getragen 
werden, denn Erhohung u. Erniedriguug der Tropfenzahl yerlaufen proportional 
der Hamkonz. M an bezieht am besten auf 100 ccm. Schaum reiBt die oberflacben- 
akt. Stoffe mit; der Harn kann somit von diesen Stoffen ohne Anderang seiner 
chem. Zus. befreit werden. Diese Stoffe konnen auch durch Schaumen a n g e r e ic h e r t  
werden; Resturin u. Schaumurin haben dabei das gleicbe spezif. Gew. wie der 
Ausgangsurin. Fur das spezif. Gew. sind demnaeh andere Stoffe y e r a n tw o r tl ic h  
wie fiir die Oberflachenapannung; diese beiden Gruppen stehen zu einander nicht
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in festen Beziehungen. Schwankungen der [H‘J in recbt weiten Grenzen sind ohne 
wesentliche Einw. auf die Tropfenzahl. Daa ffiweifi im Harn hat einen EinfluB 
auf die Oberflachenspannung, der wahrscheinlich auBer von der Konz. des EiweiBes 
auch von deaaen Diaperaitatazufitande abbangig ist. Durch Schaumen bis */i6 Vol. 
kann man auch bei eiweiBhaltigem H am  die oberflachenakt. Stoffe entfernen. Die 
Tropfenzahl des Besturina zeigt dann den EinfluB des EiweiBes auf die Ober- 
flaehenapannung des gegebenen Harna an. (Ztschr. f. d. ges. esp. Medizin 3 7 . 481 
bis 496. 1923. Berlin, Univ.) WOLFF.

C. W. Lueders und Olaf Berge.im, Die guantitative Bestimmung von Trypsin 
wid Lipase im  Mageninhalt. Die Methoden dienen fur Falle, in denen eine groBere 
Zahl von Proben zu untersuchen ist, u. geben demnach eine handliche Ausfiibrung 
der Bestst. auf folgenden Grundlagen: T ry p s in :  Formoltitration der durch 1 ccm 
filtrierten Mageninhalta aus 10 ccm 2,5%ig- Gelatinelsg. in gegen Phenolphthalein 
eben alkal. Lsg. bei 37° in 1 Stde. gebildeten Atninosauren. Die Veranderung einer 
ohne Mageninhalt ebenao bebruteten Probe von 10 ccm Gelatinelsg. u. der Amino- 
sauregehalt von 1 ccm Mageninhalt werden gleichzeitig bestimmt u. die erhaltenen 
Werte yon dem der Hauptprobe abgezogen. — L ip a s e :  Best. der durch 1 ccm 
Mageninhalt in 5 ccm 20°/oig. Oliyenolemulsion in 1 Stde. bei 37° gebildeten Saure 
u. Abzug der in einer gleich behandelten Probe mit gekochtem Magenaaft ent- 
atandenen. (Amer. Journ. Physiol. 66. 297—303. 1923. Philadelphia, JEFFERSON 
Med. Coli.) Sp ie g e l .

C. W. Mc Clure und E. Mortimer, Der Chole8teringeha.lt der Galie bei Ge- 
sunden und Kranken. I. Methoden sur Sammlung und Bestimmung im Duodenal- 
inhalt dts Memchen. Der Darmirjhalt wird in naher beachriebener Weise mittels 
Einhornacher Sondę unter EinflieBenlaaaen yon MgS04-Lsg. gewonnen. In einen 
Schuttelzylinder yon 100 ccm bringt man 75 ccm 95°/0ig. A., fiillt bia Markę 100 
mit Chlf. auf, fiigt mittels Pipette 20 ccm Duodenalinbalt su, achiittelt 2 Min.
kraftig, dann nach Zusatz yon featem waaaerfreien NasS 04 bia Markę 25 noeh
1 Min. Von der klar abgesetzten oberen Schicht 15 ccm in Becherglas mit 2,5 ccm 
gesatt. alkoh. Lag. yon CaH6ONa zur Trockne gebraeht, getrocknete M. in 15 ccm 
Chlf. aufgenommen, nach Einengen auf 3 ccm filtriert, mit noch 2 weiteren in 
gleicher Weiee hergestellten Eztrakten yereinigt, auf 10 ccm aufgefiillt, dann 5 ccm 
der Lsg. nach Mischen mit 2 ccm Esaigaaureanhydrid u. 0,1 ccm konz. HsSOł 
!/j Stde. im Dunkeln stehen laesen u. im DuboBąachen App. colorimetriert. (Boston
med. and aurg. journ. 1 8 8 . 633—35. 1923; Ber. ges. Physiol. 2 0 .  169—70. Bef.
Schm itz.) Sp ie g e l .

N, Waterman, Zur MeiostagminreaJction. Die Bk. iat braucbbar. Es werden 
einige Modifikationen u. techn. VerbesseruDgen angegeben. (Ztschr. f. d. ges. eip. 
Medizin 3 7 . 249—58. 1923. Amsterdam, Niederland. Inst. f. KrebBforsch.) W o l f f .

H, Angewandte Chemie,
I. AUgemeine chemische Technologie.

H arry  D. E a n k in , Oakland, Calif., ubert. an: Louis Slous, San Franciaco, 
Calif., Zersetzen, Transportieren, L6stn oder Ldślichmachen schwerlSelicher Kor per. 
Man erhitzt die Korper auf Eotglut u. unterwirft das Gemiach dieser K5rper mit 
Alkali alsdann einer Pressung. (A. P . 1 4 7 1 7 5 1  yom 26/6. 1918, auag. 23/10. 
1923.) K atjsch.

Cyrus Howard Hapgood, Nutley, N. J . ,  ubert. an : De Laval Separator 
Company, New York, A ufhebm g von JSmuhionen.. Zwecka Zerlegung einer Emulsion 
iu ihre Bestandteile leitet man sie nach Zusatz eines die Trennung der Bestand-
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teile erleichternden Miltela in einen Zentrifagalseparator, wobei man den durch 
diesen ausgeiibten Eiickdruck zur Eegehmg der Strijmungageachwindigkeit der 
Emulsion u. des Zuflueaea des Trennungsmittels benutit. (A. P. 1474670 vom 
25/3. 1922, ausg. 20/11. 1923.) Oe l k e b .

T. P. Hilditsch, Grappenhall, Cheshire, H. J. Wbeaton und J. Crosfield & 
Sons., Ltd., Warrington, Lancashire, Beinigen von FliiSBigkciten. Beim Begene- 
rieren yon baaenaaatauBchenden Stoffen fiir das Weichmachen yon W. wird die 
Begenerierfl. in mehreren Portionen yerwendet. Hierbei sind die ersten Portionen 
der Lsg. solche, die bereits in einem friiheren Verf, zum Teil erachopft wurden, 
die letzte Portion besteht dagegen aus frischer Lsg. (E. P. 203497 yom 14/8. 
1922, ausg. 4/10. 1923.) K a u sc h .

Ezechiel Weintraub und Sociótś Alsacienne de Constructions Mścaniąuea 
a  Belfort, Franbreieh, Erzeugung der Luftleere in Metallbehaltern, Die Metall- 
behalter bezw. in Bebaltern, in denen eine hohe Luftleere erzeugt u. dauernd auf- 
recht erhalten werden soli, angeordnete Metallteile werden im ganzen oder in ein- 
zelnen Teilen unter Eyakuieren einer Erhitzung auf hohe Tempp., zweckmaBig 
Eotglut, unterworfen. Die Erhitzung kann in beliebiger Weise erfolgen, geschieht 
jedoch zweekmaBig auf elektr. Wege, yorzugsweise durch Induktion. Die MaB- 
nahme dient zur Entfernung der okkludierten Gaae, welche bei gewohnlicher Temp. 
erst bei wochenlangem Eyakuieren yollstandig entweichen. (F. P . 562 218 yom 5/4.
1922, auBg. 7/11. 1923) KUh l in g .

Frans Georg Liljenroth, Stockholm, Gaserzeugung. W. wird elektrolysiert,
der erhaltene Oj mit Dampf zum Betreiben eines Waasergasgenerators yerwendet 
u. das in dem so erhaltenen Gase befindliche CO, ausgeschieden. (Can. P. 230198 
yom 18/10. 1922, auag. 10/4. 1923.) K a u sc h .

Albert Klein, Stuttgart, Behandlung fester oder flussiger Ktirper mit Gasen 
oder Dampfen. Das Gasgemenge, das den Behandlungsraum erfullt, wird zum Um- 
lauf iiber das zu behandelnde Gut durch eine in den Baum zagefuhrte kleinere 
Gas- oder Dampfmenge yeranlaBt. (Sohwz. P. 100004 yom 3/9. 1921, ausg. 2/7.
1923.) K a u sc h .

Endolf Ferdinand Mewes und Eudolf Karl Eduard Mewes, Deutschland,
Verfliis$igen und Trennen von Gasgemischen. (F. P. 562260 yom 15/2. 1923, auag. 
8/11. 1923. — C. 1923. II. 1176.) K a u sch .

Soc. Anon. Appareils et Eyaporatenrs Kestner, Frankreich, Eonzenirations- 
apparat fiir saure Fliissigkeiten. (F. P. 562352 yom 19/2. 1923, auag. 9/11. 1923. 
Belg. Prior. 24/3. 1922. — C. 1923. IV. 90.) K a u sch .

Joakime KobsefF, Frankreich, Mittel zur VerMtung der Krustenbildung, welche 
beim Behandeln pflanzlicher Samen mit D»mpf entstehende .'schleimige StofFe an 
den Wfinden der BehandlungegefaBe u. der Ableitungsrohren yerursachen. Daa 
Mittel besteht aua einer Miachung yon gepulvertem Graphit, Petroleum u. NaOH, 
zweckm&Big aua 6 Teilen Graphit, 3 Teilen Petroleum u. 1 Teil NaOH. (F. P.
562 718 yom 26/2. 1923, auag. 17/11. 1923.) K O h lin g .

m . Elektroteohnik.
Georges Franęoia Jaubert, Frankreich, WassereleUrolysator. (F. P. 562 357 

yom  5/3. 1921, auag. 9/11. 1923. — C. 1923. IV. 642.) K a u sch .
Eichard Eodrian, V. St. A., Schmehapparat und Elektrolyst. (F. P. 563000 

yom 2/3.1923, ausg. 23/11.1923. A. Prior. 3/3.1922. — C. 1923. IV. 90.) K ausch .
M ax Sohlótter, Berlin, M it Zinkiiberzug uersehene Kupferwaren, die zum 

Zweck der Iaolation mit nichtleitenden Kórpern iiberzogen werden sollen, 1. dad. 
gek., daB der Zinkiiberzug nur galyan. erfolgt ist. — 2. dad. gek., daB der
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Zinkiłberzng naehtraglich mit Hilfe des Sudyerf. oder des elektr, Słromes mit Sn 
iiberzogen ist. — Legierung zwischen dem Cu u. dem Zn findet nicht atatt, u. 
infolgedessen auch keine Veranderung der Leitfahigkeit von Kupferdrabten. Auoh 
ein Zusammenbacken yerseilter Drahte erfolgt nicht. (D. R. P. 363 604 KI. 21 c 
vom 13/2. 1916, ausg. 10/11. 1922 u. L.R.P. 365999 KI. 21 c [Zus.-Pat.] yom 15/5.
1919. auBg. 27/12. 1922.) KtłHLlNG.

Artur Grónqvist, Danemark, Heimiderstande. Die Widerstandsdrahte, be- 
sondera aus Fe beatebende, werden auf einem feuerfesten, yorzagaweise aua MgO 
oder AIj03 bestehenden Trager, der von Al-D8mpfen nicht angegriffen wird, auf- 
gewickelt, mit dem Trager in Hohlungen des Gebrauchsgegenstandes eingefuhrt, zu 
dessen Erhitzung er dienen soli, z. B. in Ofenkacheln, elektrisch zu beheizende 
GefaBe n. dgl,, u. der nicht auBgefiillte Teil des Hohlraums mit einer Miachung von 
Al oder Cr u. A lj08, beschiekt, worauf die M. in einer Hj-Atm. gegluht wird. 
Die Erzeugnisse sind infolge der standigen Anwesenheit der Schutzm. erheblich 
dauerhafter ais die | bekannten Drahte dieser A rt, bei denen der dunne 
tJberzug von Al,Os leicht schmilzt. (F. P. 560273 vom 21/11. 1922, ausg. 2/10. 
1928.) KtłHLlNG.

Robert W . Earle, Chicago, ubert. an: The Dover Manufacturing Comp., 
Doyer, Ohio, Isoliermasse fiir Widerstandsdrahte. Bausit bezw. eine Miachung von 
Bausit oder einem ahnlieh zusammengesetzten Stoff u. Ton wird im Lichtbogenofen 
geacbmolzen, daa Erzeugnis fein gepulyert u., z. B. auf magnet. Wege, von An- 
teilen, z. B. metali. Fe, befreit, welche die Elektrizitat gut leiten. Ferner wird ein 
hochfeuerfester Stoff von hoher dielektr. Kraft, wie Kaolin, in fein yerteilte Form 
ubergefiihrt u. ebenfalls von yorhandenen, die Elektrizitat leitenden Beimengungen 
befreit. Beide Stoffe werden dann -aorgFaltig gemischt u. der Mischung aoyiel deat. 
oder wenigatena aalzfreies W. zugefugt, daB eine knetbare M. entsteht. In diese 
wird der zu isolierende Wideratandadraht eingefuhrt u. die M. zunachst bei niederer 
Temp. getrocfenet u. dann auf etwa 650° erhitzt (A. P. 1402750 vom 27/6. 1918, 
ausg. 10/1. 1922.) KU h l in g .

Hugo Garł Wagner, Philadelphia, SammlereleJctroden. (D. S . P. 386321 
KI. 21b yom 15/2. 1922, auag. 7/12. 1923. A. Prior. 27/12. 1921. -  C. 1923. IV.
283.) KttHLING.

Soc. anon. Le Carbone, Levallois-Perret, Frankreich, Porige JEleUroden u. 
andere porige Korper werden gegen das Eindringen von Fil. dadurch geschutEt, 
daB sie mit einer oder mehreren Lagen peptisierter Kolloide, wie Cellophan oder 
mit kolloider SiO, beladenem Aabestgewebe umhullt werden. ZweckmiiBig bringt 
man zwischen die einzelnen Lagen der Umhiillung mit W . befeuchtetes Graphit- 
pulyer. (E. P. 206471 yom 11/5. 1923, Auazug yeroff. 31/12. 1923. Prior. 3/11.
1922.) KDh l in g .

Ń. V. Philips’ Gloeilampenfabrieken, Niederlande, Forrribare Korptr aus 
schwer schmelzbaren Mętallen. Einzelfcrystalle aus W  oder anderen aehwer achmelz- 
baren Metallen werden, zweckmaBig im Vakuum, in der Atmosphare einer Yerb. 
eines achwer schmelzbaren Metalla auf Tempp. erhitzt, bei denen diese Verb. 
dissoziiert u. das hierbei entstehende Metali Bich mit dem yorhandenen Einzel- 
krystall zu einem einheitlichen Kryatall yereinigt. Z. B. wird in einem evakuier- 
baren GeftiB ein Einzelkryatall yon W  u. ein Schiffchen angeordnet, welches auBer 
W-Pulyer eine kleine Menge yon WCle enthalt, u. auf Tempp. von 1200—2400° 
erhitzt, wobei das WC)e aich yerflucbtigt u. disaosiiert, das entstehende Metali den 
urspriinglichen Kryatall yergroBert u. das frei gewordene Cls neue Mengen von 
WC16 bildet. Die Ggw. kleiner Mengen anderer Stoffe, wie Fe, Ni, P oder Si 
kann empfehlenswert sein. Der dissoziierende Stoff kann aucb die Yerb. eines 
zwei ten Metalls sein, der ursprungliche Kryatall bildet dann die Seele dea Erzeug-
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nisses u. kann entfemt werden. (3?. P. 561169 yom 18/1. 1923, ausg. 17/10. 1923. 
E. Priorr. 24/3. u. 4/11. 1922. Holi. Prior. 25/3. 1922.) K D h l tn g .

Societó anonyme Le Carbone, Frankreich, FliissigTceitselemente. TJm bei 
FlusBigkeits-, besonders Braunateinkohle-Zn-NH4CI-Elementen die EntstehuD g kry- 
stallin. oder flockiger Ndd. im Elektrolyten su yermeiden, welcbe den Stromdurch- 
gang erschweren, wird die porige Hiille bezw. der Saek, welche die DepolariBations- 
maBse umgeben, gegebenenfalls auch der niebt von Depolansationsm aaBe umgebene 
Teil der positiyen Elektrode mit einem Kolloid, wie Kollodium, Starkekleister o. dgl. 
umbiillt, z. B. in der Weise, daB die im iibrigen gebrauchafertige Elektrode in daa 
dureh Erhitzen v e r f l i iB a ig t e  Kolloid getaucht wird. Bei Elektroden, welche nur 
teilweise von Depolarisationam. umgeben aind, kann die Umhiillung mit dem 
Kolloid aich nur auf einen Teil des auBerhalb der Depolarisationsmaaae befindlichen 
Elektrodenteils erstrecken. In  dieaem Fali wird dieser Teil der Elektrode entweder 
vom Elektrolyten unmittelbar beriihrt, oder er taucht in H g. (F. PP. 562871 vom 
26/4. 1922 u. 562894 vom 4/5. 1922, ausg. 21/11. 1923.) K U h lin g .

Societś anonyme Le Carbone, Frankreich, Trockenelement. Innerhalb eines 
iaolierenden, mit Óffnungen — fiir die LeituDgsdrahte, den Zutritt der Luft u. der 
Elektrolytlsg. — yersehenen Behalters sind eine Anzahl von scheibenformigen 
Schichten iibereinander angeordnet, welche der Reihe nach bestehen aus metali. 
Zn, mit dem Elektrolyten u. zweckmaBig der Leg. eines hygroskop. Salzes — ZnCJ, 
oder CaCJ, — getranktem FlieBpapier, einer den Elektrolyten enthaltenden Pastę 
iiblicher Art u. poriger, mit einem Kolloid iiberzogener Kohle. Das die po8itive 
Kohleelektrode umhullende Kolloid soli den Zutritt von W. zur Kohle yerhindem. 
Oberbalb der Kohleelektrode des letzten Systems ist noch eine Zn-Scheibe an
geordnet, an welcher ein Leitungsdraht befestigt is t; der zweite Leitungsdraht fiihrt 
zu der dem Boden des Behalters aufliegenden Zn-Elektrode. Nach ErBchopfung 
des ElementB braucht es nur in eine frische Elektrolytlsg. getaucht zu werden, um 
wieder brauchbar zu werden. Spannungsabfall soli nicht erfolgen. (F. P. 563113 
yom 1/5. 1922, ausg. 27/11. 1923.) K U h lin g .

V. Anorganische Industrie.
Ozon Hoohfreąnenz G. m. b. H., Deutschland, Ozon. (F. P. 562334 vom 

17/2. 1923, ausg. 8/11. 1923. D. Prior. 18/2. 1922. — C. 1923, IV. 92 [VON Wab-
TENBEG U. STABKE].) KAUSCH.

Charles Stanley Robinson, Somerset-West, Siidafrik. Union, Gticinntn und 
Lautern von Sćhwefel aus ihn in freiem Zustande enthaltenden Stoffen dureh 
Schmelzen u. Verdampfen, 1. dad. gek., daB der wesentlich geriDgere Teil der 
ganzen S-haltigen M. verbrannt w ird, nm dio ganze fiir die VerdampfuDg des 
iibrigen Telia S erforderliche Hitze zu erhalten, worauf die S-Dampfe yerdichtet 
werden. — 2. dad. gek.', daB die den S enthaltenden Stoffe wahrend der Behand- 
lung in Bewegung gehalten werden. (D. B,. P. 384104 KI. 12i vom 30/12. 1922, 
ausg. 25/10. 1923. E. Prior. 12/6. 1922. P.P. 557437 yom 14/10. 1922, ausg. 
8/8. 1923. E. Prior. 12/6. 1922.) K a u s c h .

Richard Rodrian, New York, fibert. au : The Rodrian Elektro MetaUnrgi- 
cal Company, Incorporated;, New York, EUMrolytische Eerstellung tton Sulfiden. 
Man elektrolysiert eine Lsg. eines Alkali- oder Erdalkalihydroiyds, staubt zer- 
kleinerten S auf diese Lsg. u. elektrolysiert bis zur B. der Sulfide weiter. (Can. P. 
230269 vom 9/5. 1922, ausg. 10/4. 1923.) K a u s c h .

Chanoe & Hnnt, Ltd., Oldbury, Worcestershire, W. A. S. Calder und W. H. 
Palmer, Birmingham, Schtctfelsaure. Zwecks Kondensation der beim K o n zen trie ren  
entstehenden H ,S04-Dampfe wird der Wassergehalt in letzteren bis a u f  20—35 
Volumprozent erhoht. (E.P. 206229 vom 1/8. 1922, ausg. 29/11. 1923.) K a u s c h .
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"William Francis lamorceanx, Y. St. A., Schwefelsaure. (F. P. 562641 yom 
23/2. 1923, susg. 15/11. 1923. — O. 1923. IY. 390 [A. P. 1456064].) K a u sc h .

William Francis Lamorceanx, Y. St. A., SchwefeUaure. (F. P. 562642 vom 
23/2. 1923, ausg. 15/11. 1923. A. Prior. 29/5. 1922. — C. 1923. IV. 399 
[E.P. 198332]) K a u sc h .

George 0. Cnrme, jr., und Harold E. Thompson, Clendenin, W. Va., iibert. 
an: Carbide & Garbon Chemicals Corp., Clendenin, Beinigen von Chlor und 
anderen leorrodierenden Gasen. Man komprimiert das Gas auf nicht iiber 2 Atm., 
kiihlt es ab, so daB der korrodierendę Bestandteil sich zum groBten Teil yerfliissigt, 
u. bringt die erhaltene Fl. mit yerhaltnismaBig w. Gas in Ber&hrung. (A. P. 147 2294 
vom 26/9. 1921, ausg. 30/10. 1923.) K atjsch.

Lewis B. Skinner, Denyer, Colorado, Salzsaure und Bisulfat. (Can. P. 230 032 
yom 22/7. 1922, ausg.’ 3/4. 1923. — C. 1923. II. 129.) K a u sc h .

Fred W. Wagner, Pittsburgh, Pa., Beinigung von AbfdllflUssigkciUn der 
Ammoniakdestillation. Die Fl. wird mit Saure neutralisiert, yon dem dadurch ent- 
stehenden Nd. getrennt u. dann mit Koksofengasen bebandelt. (A. P. 1473750 
yom 18/5. 1922, ausg. 13/11. 1923.) Oe l k e k .

Henkel & Cie. und Walter Weber, Deutschland, Behandlung von Laugen, 
die Chlorammonium enthalten, in eisernen Apparaten. (F. P. 563006 vom 2/3. 1923, 
ausg. 24/11.1923. D. Priorr. 22/4. u. 15/11.1922. — C. 1923. IV. 400.) K atjsch.

Georges Clande, Frankreicb, Stićkstoffperoxyd. (F. P. 562390 vom 15/4.1922,
ausg. 9/11. 1923. — C. 1923. IV. 400.) K atjsch.

Werner Siebert, Laufenburg, Aargau, iibert. an: HltrumaktiengesellBchaft, 
Zttrich, Oewinnung reiner Salpetersaure aus nitrosen Oasen. (A. P. 1472343 vom 
13/5. 1922, ausg. 30/10.1923. — C. 1923. II. 621. [N itru m  A kt.-G es.].) K atjsch .

Antonin Germot, Asniferes, Frankreich, Antimon. (A. P. 1475294 vom 11/9.
1922, ausg. 27/11. 1923. — C. 1923. IV. 400.) K atjsch.

A. Germot, Asni&res, Seine, Antimonoxyd. (E. P. 203519 yom 8/9. 1922, 
ausg. 4/10. 1923. — C. 1923. IV. 360.) K atjsch.

C. Weizmann und J. Blnmenfeld, London, Titanoxyd und -sulfat. llmenit 
■wird mit H,SOł (70°/„ig.) auf 150—180° erhitzt, dann das feste Prod. mit einer 
beschrfinkten Menge W. in Ggw. einea reduzierenden Mittels (schwammiges Fe) 
ausgelaugt, wobei der groBte Teil des FeS04 ungel. bleibt. Dann wird die Lsg. 
hydrosiert u. daB ausgefallene Ti(OH), zunacbst mit durch HjSO* angesauertem W. 
ausgewaschen. Das Prod. wird dann unter osydierenden Bedingungen (Durch- 
bla8en yon Luft) calciniert. (E. P. 203352 yom 1/3. 1922, ausg. 4/10. 1923.) K a.

H. H. Bnckman, Jacksonyille, Florida, Titanverbindungen. Man nnterwirft 
ein Titanerz, Rutil oder llmenit in gemablenem Zustande, der Flotation mit W . 
oder Luft, erhitzt unter Druck mit HsSOi , setzt alsdann W . zu u. erhitzt wieder 
unter Druck. Das Reaktionsprod. ist nl. u. weiB. (E. P. 206284 yom 29/8. 1922, 
ausg. 29/11. 1923.) K a u sc h .

Pani Andren und Benó Paqnet, Paris, Titanoxyd und Ammoniah. (Schwz. P. 
100512 yom 22/2. 1922, ausg. 1/8. 1923. F. Prior. 23/2. 1921. — C. 1922.
IV. 27.) KOh l in g .

H. E. Cocksedge, Hartford, Cheshire, Saures Natriumcarlonat. Um 
Na,COs • 3NaHCO, zu erhalten, leitet man mit W . bei 82° gesatt. COj iiber reines 
trockenes NajCO, bei 95° unter Buhren. (E. P. 206372 yom 15/11. 1922, ausg. 
29/11. 1923.) K a u sch .

Herbert J. Krasę, Clarendon, Va. und Jew Yam Yee, Washington, Całcium- 
nitrat. Man stellt eine 30,5°/o W . entbaltende Ca(NOa)s-Lsg. ber, bringt die 
letzterc in einen kiihlbaren Behalter u. ruhrt unter Abkuhlung auf den Gefrier-
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punkt der Lsg., bis die sich auaacheidenden Anteile in rundę Korner iibergegangen
sind. (A. P. 1475492 vom 28/6. 1921, ausg. 27/11. 1923) K ausch .

Louis Charles D refahl, Lakewood und Charles H. Sakryd, Cleyeland, Ohio, 
iibert. an: The G rasselli Chem ical Company, Cleyeland, Calciumarsenat. Calcium- 
araenat wird in einem Medium bei 120—160° F. gefallt. (A, P . 1475545 yom 
30/1. 1922, ausg. 27/11. 1923.) K a u s c ł

B enjam in T albot Brooks, Bayside, N. J., iibert. an: M athieson A lkali- 
w orks, New York, Beinigung von SalzsoJen. Man fallt in den Solen Ca u. Mg 
ais Carbonate u. Sulfate mit Hilfe von BaS. (A. P . 1475583 vom 8/2. 1921, ausg. 
27/11. 1928.) K a u sc h .

F red  W. M anning, Brooklyn, N. Y., iibert. an: M anning R eflning Equip- 
m en t C orporation, Delaware, Begenerieren feinvcrteilter Bleicherde, Knoćhenkdhle 
u. dgl, Man transportiert u. diBpergiert Teile des Materials in einem Verbrennungs- 
prodd. enthaltenden Gasatrom u. erhoht dabei die Temp. (A. P . 1475502 yom 
16/6. 1922, ausg. 27/11. 1923.) K a u sc h .

VI. Glas, Keramik, Zement, Baustoffe.
F unk, Miissen die FarbkSrper fiir die keramische Industrie rein »e»n? Erorte- 

rung der Frage, bis zu welehem Grade die Farben re in  sein  mflssen. Eg gib t 
jedoeh V erunreinigungeD , die fiir bestimmte Yerwendungszwecke nicht stSrend 
wirken. Die beste Priifung iat die prakt. Probe. Die Farbemittel sind unbrauchbar, 
die nicht mind. 800° ohne Zers. u. nachteilige Veranderung ihres Farbtonea aus- 
halten. (Metallborae 13. 1973. 2021. 1923. MeiBen). W ecke .

B ergau, Oasófen und Gaserzeuger. (Vgl. Tonind.-Ztg. 47. 557. C. 1923. IV. 
963.) Die Tatsache, daB man mit minderwertiger Steinkohle, Braunkohlenprefl- 
steinen u, PreBtorf im Gasbetriebe die hocbsten in Frage kommenden Tempp. er- 
zielen kann, wShrend dieae Brennstoffe fiir das Erbrennen yon Sehamotte sonat 
gar nicht in Betracht kommen, bedingt den dauemden Vorteil des gasbeheizten 
Ófens. (Tonind.-Ztg. 47. 619. 1923.) W e c k e .

Otto Schott, Selbsttatiger Sćhaćhtofen oder Drehofen? Fiir die W ahl des einen 
oder anderen Ofensystems ist maBgebend: 1. die Eigenachaften des Rohmehls u. 
die Festigkeit der daraus erzeugten Formlinge; 2. die Art u. der Preis des aur 
Yerfiigung stehenden Brennatoffes; 3. die Gute der erbrannten Klinker. Ferner 
mussen fur die Entscheidung dieser Frage folgende Punkte herangezogen werden: 
Ofenleiatung, Kraftbedart, Anlagekosten, Lohn- u. UnterhaltungskoBten u. a. m. 
(Tonind.-Ztg. 47. 648. 1923. Heidelberg.) W e c k e .

E. W . Stoli, Ursaehen und Yermeidung des Anbaćkens beim selbsttatigen SchacM- 
ofenbetrieb. [Die Hauptursachen des Anbaćkens u. dereń Vermeidung werden 
erortert; fur diese am wichigBten ist die Anwendung eines hochbas. Ofen- 
futters. Hier wird Dynamidon empfohlen. (Tonind.-Ztg. 47. 677—78. 1923. 
Berlin.) W e c k e .

P. de Groote, Betraćhtungen Uber einen wiehtigen Iaktor der Brennstofferspamis 
bei keramischen Branden. Jeder Brand im keram. Ofen muf) so sehr ais mogłich 
besehleunigt werden. In jedem einzelnen Falle u. fur jede Art yon keram. Prodd. 
gibt es eine bestimmte Brenndauer. (Cćramiąue 26. 341—45. 1923. S&vres.) W e .

Jo se f W olf, Zur Kenntnis von neuen, sćhwer zerbreehlichen, Jcochfetten Głosem. 
Das bohm. „'ResiataglaB1' ist ein BoroBilicat von gewisaer Ahnlichkeit mit den Pyrex- 
glasern; gegeniiber diesen ist Bein Bortriosyd- u. MgO Gehalt hoher, der an A l,O, 
u. CaO geringer. Das Glas ist kochfest. (Sprechaaal 56. 439—40.1923. Teplitz.) W e .

F rie d ric h  D ettm er, JErganzende MMeilungen Uber den Gasbetrieb der Por- 
zellanrundófen. (Vgl. Sprechaaal 56. 197; C. 1923. IV. 403.) Vf. gibt eine genaue 
Gegenuberstellung yon Kohle- u. Gasbrand. Der hohe Warmeyerbrauch des Rond-
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ofens, 2,5—4 kg Kohle pro kg Porzellan, laBt es nicht yerantworten, groBere Kund- 
ofenbetriebe auf Gas umzustellen. (Sprechsaal 56.409—10.1923. Freiberg i. 8a.) W e .

A. G ranger, Studien iiber Weichporzellan. Der Ausdruck „Weich“ bezieht sieh 
auf die sehwache Widerstandsfahigkeit dieser Porzellane gegen bohe Tempp. u. 
auf die Weichheit der Glasur, die sich mit Stahl ritzen laBt. Diese Porzellane 
zerfallen in kunstliche Weich-(Fritten-) Porzellane u. natiirliche Weicbporzellane. 
Die Grundlage der letzteren bildet das Kaolin. Vf. bespricht die Herst. der yer- 
schiedenen Arten u. den Fabrikationsgang. (Keram. Edsch. 31. 368—69. 382—84. 
1923.) W e c k e .

Georg Unger, Anlage einer Kaoltnschlammerei. Eine solche Anlage zerfallt in 
einen bergbautechn. u. fabriktechn. Abachnitt; fur beide werden Anleitungen ge- 
geben. (Keram. Edsch. 31. 367—68. 1923. Kraubath.) W e c k e .

0. Schott, Uber die Zitfilhrung der erforderlichen Verbrennungsluft beim Schacht- 
ofen zum JBrennen von Portlandzement. Erorterung iiber die zweckmaBige Ein- 
richtung aolcher Anlagen. (Zement 12. 293—95. 1923. Heidelberg.) W e c k e .

V. E od t, tiber Zementforschung. Zusamm enfaBsender Bericht aber die Arbeiten 
von Mu t h , Le Ch a t e l ie r , A m b r o n n , E a n k in , B a t e s , K e is e b m a n n  u. B lu m e n - 
THAŁ iiber den Abbinde- u. ErhartungsprozeB des Poitlandzements. — Fur die 
Unters. des Umstandes, daB sehr kleine Mengen yerschiedener organ. Stoffe das 
Abbinden des Zementes behindern, sind vor allem organ. Stoffe mit OH-Gruppen 
in yerschiedenartiger Bindung heranzuziehen; Vf. yermutet hier katalyt. Vorgange. 
(Zement 12. 288—89. 1923. Berlin-Dahlem.) W e c k e .

Hans K uhl und H ans A lb ert, Der ffinflu/3 der Temperatur a u f die Bildung 
des Calciumsulfoaluminats. (Vgl. Zement 12. 201; C. 1923. IV. 405.) Die Verss. 
der Vff. zeigen, daB die B. des Calciumsulfoaluminats nach der von Ca n d lo t  
u. Mic h a e l is  ermittelten Formel nur bei niederen Tempp. ohne Stornng vor 
sich geht, daB daa Aluminat eine mit steigender Temp. zunehmende Loslichkeit 
besitzt u. daB seine B. bei den hochsten Versuchstempp. durch andersgeartete Kkk. 
yerdeckt wird. Diese Beobaćhtungen erklSren die oben zitierten techn. Vers3.: in 
dem MaBe, wie die Loslichkeit dea Calciumsulfoaluminats zunimmt u. seine Bildungs- 
bedingungen sieh mit steigender Temp. yerschieben, bleibt die Entstehung dea 
G-ipBtreibens mehr u. mehr zuriick, bis es schlieBlich bei den hochsten Tempp., 
bei denen Ndd. entstehen, die in ihrer Zus. von der Zus. des Calciumsulfoaluminats 
weit abweichen, ganzlich yerschwindet. (Zement 12. 279—80. 285 — 88. 1923. 
Berlin.) W e c k e .

H. B urchartz , Trafi ais JErsatz fiir Zement und ais Zusatz zum Zementmortel. 
Bei E r s a tz  yon Zement durch TraB wird die Festigkeit dea Mortels u. Betons 
herabgesetzt. Durch Kalkzusatz zu mit TraB gemagerten Zementmischungen wird 
die Zugfestigkeit erhoht, die Druckfestigkeit kaum beeinfluBt. Durch Z u s a tz  yon 
TraB wird die Festigkeit erhoht, wenn der Zusatz ein bestimmtea MaB nicht uber- 
schreitet; die Erhohung ergibt sich sowohl bei fetten wie bei mageren Mischungen. 
Die Wrkg. von TraB auf Zementmischungen ist nur zum Teil eine mechan., indem 
der TraB sie yerdichtet, hauptaachlich iat sie chem. durch die Bindung des freien 
Kalkes dea Zements mit der Kieselsaure des Trasses. (Zement 12. 269—71. 275—79. 
283-85. 291-93. 1923. Berlin-Dahlem.) W e c k e .

E. B eri und W . U rban, Beitrage zur E em tn is der hydraulischen Bindemittel. 
(Vgl. Ztsehr. f. angew. Ch. 36. 273; C. 1923. IV. 197). Ein Erklarungsyers. des 
unterachiedlichen Verh. zweier 2Va/3proben auf Grund yerschiedener Abkiihlungs- 
geschwindigkeiten erwies sich nach Verss. mit granulierten Schmelzprodd. steigender 
Baaiiitat ais hinfallig. Die Analyse ergab bei fast gleicher Zus. einen hoheren 
Gehalt an 1. Si02, AlsO, u. gebundenem W. in hydraul. h5herwertigem Gestein.
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Die hydraul. Eigenscbaften werden von zersetzlichen Silicaten (wagBerhaltige Zeo- 
Hthen) mit basenaustauschenden Fahigkeiten bedingt, welche mit CaO erhartende 
Spaltungsprodd. ahnlieh dem kunstlicben Permutit liefern. D er Grund des Unter- 
schieds in der Erhartungsfahigkeit liegt nach den Analysen, nach den vergleiehenden 
Yeraa. der Basen auBtauschfahigkeit u. nach opt. Beobachtungen in den yerschiedenen 
Mengenyerhiłltnissen dieser zersetzlichen Silicate. Anreicherungsyerss. der hydraul. 
Silicate durch Sehlammen oder Schwimmaufbereitung hatten keiuen Erfolg. Eine 
tiefgehende Veranderung derZeolithe: Trafi u. Permutit durch Gluhen wurde durch 
Bewasserungsyerss. festgestellt. (Ztschr. f. angew. Ch. 36. 568—71. 1923. Darm
stadt, Techn. Hoehsch.) J u n g .

Georg W. F red l, Beitragc zur Kcnntnis des Trasses. Erorterung iiber die 
Bedeutung des Zcolithwaasers u. uber die Zersetzbarkeit der Zeolithe, sowie Bericht 
iiber Laboratoriumsyerss. des Vf. mit rhein. u. bayer. TraB. (Tonind. Ztg. 47. 633. 
655—56. 679—80. 702-03. 717-18. 1923. Harburg-Schwaben.) W e c k e .

Otto Graf, Aus neueren Versuchen uber die Druckfestigkeit des Betons. Die 
Druckfeatigkeit yon Sandbeton wird durch Schotterzusatz nicht yermindert, sondern er- 
hoht. Die beste Festigkeit gibt ein Zusatz yon 6°/0 W .; hierfur wird eine Formel 
aufgeBtellt. Das Gemisch yon Zement u. Sand ist zweckmaBig so zu gliedern, daB 
ł/« durch das 900-Maschensieb, 1/s durch das Sieb mit 1 mm Lochweite, s/, durch 
das Sieb mit 3 mm Lochweite fallen. (Tonind.-Ztg. 47. 715—16. 1923. Stuttgart.) We.

M. Gary f .  Mechanisćhe Untersuchungen der Jceram. Fertigprodukte. Be- 
schreibung der zu empfehlenden bisher angewandten Methoden zur Unters. keram. 
Massen bezgl. Baumgewicht, D., Dichtigkeitsgrad, Undichtigkeitsgrad, Wasser- 
au&ahmeyermogen, Aufsaugefahigkeit, Zugfestigkeit, Biege-, Scblagbiege-, Druck-, 
Kugeldruck-u. StoBfestigkeit, Annetzbarkeit. (Sprechsaal 56. 429—33.1923. Berlin - 
Dahlem. W e c k e .

Johannes Sobaw a, Brieg, Muster au f Glas, Porzellan u. dgl. (Schwz. P. 
100213 yom 20/10. 1921, ausg. 16/7. 1923. — C. 1922. IV. 731.) KtłHLlNG.

Yong K. Lee, Chicago, iibert. an: The B orrom ite  Company o f America, 
Chicago, Basenaustauschendes Silicat, bestehend aus einem naturl. basenauatauschen- 
den Silicat mit einem Oberzug yon kunstlicben basenaustauschenden Silicaten. 
(A. P. 1472011 yom 8/10. 1920, ausg. 23/10. 1923,) K a u s c h .

A ugust H iihne, GanderBheim, Brennen von keramischem Gut im Kanalofen, 
bei welchem das Gut auf der Ofensohle gleitend yorwSrts geschoben wird, 1. dad. 
gek., daB die Formlinge mit Zwischenraum auf Unterlagen gestellt werden, die 
um den Zwischenraum in der Yorschubrichtung breiter sind ais die Formlinge, u. 
die dicht aneinanderliegend auf der Ofensohle yorgeschoben werden. — 2. Kanal
ofen zur Ausiibung des Verf. nach Anspruch 1, dad. gek,, daB die Ofensohle mulden- 
formig yertieft ist u. beiderseits der Vertiefung Gleitbahnstreifen besitzt, auf denen 
die Unterlagen gleiten. — Es wird der Nachteil der bisberigen Verff. im Kanal
ofen yermieden, daB die Formlinge nicht allseitig yon den Brenngasen u tn sp u lt 
werden; auch ist der Kraftbedarf geriDger ais bei den bekannten Verff. (D. E,. P. 
385712 KI. 80c yom 19/9. 1922, ausg. 28/11. 1923.) KtłHLlNG.

S en e  P aq u e t und Joseph  R ich a rd , Frankreich, Glasige Massen werden er- 
halten durch Verschmelzen yon Kaolin, B auiit, Feldspat oder anderen Al,O, ent- 
haltenden Stoffen, in solchen Mengen, daB ihr Gehalt an A1,03 14—40% yom Ge- 
wicht des herzustellenden Erzeugnisses betragt, mit Na,COs , Si02 u. CaP,, wobei 
das CaF, auch ersetzt werden kann durch Calciumpbosphat oder ŚnOS) das Na,C03 
durch N a,S04, BaO, ZnO oder PbO bezw. durch Salze dieser Metalloiyde. Die 
Erzeugnisse sollen sieh durch Hartę, Festigkeit, Bestandigkeit gegen atmospbar. u.
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chem. Einflusse u. hohe Dielektrisitat auszeichnen. (F. P. 562920 vom 10/5. 1922, 
ausg. 22/11. 1923.) KOh l in g .

A. Sidler, Ziirich, Glasartige Sćhmelzen aus TonerdeJcalksilicaten. Natiirlichen, 
hauptaScblich aus CaO, AljOa u. SiO, bestehenden Gesteinen wird bo  viel eines oder 
zweier dieser Oryde zugesetzt, daB die Misehung der Zus. eines binaren Eutek- 
ticums des ternaren Systems CaO—A1,08—SiO, oder eines ternSren Eutektieums 
dieses Systems entspricht. Binare Eutektica dieser Art sind z. B.: CaO-Al,Os*
2SiO,; CaO-SiO, (F. 1299°), CaO*Al,0 ,* 2 SiO,; SiO, (F. 1359°); 2 C a0 .A l,08.S i02- 
3Ca0*5A l,08 (F. 1552°/, ternare Eutektica sind z. B. CaO-Al,08»2Si0,; CaO-SiO,; 
SiO, (F. 1165°); 2CaO*Al,Os>SiO,; 3 C a0 .2 S i0 ,; CaO-SiO, (F. 1310°) u. 2CaO- 
Al,08-Si0„; CaÓ*Al,0„; 3C a0-5A l,0 , (F. 1505°/. Die Mischungen werden in der 
bei der Glasbereitung tibliehen Weise zusammengesehmolzen. (Sch.WZ.PP. 100128 
u. 100612 [Zus.-Pat] vom 21/8. 1922, ausg. 17/9. 1923 ) KOh l in g .

Hugo Ammann, Schweiz, Kunstlicher Marmor. Quarz, Sites, Dolomit, Talk, 
Kryolith u. dgl. werden gepulvert, einzeln oder gemischt auf 120° erhitst, mit der 
gleichen Menge Zement gemischt u. der Misehung unter fortgesetztem Riihren bis 
zur B. einea dicken Breis eine w s b .  Lsg. zugegeben, welche je  10 Teile Borax u. 
Dextrin u. etwas Alaun enthalt. Die M. wird entweder dureh u. dureh gefarbt 
oder sie wird mit farbigen Linien verseheu. Im letzteren Fali bereitet man einen 
Brei aus 100 Teilen Zement, je  10 Teilen SiO,, Dolomit, Feldspat, Quarz, MgO u. 
Farbstoff u. fiigt diesen der Grundmischung in einer geeigneten Form zu. Die 
Misehung bleibt 1—2 Tage in der Form, troeknet 10—14 Tage an der Luft u. wird 
dann poliert. Soli das Erzeugnis zu Isolationszwecken dieneu,- so werden die 
G-rundstoffe mittels Magnete von metali. Fe befreit. (F. P. 562803 vom 1/3. 1923, 
ausg, 20/11. 1923.) KU h l in g .

Nicolas Leclerc, Deutschland, Zement. Gekornte Hochofenschlacke wird in  
h. Z u s ta n d e  mit ungeloschtem CaO yermahlen. Es soli ein besBeres ErzeugniB 
gewonncn werden ais beim Vermahlen von k. Hochofenschlacke mit gelosehtem 
CaO. (F.P. 562314 vom 28/6. 1922, ausg. 8/11. 1923. D. Prior. 29/6. 1921.) Ktt.

Charles Tronillot, Frankreich, Keramische Erzeugnisse. Eine leicht zusammen- 
Bohmelzende Misehung, welche aber dabei ein sehr feuer- u. bruchfeates, nicht 
poriges Erzeugnis liefern soli, wird erhalten dureh Sćhmelzen der Misehung eines 
Schmelzmittels, wie Sehwefel, eines feuerfesten Stoffes, wie Zement, eines Full- 
mittels, wie Bitumen, eines Absorbens, wie Erde, u. gegebenenfalls eines sich oxy- 
dierenden Stoffes, wie Eisenfeilspane. (F.P. 562511 yom 21/2. 1923, ausg. 12/11. 
1923.) KtiHLING.

Jan Kozak, Krakau, und Maximilian Friedrich Weinberger, Wien. 
Kunststein aus 1 orf und Zement. (D. R. P. 386375 KI. 80b yom 1/8. 1922, ausg. 
8/12. ,1923. -  C. 1923. IV. 941.) KOh u n g .

E m ilien  M artin , Frankreich, Kalk-Kieselsaureziegel. Um das Formen der 
CaO-SiO,-Ziegel u. ihr Losen von den W anden der Formen zu erleiehtern, wird 
die Grundm. mit SiO, oder Al,Os oder einem Gemisch beider Stoffe gegebenenfalls 
unter Zusatz von Fe,Oa, CaO u. anderen Stoffen gemischt. Besonders geeignet ist 
der Zusatz einer Misehung von 70—80% SiO„ 10— 20°/0 A1S0 8, 1—4°/0 Fe,Ot , 2 bis 
5°/0 CaO, 0,5—20°/o MgO u. 0,1—1 °/0 TiO,. Die Erzeugnisse sind sehr dicht u. 
bruchfest. (F. P. 559019 vom 13/10. 1922, ausg. 8/9. 1923 ) KOh l in g .

Cecil Stevenson Garnett, 'William Allen Reid, Frederick Edward Stan
ley Greenwood und Frank 8almon Cowlishaw, England, Feuerfeste Ziegel. 
Dolomit wird gebrannt, das Erhitzen aber vor yolligem Austreiben der CO, unter- 
broehen, z. B. dann, wenn das Gut noch etwa 8% CO, enthalt. Das Erzeugnis 
wird dann zerkleinert u. mit zerkleinertem Kalk, Augit, Oliyin, Labradoiit, Serpentin, 
Kaolin, Feldspat o. dgl. oder (besser) Misehungen dieser Stoffe yermengt, mit W.
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zum Brei angeriihrt, getrocknet u., z. B. bei 1500°, gebrannt. (F. P. 562730 yom 
27/2. 1923, ausg. 17/11. 1923. E. Prior. 18/3. 1922.) KUh l in g .

C. Sełdel, Paris, und N. Boter, Choisy-le-Koi, Olasperlen u. dgl. werden 
irisierend gemacht, indem sie mit Harz oder einem harzartigen Stofi uberzogen, 
bis zum Schmelzen dea Oberzugea erhitzt u. dann aus SnCl^, TiC)4 oder anderen 
Metallyerbb. entwiekelten weiBen Dampfen ausgesetzt werden. (E. P. 204627 
yom 22/1. 1923, ausg. 25/10. 1923. P.P. 560091 yom 20/12. 1922, ausg. 28/9. 
1923.) KUh l in g .

Compagnie Generale du Basalte (C. G. B.), Frankreich, Basalthaltige Masstn. 
Mischungen von Basalt u. Ton oder tonigem Sand werden entweder zusammen- 
geschmolzen u. dann geformt, oder die bei gewohnlicher Temp. hergestellte innige 
Mischung wird zun&ehst geformt u. dann in der in der Keramik iiblichen Weise 
hoben Hitzegraden oder hoben PreBdrucken ausgesetzt. Die Erzeugnisse konnen 
in iiblicher Weise glasiert werden. (F. P. 562948 yom 23/2. 1923, ausg. 22/11.
1923.) KUhlin g .

J. Weibel, Glotten-Sirnach, Schweiz. Baudemente. Kleinkornige yegetabil. 
Stoffe, wie Sagemehl, gepulyerte Gerberlohe, Korkmehl o. dgl. werden mit W.. 
CaCl,-Lsg., Waaserglaa o. dgl. angefeucbtet u. so lange mit einem Gemiscb von 
CaO u. Zement durcbgearbeitet, bis sicb die einzelnen yegetabil. Stoffteilcben mit 
einer diinnen minerał. Haut uberzogen haben, worauf die M. mit weiteren Mengen 
Zement u. W. gemiacht, geformt *. zum Abbinden gebracbt wird. Die ErzeugniBae 
besitsen geringe D. u. Warmeleityermogen; sie aind yolumbeatandig, nagelbar, 
schalldampfend, wasserdicht u. konnen durch geeignete Impragnierung auch feuer- 
aicher gemacht werden. (Schwz. P. 100122 yom 6/6. 1922, auag. 2/7. 1923.) KU.

Jean Paisseau, Paris, Kiinstliche Perlen. Um die iibliehe Zerstorung der 
Metalifaden mittelB Sauren zu yermeiden, auf denen bei der HerBt. kiinatlicher 
Perlen die glasige oder emailartige M. aufgebracht wird, werden die Metalifaden 
bez w. -stabe mit einem leicht zerreiblichen Oberzug feuerfester Stoffe, z. B. einer 
Mischung yon Kaolin u. AlaOs yersehen. (Schwz. P. 100430 yom 25/4. 1922, ausg. 
1/8. 1923. F. Prior. 3/5. 1921.) KUh l in g .

Buffalo Eefractory Corporation, Buffalo, Fcuerfate Massen. (Sohwz. PP.
100657 u. 100 658 yom 4/11. 1920. ausg. 16/8. 1923. — C. 1923. IV. 583 [John 
L . Obm a n].) KUh l in g .

Artur Gronqvist, Danemark, fjbcrzilgc au f feuerfesten Gegenstanden. Die 
Grundstoffe, welche Silicate, TiOs, Z r02 oder Osyde von Schwermetallen enthalten, 
werden in einer Atm. einea reduzierenden Gases, zweckmaBig Hs, mit einer Mischung 
yon fein gepulyertem Al u. Mg oder yon Legierungen dieaer Metalle u. Al oder 
MgO auf Tempp. erhitzt, welche oberhalb der FF. dea Al oder Mg, aber unterhalb 
des F. der feuerfesten M. liegen. Hierbei findet im Gegensatz zum Thermitverf. 
eine la n g sa m e  Einw. des Al bezw. Mg auf die genannten Osy de statt. Stellen 
der Grundstoffe, auf welche keine Einw. stattfiąden soli, werden yorher mit Al 
oder MgO bedeckt. Um feuerfeste MM., beBonders zwecks Verwendung ais Kata- 
lysatoren auch in tiefer liegenden Teilen mit Oberzugen zu yersehen, werden die 
MM. yor dem Brennen mit geeigneten Osyden, Sulfiden oder Halogenen yermiacht. 
Beim Brennen entatehen dann porige MM., welche dem yorher beschriebenen Verf. 
ausgesetzt werden. (F. P. 560272 vom 21/11. 1922, aueg. 2/10. 1923.) KUh l in g .

A. Forster, Kullebund bei Christiania, Kunstholz. Ein Gemiseh von SSgemehl 
u. fein pulverisierten Fiillstoffen, wie Kalk, Talk, wird mit einer verd. Lsg. yon 
Leim, der ein Hartungemittel, KsC r,0„ u. Eg. zugesetzt ist, angefeuchtet. Das Ge- 
misch wird unter hohem Druck geformt. (E, P. 205808 yom 17/10. 1923, Auazug 
yeroff. 12/12. 1923. Prior. 17/10. 1922.) F k a n z .
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K. L. M eissner, Fortschritte der hiiUenmannischen Gewinnungtverfahren der 

wichtigsten Mttalle wahrend des Krieges und nach dem Kriege. Zuaammenfaasender 
Bericht. (Ztschr. f. angew. Ch. 37. 1—4. Essen.) J u n g .

M anrice Cook, Die Bekryetallisation von kaltbearbeitetem Cadmium. Auafiihr- 
lichere Angaben za den Verss. nach Metal Ind. [London] 22. 195 (C. 1923. IV. 1025) 
insbesondere auch fur Anlassen des Cd auf Tempp. unter 295°. (Journ. Inst. Me
tals 29. 119—137. 1923. Cambridge, Kings Coli.) B e h b l e .

A lbert M. P o rtev in , Die Struktur der Eutektica. (Journ, Inst. Metals 29. 
239—78. 1923. -  C. 1923. IV. 1026.) . .. B e h b l e .

M arle L. V. G ayler, Die Eonstitution und Alternhdrtung der ternaren Legie- 
rungtn von Aluminium mit Magnesium und Kupfer. (Journ. Inst. Metals 29. 507 
bis 528. 1923. — C. 1923. IV. 1027.) Be h b l e .

E . Genders, Der Stanzfehler in  Messingetdben, die mit einer zusammengesetzttn
Stanze ausgestofien werden. (Journ. Inst. Metals 29. 279 — 83. 1923. — C. 1924.
I. 100.) Be h b l e .

F. C. l e a ,  V. A. Collins und E. A. F. Reeve, Der direkte Elastizitats moduł
kall gezogener Metalle ais eine Funktion der Anlafttemperatur. (Journ. Inst. Metals 
29. 217-37. 1923. — C. 1923. IV. 1029.) B e h b l e .

K. Laevea, Stetige Gefiigeanalyse. Die kontinuierliche Gefugeanalyse ist ein 
fiir die Beurteilung von Metallen bisher wenig angewandtea Verf. der Metallo
graphie, welcheB aber ermoglicht, daB gewissermafien ein kinematograph. Bild von 
den Vorgangen in dem Metali gewonnen wird. An einem in einem elektr. Ofen 
erhitzten eisernen Eundstab wird die Methode erlautert. (St&hl u. Eisen 43. 
1137—1138. 1923. Dusseldorf). F b a n k e n s t e in .

W. Eosenhain , S. L. A rohbutt und S. A. E. W ells, Die Herstellung und 
Warmebehandlung vcm Schalengusscn an einer Aluminiumlegierung (Journ.
Inst. Metals 29. 191—216. 1923. — C. 1924. I. 373.) B e h b l e .

B. H aas, Bcieen mit Zelhtoffablauge. Zellstoffablauge kann zum Beizen von 
Metallen yerwendet werden, wenn man durch Zusatz von Glaubersalz Gips u. 
Harzmassen abscheidet. (Metali 1923. 105—6. 1923.) J u n g .

B ehm ann, Emaillierofen mit Vóllgasfeuerung fiir Gropbttrieb. Beschreibung 
dea Gasbetriebes u. seiner Vorteile gegenuber dem Eost- u. Halbgasbetrieb. (Keram. 
Edsch. 31. 359-68 . 1925.) W e c k e .

E einho ld  F ro e lich , 100 Jahre technisches Email. Der Umatand, daB zu 
viel W ert auf Ausaehen, Glanz u. Farbę des techn. Emaila gelegt wurde u. zu 
wenig auf seine Wideratandsfahigkeit u. Dauerhaftigkeit, hat seine Entw. hinten- 
angehalten. Vf. teilt die Emails nach einem prakt. Widerstandakoeffizienten ein, 
der aich auf Feuer, W., Sauren uaw. bezieht, u. gibt erprobte Maaaen an. (Keram. 
Rdach. 31. 375—76. 381—82. 392-93. 1923. MeiBen.) W e c k e .

A lexander T. E llio tt, Los Angeles, Calif., Gewinnung von Metallen aus Erzen. 
Die Erze, insbesondere aolche, welche V  u. Ur enthalten, werden in Ggw. eines 
eauren Mittela mit der Lsg. einea Alkalimetallnitrats behandelt, worauf man die 
PI. von dem Eiickstand trennt, aua der ersteren andere Metalle ais V u. Ur ab
scheidet u. das F iltrat mit einem Alkalimetallhydrat behandelt, um das Ur aus- 
zufallen. Nach Abtrennung des Nd. wird die iibrige Fl. mit einem Metallsalz ver- 
setzt, yon dem dabei ausfallenden Vanadat getrennt u', zum Aualaugen frischer 
E»e benutzt. (A P. 1471514 vom 13/2. 1920, auag. 23/10. 1923.) Oe l k e b .

A. A. Lockwood, London, Bchandlung von Erzen. Durch magnet. Scheidung 
erhaltene Konzentrate yon Sn-Erzen, welche magnet, sind oder in denen gewisse
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Beatandteile durch Bosten magnet, gemacht sind, werden, beyor sie einer zweiten 
magnet. ScheiduDg unterworfen werden, mit einem nicht magnet. Materiał, wie 
z. B. Sand, gemischt, dessen Teilchen hinaichtlieh ihrer GroBe von den Teilchen 
der nicht magnet. Beatandteile des Konzentrats yerschieden aind, u. daa nach der 
magnet. Scheidung von dem Eiickatand durch Sieben getrennt wird. Das Verf. 
bezweckt eine Erleichterung der Erzkonz, (E. P. 205122 vom 12/4. 1922, auag. 
8/11. 1923) Oe l k e b .

International Process & Engineerłng Corporation, New York, Behandlung 
von Erzen. Dm aua Erzen u. dgl., welche Pb, Zn, Cu, Ag, Au oder andere Metalle 
enthalten, yor der Weiterbehandlung unerwiinachte kohlenatoffhaltige Substanzen 
zu entfernen, behandelt man die Erze mit LosungBmm., wie Petroleum, Benzin, 
Tetrachlorkohlenstoff o. dgl., oder man unterwirft aie der Deat. oder einem direkten 
Verbrennungsprozefi. — Die ausgeschiedenen kohlenstoffhaltigen Prodd. konnen 
wiedergewonnen n. fiir Beheizungszweeke bei der Weiterbehandlung der Erze 
nutzbar gemacht werden. (E. P. 205269 yom 15/8. 1922, auag. 8/11. 1923.) Oe l .

P. Gredt, Luiemburg, Anreicherung von Eisenereen. Die Erze werden zwecks 
Trennung von Metallyerb. u. Gangart gemahlen u. dann auf nassem Wege oder 
magnet, geschieden. C»C03 enthaltende Erze werden gegliiht, yerschlackt, ge
mahlen u. dem Windsichtungayerf. unterworfen. (E. P. 206509 vom 1/11. 1923, 
Auazug yeroff. 31/12. 1923. Prior. 4/11. 1922.) KUh l in g .

W. W. Tullis, Claremont, und Minerals Separation, Ltd., London, Anreiche- 
rrng oxydischer Eisenerze. Die Erze werden zanachst auf mindeatena 500° erhitzt, 
um vorhandene Hydroiyde in Oiyde zu yerwandeln, abge3chreckt u. sehr fein 
gemahlen. Dann werden sie unter Znaatz yon Ó1-, Stearin-, Palmitinsaure o. dgl. 
dem Schaumachwimmyerf. unterworfen, wobei die metallhaltigen Teile in den Schaum 
ubergehen, wahrend die Gangart zuruckbleibt. Bei Verwendung weichen W. setst 
man zweckmaBig dem Schwinimbade etwas Waaserglas, bei hartem W. etwaa H,S04 
zu. Ea kann sich auch empfehlen, zunaehat in aaurer Lsg. u. dann unter Zusatz 
yon Wasserglas zu arbeiten. Nach Befreiung des Schaumes yom W. wird daa Gut 
geaintert oder unter Zusatz yon Bindemitteln zu Briketta geformt u. dann ge- 
schmolzen. (E. P. 206565 yom 3/8. 1922, ausg. 6/12. 1923.) KOh l in g .

Eryin W. Mo Cullough, Indianopolis, und Roger E. Wilson, Minneapolis, 
ubert. an: Peter C. Reilly, Indianopolis, Schaumschwimmverfahren, Ala Schaum- 
mittel werden tiber 700° sd. Kohlenteerdestillate u. ein Loaungam. fiir dieae ver- 
wendet. (A. P. 1476530 yom 14/12. 1920, ausg. 4/12. 1923.) KtteLiNG.

A. L. Stillm an, Plainfield, N. J., Brikettieren und Agglomeritren von pulver- 
ffirmigen Substanzen. Die betreffenden SubBtanzen, wie z. B. feinpulyerige Erze, 
Flugataub, Phoaphaterde u. dgl., werden mit solchen Mitteln, z. B. Sauren oder 
Salzen, gemischt, welche geeignet aind, mit jenen Subatanzen ein Bindemittel zu 
erzeugen, worauf das Gemiach noch wahrend der B. des Bindemittela gepreBt u. 
aua der Presse entfernt wird, beyor dio B. des Bindemittela yollendet ist. — Bei 
Verwendung yon Flugataub, welcher wenigstens 10% Fe O enthalten soli, setzt man 
z. B. HCl, H ,S04 oder MgClj zu, durch dereń Wrkg. das FeO in FejOs i ib e rg e f i ih r t  
wird, das dann ais Bindemittel wirkt. — Ea konnen bei diesem Yerf. s e lb s ty e r s ta n d -  
lich auch andere Bindemittel, wie Teer, Pecb, Aephalt, mityerwendet werden. (E. P. 
205063 yom 18/9. 1923, Auszug yeroff. 28/11. 1923. Prior. 3/10. 1922.) Oelk eb .

C. Gieseoke, Bad-Harzbnrg, Brikettieren von Erzen, Gićhtstaub, Eiesabbranden 
u. dgl. mit feinem Brennstof. (Schwed. P. 53749 yom 31/12. 1920. D. Prior. 
yom 20/12. 1917. -  C. 1922. II. 384.) Oe l k e b .

Frederick D. S. Robertaon, Toronto, iibert. an: The Toronto Power 
Company, Ltd., Toronto, Ontario, Canada, Beduktion von sulfidischen Erzen. Die
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Erze werden in einem Strom eines reduzierend wirkenden Gaaea auf eine Temp. 
erhitzt, welche unter dem F. dea zu gewinnenden MetalleB Jiegt, aber hoeh genug 
iat, um S, Ab u. dgl. zu yerfluchtigen. Die Dfimpfe, welche den UberschuB dea 
reduzierenden Gases enthalten, werden yon den yerfłuchtigten Stoffen hefreit u. 
dann von neuem zur Beduktion der Erze benutzt. Das Metali wird hierbei in 
uDOsydiertem Zustand erhalten. (Can. P. 230596 vom 21/10. 1919, ausg. 24/4. 
1923.) Oe l k e e .

Daniel Werner Berlin, Schweden, Beduktion von Metalloxyden. (F. P. 
562719 vom 26/2. 1923, ausg. 17/11.-1923. Schwed. Prior. 13/6. 1922. — C. 1923.
IV. 108.) KttHLING.

The Grasselli Chemical Company,.-V. St. A., Metallsulfide. (F. P. 562599 
yom 30/1. 1923, ausg. ,14/11. 1923. — Ć. 1923. IV. 454. [H ow aed  u. A lv o ed ].) K a.

Charles H  Schnh, Brooklyn, N. Y., Zur elektrolytuchen Baffinierung von 
Metallen dienende Kathode, welche zwei Hauptniederechlagsflachen besitzt u. an 
den peripheren Randern mit einem nichtleitenden Materiał aussjestattet iat, das mit 
den Niederschlagaflachen in gleicher Ebene liegt. (A. P. 1470883 yom 22/11. 1922, 
ausg. 16/10. 1923.) Oe l k e e .

Stanley B. Mathewson und Walter K. Jamison, iibert. an: Walter K. 
Jamison, Stanley B. Mathewson, Howard F. Marston und lecar Carbon 
Company, Springfield, Ohio, Mittel zum Kohlen von Metallen, welches aus einem 
feBten koblenstoffhaltigen Materiał u. einer fliichtigen Substanz besteht, welch 
letztere ais Obertrager deB C in das Metali dient. (A. P. 1471563 vom 3/4. 1922, 
auag. 23/10. 1923.) Oe l k e e .

Takeo Miyaguchi, Tokyofa, 'Japan, Zementation von Eisen- und Stahloier- 
fliichen mit Bor. Man bedeckt die zu zementierenden Flachen der Fe- oder Stahl- 
gegenatande mit einer Mischung von Koblenpulyer u. B ,O s u. erhitzt sie dann in 
einer reduzierenden Atmosphare. (A. P. 1472850 yom 19/10. 1921, ausg. 6/11. 
1923.) Oe l k e e .

Takeo Miyaguchi, Tokyofu, Zementation von JEisen- und Stahl ober flachen mit 
Bor. Man briDgt die Fe- oder Stahlgegenstande in einen geschlosaenen Ofen, be
deckt die zu zementierenden Flachen mit einer, fein gepulyertes B enthaltenden 
Substanz, schutzt die ubrigen Teile durch Fe-Pulver, Ton u. dgl. u. erhitzt dann 
die Gegenstande in Ggw. yon Cl-Gas auf 800—900°. (A. P. 1472851 vom 19/10.
1921, ausg. 6/11. 1923.) Oe l k e e .

P. B. Kuehnrich, Sheffield, Hartungsverfahren. Um Gegenstande aus Fe u. 
Stahl zu harten, bringt man sie in ein Salzschmelzbad’, das zu 95 °/0 aus BaCl, 
oder einer Mischnng yon BaC)2 u. CaCl, u. zu etwa 5%  aus einer Mischung von 
Calciumborat, K2C 08, Fe(CN)6K4 oder KCN in etwa gleichem Megenyerhaltnis zu- 
sammengesetzt ist. Das Scbmelzbad wird yorzugaweise auf elektr. Wege erhitzt 
{E.P. 204759 yom 1/7. 1922, ausg. 1/11. 1923.) Oe l k e e .

Haschinenfabrik Esslingen, Esslingen a. N., Verhinderung der Oarschaumgra- 
phitbildung bei der Herstellung siliciumhaltiger JEiaengufilegierungtn. (Dan. P. 31216 
vom 14/3. 1921, ausg. 5/2. 1923. D. Priorr. 19/11. 1917 u. 3/9. 1918. — C. 1923. 
II* 400. 1922. II. 871.) Oe l k e e .

Stefanns Johannes Verinaes, Delft, Niederlande, iibert. an: Syndicaat 
»Electro-Staal'(, Haag, Herstellung von JEisen aus seinen Erzen. (A. P. 1472860 
vom 26/4. 1920, ausg. 6/11. 1923. — C. 1922. IV. 547.) Oe l k e e .

William C. Klein, Allentown, Pa., Herstellung von Stahl oder Halbstahl fiir 
Wagenrader. Stahlabfalle werden geschmolzen, die Sehmelze im elektr. Ofen raffi- 
mert, mit einem die Hartę u. Zahigkeit erhohenden Legierungsmetall yermiacht 
u. in Formen gegosBen. (A. P. 1473480 yom 19/10.1921, ausg. 6/11.1923.) Oe. 

VI. 1. 47
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0. Dony und X. de Spirlet, Briissel, Her&tellung von F i sen und Stahl unter 
gleichzeitiger Gewinnung von Kohlensdwre. Fein gepulverte Fe-Erze werden mit in 
fein yerteiltem Zuatande befindlichen Kohlenstofitragem gemischt, ohne Zaaatz von 
W . oder Bindemitteln zu Briketta geprefit u. dann in luftdichten Retorten auf eine 
Temp. von 700—800° erhitzt, wodurch harte Metallkorper erhalten werden, welche 
im Hochofen verarbeitet werden konnen. Wenn man in der Retorte iiber die 
Briketta eine Schicht von Fe,Oa bringt, ao entwickeln sich beim Erhitzen Gase, 
die prakt. reine CO, enthalten. Man reinigt dieae Gaae, indem man sie in eine 
FetOa enthaltende Retorte u. aua dieser in einen Waacher leitet, weleher NaHCOj, 
Kalkatein u. dgl. enthalt. (E.P. 205150 yom 28/6. 1922, auBg. 8/11. 1923.) O e l k e k .

Nitrogen Corporation, V. St. A., Herstellung von Stahl unter Gewinnung von 
Stickstoffverbindungen. GuBeiaen wird in einer Bessemerbirne geschmolzen u. mit 
Luft verblaBen, bia der gesamte Gehalt an Si oder dessen Hauptmenge yerfliichtigt 
ist, Die Birne wird dann durch eine Haube geschlosseD, welche mit einer Rohr- 
leitiing yerbunden ist, die zu einer skrubberartigen Kiihlvorr. fUhrt. Nun wird an 
Stelle der Luft reiner N, oder CO- u. COs-freiea bezw. -armea Waasergas ein- 
geblasen, im erateren Fali unter gleichzeitiger Zufuhrung von geachmolzenem 
metali. Na. Hierbei wird der geaamte oder die Hauptmenge des Gehalts an S, P 
u. C in Form fliichtiger Verbb. entfernt, welche in der Vorlage aufgefangen werden. 
Die entweichenden C-Verbb. aind Abkommlinge der CNH, au8 ihnen wird in iib- 
licher Weise NHS oder Nitrate gewonnen. Daa gereinigte GuBeisen wird auf Stahl 
yerarbeitet. (F. P. 563031 vom 3/3. 1923, ausg. 24/11. 1923.) KOh l in g .

Carbonex Limited, England, Hartcn von Eisen und Stahl. Ais Mittel zum 
Harten von Fe u. Stahl werden yergorene Eskremente von Pflanzenfressern ver- 
wendet, welche vor oder nach ihrer Vergarung mit gepulverter pflanzlicher oder 
tier. Kohle u. BaC03 vermischt worden Bind, u. denen nach der Vergarung zweck- 
maBig Koks, BaCOs, Graphit u. eine Lsg. yon K,CO, zugesetzt wird. (F. P. 562784 
vom 28/2, 1923, ausg. 19/11. 1923. E. Prior. 22/11. 1922.) KOh l in g .

Philip Alexander Mackay, London, Behandlung snlfidischer, Blei und Zinlc 
enthaltender Erze. (A, P. 1473193 vom 23/8. 1920, ausg. 6/11. 1923. — C. 1921.
IV. 1321,) Oe l k e r .

Andre Minne, Frankreieh, Gewinnung von Kupfer und Metalloxyden aus Ab- 
fallen. MesBing-, Bronze- oder Abfalle anderer Metallegierungen, welche neben Cu 
geringere Mengen von Metallen, wie Zn, Sn, Al o. dgl. enthalten, die unter leb- 
hafter Warmeentw. yerbrennen, werden auf eine Temp. erhitzt, bei der sich diese 
Metalle oiydieren, u. dann Luft oder O, eingeleitet. Die hierbei auftretende 
Warmeentw. i8t beim Mrssing u. den meiBten Bronzen auareichend, um das vor- 
bandene Cu zu schmelzen, das dann abgezogen wird. Iat das nicht der Fali, so 
wird eine ausreichende Menge Messing, Zn oder Al zugefugt. Die Oxydation wird 
in einer Besaemerbirne ausgeftthrt, diese iat mit einer Auffangyorr. fur die ent- 
weicbenden Oxyddampfe u. einem Schornatein oder Ventilator yerbunden. (F. P- 
560182 yom 23/3. 1922, ausg. 29/9. 1923.) KtlHLiNG.

Frederic M. Becket, Niagara Falla, iibert. an: Electrometallurgical Com
pany, Niagara Falls, Legierung aus Magnesium, Silicium u. Mangan. Si u. Mg 
aind in aqdmolekularen Mengenverbaltni6sen yorhanden; der Gehalt an Mn im 
VerhaltDia zum Si ist dagegen geringer, ala den molekularen Verhaltnissen ent- 
spricht. (A. P. 1461643 vom 22/11. 1920, ausg. 10/7. 1933.) K ausch .

Alvah "W. Clement, East Cleyeland, Obio, iibert. an: The Cleveland Bras* 
Manufacturing Company, Cleyeland, Ohio, Saurebestandige Legierung, welche im 
wesentlichen aua Ni, Co, Cr u. Fe zusammengesetzt ist. Der Gehalt an Ni u. Co 
soli zusammen 50°/0 nicht iiberBteigen; der Gehalt an Cr soli betrachtlich, aber
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nicht groBer ais 15% sein. Auch Mo kann bis zu lO°/0 yorhanden scin. (A. P. 
1473208 vom 17/12. 1917, ausg. 6/11. 1923.) Oe l k e r .

R. A. H adfield, Westminster, Eisen- und Stahllegierungen. E ine Schmelze 
yon reinem geschmolzenen F e  oder Stahl wird in eiaem bas. elcktr. Ofen, der 
wabrend des Prozesses yerechloBBCn gehalten wird, mit einem Desoiydationemittel, 
wie Ferroailicium, u. einem Bchlackenbildenden Materiał langere Zeit erhitzt. Da- 
nach wird die Schlacke entfernt, nochmals ein DfiBozydationsmittel zugesetzt, 
welehes geeignet ist, eine reduzierende u. raffinierende Schlacke zu bilden, u. weiter 
erhitzt, bis die Schmelze in bezug auf S u. P  den gewiinschten Reinheitsgrad zeigt. 
Dieser reinen Schmelze werden dann je  nach der gewiinschten Zus. LegieiungB- 
metalle, wie Ferrochrom, Ni etc. zugesetzt. (E. P. 204110 vom 19/6. 1922, ausg. 
18/10. 1923.) , Oe l k e r .

J. M. Skelley und Continuous Beaction Company, Ltd., London, Legie
rungen, welche auBer Fe 12—24% Cr, 0,4—3% Mo, 0,85% oder weniger C u. 1,3% 
oder weniger Si enthalten. Der Prosentsatz an C bangt yon dem Gehalt an Cr 
u. Mo ab u. ateigert sich mit diesem. — Die Legierungen eignen sich besonders 
zur Herst. von Gegenstauden, welche yerschiedenen atmosphar. Einflussen ausgesetzt 
werden. (E. P. 205125 vom 6/5. 1922, ausg. 8/11. 1923.) O e l k e r .

William Eobert Saltrlck, England, Legierungen. Legierungen des Fe mit 
Cr, W, Mo, V oder Mn werden von yorhandenem C befreit, indem sie in geschmol- 
zenem Zustande, zweckmaBig in einer Bessemerbime mit einem Gasstrom behandelt 
werden, welcher gebundenen O,, aber keinen oder nur geringe Mengen Ns enthalt. 
Geeignet sind Dampf, C02, ein Gemiach von beiden, bei niederen Tempp. bereitetea 
Wassergas o. dgl. Der Gasstrom kann auch H, enthalten. Es ist zweckmaBig, 
Legierungen dieBem Verf. zu unterwerfen, welche nur geringe Mengen C enthalten. 
Diese erhalt man, wenn man die Auegangsstoffe (Erze) mit einem C-freien oder 
-armen Keduktionsmittel, Si oder einer Si-Verb. behandelt. Ais FluBmittel konnen 
angewendet werden CaO, Baloidsalze o. dgl. Der Gehalt an Si wird vor oder 
nach der Gasbehandlung mittels reduzierbarer Metalloxyde entfernt. (F. P. 562351 
yom 17/2. 1923, ausg. 9/11. 1923, E. Prior. 18/2. 1922.) KUh l in g .

'William B.obert Saltrick, England, Legierungen. Zwecks HerBt. C-freier 
oder -armer Legierungen des Fe mit bochschmelsenden Metallen, wie Cr, W, Mo u.
V, werden geeignete Erze, wie Chromit, oder Mischungen in gepulyertem Zustande 
mit einem FluBmitfel wie CaO u. einem C-freien oder -armen Si entbaltenden 
Keduktionsmittel, Si selbst, Ferrosilicium von hohem Si-Gehalt, gegebenenfalls unter 
Zusatz eines B-haltigen Stoffes, wie Colemanit u. yon CaC2 o. dgl. geschmolzen. 
Die hierbei enfstehende Legierung wird von stets yorhandenem Si u. anderen un- 
erwiinschten Beimengungen, wie Schwefel u. P  durch Blasen mit einem O-haltigen 
Gag, C02, Dampf o. dgl., gegebenenfalls unter Mityerwendung geringer Mengen von
H, u. von Halogensalzen des Ca befreit. (F. P. 562941 yom 17/2. 1923, ausg. 
22/11. 1923. E. Prior. 18/2. 1922.) KUh l in g .

Compagnie de Produits Chimiqaes et Electro-Metallurgiąues Alais, 
Proges et Camargue, Frankreich, Ltgierungen, bestehend aus Al, Si u. Co. Der 
Zusatz von wenigatens 0,1% Co bewirkt wesentlich yerbesserte GleichmaBigkeit 
der Legierung. Krystalle sind auf Bruchflachen mit bloBem Auge nicht zu er- 
keDnen. Dem schadlichen EinfluB yon yorhandenem Fe wirkt daa Co entgpgen. 
(P.P. 559246 yom 29/11. 1922, ausg. 12/9.1923. A. Prior. 31/3. 1922.) KUh l in g .

W. Bennett, Wellington, Neu-Seeland, Legierungen. (E. P. 204977 yom 
21/12. 1922, ausg. 1/11. 1923. — C. 1923. II. 905.) Oe l k e r .

Andró Geyer, Frankreich, Aluminiumlegierungen. (F. P. 563119 yom 2/5.
1922, ausg. 27/11. 1923. — C. 1923. IV. 327.) KUh l in g .

47*
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A rtu r G rónqvist, Danemark, Uberztige au f Metallen. Um die Schuppenb. 
yon Metallen, wie Fe, Stahl, Ni, Co, Cu oder ihren L e g ie ru n g e n  beim Erhitzen 
auf hohe Tempp. zu verhindern, werden die Metalle, zweckmaBig in der Druck- 
atm. eines redusierenden Gasea innerhalb einer Misehung von gepulyertem Mg u. 
MgO erhitzt, wobei aich das Mg mit dem zu bedeckenden Metali legiert u. sich 
eine hitzebeatandige Schutzachicht von MgO bildet. (F. P. 560274 vom 21/11.
1922, ausg. 2/10. 1923.) KUhling .

Abraham Baewskin, Chicago, 111., SchweifS- oder Lótmittel, welches aus 
7 Teilen Zinkphosphid, 3'/a Teilen ZnO, 14 Teilen NaHCOs, 10’/j Teilen H„BO, u. 
10—20 Teilen Vaselin zusammengesetzt ist. (A. P. 1472781 vom 17/2. 1923, ausg. 
6/11. 1923.) O elkeb.

TJmberto Donini, Frankreich, Ldtmittel fiir Aluminium. Sn, Cu u. Al werden, 
z. B. itn Verhaltnis 50—60: 5—15:25—40 Teilen zusammengesehmolzen, die 
Schmelze mit z. B. 15—25 gepulyertem Si vermiseht u. zu Staben gegossen. (F. P. 
536788 vom 6/12. 1920, ausg. 9/5. 1922. It. Prior. 2/8. 1920.) KtiHLiNG.

Jean Herbert Lonls de Bats, Y. St. A ., Verloten von Stahlen verschiedener 
Hartę. Aus dem weniger harten, aber bruchfesteren Stahl wird in der Langs- 
richlung ein Teil ausgeschnitten, die Schnittflachen geglattet, mit einem die Verb. 
vermittelnden anderem Metali, z. B. Cu, zweckmaBig in Pulverform u. einem ge- 
eigneten FluBmittel belegt, das Stiick bia zum Verachmelzen dea Stahls mit dem 
zweiten Metali erhitzt, in eine Form gebraeht, welche einen dem Ausachnitt ent- 
aprechenden Hoblraum besitzt, u. der hartere Stahl, z. B. Schnellstahl, in diesen 
Hohlraum eingegossen. (F. P. 558195 vom 2/11. 1922, ausg. 23/8. 1923.) KtJ.

Societe E en a rd  e t Cie., Frankreich, Vernickeln von Aluminium und Alwni- 
niumlegierungen. Die zu vernickelnden Gegenstiinde werden sorgfaltig geglattet, 
mit h. RHO-Lsg., dann mit ad. reinem W. u. schlieBlich mit einer was. Lag. ge- 
waachen, welche auf 10 1 W. 1 kg Ammoniakalaun u. 200 g SnCl, enthalt. Die 
so gereinigten Gegenstiinde werden dann in der fiir andere Metalle iiblichen Weise 
galyanoplast. yernickelt. (F. P. 563194 vom 19/5. 1922, ausg. 28/11. 1923.) Kt).

Sooióte Renard, et Cie., Frankreich, Verkupferung. Zwecka galyanoplast. 
Verkupferung werden die zu yerkupfernden metali, oder nicht metali, (dann in ub- 
licher Weise leitend gemachten) Gegenatande ala Kathoden in einer Elektrolysier- 
zelle yerwendet, dereń Elektrolyt aus einer wss. Lsg. beateht, welche HF, Ammo
niakalaun, ein Sn-Salz, ein Ni-Salz, ZnSO* u. CuSO< enthalt. Der gebildete tJber- 
zug zeigt die Farbę dea Cu u. yerleiht den Gegenstanden die Wideratandafiihig- 
keit von aua reinem Cu bestehenden MM. (F. P. 563195 vom 19/5. 1922, ausg. 
28/11. 1923.) KtteLlNG.

Glen Łenardo Williams, Detroit, Michigan, ubert. an: The Rex Products
& Mannfacturing Company, Detroit, Rostentfernungsmittel. (Can. P. 230 267 
yom 31/3. 1922, ausg. 10/4. 1923. — C. 1923. IV. 151.) K a t js c h .

IX. Organische Praparate.
E lek triz ita taw erk  Lonza (Erfinder: H ein rich  Danneel und E m il Liischer). 

Baael. Schweiz, Haltbarmachung von Metaldthyd fur hohere Temperaturcn. (Scłrwed. P. 
53383 yom 16/12. 1922, ausg. 10/1. 1923. Prior. 3/4. 1921. — C. 1923. IV. 590 
[D a n n e e l , L O s c h e b  u. Elektrizitatswerk Lonza].) S c h o t t l a n d e b .

E rn st H ein rich  Z ollinger, gen. E rnst Z o llinger-Jenny , Schweiz, Verfahren 
zum Verestern organischer Sauren. (F. P.P. 532666 u. 532667 yom 24/3. 1921, 
ausg. 9/2. 1922. Sehwz. Priorr. 8/1. 1917 u. 29/11, 1919, E. Prior. 8/1. 1918. -  
C. 1923. II. 1247. IV. 616.) F banz.

Tbe S ilica Gel Corporation, Baltimore, V. St. A., Trennen nichtwdssenger
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Losungen von den gelosten Stoffen. (Scliwz P. 100699 vom 23/2. 1922, ausg. 
16/8. 1923. A. Prior. 25/2. 1921. — C. 1923. II. 989.) K a u sc h .

Hermann Plauson, Hamburg, Hexamethylentetramin. (Schwed. P. 53524 
vom 26/3. 1921, ausg. 24/1. 1923. D. Prior. 9/9. 1919. -  C. 1923. IV. 665.) Sch.

Deutsche Gold- & Silbersoheideanstalt vorm. Rossler, Frankfurt a. M.; 
Entwickeln von Ulausaure aus Cyaniden oder solche enthaltenden Salzgemiacben 
mittels Sauren, dad. gek., daB zur Zers. H N 08 verwendet w ird, wobei im Falle 
der Verarbeitung von Erdalkalisalze enthaltenden Salzgemischen, wie solche z. B. 
durch Umschmelzen voa Kalkstickstoff mit Chloralkalien entstehen, die Ruckstands- 
laugen in an sieli bekannter Weise durch Zusatz yon Alkalisalzen, dereń Sauren 
mit Erdalkalien wl. oder schwerl. Verbb..-liefern, von Erdalkalien befreit werden 
konnen. (D. E. P. 386396 KI. 12k vom 22/11. 1921, ausg. 8/12. 1923.) K a u sch .

Foord von Blchowsky, G-lendale, Calif., Synthetisćhe Herstellung von Allcalt- 
cyaniden. Man erhitzt ein Nitrid mit einem Carbid u. Na2C0s derart, daB ein 
VerluBt an N, vermieden u. NaCN erzeugt wird. (A. P. 1472403 vom 1/6. 1921, 
ausg. 30/10. 1923.) K a u sc h .

Horace F reem an , Vancouver, Canada, Cyanverbindung. Man erhitzt ein Ge- 
miscb von NaCl u. Calciumcyanamid mit Kohle hoeh u. kuhlt dann raach ab. Bei 
Anwendung von genugenden Mengen an NaCl u. Calciumcyanamid bildet sieh ein 
Ca(CN), enthaltendes Prod. (Can. P. 229767 yom 6 /6 .1922, ausg. 27/3. 1923.) K a .

Orlando Orlandi, Italien, Ammoniumcarbonat, Cyanwamid und JDicyandiainid. 
Man laBt CN mit trocknem Wasserdampf in der Hitze zur Rk. kommen:

2(CN) +  4HjO == CO +  (NH j ,C 0 3; 2(CN), +  3 H ,0  +  3 CO +  C8H6NS;

2 (ON), +  2H sO =  2 CO +  CSH4N<.
(F. P. 563101 vom 6/3. 1933, ausg. 27/11. 1923. It. Prior. 13/1. 1923.) K a u sc h .

William Id. Selm, Seattle, Wash., Ammoniumpilcramat. Man laBt auf Pikrin- 
saure eine wss. NHS-Lsg. einwirken, dereń Menge zur yollkommenen Neutralisation 
der Pikrinsaure nicht ausreicht, u. behandelt das Rk.-Prod. alsdann mit einer wss. 
Leg. yon (NH4),Sr (A. P. 1472791 vom 9/1. 1920, ausg. 6/11. 1923.) Oe l k e r .

J. Schindelmeiser, Dorpat, Esthland, Borneol, Isoborneol■ Man yermischt die 
Petteaureester des Borneols oder Isoborceols (Bornylacetat) mit festem trocknen 
NaOH, yersetzt mit h. W. u. halt die Temp. auf 100°. (E. P. 204662 vom 6/4.
1923, ausg. 25/10. 1923.) F r ł n z .

X . Farben; Farberei; Druckerei.
International Takamine Ferment Co., New York, Entschlichten und Ent- 

gummieren von Geweben, Garnen usw. (Vgl. F. P. 554675; C. 1923. IV. 666.) Man 
behandelt die Faserstofie mit einem Bade, das proteolyt. oder diastat. Enzyme ent- 
halt. Die Enzyme werden durch wss. Estraktion von Kulturen von Aspergillus, 
Penicillium oder Mucor u. besonders yon Eurotium Oryzae gewonnen. Man ziiehtet 
die Sporeń auf geschrotetem Getreide, das vom groBten Teil der starkehaltigen 
Stoffe befreit ist, u. setzt ais Nahimittel Glucose, Peptone, Na2H P 0 4, NaCl, Mg- 
Salze zu. Der Estrakt kann direkt oder nach yorheriger Sterilisation durch Hitze 
oder Zusatz von antisept. wirkenden Stoffen benutzt werden. (E. P. 205587 yom 
24/7. 1922, ausg. 15/11. 1923.) F b a x z .

E ene Clavel, Augst-Basel, Schweiz, Farben uon Celluloseaeetat. Man erzeugt 
auf Kunstfaden, Filmen usw. aus Celluloseaeetat Entwickelfarben oder Eisfarben 
zwischen 75 u. 100°. Man behandelt Celluloseacetatseide mit einer Lsg. yon Di- 
anisidinchlorhydrat u. Na-Aeetat u. erhitzt auf 75—95°, nach dem Wasehen mit k. 
W. wird diazotiert u. dann h. mit 2,3-Oxynaphthoesanre usw. entwickelt, Man 
kann den Base- oder Entwicklerbadern leicht hydrolysierbare Salze starker Basen,
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MgClj, NH4C1, ZnCl2 u. Schutzkolloide Gelatine, Baatseife, Salze sulfonierter Fett- 
Bauren usw. zuaetzen. (E. P. 204179 vom 28/7. 1922, ausg. 18/10.1923.) F b a n z .

J . E . Geigy, A d. und K arl L iittin , Basel, Scbweiz, Farbstoff losmgen zum 
Farben und Drwiken von Geweben usw. Man lost einen Farbatoff in einer w b b . 

Lsg. von Eg. u. einer ChloreasigBaure, Glykolsaure, Milcbaaure, Apfelsaure oder 
Osalsaure oder einer Misehung dieaer Sauren. Die Lsgg. dienen zum Farben von 
Wolle, Baumwolle, Papier, Strob, Leder, Holz, Federn, Pelzen, Haaren usw. in der 
KSlfe. Zum Drucken aetzt man Yerdickungamittel zu. (E P. 205166 vom 7/7.
1922, ausg. 8/11. 1923. D. Prior. 29/7.1921. Zus. zu E. P. 183813; C. 1922. IV. 1087.
Schwz. P .P . 100154 vom 13/6. 1922, ausg. 2/7. 1923, 100613, 100614, 100615, 
100616 yom 13/6. 1922, auag. 1/8. 1923. D. Prior. 29/7. 1921.) F b a n z .

A llgem eines Dentsohes M eta llw erk  G. m. b. H ., Berlin-Oberachoneweide, 
Druckwake. (D. B. P. 373131 KI. 151 vom 21/9.1921, ausg. 3/4.1923. — C. 1923.
IV. 719.) KtteLiNG.

F ilip  Tharaldsen, Norwegen, Zinkweifi und andere Metalloxyde -werden dureh 
Behandeln der Metalle oder ihrer Legierungen in festem oder dampfformigem Zu- 
atande mit fl. W. oder WaBEerdampf erhalten. Z. B. wird Zn yerdampft u. mit 
Waaaerdampf behandelt, wobei sich Zinkweifi am Boden des Behalters aanomelt, 
wahrend entweicht u. zwecks geeigneter Verwendung aufgefangen wird. (F. P. 
562874 vom 26/4. 1922, auag. 21/11. 1923.) KCthling.

F arbw erke  vorm . M eister Lncius & B riining, Hocbst a. M,, Monoazofarb- 
stoffe. Man yereinigt die Diazoverb. yon m-Aininobenzaldehyd oder seinen Sub- 
atitutiousprodd., wie 2 Cklor-5-aminobeDzaldebyd, mit Pyrazolonen, z. B. l,4'-Sulfo- 
phenyl-5-pyrazolon-3-carbonsiiure, l^-Chlor-S^sulfopbenyl-S-metbyl-S-pyrazolon,
l,5'-Sulfo-3'carboxy-2'-oiyphenyl-3-methylpyrazon. An Stelle dea m-Aminobenz- 
aldehyda kann man auch daa Osim, Hydrazon oder Aldazin benutzen. Die Farb- 
stoffe farben Wolle aua aaurem Bade in gleicbmaBigen licht-, alkali- u. waachechten 
grlinatichig gelben Tonen an. (E. P. 205503 vom 12/10.1923, Auszug yeroff. 12/12.
1923. Prior. 12/10. 1922.) F b a n z .

F arb w erk e  Yorm. M eister Lucius & Briiniiig, Hochat a. M., Benzanthron-
ikiipenfarbstoffe. Man kondenaiert Benzanthron oder seine in l^Stellung nicht sub- 
atituierten Deriyy. mit einem aromat. Saurechlorid in Ggw. eines Katalyaators oder 
kondensierend wirkenden Mittels. Das durch Kondenaation von Benzanthron mit 
Benzoylchlorid in Ggw. yon A1C!S mit oder ohne Zusatz yon ZnCJ3 erhaltliehe 
Prod. iat wahischeinlich 3,4,8,9-Dibenzopyren-5,10-chinon. An Stelle des Benz- 
antbrons kann man «-OxybeDzanthron, Benzanthronchinolin, anstatt des Benzoyl- 
chlorids Chlorbenzoylchlorid, Nitrobenzoylchlorid yerwenden. Die erhaltenen Faib- 
stoffe fiirben Baumwolle aus der Kiipe gelb bis orange. (E. P. 205502 vom 12/10.
1923, Auszug yeroff. 12/12. 1923. Prior. 12/10. 1922.) Fbanz.

Ghemische F a b rik  B ohner A.-G. P ra tte ln , Pratteln (Schweis), Acridinfarb- 
stoffe. Man kocht 2)7-Dimethyl-3)6-diamino-10-methylacridiniumchlorid mit starker 
Ameiaenaaure, gegebenenfalls in Ggw. yon Na-Formiat. Der erbaltene Farbstoff,
1. in H ,S04 mit grungelber Farbę u. blaugruner Fluorescenz, farbt tannierte 
Baumwolle in goldgelben Tonen, die echter sind ais die des AusgangBBtoffs. 
(Schwz. P. 100188 yom 13/4. 1922, auag. 2/7. 1923.) F b a n z .

A ktleagesellB cbaft d e r A nilinfarben- und G hem ikalienfabrik , Zgierz, und 
K aro l Dziewoński, Krakau, Poleu. Barstellung eines Kiipen farbstoff es, dad. gek., 
daB man die durch Einw. yon HjSO* auf Dekacyklen erhaltliehe SulfonsSure mit 
Atzalkalien yerschmilzt. — Der Farbatoff fSrbt Baumwolle u. andere Faaern aua 
der Hydrosulfitkupe oder Na2S-Lsg. in oliygrunen Tonen, die durch Nachbebandeln 
mit K2Cr30- oder anderen Oxydationsmitteln in eine tiefschwarze Farbung uber- 
gehen, (D. B. P. 385956 KI. 22e yom 16/7. 1921, ausg. 27/11. 1923.) F b a n z .
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Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Baael, Baael, Schweiz, Verfahren 
zur ffberfiihrung von Kiipinfarbstoffen der Anthrachinonreihe in besonders fein ver- 
teilte Form. Die in wss. FIL suapendierten Hydroyerbb. der Farbstoffe werden iu 
Ggw. von auaBalzend wirkenden Korpern, NaCl, Na,S04, KNOS) NaOH usw. 
osydiert. Die Hydroyerbb. gehen yon ihrer featen Form direkt in die feate Form 
des Farbstoffs iiber, worauf daa erhaltene Prod. mechan. zeikleineit werden kann. 
iSchwz. P. 98313 vom 12/6. 1922, ausg. 2/7. 1923.) F ba nz .

Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Leverkusen, Indigoide Farb
stoffe. Die durch Kondensation yon a-Deriyy. des Naphthisatina mit tó-Naphthol 
oder «-Anthrol oder ihren Deriyy. mit einer freien o-Stelluog rur OH-Gruppe 
erhaltlicben indigoiden Farbstoffe werden. mit Sulfurylehlorid gegebenenfalla in Ggw. 
indifferenter Losungam., Ghlorbenzol, chloriert, das Chlor tritt in den Naphthol- 
oder Anthrolreat, die ehloiaubatituierten Farbatoffe farben in tieferen u. koch- 
echteren Tonen ais die nichthalogenierten Farbatoffe. Der durch Einw. yon 
Sulfurylehlorid auf daa aus ^-Naphthiaatin-«-chlorid u. eć-Anthrol erbaltliche Prod. 
in Chlorbenzol entatehende Farbstoff fiirbt die Faser aus der Kupę in blausch warzeń 
Tonen. (E. P. 205790 yom 2/8. 1923, Auazug yeroff. 12/12. 1923. Prior. 19/10.
1922.) F banz.

Leopold Casaella & Co., G, m. b. H... Frankfurt a. M., iibert. von: Richard 
Herz, Frankfurt a. M. und Hans Balhorn, Hochat a. M., Schwefelhaltige Baumwoll- 
farbttoffe. Man kondensiert p-Arylchinone der Benzol- oder Naphthalinreihe oder 
ihre Halogenderiw. mit o-Aminoarylmercaptanen oder ihren Aquivalenten. Oder 
man osydiert p-Hydrochinone mit o-Aminoarylmercaptanen. An Stelle der o-Amino- 
arylmercaptane kann man o-Amińoarylthiosulfonsauren, o,o-Diaminodiaryldisulfide, 
o,o-Dinitrodiaryldisulfide, oder die Einwirkungaprodd. yon S,C1, auf primiire aromat. 
Aminę, oder die hieraus durch Einw. yon W. u. Alkali erbaltlichen Yerbb. ver- 
wenden. Chloranil liefert bei der Kondenaation mit o-Aminothiophenol in W., A. 
oder Eg. einen Farbstoff, der Wolle aus der Hydroaulfitkiipe in echten rotlich- bis 
violettbraunen Tonen fiirbt. — Die so erhaltenen Farbatoffe lietern beim Erwarmen 
mit Alkalipolyaulfiden Farbatoffe, die Baumwolle aus Na,S-Lsg. oder aua der Kiipe in 
echten Tonen anlarben. (E. P. 204108 yom 19/6. 1922, auag. 18/10. 1923. A. P. 
1452805 yom 25/7. 1922, ausg. 24/4. 1923.) F b a n z .

British Dyestuffs Corporation, London, und H. H. Hodgaon, Bradford,
Dihalogertfluoranfarbstoffe. Man kondensieit m-Chlorphenol mit Phthalsaureanhydrid 
in Ggw. yon konz. oder rauchender H ,S04 oder SO„HCl. (E. P. 205254 vom 29/7.
1922, ausg. 8/11. 1923.) F b a n z .

Lonis F inet, Aube, Frankreicb, Farbeapparat fiir Yersuchslaboratorien. Auf 
der einen Halfte eines Metalleockels iat ein Elektron:otor, auf der anderen eine 
Pumpe mit dariiber befindlichem Farbebehalter angeordnet. Dieaer enthalt 
ein aiebformig durchlochertes GefaB, daa zur Aufnahme des Farbegutea dient, 
am Boden dea Behalters befinden sich elektr. Heizkorpcr zum Heizen dea Bades; 
die Pumpe dient zum Einbringeu der Fl. in den Behalter. Der Elektromotor dient 
sum Antreiben der Pumpe u. zu r ErzeuguDg dea Heizstromea fiir das Farbebad; 
die hietzu notigen Scbalter u. Wideratande aind im Sockel untergebracht. (F. P. 
554540 yom 28/7. 1922, ausg. 12/6. 1923.) F b a n z .

Xn. Kautschuk; Guttapercha; Balata.
John Andrew Dały, New Eochelle, iibert. an: Gold 8ealed Denture Pro- 

cess Co., New York, Dberziehcn von Hartkautschuk mit Mttallen. Man erweicht 
die Oberflache dea Hartkautschuks mit chem. Mitteln u. schlagt auf die erweichte 
Obeiflachę Metalle nieder. (A. P. 1472244 yom 1/5. 1922, auag. 30/10. 1923.) Fb.
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P lan ta tio n  Eubber M anufacturing Co., Ltd. und M. M. Dessan, London, 
Bedrucken und Verzieren von Kautschuk. Man iiberzieht rauhe Rohkantschuk- 
schichten mit einer lichtempfindlichen photograph. Sehieht; nach dem Kopieren 
de3 Negatiys, Entwickeln u. Fisieren iiberssieht man das Bild mit einer diinnen 
durcbsichtigen Sehieht von Lates u. vulkanisiert kalt z. B. nach dem Peachey-Verf. 
Man kann Rohkautachuk aueh mit Anilinfarben, die in den Rohkautsehuk ein- 
zudringen yermogen, bedrucken. (E. P. 204080 vom 20/3. 1922, ausg. 18/10.
1923.) , F b a n z ,

Plantation Eubber Hanufactnring Co., Ltd. und M. M. Dessau, London, 
Farben und Yerzieren von Kautschuk. Robkautschuk mit rauher OberflSehe wird 
mit einer Druckfarbe bedruckt, die in den KautBchuk eindringt; zur Vermeidung 
des Auslaufens der Druckfarbe wird der bedruckte Kautschuk unmittelbar nach 
dem Bedrucken k. yulkanisiert, z. B. nach dem Peachey-Verf. Die Druckfarbe 
kann aus einem Anilinfarbstoff u. Naphtha oder dgl. oder aus einem in W. 1. 
Pigment u. Latex bestehen. Zur Erleichterung des Eindringens der Druckfarbe 
wird der Kautschuk erwarmt oder mit einer diinnen Sehieht Lates uberzogen. Das 
Bedrucken kann auch auf photograph. Wege erfolgen. Das Verf. dient zur Herst. 
von Wandiiberzugen usw. (E. P. 204668 vom 20/3. 1922, ausg. 25/10. 1923.) Fs.

The Dunlop Rubber Company, Limited, London, Douglas Frank Twiss, 
Sutton Coldfield, und Fred Thomas, Erdington, W arwiek, VuXkanisieren von 
Kautschuk. Man vulkanisiert Kautschukmischungen unter Zusatz von Zn- oder 
Cd-Alkylxanthogenaten wie Zn-Methyl-, -athyl-, -propyl-, -butyl-, -amylianthogenat 
bei niedrigen Tempp., 60—110°; man yermeidet die Uberpulkanisation; die er- 
baltenen Vulkanisate besitzen bessere Eigenschaften ais die bei hóheren Tempp. 
hergestellten. (E. P. 204 767 yom 30/6. 1922, ausg. 1/11. 1923.) F b a n z .

Herbert Skellon, Walcot, Tom Hartley Eoberts, Isbells, und Hubert Bryan 
Eankin Ciarkę, Lincluden, Vulkanisieren von Kautschuk. Ais Yulkanisations- 
beschleuniger yerwendet man die durch Einw. yon NH, auf ZnSO* oder CdS04 erhalt- 
lichen Yerbb., wie ZnSO.i, 5NH8, unter Zusatz yon ZnO, falls dies nicht bereits in 
ausreichender Menge in dem Einw.-Prod. yorhanden ist. (E. P. 204902 yom 6/10.
1922, ausg. 1/11. 1923.) F ra n z .

Harry L. Fiaher, Akron, Ohio, iibert. an: The B. F. Goodrich Company,
New York, Vulkanisation von Kautschuk. Man yulkanisiert unter Zusatz der durch 
Einw. yon NH8 oder aliphat. Aminen auf aliphat. Ketone in Ggw. W . entziehender 
Mittel erhaltlichen Verbb. (A.P. 1473285 yom 16/5. 1922, ausg. 6/11. 1923) Fb.

P, M. Matthew, Edinburgb, Scbottland, Vorrichtung zum Vu\kanisieren von 
Gegenstanden aus Gummi. (D. E. P. 386576 KI. 39 a yom 16/8. 1922, ausg. 13/12.
1923. E. Prior. 23/11. 1921. — C. 1923. II. 1156.) F banz.

Jo h n  Jaques, W anstead, England, Nahtlose Kautschukartikel. Man ta u c h t
die Formen in Latex, dem zur Verhinderung der Koagulation NHa zugesetzt ist, 
trocknet in einem b. Luftstrom u. yulkanisiert durch Eintauehen in eine Lag. von 
Schwefelchlorid in CS3 oder CCI., oder in gesebm. Schwefel. (E. P. 201601 vom 
6/4. 1922, ausg. 30/8. 1923.) F banz.

Laurent Idous, Seine, Frankreich, Wiederverwertung von Altkautsćhulc. Alt- 
kautschuk wird mit einem Losungsm., wie Bzl., A., PAe., Petroleum, SchmieroJ, 
Cblorkohlenwasserstoffen CS2 usw. u. der Lsg. eines Oiydationsmittels, Osyde des 
N , CrOj, Manganate, Permanganate usw . e rh itz t, hierauf tre n n t man die FI. yon 
den Fasern, bleich t, wascht durch Riihren mit W. u. schleudert yon den FuJlatoffen 
ab. Die erhaltene Kautschuklsg. wird durch Eindampfen konz., sie dient zum 
Impragnieren von Geutben. Der Lsg. kann man alkal. Stoffe, wie H arzseifen, 
Metallresinate, Aminę, NHS zusetzen u. in Mischung mit Faserstoffen, Fiillm ittein 
auf Kunstleder yerarbeiten. Der Kautschuk kann aus der Lsg. durch Fallen mit
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A. oder Aceton gewonnen werden. Die Lsg. des gefallten Kautschnks in Bzl., 
CS, dient ais Klebmittel. (F. P. 562309 vom 17/2. 1923, ausg. 8/11. 1923.) F e .

T. Gare, Hazel-Graye, Stockport, Chesliire, Yerwendung von Zautschukdbfall 
Mit yulkanisiertem Weichkautschuk iiberzogene pflanzliche Fasern werden mit ge- 
ringen Mengen yon yulkanisiertem Kautschuk gemischt, gepreBt u. unter AusschluB 
von Luft u. Aufrechterhaltung des Druckea auf etwa 220° 30 Min. erhitzt u. erBt 
nach dem Erkalten aus der Form entfernt. (E. P. 205201 vom 14/7. 1922, ausg. 
8/11. 1923.) F r a n z .

E. Hopkinsem, New York, Kautschuhnisćhwngen. Man emulgiert, suspendiert 
oder lost die Vulkanisierstoffe, Fiillmittel usw. in W. yermisebt mit Kautschukmilch 
(Latex) u. entwassert. Unl. feete Stoffe-, wie Harze, Kunstbarze, Stearinsaure, 
Paraffin, Wachse werden zunachst in einem organ. Losungm. gel. u. dann in W. 
emulgiert. Vulksnisationbeschleuniger, wie Oxybutylthiocarbonsauredisulfid u. Di- 
benzylamin konnen in der gleichen Weiae angewendet werden. Feste Fiillstoffe, 
wie EuB, Ton, Holzmebl, Baumwolle usw. werden in der Kolloidmiihle gemahlen. 
(E. P. 205487 vom 8/10. 1923, Auszug yeroff. 5/12. 1923. Prior. 16/10. 1922.) F e .

J. H. Stedman, Braintree, Massachusetts, V. St. A., Kautsćhukmassen. Textil- 
fasern usw. werden mit Kautschuk, Fullstoffen u. Farbstoffen gemischt u. zu 
diinnen Schichten ausgewalzt. Verschieden gefarbte Schichten werden gleichzeitig 
durch w. Walzen gefiihrt u. yulkanisiert. Die erhaltenen Prodd. dienen zur Herst. 
von FuBbodenbelag oder Wandbekleidung. (E. P. 205091 vom 3/10. 1923, Auszug 
veroff. 28/11. 1923, Prior. yom 4/10. 1922.) F e a n z .

Ęene Oppenheim, Seine, Frankreich, Kautsćhukma&se. Man yermischt K aut
schuk mit Kieide, ZnO, Schwefel u. Carborund u. yulkanisiert. Die M. dient zur 
Herst. nicht gleitender Radreifen. (F. P. 560226 yom 31/3. 1922, ausg. 1/10.
1923.) F e a n z .

XVH. Fette; Wachse; Seifen; Waschmittel.
The Silioa Gel Corporation, V. St. A., Extraktion von Flttssiglceiten. (F. P. 

563021 yom 3/3. 1923, ausg. 24/11. 1923. A. Prior. 16/3. 1922. — C. 1923. W . 
298 [Pa t r ic k  u. Mil l e r ].) K a u sc h .

Patenta Aktiengesellschaft zur Verwertung von Erfindnngen nnd Ver- 
fahren, Schweiz, Remigung von Fetten wnd Ólen. Zum gleichzeitigen Raffinieren 
u, Neutralisieren von Fetten u. Ólen wird eine Lsg. eines neutralisierenden Stoffes 
verwendet, der gleichzeitig ais Ozydationsmittel wirkt, wie z. B. Lsgg. von Na50 , 
oder yon NaOH u. Hs0 2 u. dgl. (E. P. 557953 yom 30/10.1922, ausg. 20/8.1923.
E. Prior. 3/12. 1921.) Oe l k e e .

Carl M. Page, Chicago, Ul., JSydrierung von Fetten. Bei der Hydrierung 
ungeBatt. Yerbb. enthaltender Fette u. Ole durch H , in Ggw. einer katalyt. wirken- 
den M. wird diese durch Einleiten eines elektr. Stromes regeneriert. (A. P. 1472281 
vom 24/2. 1921, ausg. 30/10. 1923.) Oe l k e e .

Wheeler P. Davey, Sehenectady, N. Y., iibert. an: General Electric Com
pany, New-York, Herstellung von Emulsionen. Man erhitzt ein Ol mit einer was. 
Alkalilsg. auf eine Temp., welche geniigt, um die Veraeifung zu bewirken, yer- 
dampft den groBten Teil des W. der Seifenm., setzt eine asphaltartige Substanz 
hinzu, erhitzt, bis eine homogene M. entstanden ist, fiigt W . hinzu u. riihrt die 
M. bei etwa 100° so lange, bis der Emulsionszustand erreicht ist. (A. P. 1472716 
vom 27/2. 1923, ausg. 30/10. 1923.) Oe l k e e .

K larit, L td ., England, Entfarlen von Fetten, Ólen, Zucktrlósungen u. dgl. 
(P. P. 557384 yom 13/10. 1922, ausg. 8/8. 1923. — E. Prior. 14/10. 1921. — C
1923. IV. 422. [A. C. C u m m in g  u . K l a e it , Ltd.].) Oe l k e e .
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Emil N Petersen, FleD sburg, Einrićhtung zum Kiihlen von Margarine- 
tmulsionen mittels kalter Prefiluft, beatehend ans einer die Emulaion aufnehmenden 
Sinne mit an dereń Boden der Langa nach angebrachten Austrittsschlitz, deasen 
Weite dureh yeratellbare Laugsbleche' beliebig eingeatellt werden kann, wobei 
dieae Langsbleche mit naeh unten gebogenen, halbkreisformigen Verlangerungen 
ausgeataltet aind, in denen je  ein Luftrohr mit nach der Mitte u. sch rag  nach 
unten gerichteten Austrittalochern angeordoet ist, ao daB die in Form einea laDgen, 
Echmalen Streifens aus dem Schlitz der Rinne austretende Emulaion au f  beiden 
Seiten yon den aus den Luftrohren stromenden LuftBtrahlen getroffen u. durchdrungen 
wird. — Es wird eine schnelle u. vollkommen gleichmaBige Kiihlung der Emulaion 
erreicht. (D. R. P. 385810 KI. 53h vom 18/10. 1921, ausg. 30/11. 1923.) 0_elkeb.

Chemische Fabrik Aktiengeselhchaft yorm. Morilz Milch & Co., Posen, 
Verfahrev, um Terperdinol in Seifenldsungm zu lósen oder in feinster Form zu ver- 
teilen, nach Pat. 294728, dad. gek., daB man das Terpentin mit einer Seifenmenge, 
welche weniger ale 10% des Terpentioola an Fettaiiuren enthalt u. zur Lsg. dea 
Terpentinóh ungeniigend iat, unter Zusatz von W. emulgiert u. die erhaltene Emul
sion den zum Waschen bestimmten Seifenlsgg. bezw. Waschlaugen, in denen daa 
Terpentinol fiir sich allein nicht L aein wiirde, beimischt. — Die Yorteile des Verf. 
aind die gleichen wie die im Hauptpat. angegebenen. (D. E. P. 297241 KI. 23c 
vom 17/9. 1910, ausg. 14/2. 1923. Zus. zu D. R. P. 294728; C. 1918. I. 55.) O elkeb.

John  W . B odm an, Western Springs, 111., ubert. an: W illiam  G arrigne & 
Company, Inc., New York, Herstellung von Seife. Man behandelt Soapstock mit 
einer zur Neutralisation der gesamten Fettaiiuren ungeniigenden Menge Alkali, 
wobei eine wasserunlosliche Emulaion entsteht, die Seife u. nicht neutralisiertes 
Fett enthalt. Letzteres wird nun geapalten, das Glycerinwaaaer abgetrennt u. daDii 
sońel Alkali zugeaetzt, daB eine yollkommece Verseifung erfolgt. (A. P. 1473396 
vom 20/1. 1921, ausg. 6/11. 1923.) O elkkb.

Theodor Legradi, Ósterreich, Herstellung schicer loslicher Seifen. Um die 
Lagerfahigkeit der Seifen zu erhohen, wird ihre QuellungBfabigkeit herabgesetzt. 
Dies kann z. B. dadurch geschehen, daB man Seifen zum Erstarren bringt, welche 
bedeutend hoher ala biaher iiblich entwassert Bind, oder indem man die Quellung 
herabeetzende Stoffe, z. B. ein nicht hygroskop. Salz, dem Endprod. einyerleibt. 
Auch dureh schwache Zers. der Oberflache i der Seifen dureh yoraichtige Ober- 
bitzung laBt aich dieselbe Wrkg. erreichen. (F. P. 558187 vom 2/11. 1922, ausg. 
23/8. 1923. D. Priorr. 7/3. u. 7/10. 1922.) Oe LKEB.

Theodor Legradi, Osterreich, Wasserarme Seifen. Die Herst. der Seifen wird 
in Ggw. yon nicht oder schwer yeraeifbaren Stoffen yorgenommen, worauf man 
die gebildete Seife iu dieaen Stoffen (Paraffin, Vaselin, Cereein, Wachs etc.) so 
lange erhitzt, bia keine Wasaeraampfe mehr entweichen. (F. P. 558188 yom 2/11.
1922, ausg. 23/8. 1923. D. Prior. 8/8. 1922.) Oe l k e b .

Hermann F. Willkie, Baltimore, Md., fibert. an: U.S. Indnstrial Alkohol 
Co., W est Virginia, Glyceringewinnung. Substanzen, welche der alkoh. Garung 
unterworfen wurden, werden dureh Yerdampfen des W. in eine poroae M. iiber- 
gefiihrt, aus der nach geeigneter Zerkleinerung daa Glycerin mittels uberhitzteu 
Waaaerdampfes u. unter Anwendung einrs Yakuums abdeat. wird. (A, P. 1474750 
vom 20/9. 1919, ausg. 20/11. 1923.) O elk er.

Herman Hansamann und Jacob Lund, Fredrikstad, Norwegen, u b e it an; 
De Nordiske Fabriker De-No-Fa, Aktleselskap, Christiania, Polymerisation itn- 
gesdttiater Fettsdurcn. (Can. P. 230458 yom 6/11. 1920, ausg. 17/4. 1923. — 
C. 1922. IV. 73.) O elk ek .
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XVm. Faser- und Spinnstoffe; Papier; Cellulose; 
Kunststoffe.

F ritz  M oeller, Deutscbland, Schwerbenetzbarmachen von Cellulose. (F. P. 
554395 vom 24/7. 1922, ausg. 9/6. 1923. D. Prior, 12/8. 1921. — C. 1923. II. 
1006.) F b a n z .

Greorge W arren  Colo jr .,  V. St. A., Behandeln von Seide. Vor dem Verweben 
u. Farben wird die Seide in einem Seifenbad, darauf mit W., alsdann mit HC1 u. 
hierauf mit einer SnCl^-Lag. gebracht, gewaachen, mit NasP 0 1-Lsg., W ., HC1- 
Lsg., sehlieBlich mit einer Na3P 04-Lag., einer Alkalilsg. u. einer Alkalisilicatleg. 
behandelt. (F. P . 562658 yom 23/2. 1923, ausg. 16/11. 1923. A. Prior. 20/11.
1922.) K a u sc h .

W ilbu r L. W rig h t, Fulton, V. St. A., Papierbehalter werden zugleich fett- u. 
waaserdicht gemacht, indem ihre Innenaeite mit einem fettdicbten Mittel iiberzogen 
u. dieses Esaigsauredfimpfen auagesetzt wird. (A .P. 1476562 yom 22/5.1920, ausg. 
4/12. 1923.) KttHLING.

Elw ood E bie  und George A. R ich te r, iibert. an: B row n Company, Berlin, 
Nesy Hampshire, Bleichen non Cellulose. Yorgebleiebte Cellulose wird zur Ver- 
besBerung des WeiB mit Cl2 bebandelt. (A. P. 1470556 yom 17/11. 1921, ausg. 
9/10. 1923.) F b a n z .

J . B illw ille r , Rohrachach, u. J .  B illw ille r , Seebausen, Altmark, ZeUstoff- 
geuńnnung. (E. P. 206570 yom 4/8.1922, ausg. 6/12.1923. — C. 1923. IV. 545.) Ktł.

Ii. L ilienfeld , Wien, Herstellung von wasserarmen und einen Uberschufi an 
Alkali enthaltenden Alkalicćllulosen. Man trankt Cellulose mit Alkalilauge oder W., 
preBt moglichst yolletandig ab u. yermischt den Rtickstand mit der gewiinachten 
Menge yon festem Alkali oder konz. Atzalkalilaugen. Die erbaltene Alkalicellulose 
eignet sich besonders zur Herst. yon Alkylcelluloaen. (F. P. 532944 vom 29/3.
1921, ausg. 15/2. 1922. Oe. Prior. 26/9. 1919. N. P . 36611 vom 30/12. 1920, ausg.
22/1. 1923. Oe. Prior. 26/9. 1919.) F b a n z .

Sooietś In d u str ie lle  pour 1’A pplication do B revets e t Procedea, Seine, 
Frankreich, Dehydratisieren von Cellulosehydrat. (F. P. 554459 yom 25/7. 1922, 
ausg. 12,6. 1923. -  C. 1923. IV. 860.) F b a .nz.

F. Schm idt, Troiadorf b. Koln, Celluloid. Abfalle von Celluloid oder cellaloid- 
artigen Massen werden durch Behandeln auf h. Walzen ohne Zusatz erheblicher 
Mengen yon LosungBmm. piast, gemacht u. durch Pressen in der W annę, am besten 
bei solchen Tempp., die in der Nahe des F. der M. liegen, zu Gegenstanden ge- 
formt. (E. P. 205463 yom 22/3. 1923, Auszug yeroff. 5/12.1923. Prior. 13/10.
1922.) F b a n z .

R, Sohwarzkopf, Berlin-Friedenau, Ungereifte Alkalicellulose sur Verarbeitung
auf Viscose. (D. R. P. 377120 KI. 12o vom 1/7. 1920, ausg. 15/6. 1923. -  C.
1922. IV. 1148.) F b a n z .

Em ile B ronnert, Mulhouse, Frankr., Viscoseseide. (A. P. 1471513 yom 8/7.
1920, ausg. 23/10. 1923. — C. 1922. IV. 964 [Schwz. P. 94431].) K a u sc h .

Curtis C. Meigs, Bala, Pa., Kunst seide. Man loat Cellulosematerial u. Cellulose- 
acetat in einer Lag. yon NHS u. Cu'OH)a, yerspinnt die erhaltene Lsg. u. fallt das 
versponnene Materiał. (A. P. 1471699 yom 15/5.1922, ausg. 23/10.1923.) K a u s c h .

S . H. M arrio tt, Hackbridge, Surrey, Kunstseide. Kautachuk wird in Lsg., 
ais Latex, ais yulkanisiertea Gel oder ais piast. Teig durch feine Offnnngen ge- 
preBt. Bei Anwendung yon Kautsebuklsg. oder Latex preBt man die F aden  in  er- 
warmte Luft, Dampf oder ein Koagulationabad n. geht dann nótigenfalla durch 
eine Lsg. yon Schellack in A. oder von Seife in W ., um die K leb rigkeit zu be- 
seitigen. Die Vulkanisation kann bewirkt- werden, indem man die mit dem Vul-
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kanisiermittel yersetzte Kautschuklsg. unter solchen Bedingungcn zu Faden preBt, 
daB hierbei Yulkanisation atattfindet; oder man behandelt die Faden mit Schwefel-
chloriir. (E. P. 205532 vom 13/6. 1922, ausg. 15/11. 1923.) F r a n z .

Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Deutschland, Kwnstseide. Man 
yerwendet sum FSllen der Celluloseesterlsg. zwei iibereinander gelagerte Fil. von 
verschiedener Temp. u. yerschiedener D. (h. u. k. W.)- (F. P . 55999S yom 18/12
1922, ausg. 25/9. 1923. D. Prior. 1/3. 1922.) K a u sc h .

C. F. Cross und E. J. Bevanf, ubert. an: J. P. M Syndicate Limited, London, 
England, Hydratisierte Cellulosederivate. (A. P. 1459616 yom 26/4. 1919, ausg. 
19/6. 1923. — C. 1923. II. 275.) F ra n z .

Henry Dreyfus, London, Plastische Massen, Filme, Lacke usw. aus Gellulose- 
athern. Ais Losungs- oder Gelatinierungsmittel fiir Celluloseather benutzt man 
Tnchlor-łert.-butyldlkohol (1,1,1-Trichlor-2-methylpropanol-2), erhaltlieh durch Kon- 
densation yon Aceton mit Chlf., F. 96—97°, Kp. 167°, swl. in W ., 1. in yielen 
organ. Fil. Man kann auch andere Losungsm. u. Gelatinierungemittel yerwenden. 
(E. P . 205195 yom 13/7. 1922, ausg. 8/11. 1923.) F r a n z .

E. N ishina, Japau, Festmachen von Faserbrci. (F. P. 554364 yom 24/7. 1922,
ausg. 9/6. 1923. Japan. Prior. 1/9. 1921. — C. 1923. II. 111.) F r a n z .

Frank T. Lahey, Akron, Ohio, Plastische Masze, bestehend aus Fasern, zer- 
kleineitem Kautschukgewebe, einem emulgierten Ó1 u. Schwefel. (A. P. 1474482 
yom 10/10. 1921, ausg. 20/11. 1923.) F r a n z .

XIX. Brennstoffe; Teerdestillation; Beleuchtung; Heizung.
F. Heyd, tfber die Ursachen der SćhwerverbrennHćKkeit von KoJcs. Die Schwer-

yerbrennlichkeit von Koks ist auf die Oberfiachenentw. u. die chem. Konst. dieser 
Oberflache zuriickzufuhren. Letztere ist gekennzeichnet durch die organ. u. an- 
organ. Yerbb., welche ais Beaktionsprodd. der Kokssubstanz u. Koksasche bei der 
Verkokung entstehen. Ais Beaktionsprodd. kommen komplese Verbb. zwischen 
C-N*0 u. Si in Betracht, die durch den EinfluB des am SchluB der Garung ent- 
atehenden H gebildet werden. Es i8t nicht ausgeschlosaen, daB durch die Einw. 
deB H in statu nasc. auf C u. Si CH4 und SiH4 entstehen, die wiederum infolge 
Zers. an der gliihendcn Koksm. diese schweryerbrennlich machen. FSr Holzkohle 
kommt eine B. derartiger Reaktionsprod. nicht in Betracht, da die Asche aus Al- 
kalisilicaten besteht. Die Leichtyerbrennlichkeit eines Kokses wird durch Erhitzen 
in neutraler Atm. kaum beeinfluBt, wird dagegen dem Koks Pech beigemischt u. 
dieBer dann erhitzt, so werden durch den EinfluB des aus den KW-stoffen ent- 
stehenden H  aus Koks u. Asche neue schwerverbrennliche Verbb. gebildet. Zur 
Klarung der Frage sehlSgt Verf. noch einige weitere Vers. yor. (Brennsfoffchemie
4. 198—200. 1923. Witkowitz). F r a n c k e n s t e in .

A. Than, Wege zwr Yerbessermg der Koksbesćhaffenheit. Die B eschaffenheit 
yon Koks lSfit sieh einerseits durch grundliehes Zumischen von Kohlensehlamm, 
Halbkoksstaub u. Dickteer zu nicht backender Kohle u. andererseits durch Rege- 
lung der Temp.-Verhaltnisse in beBtimmter Richtung bezw. Anderung der Ofen- 
konstruktion yerbessern. (Stahl u. Eisen 43. 1127—1136. 1923. Deuben.) F k s t e in .

Egon Eichwald, Zur Finwirhung von Glimmentladungen a u f Urteere. Ent- 
sprechend der Voltolisierung fetter Ole (ygl. ElCHWALD u. Y o g el , Ztschr. f. angew. 
Ch. 35. 505; C. 1922. III. 1122) wirken Glimmentladungen auf ungesatt. KW-stoffe 
in gleicher Weise ein. Bei der Yerarbeitung yon Gemischen aliphat. u. aromat. 
Ole (z. B. Urteerol) tritt eine Rk. zwischen den aliphat. n. aromat. Teilen ein. Es 
ist moglich, Urteerole reieber an aliphat. Stoffen zu machen u. ihnen dadurch den 
Charakter ecbter Mineralole zu yerleihen. (Ztschr. f. angew. Ch. 36. 611. 1923. 
Hamburg, Ólwerke Stern-Sonneborn A.-G.) JuNG.
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P. K. B reuer und H ans Broche, Uber das Vorkommen eines sehr ieerergiebtgen 
Ólschiefers in Deutschland. Ein von der Gewerkschaft „Gottessegen** bei L u g a u  
u. Ó ls n itz  gefundener Olschiefer ergab bei der Schwelung ea. 70°/o Teer, weleher
ll,6°/o Phenole, 35,6% Gesamtsebmierole u. 22,4% festes Paraffin enthielt. In 
Extraktionsmitteln -war das Bitumen fast unl. Infolge des niedrigen Aschegehaltes 
u. des hohen Gebaltes au flucht. Bestandteilen u. diBponiblem H kommt das Ma
teriał den sebott. Boghead- bezw. bohm. Blattelkoblen sebr nabe. (Brennstoff- 
cbemie 4 . 200—201. 1923. Mulheim-Ruhr.) F r a n k e n s t e in .

Soc. B icard  A llenet e t Cie., Distilleries des Deux Sśyres, Melle, Deus Sżvres. 
Prankreieh, FMssiger Brennstoff, KW-Stoffe, wie Gasolin, Petroleum, usw. u. A. 
werden gemischt u. das Gemisch ehtwassert, indem man es durch eine Reihe 
yon Tiirmen leitet, die mit K2C03, Na3C08, Ca4C. oder anderen entwassern- 
den Mittel u. mit inerten Stoffen, wie Koks, Asbest, usw., gefiillt sind. Die 
sich am Boden der Turme sammelnde wss. Lsg. des K3COa usw. wird in einen 
Sammelbehalter geleitet, etwa abgeschiedenes Gasolin wird zuiuckgeleitet. Dem 
Gemisch von A. u. Gasolin kann man geriDge Mengen A., Bzl., Toluol, Sylol, 
Butylalkohol, Iaopropylalkohol zusetzen, um das Miscben zu erleichtern. Das 
Gasolin kann vor dem YermiBchen mit A. mit Alkali gewaschen werden. Man 
erhalt ein wasserfreies, bestandiges Gemisch von A. u. KW-Stoffen. (E. P. 204697 
vom 14/9. 1923, Auszug yeroff. 21/11. 1923. Prior. 30/9. 1922.) F ra n z .

Rene Porte, Paris, JEinrichtung zur Gewinnung der lei der MeilerverJcohlung 
anfallenden ftuchłigen Destillate. (D. IŁ. P. 385368 KI. lOa vom 17/3. 1922, ausg. 
6/12. 1923. F. Prior. 19/3. 1921. — C. 1922. IV. 198.) K O hling.

C harles H ow ard  Sm ith, Short Hills, V. St. A., Schragkammerofen zum Bestii- 
Ueren von Kohlenmaterial. (D. B, P. 385545 KI. lOa vom 20/3. 1920, ausg. 27/11.
1923. A. Prior. 3/4. 1918. — C. 1922. I I .  543.) KD h l in g .

W. E. W. Eiohards und Silnminite Insnlator Co., Ltd., London, Bthandeln 
von Teer, Man erhitzt Teer auf etwa 100°, yersetzt mit H ,S04 u. blast Luft ein, 
bis die M. diek wird, das am Boden abgeschiedene Pech wird yon der dariiber 
befindlichen Olschicht getrennt; das Ól liefert beim Destillieren bis 400° ein Brennol 
u. einen pechiihnlichen Ruckstand. (E. P. 204976 vom 19/12. 1922, Ausg. 1/11.
1923.) F b a n z .

A lbert V ita, Friedenshutte, O.-S., Her stellung von gereinigtem Rohbenzol durch 
Ausfrieren, dad. gek., daB das Ausfrieren stufenweise in der Weise durcbgefuhrt 
wird, daB ein von uogesatt. KW-Stoffen u. yon Thiophen prakt. freies Rohbenzol 
entsteht, welches die bisherige Reinigung durch H8S04 nicht mehr erfordert. — 
Das gereinigte Rohbenzol, Kp. 80°, D. 0,875 kann ohne weitere Reinigung ais 
Motorenbenzol u. zu Reinigungszwecken yerwendet werden. Das stufenweise Aus
frieren erspart HsS04, es ermoglicht die Gewinnung wertyoller Nebenprodukte u. 
yermeidet die B. wertloser Abfallprodd. (D. B,. P. 384846 KI. 12o yom 28/9. 
1919, ausg. 9/11. 1923.) F ra nz .

J. H. Bregeat, Seine, Frankreich, Wieder gewinnung fliichtiger Losungsmittel■ 
(F. P. 554327 vom 21/7. 1922, ausg. 8/6. 1923. — C. 1923. IV. 900.) F b a n z .

G. Pfarrlns, Cottbus, Plastieche Massen aus Sagemehl, T o rf  Sagemehl, Torf 
usw. wird durch trocknes Erhitzen auf 120—150° bezw. 105—130° waeserbestandig 
gemacht. Die Prodd. werden mit Bindemitteln, wie Pech, Teer, Zement, Kalk. 
Gips usw., mit oder ohne Zusatz yon Fiillstoffen, wie Sand, yermischt u. geformt 
oder halbfl. aufgetragen. Die Prodd. dienen ais Bau-, Isolierstoffe u. dgl. Das 
durch Erhitzen von fein yerteiltem Toif erhaltene Prod. kann zum Einstauben yon 
Formen benutzt werden. (E. P. 206266 yom 14/8. 1922, ausg. 29/11. 1923.) F r .
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Ernest V. Owen, iibert. an: The Hoover Company, Chicago, Illinois, Ver- 
fahren und Yorrichtung zum Spalten von Kohlenwasserstoffólen in Gegenwart eines 
Katalysators und m  Wićbraudibarmaćhung desselben. Daa Gemiach von KW-stoffen 
u. A1CIb wird in einer Kammer gegebenenfalls in Ggw. bydrierend wirkender Gaie 
erhitzt, die Dampfe werden vom A1C18 getrennt, die hoch ad. Anteile werden zu 
der Spaltkammer zurUckgeleitet. DaB A1CJ3 wird durch Sublimation wieder- 
gewonnen u. mit KW-Btoffen yermiacht in die Kammer zuriickgeleitet. (A. P. 
1427626 vom 31/3. 1922, ausg. 29,8. 1922.) F b a n z .

Frederick W. Bayard, Cheater, Pennsylvania, iibert. an: E. I. dn P on t de 
Nemours & Company, Wilmington, Delaware, Trennen von Kohlenwasserstoffolcn. 
Zur Entfernung yon Olefiuen u. anderen ungesśitt. Yerbb. wird die Bzl., Toluol. 
Naphtha usw. entbaltende Fraktion der Steinkohlenteerole mit H ,S04 von 70—75° 
behandelt; nach dem Absetzen trennt, man von Saureteer u. scheidet aua dem Siiure- 
teer die aromat. KW-stoffe ab; man yermeidet hierbei groBere Verluste an aromat. 
KW-stoffen. (A. P. 1474136 vom 17/8. 1918, ausg. 13/11. 1923.) F b a n z .

Planson’s Forschnngsingtłtut G-, m. b. H., Hamburg, Herstellung Tcolloider 
Aspha.lt- oder Pechdispersionen, 1. dad. gek., daB Aspbalt oder Pech gegebenenfalls 
in Anweaenheit geringer Mengen eines Loaungam. bis zum Scbmelzen erhitzt u. 
dann mit W. in Ggw. von dispersionabeachleunigenden Mitteln in Kolloidmuhlen 
oder ahnlich wirkenden, acbnellaufenden Muhlen bearbeitet wird. — 2. Verarbeitung 
der naeh Ansprueh 1 erhaltenen Diapersion u. ihre Verwendung zur StraBen- 
pflasterung, dad. gek., daB aie zuerst mit Zement- oder Mortelmassen zu einem 
dicken Brei vermiacht u. dann in k. ZuBtand vor dem Abbinden auagewalzt wird.
— Ala Diapersionsbescbleuniger sind NapbthenBulfosiiuren, Sulfitablauge u. dgl. ge
eignet. (D. B. P. 385860 KI. 80b yom 1/12. 1921, ansg. 30/11. 1923.) KUh l in g .

Feliz Nathanson, Berlin-Łichterfelde, jEntharzmg m d  Iłeinigung von Montan- 
wachs, dad. gek., 1. daB man aus dem in Bzl. geloeten Montanwaehs das Harz 
durch Zuaatz von yerd. A. ausEcheidet. 2. daB man das entharzte Montanwacha 
mit Losungsmm. in der Warme lost u. durch Ausfallenlassen in der Kalte eine 
Trennung yon Waehs u. Verunreinigungen herbeifuhrt. (D. B. P. 386632 KI. 23b 
vom 19/8 1922, ausg. 14/12. 1923.) F b a n z .

F red  E aling und S. H. Johnson & Co., Ltd., London, Reinigen von Paraffin 
und ahnltchen wachsartigen Sto {fen. Die Vorr. besteht aus einer Beibe von Kammern, 
die zur Aufnahme des Paraffins bestimmt sind, zwiachen den einzelnen Kammern 
sind Kammern angeordnet, die zum Erwarmen oder Kuhlen dienen; die Heiz- 
kammern beaitzen EinlaB- u. AblaBrohre fur die Heiz- oder Kuhlfliissigkeit. Die 
Waehskammern haben getrennte AblaBrohre fur das angeschwitzte u. fur daa ge- 
scbmolzene Wacha. Daa geschmolsene Wacbs wird in die Wachakammem ein- 
gelaasen u. dort durch k. W., Salzlag., NH, usw. gekuhlt; nach dem Festwerden 
dea Paraffins wird die Kuhlfl.ua sigkeit abge3tellt u- eine w. FI. durchgeleitet; die 
niedrig scbm. Anteile des Wacbaes scbmelzen u. aammeln sich am Boden der Kammer, 
yon wo sie abgelasaen werden. Alsdann wird der Beat des Wacbaes geachmolzen 
tt. getrennt aufgefangen. (E. P. 205245 yom 26/7. 1922, auag. 8/11. 1923.) Fb.

Erdól- nnd Kohle-Yerweitnng Aktiengesellschaft und Edgar Erlen- 
bach, Berlin, EatalyUsches Spalten von schweren Eohlenwasserstoffen, Mineralolen, 
Ólruckstanden, Teer u. dgl. In einer Deatillierblaae ist der Katalysator auf einem 
Sieb untergebracht. Der zu spaltende KW-stoff wird stetig mittels einer Pumpe 
durch die Blase gepumpt u. dort auf 350—380° bei gewohnlicheni Druck erhitzt, 
die gebildeten Spałtungsprodd. werden am oberen Ende der Blase durch einen 
Dephlegmator abgeleitet. Durch den atandigen Umlauf dea zu apaltenden KW- 
etoffs wird die Abacheidung yon Koka yermieden. Ala Katalyaator yerwendet msn: 
Ni, Fe, CaO, A1MS, Bimsstein, Kieselgur, Hydrosilicate, fein gepulyerten Koks oder
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akt. Holzkohle. Aua Paraffin erhiilt man z. B. in 80% Ausbeute ein Ol, D. 0,755 
yon niedrigem Kp. (E. P. 204458 vom 1/8. 1922, ausg. 25/10. 1923) F b a n z .

Clarenca Parshall Byrnes, V. St. A., Gewinnung von Aldehydtauren, Alde- 
hyden, Kohlenwasserstoffen. (F. P. 546189 vom 28/12. 1921, auBg. 2/11. 1922. A. 
Prior. 6/1. 1921. — C. 1922. IV. 1153 [James.].) F b a n z .

Plans on’s (P&rent Co.) Limited., England, Ólcmulsionen. (F. P. 548702 
vom 10/3. 1922. ausg. 22/1. 1923. E. Prior. 15/3. 1921. — C. 1923. II. 650.) F e z .

Walter T. Schreiber, Baltimore, Maryland, iibert. an: TJ. S.Indnstrial Alcohol 
Co., W est Virginia, Motortreibmittel, bestehend aua A., Gaaolin l5°/0, Bil., A., 
Toluol; der Eretarrungspunkt liegt U D te r  — 45°. {A. P. 1474 982 yom 2/4. 1919, 
ausg. 20/11. 1923.) . F b a n z .

J. de Oosmo, Neuilly-Bur-Seine, Frankreich, Motortreibmittel, beBtebend aus 
einem Gemisch von A., Naphthalin, Kresol, Naphthalinderiyr., -wie Nitro- oder 
Aminonaphthalin, Btn. u. A. (E. P. 205070 vom 27/9. 1923, Auszug yeroff. 28/11.
1923. Prior. 3/10. 1922. Zus. zu E. P. 11167 [1913].) F b a n z .

Albert Ernest Dnnstan und Ferdinand Bernhard Thole, Sunbury-on-Thamcs, 
Motortreibmittel. Man yermiseht Mineraloldestillate mit gewohnlichem A. oder 
CHsOH, kiihlt auf — 10° bis — 20° ab u. trennt von der ausgeschiedenen was. 
Hchicht; man erhalt eine gleichmaBige, beatandige Mischung yon Mineralolen u. 
A. (E. P. 205367 vom 16/10. 1922, ausg. 8/11. 1923.) F ba n z .

Percy Lennoic und Jam es Charles Calder, London, Motortreibmittel. Man 
yermiseht z. B. 46% A. mit 50% W. u. 4% eines KW-atoffes, oder 47,5% A. mit 
50% W. u. 2,5% Bzl. oder 46% A. mit 50% W. 27,%  Bzl. u. 2»/,% Pyridin, 
Dem Brennatoff konnen kleine Mengen BaO, u. HCl u. Pikrinaaure zugeaetzt werden. 
(E. P. 205582 vom 21/7. 1922, ausg. 15/11. 1923.) F ba n z .

XX. SchieB- und Sprengstoffe; Ziindwaren.
H. Brunswig, K ur zer Abrip der Oeschichte des rauchlosen Pulvers in den Ver- 

einigttm Staaten von Nordamerika. Geschicht). Ruckblick. (Ztsehr. f. d. gea. Schiefl- 
u. Sprengstoffwesen 18. 85—87. 1923.) Zahn.

C. A. Taylor und W. H. Rinkenbach, Das JSrstarrungspunkts- Loslichkeits- 
Diagramm dea Systems T N T - Pikrinaaure. Gemenge yon TNT mit Pikrinaaure 
dienen ais Sprengatoffe. Das untersuchte TNT bildet sehr weiche, taserige, weiBc 
Krystalle, dereń Farbę nach 6 Monate langem Aufbewahren im Dunkeln unyer- 
aadert war. E. 80,27°. Aus dem F.-Diagramm des Systems TNT-Pikrinsaure geht 
heryor, daB die beiden Stoffe keine Verb. mit einander bilden. Der eutefct. Punkt 
iat 59,6°; das Eutekticum enthalt 66,3—69,8% TNT. (Ind. and Engin. Chem. 15. 
795. 1923. Pittsburg [Pa.], Bureau of Mines.) BOt t g e e .

C. A. Taylor und William H. Rinkenbach, Das Schmelzpunkt-Losliehkeits- 
diagramm des Systems Tetryl-Pikrinsaure. (Vgl. yorst. Eef.) Gleicbgewiehtszustand 
ist erreieht, aobald 1 Mol. Tetryl u. 1 Mol. Pikriusaure zusam m engetreten  sind; 
P. 85,5°. Da die geBchm olzenen Gemische auBerst starkę U n terkuhlungeerscheinungen  
aufwiesen, wurde auBer der Abkuhlungskurve auch n och  die Erhitzungskurye auf- 
genommen. Zwischen 44—63% Tetryl ist es schwer, genaue Haltepunkte zu  er- 
zielen. (Ind. and Engin. Chem. 15. 1070—71. 1923. Bureau of MineB, Pittsburg.) Z.

Charles E. Mnnroe und Spencer P. Howell, Pikrinsaure ais Sprengstoff. 
Kurze Charakteristik der chem., physikal., sprengtecbn. u. militar. Eigenscbaften. 
(Reports of Inyestigations des Bureau of Mines, 1921; Ztsehr. f. d. ges. SchieB- u. 
Sprengstoffwesen 18. 87—89. 1923.) Za h n .

Karl Heimpel und August Besler, Modling, Absćheidwng fliićhtiger J$xplosiv-
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stoffe aus sie enthaltenden Gasgemischen. (Oe. P. 92701 vom 14/11. 1916, ausg. 
25/5. 1923. — C. 1921. IV. 446.) O e l k e b .

Edmund Eitter von Herz, Charlottenburg, Darstellung von Sprengstoffen und 
Ziindsdtzcn, dad- gek., daB Anhydroenneahepiit der Nitrierung unterworfen wird u. 
die erbaltenen Nitrate, besonders das Pentanitrat, fiir sich allein oder im GemeDge 
mit anderen SpreDgstoffen Verwendung finden. — Die Sprengstoffe zeicbnen sich 
dureh groBe Stabilitat u. łioho U nem pfiD dlichkeit gegen mechan. Einww. aue, was 
sie besonders geeignet macht zur Herat. voq Sprengladungen fiir Brisanzgeschosse, 
Torpedo?, Seeminen usw. (D. B. P. 286527 KI. 78c yom 25/12. 1913, ausg. 22/12.
1922.) O e l k e b .  

A lfred  Wohl, Danzig-Langfahr, Herstellung von JExplosivstoffcn gemiiB Pat.
352838, 1. dad. gek., daB ais O-Trager HNO, oder HC104 verwendet wird. —
2. dad. gek., daB die HerBt. des Sprengstoffs an der Verbraucbs3telle oder im Bohr- 
loch stattfindet. — Es wird ein Sprengstoff von hoher Unempfindlichkeit erhalten, 
der aber dureh starkę Initiierung zur ExploBion gebracht werden kann. (D. E. P. 
385708 KI. 78c vom 28/6. 1922, ausg. 27/11. 1923. Zus. zu D. R. P. 352838; C 1922. 
IV. 199.) O e lk e b .

William B. Sturgis, Chicago, 111., ubert. an: General Explosives Company, 
Chicago, Herstellung von Sprengstoff en. Glycerin u. Monochlorhydrin, von deDen 
das eine oder andere ein Kohlenbydrat gel. enthalt, werden gesondert nitriert, 
worauf die beiden Prodd. miteinander yermischt werden. (A. P. 1473685 vom 23/7. 
1919, ausg. 13/11. 1923.) O e lk e b .

Walter 0. Snelling, Allentown, iibert. an: Trojan Powder Company, New 
York, Sprengstoff, welcher auBer einer detonierenden Substanz ein Oxydations- 
mittel u. ein harzsaures Salz enthalt (A. P. 1473257 vom 14/11.1921, ausg. 6/11.
1923.) O e lk e b .  

Walter 0. Snelling, Allentown, Pa., iibert. an: Trojan Powder Company,
New York, Sprengstoff, welclier aus Nitrostarke u. Pb(NO,), zusammengesetit ist. 
(A. P. 1472691 yom 14/10. 1922, ausg. 30/10. 1923.) O e lk e b .

Ermanno Pessina, Sprengpulver, welches aus KC10S, Holzmehl, Pikrinsaure 
u. einem geeigneten Bindemitteł (Leim, Destrin, Harz, Caseinlsg. ete.) zusammen- 
gesetzt ist. (F. P. 557468 vom 16/10. 1922, ausg. 9/8. 1923.) O e lk e b .

John Marshall, Swarthmore, Pa., iibert. an: E. I du Pont de Nemours & Co., 
0*N'CHR-CH • NO Wilmington, Del., Sprengstoff zur Fi£llungvon Sprengkapseln, 
L ' p R R ‘ welcher dureh Einw. von Stiekstoffsesquioxyd auf ein Olefin

’ ’ s" ’ erhalten wird u. wahrscheinlich nebenstehende Formel
(E =  H oder Alkyl) besitzt. (A. P. 1473825 vom 5/10. 1921, ausg. 13/11.
1923.) O e l k e b .

Leopold Lisse, Berlin, Sprengpatronen, welche fahig sind, yerfliissigte Gase 
zu abBorbieren, werden in der Weise hergestellt, daB man aus K ohlenstofftriigern
u. sonstigen Erplosiystoffkomponenten porose Korper in Patronenform heratellt. 
(A. P. 1473994 vom 19/7. 1920, aueg. 13/11. 1923.) O e lk e b .

Les Petits Fils de F. de Wendel et Cie., Hayange, Moselle, F ran k re ich ,
Sprengpatronen aus fliissiger L u ft und Absorptionskćirpern. (E. P. 204312 yom 27/8.
1923, Ausiug yerdff. 14/11. 1923. Prior. 22/9.1922. — C. 1924.1. 528.) O e lk e b .

Clarenee I. B. Henning, Wilmington, iibert. an: E. I. du Pont de Nemours
& Co., Wilmington, D el, Initialsiindsatz fiir Handwaffenmunition, welcher »1b
Hanptbestaudteil Hexanitrodiphmylamin enthalt. (A. P. 1473818 yom 17/11. 1920, 
ausg. 13/11. 1923.) O e lk e b .

SchluB der Redaktion: den 21. Januar 1924.


