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A. Allgemeine uiid pliysikalisclie Chemie.
H. Z w aardem aker Cz., Hartog Jakob Hamburger. 9. Miirz 1859 bis 4. Jan. 

1924. Nachruf. (Nederl. Tjidschr. Genecakunde 68. I. 106—9.) L e w in .
— , Prof. H. J. Hamburg er +. Nacliruf auf den am 9. Miirz 1859 in Alkmaar 

(Holland) gcboreuen u. am 4. Januar 1924 verstorbenen Chemiker. (Naturę 113. 
244.) B e c k e r .

—, Atnaud de Gramont~; Nachruf auf den am 31. Oktober 1923 im Alter 
von 62 Jahren verstorbenen Physiker. (Naturę 113. 244.) B e c k e r .

G eorg-M aria Schwab, Forłschriłte in der physikalischen Chemie seit 1921. 
Zueammenfasaender Bericht, (Ztschr. f. angew. Ch. 37. 20—23. 32—35. Berlin.) J u n g .

Mme P ie rre  Curie, Isotopie und Isotope. Zusammenfassender Bericht. Die 
denkbaren Moglichkeiten, Isotope zu trennen: mit Hilfe der Gravitation, der Zen- 
trifugalkraft, der therm. Diffusion, der fraktionierten Deat. bezw. Kryatallisation, 
der selektiyen Absorptionsfahigkeit, der Kanalstrahlen. (Journ. de Physiąue et le
Radium [6] 4. 381—412. 1923.) B ik e r m a n .

A. B outaric , Ed. Chauvenet und Y. N abot, MoleJculargewichtsbestimmung 
einigtr Natriurnsalze durch Schmdzpunhtserniedrigwng in wasserhaltigem und ge- 
schmolzenem Natriumhyposulfit. (Ygl. L e e n h a r d t  u . B otjtap.i c , Buli. Soc. Chim. 
de France [4] 13. 651; C. 1913. II. 651.) Da die Na-Salze im allgemeinen in diesem 
Losungsm. nicht dissoziieren, konnte eine Mol.-Gew.-Best. folgender Sake vor- 
genommen werden: NaCl 58,7 (58,5), NaBr 98,8 (103), N aJ  147,9 (150), Na%COs 
108 (106), N a N O 81,5 (85), NaNO , 70,4 (69), Na,SO< 303 (142), NaiHPO< 160 
(142), N a ^ O -, 140 (202), GHtCOONa 83,2 (82), Na1H AtO i 171 (186). Die ein- 
geklammerten Zahlen sind die theoret. Werte. Der niedrige Wcrt des Borats mag 
auf Hydrolyse u. der hohe des Sulfats auf Polymeiieation oder Komplexsalzbildung 
mit Hyposulfit zuriickzufuhren Bein. Der etwas hohe Wert des Phosphats ist dem 
Umstand zuzuschreiben, daB die Lsg. einen nicht unmerkliehen Riickstand hinter- 
liiBt. Vom Fluorid u. Sulfit konnten wegen ihrer geringen Loalichkeit keine brauch- 
baren Resultate erhalten werden. Fur Btarke u. mittełstarke Sauren ist Nat St Os 
ein brauchbares Loaungsm. fur Mol.-Gew.-Bestst. auf kryoskop. Wege. (C. r. d. 
1’Acad. des sciences 178. 571—72.) H o e s t .

Leason H. Adams und E rsk ine D. W illiam son, Uber die Kompressibilitat 
von Mineralien wid Gesteinen bei hóhem JDruck. (Vgl. A d a m s , Journ. Washington 
Acad. of Sciences 12, 407; C. 1923. I. 282.) Vff. beatimmen die Kompressi- 
bilitat einer Anzahl Mineralien unter einem hydrostat. Druck bis 12000 Megabar, 
welcher einer Tiefe von 40 km unter der Erdoberflache entsprcchen wiirde. AU- 
gemein nimmt die Kompressibilitat der untersuchten Korper mit steigendem Druck 
ab. Bei nicht zu tiefen Drucken laBt sich die Kompreasibilitiit des Geateins auB 
der bekannten Kompressibilitat seiner Komponenten berechnen. Mit abnehmendem 
SiOj-Gehalt steigt sie an. Weiter werden die elast. Konstanten, die Hartę u. die 
Fortpflanzungsgeschwindigkeit von Erdbebenwellen fur die verschiedenen Gęstsi na- 
arten berechnet. Die Einzelheiten sind zahlenmSBig im Original angegeben. (Journ. 
Franklin Inst. 195. 475—529. 1923. Washington, Geophys. Lab,) B e c k e r .
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A lbert P ortev in , Bemerkungen beziiglićh der Bczithung zwischen dem Moduł 
von Young und dem Ałonwolumen. Vf. priift die Formel von P e c z a l s k i  (C. r. d. 
l’Acad. dea sciences 176. 500 [1923]), die den Youngschen Moduł JE mit der D. u. 
der Atommasse M  verkniipft (E  =  8 X  105 [D/M]1) an den Reaultaten von A dam s  
u. W il l ia m s o n  (vorst. Ref.) am Sylvin, Calcit, FluBspat, Quarz, Pyrit u. A1S0 3, 
mit dem Ergebnia, da8 fur Verbb. bestimmter Zus. diese Formel a priori einen 
Anbalt iiber die GróBenordnung des Moduls gibt. (C. r. d. l’Acad. des aciences 
177. 634—36. 1923.) B e h r l e .

S. F. P ickering , Ubersicht uber die Tcritiichen Konstanten verschiedener Gate. 
Vf. gibt fur eine grofie Zahl von Gaaen ausgcwahlte Dalen fur krit. Temp., k rit 
Druck u. krit. D. Die zahlreichen Best.-Methoden u. Reaultate aind in ubersicht- 
lichster Weise geordnet u. die zuyerlaaaigaten Angaben in erkennbarer Weise fur 
den Gebrauch zuganglich gemacht. AuBer einer allgemeinen Tabelle aind fur die 
einzelnen Gase erganzende Tabellen u. ausfiihrliche Literaturangaben angegeben.
(Joum. Physical Chem. 28. 97— 124.) HORST.

C. O. H enke und 0. W. B row n, Katalytische Aktiviłćit. Die von R i d e a l  
(Joum. Americ. Chem, Soc. 42. 9 4 ; C. 1920 .1. 867) geauBerte Ansieht, daB Metalle 
mit niedrigem Uberpotential wie Ni, Cu, Pb katalyt. gut wirken, solche, bei denen 
die UberspannuDg 5  0,455 Yolt, z. B. Sn, Pb, Hg, Zn, unwirksam aeicn, wird durch 
Vff. (vgl. Joum. PhyBical Chem. 26. 324. 27. 739; C. 1923. I .  507. 1924. I .  728) 
widerlegt. VfF. zeigen, daB in Ggw. von Sn oder Pb [Oberpotential fur erateres: 
0 ,43— 0,55, nach C a s p a r i 0,53 Yolt, fiirs zweite: 0,42— 0,78, nacb C a r p a r i 0 ,64 Yolt] 
Nitrobenzol durch H, in guter Ausbeute zu Anilin, bezw. Azobenzol reduziert wird. 
Es beatebt also keine Beziehung zwischen Oberpotential u. katalyt. Wirkaamkeit. 
Wobl aber scheint eine apezif. Wrkg. von Katalyaatoren zu existieren, da z. B. 
Pb, Bi, Tl gute AuBbeuten an Azobenzol liefern, dagegen Au, Sb, Cr, Mn nur ge- 
ringe, u. Ni, Cu, Ag vollkommen inaktiv sind; Cu u. Ag geben nur Aminę, aber 
keine Azoverbb. Aktivitat u. Reduktionaprodd. konnen innerhalb gewieser Grenzen 
willkurlich geandert werden. A d  k i k s  u . Mitarbeiter (vgl. Journ. Americ. Chem. 
Soc. 44. 385. 2186 ; C . 1922. III. 486. 1923. I. 1267) konnten eine apezif. Wrkg. 
der Katalyaatoren nicht feststellen, aondern halten die Methode der Bereitung fiir 
das Wichtigate. Leider felilen in ihren YeroflFentlichungen Angaben iiber die giin- 
stigat.en Bedingungen der Katalyaatoren Alj08, TiO,, ThO,. Ea acheint eine Be- 
ziehung zu geben zwischen katalyt. Wirkaamkeit u. At.-Gew. (vgl. Joum. Pbyaical 
Chem. 26. 631; C. 1923.1 .1572). (Joum. Pbyaical Chem. 28. 71 — 73. Bloomington 
[Ind.] Univ.) R e in ic k e .

L. Gurwitsoh, Zur Kenntnis der heterogenen Katalyie. (Vgl. Ztschr. f. Chem. 
u. Ind. der Kolloide 11. 17; C. 1912. I. 795.) Ref. nach Joum. Rusa. Phya.-Chom.
Gea., vgl. C. 1923. I. 1530; nachzutragen ist folgendes: Mit O. P ip ik  unteraucht
Vf. den katalyt. EinfluB von 1. Paraffin, F. 52°; 2. Palmitinsaure; 3. Paraffin
F. 88°; 4. Cerotima\ire\ 5. Erdolharz auf die Zera. von H i Oi , wobei sich zeigt, 
daB der Adaorptionsgrad mit dem Mol.-Gew. des Adsorbens zunimmt. Zwischen 
Adaorptionskraft u. katalyt. Beeinflusaung der ZerB. von H,Oj besteht eine voll- 
stiindige Symbasie. Dor chem. aktivere Stoff besitzt ein groBeres Adaorptiona- 
yermogen u. eine groBere katalyt. Kraft. Dasselbe zeigt ein Vergleich von ge- 
wohnlichem Glas mit Jenaer. — Die Rolle der Adaorption, ais des Hauptfaktors 
bei der Katalyae, kommt auch deutlich zum Vorschein bei der Oiydation von 
Alkohol zu Aldehyd durch Benzochinon, bei der Spaltung von Hydr azobenzol 
in Bzl. zu Azobenzol u. Anilin in Ggw. von Floridin (Floridaerde) u. bei der pyro- 
genet. Z?.ra. von Toluol unter B. von Bzl. u. Xylol. (Ztschr. f. pliysik. Ch. 107. 
2 3 5 - 4 8 .  1923. Baku, Unir.) UłmanN.
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J . Poizat, Untersuchungen tiber die Einwirkung von Chromschwefclsauren wnd 
Ferrisćhwefelsauren auf die Zersetzung des Wasscntoffsuptrozyds. Vf. unteraucht 
die Einw. der nach R e c o u b a  (Ann. Chim. et Phya. [8] U. 263; C. 1907. II. 441) 
hergeatellten festen Verbb. auf -K, 02-Lsgg. Die Zerss. werden durch Titration mit 
‘/lo-n. KMnOj-Lsg. verfolgt. Die Chromschwcfclsauren zeraetzen bei niedrigen Tempp. 
(25° u. 65°) die H,0»-Lsgg. kaum. Vf. fiihrt die VersB. bei 88° mit den drei Chrom- 
Bchwefeleauren sowie bei 25° mit Ferrischwefelsdure aus. Die Gescbwindigkeits- 
koeffizienten der R k. yermindern aich im allgemeinen mit fortachreitender Rk. Die 
Ursaehe ist die mehr oder minder acbnelle Zera. der komplexen Sauren in H ,S04 
u, die Sulfate, die ihreraeita hydrolysieren. BeBOndera atark disaoziiert Ferri- 
schwefelsaure, ao daB die eigentliche katalyt. Wrkg. durch die des Fe,(SO<)3 ver- 
deckt wird. (Buli. Soc. Chim. de France [4] 33. 1606—11. 1923.) K. L i n d n e r .

A j .  Atom struktur. Radiochem ie. Photochem ie.
Maria Belaf, Spektrophotomttrisćhe Unteriuchung der Verfarlungserscheinungen 

durch Becąwrehtrahlen. Vf. yerfolgt quantitativ die Verfarbung von Glasern, 
Kunzit, Flujlspat u. Steinsalz durch ^,^-Strahlung, aowie daa Verb. der verfarbten 
Subatanzen im Dunkeln, bei Belichtung u. bei Erwarmung, durch spektrophoto- 
metr. Messungen dea Abaorptionakoeffizienten. — Violett verfarbte Glaeer reagieren 
auf ultrayiolette Strahlen (Quarzlampe) nicht, im elektr. Ofen ainkt der Absorptiona- 
koeffizient wenig. Braune Glaaer erweisen aich ala empfindlicher. Im Dunkeln 
belassen, bleiben beide G-laser unverandert. — Beim Kunzit (Pala, Kalifornien) 
steigt der Abaorptionawert anfanga rasch an, darauf tritt eine farblose Phaae ein, 
um nach neuerlichem Anatieg einen Sattwert zu erreichen, Dunkelreaktion fehlt. 
Erhitzen regeneriert die urapriingliche Farbę. — Beim FluBspat h a n g t der Sattwert 
weaentlich von der Beatrahlung ab. Im Dunkeln tritt Entfarbung — bis Erreichung 
eines Grrenzwertea — ein, raacher bei ultravioletter B eB trah lung  wie auch im elektr. 
Ofen. — Steinaalz (G-alizien) wird gelbbraun. Die Abaorption nimmt einen raseheren 
Verlauf im violetten u. griinen Teil dea Spektruma, in Rot u. Orange ateigt aie nur 
langsam an u. bleibt aehr gering. Auch hier ist der Sattwert von der Intenaitat 
der Beatrahlung abhiingig. Im elektr. Ofen wird Steinaalz erst blauyiolett, um 
aich nach weiterem Erhitzen zu entfarben. — Bei Annahme, daB die Yerfarbung 
auf Ausacheidung von Metali, die Entfarbung auf Ruckbildung dieser Teilchen be- 
ruhe, laasen sieh die M eaBungBergebnisse des Abaorptionakoeffizienten beim FluB- 
apat u. Steinsalz in geniigender Annaherung durch die Formel n <= n x  
ausdriicken. (Sitzungsber. Akad. Wias. Wien 132. Abt. Ha. 45—54. 1923. Inat. f. 
Radiumforachung.) U lm ann.

K arl Przibram , Ycrfdrbmg und Luminescenz durch Becąuerclttrahlen. (Vgl. 
S. 620.) Zuaammenatellung der Ergebnisse fr&herer Veroffentlichungen des Vfa. 
mit naheren Literaturangaben. (Ztachr. f. Physik 20. 196—208. 1923. Wien, Inat. 
f. Radiumforachung.) U lm ann.

C. D oelter, Weitere Mitteilungen iiber 1  arieweranderungen von Mtneralien 
durch Strahlwngen. (Vgl. Zentralblatt f. Min. u. Geol. 1922.161; C. 1922. III. 701.) 
Beatrahlung mit RaCls. Kunzit von Madagaskar. Zwei Farbungen treten auf, von 
denen d ie  braune wieder yerschwindet, d ie  zartgriine bleibt. Starkę citronengelbe 
Luminescenz noch lange nach d e r  B eB trahlung. W ird  durch ultrayiolette Strahlen 
wieder ro sa , Luminescenz d a n n  yerachwunden. — Apatit. Braunlichyiolettfarbung, 
stark fluoreazierend. — Kiinstlićher Quarz (aus Na-Silicat hergeatellt). Hellbraun- 
fSrbung, Farbę einea hellen Rauchquarzes. Vf. nimmt a n ,  daB d e r  naturliche 
Rauchąuarz dasBelbe Pigment enthalt u. auch aus Na-Silicatlag. entatanden ist. — 
Ainethysł. Yerschiedenes Yerh., entweder dunkler yiolett oder, hiiufiger, Braun- 
farbung. Rosenąuarz: Braunfarbung, ebenao Citrin. Ein Bergkryatall war nach
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3 wochentlicher Bestrahlung im Inncrn amethystfarben geworden, der AuBenteil 
war farblos geblicbeu. Milchweifier Quari vorfarbte sich nicht. — Flufispat von 
Marienburg (Sachsen) wurde fast schwarz, mit yiolettem Stieh; farbloser von Cinąue 
Valli blauyiolett bis himmelblau; aolcher von Faal-Schwarzwald braunlichrosa. 
(Zentralblatt f. Min. u. Geol. 1923. 321—24.) H e i d e .

0. Mugge, U ber radioaJctive HSfe in Flufispat, Spineli, Granat u. Ainigmatit. 
Im blauen Flufispat von Wolsendorf (Oberpfalz) wurden vom Vf. radioakt. Hofe 
gefunden in einer Haufigkeit u, Mannigfaltigkeit der Auabildung, die alle aua 
anderen Mineralien bisher bekannten iibertrifft. — Hofe mit puuktformigem Kern. 
Die Kerne B in d  fast nie doppelbrechend, zeigen keine Krystallform, sondem uu- 
regelmaCige Umriaae, sind wahrecheinlich kolloidale Teilcben, yielleieht Uranverbb. 
Die Kerne sind fast atets von einer Aureole u. bis zu 6 konzentr. Ringen umgeben, 
von denen anzunehmen iat, daB ibre naeh auBen gekehrten Grenzen die Reich- 
weiten der ver3chiedenen Zerfallsprodd. des radioakt. Kerncs in Flufispat be- 
zeichnen. Die Auameaaung ergab, daB die Ringe yon Reichweiten von JRaC, RaA, 
JRaEm, IiaT<, Ma u. Jonium entsprechen. Statt der beiden U l  u. U II  ent- 
aprechenden Ringe wurde faat steta nur eine einzige Grense von mittlerer Lage 
beobachtet. Alle diese Reichweiten entsprechen Zerfallprodd. von Ur, u. zwar 
aamtlieben a-Strahlern. Ringe, die auf a-Strahlungen anderer radioakt. Stoffe hin- 
weiaen, konnten nicht sieher festgestellt werden. — Von diesen Hofen finden Bich 
alle ObergaDge zu den Hofen mit Ballen, bei denen im Mittelpunkt ein im Quer- 
schnitt kreisformiger Ballen liegt (oft 10—20 fi Durchmesser), der meist ganz un- 
durchaichtig ist. Zur Erklarung wird angenommen, daB in den Ballen eine Disper- 
gierung der radiokt. Stoffe vom Kem aus stattgefunden bat, wodurch naturlich die 
Entw. sebarf begrenzter Ringe gestort wird. — U ber weitere Besonderheiten in der 
Auabildungsart der Hofe vgl. Original. — Isotropisierung innerhalb der H6fe liegt 
allem Anschein nach nicht vor, dagegen haben in einem Teil der Hofe chern. 
Zeraa. stattgefunden, die zu einer Paeudomorphosierung der Hofe durch Quarz, 
Brauneisen u. Uranotil gefiihrt haben.

Unter etwa 20 anderen Fluflspatyorkommen wurden nur in einem StinkfluB 
vom Sachsiachen Edelleuta-Stollen bei Joachimathal radioakt. Hofe von gleicher 
Art beobachtet. — Versa., FluBspat durch a-Strahlung zu farben, blieben ohne 
Erfolg. — Hofe im Spineli im Cordierit von Bodenmais u. in einem Gesehiebe von 
Granat • Cordieritgneis wahrscheinlich finnischen Ursprungs von der Charlotten- 
burger Chaussee in Berlin. — Hofe in Granat ofter um Zirkon in finnischen krystal- 
linen Schiefern u. ? radioaktiye in einem Granatgestein aus dem Eulengrund bei 
Wolfshau im Riesengebirge. Hofe in Ainigmatit des Nephelinsyenits von Kangerd- 
luarsuk um Orthit. — Listę der Mineralien, in denen bisher mit Sicherheit radio
akt. Hofe beobachtet oder nach der kunstlich gelungenen FSrbung durch fó-Strahlen 
zu erwarten sind: Steinsalz, FluBspat, Spineli, Granat, Turmalin, Cordierit, Kar- 
pholith (nur kunstlich), Biotit, Lithionglimmer, Muakowit, Strahlstein, Grunerit, 
gemeine Hornblende, basaltische Hornblende (n. k-), Glaukophan, Arvfedsonit, Chlo- 
rite, Ainigmatit. Eine Reihe weiterer Angaben scheinen der Bestatigung bedurftig: 
Staurolith, Cyanit, Andalusit, Augit, Titanit, Ottrolith, Orthoklas. (Nachr. K. Ges. 
Wiss. Gottingen 1923. 1—16.) H e i d e .

H. Eansch von Traubenberg', tibtr Polarisationserscheinungen von Kanal- 
strahlenlicht im Magnetfelde. (Ygl. Naturwiasenschaften 10. 791; C. 1923. I. 729.) 
Auch aenkrechtes Magnetfeld andert die Polarisation des Lichtes der Linie H/? 
eines Wasserstoffkanalstrahles: der elektr. Vektor wird in einer Richtung von ca. 
30“ zur Richtung des Magnetfeldes yeratarkt. Die Erscheiming soli auf eine 
Asymmetrie des angeregten H hinweisen. (Naturwissenflchaften 12. 118. Prag, 
Deutsche Univ.) Bikebman.
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H. Geiger und A. W erner, Die Zabił der von Radium amgesandłen a-Teil- 
chcn. I. Teil. Scintillationszahlungtn. Prazisionsmesaung. Die Strahlenquelle 
war ein von verd. Emanation gefiilltes Trichterchen (10 cmm Rauminhalt), die aus- 
gesandten Teilchen passierten ein 5,6*10“ 4 cm diekes, das Trichterchen yer- 
schlieBendea Glimmerblatt u. ein 50—300 cm langea, mit gelochten Diaphragmcn 
verseheneB  Mesaingrohr u. trafen auf cinen ans feinstem ZnS hergesteliten Leucht- 
schirrn, der von 2 Mikroskopen gleichzeitig beobachtet warde. Die wichtigaten 
Pehlermoglichkeiten konnen durch opt. inaktive Einschlusse im ZnS, durch un- 
geniigende A ufm erkB am keit der Beobachter, durch Unsicherheit der Rohrlange (urn 
0,2°/0), der Diaphragmendurchmeaser (0,4—0,8%), der Em.-Konz. im Trichtcr (0,3°/0), 
durch Zerstreuung der Strahlen lO,6°/0), durch Absorption u. statist. Schwankungen 
(0,7%) h ery o rg er u fen  werden. Die nicht aufleuchtende Flachę des Schirma wurdc 
durch Durchmuatern desaclben u. Mk. zu ca. 0,4% gemessen, der personliche 
Fehler durch gleichzeitiges Żabien zweier Beobachter mogliehst auageschaltet. 
Ergcbnis: 1 g Ma (ohne Zerfallaprod.) emittiert in jeder Sek . 3,40-lO1* (—{- 2°/0,
— 0,8%) Teilchen. Daraus berechnet aich die Halbwertszeit des R a  zu 1730 Jahron. 
(Ztschr. f. Physik 21. 187—203. Charlottenburg, Phys.-techn. Beichsanst.) Bikkrman.

W. Bothe, Ober einc neue Sehundarstrahlung der Rontgensłrahlen. II. (I, vgl. 
ZtBchr. f. Physik 16. 319; C. 1923. III. 974.) Die fruher nach der Wilsonschen 
Nebelmethode beobachteten Sekundaratrablen kurzer Reichweite bestehen aus Elck- 
tronen; sie entstehen aljgemein, wenn geniigend harte Rontgenatrahlen auf Materie 
auftreffen. Die ungefahre Reichweite der Strahlen wird nach der Ionisations- 
methode bestimmt (zwischon 0,07 u. 2,3 mm bei Atmoapharendruck) u. ihre Ab- 
bangigkeit unteraucht von der Strahlenharte, vom Materiał deB SekundSratrahlers 
(Ht , Paraffin, He, C, Luft, Al) u. von dem Gas (Luft, H3, He), welcheB eie durch- 
setzen. Bei ungefilterter Strahlung von etwa 70 KVmas: wird die Reichweite rnerk- 
lich u. steigt von da ab raach mit der Strahlenharte an. Mit zunehmendem At.- 
Gew. des Sekundarstrahlers nimint die Reichweite ab. Zahlreiche Kurven ver- 
anachaulichen die Measungsergebniasc des Vfs. Die durch die Strahlen erzeugtc 
Ionisation ist bei ungefilterter Strahlung von 86 KVmax noch aehr klein, sie betragt 
in Luft ea. 1%) in H, u. He bis 0,2% der Gesamtionisation in Luft von gleicher
D. — Die Strahlen entstehen durch ElektronenriickstoB bei der Zerstreuung der 
StrahluDgaąuanten gemaE der Debyesehen Theorie, sind also im allgemeinen scharf 
zu unterscheiden von den eigentlichen Photoelektronen; jedoch wird bei sehr 
harten /-Strahlen die Energie der in der Primarrichtung emittierten Elektronen 
beider Gattungen nahe gleich, so daB durch das Auftreten der RiickstoBstrahlen 
moglieherweise die starkę Asymmetrie der aekundaren Elektronenemission bei 
7 -Strahlen erklart wird. — Ein Magnetfeld yergrofiert die IonisatioD swrkg. der- 
jenigen Strahlen, welche die GefSBwand erreichen, da ea dereń wirksamo Weg- 
lange durch Krummung yergroBert. (Ztschr. f. Physik 20. 237—55. 1923. Char
lottenburg, Physik. techn. Reichsanstalt.) U lsiann.

V. Dolejśek, Bemerkwngen uber die N-Serie der X-Spcktren. (Vgl. Ztschr. f. 
Physik 10. 129; C. 1923. I. 1564.) Wegen der Uneicherheit der Identifirierung 
der Linien der M-Serie sind dieselben zur Korrektion der N-Niveaus u. Identifizierung 
der N-Linien nicht geeignet. Sicherer ist dagegen die Identifizierung letzterer auf 
Grund der L-Linien. Vf. zieht zu seinen Untersa. an Bi, Th u. U eineraeits das 
Bohr-Costersche Schema, andereraeits daa Moseleysche Diagramm heran; die Re- 
Bultate sind vermittelst zahlreicher Kurven veranschaulicht. Auf Grund dieser 
Identifizierung lassen sich auch die Frequenzwerte des P- u. O-Niyeaus berechnen. 
(Ztschr. f. Physik 2L 111—19. Prag, Univ.) U m a n n .

P. A. S oss, Die krititchcn Potentiale der Linien der M-Serie des Thoriumt. 
Bei yerschiedenen Potentialen zwiBchen 10 u. 3,2 Kiloyolt (kV.) wurden Spektro-
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grammo aufgenommen, welche in der M-Serie der Rontgenstrahlenlinien 6 Linien 
aufweisen, von denen 5, a  bis , aueh von StenstrO m  (Disaertation Lund 1919) 
gefunden worden sind. Die neue Linie ist von der Wellenlange 2,85 1.. Mit 
Hilfe einea mit Th-Nitrat getrankten Schirmes wurden 5 Absorptionsgrenzen ge
funden. Die krit. Spannungen — d. i. das Mittel auB der kleinsten gemesaenen 
Spannung, bei der eine Linie eraeheint, u. der hochaten, bei der aie nieht mebr 
eraeheint — wurden mit einem elektrostat. Voltmeter gemessen u. kontrolliert naeh 
der Beziehung V  (in kV.) =  12,345/?. (in k.). Ea ergaben aieb der Reihe nacb 
fur die 6 Linien a  bis £2 die Werte 3,3; 3,5; 4,0; 4,8; 4,8; 5,2 kV., welche mit 
denen aus dem Quantengesetz fur die entsprechenden Absorptionsgrenzen M, bis 
M6 berecbneten ubereinstimmen. Die Linien d' u. £, entspreehen beide M4, u. £s 
entspricht M5. — Der Vakuumrontgenspektrograph mit einem rotierenden Schirm 
u. die ubrige Yersuchsanordnung werden besehrieben. (Physical Review [2] 22. 
221—25. 1923. Stanford, Univ.) JOSEPHY.

W alter S teubing und Mia Toussaint, Die Yerandtrlichkeit des Stickstoff- 
bandenspeJctrwni durch Edelgasc- (Vgl. Ztsehr. f. physik. Ch. 23. 427; C. 1923. III. 
1058; Ztsehr. f. Physik 19. 271; C. 1924. I. 619.) Wird N , mit groBen Mengen 
ionisiertem A r  gemiseht, ao erfahrt daa Stickstoffbandenspektrum in der ganzen 
Energieverteilung in don einzelnen Bandengruppen starkę Veranderungen, die aich 
dureh Intensitataunterachiede der einzelnen Bandenserien bemerkbar macben. Eine 
almliche Wrkg., aber quantitativ u, qualitativ geringer, ruft stark ionisierteB Ne 
hervor. Mit anderen Elementen lassen sich diese Veranderungen nieht erzielen. 
Temperaturvariation ergibt Intensitatayerschiebungen anderer Art u. iat unabhangig 
von obigem Effekt. Es ist bei den Edelgasen eine mit Anderung der Elektronen- 
konfiguration bei atarker Ionisierung auftretende Anderung ihrer Eigenschaften 
anzunebmen, auf die die Beeinflussung des N,-Mol. bei aeiner Bandenemission 
zuruckzufiihren iat; u. zwar tritt beim Ar die Wrkg. bei einfacher, beim Ne erst 
boi mebrfacher Ionisierung ein. Zahlreiche mit einem RegiBtrierphotometer auf- 
genommene Intensitatskuryen sind dem Original beigegeben. (Ztsehr. f. Physik 21. 
128—37. Aachen, Techn. Hochseh.) Ulmann.

J . E. PurviB, Die Absorptionsspektren einiger organischer und anorganiechcr 
Didymsalze. Vf. untersucht auf Grund der Fragestellung, ob fur die Natur der 
Absorptionsspektren der Lsg. eines gefarbten Salzea nur die Kationen allein maB- 
gebend sind oder aueh dem gleichzeitig yorhandenen Anion irgendein EinfiuB zu- 
zusehreiben aei, die Absorptionsspektren einiger anorgan. (Chlorid, Nitrat) u. organ. 
(Acetat, Phenylacetat) Didymsalze. Im siehtbaren Gebiet zeigen Breite u. Inten- 
sitat der AbBorptionsbanden einer Lsg. des Acetats gegeniiber denen des Phenyl- 
aeetats aowie dcB Chlorids u. Nitrata Unterschiede voneinander; wobei beaonders 
die ersteren 2 SubBtanzen dentliehe Differenzen aufweisen. Im Ultraviolett sind 
ebenfalls prSgnante Unterschiede vorhanden. — Wurden die Kationen u. Anionen 
dieser Salze in der Lsg. ganzlich yoneinander unabhangig Bein, so waren im sicht- 
baren Gebiet die Abaorptionsbanden ais vollig identisch u. nur im Ultraviolett 
Differenzen infolge der yerschiedenen Natur der Anionen zu er war ten. Die Yeraa. 
des Vf. beweiBen, daB die beiden Komponenten der Salze aich gegenseitig beein- 
flussen. Vielleicht ist aueh an den gemischten Charakter des Didyms (Neodym 
u. Praseodym) zu denken. (Proe. Cambridge Philoa. Soc. 21. 781—85. 1923.) Fbb.

S . F re rie h s , Untersuchungen Mer das BandensjpeJctrum des Kupfert. Ais 
Lichtąuelle benutzt Vf. ein Knallgasgeblase, in welchea feines Cu-Pulver eingefiihrt 
wurde. Gitter: v =  6,4 m, 80897 Striche auf 13,3 X  7,5 cm. Die Messungs- 
resultate aind rermittelst zahlreicher Tabellen wiedergegeben. — Das Banden- 
spektrum des Ctt erstreekt sich vom ultravioletten bis in den blaugrunen Teil des 
Spektruma hinein, u. zwar zeigen sich die ersten Spuren in einer scliwachen Kantc
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bei 3777 A., dann nimmt die Intensitat zu, bis nach dem Maiimum in der starken 
Bandę 4280 der beginnende kontinuierliche Untergrund allmahlich alle Einzelheiten 
verdeckt. Die 7 untersuchten Banden, welche sich in 2 Serien einreihcn lassen, 
weisen groBe IntenBitatsunteraehiede auf u. sind vom Vf. yermittelst eines 
Regiatrierphotometera gemesaen. Auf Grund von Kombinationabeziehungen unter 
den Teilbanden berechnet Vf. die Terme des rotationalosen Schwingungsapektrums. 
Es zeigt sicb, daB die untersuchten Banden beim Dbergaug aua 3 yersehiedenen 
Anfangs- in 3 Endzuatiinde entstehen. Fiir das Spektrum des rotationalosen Mol. 
ergibt sich ais Termdarst.:

. v0 =  23311,15 +  ( 1 6 5 8 ,8 1 — 44,71 w,2) — (1903,48 «s — 37,18«2S).
(«j, n} => Quantenzahlen). Berechnete u. empir. gefundene Werte zeigen gutc 
ObereinBtimmung. Das Bandenspektrum weiat nicht auf Cu-Iaotope bin. (Ztschr. 
f. Pbyaik 20. 170-87. 1923. Bonu, Univ.) Ulmann.

E rnst Bengtsson, Die Kombinationsbeziehungen bei den Bandenspektren der 
Kupferflanime. Ais Lichtąuelle benutzt Vf. ein Luft-LeuchtgaageblSse, in welches 
fein pulverisiertea CuCls gebracht wurde. Konkaygitter: v  == 6,4 m, 10000 Linien/ 
Zoll. Die Messungsrcaultate sind yermittelst zablreicher Tabellen wiedergegeben.
— Vf. untersucbt 5 Banden u. ordnet die Linien einer jeden in 2 Serien ein. Beide 
baben die gleiche Nullage. Von dieser Nullinie steigt die Intenaitat acbnell bis zu 
einem Maximum an, um dann wieder langsam abzuklingen. Die Kombinations- 
bcziehungen ergeben, daB 3 Banden demaelben Endzustand u. je 2 Banden demselben 
Anfangazuatand der Moll. zugehoren. Fiir die Nullinien findet Vf.:

v0 =  23552,4 +  1743,4 « — 44,15«2 — [1977,5 n’ — 37,2 n '2].
(n, n' =» Quantenzablen). (Ztschr. f. Physik 20. 229—36. 1923. Lund, Univ.) U l.

A. Luthy, Abiorptionsspektra im Ultravioletten von ungesdttigten Verbindungen. 
Dampfspektra von Acrolein, Crotonaldehyd und Glyoxdl. Die ultravioletten Spck- 
tren, die dureh Fanken von hoher Freąuenz erzeugt wurden, werden vom Vf. ver- 
mittels 2 Quarzspektrograpben (zwischen 3200 A. u. 2200 A. 97 mm u. zwiachen 
3200 A. u. 1900 A. 52 mm) aufgenommen. Die Apparatur wird kurz beschriebcn, 
die MeBergebniaae sind in zahlreichen Kuryen yeranscbaulicht — I. Losungs- 
spektra. TrimethyldtJiylen, Kp. 35,6 — 36°, in Hexan u. obne Loaungsm.: Dio 
Athylenbindung zeigt sich in einer achwacheren, Msximum 2340—2350 A., u. einer 
starkeren Bandę, Maiimum auBerhalb 1935 A. — Allylalkohol, Kp. 96°, in Heian:
Eine schwacbe flachę Bandę bei ca. 2340 A.; daB  Maiimum der zweiten, atarken
Bandę liegt auBerhalb 1935 A. — Acrylsaure, F. 7°, Kp. 141°, in H eian: Das 
Maximum der eraten Aachen Bandę liegt bei 2409 —2415 A., daa auBere atarke 
Band bei 2080 A. Die Kurye gleicht der von Crotonsiiure. — Acrolein, Kp. 52,4°, 
in H eian: Ein flaches breites Band, Maiimum 3350 A. Der gegen Rot gelegene
Ast der Kurye ist in kleine Banden aufgelost Sowohl die Carbonylgruppe wie
auch die Athylenbindung macht sich bemerkbar. In A. u. W. yerschiebt sich das 
Maiimum der Aachen Baude nach Violett; die Lsg. in A. gleicht der in Heian. 
Der molekulare Adsorptionskoeffisient fiir die breite Bandę ist in Heian am 
kleinsten, in W. am groBten. — Crotonaldehyd, Kp. 104—105°, in Hexan u. A.: 
Gegen&ber Acrolin eine kleine VerBchiebung der Aachen Bandę gegen Violett. 
Eine zweite, sehr intensiye Bandę liegt im auBeraten Ultrayiolett. — Glyoxal, 
Kp. 50°, in Heian: Kleine Banden im aichtbaren Spektrum u, im langwelligen 
Ultrayiolett. Ein aehr starkes Band bei ca. 1960 A. im auBeraten Ultrayiolett.

II. Dampfapektra. Acrolein: Die Hauptgruppen der Dampfbanden stiminen 
gut mit den kleinen Banden im Hexan iiberein; sie sind wenig Dach Rot ver- 
schoben. Starkere Absorptionsgruppen wechseln mit schwacheren ab. — Croton
aldehyd: Eine Menge Banden im gleichen Gebiet wie Acrolein. DaB Spektrum iat 
ein gauz aaderes ais wie in Lsg., die einzelnen Banden folgen sich in ziemlich
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gloichmaBigcn Abstandon unter haufiger B. von Doubletten. — G-lyoial: Einc 
klcinc Verscbiebung nach Rot gegeniiber den Losungsbanden. Starkę Absorptiona- 
gruppon, die mit den kleinen Banden in Heianlsg. ubereinatimmen. (Ztschr. f. 
phyaik. Cb. 107. 285—304. 1923. Ziirich, Univ.) Ulmann.

J. E. Purvis, Die Absorptionsspektrcn von Lósungen von Benzol und cinigcn 
scincr Dcrivate lei verschiedenen Temperaturen. Vf. weist auf H ab tley s  Versa. 
iiber dic Tomp.-Abhiingigkeit der Absorption organ. Dampfe (Proc. Royal Soc. 
London, Serie A 80. 162; C- 1908. I. 1457) hin, demzufolge H a r t le y  annimmt, 
daB die teinperaturabhangige a llg em e in e  Absorption auf die translator. Energie, 
dic temperaturunabhangigen sclimalen Banden aber auf die Schwingungen der 
Atome bezw. Atomkomplexe zuruckzufiihren sein. — Vf. stellt fest, daB das mit 
steigender Tomp. fortschrcitende Ineinanderverschwimmen der achmalen Banden 
:illmablich zu einem Abaorptionsspektrum des Dampfes fuhrt, das mit scinen breiten, 
diftuacn Banden dem der Lsgg. iihnelt. An Lsgg. von Benzol, Toluol, Chlorbcnzol, 
Benconitril, Fhcnol u. Anilin  wird die Temp.-Abbiingigkcit der Absorptionsspektrcn 
untorsucht. Eine, dic betreffende alkoh. Lsg. cnthaltende Quarzkuvette flteht in 
cincr Wasserzclle vor dem Spektrographeh; ais Lichtąuelle dient eine Cd-Kondcn- 
satorfunkcnstrecke; die Tempp. werden von 30—60° varriert. Mit steigender Temp. 
vcrbreiten sich die, bei tieferer Temp. aeharfen Banden u. riicken ein wenig gegen 
Rot eu vor; auch sehwiichen sie aieh et was ab. Die Tatsachc, daB die hior boi 
siclicrlich in der Lsg. nicht ionisierten Substanzen auftretenden Andcrungen mit 
denen bei anorgan. Lsgg. beobachteten ubereinatimmen, spricht dafiir, daB in beiden 
FiiUcn die Absorption auf Schwingungen innerhalb der Moll. zuruckzufiihren iat, 
wobei sich die Schwingungsfahigkeit bestimmter Elektronen mit der Einfiihrung 
ycrschiedener Atome bezw. Atomgruppen in das Mol. yeriindert. (Proc. Cambridge 
Philos. Soc. 21. 786-88. 1923.) F eankekrtibgek

F red  W ilb e rt W ard, Die Absorptionsspektra einiger Atninosauren. Die móg- 
licltc RingstruJctur des Cyitins. Die Absorptionsspektra von Tryptophan, Tyrosin, 
rhcnylalanin, Alanin, Histidin, Glułaminsuurc u. Cystin werden wiedergegeben.

^  ^  Nur die Aminoaauren, welche den Benzolring enthalten,
i | zeigen deutliche AbaorptionBbanden, die anderen nur all-

H-C—S — S—C-H gemeine Absorption, die aber bei Cystin weit intonsiyer
C—N—N—C-H iat ais be? den ubrigen. DieB u. verachicdenc chem. Eigen-

110 Ó H II ĆO H schaften des Cystins geben Veranlassung, fur seine Konat.
die nebenstehende Ringstruktur in Erwagung zu ziehen. 

(Bioehemical Journ. 17. 898—902. 1923. Cambridge, Biochem. Lab.) Spiegel.
F red  W ilbert W ard, Die Absorptionsspektra einiger Indolderivate. Es werden 

die Abaorptionaspektra folgender Verbb, wiedergegeben u. diskuticit: Indol, fl-Indol- 
carbonsaure, (3-Indolaldehyd, p-Indolathylalkohól, fi-Indolpropionsaure, ct,(i-Diox- 
indol, a-Oxy-fi-indólaldehyd, Isatin, Na-Salz der Indigosulfosaure. (Biochemical
Journ. 17. 891—97. 1923. Cambridge, Biochem. Lab.) Spiegel.

F red  W ilbert W ard , Die Absorptionsspektra der Kynurensaure und einiger 
vcrwandter Chinolinverbindungen. AuBcr von Kynurensaure werden dic Absorptious- 
spektra der folgenden Verbb. wiedergegeben u. in ihrem Zusammenhange mit der 
Stellung der Substituenten erortert: Chinolin, Chinaldin, Lepidin, Chinaldinsaure, 
Chinolylacetaldchyd u. 2,6-Dimcthylchinolin. (Biochemieal Journ. 17. 903—6. 1923. 
Cambridge, Biochem. Lab.) Spiegel.

J. W. Gifford, JEinige Brcchungsindiccs des Benzols und Cyclohexans. Mit 
oiner Einleitung von T. M. Lowry. Ea werden die Brechungsindicea der beiden 
KW-stoffc fur 22 verschiedcnc Wellenlangen im Bereich von 7701,92—2980,75 k . 
gomessen, Tabelle im Original. Fur Cyelohexan wird die G-leichung:

n* =  *, +  MO:- -
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mit zufriedenatellendcr Genauigkeit erfiillt, w&hrend sic bei Bzl., das eine licmlieh 
groBc Dispersiou zeigt, nicht anwendbar ist, was mit dem komplizierteren Bau des 
Bouzolmol. zuaammenhangen durfte. (Proc. Royal Soc. London. Serie A. 104. 430 
bis 437. 1923.) Oh l e .

B. Gudden uud K. Pohl, U ber clektrischc Leitfdhigkeit bei Anrcgung und 
Lićhtcmission von Phosphoren. (Vgl. Ztschr. f. Phyaik 16. 170; C. 1923. III. 979.) 
Der Primaratrom setzt sich zusammon aua einem negatiyen u. einem poeitiven An- 
teil. Der crste riihrt von den vom Licht abgespaltenen Elektronen her, der zweite 
bcoteht in einer Ortsyerachiebung der positiyen Elementarladung zur Kathode, in- 
dojn daB eines Elektrons beraubte Mol. seinem zur Kathode hin folgenden Naeh- 
barn ein Elektron entzieht uaf. Im gut isolierenden Krystalle kann der positiye 
Anteil nachtraglich erzwungen werden dureh Erwarmung oder durch Bestrahlung 
mit langwelligem Licht. — Ist der Durchmesser cines Kryatalla gleich x  n. der 
Abstąud zwischen den Elektroden, die einem mit Krystallen gefullten Spalt den 
Strom zufiihren, gleich D, so betragt der gemeasene Strom nur x/D  des wahren, 
weil, bei nicht zu groBen Stromatiirken, die Elektronen nur bis an die Grcnze des 
Kornes laufen. DaB macht ąuantitatiyc Schlliasc umnoglich. Qualitativ wird das 
starko An wach ren des Primarstromes bei roter (neben der blauen, photoelektr. akt.) 
Belichtung an yersehiedenen Phosphoren bestatigt, unabhangig dayon, ob in ihncn 
die Tilgung iibcrwiegt oder die Ausleuchtung. — Zurn SchluB wird dio Moglichkeit 
crortert, den Quantenaquivalentaat.z auf clcktr. Wege zu yerifiziercn. (Ztschr. f. 
Physik 21. 1—8: Gottingen, Univ.) B ik e b m a n .

K. F arw ig , Zur Fragc des normalen und selektiuen Photoeffekts der Alkali- 
metalle. Es wurde der photoelektr. Effekt an gegossenera K  u. an kolloidal ge- 
farbten K u. Mb zwischen 185 u. 600 m fi gemessen. Das Maiimum liegt fiir K 
bei ca. 436 m fi, fiir Rb bei ca. 480 m (i\ bei 300 m fi liegt ein Minimum. — Im 
zweiten Teil der Arbeit wird das Vcrhaltnia der Elektronenausbeuten fiir die beiden 
Hauptlagen des Lichtyektors {E \\jE  X ) in seiner Abhangigkeit von  der Wellen- 
liinge bestimmt. Im Gebiete dea normalen Photoeffckts betragt ea, den yerachie- 
denen Reflexionsverlastcn gemśiB, ca. 2, im sclektiyen Gebiete kann es 10 u. dar- 
iiber crreichen. Vfs. Meaaungen wurden mit fl. K ausgefuhrt; der Wellenlangen- 
bereich: 330—670 m fi, Die selektiye Emiasion uberlagert sich der normalon nur 
iu dem Interyall 330—540 m fi, das Yerhaltnia E',)JE±  crreichte aber nur 9, weil 
das K enthaltende GefaB nicht von deatillierenden Metallbesehlagen frei zu halten 
war. An K-Na-Legicrung wurde E \J E  j_ gleich 25—30 beobachtet, die Grenze 
des selektiyen Gcbieta lag bei 560 m'fi. Die Bcschrankung des selektiyen Gebietca 
su groBen Wellenliingen hin widerlegt die Hypotheae yon F b a n c k . (Vgl. H u n d , 
Ztschr. f. Physik 13. 241; C. 1923. III. 648.) (Ztschr. f. Phyuik 21. 38-45- 
Gottingen, Uniy.) BlKESMAN.

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

Jarosław  Przeborow aki (mit M. F leissner und A. Sabrodina), Ubtr den 
Ein/lufi der Neutralsalee au f das Potcntial der Wauerstoffelektrode. Vf. unteraucbt 
die Wrkg. yerachiedener Neutralsalze: K N O ,, KCl, E B r, N aN 03, NaGl, NaBr, 
LiCl, L iB r  in 0,1-n. u. 0,01-n. HBr-Lsgg. auf daa Potcntial der H,-Elektrodę. DaB- 
aelbe wachst in allen Fallen. Der EinflaB der Salze steigt mit ihrer Konz., ihrer 
Loaliehkcit u. der Fahigkeit, Kryatallbydrate zu bilden. Die Wrkg. der Bromide 
iibertrifft die der Chloride. Bei einer konstanten Konz. des Neutralaalzes u. bei 
einer yeranderlichen deB HBr ist daa Fallen der EMK. (E0 — E )  fiir Salze, die 
Krystallhydrate bilden (NaCl, LiCl) kaum abhangig von der HBr-Konz. Die be- 
obachteten Wrkgg. erklart Yf. durch die A nD ahm e, daB nur nicht hydratiaierte 
Wasaeratoffionen EinfluB auf daa Potential haben Ionen der Neutralsalze dehydrati-
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aieren die Wasserstoffionen, u. infolgedeaaen nimmt das Potential zu. Die gleiche 
Wrkg. wie die lonen der Neutralaalze haben aueh nicbt diasoziierte Molekule. 
(Ztsehr. f. physik. Ch. 107. 270—78. 1923. Moskau, U niv.) U lm a n n .

A. T. W aterm an , Eine Gleichgewichtstheorie der elektrischen Zeitung. Die 
chern. Gleichgewichtsgesetze werden auf die Elektronentheorie iibertragen. Die 
Konz. der freien Elektronen wird dureh den AuBdruek: Neutrales Atom ^  posi- 
tiyes łon -j- v Elektronen gegeben. Unter der Annahme, daB die Elektronen den 
Gasgesetzen gehorehen, wird die Abhangigkeit des spezif. Wideratandes von der 
Temp. dargestellt dureh o <= C T aebl T, wobei G, a, b eharakterist. Konstanten 
der Substanz sind, die von der Wertigkeit abhangen; die Formel liefert sowohl fiir 
gute alB fiir sehleehte Leiter gute Obereinstimmung mit den experimentell ge- 
fundenen Daten. Die Konstantę a ist fur die Alkalimetalle ungefahr 1,25 u. kleiner 
fiir Metalle hoherer Wertigkeit (auBer Fe u. Ni). Die Stromstarke des thermion. 
Sattigungsstromes wird ebenfalls dureh Temp. u. Wertigkeit .ausgedriiekt, u. die 
Fhotoleitfahigkeit Dach dieser Theorie erklart. (Pbysical Reyiew [2] 22. 259—70. 
1923. Yale Univ.) JOSEPHY.

P. W alden und Herm. TJlich., Uber dit BeweglichJceit einioertiger lonen in ihrer 
AbhangigTceit von der Temperatur. (Vgl. S. 139.) An Hand einer tabellar. Zu- 
sammenstellung zeigt Vf., dafi L i+, (CiHt)iN +, ((78H,)(A703)30 — dem Gesetz von 
STOKES gehorehen, da8 ihre Beweglichkeit sich proportional ihrer Fluiditat andert. 
Bei andern lonen: N a+, K +, Cs+ , Cl~, NO ,~, ClOt~, ClO,~, B r0 3~, JOt~  
wachst die Beweglichkeit langsamer ais die Fluiditat; hier zeigen die lonen bei 
hoher Temp. eine bessere Annaherung an das Stokessche Gesetz ais bei niederer. 
Fiir die beobachteten Abweichungen gelten einfache empirische Zuaammenhange. 
Die aufgefundenen GesetźmaBigkeiten, so die Proportionalitat zwischen Temp.- 
Koeffizienten der Dimensionaanderung des Ions u. dem der Fluiditat, widersprechen 
den Folgerungen aua der Bomschen Hydratationatheorie. Mehrere Griinde acheinen 
nach Vf. auf die Esistenz von Waaserhullen hinzuweisen, welche von den lonen 
mitgefuhrt werden u. dieselben yergrofiern. (Ztsehr. f, physik. Ch. 107. 219—34. 
1923. Rostock, Uniy.) ULMANN.

N. A. Y ajnik  und Bodh Raj Sobti, jDie molekulare Leitfahiglceit von Jod- 
kalium in Ępichlorhydrin. Die Bestst. zeigen, daB das Verhaltnia der molekularcn 
Leitfahigkeit zum Vol. eine fast geradlinige Kurye ergibt. (Journ. Americ. Chem. 
Soc. '45. 3138—39. 1923. Lahore [Indien], Forman Christian Coli.) Sp ie g e l .

W esley G. F rance und W alte r H. Moran, Der Einflufl von Gelatine auf dic 
Uberfiihrungszahlen von Salisaure. Vff. finden in ihren Ergebnissen eine Stiitze 
fiir die Theorie, daB Gelatine u. Saure chem . aufeinander wirken. — Die Uber- 
fuhrungszahlen wurden mit Hilfe der Konzentrationszellenmetbode nach F e e g u s o n  
u. F r a n c e  (Journ. Americ. Chem. Soc. 43. 2150; C. 1922. I. 1095) bestimmt. Fiir 
das 15000 Ohm-Potentiometer wurden 2 Westonelemente mit kauflichem „analy- 
sierten“ HgCl benutzt. Der fur die Verss. erforderliche H wurde dureh Elektro- 
lyse einer 5-n. NaOH-Lsg. nach B o d e n s t e in  u. P o h l  (Ztsehr. f. Elektroehem. 11. 
375; C. 1905. II. 201) hergestellt. Die H-Elektroden waren gewohnliche, mit Pt- 
Sehwarz bedeckte Pt-Bleche. Im Laufe d e r ganzen U nterB . wurde aschefreie Gela
tine, hergestellt nach F ie l d  (Journ. Americ. Chem. Soc. 43. 668; C. 1921. I. 
1001), gebraucht. Die HCl-Legg. wurden aus chem. reiner HC1 u. L eitfahigkeitB - 
wasser erhalten. Alle Messungen wurden in einem elektr. geheizten Thermostaten 
bei 25® +  0,01° gemacht. Schaltungsschema u. Naheres uber die Arbeitsweise s. 
Original.

Die Gelatinekonzz. schwankten zwiseben 0,5 u. 20%• Ais Mittel aus im ganzen 
28 Messungsreihen wurden fiir die Uberftthrungszahl des Anions N (a) folgende 
Werte erhalten:
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% G e l .................... 0,0 0,5 0,75 1,0 2,0 2,5
......................... 0,16991 0,19083 0,22321 0,24400 0,40087 0,45536

•/„ G e l .................... 3,0 5,0 10,0 15,0 20,0
N ( a ) ........................  0,49180 0,65176 0,76171 0,78349 0,77718.
Die Oberfiihrungazahl des Anions ist unter dem EinfluB der Gelatine algo be- 

deutend geatiegen. Gleicbzeitig fallt das Grenzpotential von 0,03785—0,03192; das 
Potcntial der H-Konz.-Zelle steigt yon 0,01947—0,08827 u. dasjenige der Cl-Konz.- 
Zelle fiillt von 0,09612—0,02542. Die Beziehung zwischen Gelatinekonz. u. iV(a) 
ist in einem Diagramm wiedergegeben, aus dem eraichtlich ist, daB sich N (a) bei 
geringen Gelatinekonzz. stark andert; die Anderung ist geradlinig zwischen 3 u. 
5% Gelatine, steigt zwischen 5 u. 10°/0 langaam zu einem Masimum an u. bleibt 
dann konstant. — Bei Veras. zur Priifung des Einflusses von Gelatine auf die [H‘] 
von HCl-Lsgg. wurden Ketten vom Typua P tH_ | 0,1-n. HC1 | n. KC1 | 0,1-n. HC1 -f- 
Gelatine | P tHj  P tH_ | 0,1-n. HC1 | n. KC1 | 0,Ól-n. HC1 -f- Gelatine | P tHo unter- 
Bucht. Anderuugon in der Gelatinekonz. von 0 —4°/0 yerringern die [H‘] einer 
0,1-n. HCl-Lsg. von 0,09170—0,07864, diejenige einer 0,01-n. HCl-Lsg. von 0,00975 bis
0,00087. — L e itfS h ig k e it  yon g e la t in e h a l t ig e n  H C l-L sg g . Es wurden 
Loitfabigkeitgmessungen yon 0,1-n. u. 0,01-n. HCl-Lsg., in denen die Gelatinekonz. 
zwischen 0 u. 20% schwankte, gemacht. Ein Diagramm, das die spezif. Leitfahig- 
keiten ale Ordinaten, die Gelatinekonzz. ais Abszissen entha.lt, zeigt, daB die Gela
tine einen relatiy groBeren EinfluB auf die spezif. Leittahigkeit yon 0,01-n. Lsgg., 
ala auf diejenige von 0,1-n. HCl-Lsgg. ausiibt: 10% Gelatine driicken die Leit- 
fahigkeit einer 0,1-n. Lag. bis fast auf Nuli herab; dieselbe Wrkg. haben bei
0,01-n. L3g. 2—3% Gelatine. — Die Ergebniase der Unters. spreehen dafiir, daB 
die HC1 ais solche durch Zugabe yon Gelatine aus der Lag. entfernt wird. Die 
augenBcheinliche Anderung der {jberfuhrungazahlen wird nach Ansicht der Vff. 
nicht auf eine tatsachliche Anderung der H- u. Cl-Ionengesehwindigkeiten zuriick- 
zufiihren sein, sondern auf die Ggw. neuer Ionen in der Lsg., die durch Disso- 
ziation der Gelatine-HCl-Verb. entatehen. Die Theorie, daB Gelatine mit Sauren 
unter B. von Adsorptiona- oder Additionsyerbb. reagiert, ist in UbereinBtimmung 
mit yon L o e b  („Proteins and the Theory of Colloidal Behavior“, 1922) geauBerten 
dieabezuglichen Hypotheaen. (Journ. Americ. Chem. Soc. 46. 19—30. Columbus 
[Ohio].) M u g d a n .

E. WedekŁnd, Magnetoćhemitche Untersuchungen. Vortrag iiber den Magnetis- 
raus yon Verbb. unmagnet. Elemente u- daa Yerschwinden desaelben in Verbb. 
magnet Elemente. (Ztachr. f. angew. Ch. 37. 87—89.) Jung .

B urt H. C arroll und J .  H ow ard M athew s, E in Calorimetcr far Mischungt- 
warmen bei hohen Temperaturen. Yff. geben die mit einem yon ihnen konatruierten 
Calorimeter erhaltenen Werte fiir die Mischungswarmen yon 5 binaren Miaehungen,
A.-W ., A.-Aceton, B zn.-A ., Chif.-Aceton, GCl^Esńge&Ur, beim Kp. der MischuDg 
an. — Der eigentliche Calorimeterraum bestand aus nahtlosem Messingrohr yon
5,4 cm Durchmesser u. Hohe. Die Misehung der Fil., yon denen die eine in daa 
CalorimetergefaB eingewogen wurde, wahrend die andere in einem Gefafi aua dtinn- 
wandigem Glas eingesehmolzen war, geschah durch Abbrecben des einen Endcu 
diesea Glasrohres mittels einer yon auBen zu bedienenden meehan. Vorr. Dio 
Temperaturmesaung geschah mit 4 hintereinander geschalteten Cu-KonBtantan- 
clementen. Da die Warmekapazitat der Fil. stark yariierte, wurde die gesamte 
Warmekapazitat fur jedeB Ezperiment elektr. beatimmt Der Heizdraht bestand aua 
feinem Manganin, mit Glimmer isoliert u. in einer dunnen, zylindr. Kupferhiille 
eingeschlossen. Beschreibung u. Abbildung des App. ygl. Original. — Alle Bestst. 
wurden beim Kp. der betreffenden Misehung gemacht. Eyentuelle durch Ver-
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dampfung oder Kondensation erzeugte Warmeeffekte wurden aus dem bekannten 
Dampfdruk u. dem Yol. des Calorimeters berechnet; die Korrcktur war in alleu 
Fallen kleiner ais die Yersuehsfehler. Die unterauchten Pil. waren chem. u. durch 
Fraktionieren gereinigt. — Die Zahlen der Versuchgergebnisse aind im Original 
einrusehen. Die merklich positive Warmetonung im Falle der Mischung von Ghlf. 
u. Aceton, die bei der aąuimolekularen Mischung ein Maximum erreicht, kann ala 
Anzeichen fur die B. einer Yerb. betrachtet werden, die bei tieferen Tempp. iso- 
liert werden kann. Die Wiirmeabsorption im Falle Bzn.-A. kann verminderter Asao- 
ziation des A. zugeachrieben werden. Die Warmetonungen in den 3 anderen Fiillen 
lasacn keine bindendcn Scblusse Iiber die molekulare Konst. in den Miaehungen 
zu. (Journ. Americ. Chem. Soc. 46. 30—36. Madison [Wis.].) Mtjgdan.

R alph  Alonzo Beehe und H ugh S to tt T ay lo r, Eine schndlc Methodc sur 
licstimmung von Ab&orptiomwarmcn und einige Werte fur Wasscritoff an NicJccl 
und Kupfer. Der von den Vff. beachriebene App. zur Best. von Adsorptions- 
warmen ist handlieher, wenn auch etwas weniger genau ala daB von frtiheran 
Autoren benutztc Eiscalorimeter; Vff. beanapruchen eiue Genauigkeit von etwa 
10% (Abweichungen vom Mittel wesentlich geringer). Daa Rohr, mit dcm die 
Adsorption vor aich geht, dient gleichzeitig ais Calorimeter. Der metali. Kontakt 
befindct aich im innern Raum eines DewargefaBes, daa durch ein Capillarrohr 
roittels einer Toeplerpumpe evakuiert werden kann. Der auBere Raum des Ge- 
fafiea konnte mittels einer Hg-DiffusionBpumpe binnen 10 Min. auf 10—6 mm Hg 
auagepumpt werden. In den inneren Raum war ein Pt-Ir-Thermoelement einge- 
schmolzen u. ein Beckmannthermometer luftdicht eingeaetzt. Fur Messungen unter 
vermindertem Druck war an daa Katalysatorrohr ein Manometer angeachloasen. 
Die Warmekapazitat des Systems wurde elektr. mit dem Pt-Ir-Widerstandsdraht 
gemessen u. wurde aus V. Amp. Sec. 0,2392/Grad Tcmp.-Erhohung in Calorien 
orhalten. — Da N  nicht merklich adsorbiert wird, was Vff. in einem besonderen 
Eiperiment nochmalB bestiitigen, so wurde er ais Bezugsgas gebraueht. Die 
H-Adsorption wurde nach T a t lo e  und Bubns (Journ. Americ. Chem. Soc. 43. 
1277; C. 1922. I. 173) gemeasen. Aus Temp.-Erhohung u. adsorbiertem Gasvol. 
konnte, da die Warmekapazitat des App. bekannt war, nur mittelbar die molare 
Adsorptionswarme abgeleitet werden. Die Hohe der Korrcktur, die fur den Wśirmc- 
effekt bei der Kompression des Gases beim Eintritt in das Calorimeter u. fur den- 
jenigen bei der Abkublung des Gaaes von der Zimmer- auf die Gleichgewichts- 
temp. (0°) notwendig ist, konnte aus blinden YersB. mit N ermittelt werden. —

VcrBa. m it N i-K a ta ly s a to re n . Ea wurden 2 yerachiedene Ni-Kataly- 
satoren nach G a u g e e  und T a t l o e  (S. 532) dargestellt; die Red.-Temp. war 300°. 
Ni (I) war nach der Red. ein feines, ataubigea Pulver, wiihrend Ni (II) grobkorniger 
war. Ni (I) wog 28,5 g u. adsorbierte etwa 17 ccm H. Nach 21atd. Erhitzen auf 
450° adsorbierte es nur noch 7 ccm H. Integrale Adsorptionswarme Q vor dem 
Erhitzen (im Mittel) 14,316 cal/Moi., nach dem Erhitzen 20,65 cal/Moi. Ni (II) wog
26,4 g u. adsorbierte 35 ccm H ; nach 4std. Erhitzen auf 450° war die Adsorptions- 
fahigkeit fiir H auf 16 ccm gesunken. Integrale Adsorptionswarme Q vor dem 
Erhitzen (im Mittel) 13,52 cal/Moi, nach dem Erhitzen 15,50 cal/Moi. Die Werte 
fiir Q zeigen, dali die Adsorptionswarme groBer wird bei geringerer Adsorptiona- 
fahigkeit. Um aua dieaem Verh. sichere Schliiaae auf die B. einer wenig stabilen 
H-Ni-Vcrb. im Falle des akt. Katalyaators zu ziehen, reichen die bisher gemachten 
Beobachtungen nicht aua. Die Werte, die fur die differentialen Adaorptionswarmen 
(vgl. F e e u n d l ic h , Capillarchemie S. 181 [1922]) erhalten wurden, bleiben bei 
Druckanderung praktisch konstant. Aus den verhaltnismaBig hohen Werten fiir 
die Adaorptionawarmen von H an Ni, die zwischen 13,500 ,u. 20,500 cal/Moi 
achwanken, ist zu schlieBen, daB keine Kondensation yorliegt. — Integrale Ad-



s o rp tio n sw a rm e  Q fu r  H u. Cu. Granuliertes CuO wurde in reinem trockenen H 
bei 140—150° reduziert, wobei ein Hochaktiyea Cu erhalten wurde. Das Cu wog 
35 g u. adsorbierte nahezu 15 ccm bei 0°. Gesamtadfiorptionswarme 9,600 cal/Moi. 
Auch im Falle des Cu ist der Wert fur Q hoher, ais man erwarten wurde, wenn 
die Adsorption ein Kondenaationsphanomen ware. (Journ. Americ. Chem. Soc. 46.
43—52. N ew -Jersey, Princeton Univ.) M u g d a n .

A s. K o l lo id c h e m ie .

C. H. Dayies, Lietegangsche Einge. III. Die Wirkung von Licht und Wasscr- 
stoffionenkonzentration auf die Bildung kolloidalen Goldes in Kieselsauregel. lihyth- 
mische Bander von Gassiusschem Purpur. (II. vgl. Journ. Americ. Chem. Soc. 44. 
2698; C. 1923. III. 1054.) Es wurden die EinfliiBse untersucht, die AuCl, in 
Kieselsauregel durch Red. in kolloidalea Au verwandeln. E in fluB  des L ic h te s : 
Gliiser, die die Rk.-L3g. (Kieselsauregel, AuCJs u. Cj04H,) entbielten u. mit 
Schwarzem Papier umhiillt wurden, zeigten keine Red. des AuCl, zu kolloidalem 
Gold. Im Dunkeln bilden sich nur die groBeren gelben Goldkrystalle. Verachieden 
gefarbte Lsgg. [Co(NO,)2, KMn04, CuSO,, Ni(N03),, K,Crt0 7], die zwischen das 
Rk.-GefaB u. die Lichtąuelle gebracht wurden, zeigten, daB kurzwelliges Licht die
B. kolloidalen Goldes am meisten katalysiert. Die Wrkg. des Lichts auf die B. 
des kolloidalen Au 1'aBt sich durch folgenden VorleBungsversuch gut demonstrieren: 
zu 25 ccm 3-n. HC1 fiigt man 2 ccm l°/0ig. AuC)3 u. gibt allmiihlich unter Schutteln 
hierzu 25 ccm Wasserglas (D. 1,16); nach Filtrieren wird das Gemisch auf 2 Gliiser 
verteilt, die 3 Tage zur Gelbildung etehen bleiben. Nach Umhiillen mit 
Schwarzem Papier gibt man in jedes Glas 5 ccm geaatt. CjO^Hj-Lsg., stellt ins 
Dunkle u. laBt 3 Wochen diffundieren. Nach dieser Zeit offnet man in hellein 
Sonnenlicht, worauf zuniichst einige Goldkrystalle sich bilden, bald aber kolloidales 
Au sichtbar wird. In der Zone 1,5—1,8 cm von der Oberfliiche ist das Au schon 
rot, von 9—12 cm purpurn. — E in flu B  d e r [H‘J a u f  d ie  B. d er B an d er. Bzgl. 
der Farbę u. Dauer der EntstehuDg yon kolloidalem Au im Licht muB auf die 
Tabelle im Original yerwiesen werden. Im Dunkeln findet mit 0,67-n. HC1 u. UNO, 
kaum cine Rd. statt; mit H ,S04 bildeten sich gelbe Goldkrystalle, kein kolloidales 
Au; mit CH8COOH entstaud yiolettes kolloidales Au. In den mehrbas. Gelen 
fand im Dunkeln leichter Rd. statt ais in sauren. Bzgl. der zur Gelbildung be- 
nutzten Saure scheint bei gleicher [ET] H,SO< einen giinstigeren EinfluB auf die 
Schnelligkeit der Red. auszuiiben, ais durch HC1 bereitetes Gel. — Die Starkę der 
zur Red. benutzten CS0 4H,-Lsg. kann ohne merklichen EinfluB yariieren yon gesatt. 
bis ^"gesatt. Lsg. Ais AuCl,-Menge, die am geeigncteten fur die Red. ist, habcn 
sich 0,04% erwieaen. 0,4°/oig. Lsg. ist zu staik. AuBer C20 4H, wurden auch 
andere Reduktionsmittel benutzt: Phenylhydrazin, HCHO u. SnCI, -j- SnCl4. Bei 
Anwendung einea Gemisches der letzten beiden Verbb. wurden schmale Liesegang- 
sche Bander von Cassiutsćhem Pupur erhalten; sie bildeten sich aowohl im Licht, 
ais auch in der Dunkelheit. Red. von AuC13 mit Glucose (0,l°/0) im Kieselsauregel 
lieferte helle, rotlichbraune Bander. Bzgl. der Einzelheiten dieser Veras. muB auf 
dio Tabelle im Original yerwiesen werden. (Journ. Americ. Chem. Soc. 45. 2261 
bis 2268. 1923. Morgantown [W. Va.], Uniy.) Habebi.AND.

E rw łn  K ratz , Beitrage zur Kenntnis der Seifenstrukturen. (Vgl. Diss. 
Gottingen 1923.) Die ultramkr. Untert. von Na-Stearatlsgg. bezie. ■Gelen ver- 
schiedener Konz. zeigt nadelartige sowie blattchenartige Gebilde. Die Blattchen 
sind meist nicht maasiy, aondern atellen durch Stabchen begrenzte flachę Riiume 
dar. Daneben treten maasiye Blattchen auf, die in Form u. GroBe den aus A. 
kryatalliaierenden Blattchen der StearinsŁure u. Palmitinsiiure ahneln. Die Ver- 
mutung, daB bei den masBiyen Bliittchen freie Fettsaure yorliegt, wird dadurch
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beat&tigt, daB ihr Auftreten bei guten Hydrolysenbedingungen wiicliat, bei Zuriick- 
drangen der Hydrolyse durch Alkali oder gleichnamige Ionen yerachwmdct. An 
Lsgg. von S-Stearat u. K-Pahnitat werden die Einww. von KOH u. gleichionigen 
Salzen wie KC1 untersueht. Geringe Mengen K ' klaren die etwas triiben Lsgg. 
infolge ZuriickdraDgung der Hydrolyse, steigende Mengen wirken allmahlich aus- 
salzend. Es tritt Aggregation der Seifenteile unter B. anisotroper Geriistelemente 
ein. — Trockenriickstande, die ans Na-Stearatgelen bei gewohnlicher Temp. erhalten 
wurden, sowie Verdampfangaruekstande zeigen nach dem Befeuchten die gleiehen 
Fadenstrukturen. Um den Zustand der Seifenteilchen bei yerschiedenen Tempp. 
kennen zu lernen, erhitzt Vf. die 1- bezw. 20/0ig. Na-Stearatlsgg. u. fiiiert naeh 
Erreiohung der Temp. den Gleichgewichtszustand durch Abkuhlen mit CO,-A.- 
Schnee. Die Umwandlungsgeschwindigkeit der so behandelten Praparate ist sehr 
gering. Es wurden bei Praparaten, die bei hoherer Temp. behandelt wurden, 
lediglich Kolloidteilcben mit lebhafter Brownscber Bewegung festgestellt. Yor- 
bebandlung bei etwas tieferer Temp. zeigt schwiichere Molekularbewegung. Es 
treten stabchenformige Teilchen auf. Bei weiteren Temperaturerniedrigungen treten 
Nadelehen auf, die bei den nur auf Zimmertemp. yorbehandelten Praparaten den 
einzigen Bestandteil bjlden. Im Polarisationsmikroskop zeigen die Na- u. K-Salze 
der Palmitinsiiure u. Stearinsaure positive u. negatiye Doppelbrechung, die be- 
Bonders beim Anfeuchten unter gleichzeitiger Quellung hervortritt. Nach un- 
yeroffentlichten Beobachtnngen von A m b r o n n  (Jena) zeigen auch ausgetrocknete 
Ffiden. yon Seifenleim Doppelbrechung, dereń Vorzeichen sich beim Wassern 
umkehrt.

Vf. yergleicht weiter fiir Na-Oleat u. Na-Stearat die Anderungen der Leił- 
fahigluit von Seifenlsgg. mit den Anderungen der Goldzahl bei Verdiinnung u. Ab- 
ktihlung. Die Leitfahigkeitswerte bleiben trotz groBer AnderuDgen der Goldzahlen 
yollig konstant, bo daB hierdurch eine ausschlieBliche Charakterisierung des kolloi- 
dalen Zustandes der Seifenlsgg. unzulassig ist. — Die wahre Loalichkeit von Na- 
Stearat u. Na-Palmitat priift Vf. durch Filtration der bei Zimmertemp. hergestellten 
kolloidalen Lsgg. durch Membranfilter. Aus der Alkalimenge im Filtrat ergibt sieh 
weiter der Hydrolysengrad. Na-Stearat ist nahezu ani., Na-Palmitat nur wenig 
loslicher. Die Filtrate sind an Fettsaure 0,0001- bezw. 0,0002-n. Zum SchluB yer- 
sucht Vf. die Frage der Esistenz yerschiedener Na-Stearathydratc zu klaren. Durch 
WSsserungs- u. Entwasserungsisothermen konnte kein Anhalt far B. von Hydrat 
gefunden werden. (Ztschr. Dtsch. Ol- u. Fettind. 44. 25—27. 37—38. 49— 50. 62 
bis 65. Gottingen, Uniy.) K. LINDNER.

N. B,. D har, Die Jod-Starke-HeaJction. Kolloidale Starkę ist bekanntlich nc- 
gatiy geladen, u. durch die Addition yon J  wird die Ladung der Teilchen erhoht. 
Auch die ais Jodstarke bezeichnete blaue Substanz ist kolloidaler Natur. Zur 
Aufklarung ihrer Konst. hat Vf. Leitfahigkeitsmessungen angestellt, da ahnliche 
Erscheinungen bei peptisierten Sauren u. Basen schon mit Erfolg studiert wurden 
(vgl. W i n t g e n  , Ztschr. f. physik. Ch. 103. 238; C. 1923. HI. 821). Von der 
kolloidalen StarkelBg. wurden ebenso wie yon der Vio"n> alkoh. J-Lsg. Messungen der 
Leitfahigkeit yorgenommen, dann beide Lsgg. zusammengegeben u. die betrScht- 
liche Erhohung der Leitfahigkeit festgestellt (Tabelle der Yers.-Ergebnisse im 
Original), welche sich groBer erwies ais die Summę der beiden einzelnen Leitffihig- 
keiten. Die entstandene instabile Yerb. scheint demnach Ionen mizellarer Struktur 
in Lsg. geschickt zu haben, wie dies auch schon yon W i n t g e n  (1. c.) an durch 
Alkalien peptisierter Zinnsaure beobachtet worden war. Die blaue Farbę der Jod- 
starkeyerb. wird leicht durch Osydationsmittel zerstort, wodurch der wenig stabilc 
Charakter der Adsoiptionsyerb. eine Erklarung findet. Da bei der Zugabe yon 
nlkoh. J-Lsg. zu frisch bereiteter kolloidaler StSrkelsg. die blaue Farbę augeu-
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blicklich in Erscheinung tritt, ist wobl nicht anzunebmen, daB die Ggw. von HJ 
zur Erzeugung der blauen Jodatarkeyerb. notig ist, weil ja J  kaum geniigend Zeit 
findet, um auf dem Wege der langsam yerlaufenden Hydrolyae 

3 J , +  3H ,0  =■ 5H J +  HJOs 
Jodwasseratoff zu bilden. Bei der Ein w. von Elektrolyten in n. Lag. tritt Farb- 
vertiefung ein, wohl durch die Aneinanderlagerung kleinerer Teilchen zu groBeren 
Partikeln bedingt. — Die Versa. laBsen erkennen, daB der Jodatarkeyerb. in ihren 
kleinaten Teilchen eine Struktur zugedacht werden muB, dereń geringe StabilitiU 
die Abspaltung von mizellaren Ionen in die Lsg. moglich orscheinen lSBt. (Journ. 
Phyaical Ghem. 2 8 . 125—30. Allahabad, Univ.) H o e s t .

A. Lotterm oser, Untersuchmgen ubtr die Jodstćirht (in GemeinBehaft mit Ott).
Es wurde kein Anhalt daffir gefunden, daB die JodstarJct eine Verb. ist. Ea er- 
gaben aich Absorptionakurven, fiir welche die Konatanten 1/p  u. fi berechnet 
werden konnten. J  wird nur aehr unvollkommen von der Starkę wieder abgegeben, 
ao daB bei der Einstellung des Gleichgewichta von „oben“ hohere Werte erhalten 
wurden ais bei Einstellung von unten. Daa Absorptionagleichgewicht atellt aich 
mit gro8er Gescliwindigkeit reversibel ein; ea findet aber eine Nachadaorption 
wahracheinlich durch Eindiffuaion des J  in daB  Innere der Starkę atatt. (Ztachr. f. 
augew. Ch. 37. 84—85. Dreaden.) J u n g .

F. E. B a rte ll und M. van  Loo, Die Herstellung von Membranen mit gleich- 
mdpiger Verteilung der Poren. Die yon B a b t e l l  u. C a r p e n t e b  (vgl. S. 463) ge- 
folgerte Annahme, daB Membrane gleicher oder yerachiedener Durchlaasigkeit die- 
selbe Anzahl von Poren auf gleicher Flachę haben, konnte esperimentell erhfirtet 
werden. Bei mkr. Beobachtung von Systemen, die sich aus fliichtigen u. nicht- 
fltichtigen Bcstandteilen (Suapenaoide mit kaum bichtbaren festen Teilchen) zu- 
sammensetzen, konnte im Verlauf des Trocknens festgestellt werden, daB daa Yer- 
schwinden des fliichtigen Anteils eine kreiaende Bewegung verursacht, die yorn 
Kern jeder Zelle auagehend dieBen zum Mittelpunkt hat, bo daB der Membranober- 
flache die Struktur aneinandergelagerter hexagonaler Zellen zukommt. Mit ge- 
farbten Suspenaionen konnten diese kreiaenden Bewegungen sehr deutlich verfolgt 
werden. Die Zentren der Zellen miissen ais die Poren der Membranen angesehen 
werden u. die Zahl der Zellen ergibt somit die Anzahl der Poren, die bei gleicher 
Flachę dieselbe ist, wenn die Membranen unter gleichen Bedingungen hergeatellt 
wurden. Zusatz yon W. zu dem System beeinfluBt die Konz. des fliichtigen An- 
teila so, daB die yom PorendurchmeaBer abhangige Durchlassigkeit durch die Feat- 
legung gewisaer Zustande der Zellstromuug yerandert u. bestimmt werden kann. 
(Journ. Physical Chem. 28. 161—65. Anne Arbor [Mich.] Uniy.) H o b s t .

B. I l i in , Zur allgemeinen Theorie der Sorptionserscheinungcn. (Vgl, Biochem.
Ztschr. 132 . 494. 511; C. 1 9 2 3 . III. 258. 254.) Die Soiption ist eine kompleie Er
scheinung, die aua Adsorption, Absorption u. einer chem. Wechselwrkg. zuaammen- 
gesetzt Eein kann. AuBerdem acheint eine Reihe von Obergangen zwischen Ad
sorption u. chem. Verb. zu eiistieren. Vf. leitet eine Gleichung der Sorptions- 
kinetik — in Gestalt einer Gleichung fiir eine Monomolekularreaktion — ab: 
c =» (»' — e~kł) u. findet fiir die Sorptionskapazitat: c ~  a; sie ist eine Funk-
tion dea Druckee oder der Konz. u. der Temp. Bei Annahme, daB das Sorptions- 
gleichgewicht ein dynam, ist, berechnet Vf. alB Gleichung der Sorptionsisotherme 
c~  b  Cmax (t — eDip) (cmai => Sorptionskapazitat fiir p  =  ra, ca —  Konstantę). 
Die AbhSngigkeit yon c ~  von der Temp. laBt aich durch die Gleichung:

c ~  =  c0e ~ s V T
(c4, i) ==i Konstantę) yeranBchauliehen. Da c ~  eine abnehmende, die Sorptionn- 
geaehwindigkeit eine zunehmende Funktion der Temp. iat, erklart sich leicht die
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tatsiichlich beobacbtete Kreuzung der Kurven der Sorptionakinetik fiir verschiedene 
Tempp. Die theoret. abgeleiteten Gleichungen stehen in guter Ubereinatimmung 
mit friiheren Vera.-Reaultaten. (Ztacbr. f. phyaik. Cb. 107. 145—53. 1923. Moakau, 
Wisa. Inat.) U lm a n n .

B. Anorganisclie Chemie.
E. H. Rieaenfeld und M. B eja, U ber die therm iiche B ild u n g  von Ozon. Daa 

(herm. 0,-0,-Gleichgewicht -wird an explodierenden Gemiachen beider Gase unter- 
sueht. An eine mehrere Atmospharen Druck auahaltende Glaskugel waren aeitlich 
zwei Glasrohren mit Hiihnen angeaetzt, von denen einer durch Glaaachliff aowohl 
mit dem Ozonapp. ala auch mit einem Manometer verbunden werden konnte. In 
der Kugel waren zwei dicke Pt-Drahte eingeachmolzen, dereń Spitzen einen Ab- 
stand yon 3 mm hatten, u. die auBen an Cu-Driihte gelotet waren. Die Kugel 
wurde evakuiert, u. dann wurde unter verachiedenen Drucken O, hineindeatilliert. 
Dio 0,-Konz. wurde durch Mesaung dea Druckea gefunden. Die Eiplosion wurde 
dadurch bewirkt, daB ein Funken von einem kleinen Induktor durch die Kugel ge- 
achickt wurde. Dahei wurde im Dunkeln ein helleB Aufleuchten beobachtet, das 
durch daa Gliihen dea auf hohe Temp. erhitzten O, erklart wird. Nach der Ex- 
ploaion wurde der Druck gemeasen u. der Vol.-°/0-Gehalt an O, berechnet. Der 
Inhalt der Kugel wurde gegen ein Stiiek Jodkaliumatarkepapier atromen gelaasen. 
Durch Yergleich der erzeugten Flecke mit aolchen von bekannten 0,-Mengen yer- 
uraachten Standardflecken konnte die 0,-Menge ziemlieh genau beatimmt werden. 
Diese Methode ist die empfindlichate zum Nachweia von O,,

Nach der Eiploaion eineB Gemisehea, daa weniger ais 37 V o l O ,  enthielt, 
war kein 0 3 mehr nachweiabar. Die theoret. erreichbare Maximaltemp., die nach 

2’.
Q =  m fC „ d  T  (Q == freiwerdende Warme, m =  Anzahl Mole O,, Cv => Molar-

2’,
wiirme von O, bei konatantem Vol., T, aind die Tempp. vor u. nach der Ex- 
ploaion) berechnet wurde, betragt 2130° abaol. Der Partialdruck dea 0 3 betragt 
bei einem Geaamtdruck von 1 at weniger alB  2-10- 3  at. Bei der Exploaion von 
45 bia 94 Yol.-°/o’g- Ot betragt der Partialdruck unabbangig von der Anfangskonz. 
dea .0, zwischen 2 u. 4 ‘10~r8 at. Ea konnen Maximaltempp. von 2300—2850° er- 
reicht werden. Das Głeicbgewicht zwiaehen Os u. O, liegt bei ao kleinen 0,-Konzz-, 
daB die therm. B. yon 0 31 die z. B. von F . F i s c h e k  u. M a e x  (ygl. Ber. Dtach. Chem. 
Gea. 40. 443; C. 1907. I. 689) am gluhenden Nernatatift untersucht worden iat, 
bisher nicht beobachtet worden sein konnte. (Medd. Kgl. Vetenakapaakad. Nobeliuat.
6 . Nr. 8. 1—20. 1923; Ztachr, f. anorg. u. allg. Ch. 133. 245—62. Berlin, Uniy.) Jos.

H erb ert Funk, Uber das YerhaUen des a u s  abgeschreckten A lum in ium schm elzen  
gew onncnen S i lic iu m t gegen S tic k tto ff. Vf. fiudet, daB derartig gewonnenes Si 
(vgl. M a n c h o t ,  Ztschr. f. anorg. u. allg Ch. 120. 277; C. 1922. I. 1392) mit N, 
viel raacher u. yollatandiger reagiert, alB kryatalliaiertes. Eb entateht ein Prod., 
daa der Formel S i ,N t  entB pricht. — Die Uberfiihrung in Nitrid wurde in einem  
Magneaiarohr yorgenommen, in dem daa Si in flacher Schicht auagebreitet u. gut 
gereinigter Stickatoff iibergeleitet wurde. Bei 1100—1200° wurden nur ganz geringe 
Mengen N gebunden. Bei 1450° wird das Si bereits in 10 Min. in grauweiBes 
Nitrid ubergefiihrt. Bei 180facher YergroBerung u. Mk. aieht man im durchfallen- 
den Lichte grauschwarze amorpbe Teilchen u. yereinzelt Nadelchen, im auflfallen- 
den Lichte achneeartige, weiBe Maaaen. Vf. beacbreibt die Keinigung u. Analyae 
des gewonnenen Nitrids. (Ztachr. f. anorg. u. allg. Ch. 133. 67—72. Milnchen, 
Techn. Hochaehule.) MOBTEKSEN.
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G. Aminoff, Uber den Badius des Wassersłoffatoms in Krystallen. Aua der 
rontgenometr. ermittelten Struktur von Mg(OH)a u. Mn(OH)., errechnet Vf. einen 
Eadius fiir das H-Atom zu 1,15 bezw. 1,05 X. (fiir Mg u. O sind die von B ragg  
berechneten Atomradien benutzt), wobei aber im ersten Falle 2 H-A(ome aich in 
ihrem Bereicb etwas iiberschneiden, wahrend im zweiten eine kleine Liicke bleibt. 
Errechnung des Atomradius des H  aus der von G r o ss  angegebenen Struktur des 
Eises fiihrt zu 1,09 A. Man kann zur Struktur von Mg{OH), bez w. Mn(OH), 
kommen, indem man in H a-0 -0 -H 9 fiir die sich beriibrenden H-Atome benaehbarter 
trigonaler Aehsen in Bichtung dieaer Achsen jeweils ein Mg- bezw. Mn-Atom ein- 
setzt. WaBaeratoff wiirde sich demnaeh in der Kurve der Atomvolumina ais erates 
Alkali des period. Systems darstellen. (Geol. Foren. Forh. Stockholm 43. 389—90. 
1921. Zentralblatt f. Min. u. Geol. 1923. 159. Eef. G r o sz .) B e h e l e .

Jn liu s  M eyer und Hugo W ilk, Z w  Kenntnis der ThalHsul/ate und der 
Thalliselenate. Zu den bereita friiher gemachten Mitteilungen (vgl. J. Me y e r , Eec. 
trav. chim. Paya-Baa 42. 614; C. 1923. III. 1342) sind noch die Unteras. uber die 
Ammoniakate des Thallisulfats u. -seltnats, uber Thallo-Thalliselenate u. Thallo- 
Thallihalogensulfate u. -selenate bimuzufiigen. DaB bei Ggw. geringer Mengen 
NH4-Salze die Fiillung von Tl(OH)a dureh NH40H  unvollstandig ist, fiihren Vff. 
auf die B. von Komplezaalzen zuriick. In folgender Weise gelang die Darat. eines 
Ammoniakates des Thallisulfats u. desSelenates, dem dieFormel [Tl(H,0)s(NH3)4],(S04), 
bezw. [Tl(H20)s(NH,)6],(Se04), zukommt: Zu einer Aufachlammung von Tl(OH)s in 
W . wurde (NH4)-aS04 bia zur volIstandigen Aufloaung des Tl(OH), u. der Sattigung 
der Lsg. an (NH4),S04 gegeben. Nach Filtration der L 3g., Abkuhlung auf 5° u. 
Zugabe der 2- bis 4-facben Vol.-Menge NH4OH krystallisieren in atark ammoniakal. 
Lsg. bestandige Nadeln aua, die sich jedoch nach Entfernen aus der Lsg. rasch 
unter NH„-Abspaltung zersetzen, Tl(OH)a bleibt zuruck. Wegen der ungeheuren 
Empfindlichkeit gegen Luft wurde das Salz in einer NH8-Atmosphare auf Ton- 
acherben getrocknet. Zur Analyse wurden kleine Anteile des trockenen Salzes in 
zur Halfte mit dest. W. gefiillte u. so gewogene Wageglaschen geworfen, die 
sofort yerschlosBen u. wieder gewogen wurden. Die Best, von Tl u. S erfolgte 
wie friiher (1. c.). NH, wurde abdest., in HC1 aufgefangen u. titriert. Das 
Ammoniakat des Thalliselenats glieh in seinem Aussehen u. Verh. dem des Sulfats; 
es war jedoch noch weit empfindlicher ais jenes. — Aueh die Doppelsalze der 
Thallo-Thalliselenate waren denen der Sulfate auBerat ahnlich; dem farblosen 
Tl,S04»Tla(S04)3 entspricht farbloses Tl,Se04*Tl,(Se04'8 (I.), u. dem dottergelben 
5TlaS04*Tlj(S04), entspricht das ebenfalls gelbe Se-Salz (II.) der analogen Formel. 
Nur die Salze, in denen Tla) u. Ti(I1I) im Verhaltnis 1 : 1 oder 5 : 1 stehen, wurden 
gefunden. Die Darst. von I. erfolgte dureh ZusammengieBen aquivalenter Mengen 
der Lsgg. ■yon Ti,Se04 u. von Thalliselensaure, der etwas freie HjSe04 zugesetzt 
war. Zur Darat. von (II.) wurde tropfenweise eine gesatt. Lag. von HTl(Se04)a» 
4H ,0 mit etwas freier H,Se04 zu einer gesatt. Lsg. von TJjSe04 gefiigt. Das 
Salz I I . ist bestandiger ais I . , gegen Oxydations- u. Eeduktionsniittel ist es sehr 
empfindlich, mit verd. Halogenwaascrstoffaiiuren gibt es Thallo-Thallihalogenide. 
In yerd. H,Se04 ist es wl. — Ferner wurden Thallo-Thallihalogensulfate bezw. 
-Belenate dargestellt, u. zwar Thallo-ThallichloroBulfat TiUII) Ti(u CIa(S04) (III.), 
Chloroselenat Tl<»u T l" Cla(Se04) (IY.) u. Bromoaelenat T l '1" 1 Tl® Brs(Se04) (T.) — 
H I. wurde dargestellt, indem Thallischwefelsaure mit konz. HC1 auf 200° erhiizt 
wurde. Y. wurde ahnlich wie das entsprechende Sulfat (vgl. E. J. Me y e r  u . 
G o l d s c h m id t , Ber. Dtscb. Chem. Gea. 38. 239; C. 1903. I. 495) gewonnen, dieses 
ging dureh Behandeln mit Cl, in IY. iiber, welches aueh dureh Chlorierung einer 
TljSe04-Lsg. u. nacbfolgendes Erhitzen darstellbsr war. Eine entaprechende Jodo- 
verb. lieB sich nieht herstellen. Die Halogenverbb. aind leicht zersetzlieh, bydro-

VI. 1. 97
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lyaieren in W., woboi T1C1 odcr TIBr auafallen. (Ztaclir. f. anorg. u. allg. Ch. 132. 
239—59. 1923. Breslau, Univ.) J o s e p h y .

Otto Buff und H elm ut H artm ann , Arleiten im Gebiet hoher Temperaturen. 
x v n .  U ber die Dampfdrucke der Erdalkalimttallc. (XVI. vgl. S. 465.) Gemeaaen 
wurden die Dampfdrucke der Erdalkalimetallo nach dem Verfaliren von B ufę  u. 
B e rg d a h l (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 106. 76; C. 1919. III. 308) in Argon- 
atmosphare, daa fur dieae Mcssungen verfeinert wurde. Die Werte fur die ver- 
schiedenen Tempp. sind in Tabellcn zuBammengeBtellt. Bei Ca muBte beaondera 
auf die Reinheit deB Ar geachtet werden, da ein geringer N-Gehalt Nitrid bildete. 
Gefunden wurden durch Estrapolation die folgenden Kpp,760 fiir Mg 1086°,; Ca 
1175°; Sr 1151°; Ba 1146°. Aus den Dampfdrucken wurden die molekularen Ver- 
damptungBwarmen nach der Liempt3ehen u. nach der De Forcrandsehen Formel 
bereehnet. Nach der eraten Formel Biod sie unwahrscheinlich hoch, nach der zweiteu 
betragt l .  fur Mg 30900 cal; Ca 33100 cal; Sr 32500 cal; Ba 32400 cal. Die 
Verdampfungawarmen A0 (beim absol. Nullpunkt) fiir Ca u. Mg wurden nach einer 
angegebenen Naherungaformel bereehnet u. ergaben fiir Mg 34600 cal; Ca 38400 cal. 
Nach der von N ebnst angegebenen empir. Beziehung C =  0,14 X,jT, erhielten Vff. 
folgende chem. K onB tan ten  C fiir Mg 3,18; Ca 3,20; Sr 3,19; Ba 3,19. A ub der 
von G uldberg  und Guye angegebenen Beziehung 2’trit. >= 1,55 T, folgt T trit 
fiir Mg 2100; Ca 2200; Sr 2175; Ba 2150. — Eine Naherungsrechnung mit den 
gefundenen Zahlen ergab in Ubereinatimmung mit der Beobachtung, daB sich MgO 
durch C schon bei yerhaltniam&Big niedriger Temp. zu Metali reduzieren 15Bt. — 
An dem Druckregler von Beckmann u. L iesche wurde daa Ventil geandert, um 
Verluate an Ar zu yermeiden. (Ztacbr. f. anorg. u. allg. Ch. 133. 29—45. Brealau, 
Techn. Hochachule.) M o r t e n s e n .

M. P au l Pascal, Konstitution und Yeranderung der Tonerdtniederschlage. Vf. 
beatimmt die spezif. SuBzeptibilitat der auf den verechiedenaten Wegen hergestellten 
Tonerdeniederschlage (aus Alaun -j- NHa) in W. Sie yerhalten Bieh im allgemeinen 
ais Gele von A1,0„ die mit B sO durchtrankt sind. X ,  fur A1,0,: —3,58•10—;- 
Mit der Zeit hydratisieren sie Bich zu A1j08«3H,0 X , =  —5,0-10~ 7 u. nicht zu 
Al(OH), (X, ber.: 3,69*10 7J. Da noch niemała die Verbb. Orthokieaelsaure, Ortho- 
zinnsauie, Aluminiumbydroiyd isoliert aind, aondern nur in Form ihrer Subatitutione- 
prod. (Ester), ao scheint in der anorgan. Chemie dieaelbe GesetzmaBigkeit zu be- 
atehen wie in der organ. Chemie, in der Verbb. mit 2 oder 3 OH-Gruppen an 
einem C-Atom faat nur in Form von Acetalen, Athern uaw. bekannt sind, daB 
bei zu groBer Zahl der OH-Kadikale an einem Atom HsO-Abspaltung eintritt. — 
Eb scheint, daB normale Hydroiyde nur yon ein- u. zweiwertigen diamagnet. Me- 
tallen yorhanden aind. (C. r. d. 1’Acad. des aciencea 178 . 481—83.) B e h r e n d t .

Josef H olluta, Der Beaktiontmechamismus der Permanganałreduktion und seine 
physikalisch-chemischen Grundlagen. VII. Die Manganatreduktion durch Formal
dehyd. (VI. ygl. S. 469.) Vf. weist nach, daB die Manganatreduktion durch Form
aldehyd unter intermediSrer B. von Formiationen yerlauft u. somit eine bimoleku- 
lare zweistufige Folgereaktion yorstellt. Im Einklacg damit steht, daB die Ge- 
schwindigkeitakoeffizienten zweiter Ordnung, bereehnet unter Zugrundelegung der 
stochiometr. VerhSltniaae, der Gleichung:

2 MnO/' +  HCHO => 2MnO, +  CO," +  2 HO' 
ainkende, die nach der Gleichung Mn04" -f- HCHO •= MnO, HCOa' +  OH' 
anateigende Tendenz zeigen. Infolge der groBen featgestellten GeschwindigkeitB- 
unterschiede der Manganatreduktion durch CHaO u. durch Formiat kommen jedoch 
die auf letztgenannte Art berechneten Geschwindigkeitskoeffizienten den wahren liem- 
lich nahe. Beim Studium des Zuaammenhangea zwiachen der AlkalitSt der Leg. 
u. der GroBe der Geachwindigkeitskoeffizienten findet Vf., daB letztere in crBter
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Aniifiherung umgekehrt proportional der Quadratwurzel aus der Hydroiyłionenkona. 
u. damit auch direkt proportional der achten Wurzel aus den Partialdrucken deB 
vom Manganat abgespaltenen Sauerstoffea sind. Der EinfluB der Hydroiylionen 
auf den Molekularzustand des CH,0 in der Lsg., im Hinblick auf die Kinetik der 
Manganatreduktion durch CH,0, wird vom Vf. eingehend erortert. Den Geaamt- 
mechanismus der Red. stellt folgendes Schema klar: 1. 2 [MnO/' -(- B H ,0  => 
Mn(OH)< +  20 H ' +  O] Gleichgewicht; 2. O - f  HCHO +  OH' =  HCO,' +  0 ,0  
rasch; 3. O -j- HCO*' -f- OH' =  C03"  +  H ,0  langsam verlaufende Folgereaktion. 
(Ztachr. f. phyaik. Ch. 107. 249 — 69. 1923. Brunn, Dtach. techn. Hochsch.) U lm .

Josef H olluta, Ber Beaktionsmechanismus der Permanganatreduktion und setne 
physikalisch-chemiechen Grundlagen. VIII. Kinetik und HydroxyUoneneinflufi lei 
der Stufenreaktion Manganat-Formaldehyd-Formiat. (VII. vgl. vorat. Ref.) Fur 
den speziellen Fali einea zehnfachen Formiatiiberachuaaea entwickelt Vf. die 
Gresehwindigkeitagleichungcn fur die Stufenrk.: Manganat-Formaldehyd-Formiat. 
Unter diesen Bedingungen laBt sich die Folgewrkg. auf eine Nebenwrkg. zuruck- 
ffihren, die eine einfachere mathemat. Behandlung u. infolge der leichten Isolier- 
barkeit der zweiten Teilrk. des Gesarntprozeasea auch die Berechnung der Ge- 
achwindigkeitakoeffizienten der ersten Teilrk. nur aus der Konz.-Anderung dea 
Manganatea u. aus der bekannten Geschwindigkeitskonstanten der Manganatred. 
durch Formiat geatattet. Verss. bei verschiedenen OH-Konzz. beatatigen die auf- 
gestellten Gleichungen. Ferner leitet Vf. eine Beziehung zwischen Geschwindig- 
keitskoeffizienten u. OH-Konz. ab. — Neben der bereits frttber gefundenen Ver- 
zogerung, welche proportional der Qaadratwurzel aus der Hydroxylionenkonz. war, 
beobachtet Vf. noch einen zweiten gleichartigen EinfluB der letzteren auf die Ge- 
schwindigkeit der gemeasenen Rk., bei welchem sich eine Proportionalitat mit der 
erBten Potenz der Hydrosylionenkonz. ergab. Beide Einflusse wirken neben- 
einander. Vf. glaubt, daB die Ursache fur daa Auftreten dieser zweiten Erseheinung 
eine unter dem EinfluB der Hydroiylionen erfolgende B. eines Aniona H tC(,0H)0~ 
ist, welches durch einen Neutraliaationavorgang aus CH,0 entsteht u. langaamer 
mit Manganat reagiert ais CH,0 selbBt. — Die Best. des Temp.-Koeffizienten der 
Manganatred. bei einer Alkalitat yon 0,1 Mol. im Liter ergab 1,85. (Ztschr. f. 
phyaik. Ch. 107. 333—46. 1923, Brunn, Techn. Hochsch.) U lm  ANN.

Ju llu s  M eyer und W alte r Schramm, Zur Ktnnłnis des dreiwertigtn Mangans IV. 
(III. vgl. J. Meyeb u. Schbamm, Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 123. 56; C. 1922. 
III. 1036) VfF. untersuchen die E inw . von SO, a u f MnsOa u. MnOa. 10 ccm 
einer Emulsion von Mn{OH)t, das durch Autoiydation einer Balmiak-ammoniakal. 
MnCl,-Lsg. (ygl. Meyeb u. Ń eb lich , Ztachr. f. anorg. u. allg. Ch. 116. 117;
C. 1921. III, 932) dargestellt war, wurden in einer Pulyerflasche auf 100 ccm yerd,, 
durch einen CO,-Strom wurde die Luft ausgetrieben u. dann langsam SOa ein- 
geleitet (Abbildung des App. im Original), bis daa Mn(OH), yerschwunden war. 
Der tjberachuB yon SO, wurde wieder durch CO, yerdrangt. LieB man aua einem 
Tropftrichter ein Gemiach yon 2-n. HC1 u. 2-n. BaCl,-Lag. zutropfen, so flel BaS04 
aus, u. SO, entwickelte sich, welches auB MnSO, stammte, das aeinerseita aus dem 
sich primar bildenden Mn,(SO,), entatand. Die Hauptmenge des bei der Einw. 
von SO, auf Mn(OH), entstandenen Rk.-Prod. erwies sich ala MnS,Os. Die Best. 
erfolgte in der Weise, daB aus dem Rk.-Gemiach S04-, SO,- u. Mn-Ionen durch 
einen OberschuB yon Barytwasaer entfemt wurden, der nach der Filtration durch 
CO, in der Hitze ais BaC03 ausgefallt wurde, wahrend das 11. BaS,Os in Lsg. 
blieb.' Die Lsg. wurde zur Trockne eingedampft, das Salz aus W. umkryetalliBiert. 
Eine konz. Lsg. wurde langere Zeit mit kont. HC1 erhitzt u. die abgeschiedene 
Menge BaS04 bestimmt. Die bei der Rk. zwischen SO. u. Mn(OH), entatehende

97*
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S04"-Menge wird durch Temp.-Erhohung nicht yermehrt, durch Zusatz von einigen 
Tropfen Glycerin vermindort. Md2(S08)3 geht 2 Rkk. ein:

Mds(S08), =  MnS08 +  MnS,O0 u. Mn^SOJ, =■ MnS04 +  MuSOs +  SO,, 
wahrend das Ferrisalz nur in der ersten Weise reagiert. — MnO, wurde durch 
Behandlung von Mn(OH)a mit 2-n. H ,S04 quantitatiy nach:

2Md(OH)3 - f  HsS04 =  Mn Os +  MnS04 +  4H20 
gewonnen. Die Rk. zwischen S02 u. MnO, verlauft weit schneller ais mit Mn,Os, 
auch ist hier die sich beim Ansauern entwickelnde SO,-Menge nur sehr gering. 
Die gebildete Sulfatmenge nimmt mit der Temp. zu, die Ditbionatmenge sinkt 
mit steigender Temp. Es seheinen auch hier 2 Rkk. nebeneinander zu laufen:

2 MnO, +  4SO, == Mn,(S03)s +  SOe =  MnS04 +  SO, +  MnS,06 
u. eine direkte Oxydation: MnOa -f- SO, ™ MnS04. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 
132. 226—38. 1923. Breslau, Univ.) J o s e p h y .

H. Schottky, Die Hiirtt von JEisen-Nickel-Legicrungen. Vf. bezieht sich auf 
eine Arbeit yon S a u e r w a l d  (S. 27) u. bestiitigt, daB das Hartemasimum mit dem 
Bestehen von 2 Arten fester Lsgg., namlich (cz-Fe «-Ni) u. (/-Fe -j- «-Ni) zu- 
sammenhangt. Messungen hieriiber sind jedoch schon seit langerer Zeit bekannt. 
(Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 133. 26—28. Essen. Yers.-Anstalt d. F r ie d r . K r u p p  
A.-G.) Mo r t e n s e n .

N. Demassleux, Słudien iiber das Gleich gtwicht zwischen dem Ghlorid und 
Jodid des Bleis und einigen Chloriden und Jodiden der Alkalien in watseriger 
Lósung. Kurzes Ref. iiber die Unters. der Systeme PbJ,-KJ-H ,0 u. PbJ,-NH4J-
H ,0  nach C. r. d. l’Acad. des sciences, ygl. S. 878. Im System PbCl,-KCl-H,0 
wurden nach der Metbode der Loslichkeit die Doppelsalze 2PbCl,-KGl u. PbCl^- 
K G l'x!t B t O\ im System PbC),-NH4Cl-H,0 bis 75° die Yerb. 2PbCli ’N H iCl u. 
daneben obeihalb 75° PbCli -2 N H fil  nachgewieBen, wahrend die Systeme PbCl,- 
NaCl-H,0 u. PbCl,-LiCl H ,0  zwischen 13 u. 100° wegen der starken Loslichkeit 
von PbCJj in den Btark konz. Salzlsgg. keine Doppelsalze gaben. (Ann. de 
Chimie [9j 20. 233—96. 1923.) B e h r e n d t .

Franz Simon, Die chemisćhe Konitante des Quećktilbers. Mit F. Lange miBt 
Vf. die spezif. Warmen des Hg in 2 Reihen zwischen 9 u. 14°, dereń Gesamt- 
yerlauf sich durch folgende Gleichung wiedergeben laBt: Gp =  SU Debye-Fanktion 
(120) -|- ’/» Einstein-Funktion (25) +  21,10 ;6 T  s/4. — Die ebem. Konstantę des 
Hg wird zu =  1,95° mit einem Maximalfehler yon 0,06 berechnet, also auBerhalb 
des um 0,084 kleineren theoret. Wertes. (Ztschr. f. physik. Ch. 107. 279—84. 
1923. Berlin, Uniy.) U l m a n n .

L. M. Dennłs, K ath arin a  M. T ressler und F. E. H ance, Germanium. 
VI. Metallisches Germanium. Redukłion von Gerinaniumdioxyd. Darstellung von 
getchmolzenem Germanium. Physikalische und chemisćhe Eigensćhaften. (V. vgl. 
D e n n i s  u . J o h n s o n ,  Journ. Amerie. Chem. Soc. 45. 1380; C. 1923. III. 1546.) Zur 
yollstandigen Entwiisserung yon GeO, ist ca. 3-std. Erhitzen auf 950° erforderlich. 
D a s  Prod. ist nicht hygroskop. Bei 1250° tritt noch keine Yerfliichtigung ein. Bei 
der aluminotberm. Red. entweichen dicke weiBe Nebel, die hauptsachlich aus GeO, 
bestehen, der Regulus enthiilt nur 61% der berechneten Menge Ge. Kleinere 
Mengen GeO, laesen sich ohne Yerlust durch ca. 2 7 ,-std. Einw. von H, bei 500 
bis 540° reduzieren, bei Anwendung yon 10—14 g GeO, ist die Ausbeute geringer 
a is  die berechnete. — 1 g Ge laBt sich unter Borax zu einem Regulus schmelzen; 
werden 26 g im bedeckten Tiegel analog behandelt, so fłieBen sie nicht zusammen. 
Auf Zusatz von 5% Borsaure erhalt man Kiigelchen yon 1—3 mm Darchmesser, 
die mit einem schwarzen Pulyer bedeckt sind. Das FluBmittel farbt sich auch tief 
schwarz, beim Digerieren mit W. entsteht ein rotbranner flockiger Nd., in der 
Hauptsaehe sus hydratisiertem GeO, bestehend. Beim Luften des Deckels ent-
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weicht GeO, in dichten Nebeln. Beim Schmelzen unter waaserfreiem Nat S 0 i ent- 
ateht ein deutlicłi krystallin. Regnlua, der von einer gelben glasartigen M. umgeben 
ist. Diese entwickelt bei der Einw. von HC1 H,S u. enthalt 48,94°/0 Ge, das Ge- 
wicht des Regulus iat 73,8% des angewandten Ge. Beim Schmelien unter NaCl 
orhalt man einen wohlkrystallisierten Regulus von ca. 96% des ursprunglichcn Ge- 
wichteB, die Lsg. des anhaftenden Salzea ist alkal., wahrscheinlich infolge der An- 
wesenheit von Na-Germanat ans geringen Oxydmengen im Metali.

P b y s ik a l. E ig e n sc h a f te n . Der F. wurde zur Vermeidung von Orydation 
unter Zackerkohle bestimmt; er betragt 958,5°. Beim Eratarren tritt dae bekannte 
Spratzen auf. Nachdem die Oberflache unter Rotglut abgekuhlt iat, erscheinen 
plotrlich ein oder zwei glanzende Stellen, die auch wieder ganz plotzlieh ver- 
schwinden. Es bildet sich auBen eine feste Schale, die das innen noch f i .  Metali 
unter Druck setzt, ao daB es schlieBlich die Schale an der diinnaten Stelle, d. i. 
oben, aprengt. Bei langsamem Abkuhlen bleibt der Effekt aua. — Aus pyknoinctr. 
Bestat. ergab aich D,,030 5,35. H d l l  berechnete die D. nach rontgenograpb. Auf- 
nahmen zu 5,36 mit einer Genauigkeit von '/,% . — Die Hartę liegt nach G il l  
zwischen 6 u. 6,5. — Ein von ihm untersuchter Begulus beetand aus langlichen, 
in einigen Fallen von Oktaederflachen begrenzten Krystallen, von denen manche 
iiber 3 cm lang waren. Teilweiae zeigten aie dendrit. Asto. Es besteht im Kry- 
atallhabitus eine gewisae Ahnlichkeit mit Sb. — Bzgl. des elektr. Wideratandea u. 
der thermoelektr. Kraft vgl. B id w e ll (Physieal Review 19. 447; C. 1923. III. 
1147). — Aub Vćras. nach der Differentialmethode von Robeets-A.usten ergab sich 
die Eristenz von mindeatens 2 Modifikationen zwischen 117 u. 560°.

Chem. V e rh a lte n . Oxydfreies Ge yerfiuchtigt aich bei 800° im H2-Strom 
nicht, beim uberleiten von H, iiber geachmolzenea Ge kann man nach der Marah- 
achen Methode oder durch die Ked. von AgNO,-Lag. die Verfliichtigung von Ge 
nachweisen. — Im 0,-Strom fangt Ge bei 714° an, sich zu osydieren, u a cli 30 Min. 
bei 730° betrug die Gcwichtszunahme 50,8% der fur GeO, berechneten, die M. be- 
stand aua Ge, GeO n. GeO,. Bei 900° traten weiBe Nebel auf u. eB achlag sich 
ein Sublimat von G e02 nieder. Da GeO, bei dieaer Temp. nicht fliiehtig ist, muB 
GeO yerdampfen u. sich dann weiter oxydieren. — H }S  greift Ge bia zu 200° nicht 
an, bei hoherer Temp. nur achwach, erat wcnn bei iiber 400° die Diasoziation des 
Gasoa einaetzt, bildet aich GeS, wie W in k l e r  (Journ. f. prakt. Ch. 142. 177 [1886]; 
144. 188 [1887]) bei der Einw. von S auf Ge beobachtet hat. — SO, wirkt wenig 
unterhalb 500°, achnell bei 510—530° auf Ge ein unter B. von (?eS, u. GeO,. — 
Metali. Ge wurde 1 Woche bei Zimmertemp. u. 8 Stdn. bei 90° der Einw. ver- 
schiedener fl. Kcagenzien ausgesetzt. W ., 50%ig. NaOH, 1 :1  u. konz. UCl u. 
50%ig. UjSO f grifFen weder in der Kalte noch in der Warme an, 10%ig. NaOH 
yerursachte in beiden Fallen ca. 0,5 % Gewichtsverlust. 50%ig. U  NO, osydierte 
oberflachlich zu GeO,, der Gewichtsyerlnst betrug bei Zimmertemp. 7% , bei 90°
1,6%. Konz. HNO„ farbte die Oberflache dunkel ohne merkliche Anderung dea 
Gewichts. Konz. H ,S04 griff bei Zimmertemp. nicht an , bei 90° ging 1% in Lsg. 
19-n. H F  yerureaehte bei gewohnlieher Temp. 0,1, bei 90* 0,8% Gewichtsverlust. 
■̂n 3%ig. Ę O ,  iósten sich bei Zimmertemp. 40%, bei 90° 70%, bei 100° ging 
achlieBlich allea Ge ais GeO, in Lsg. Diese Loslichkeit in H ,0 , scheint eine gute 
Methode ztit Best. des At.-Gew. auf Grund dea Yerhaltnisaes Ge : Ge02 zu ge- 
statten. — In geschmolzenem waaaerfreien NaO H  u. K O H  loate sich Ge achnell 
auf. Die Schmelze war klar u. farblos 1. in W. E E S O t u. KCIO, ,  griffen nur 
sehr schwach an, K CN  uberhanpt nicht, wahrend das Metali in geschmolzenem 
NałCOn, K N O , u. 2Va,0, mit heftiger Bk. in Lsg. ging. — Verss. zur Darst. eines 
Ge-Carbids achlugen fehl. (Journ. Americ. Chem. Soc. 45. ■2033—47. 1923. Ithaca 
[N. Y.], Univ.) H e e t e k .
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W. Geiss und J . A. M. van L iem pt, Zur Deutung der Kaltbearbeitung auf 
Orund elektrisćher Mestungen. Die Bontgenanalyse mit ihren bisherigen Methoden 
gibt nur global einen tJberblick iiber die Deformation der Krystallite einea Metall- 
aggregata bei Kaltbearbeitung. Mit der piast. Deformation andern eieh jedoeh noch 
andere phys. u. chem. Eraeheinungen, die einer Erklarung bedurfen. Vff. haben 
den Temp.-Koeffizienten a  dea elektr. Widerstandes bei k. gezogenen Metallen ge- 
raescen. a  andert aich bei W, Ni u. Cu betrachtlich, am starksten bei W, weniger 
bei Cu. DaB Eontgenbild zeigt eine weifgehende Orientierung der Kryatallite in 
der Deformationarichtung, was jedoeh bei regular kryatalliaierenden Metallen die 
Anderung dea Leityermogens nicht erklśirt, denn MessuDgen an j4I-Blech, von 
15 ram in der Langsrichtung bia auf 0,16 mm heruntergewalzt, gaben keinen Unter- 
schied im Leityermogen aenkrecht oder parallel zur WalzrichtuDg. Die Baumgitter- 
anderung des W  durch Zusatz yon Mo ist nicht meBbar; a  ist jedoeh betrachtlich 
yerandert. Eigenspannungen in k. gereckten Metallen baben keinen nennenswerten 
EinfluB auf cc. Ea yerandern aich alao scheinbar gewiase Eigenachaften der Atome 
selbat. Bei Kaltbearbeitung entateht eine Anisotropie der Krystallite. Bei einem 
geflossenen Einkryatallwolframfaden, um 3%  bleibend yerlangert, yerandert aich a 
nicht. Auch tordierte Einkryatallfaden, durch WC16 yon 100 p  auf 1 mm Dicke 
aufpriipariert, ergaben ein a  gleicb dem des reinen Wolframs. Storungen hangen 
alBO mit der Oberflaehe der Krystallite ssusammen. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 
133.107—12. Eindboyen [Holland]. Lab. d. P h i l i p s -  Gluhlampenfabriken A.-G-.) M o e .

K urt L indner und H ellm ut Feit, Uber einige AdditionsreaJctionen, Molekular- 
verbindungen und die Hydrohjsc des Tantalpentachlorids. (Vgl. F e i t ,  Diss. Berlin 
1923.) Beinea TaCIe stellen Vff. durch Chlorierung yon Ta-Pulver bei 600° u. Deat. 
des Bohprod. im N,- oder Cl,-Strom dar. P. ca. 233°. Wss. Medien hydrolysieren 
schnell, konz. HC1 laugsain. A. lost aehr leicht, hydrolysiert allmahlicb besonderB 
beim Erwarmen zu T a,06. In Bromathyl, Chlf. u. CCI4 ist TaCl6 zwl., CS, ist das 
beate Losungsm., Aceton lost leicht unter Zera., A. u. Bzl. loaen nicht. Aua den 
Lsgg. in CS, (seltener in CClj oder Bromathyl) entstehen mit yerschiedenen organ. 
Stofien Additionsyerbb., die auBerst zeraotzlich Bind. Es esistieren Yerbb. mit Bzl., 
gelblich krystallin.; CCI,, heUgelbeWiirfel; Aceton, hellgelber Nd., der aich sofort wieder 
lost; Benzaldehyd, rotbraun krystallin.; Salicylaldthyd, weiB; Anilin, rot amorph, u. 
Chinolin, gelb amorph. — Aua der Lsg. yon TaCls in CS, entateht mit Pyridin 
die ńtark HC1 abgebende Verb. TaClt '2C tS tN. Die Lsg. yon TaCls in Aceton 
entwickelt HC1, desaen B. durch Koehen am BuckfluBkubler beendet wird. Die 
tiefrote Lag. gibt mit Pyridin daa Deriy. eines Oiychlorids: 4 TaO^Cl-7 CtE BN, das 
moglicherweise auB TaO,Cl-2C6H5N entatanden iat. Die Verb. ist bis auf geringe 
Pyridinabgabe sehr bestandig u. in allen Loeungamm. unl. Aua der k. konz. alkob. 
TaCl6-LBg. u. einer Lag. yon C6H6N-HC1 in A. entBteht beim Einleiten yon HC1- 
Gaa unter Eiskuhlung das Deriy. eineB zweiten Osychlorids 2TaOCla-3C6S B'N ■ 
HCl‘2CtH6OH. — Piperidin gibt mit der TaCl6-L9g. in CS, eine gelbe Additiona- 
yerb. Beim Zutropfen der k. gesatt. alkoh. TaCI6-Lsg. (1 Mol.) zu Piperidin (6 Mol.) 
in A. entateht TaClt ‘6C6H n N -2C iS 60H , lange bestiindige Nadeln.— N S^G as  gibt 
mit den Lsgg. yon TaCl, in CS, u. CC14 gelbe Additionsyerbb. Aus alkob. NH,- 
Lsg. u. alkoh. TaCJs-Lsg. enBteht eine nicht einheitliche Additionsverb. — WSh- 
rend organ. Medien, die eine Diaaoziation aueschlieBen, die B. yon allerdinga sebr 
zersetzlicben Additionsyerbb. gestatten, findet injLosungsmm. wie A. u. AcetoB erat 
Diasoziation — Entstehung der Heiaminyerb. [Ta(C6Hu N)0]Cl5 — u. dann fort- 
sebreitende Hydrolyse — B. yon TaOCla, TaOsCl u. scblieBlicb Ta,Os — statt. 
(Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 132. 10—14. 1923. Berlin N. u. Oranienburg.) K. Li.

Otto Feussner, Uber die Verdnderung de* Tempcraturhoeffizientcn von reinem 
Platin bei mechanischer Beanspruchung. Es wurden die W iderBtande eines 0,1 mm
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dicken .Pi-Drahtes bei 0° u. 100° ohne B e la s lu n g  u. bei einseitigcm Z u g  gemeBsen. 
Der Temperaturkoeffizient war in den beiden Fallen der niimliche. (Ztschr. f. 
Phyaik 21. 163—67. Hauau, Lab. d. Fa. H e r a e u s . )  B ik e r m a n .

0 . Mineralogisclie uud geologisclie Chemie.
P an i N iggli, Neuere Mineralsynthesen III. (II. vgl. Fortschr. d. Minerał, Kriot. 

u. Petrogr. 6. 35; C. 1920. III  537) Vf. gibt einen tJberblick ttber die Entatehungs- 
bediDgungen u. Koeiistenz von Mineralien der Kntazonc. Er beschreibt dic Systemo 
CaO-SiOs, Ca0-A)a0j-Si02, Mg0-Ca0-Si02> Mg0-Ca0-A]20 3, MgO-AJjO.-SiO;,. Die drci 
letztcn stellen die Randsysteme des ąaaternaren SyBtcms Ca0-Mg0-Al,08-Si0, dar. 
Z war lassen sieh die Krystallisationsmoglichkeiten im Innem des SyBtetnB nieht voll- 
kommenuberscbauen; aber das ganzo System wird in Teilfeldcr zerlegt. Diagramme 
u. die Paragenesis der Mineralien siehe Original. Am Seblusae derselben befindet 
sicb gutes Literaturyerzeichnis. (Fortsehr. d. Minerał., Krist. u. Petrogr. 8 . 69—89. 
1923. Zurich.) E n s z l in .

Georg 0. W ild  und E . Ed. Łiesegang, U ber die Farbc des Ainethyitcs wid 
die des Berylls. An der yerachiedenartigen Einlagerung u. dem Farbton der yio- 
letten Farbę laBt sicb der Fundort des Amethysts bestimmen. Solcbe aus dem 
Staate Bahia, Rio Grandę do Sul werden beschrieben. Bei einer Temp, nahe 500° 
werden alle Amcthysty &rieta.tcn farblos, bei hoherem Erhitzen milchig; die Behr 
dunklen Stticker bebalten oft einen gelbliehen Ton. Die Ursache der Farbung ist 
niebt Mn, sondern wahracheinlich Fe in irgendeiner Form, auch Li war stots in 
Spuren nachzuweisen. Fiir die Varietiit Smaragd konnte stets ein Gebalt an Cr 
nacbgewiesen werden. Die Farbę ist in der Hitre beatandig. Alle jBćfj/lh-arietaten 
(auBer Smaragd) zeigen keinen Cr-Gebalt. Die gelben, gelbgriinen, blaugriinen u. 
blauen (Aąuamarine) Abarten zeigen neben Li atarken Fe-Gehalt. Beim Erhitsen 
ergeben aieb Farbanderungen. Die rosa gefarbten Krystalle zeigen einen typ. 
Gehalt an Ca. (Zentralblatt f. Min. u. Geol. 1923. 737—40. 1923. Idar, Frank
furt a. M.) B e h r e n d t .

H. Baoklund, Amblygonit von Uto. Im Lithiumpegmatit von Uto fand Bieh 
tum ersten Mai in Schw eden  Amblygonit ais sechBaeitiger Krystall yon der D. 3,065. 
Vf. gibt die krystallograph. Eigenscbaften anderer Amblygonite wieder, kann aber 
bis jetzt noch keine geaetzmaBige Abhangigkeit der Eigenscbaften yon der ebem. 
Zus. erkennen. Neben dem Amblygonit wurde aucb noch Beryli mit 0,29°/0 L i,0 ;
0,48ł/o Ca,0 (wahracheinlich mit etwas Na,O) u. 0,20% N a,0 gefanden. (Geol. Foren. 
Fórh. 40. 757—75.1918; N. Jabrb. f. Minerał. 1923. II. 180. Ref. B e r g e a t . )  E n s z l i n .

A. Bianchi, Apatite di Val Devero (Ossola). A p a ti t  yon  A rb o la  (O fenhom ) 
kommt in grunen Homblendeschiefem zusaramen mit Hornblende, Titanit u. Feld- 
spat yor. D. 3,160. Habitus prismatisch tafelig. Fluorapatit mit Spuren yon Cl. 
A p a tit  yon d er R o ssa  bildet farblose bis griinliche prismat. Krystalle yon der 
Zus.: P,OS 41,63; CaO 55,25; MgO 0,29; F e ,0 3 +  AlsOs 0,90; Cl 0,95 F-Spuren; 
OH 0,24; HjO bei 100° 0,03; Unl. Ruckstand 1,30. (Atti Soe. ital. Sc. nat., Milano. 
58. 306—32. 1919; N. Jabrb. f. Minerał. 1923. II. 172. Ref. Mil l o s e w ic h .) E n s z l in .

G. Aminoff, Kryitallographische Untersuchung von Brandtit. Der Brandtit, 
CajMnAssOjj^HjO, von N o r d e n s k i ó l d  in Harstigen in Varmland gefanden, wurde 
von letzterem fiir triklin gehalten. Nach Vf. ist er monoklin. Zwischen ihm u. 
dem triklinen Roselith (CoCa)3Ass0 8 • 2 H ,0 , bestehen sehr nahe krystaUograph. 
Ahnlichkeiten. — Brandtit AcbBen a : b : c =  0,8720:1:0.4475. Brechung3exponent 
y  =  1,729, u  =* 1,707, M/ —ct =  0,022. (Geol. Foren. Forb. 41. 161—74. 1919; 
N . Jahrb. f. Minerał. 1923. II. 176. Ref. B e e g e a t . )  E n s z l i n .
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E a rl V. Shannon, Chalcophyllit aus Chile. Vf. untersucht daa Minerał Chal
cophyllit aus einer Kupfermine von Raneagua, C hile. Es kommt in smaragdgrunen 
KruBten von ineinander gewachsenen tafelformigen Krystallen zuBammen mit Tenn- 
antit vor, aus dem es wahrscheinlich dureh Osydation entstanden ist. Hartę: 2. V er- 
wittert an der Luft. Verliert his 110° 14,4°/0 H 20  u. bis zur beginnenden Rofglut weitere 
14,04% > schmilzt bei starter Rotglut zu einer dunkelbraunen Masae unter Abgabe 
eincB weiBen Rauches (As,0,). LI. in verd. HN03, HC1, NH4OH; trigonal rhom- 
boedriscb, ein Krystall schien der hemimorphen Symmetrie anzugehoren. Voll- 
kom m en  Bpaltbar n a ch  der BaBisEache. Optisch einaeheig, negativ. Starker Pleo- 
chroismus. Die Analyac des nieht vcrwitterten Minerals ergibt: Si02: 1,33; CuO:
46,54; AlsOa: 3,49; As,06: 13,23; P ,0 6: 0,67; S0 8: 6,67; HaO +  110°: 14,04;
H ,0  —110°: 14,40. Eine Formel liiBt sich nieht aufstellen, doch besteht gute 
Obereinstimmung mit einem Minerał aus Comwall. (H a r t l e y , Mineralogical Maga- 
7,ino 12. 120 [1898]). (Amer. Journ. Science, S ii . l im a n  [51 7 . 31—36.) B e h r e n d t .

L. M oschetti, Die wahrscheinliche Gleichheit des Peganits mit dem Yariszit. 
Eine Probo des von B r e it h a u p t  (1830) ais Peganit besehriebonen u. von R. H e r 
m a n n  (1844) analysiorten Minerals, uutersuehte Vf. u. fand die Zus. deB Vari6zita. 
(Atti. Acc. sc. Torino 53. 1917—18. N. Jahrb. f. Minerał. 1923. II. 185. Roi'. 
B e r g e a t ). E n s z l in .

E. F. H olden, Ein amerikanisćhes Vorkommen von Sarkopsid. Aus einem 
kleinen Pegmatitgang in During N. H. neben Beryli, Turmalin u. rotem Granat.
D. 3,64 (nach W e b s k y  3 ,69—3,73). Nach W e b s k y  ist er monoklin, was mit dem 
opt. Befande des Vfs. ubereinatimmen kann. Analyse: FeaOa 1,70 ; FeO 39 ,87 ; 
MnO 10,83; CaO 4 ,38; MgO 0,68; P ,0 6 33 ,26 ; F  4 ,35 ; HaO 1 ,53 ; Unl. (Quarz u. 
Glimmer) 3,22, (Ann. des mines 5. 9 9 —102. 1920. N. Jahrb. f. Minerał. 1923. II. 
187. Ref. E i t e l .) E n s z l in .

T. Ł. W alker und H. L. Parsons, Die Entwasscnmg von Spencerit. Spencorit, 
Z u ^ P O J j-Z n ę O H J j^ H jO , verliert bei wenig iiber 100° 3 Mol. W ., erst bei Rotglut 
geht daa Zn(OH)a in ZnO iiber. Es entateht scharf von den andern beiden Korpern 
getrennt Zna(POł),-Zn(OH),, ein Stoff, der nieht mit dem natiirlich vorkommcnden 
triklinen T a r b u t t i t  ident. iat (er krystallisiert monoklin oder rhomb.). Zuletzt 
entBteht das Anhydrid Zn3(P04)j.Zu0. (Contr, to Canad, Minerał. 1921. 58 —62. 
N. Jahrb. f. Minerał. 1923. II. 178. Ref. E i t e l . )  E n s z l i n .

H erm ann H arrassow itz, Die Anwendung der Farbnormen Ostwalds in der Geo
logie. Nach einem Abschnitt uber die praktisch wiehtigen Grundsuge der Farben- 
lchre OSTWALDa behandelt Vf. die Yerwendung der Farbnormen in der Geologio, 
u. zwar einmal in bezug auf ihre Anwendung auf geolog. Karten, sodann in bezug 
auf die Farbenbescbreibung in Gesteins- u. Bodenkunde. Auf beiden Gebieten er- 
weist sich nach dem Yf. die Anwendung der Farbnormen ałs sehr yertoilbaft. 
(Ztsehr. f. prakt. Geologie 30. 85—93. 1922.) H e i d e .

K arl K rafft (mit Z eitle r und Lohm iller), Untersuchungen von laiirtlenibcrgischcn 
Steinsals- und Gesteinsformationen au f ihren Jodgchalt. Yon Proben aus dom Salz- 
bergwerk Friedrichsball-Kochendorf konnten nur in 2 Spuren von J  nachgewicsen 
werden. VerhaltniBma8ig erhebliche Mengen wurden im wurttembergischen Muschel- 
kalk u. im Juragestein gefunden; aus Verbrennungsprodd. dieser Geateinc wurde 
clementarea J  gewonnen. (Chem. - Ztg. 48. 49 — 50. 62. Stuttgart, Landesunter- 
suchungBamt.) J0NG.

—, Die Sodaablagerungcn im Magadi-See in Kenya. Vf. erortort das V. u. die 
Entstehung der SodaablageruDgen u. ihre Nutzbarmachung. (Buli. Imperiał Inst. 
Lond. 21. 4 3 1 - 4 4 .  1923.) J u n g .

M axim tlian K raus, Salzauftrieb und logarithmische Spirale. Vf. kommt zu 
dem Ergebnis, daB die Kurve, nach welcher die Aufbruchflfliiehe so vieler Salz-
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stocke gekriimmt ist, einer logarithm. Spirale entspricht, hcryorgcrufen durch gleicli- 
gerichtete, aber ungleich groBe, aenkrecht sur Erdoberfliiche wirkende Druckkrafte 
u. durch das Bestreben der Stoffe, dem Drucke auszuweichen u. von Orten groBercn 
Druckes solchen 'geringerer Pressung zuzustreben. (ZtBchr. f. prakt. Geologie 30. 
71-77 . 1922.) Heide.

Cecil S. G arnett, Der Krótensłeinlchm von Derbyshire■ Yf. gibt eine Obersicht 
iiber das V., Entstehen, die mineralog, u. chem. Zus. der Verwitteruugsprodd. des 
Eruptiygeateius „Krotenateine" von Derbyshire: Dolerit-Grunstein, Griincrde u. 
KrotenBteinlehm. Das Gestein beBteht hauptsachlicli aus 01ivindolerite, 01ivin- 
baaalte. DaB Endprod. der Yerwitterung ist ein weiBes Al-Silicat, 2 Ala0 3, GSiOj- 
311,0, das noch CaC03, CaS04, bas. Mg-Silicate u. Fe ais Limonit cnthiilt. 
(Minerał. Magaziue 20. 151—57. 1923. Łiverpoo), Univ.) B e h r e n d t .

J . T okarsk i, Ubcr den aolischcn Lekm aus der Umgćbmg von Sokal und aut 
1’odolicn. Vf. ist der Ansicht, daB der Loas infolge seiues yerhaltnismaBig hoben 
Schwermetallgehalts (0,05°/0) aus den grauit. Gosteinen WolhynienB stammt. Analysen 
von Ycrachicdencn Fundortcn vgl. Original. Aus den Atomprozcnten deB mittleren 
„polniBchcn“ Loaaes yerglichen mit den Mittelworten des „deutachen“ Lobbcb 
scblieBt der Vf. auf zwoi volIst:indig verschiedene Typen.

Si Al Fe Mg Ca K Na
Polnischer Lóss . . . .  77 8 3 2 5 3 2
Deutecher „ . . . .  63 11 4 3 14 2 2

(Abh. und. Nachr.. des grafl. Diiedszyekischen Museums in Lemberg 2. 1—16. 1916. 
N. Jahrb. f. Minerał. 1923. II. 211. Ref. St . Kreu tz) Enszlin.

0. W ilhelm , Dic Eisen-Mangan-Erzlagcr im unteren Avcrscrtal (Val Ferrera), 
Graubiinden- Einleitend Abschnitto iiber die Stratigraphie u. Tektonik des Ge- 
bietes. — Die Fe - Mn - Lageratatten gelioren nach dem Vf. zu zwci Gruppen, je 
nachdem sie im Rofnagneis oder in der Trias liegen. — A. L a g e r s ta t te n  im 
G neis: 1. Sutt Foina oberhalb AuBser-Ferrera; 2110—2160 m iiber dem Meere, 
oine Gruppc von SideritlagerstStten. Das Er* ist durchweg Siderit, molir oder 
weniger reichlich mit Quarz yermengt. Fe-Gehalt einer Stufe 33%) davon 56% 
Siderit, 11% Limonit. — 2. San Martin-Mutalla im Rofnagneis nordlich des Trins- 
zuges von San Martin auf der linken Rheinseite, bis auf 2530 m u. M. Erze: 
Siderit u. Hiimatit. Skarnartige Mineralaggregate (Quarz, Glimmer, Pyroieti) bc- 
glciten das Erz oft nester- oder salbandartig. Erzprobe von Mutalla: 29 %  Fe in 
Form von 50% Siderit u. 7°/o Limonit. Der Hamatit ist meist mit viel Quarz ver- 
mischt, bildet aber einige Floze mit Behr gutem Erz (bis 60% Fe). — 3. Val Sterla 
auf der rechten Seite des mittleren Yal Sterla, 2050 m ii. M., ein kleines Siderit- 
lager mitten im Gneis. — 4. Samada auf der reehtcn Seite des Val Ferrera, 
1720 m u. M., Sideritlager. Das Erz ist an eine Uberschiebungsflaehe gebunden. 
An der Grenze gegen Kalk skarnartige Bb. (Magnetit, Hamatit, Quarz, grauer Py- 
roien). Im haagenden Lagerteil Fe-Gehalt < [20% , im liegeuden um 30%- — 
Iiinige kleinere Vv. im Gneis triflFt man bier u. da. — B. L a g e r s ta t te n  in  d e r 
T ria s . 1. Fianell-Pia Mazza-Oberes Val Sterla zwischen Piz Grisch u. Alp Sa
mada. Erz: Hamatit, stets mit bedeutendem Qaarzgehalt- F e-G ehalt des guten 
Erzes ca. 40%• Wenig Mn-Erz (Rhodonit u. Hausmannit). Skarnartige Bb. (Na- 
Homblende, Hamatit, z. T. Na-Pyrosen, Zoisit). — 2. Schmorraspat westlich der 
Alp Schmorras, 2500—2700 m ii. M. Erz: Hamatit, big 60%  Fe. Hamatit-Horn- 
blcndeskarne z. T. — 3. Starlera auf einer Oberschiebungsflache innerhalb dos 
Triasmantels des Gneises westlich des Piz Starlera, 2400 m ii. M. Neben minder- 
wertigem Erz Roteisenerz mit ca. 60*/o Fe, auBerdem Nester von Mn-Erz (Haus- 
mannit). Der Mn-Gehalt des Gesamterzes achwankt von 0—55%; er ist nicht eine 
iaomorphe Beimischung von Mn30 , zu FetOt , sondern eine mechan. Beimengung.
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Skarnartige Bb. (Pyrosen—Hamatit—Magnetitfelse; Granatgesteine). — 4. Berg- 
wiesen nnterhalb Starlera, 2260 m u, M. Quarzit mit Hamatit impragniert.

Bigi. der Entstehung sind beide Lagerstattentypen epigenetischer Natur, und 
zwar Prodd. einer Metasomatose. Die Lagerstiitten sind auf alle Fii.Ho jlingor ais 
Lias, sie scheinen erst in einem weit yorgeschrittenen Stadium der Alpenfaltung 
eutetanden zu sein, doch haben sie zweifellos die letzten Phasen der alpinen Dis- 
lokationen mitgemacbt. Diese Dislokationen Bchafften die Wege fur die Zirkulation 
der erzbringenden hydrothermalen Lsgg. Der yulkan. Herd dieser Lsgg. ist nicht 
bekannt. — Die Arbeit enthalt 8 Analysen meist krystalliner Gesteine, 22 Erz- 
analysen, 1 farbige Kartę, 2 farbige u. 8 schwarse Profile. (Ztschr. f. prakt. Geo
logie 30. 149—64. 1922) H e id e .

P e te r Tschlrw insky, U ber ąuanłitatiue chemische und miner alogitche Zu- 
sammensetzung des Hornblcndesyenit aus dem Plauensćhen Grund lei Dresdcn. 
Die Berechnungen beruhen auf Messungen nach B o s i v a l s  Methode mit Hilfe yon 
H i b s c h w a ld s  Okular sowie auf Analysen von Einzelgemengteilen. Im Original 
sind die mineralog. Zus. in Vol.-%, in Gew.-% u- die Durchschnittszahlen der 
chem. Zus. aua 6 Bauschanalysen des Gcsteins gegeben. D. bereehnet: 2,7259, gc- 
funden: 2,730 u. 2,729. Der aus dem MgO Gehalt der Hornblende (13,84%) be- 

. rechnte Hornblendegebalt des Gesteins betragt 16,76%. Mikroklinperthit u. Oligo- 
klas sind im Geatein in gleichen Mengen yorhanden. Die von W a s h i n g t o n  ge
fundenen entsprecheuden Zahlen (Natron - Orthoklasperthit =  65%) Oligoklas =  
3%) werden yom Vf. yerworfen. (Zentralblatt f. Min. u. Geol. 1923.161—63 ) H e id e .

P e te r T schirw insky, Quantitaiive miner alogische und chemische Zusammen- 
setsung des Syenits von Biella, Piemont (Italien). Dieser Syenit gehort zu den 
Alkalikalksyeniten u. Btellt mit dem Syenit des Plauensćhen Grundes bei DreBden 
(vgl. vorst. Bef.) das klasBische Beispiel der normalen Syenitfamilie dar. — Mine
ralog. Zus. ist in Gew.-%, die chem. Zus. ais Bauschanalyse gegeben. D. (be- 
rechnet) 2,735585; D.!1 2,726 (gefunden). Unter Benutzung der Durchschnittswerte 
fur Kalifeldspat, Oligoklas u. Hornblende bereehnet sich die nach dem Vf. wabr- 
scheinliche Zus.: 60,61% SiO,, 0,47% TiO,, 16,12% Al,Os , 3,370/0 Fe,Oa, 2,52% 
FeO, 0,03% MnO, 0,040/0 Ba0j 4^ 30̂  Ca0) 2j08% MgO, 5,40°/o K ,0, 3,82% Na,O,
0,43% H ,0 ,  0,62% P ,0 6. (Zentralblatt f. Min. u. Geol. 1923. 353—59.) H e id e .

—, Die Lignitlager von Nigeria. Die in Nigeria gefundene BraunJcohle eignet 
sich .ais Feuermaterial, lieB sich brikettieren u. gut yerfeuern. (Buli. Imperial Inst. 
Lond. 21. 325—48. 1923.) J u n g .

G. S. Bogers, Helium fuhrendts Naturgas. Aus den palaozoischen Schichten 
r  Nordamerikas stammendes Erdgas ist zum Teil reich an He (bi3 2°/,) (Kansas, 

Oklahoma, Tezas), Mit dem Reichtum an He yerbindet sich auch ein solcher an 
N t, dagegen sind die Gase arm an Ar. Man nimmt an, daB daB He aus radioakt. 
Stoffen stammt, die aber in den Schichten bis jetzt noch nicht nachgewiesen sind. 
Dadurch laBt sich allerdings das Zusammenyorkommen mit N, nicht erklaren. 
(U. S. Sury. Prof. Paper 121. 131 p. 1921. N. Jahrb. f. Minerał. 1923. H. 235. Ref. 
łlUMMEL) ENSZLIN.

G. T. P rio r, Das Meteoreisen von Karet K loof und die Meteorsteine von Letuv>- 
fontein und der Sinai-Halbinsel. Das Meteoreisen, gefunden in Karee Kloof (Cap 
proyince), enthalt 90,79°/0 Fe; 8,27% Ni; 0,68% Co; 0,03%% Cu; 0,24% P; Spureu 
S; 0,03% unl. Antei], der aus Quavz, Pyrosen, Feldspat u. yielleicht Chromit be- 
Bteht. Fe : N ~  1 :11. D.u4 7,56. — Meteorstein yon Leeuwfontein, Transyaal 
ging am 21. Juni 1912 nieder. D.u4 3,46. Der Magnet nimmt yon 7,5 g gepulyertem 
Materiał 0,8950 g heraus, der ReBt enthfilt 8,94% unL Silicat, 6,54% 1. Silicat.
1,81% Troilit, 10,72% Ni, 71,99% Fe ( +  Co). Enthalt 10,09% NiFe (Fe: N ~  1 : 7). 
Der Meteorstein yon der Sinai-Halbinsel giug Juli 1916 bei Kantarah bei Port Said
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nieder. Von 9 g gopulvertem Materiał zieht der Magnet 0,8727 g heraus. Dor 
Rest enthalt 6,29°/0 unl. Silicat; 4,29% 1. Silieat; Spuren Troilit, 13,52°/o Ni; 
75,90% Fe (-j- Co). Enthalt 8,60% NiFe (Fe : Ni ~  1 : 51/*)- (Minerał. Magazine 20. 
134—39. 1923. London, Brit. Museum.) B e h r e n d t .

GL T. P rio r, Der Meteorit, der arn 9. Marz 1923 bei Ashdon, Essex niederfiel. 
Er zeigt auf der einen Flachę Streifen von geschmolzenem Materiał, die vom Mittel* 
punkt nach dem Rande laufen. Er ist ein weiBer Hypersthenechondrit mit 8,26% NiFe. 
Fe : Ni ~  1 :6 . D.% 3,fi8. Von 11,5 g gepulyertem Materiał wurden 1,1061 g
durch den Magneten herausgezogen, der zuruckbleibende Teil enthielt: 8,05% unl. 
Silicat; 5,29% 1. Silicat; 1,09% Troilit; 12,46% Ni; 73,11% Fe ( + Co). (Minerał. 
Magazine 2 0 . 131—33. 1923.) B e h r e n d t .

D. Organische Chemie.
J. H eslinga, Ober die JEinwirkung von Ammoniak auf organische Halogen- 

verbindungen bei hoiher Temperatur. Bei 700-800° wirkt NH„ viel energiscber auf 
organ. Halogenyerbb. ein wie H. Vf. benutzt ein 80 cm langes Quarzrohr, durch das 
er NHa leitet; die SubstaDz befindet aich in einem Pt-SchifFehen; etwa 5 cm davon 
entfernt wird ein 15 cm langer Teil des Rohres zur Rotglat erhitzt; das gebildete 
NH4-Halogenid wird von einer Schicht Watte am anderen Ende des Rohres auf- 
gehalten. Wenn die Substanz sorgfaltig entliiftet is t, tritt kaum Verkohlung ein, 
u. die Vergasurig ist eine yollige. Nach beendetem Vers. wird das Rohr mit W. 
ausgespiilt, zur Enłfernung von Cyanid mit Essigaaure angeaauert u. kurz gekocht, 
dann das Halogen titriert. Samtliche Halogenyerbb. geben ihr Halogen quantitativ 
ais NH4-Halogenid ab, mit Ausnahme der aromat. Cl-Verbb., diese jedoch gleich- 
falls in einem Strom von H -{- NH3, worauf Vf. ein Yerf. zur ąuantitatiyen Ha- 
logenbest. gegriindet hat (ygl. t e b  Me u l e n  u. H e s l in g a , S. 943.) (Rec. trav. 
chim. PayB-Bas 4 3 . 178—80. Delft, Ecole techn.) L in d e n b a u m .

A. M. Clover, Die Autoxydation des Chloroforms. Es wird naehgewieaen, daB 
bei der freiwilligen Oiydation von Chlf. in difiueem Lichte eine perosydartige Sub-

O
stanz entsteht, wahrscheinlieh Dichlorcarbondioxyd, C l ,: C<C^ . Die im osydierten

Praparat nachgewicsenen Veibb., COCla, COs, Cl, u. HC1, entstehen wahrschein
lich erst durch Zers. oder Spaltung dieses Peroiyds, das allmahlich wieder ver- 
schwindet. Die bekannten Konseryierungsmittel wirken ais negatiye Katalysatoren. 
(Journ. Americ. Chem. Soć. 45 . 3133—38. Detroit [Mich.], Lab. yon Parkę, Dayis 
and Comp.) Sp ie g e l .

(ł. H. Coleman und H. P. H ow ells, Die Addition von Stickstofftrichlorid an 
ungesałłigte Kohlenuoasserstoffe. I. NC1S lagert aich an 2-Buten uuterB. yon 2-Chlor-
3-diehloraminobutan an, an 1-Buten unter B. von 1-Chlor-2-dichloraminobutan. Die 
Konat. dieaer Verbb. wird durch ihre Red. zu 2-Chlor-3-aminobutan, bezw. 2-Amino- 
bułan erwiesen. Diese Rkk. stimmen auf Grund der Regel yon M a b k o w n ik o f f  
(L ie b ig s  Ann. 153 . 256 [1870]) zu der Annahme, daB das Cl in NC13 poaitiy is t  
Mit Trimethylathylcn reagiert NC13 achnell unter B. yon NH4C1, Ns u. Amylen- 
chloriden.

Benzoyl-2-chlor-3-aminobułan, Cu H14ONC1, farblose, nadelartige Krystalle (aus 
PAe. Kp. 100—110°), F. 105—106°. — Benzoyl-l-chlor-2-aminobutan, seidenartige 
Nadeln (aus PAe.), F. 91—92°. — Benzoyl-2-aminobutan, C^H,fON, Nadeln (aus 
PAe.), F. 84—85°. — p-Nitrobenzoyl-2-aminobutan, F. 114,5—115,5°. — p-Nitro- 
benzoyl-n.-bułylamin, F. 102,5—103°. (Journ. Americ. Chem. Soc. 45 . 3084—89. 
1923. Iowa City, State Uniy. of Iowa.) Sp ie g e l .
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Charles Shattuck Palm er, Aliphałische Arsenoverbindungen. I. Arscnoessig- 
Saure und Tełraarsenocssigtaure. Arsonessigsaure, HOjC • CH„ • AbO,H2 (vgl. E h r l i c h  
u. B e r th e i m ,  B er. Dtsch. Chem. Ges. 43. 926; C. 1910. I. 1877) kann quantitativ 
aus Na-Monocliloracetat u. uberBchiissigem Na-Arsenit in was. Lag. bei 100° er- 
halten u. durch unterpbosphorige Saure zu Anenoessigsdure, HOjC-CH^-As : As- 
CH,-00,11, reduziert werden. Wird ein Gemiach der Araonsaure mit '/» Mol. 
Aa,O, dieaer Red. unterworfen, bo rcsultiert daa schon scharlacbrote Polyarsenid 
Tetraarsenoessigsdure, HOjC-CH,-As : Aa-Aa: As-CH,*CO,H. Die Na-Salze beider 
AraenosSuren werden durch A. aua waa. Lag. gefallt. — Arsonessigsaure, C,H60 6Ab, 
aus dem Ba-Salz, gliinzende Tafeln (aua A. +  Lg.), F. 152° (Gaaentw.), sil. in W. 
u. A., wl. in b. Eg., fast unl. in Lg., Bzl., Aceton, Chlf., Eesigeeter. Erhitzen der 
aauren LBg. iat zu vermeiden. Na-Salz, C,H,OsAsNa3, Palyer, 11. in h. W. mit 
alkal. Rk. Ba-Salz, CJTjO^A s,B a8 • 61/,H aO, Nadeln (aua h. W.). — ArsenocBsig- 
saurc, C J J ^ A a ,, gelbe N&delu, Zera. von 205°, nicht geschm. bis 200°, unl. iu W. 
u. don iiblicheu orgaD. Lósungsmm., 11. in Pyridin, verd. NaOH- u. NaaCOa-Lsgg. 
Na-Salz, C4H40 4As,Na,, hellgelbbraun, 11. in W. mit alkal. Rk. — Tetraarscno- 
cssigsaurc, CłHeOł &.sł , aeharlachrotes Pulyer, an der Luft oberflachlich dunkelnd, 
Zera. von 180° an, nicht geachm. bis 250°. Na-Salz, C1H60 4AsłNa, rotbraunea, kry- 
atallin. Pulver, in W. viel weniger 1. ala das Arsenoacetat mit kaum alkal. Rk. 
(Journ. Americ. Chem. Soc. 45. 3023-29- New Haven [Conn.], Yale-Uniy.) S p ie g e l .

F ran k  A. Lee, Curtis T hing und W illiam  M. Dehn, Einigc Kakodylderiuałe. 
Kakodylchlorid, mittela HgCl, bereitet, Kp. 109°. — Kakodylbromid, durch Koehen 
des yorigen mit KBr in absol. A. bei moglichstem AusschluB der Luft faBt quanti- 
tatiy, Kp. 130°. — KaJcodyljodid, analog bereitet, Kp. 155—160°. — Kakodylcyanid, 
analog in befriedigender Auabeute erhalten, Kp. 138°, nicht ubermaBig giftig (wahr- 
acheinlich von Cyanid-, nicht Iaocyanidatruktur). — Mit Na lieferte Kakodylchlorid 
(aąuimolekular) in A. langaam NaCl u. [(CH0),A3]a, — Bas. Kakodylchlorid, hydriertes 
Kakodyloxychlorid (B o n s e n s  „bas. Kakodylsuptrchlorid‘% (CH,),As(OH),Cl, wurde 
am beaton bei Durchsaugen vou fe u e h te r  Luft durch Sth. Lag. dea Chlorida er- 
balton. Fatbloae prismat. Nadeln, F. 85°, 1. in W. u. A., unl. in A., Chlf. u. CS,. 
Durch Loseu in A. u. Fallen mit A. entsteht ein etwaa Cl-armeres (18°/0) Piod. 
vom F. 924. — R e a k tio n e n  yon  K a k o d y lc h lo r id :  Mit HgtCl, entsteht ein 
Additionaprod., das bei Koehen mit W. Kakodylchlorid, Hg, HC1 u. Kakodylsaure 
liofert. — Mit 3 gCl, entsteht obenfalla ein Additionaprod., daraus mit h. W. neben 
Kakodylchlorid, Hg, Hg,Cl, u. HC1 oine Verb,, ZerB. 210°, in rhomb. Blattchen, 
die in allen Eigenachaften mit BukseNb „Mercurichloridkakodyloxyd“ ubercinstimmt, 
abor die Zus. (C£T3\AsCl(OJB) • HgCl hat. Ihre Loslichkeit in W .' u. die leichte 
Zcrs. durch Sauren u. Alkalien lassen therapeut. Anwendung moglich erscheinen. — 
Mit Cu^Clt entsteht unter PAe. weiBes (CH3)sAbC1-Cu2C]„ mit GuGlt unter gleichen 
Bedingungen dunkelgraugriines (CH^AsGU CuCl3, unter gewohnliehem A. weiBes 
(CHs)tAs{OH) • CuCl,, unter abeol. A. erat das graugriine Prod., das Bich aber in 
[(CH3)a As],O • 2 CuCl, (weiB) yerwandelt. — Mit Fe Cl, in abs. A. entsteht langaam 
(CH,),AsCla neben FeCl,. (Journ. Americ. Chem. Soc. 45. 2996—98. 1923. Seattle 
[Washington], Univ. of Waahington.) S p ie g e l .

W. C. Child und H om er Adkins, Die Kondensation von Aldehyden su F sttm  
durch Aluminiwnathylat. (Vgl. T is c h i s c h e n k o ,  Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. 38. 
355.482; C. 1906. II. 1309.1552.) Die Rk. wurde am Acetaldehyd Btudiert. Ea wurde 
zunachat gefunden, daB AliOC^H^ in 2 Modifikationen eiiatierL Die a-Form ist
1. in Xylol zu ca. 45 g in 100 ccm, wl. in A., wird wenig iiber Zimmertemp. fest, 
die 13-Form ist in Sylol nur zu 0,4 g in 100 cem 1., wl- in A., hat F. 140°. Das 
nach W is l ic e n u s  erhaltene Praparat ist ausschlieBlich a, geht bei Dest. teilweiae 
i u ' fi iiber, das umgekehrt durch Erhitzen im zugeachm. Rohre 15 Stdn. bei 275°
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yolletandig in a  verwandelt werden kann. Bei 290° (in Ggw. von Al,Os achon bei 
275° oder darunter) entstehen Al2Os u. (C,Hs),0. Das naeh H e n l e  (Ber. Dtsch. 
Chem. Ces. 53. 719; C. 1920. IV. 216) bei Erhitzen im offenen Rohrc auf 350° 
naeh 1 Stde. erbaltene, in Xylol sil. Prod., ala „Henles Athylat“ bezeiehnet, hat an- 
nahemd die Zus. Al6(OC,H5)8Os, i et aber wahracheinlich ein Gemiach yerachiedener 
bas. Athylate. Ftir die Katalyse der B. von Ester aus Aldehyd iat es 91,2% bo 
akt. wie die unter sich gleichwertigen beiden Formen des n. AthylatB. Mit 2,85% 
dieser vom Gewicbte des Aldehyds in konz. Xyllollsg. konnen Esterausbeuten von 
90—95% erhalten werden, wahrend bei Anwendurig des ungel. Katalysators 7% 
erforderlich aind. — Zn-, Hg11- u. Al-Chlorid fordem dier;Rk., Campher, Butyljodid, 
C6H6Br sind ohne EinfluB, Phenol, CHS ■ OH, A., (CHs)aCH • OH, C4H, • OH u. 
CjHn • OH hemmen, in dieser Reihenfolge abnehmend. A1C1S, in gewissen Konzz. 
ein ausgezeichneter Katalysator der Esterb., kann in wenig hoheren ausBchlieBlich 
ais polymerisierendor wirken; im erBten Falle iat eB nicht ais solches, sondem ais 
Komples mit dem Athylat zugegen; ea bringt auch keine Polymeriaation zuwege, wenn 
die Esterrk. durch A. gohemmt wird, so daB Al-Athylat ais „Antikatalyaator11 der 
Polymerisation gelten kann. Die Rk. erfolgt in homogenem System, beruht also 
nicht auf Ggw. von kolloidalen Lsgg. — 3 Mole W. zerstoren die katalyt. Wirksam- 
keit des Athylats. — Der Temp.-Koeffizient der Rk. in Xylol ist ca. 1,30 fiir 10° 
in Nahe der Zimmertemp. (Journ. Americ. Chem. Soe. 45. 3013—23. 1923. Madison 
[Wisconsin], Uni?. of Wisconsin.) S p ie g e l .

H. Gault und R. Guillem et, Untersuchungen iiber die Chlorierung der Kohlen- 
stoffketten. B it  Chlorierung des ńormalen Butylalkohols. Die Ggw. von Fe be- 
grenzt fiir eine bestimmte Temp. die Zahl der Cl-Atome, die von der C-Kette auf- 
genommen werden. LaBt man Cl, durch den Alkohl, in dem sich Fe (Stahldraht) 
befindet, stromen, bo wird fiir jede Temp. nur ein CblorierungBprod. erhalten: Di- 
butylacetal eines Monochlorbutyraldehyds, C4H,C1(OC4H0)S, bei 10°, farblose FI. von 
angenehmem Gerucb, Kp.i6 125°, gibt bei Spaltung mit HC1 n.-Butylalkohol neben 
einer kleinen Menge aehr unbeatandigen Cl-haltigen Aldehyds vom Kp.15 ca. 80 
his 90°. — Dibutylacetal eines Dichlorbutyraldehyds, C4H„Cl,(OC4H9l„ bei 40—80°, 
farblose FI. von schwach ath. Gerueh, Kp.15 140—142°, sehr schwer apaltbar. Der 
daraus in kleiner Menge naeh Sattigung mit HC1 u. Erhitzen auf 125° gewonnene 
Aldehyd hat Kp.t6 ca. 105—110°. (Buli. Soc. Chim. des France [4] 3 3 . 1792—1801. 
1923. StraBburg, Inst. de Chimie.) S p ie g e l .

Jo h n  M orris W eiss und Charles Raym ond Downs, Die Salze der Malein-, 
Fumar- und inaktiven Apfelsaure. Ammoniumfumarat, C4H ,04(NH4)„ wss. LBg. bis 
60° beatandig, beim Kochen Zers. unter NH8-AbBpaltang; saures Ammoniwnsalz, 
NH4C4H30 4. — Maleinsaures Ammoniak aus den Komponenten (NH4OH im Uber- 
Bchufi) wurde ein nicht krystalliaicrender Sirup erhalten; saures Salz, NH4C4H30 4.
— Strontiumfumarat, SrC4H ,0 4, aus wss. Lsgg. yon Sr(NOs), -f- Na-Fumarat. — 
Saures maleinsaures Ca, CaC4H ,04-H ,0. — Calciumfumarat, CaC4H»04• 3H ,0 ; 
saures Salz, CaC8Hs0 ,-2 H ,0 . — Saures Ca-Salz der i-Apfelsaure, CaC8H100 10. — 
Maleinsaures Kobalt, CoC4H ,04- l lH ,0 . — Kobaltfumarat, CoC4H ,0 4-4H ,0, blaBrot, 
krystallin., beim Erhitzen auf 100° gehen 2H ,0  fort, das Salz wird blaulich. — 
Co-i-Malat, CoC4H40 6*3H,0. — Ni-Fumarat, NiC4H j04-4H,0, aua verd. Lsg., aus 
konz. Lsg. NiC4H ,04-5H ,0. — Ni-i-Malat konnte, da sehr 11. in W. nicht ais Nd. 
erhalten werden, aus NiCO, -j- Maleinsaure bildet sich eine gallertartige M., die 
bei langem Stehen krystallisiert. — Saures maleinsaures Mangan, MnC8HGOs • 
4 '/,H ,0 , blaBrot; maleinsaures Mangan, MnC4H ,04-3H j0, seheint bis 100° beatandig 
zu sein, in verd. wbb. Lsg. Zers. unter B. von MnO,. — Mn-Fumarat, MnC4H ,04.
— Maleinsaures Zn, ZnC4H ,04-2H ,0, wss. Lsg. beim Erhitzen Zers. unter B. einea 
flockigen Nd. — Zinlcfumarat, ZnC4H,Ó4 • 5H.O. — Maleinsaures Eisen, Fe,(C4H ,04),'
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2HjO, fast schwarze amorphe M. — Fcrriammonium-i-malat, 1 Mol. Fe(OH)s (kalt 
gefallt) wird gemischt mit LBg. von 2 Mol. Apfclsaure u. auf 60° erhitzt; dann 
1 Mol. NH4OH zugegeben u. zum Kp. erhitzt (im Dunkeln, da lichtempfindlich), die 
resultierende rotbraune Lsg. wird in Eia gekiihlt; sie ist selbat im Dunkeln nicht 
lange haltbar. — Kupferfumarat, CuC4H j04-2H20. — Maleinsaures Cu, CuC4H20 4- 
2H20. — Kupferi-Malat, CuC4H40 6*2H20, Formel steht noeh nicht sicher fest, 
eB scheint sich anfangs ein Trihydrat zu bilden, daB bei langerem Stehen heller 
blau wird unter Obergang in das Dihydrat. — Cd-Fumarat, CdC4H«04. — Malein
saures Cd, CdC4Ha0 4-2H20. — Natriumantimonyl-i-Malat, aus 44 g NaOH, 144 g 
Sb20 , -j- 134 g i-Apfelsaure (unter RuekfluB gekocht) entstand beim Einengen 
sirupartige M,, die allmahlich fest u. weiB wurde; daa Prod. iat scheinbar bestandig 
u. 11. in W. — Pb-Iumarat, PbC4H j04. — Maleinsaures Pb, PbC4H20 4. — Pb-
i-Malat, P bC J^O j^/jH jO , erweicht beim Erhitzen auf 100°. — Maleinsaures Ag, 
Ag2C4H20 4, beim Erhitzen unter Hinterlassen von metali. Ag yerbrennend. Im 
Original findet sich zum SchluB eine Tabelle mit Angabe der Loslichkeit der Salze 
in W. Die Fumarate erweisen sich danaeh weniger 1. ais die maleinsauren Salze. 
(Journ. Americ. Chem. Soc. 45. 2341—49. 1923. New York.) H a b e r l a n d .

E. Darmois, Wirkung der Mólybddnsaure auf das Drehungsvermogen der Wein- 
tdure- und Apfelsaureester. (Vgl. S. 1021.) Wie bei Apfelsaure andert sich auch 
bei Weinsdure das Drehungavermogen, wenn man MoO, u. NH3 den Lagg. zufiigt. 
Um die Konst. der Molybdotartrate u. -malate zu erforschen, wurde die Einw. von 
MoO, auf die EBter untersucht. cc andert sich dann mit der Zeit in Abhangigkeit 
von der Art des Esters, der Temp. u. dem Verhaltnis E ste r: MoO,. Die Anderuug 
im Drehungswert der WeinBauremethyl- u. athylester, durch Erhohung der Temp. 
erheblich beschleunigt, erreicht bei iiąuimolekularen Mengen Ester u. MoO, die- 
selben Grenzweite wie bei Yerwendung freier Weinsaure. Wurde das MoO, vorher 
mit KOH behandelt, so blieb die Veranderung von a  die gleiche, solange die 
Menge KOH unter '/< der fur B. von K2Mo04 erforderlichen blieb, wurde bei 
groBeren Mengen dagegen sehr beschleunigt. Ahnlich yerhalt es sich bei vor- 
heriger Behandlung des MoOa mit NH,. Die Einw. von Mo03 u. Molybdaten auf 
ApfeMureśithylester ist in der Kalte fast 0, bei 66° merklich, bei 100° sehr scbnell. 
Bei Ggw. yon NH, entsteht, wie mit der freien Saure, NH4-Dimolybdomalat. Die 
Mutarotation scheint nicht auf allmahlicher Veratherung der OH-Gruppe, sondern 
auf allmahlicher Verseifung der Eatergruppe zu beruhen (vgl. auch D a e m o is  u. 
P ć e in ,  S. 292). (C. r. d. 1’Acad. des scienceB 176. 1140—42. 1923.) S p ie g e l .

E. Darmois, Polarimetrische Beóbacktungen iiber den Brechweinstein, das Tar- 
brat .und dat Uranylmalat. (Vgl. yorst. Ref.) I. E in w irk u n g  yon B asen  auf 
B re c h w e in s te in . Die bei Einw. von KOH erfolgenden Yeranderungen (vTgl. 
G b n t z ,  Ann. de Chimie [6] 13. 388) wurden polarimetr. yerfolgt. Fugt man zu 
einer Lsg. von 0,5 g Brechweinstein wachsende Mengen KOH (a;/l000) u. polarisieit 
nach Auffiillung auf 50 ccm, b o  zeigt die Kurye der Drehungswerte 2 deutliche 
Knicke, bei x  =  1,5 u. x  =■ 16. Der erste entspricht dem Ende der Rk. 
2T(SbO)K 2KOH =  2TK, -f- Sb20 , -f- HaO [TH, «=» Weinaaure], u. Drehungs- 
u. Disperaionswert stimmen hier in der Tat mit denen d e B  neutralen Tartrats uber- 
ein. Wenn dann SbsO, lediglich in KSbOj uberginge, muBte die Drehung kon
stant bleiben. Tatsachlich andert sie sich betrachtlich bis zu erheblichen Links- 
werten. Ea muB also Sb20 , in eine neue linksdrehende Yerb. mit Weinsaure u. 
KOH eingehen, die in konz. Lsgg. bestandiger zu sein scheint.

IL U ra n y lsa lz e . T a r t r a t .  Nach der gleichen Methode wurde bei Zusatz 
von NaOH erst standige Zunahme, dann standige Abnahme der Drehung fea tg este llt. 
Der Knickpunkt liegt scharf bei dem Verhaltnis N a : T  =  1. Wahrscheinlieh 
eiiBtiert eine zweite, 2 Na enthaltende Yerb., die in verd. Lsgg. wenig bestandig ist.
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Der Endpunkt der Kurve entspricht dem neutralen Na-Tartrat. — M alat. (Vgl. 
I t z ig , Ber. Dtaeh. Chem. Ges. 34. 3822; C. 1902. I .  16.) Die Ergebnisse sind 
ganz ahnlich wie beim Tartrat. Man muB annehmen, daB Uranyllartrat u. -malat 
komplese SSuren wie Antimonylweinsaure u. Dimolybdoapfelsaure eiud. (C. r. d. 
1’Acad. des sciences 177. 49—51. 1923.) Sp ie g e l .

Tetautaro Tadokoro und Y uklhiko N akam ura, tjber einige neue Dcrivate 
der Fucose. Fucosephenylhydrazon, P. 170—171. — Fucostphtnylosazon, F. 159°. — 
Tetraacetylfucose, braun, sehr bitter, F. 40°, [«]D =  —46,50°, 1. in den meisten 
organ. Losungsmm., unl. in W. — Trifucosenitrat, (CeHuOJjNO, aus l g  Fucose, 
10 ccm HNO„ (D. 1,42) u. 20 ccm H ,S04 (D. 1,84) bei 0°, Krystalle (aus 95% ig. A.), 
F. unscharf von 48° an, [a]D =  —63,31°, 1. in organ. Mitteln auBer Lg. — Methyl- 
fucosid, Prismen (aus Essigester), F. 57°, [«]D =  —62,28°. — Acetonfucostd, Nadeln, 
F. 57°, [«]D =  —62,28°, 1. in W. u. organ. Mitteln. (Journ. of biochem. 2. 461 bis 
472. 1923. Sapporo [Japan], Hokkaido imp. univ.; Ber. ges. Physiol. 21. 172—73. 
Ref. M a lo w a ń .)  S p ie g e l .

A. SloBse, Die ćhtmisćhe WirJcung der Emanation der radioaktiven Metallt. Bei 
Einw. von Ra-Emanation auf Glucoaelagg. im Dankeln 160 Stdn. lang bei einer 
angewandten Energie von 29,85 Millicuries traten Anderungen auf, die sich aus 
den opt. (0 ,5439%  statt 0 ,5714% ) u. chem. Werten (0 ,5600%  statt 0,5720% ) ergaben. 
Eb tritt also neben der opt. Abweichung eine geringe chem. Zers. ein; wie bei den 
Ra-Strahle# konnte Vf. aueh hier den gebildeten HCHO bestimmen (vgl. C. r. soc. 
de biologie 89. 9 6 ; C. 1924. I. 33). Die Emanation wirkt achwacher ais y-Strahlen 
allein. Dabei spricht sicher mit, daB die Emanation wenig 1. in W. is t; es besteht 
also eine wss. Phase, in der wenig Emanation gel. ist, u. eine Gaaphase, die nur 
auf die OberflSche der FI. einwirken kann. — Die mittlere Lebensdauer des 
Thorium B  betragt ca. 10 Stdn. Man erhalt es aus der Emanation einer Lsg. von 
Th(N08)4 in einem magnet. Felde; es schlagt sich auf der negativen Elektrode in 
Form eines radioakt, unsichtbaren u. unwagbaren Depote nieder; ais Elektrode Sn- 
Polie 2 X 2 ,  Dauer 10 Stdn., dann 10 Stdn. in die Glucoselsg. im Dunkeln. Opt.
0,5144 statt 0 ,5440% , chem. unyerandert 0 ,5360% . Die opt. Abweichung bedeutet
B. von y-Glucose. (C. r. soc. de biologie 89. 8 1 2 —14. 1923. Briissel, Univ.) W o l f f .

D, H. Brauna, FluoracetyIdertvate von Zuckern. II. Opłische JRotation w  ul 
Atomdimension. (I. vgl. Journ. Americ. Chem. Soc. 45. 833; C. 1923. III. 27.) 
Beim Vergleich der opt. Rotation von F-, C l B r -  u. J-Tetra.acetylverbb.yon Olucose, 
Cellose, Xylose u. Fructose wurde festgestellt, daB die Differenzen der sp ez if. 
Rotationen der einzelnen Halogendcriw. parallel mit den Unterachieden der von 
B k a g g  berechneten Atomdurchmesser gehen. Fiir die molekulare Rotation wurde 
keine bo gute Cbereinstimmung erzielt. Vergleicht man die Zunahme der Rotation 
u. das At.-Gew. der einzelnen Halogene, bo ist sie beim tłbergang von der F- zur 
Cl-Yerb. groBer, ais es der Differenz der At.-Geww. u. der Zunahme von Cl zu Br 
zu J  entspricht. Deraelbe groBere Unterschied zwiseben F-Cl-Deriw. bzgl. der 
Reaktionageschwindigkeit zeigt sich aueh bei der von H o l l e m a n  (Rec. trav. chim. 
Pays-Bas 32. 139; C. 1913. II. 1212) untersuchten B. von Nitrohalogenbenzolen 
aus Halogenbenzolen. Die Annahme des Yfs,, daB aueh hierfur die Atom- 
dimensionen ais Erklarung herangezogen werden konnten, hat sich nieht beweisen 
laesen, denn aueh die Differenz Br-J atimmte hiermit nieht iiberein, wahracheinlich 
weil sekundare Rkk. stattfinden. — Zwiachen den Differenzen der Kpp. ver- 
schiedener Halogenverbb. u. den Unterachieden der Atomdurchmesser von F, Cl, 
Br, J  ergaben sich ebenfalls geniłgend gute Ubereinstimmungen, bessere ais beim 
Vergleich der Differenzen der Atomvolumina. Die Fluorderivr. zeigen jedoch aueh 
hier wieder ein abweichendea Yerh. Keine gute Cbereinstimmung wurde erzielt
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zwischen Atomrefraktion u. Atomdimension; die Differenz Cl-F war hier fast 
doppelt 80 groB ab  Br-Cl.

V ersu ch e . Fluortetraaeetylfructose, Cu HI90 9F , aus /S-Pentaacetylfruetose; 
aus h. A. F. 112°; [« ]D20 =■> —90,43° (in Chlf.), Geachmack bitter, swl. in PAe., wl. 
in A., 11. in Bul. — Bromtetraacetylfructosc, Cu H190 9Br, aus /?-PentaacetylfructoBe 
in Eg. -j- Eg.-HBr in der Kalte; Ausschiitteln der Lsg. mit k. Chlf., kryatallin., 
aber aehr unbeatśindig, nach einigen Stdn. iibergehend in /J-Tetraacetylfructose; 
F. 65°, Geachmack bitter, 11., auBer in PAe.; [«]D50 =  — 186° nach 25 Min. (in 
Chlf.), reine Substanz [«]D"° =■ —189,1°. (Journ. Americ. Chem. Soc. 45. 2381—90. 
1923. Washington, Agrikulturdepartment.) H ab erlan d .

W alter N orm an Haworth. und B irk e tt W yłam , Die Konstitution der Di- 
saccharide. Teil IX. Gentiobiose, ihrc Jdentitat mit Amygdalinbiose. (VIII. vgl. 
H a w o b t h  u. M i t c h e l l ,  Journ. Chom. Soc. London 123. 301 ; C. 1923. III. 1002.) 
Durch Methylieren geht Gentiobiose (l.) uber in Heptamethylmcthylgentiobiosid (II.), 
das mit verd. S&ure zerfallt in 2,3,5,6-Tetramcthylglucose u. 2,3,5-Trimtthylglucose. 
Diese beiden Methylyerbb. aind bereita fruher (vgl. H a w o r t h  u. L e i t c h ,  Journ. 
Chem. Soc. London 121. 1921; C. 1923. I. 1155) ais Spaltprodd. aus Maltose u. der 
Amygdalinbiose erhalten worden. Da letitere ebenso wie Gentiobiose ein Glucose- 
^-glucosid ist, miiaaen Amygdalinbiose u. Gentiobiose ident. Verbb. Bein. Da 
Gentianose durch Emulsin in Rohrzucker u. Glucose ge6palten wird, muB ihr die 
Konst. III. zukommen.

I. HOH II.
I— CHOH CH,OH — CHOiMe CH,OMe
\ ÓHOH ÓHOH I ÓHO Me CHOMe
| CHOH CH-------- . __  i ÓHOMe CH— ,
'— CH ÓHOH I > '— CH CHOMe I

CHOH ÓHOH i ÓHOMe ÓHOMe ?
ÓH,---- O— CH---------1 ÓH,------- O^— ÓH— — -1

HOH
CH,OH O— CH CH,OH V e r s u c b e .  Gentiobioseocta-

_r>j_____ /  CHOH ÓHOH acetat, fein gepulverte Enzianwur-

Óh o h  Óh o h  Ó H _______zeln 1200 g) w erden  m it 2 1 W<VUUM V | i iibergossen, mit 20 g frischer Hefe
O CHOH jjj  CH CHOH I yersetzt (in 2 Portionen wahrend

ÓHOH ÓHOH CHOH i 24 s td n ) u - 2 Tage t>ei 30° Btehen
Arr An- ___n__ Att______ I gelassen. Dann gibt man 100 ccm

1 1 bas. Pb-Acetatlsg. (D. 1,25) hinzu,
behandelt das Filtrat mit H,S,

filtriert nach Entfernung des Uberschnaaea durch Tierkohle u. dampft unter ver-
mindertem Druck ein. Der braune Sirup wird 5 Mai mit je  200 ccm CHsOH eitra-
hiert, die Estrakte nach Verdampfen mit Esaigsiiureanhydrid-|-Na-Acetat acetyliert,
dag Octacetat aus A. umkrystallisiert. VerseifuDg zur Gentiobiose durch alkoh.
KOH unterhalb 35°, B. des K-Deriv., zur Entfernung des K wird der Zucker in
wenig lauwarmem W. gel. u. mit HCIO,, genau neutralisiert. Filtrat wird nach
Verdampfen wiedcrholt mit sd. A. estrahiert. — Heptamethylmethylgentiobiosid,
C,0HS3Ou (II.), aus dem K-Deriv. des Zuckers in W .; aus A. Nadeln, aus PAe.,
F. 106°, Fehlingsche Lsg. wird nicht reduziert, [cj]d =  —33,9° (in W.), —29,9° in
A., —30,0° in CH3OH, —27° in Aceton. Hydrolyse mit yeid. HC1, Neutralisieren
mit BaCOs, Ausfallen atiorgan. Teile mit A., gab einen Sirup, der bei wiederholter
Eitraktion mit PAe. 2,3,5,6-Tetramethylglucose u, einen nicht erstarrenden Riick-
Btand gab; dieser wurde in das Methylglucosid iibergefuhrt, der sich ais 2,3,5-Tri-
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methyl-(3-methylglucosid erwies, aua PAe., F. 92,5°, [«]„”  => —25,1° (in CH,OH);
die nicht methylierte Yerb. gibt bei der Oiydation das Laoton:
CO[CHOMe],*CH-CHOMe*COOH. (Journ. Chem. Soc. London 123. 3120—25. 
i___________ i

1923. Newcastle-on-Tyne, Armstrong Coli.) H a b e r l a n d .
W alte r N orm an H aw orth , Edm und Langley H irs t und D avid A rthu r 

R uell, Die Konstitution der Baffinose. Auf G-rund der schon bekannten Spal- 
tungen der Baffinose u. der Ergebnisse der vorliegenden Arbeit muB Raffinose 
Konst. I. haben. Durch Methylieren laBt sich Raffinose iiberfiihren in Htndeka- 
methylraffinose, die bei Hydrolyse mit l% ig HC1 2,3,4, 6-Tetramtthylgalaktose (II,), 
2,3,5-Trimethylglucose u. Tetramethyl-y-fructose (rechtsdrehend) gibt. W . nehmen 
in II. einen Amylenoxydring an, da das Lacton rechtsdrehend ist, in Anlehnung 
an die Erorterungen yon P r y d e  (Journ. Chem. Soc. London 123. 1808; C. 1923.
III. 1397.)

CH,OH 0 = C H  CHjOH CH,OMe
— Ć----------------------------------------- ^  I ÓHOH ÓH--- , ÓH-------

ÓHOH 9  ÓHOH CHOH j CHOMe
ÓHOH I— ÓH CHOH O IL CHOMe Ó
ÓHOH ÓHOH CHOH J  ÓHOMe I

— CH, I. CH,— O— ÓH----------1 ÓHOH-------
V ersu ch e .' Hendekamcthylraffinoie, C,9H640 16, durch wiederholtes Methylieren 

yon Raffinose bei70, besw. 100°. Das so erhaltene sirupartige Prod. wurde fraktioniert 
dest. u. dabei erhalten: 1. Fraktion, Kp.0,t6 76—150°, danach Kp.0 07 82°, bewegliche FI., 
nD =  1,4628, der Analyse nach Tetramethylhexose\ 2. Fraktion Kp.0il 179—226°, voll- 
standig methyliertesDisaccharid(Melibiose), aus PAe. F. 78<>(Sintern bei 72,5°). 3. Fraktion 
Kp.00, 238—240°, yollstSndig methylierte Raffinose; nicht kryatallisierend, [«]D18,t =  
+126,1° (in W.), bei 16,5° +128,4°; [cc],,18 =  +112,1° (in A.), bei 16° +112,7°; 
bleibt lange bestfindig; 0,5°/0ig. HC1 bei 80° wirkt wenig ein. 2°/0ig. Lsgg. der 
Verb. +  l°/0ig. HC1 auf 90° erhitzt gaben die oben genannten Spaltstucke: Tetra- 
methyl-y-fructose, Kp.0i, 110°, nD =■ 1,4558, [ct]D =  +31,7°; Tetramethylgalaktose, 
KpVl 132—135°, dd =  1,4676; 2,3,5-Trimethylglucose, Metbylglucosid, Kp,005 109°, 
nD 1,4562, aus PAe., F. 74°, [a]D17 =  —24,S° (in CHsOH). (Journ. Chem. Soc. 
London 123. 3125—31. 1923. Newcastle-on-Tyne, Armstrong Coli. u. Uniy. 
St. Andrews.) H a b e r l a n d .

E. Bórr, Dtr heutige Stand der Celluloseforschung. Die neueren Arbeiten werden 
besprochen. Die Cellulose ist ais Alkohol komplizierter Art aufzufassen. Sie baut 
sich wahrscheinlich aus Cellobioseanhydriden auf. Diese Annahme erklart aber 
noch  nicht die B. der Iso sacch arin B au re  aus Ozyeellulose nach T o l l e n s  (Ber. Dtsch. 
Chem. Gres. 32. 2594) u. der Celloi&biose nach O st (Ztschr. f. angew. Ch. 33. 100; 
C. 1920. I. 856). (Ztschr. f. angew. Ch. 36. 399—402. 1923. Leipzig.) S U y e rn .

H arold  H ibbert und John  A rrend Timm, Studien iiber Cellulose. IV. Eigen- 
schaften von y,d-Dioxycarlonylderivaten und ihre Bestehungen zur Polymerisation 
der Polysacćharide. (III. vgl. H i b b e r t  u. H i l l ,  Journ. Americ. Chem. Soc. 45. 
734; C. 1923. III. 27.) Durch Einw. yon H,SOł auf y,3■Dioxybutylmethylketon, 
CH,OH—CHOH—CH,—CH,—CO—C H ,, findet Abspaltung yon H ,0  statt u. daa 
entstehende Prod. polymerisiert sich zu einer harzigen Masse. Unter Annahme 
der Butylenosydstruktur (I.] fiir das Keton laBt der Vorgang sich durch Formeln
I.—III. ausdriicken. Die B. eines Athylenoiydringes durch die Abspaltung yon 
W. findet nicht statt, denn diese synthet. dargestellte Verb. erleidet keine Poly- 
merisation durch Mineralsauren. Durch B. der Yerbb- I. u. HI. hat die yon 
H i b b e r t  (Journ. Ind. and Engin. Chem. 13. 334; C. 1921. III. 1000) fruher dar-

VI. 1. 93
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gestellte Bedeutung der zur CHO-Gruppe in Glucose /,ćj'-atandigen OH-Gruppen, 
mittels dereń sieli der sogen. „Cellulosekern“ (IV.) bilden u. aus dem durch Poly- 
merisation Cellulose bervorgehen sollte, eine gewisse Beweiskraft erhalten.

CH1- C H ,- C

i a CHOH-
CH,.CO.CHs

I.

CHS-----CH,-----C(OH)

C -C H .-C H ,
III.

O—CH,—CH-

V er8uehe. Verb. C6E l0Ot (II. bezw. III.), durch kurzes Erhitzen von I. mit 
einer Spur konz. H ,S04 auf 125°, ta rte , harzige Masae. — Allylaceton, dargestellt 
nach W o l f f ,  L ie b ig s  Ann. 201. 46 [1880]; Yerseifuug des gebildeten Allylacet- 
essig8aureathylesters durch sd. KsC03 (5°/0ig), Kp. 129—134°, Ausbeute 35 °/0. — 
Aliylacetonchlorhydrin, aus yorigem -f- HOCl unter 0°, Kp.„ 113°. Hieraus durch 
Erhitzen mit 5°/„ig. KsC03 Mełhylbutylketonoxyd (V.), farblose, bewegliche FI., 
Kp.s, 169°. (Journ. Americ. Chem. Soc. 45. 2433 — 39. 1923. New Hayen [Conn.], 
YALE-Uniy.) H a b e r l a n d .

Edm und L angley  H irs t und Donald. R obertson M orrison, Die Einmrkung  
hochkonzentrierter Salzsaure auf Cellulose und einige Dcrivate der Glucose und Xylose. 
Die Einw. rauchender HC1 (D. 1,20) wurde untersucht bei Tttramethylglucose, 2,3, 6- 
u. 2,3, 5-Trimethylglucose, Dimethylglucosc, Trimethylmethylxyloiid, Trimthylmelhyl- 
arabinosid u. Glucose selbst, um zu priilen, wie weit diese Verbb. einer V eranderuD g 
unterliegen. Eb wurde gefnnden, daB die methylierten Glucosen, wie schon W i l l -  
s t a t t e r  u. Z e c h m e is ie b  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 46. 2401; C. 1913. II. 1209) 
gezeigt haben, au s  diesen Lóeungen unyerandert zuriickgenommen werden konnen. 
W ie Glucose zeigen  auch die methylierten Verbb. in  der sauren Lsg. starkę Ezaltationen 
der opt. Aktiyitat; z. B. Tetramethylglucose yon [«]D -(- 83° auf [«]„ 100 in
HC1 (D. 1,2). Die Rotationswerte bleiben mehrere Tage konstant. Die methylierten 
Deriyy. zeigten groBere Stabilitat ala die freie Glucose. Ganz anders yerhalten 
sich yollstandig methylierte Pentostn\ sie geben schon mit k. rauchender HC1 nach 
kurzer Zeit Furfurol. Hieraus ergibt sich, daB methylierte Polysaccharide, die aus 
Glucoseresten bestehen, zur ąuantitatiyen Best. der Hydrolyseprodd. mit konz. HC1 
behandelt werden konnen, daB die Hydrolyae der Pentosane nach dieser Methode 
jedoch nicht ausfiihrbar ist. Ist freie Glucose in den Polysacchariden durch HC1 
in Freiheit gesetzt, bo findet auch leicht Yeranderung statt; mit 10% 'g- Lsgg- 
43 °/0ig. HC1 kann die Hydrolyae bo abgekurzt werden, daB groBere Yeranderungen 
nicht B tattfinden. Hier, wie auch bei Hydrolyse yon Cellulose wurden Deriyy. yon 
/-Glucose nicht gefunden. Esparto-Cellulose, die aus Glucose- u. Xylo3e aufgebaut 
ist, zeigte, nachdem der geringe Betrag an Xylose durch rauchende HCI zerstort 
war, gleiches Verh. wie Baumwollcellulose. (Journ. Chem. Soc. London 123. 3226 —35. 
1923. St. A n d r e w s ,  Uniy.) H a b e b l a n d .

J. H. RoB und J . M. Payne, Die Einwirkung von Chloral au f Cellulose. 
Die Rk. fiihrte nicht zur B. yon Chloralcellulose, sondem es entstanden Dichloral- 
glucosen. 50 g Baumwolle werden allmablich eingetragen in ein durch Schnee
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gektthltes Gemisch yon 100 g Chloralhydrat -f- 100 g koni. H ,S04; nach 12atd. 
Stehen bei gewohnlicher Temp. wird der Nd. mit W. verrieben, wobei eine graue 
floekige M. entateht; dieae wird mit 600 ccm W. bis zum Erweichen gekocht, das 
W. abgegossen, der Riickatand erneut mit 600 ccm W. -f* 5—10 ccm konz. HNO, 
10 Min. gekocht; der Riickstand wird nach dem Erharten mit W. yerrieben, nach 
Trocknen mit 200 ccm h. A. extrahiert. Der unl. Anteil wird in h. Aceton gel. 
(Fraktion I ) ;  aus dem alkoh. Extrakt scheidet sich beim Erkalten Fraktion II. 
kryatallin. ab. Die Mutterlauge wird eingedampft, bis 2 Schichten entstehen; die 
dunkelbraune untere Schicht eratarrt, sie wird aus CC14 umkrystallisiert (Fraktion III.); 
die CCl4-Mutterlauge hinterlaBt einen bald eratarrenden Sirup (Fraktion IV.).

Aus Fraktion L: Dichloralglucose, C10H10O„Cle, aus h. A. oder Aceton dreieckige 
oder 6-Beitige Tafeln, F. 268°, wl. in h. Aceton, Pyridin, CH,COOH, A., konz. 
HNO„, unl. in A., Chlf., CC14, PAe., W. u. Alkalien; Lsg. in Pyridin ist links- 
drehend, reduziert nicht Fehlingsche Lsg.; Monoacetat aus A. Nadeln, F. 193°, 
[«]D — —12' (in Chlf.); Monomethylverl., C11HltO<Cle, aus A. Nadeln, F. ca. 200°, 
[cc]D => —17° (in 1 :1  Aceton-Pyridin). — Aus Fraktion II.: Dichloralglucose, aus 
A. Nadeln, F. 225°; [«]D ■=> —15° (in Chlf.), wl. in CC14, unl. in k. PAe., W. u. 
Alkalien, reduziert nicht Fehlingsche Lsg.; Acetylderiv., CnH^OjCIa, aus A. oder 
A. rechteckige Krystalle, F. 126°, [«]„ «=■ —21,4 (in Chlf.)'; Methylderw. iBt sehr 11. 
in organ. Mitteln, F. ca. 110°, [«]D =a —23° (in Chlf.). — Aus Fraktion III.: aus
h. W. Nadeln, 1. in organ. Loaungemm., F. 135—136°, [a]D =  —(—32° (in Bzl.), 
[«]D =■ + 1 0 ,5 °-(in Chlf.), 1. in k. konz. HNOa , unl. in Alkali, reduziert nicht 
Fehlingsche Lsg. selbat nach Kochen mit Sauren. — Fraktion IV. ist anscheinend 
mit II. stark yerunreinigt; diese kann entfernt werden durch Ausfallen mit PAe. 
aus alkoh. Lsg.; F. 74—75°, [cc]D =  -{-14° (in Chlf.), unl. in W. u. Alkali. Nach 
Kochen mit verd. Saure wird Fehlingsche Lsg. reduziert. Mit HNOa entsteht eine 
durch NaOH fiillbaro Verb. Beim Erhitzen im Vakuum gehen 2,8% des Gewichts 
verloren, der Riickstand reduziert Fehlingsche Lsg. Der Chlorgehalt stimmt bis 
auf 1% auf eine Dichloralglucose. — Werden Hydrocellulose, Starkę u. Olucose 
analog wie Cellulose behandelt, so entstehen gleichfalls die 4 Fraktionen. — Die 
bei der Ausfallung der Dichloralglucosen mit W. erhaltenen Lsgg. geben beim 
Erhitzen auf dem Wasserbad Ndd. von Parachloralose\ besonders reichlich wird 
diese gebildet, wenn die aus Starkę u. Glacose durch Ausfallen des Rk.-Prod. mit 
W. -f~ verd. HNOs erhaltene FI. gekocht wird; aus Cellulose u. Hydrocellulose 
bildet sich in diesem Falle keine Parachloralose. Die vorher erwabnte B. yon 
Parachloralose aus Cellulose deutet auf die Praeiistenz einer oder mehrerer cc- 
Bindungen im Cellulose-Mol. (Journ. Americ. Chem. Soc. 45. 2363—66. 1923. 
Montreal [Canada], Forest Products Labb.) H a b e r l a n d .

M arcel Delepine und Jules Giron, Untersuchungen Mer die Kohlenstoffćhlor- 
tulfide. Zersetzung lei Gegenwart von Eisen. Nach D. R. P. 72999 wird CC14 aus 
CS, u. S,C1, bei Ggw. von Fe gewonnen. Durch direkte Chlorierung von CS, 
erhalt man es nur bei Rotglut oder unter Wrkg. yon Katalyaatoren. In der Kalte 
bei Ggw. won etwas J  reaultiert zunachat die Verb. CSCli (Ra t h k e , L ie b ig s  Ann. 
167. 195. K l a s o n , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 20. 2377). Diese bleibt in Glas jahre- 
lang unyerandert; in Beriihrung mit Fe scheidet sie aber innerhalb einiger Tage 
Krystalle yon S ab u. laBt CC14 entstehen. Schneller yerlauft dieser ProzeB bei 
der Miachung yon CSC14, CS, u. S,C1,. Vf. nimmt an, daB sich dabei auch CCI, • 
SCI u. CClt S 'SC Cl, bilden, Aus dem oben genannten Gemisch konnte feraer nach 
nicht zu weitgehender Einw. dea Fe das Trisulfid C C I,-S-S-S- CClt isoliert werden, 
ebenso aus dem einfacheren Gemisch yon CS, u. CSC14 nach Einw. des Fe; bei 
weiterer Einw. von Fe nimmt es ab, u. bei Erhitzen von reinem Trisulfid mit Fe 
konnte die B. yon S, CC)4 u. CS, featgestellt werden. — CSClt wird ebenfalls
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durch Fe langaam schon in der Kalte, echneller bei 37° teilweiae in CCI* u. CS, 
yerwandelt, ahnlich sein Dimerea. (Buli. Soc. Chim. de France [4] 38. 1785—92. 
1923. Paria, Fac. de Pharm.) S p ie g e l .

J . W. H ow ard und C. G. D erick, Der Mećhanimut der Hofmannschen Um
lagerung von Methylanilinhydroćhlorid. Die Hofmannache Deutung, daB zunachat 
CH,C1 abgeapalten werde u. Bich dann an die entatandene primSre Baae anlagere, 
kann nach neueren Unterra. betreffa dea Einfluasea der Ionisationakonatanten (vgl. 
D e r i c k  u . B o r n m a n n ,  Journ. Americ. Chem. Soc. 35. 1269; C. 1913. II. 1380) 
dahin erganzt werden, daB die Umlagerung erat nach Erreichung dea ąuaternaien 
Stadiuma zu erwarten ist. Diea wird durch VeraB. in einem elektr. geheizten 
Bombenofen, der gute Regelung der Temp. geatattete, bestatigt. Die Umlagerung 
findet bei 220—250° nicht statt oder eist nach 96 Stdn., bei 300° in yerhaltnia- 
maBig geringer Abhangigkeit yon der Zeit. Die freien Basen Metbylanilin u. 
Dimethylanilin erleiden die Umlagerung nicht. — Zur Trennung u. BeBt. der in 
Betracht kommenden 3 Arten von aromat. Baaen wurde ein Verf. unter Benutzung 
der mit B enzolB ulfochlorid  u. NaOH entstehenden Deriyy. auagearbeitet. (Journ. 
Americ. Chem. Soc. 46. 166—77. Urbana, Uniy. of Illinoia.) S p ie g e l .

M araton Taylor B ogert und M alvin E . M andelbanm , Die Wirkung von 
Schwefel au f Paratoluidin in Gegenwart von Bleiglatte. Thioparatoluidin, seine Kon- 
etitution und einige neue Derivate. Das Thio-p-toluidin yon M e rz  u. W e i t h  (Ber. 
Dtacb. Chem. Ges. 4. 393) wird ais Bis-(2-amino-5-methylphenyl)-sulfid (II.) erwiesen, 
indem daa durch Deaaminierung u. folgende Osydation erhaltene Ditolylsulfon 
(F. 94°) mit dem aua dem aynthet. Di-m-tolyhulfid, das durch Einw. von m-Jod- 
toluol auf Na-m-Thiokreaylat gewonnen werden konnte, ident. gefunden wurde. Die 
Einw. von S auf p-Toluidin in Ggw. yon PbO bei 140—145° fiibrt zunachat zu 
4-Amino-3-mcrcaptotoluol (I.), yon dem ein Teil sich zum Diaulfid oxydiert, ein 
anderer mit mehr Toluidin daa Thio-p-toluidin bildet. Das Diaulfid gibt ein gut 
kryatalliaiertea Diacetylderiy., anscheinend ident. mit dem von T r i j h l a h  (Ber. 
Dtach. Chem. Ges. 20. 664) fiir das Deriy. des Thio-p-toluidins aelbat gehaltenen. 
Bei hoherer Temp. (180—220°) u. in Abwesenheit von PbO kondenaiert sich I. mit 
dem CHS yon unyerandertem p-Toluidin unter B. des Dehydrothiotoluidins (III.), 
das Vff. yergeblich aus II. durch Erhitzen, auch in Ggw. von S oder p-Toluidin, 
zu gewinnen auchten. II. wurde iiber sein Diacetylderiy. zam Bis-[2-acełamino-5- 
carł>óxyphenyl)-Bulfon oiydiert, dieses entacetyliert u. die erhaltene Saure (IV.) yer- 
eatert in der Erwartung, so zu lokalanastheaierenden Verbb. zu gelangen.

S
CH„

NT

Diacetylthio-p-toluidin, C1BHł0OaN,S, rhomb. Tafeln 
(aus A.), F . 165° (korr.). — m-Thiokreiol, aus Benzalchlorid- 
m-sulfochlorid mit Zn-Staub u. verd. H ,S04 bei 0°, farb- 
loae, atark lichtbrecbende FI. von auBerat unangenehmem 

NHS Geruch, Kp. 195°. — Di-m-tolylsulfid, Kp. ca. 290°, K p.,,_ ,8 
197—202°. — Bis - (2 - acetamino - 5 - methylphenyl) - sulfon, 

Ci8H ,0OłN,S, priBmat. Nadeln (aua A.), F. 225° (korr.). — Bis-(2-amino-5-methyl- 
pTunylysulfon, CuHuOjNjS, gelbe KryBtallkorner (auB A.), F . 210° (korr.), faet unl. 
in W. u. verd. Sauren. — Bis-{2-acetamino-5-carboxyphenyl)-iulfon, C18H180 8N,S, 
F. oberhalb 360° (Zers.), unl. in den iiblichen organ. Losungamm. — Bis-{2-amino- 
carboxyphtnylysulfon (IV.), Zera. u. Loslichkeit wie beim yorigen. Methylesłer,
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Cx«HieOaN,S, ą u a d ra t.  Tafeln (aua A.), F. 234° (korr.). Athylester, C18H „0 9N,S, 
gelbe, durchsichtige Prismen (aus A.), F. 206° (korr.). — Bis-{2-nitro-4-methylphenyl)- 
sulfid, Cu H 1s0 4N jS , aus 4-Jod-3-nitrotoluol u. NaaS in A., dunkelrote PriB m en, b e i 
Zerreiben gelbes Pulyer (aus Aceton), F. 125—126° (korr.). — Bis-(2-acetamino-5- 
methylphenyl)-disulfid, ClgH10OaNjSa, bei direkter Behandlung der p-Toluidin-S- 
Schmelze mit (CH3-CO)aO, achneeweiBe, Beidenartige Nadeln (aus A.), F. 213° korr.), 
bei hoherer Temp. unter Zera. sublimierend. — Bis-(2-amino-5-methylphenyl)-disulfid 
(.Dithio-p-toluidin), griine Nadeln (aua verd. A.), F. 88,5° (korr.). (Journ. Americ. 
Cbem. Soc. 45. 3045—55. 1923. New York, Columbia Univ.) S p ie g e l .

Glyn Owen, Die ErstarrungsTcwven binarer Gemische einiger subsłiłuierter 
Acetanilide. Untera. der Erstarrungsprodukte der Gemisebe 2,4-Dichloracetanilid -f-
2-CKlor-4-bromacctanilid, 2,4-Dibromacetanilid -f- 2-Ghhr-4-bromacetanilid u. 4-Cłilor-
2-bromacetanilid -j- 2-Chlor-4-bromacetanilid ergab, daB die Punkte eine gerade 
Linie obne Maiima u. Minima bilden; es wird eine fortlaufende Beihe von Misch- 
krystallen gebildet. Sie kryatallisieren rhomb.; eine unstabile Nadelform, die sicb 
a ą  Anfange der Krystalliaation bildet, yerschwindet bei lSngerem Stehen. Die 
Eratarrungakuye yon 2,4-Dichloracetanilid -f- 4-Chlor acetanilid zeigt einen eutekt. 
Punkt bei 127,6°, mit 38,l°/0 4-Chloraeetanilid. (Journ. Chem. Soc. London 1 2 3 . 
3392—97. 1923. Bangor, Univ.) H a b e r l a n d .

B ourneuf, WtrJcung der Halogenderivate des Phosphors auf einige aromatische 
Basen. PClB 'lieferte mit Dimethylanilin (2 Mol.) bei 70° Dimethylaminophenyl- 
phosphenylchlorid, (CH3)aN • CuH* • PCI, ,  diesea mit Na,CO, die entsprecbende Phos- 
phinsaure, daneben Tetramethyldiaminodiphenylphosphinoxyd, durcb HgOa in Tetra- 
methyldiaminodiphenylphosphinsaure iibergehend, u. eine yielleicht ais Hydrat des 
Hexamethyltriaminotriphenylp?iosphinoxyds aufzufaasende Verb. — Bei Einw. yon 
PCI, auf Diathylanilin konnte kein krystalliaierbarea Prod. gewonnen werden. — 
P0C13 lieferte mit 4 Mol. Dimethylanilin bei 130° u. nachfolgender Behandlung 
mit NaOH Tetramethyldiaminodiphenylphoaphinsaure, Tetramethyldiaminodiphenyl- 
methan, Hezamełhyltriaminotriphenylphotphin, daa entBprechende Oiyd u. dessen 
Hydrat (ygl. oben), mit Diathylanilin unter gleichen Umstanden Tetraathyldiamino- 
diphenylphosphinsaure. — Bei Einw. von Ą PO * auf Anilin konnte nur dessen 
Pyrophosphat erhalten werden.

Tetramethyldiaminodiphenylphosphinoxyd, [(CH„),N • CsH JaP . OH, Krystalle (aus 
Bzl.), F. 169°. — Tetramethyldiaminodiphenylphosphinsaure, [(CH8)SN < C6H4]aPO ■ OH, 
kleine durcbsichtige, beim Trocknen opak werdende Nadeln (aus Gemisch yon Bzl. 
u. CHaOH 1 : 2), F. (Zers.) 199° im Capillarrohr, 249—250° im Maquennebloek, unl. 
in W., 1. in CH„*OH u. A., besondera in Warme, wl. in Bzl., 1. in Alkalien (rera. 
Na,CO„) u. Mineralaauren, unl. in Eg., aebr wideratandafahig gegen ad. NaOH-Lsg., 
bei Erhitzen mit Ca(OH)a in C„Ht -N(CH,)a u. Phoaphat zera., acbuell durch Mineral- 
aauren. Na-SaU, mit 1 Mol. HaO, Krystalle, 1. in W. a. A., unl. in konz. NaOH- 
Lag. — Hydrat des HcxamethyltriaminotriphenylphospJiinoxyds, [(CH,)2N-C6H4]9. 
P(OH)t (?), Krystalle (aus Esaigaaure 1 : 3), F. 321°, unl. in Bzl. — Tetraathyl- 
diaminodiphenylphosphinsaure, [(CSH5),N • CaH4]aP 0  • OH, farblose Nadeln (aus Bzl. -f- 
absol. A. 1 :1 ), F. (Zers.) gegen 195° im Capillarrohr, 253—254° im Maąuenneblock, 
unl. in W., 1. in Bd. A., schneller bei Ggw. yon Bzl., in Mineralaauren u. Alkalien, 
durch tJberachuB yon diesen gefallt, Verb. gegen Alkalien, Ca(OH), u. Sauren wie 
bei der Methylyerb. Monochlorhydrat nicht erhaltlich, Dichlorhydrat, aua alkoh. 
Lag. durcb Aceton, achlecht krystallisiert, sehr hygroskop., Zers. gegen 100°, dann
F. unacharf ca. 185° (Maąuenneblock). Na-Salz, krystallin. Pulyer (aua W.) mit 
7HaO, 1. in W-, weniger 1. in A, Ba-Salz, Krystalle mit 6HsO (aus A.), wl. in k. 
W., auBerst 11. in A. (Buli. Soc. Chim. de France [4] 33 . 1808—23. 1923.) Sp.
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M orris 8. K harasch und F rederick  W. Staveley, Das Verhalten von Mercuri- 
salzen organischer Sauren gegen Eiłze. (Vgl. K h a k a s c h ,  Journ. Americ. Chem. 
Soc. 43. 2238; C. 1922. III. 142.) Die Unters. bezieht aich zunachat auf aubsti- 
tuierte EsaigaSuren, die keinen substituierbaren H mehr am fó-C enthalten. Das 
Hgn-Salz der Trimethylestigsaure erleidet bei Erhitzen im Yakuum auf 240° keine 
Anderung, dasjenige der Trichloressigsaure zera. sich achon in wsa. Lag. bei E r
hitzen, ja  sogar bei langerem Stehen unter Abacheidung von Hg,Cl, u. Entweichen 
von CO,, ao daB Vff. es in fester Form nieht erhalten konnten. Bei Erhitzen der 
Salze von Phenyl- u. Diphenyleisigsaure wenig iiber den F. ereetit Hg Kern-H; 
bei Triphenylessigsaure iat die Ek. komplizierter; unter anderen EeaktionBprodd. 
entsteht jedenfalls eine kernmercurierte TriphenylessigBaure u. keineafalls ein Prod. 
mit Hg am a-C. — Von Bedeutung iat die Leichtigkeit, mit der CO, abgeapalten 
wird. Die Salze yon Dimełhyl- u. Diathylacetessigsaure epalten sehon bei 90° im 
Vakuum ab, indem das Hg an die yorher mit C02H yerbundenen C-Atome tritt, 
also die Verbb. [CH, • CO• CB,],Hg entstehen. Daaaelbe gilt bei Erhitzen von 
Benzoylessigsaure mit HgO in A., wahrend in Chlf. ohne Yerluat von CO, die 
Verb. I. entsteht. Wo die erate Ek. Platz greift, besteht die Tendenz des Hg,*bei 
wenig hohercr Temp., teilweiae aueh achon bei Aufbewahrung, sich abzuspalten, 
indem die restierenden Eadikale aich verkniipfen. Das Salz der Phthalidcarbon- 
taure giDg direkt in die bo gebildete Verb. II. uber, u. entaprechende Ketone ent- 
atehen zweifelloa bei Deat. der Hg-Salze yon Dialkylacetesaigsauren im Vakuum. 
Gegeniiber Eeagenzien wie NaOH oder (NHJHS zeigen die Hg-C-Yerbb. aehr yer- 
Bchiedene Bestandigkeit, je nach dem Ioniaationagrade, der von der Konz. abhangt.

V e rau ch a te il. Quecksilbtrbi8benzoyhntthan, (C„H5 • CO • CH,),Hg, achwach 
gelber Nd. auB h. alkoh. Leg. nach Zuaatz von W., weifie K ryB talle  aus A ., F. 159,5°,
1. in  Aceton, u n l. in  W. u . A. — BenzoylmethyląuećhilberćKlorid, C6H6>CO*CH,* 
HgCl, aua d em  yorigen u. HgCl, in sd. A ., F. 146°, ident. m it dom  Prod. direkter 
Mercurierung yon  A cetophenoD . — Anhydro-a-oxymercuribenzoyle8sigsaure (I.), farblos, 
Zers. ca. 290°, 11. in h ., wl. in k. Chlf., u n l. in A. u . W., 1. in NaOH, farbt alkoh. 
FeClj-Lsg. erBt nach yorheriger Behandlung m it HC1 yiolett. — Mercuriphthalid- 
carboxylat, F. 195° (ZerB.), 11. in h. Aceton, unl. in k. A. u. A., scheidet bei Be
handlung m it NaOH metali. Hg ab u n te r  B. yon  Phthalonsaure u. Phthalidcarbon- 
saure. — Mercwosalz der Benzoylameisentaure, au s d e r Saure u. gelbem HgO in 
80°/oig. A. bei Kochen, weiBer Nd,, wl. in h. A., scheidet mit Na,COs, NaOH oder 
Pyridin Hg ab. — Mercurisalz deraelben Saure, aua ihr u. Hg-Acetat in W., weiBer 
Nd., P. 164°, 1. in Pyridin u. Nitrobenzol, gibt bei 180° Hg, CO, u. Benzoesaure.
— Mercurisalz der cc,a-Didthylacełe88igsaure, C18H ,60 6Hg, F. 103° (Zera.), 11. in 
Pyridin u. h. A., maBig 1. in A. oder k. Nitrobenzol, in h. unter Abacheidung von 
Hg. — ęuecksilberbisacetodidłhylmethan, CuH,0O2Hg, aus dem yorigen bei Erhitzen 
im Yakuum auf 85°, F. 109° (Zers.), 1. in Aceton, Chlf., Bzl., unl. in W ., erleidet 
schnell apontane Zers. — Acetodiathylmethylguecksilberchlorid, C,H18OClHg, aua dem 
yorigen dureh HgCl,, Krystalle (aua A.), F. 77°. — Mercurisalz der Dimełhylacet- 
essigsaure, CISHI3OeHg, F. 100° (Zers.), unl. in W. — Quecksilberbisacetodimefhyl- 
methan, C10H18O,Hg, aus dem yorigen bei 90° im Vakuum, F. 120° (Zera.), I. in 
Aceton u. A., swl. in A., krystallisierbar aua Toluol oder Xylol. Zersetzlicb.
— Acetodimethylmethyląuecksilberćhlorid, C5H9OClHg, metallglanzende Krystalle,
F. 124,5’, 1. in h. A. — Mercurisalz der Trimethyletsigsaure, C10H18O4Hg, Nadeln 
(aus Chlf.), P. 235®, 1. in h. Chlf. u. Pyridin, swl. in CCI*. (Journ. Americ. Chem. 
Soc. 45 . 2961—72. 1923. Univ. of Chicago.) Sp ie g e l .

I.
CH- CH
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Elw yn Roberta, Die Anioendung von Salzen der Aryleulfonhalogenamide bei 
der Batimmwng und Jodicrung der Phenole. Die Arylsulfonjodamide der Alkali- 
metalle, wie Ar>SO,NJMe (vgl. Journ. Chem. Soc. London 123. 849; C. 1923. III. 
51) geben durch Hydrolyse ihrer wsa. oder alkal. Lsgg. langsam HJO, konnen 
daher aueh fiir Jodierung gewisser organ. Verbb. benutzt werden. Dazu konnen 
auch Gemische eines Chloramids, z. B. von „Chloramin-T“, oder eines Bromamids, 
z. B. des Kalium-p-toluolsulfonbromamids, mit K J dienen. Das erstgenannte Gemiach 
ist beeonders fur Best. von Phenol u. Salicylsaure geeignet, wobei in groBem Kon- 
zentrationsbereich genaue Ergebnisse gefunden werden, bat aber sonst kein weiteres 
Ąnwendungsgebiet ais das iibliche Reagens, so wird bei den Naphtholen u. bei 
Resorcin die Einw. durch die Konz. begrenzt. Mit Phenol, Salicylsaure u. Resorem 
entBtehen zuniichBt Trijodderiw., die mit der Zeit weitere Veranderung, beł den 
beiden ersten unter schliefilicher B. von Tetrajoddiphenylenchinon, erleiden. Die 
Einw. der Sake von Arylsulfonchlor- u. bromamiden fiir sich bleibt nicht bei 
der Trihalogenetufe stehen. — Aus o-Nitro phenol wurde ein neues Monojodderiv., 
wahrseheinlich 4-Jod- 6-nitrophcnol, CeHa0 3NJ, erbalten, yon der Hauptmenge des 
gleichzeitig entstandenen 2,4-Dijod 6-nitrophcnols dureb Dest. mit W.-Datnpf, von 
dem ReBt u. etwaigem 2-Jodderiv. durch fraktionierte Fallung der alkal. Lsg. mit 
V10-n. HC1 getrennt, lange gelbe Nadeln (aus A.), F. 80—81°. K-Salz, rote Prismen; 
Na-Salz, rote Nadeln; N E t-Salz kurze, rote Nadeln, sebon an Luft zers. Acetylderiv., 
Ól. Benzoylderiv., lange flachę Tafeln (aus A.), F. 102—103*. — Es werden ein- 
gehendere Vor8ehriften fiir Ausfiihrung der Titrationen sowie fiir Darst. von 2, 4, 6- 
Trijodresorcin, 2 ,4 -Dijod- 6-nitrophenol u. von K-Toluol-psulfonbromid gegeben. 
(Journ. Chem. Soc. London 123. 2707—12. 1923. Bangor, Univ. of North Wales.) Sp.

Victor K. La Mer und Erie K. Rldeal, Ber EinflufS der Wasiersto/fkonsen- 
tration auf die Selbstoxydation von Hydrochinon. Eine Mitteilung zur Stabilitat 
der ChinlyydroneleJctrode. (Vgl. Journ. Biol. Chem. 57. 613; C. 1923. IV. 997 ) Die 
Geschwindigkeit, mit der Hydrochinon mit Oj in Ggw. von Boratpuffer reagiert, 
wird erst bei starkerer Alkalinitat ais pn  =  7,3 oder (im Falle von Luft statt des 
reinen OJ) 7,8 meBbar, dann mit steigendem pH im Verhaltnis 3: 2 anwacbsend, was 
Vff. durch einen Mechaniamus zu erklaren suchen, bei dem die B. von komplesen 
primaren u. eekundaren Ionen angenommen wird. (Journ. Americ. Chem. Soc. 46. 
223—31. Cambridge [England], Lab. of physical chem.) S p ie g e l .

M. Tiffeneau und A. Orechow, Uber die Hydrobenzoinumlagerung. I. Unter- 
suchung iiber das Hydroanisoin. (Vgl. Buli. Soc. Cbim. de France [4] 33. 195; 
C. 1923. III. 1015.) Vff. fanden, daB bei Entwasserung von Triarylglykolen, bo- 
bald eine Aniaylgruppe in Naehbarachaft einer sekundiiren OH-Gruppe steht, sich 
kein Deeosybenzoin, sondern trisubstituierter Aldehyd bildet, bezweifelten daher 
die Angabe von R o s s e l  ( L ie b ig s  Ann. 151. 40 [1869]), daB aus Hydroanisoin, 
CHaO-CeH^CHtOH^CHtOHJ-CjH^OCBj, hierbei Desozyanisoin entsteht. Es ergab 
sich in der Tat, daB die entstehende Verb. der erwartete JDianisylacetaldehyd, 
(CH30  • C6H4)jCH • CHO, iBt, der auch durch Einw. yon Ameisensaure auf das Prod. 
aus p - CHaO• C6H4 • MgBr u. AthosyeBsigester gewonnen werden konnte. Nadeln 
(aus A.), F. 104—105°, 11. in Bzl., weniger 1. in k. A. u. A. Yerbindet sich langaam 
mit Disulfit, reduziert in Warme Fehlingscbe Lsg. u. ammoniakal. Ag-Leg., farbt 
SchifTochea Reagens schwaehyiolett, 1. in konz. H8S04 mit iritensiyer Rotyiolett- 
farbung. Gibt mit C5Hs»MgBr l-Phenyl-2,2-dianisy1athanoI, C„Hs,Ob, Nadeln (aus 
A.), F. 139—140°, mit CrO, Dianiiylketon. — Semicarbazon des yorst. Aldehyds, 
C17HleN3Os , Krystalle (aus Bzl.), F. 140—141°, sil. in A. — a. Di-p-anisylathylen, 
(CHjO-CeEOjC: CH, (vgl. G a t t e r m a n n ,  Ber. Dtsch. Chem. Ges. 22. 1132), ent
steht bei Einw. yon CHs*MgJ auf Dianisylketon. Gibt mit J  in Ggw. yon HgO,
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dann mit AgNO, B eso xy a n iso in ,  CH80  • • CO • CH, • C ,^  • OCHB. (Buli. Soc. Chim.
de France [4] 33. 1832—38. 1923. Paris, Hopital Boucicaut.) S p ie g e l .

K. v. Auwers und 0. Jordan, Zur Eenntnis des Benzoyhnethylcarbinols und 
des Phenylaeetylcarbinols. Vff. konnten bei ihren Yerss. niemals die von N e u b e e g  
u. O hle (Biochem. Ztschr. 128. 611; C. 1922. III. 275) yermutete partielle Um- 
lagerung des Benzoyhnethylcarbinols, CeH6-CO-CHOH*CH8 (c-Ketol), in die isomere 
($-Vorb., Phenylacetylcarbinol, C6H5 • CHOH • CO • CH,, beobachten, u. halten die 
«-Verb. fiir einen recht beatandigen Korper. Die von diesem in verschiedenen 
Altersatadien der Proben dargeatellten Semicarbazone u. Thiosemicarbazone hatten 
die (1. c.) angegebenen FF. u. diirften die Formeln I. u. II. beaitzen; jedoch konnte 
aus diesen Verbb. die fó-Verb. nicht regeneriert werden. — Das bei gemaBigter 
Oiydation des Methylphenylathylenglylcols (Zincke u. Zahn, Ber. Dtsch. Chem. Ges. 
43. 855; C. 1910. I. 1708) entatehende Prod. besteht nach neueren Unteras. aua 
Gemiacben der beiden Iaomeren, die nicht glatt getrennt werden konnten. Aus der 
reichlichen B. des Thiosemicarbazons vom F. 200—207° ist auf Oberwiegen des 
«-Deriv. zu ca. 60% zu schlieBen. Bei der Darst. des Phenylacetylcarbinole nach 
C a b a p e l l e  (Gazz. chim. ital. 33. II. 261 [1903]) stellte sich heraus, daB bei der 
Umwandlung des Bromids oder Jodida vom Benzylmethylketon in das Acetat sich 
eine Zwiachenrk. abapielt; entweder nach A. oder nach B. Wahracheinlich yoll-
A. C8H6.C H -C 0.C H , ____  C8H5-CH*C-CH.

A.............  —V CJI.-CH-CO-CEL —>  8 5 ‘
Br +  Kj-O-CO-CH, ^  8 6 ! 8 ^  O

C6H6.CH .C .CH 8 C8Hs.CO.CH.CH,
"tf^O -C O -C H , *  Ó-CO.CHa

B. C8H6>CH*C-CH, CsH6.C— C-CH*
o ho

C0H6*C ^C *C H , V C8Hs*CO>CH'CHj

Óh  Ó-CO-CH, ^  Ó.CO.CH,
C. C8H,.CH.CO-CH8 _  C6H,.CHM>CHs C8Hj • CO• (JjH• CH,

Ó-CO-CH, > '"O ^O -C O -C H , ^  Ó-CO-CH,
zieht sich die Umlsgerung nach A, wobei sich primar das normalerweise zu er- 
wartende ^-Ketolacetat bilden konnte, das sich dann nach C. in die i-Verb. um- 
lagert. Bei Darat. des Acetats aus dem Bromid in alkoh. LBg. entsteht eineVerb., 
die yielleicht ein Ketolathylather ist, fiir den nach den spektrochem. Konatanten 
Formel HI. wahrscheinlieher jat ala IV. Die Verseifung der Acetatprodd. be- 

l  C,HS • C • CHOH • CH, C9H6.C.CHOH.CH,
ft-NH-CO-NH, * N-NH-CS-NH,

III. C6H6-CH(OC,H8).CO-CH3 IV. CSHS• CO• CH(0C,H6)• CH,
CSH5.C H ^ C H 3 C6Hj .C— CH-CH,

^ " o H  ’ H c f " ^
statigte, daB yorwiegend a-Verb. yorlag. Aus dem Brombenzylmethylketon entsfand 
mit Ag,O atatt de3 erwaiteten ^9-Ketols eine Verb. von anscheinend einheitlicher 
Zus. eines Ketols, Kp.14 125,5—128°, wohl yon der Formel V. oder VI. Im Gegen- 
satz zu dem ohne Schwieiigkeiten erhaltlichen u. beatandigen a-Ketol scheint also 
die (9-Verb. eine Neigung zur Umlagerung zu besitcen, die zur iaomeren a-Verb. 
oder zu einem Halbacetal fiihren kann; welche dieaer Formen bei der biochem. 
Synthese entsteht, bleibt noch unentschieden, wahracheinlich das Halbacetal. (Bio
chem. Ztschr. 144. 31—43. Marburg, Uniy.) W o l f f .

C. N euberg, Zur Frage der Komtitution des biochemisch gebildeten Oxyoxo- 
propylbenzoh. Ais einziger wirklicher DifferenzpuDkt (ygl, yorat. Ref.) bleibt die
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von N e u b e b g  u . O hle  featgestellte BrechungBanderung auch beim a-Ketol. — 
Vielleicht lagert sich die /9-Verb. zum Teil in die a-Form um, oder es sind von 
yornherein die beiden sehr Shnlichen Isomeren yorhanden. (Biochem. Ztschr. 144.
44—46.) W o l f f .

G. Conrtois, Uher die Darstellung und die Eigenschaften einiger organischer 
Urantalze und besonders der Uranylbenzoate und -salicylate. Die meiBten yom Vf. 
hergestellten u. unterauchten Salze sind bereits in fruheren Mitteilungen (Buli. Soc. 
Chim. de France [4] 13. 449. C. r. d. l’Acad. des sciences 158.1511.1688; C. 1913.
II. 133. 1914. II. 127. 316) besehrieben. Es wird hier nur iiber die in der Ober- 
schrift besonders genannten berichtet. U ra n y lb e n z o a te . (G^H^GO^TJOj ,  auB 
bei 80° hergestellter wss. Lsg. yon U 0s»H,0 u. uberschilBBiger BenzoeBaure bei 
nicht zu Btarker Konz. oder aus den A. bezw. Ą. enthaltenden Salzen, mehr oder 
weniger gelb, 1. zu 3,2 g in 1 1 W. yon 18°, zl. in A., 11. in CHa*OH. Wss. Lsg. 
Bcheidet bei Stehen im Dunkeln wie im Sonnenlicht, scbneller bei Erhitzen bas. 
Salz ab, ohne B. yon yiolettem Prod. (Uranosouranioxyd), wie es aus der gesatt. 
alkoh. Lsg. im Sonnenlicht entsteht. — • COJj 0 0 ^-2  H^O, aus der in Warme
konz., dann Bcbnell auf 5° abgekiihlten wss. Lsg., geht schon bei Zimmertemp. 
in das wasserfreie Salz iiber, in absol. A., worin es sich zunachst lost, in dessen 
Verb. mit A. — {C^H^-GO^UO^-<7a O S ), aua Lsg. der Komponenten in mehr 
oder weniger verd. A. nach Konz., gelblichweiBe Krystalle, et was 1. in W ., zu 
10,2 g 1. in 100 ccm 95°/0ig. A. bei 18°, bwI. in k. Chlf., etwas mehr in w. Chlf., 
unl. in Bzn., CSs , PAe. An trockener Luft recht bestandig, yerliert auch im Va- 
kuum iiber H ,S04 nur langsam einen kleinen Teil des A., bei 100° yollatandig in
2 Stdn. Nimmt in absol. A. */> Mol. dayon auf, das es im Vakuum iiber H,SO* 
nur Behr langsam abgibt. — (CaH6 • C0a),U03 • 2 (C,H6) ,0 , bei Schutteln der konz. 
wss. Lsg. mit etwas A., gelbe Krystalle, yerliert an Luft nur sehr langsam, im 
Vakuum iiber H,SOt etwas schneller, den A. — (C6Hs-CO,\UOit CeHi 'COiH, aus 
der zur Gewinnung des n. Salzea benutzten Lsg. nach starkerer Konz. — (Gt B t > 
CO^TJO^UOi-B^O, gelb, kryatalliaiert, unl. in k. W. u. A., durch w. W. u. A. 
BchlieBlich zu U 08 dissoziiert.

U ra n y ls a l ic y la te .  lGaHi{OE)-GOi],UOt , aus der d u rc h  Losen yon 15 g 
UO,*HjO u. 15 g Salicy lB aure  in 3 1 W. im Wasserbade erhaltecen roten Lsg. 
wahrend Eindampfens auf l/, Vol. abgeschieden, orangegelbe K ryatallB chuppen , wl. 
in W. mit ziemlich hellroter Farbę, langsam 1. in CHs-OH u. A., u n l. in absol. A., 
Chlf., CS„ Bzn., PAe. Bis 150“ unyerandert. — [C$Ht[0 3 )-G 0 i]i U0t '2 H %0, aus 
der Mutterlauge bei Abkiłhlen u. langerer Beriibrung des zunachBt abgeschiedenen 
Nd. mit der FI., gelbe, anscheinend klinorhomb. PriB m en, wl. in W. (0,52 g in 
100 cem bei 18°), mit orangeroter, in der Warme dunkelroter Farbę, in CHs*OH 
u. A. mit rubinroter, in A. (ca. 2%) mit schwach orangegelber. Bestandig im 
Vakuum iiber HsS04 u. bei 90°, yerliert d a B  W. erst bei 140—150° yollatandig. — 
Die Lsgg. sind auch im Sonnenlicht bestandig; wird die wss. Lsg. bei Siedetemp. 
konz., so bildet sich eine rote Verb. (Buli. Soc. Chim. de France [4] 33. 1761—73. 
1923. Paris, Fac. de Pharm.) S p ie g e l .

G. Courtoi8, 'Ober die BestandigJceit der LSiungen einiger organischer TJranyl- 
salze im Dunkeln und im IAchte. (Ygl. yorst. Bef.) Durch Mitteilungen von A l o y  
u. Y a l d i g u i ź  (ygl. C. r. d. l’Acad. des sciencea 176. 1229; C. 1923. III. 1339) 
sieht sich Vf. yeranlaBt, aeine dieabeziiglichen Beobachtungen eingehend mitzuteilen. 
Dieae wurden meiat a n  k. geaatt. w b b . Lsgg. der reinen Salze, zuweilen auch an 
solchen in CH, • OH u. A. angestellt, u. zwar mit den Uranylaalzen yon Ameisen- 
saure, Essigsaure, Propionsaure, Buttersaure, Benzoesaure, Glykohaure, Milćhsaure, 
Chinasaure, Salicylsaure, Oxdlsaure, Weinsaure, Citroneniaure. Die was. Lggg. 
aller dieser Salze sind im Dunkeln bestandig aufier denen mit Ameisen-, Essig-
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Benzoe-, Glykol- u. Citronensaure, die mehr oder weniger sohnell gelbe bas. Salze, 
krystalliaieit u. von bestimmter Zus., abBcbeiden. Alle, auBer d en en  yon Benzoe- 
u. Salicylsaure, werden im Sonnenlichte reduziert, ohne daB es irgendeines Zusatzes 
bedarf. ZuEatz von A. u. A. beschleunigt u. yeryollatandigt nur die Bed. Die 
Red. ohne besondere Yoraicht fiihrt im allgemeinen zu yiolettem Nd. yon Uranoso- 
uraniozyd, das sich durch W aB chen mit k. W. in U 0S*2H,0 yerwandeln laBt; unter 
LuftabschluB entsteht zuweilen (Formiat, Glykolat, Lactat) griiner Nd. von Urano- 
salz. Stets jat die Red. yon Gasentw. (Zers. der Saure) begleitet. Bei den einfachen 
Sauren der Fettrcihe besteht das Gas aus CO, u. gesatt. KW-stoffen (bei AmeiBen- 
eaure CO u. COs), bei Oialsaure aus GO u. ĆOs. sonet nur aus CO». (Buli. Soc. 
Chim. de France [4] 33. 1773—85. 1923. Paris, Fac. de Pharm.) Sp i e g e l .

Le Roy Mc Master und Paul K. Pratte, JEine weitere Untersuchung der 
neutralen Ammoniumtalze einiger organitcher Sauren und ihre substituierten Beri- 
vate. 8. Mitteilung. (7. ygl. M c M a s t e r  u. W r i g h t ,  Journ. Americ. Chem. Soc. 40. 
683; C. 1918. II. 357.) Die neutralen (NHJ-Salze der folgenden Sauren wurden 
durch Einleiten yon trockenem NH3 in Lsgg. der Sauren bereitet, ihre Bestandig* 
keit an trockener u. feuchter Luft u., soweit sie bestandig B in d , ihre Lóslichkeit 
untersucht.

Bestandiekeit 
in Luft

Lóslichkeit 
(g Salz in 100 g) in

trocken feucht W. CHs-OH A.

_ _ _ _ _
Phenoxye88igsaure......................... + + 13,03 3,97 0,44
p-Nitrophenylessigsaure . . . . + + 7,41 15,14 1,82
fi-Brompropionsaure.................... -- — — —
a-Brom-n.-butter8aure . . . . -- -- - — — _
o-Jodbenzoesaure......................... + -- 67,11 184,10 63,37
p-Jodbenzoesaure......................... -- — — _
o-Methoxybenzoesaure . . . . + + 38,25 17,85 4,82
Acetyl-m-aminobenzoesaure . . — — —
Acetyl-p-aminobenzoeaawe . . . — -- — — —
u-Naphthalinsulfotaure. . . . + -- 45,91 34,45 9,22
(3-Naphthalinsulfo8aure. . . . + - - 11,71 8,33 2,53
2}5-Bichlorbenzol8ulfosaure . . + 11,30 20,15 2,59
4-Nitrochlorben[ol-2-sulfosdure . 
1,2,4-Binitrobenzoesdwe . . .
5-Nitrosalicyltdur e .....

+ 4,72
62,70
4,43

2,76
21,39
4,41

0,96
3,85
1,96

(Journ. Americ. Chem. Soc. 45. 2999—3001. 1923. St. Louis [Missouri], Washington
Uniy.) Sp i e g e l .

K. v. Auwera, Uber den Yerlauf von Anlagerungen an Verbindmgen mit einer 
gehauften Ronjugation. I. K. v. Auwera und J. Heyna, Uber die Anlagerung 
von Was8trstoff und Brom an Sorbinsauren und verioandte Verbindungen. Zur 
Priifung der Anlagerungatheorien yon T h i e l e  u . H i n e ic h s e n  haben Yff. zunacbst

rein aliphat. Sauren der Form R- C H : CH>CH: CH-C(OH): O u. dereń Deriw 
untersucht. Zur Aufklarung ihrer Konst. wurden die Anlagerungsprodd. der Oiy- 
dation mit Ozon unterworfen. Um den Nachweis der Spaltprodd. zu erleichtern, 
wurden erst Yoryerss. mit gebromten Aldehyden angestellt. Bromacetaldehyd 
liefert mit Semicarbazid das wl. Glyoxaldisemicarbazon von sehr hohem F. Aus 
a-Brompropionaldehyd entsteht je nach den Bedingungen Acetolsemicarbaion, 
CH8*C(:N*NH-CO-NH,).CH,OH (F. 195°) oder MetJiylglyoxa1disemicarbazon (F. ca. 
256°), beide wl. cc-fi-Bibrombutyraldehyd liefert cc-Bromcrotonaldehydsemicarbaton. 
Die Alkylsorbinsauren wurden nach R e f o b h a t s k y -W a l l a c h  durch Kondensation
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von cj-Brompropion- u. -butteraaureeater mit Crotonaldehyd, Tiglinaldehyd, Methyl- 
athy]acrolein, Atbylidenaceton u. Mesityloiyd glatt erhalten, dagegen konnto reine 
/9-Methylsorbinsaure aus Atbylidenaceton u. Bromessigester nicht gewonnen werden. 
Die Additionayersa. haben eindeutig ergeben, daB Sauren vom Typua der Sorbin- 
aaure H regelmaBig in 1,6-Stellung anlagern, Br dagegen ebenso regelmaBig in 
5,6-Stellung. Damit ist emeut bewiesen, daB die Natur der Addenden von weaent- 
lichem EinfluB auf den Verlauf der Anlagerung iet- Man sieht daraus, daB weder 
die elektrochem. Beziehungen noch die Valenzverteilung in der urspriinglichen 
Verb. den Additionayorgang a l le in  beatimmen, Bondern daB beide Faktoren zu- 
aammenwirken. Auch die Valenzbeanspruchung der Addenden u. die Yalenz- 
yerteilung im primiiren, lockeren Additionsprod. diirften eine Rolle spielen, Be- 
atimmte GeaetzmaBigkeiten laaaen aich jetzt noch nicht ableiten.

V ersuche. SorbinsdureMorid. Kp,u  78—79°. — p-Tolutd, Cu Hlt,ON. Nadeln 
aus Bzl., F. 168—169°, wl. in W. u. A., 11. in A. — p-Nitrobenzylester, C18HltO«N. 
Nadeln aus yerd. A., F. 70—72°, 11. in A., A., Bzl., wl. in W. — Hydrosorbin- 
sdure {A^-Heottnsaurć). Kp.u  109,5°. D.!04 0,966. nD’° =■ 1,4394. E SS  fiir cc =
4-0,14, fur f i—u  =  + 2% . — p-Bromphenacylester, C,4Hl60 8Br. Bliittchen aus 
PAe. ( +  Bzl.). F. 63—65°. — Sorbimduredibromid (y,S-Bibrom-Al-hextnsdure). Kry- 
stalle aus PAe. -j- Bzl. F. 94—95°. Gibt bei der Ozonoiydation a-Bromcroton- 
aldehyd. Gelbliches Ol. Kp.lt 58-59°. D.2°4 1,570. nDł° — 1,5184. JE2  fur 
a  ■=> +0,57, fiir y —a  =  +37% . — Oxm. BISttchen aus A., F. 109—110°. — 
Semicarbazon, CjHjONjBr. Nadeln aua A. oder W., Zers. 162° (yorher Braunung). 
Die Angabe yon V ign ie r: F. 228—230° ist wohl irrtumlich. — Phenylhydrazon. 
Kryatalle aus A ., F. 117°. Sehr zeraetzlich. — Glyoxdldisemicarbazon, C4H80,N ,. 
Palyriger Nd. Bei 280’ noch nicht geachm. — Bibromid des Sorbinsaureathyl- 
esters lytS-Dibrom-Al-hexensdureathylister), C8H„OsBr,. Kp.u  139° (teilweise Zera.). 
~  Crotonylidenmalonsaurediathylester, Cu HiS0 4. Kp.16 148—151°. — y,S-Bibrom- 
butyUdenmalonsdurediathyUster, ClłHlaO 4Brs. Dickes Ol. — Na-Salz eines wasser- 
haltigen Semicarbaeons des Mesoxalsduremonodthy1esters, C4H80 9N8Na =  (NET,-CO- 
NH- NH)• (HO• )C(C02Na)(C0jC,H6). Wl. Nd., Zera. 242°. — Semicarbazon des Mes- 
oxalsdwediathylesters, CaH130 6N3. Kryatalle aua A. u. Bzn., F. 55—56°, 11. in A. 
A , Bzl., wl. in W. — u-Methylsorbinsaure. Kryatalle aua W., F. 100—101°. Zera.’ 
sich beim Aufbewahren. — Athylester, C9H140,. Kp. 207°. Kp.16 ca. 100°. — 
a-Methyl-A'-hexen8aure, 0 , ^ ,0 , .  Kp.15 113,5°. D.*°4 0,942. nDM =  1,4395. E 2  
f&r a  =■ +0,16, fiir y —a  =  +3% • — Cd-Salz in h. W. achwerer 1. ais in k. W.
— p-Bromphenacylester, C16H170 8Br. Nadelbiiachel aus PAe., F. 41—42°. — B i
bromid der a-Methyl-A^-hezensaure. Kryatalle aua PAe., F. 107—108°. — a-Methyl- 
y,d-dibrom- A'-hextnsawrt, C,H10O,Br,. Nadeln aua Bzn., F. 114—115°, 11. auBer in 
W. — a-Athyhorbimdure, Nadeln aua W. oder verd. A., F. 85—86°. Mit W.- 
Dampf fltichtig. — Athylester, CI0H16Oj. Kp.I3 103—103,5°. — a-Athyl-A*-hexen- 
sdwe, C8H14Os. Kp.j, 118—119°. D.'°4 0,928. nDs° <=. 1,4421. E 2  fur a  =» +0,23, 
fiir y —a  =■ + 6 % . — Cd-Salz in h. W ., weniger L ala in k. W. — p-Bromphen
acylester, C14H190 8Br. Blattchen aus PAe., F . 34*. — Bibromid der u-Athyl- 
A^-hezensaure. Nadeln aus PAe., F. 118—119°. — a-Athyl-y,S-dibrom-A1-hexen- 
saure, CgH i,0,B r,. Nadeln aus Bzn., F. 130,5—131,5°. — y-Methylsorbinsdwre,
C,H190 ,. Nadeln aus yerd. A., F. 94—95°, U. in A., A., Bzl., wl. in W. Verharzt 
beim Aufbewahren. — Athylester, CeH14Os. Kp.ls 98—99°. — y-Methyl-At-hexen- 
sdure, C,HlsO,. Kp. 111°. D .s°4 0,966. nD2° =  1,4503. E 2  fiir u  ■=> +0,07, fur 
y ~ a  =  +3°/„. — fi,SBimethyhorbinsaure, F. 92*. — C8Hu Oj&g, Nd. — Athyl
ester, Kp., 87°. — 2,6-Bimethyl-Ai-hexensdure, Kp.,, 115°. D.2°4 0,932. nD18-8 =
1,44800. E 2  fiir a  =■ +0,31, fur y —a  «=* +12% . (L ie b ig s  Ann. 434. 140 bia 
165. 1923. Marburg, Uniy.) P o s n e b .
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II. K. v. Auwers und W. Muller, Uber die Anlagerung von Wasserstoff wnd 
Brom an Cinnamylidenderivate. (I. vgl. vorat. Ref.) Ebenso w ie  in yorst. Arbeit 
wurden aueh Sauren vom Typus C0H6-CH : CH*CH : CH-CO,H unterB ucht. Bei 
der Anlagerung von Ha an Cinnamylidenmalowaure wurde neben der Dibydroaaure 
eine Laetoneaure I. in erheblicber Menge erhalten, die aueh aus der Dibydroaaure 
mit HBr entateht. Bei der Abspaltung von HBr aua a,fi-Dibrom-y-benzalbutUrsaure 
bildet sich neben a-Broincinnamylidenessigsaure (F. 182—183°) die eebr unbestandige 
fi-Brom-y-lenzalbuttersaure, C6H6-CH : CH*CHBr>CH,-CO,H (P. 135—136°). Spaltet 
man aus dem Methylester der a,fi-Dibrom-y-benzalbuttersaure HBr ab, bo  entateht 
niebt der zur a  - Bromeinnamylidenosaigsaure vom P. 182 —183° (III.) geborige 
Methylester vom F. 6 0 —61°, sondern ein wahrscheinlich stereoiaomerer trani- 
a-Bromcinnamylidcnessigsauremethylester, der nieht eratarrt u. deasen zugehorige 
Saure (II.) den F. 194° zeigt. Die wechaelseitige Umlagerung der beiden Sauren 
ia t  allerdings noch nieht gelungen. Nach den Versa. dieaer Arbeit stimmen die 
Cinnamylidenesaigsaure u. ihre Deriw. in ihren Additionsrkk. mit den Sauren vom 
Typus der Sorbinsaure inaofern iiberein, ais beide Arten von Korpern H, an den 
Enden des konjugierten Systems, Br, aber an benaehbarten C-Atomen anlagern. 
Dagegen unteracheiden sie sich hinsiehtlich des Ortes, an dem das Br aufgenommen 
wird, denn in der Sorbinaiiure u. yerwandten Yerbb. tritt das Br in  3,4-Stellung 
zurn COOH in der Cinnamylidenessigsaure dagegen in 1,2-Stellung. Der Unter- 
Bchied yeraehwindet bei den Malonsaurederiw., wo in beiden Fallen 3,4-Dibromide 
entstehen. Dies zeigt, daB aueh die Natur der bereits im Mol. yorhandenen Be- 
atandteile den Verlauf der Anlagerung entacheidend beeinfluasen kann. DaB An- 
haufang yon COOH-Gruppen an einem C die weitere Anlagerung negatiyer Sub- 
stituenten yerhindert, ist nach Analogien yerstandlieh. In te reB san te r iat, daB Br, 
sieh leichter in Nachbarschaft yon COOH ala von C„HB anlagert.
CeH6• CH,• CH• CH,• CH• COOH CeHs.CH : CH-C-H H-C-CH : CH.C4H5

i .  6-----------c o  II. Br.Ó-COsH Br-Ó.CO,H III.
V eraucbe. §-Phenyl-y-valerolacton-a-carbonsaure, C„H120 4 (I.). Gelbliches 

krystallines Pulver aua Bzl., F. 123—124° (Zera.), 11. in den meisten organ. Loaungsmm., 
wl. in Bzl., swl. in W. Geht beim Erhitzen auf 130" in (J-Phenyl-y-yalerolacton 
iiber. — (3-Brom-y-benzalbuttersaure, CuHn OsBr. Nadeln aus CS,. P. 135—136°,
11. in allen organ. Loaungsmm. Liefert mit Soda CinnamylideneaaigsSure u. an- 
aebeinend etwasPhenylbutadien.— cis-ce-Bromcinnamylidenessigsaure, CnHjOjBrfIII.), 
derbo Nadeln aus Eg. F. 182—183°, 11. in A. u. Eg., wl. in Bzl. Alkalisalze zwl. 
in W., Ca-, Ba- u. Ag-Salz unl. LaBt sich mit CHaOH u, H ,S04 nieht yerestem.
— Methylester, CuHnOjBr, derbe Nadeln )aus CHaOH. F. 60—61°, 11. in allen 
organ. Loaungsmm. — u,@-Dibrom-y-benzdlbuttersaure, wurde nieht rein erhalten. 
Bei der Ozonspaltung entstand neben viel Benzaldehyd yermutlieh der Halbaldehyd 
der Monobromfumar- oder -maleinsdure. (Semicarbazon, C6H ,08N3Br. Krystalle aus 
A., F. 247°) (3-Bromacrolein (?) (Semicarbazon, C4H80N,Br, F. 248—250°) (Semi
carbazon des cc-Bromacroleins, C4H8ONaBr. Gelbliche Blattchen aus A. Yerkohlt 
bei 160° plotzlich.) — Methylester der a.fi-Dibrom-y-benzalbuttersaure, CnH^OjBr,. 
Wiirfel aus Bzn., F. 80—81°. Liefert bei der Ozonspaltung den Methylester des 
Halbaldehyds der Monobromfumar- oder ■maleinsdure (Semicarbazon, C8H80,NgBr. 
Schuppen aus A., F. 214—215°). — ce,@,y,S-Tetrabrom-S-phenylvdlerian8aure. Blatt
chen aus Eg., F. 148—149°. — trans-a-Bromcinnamylidenessigsaure, Cu HsO,Br (II.), 
Nadeln oder Prismen aus Eg., F. 194°, etwas schwerer 1. ais die cis-Saure. — 
Methylester, C^H^OjBr. Ol, nieht destillierbar. — y,3-Dibromid des Cinnamyliden- 
malonsauredimethyletters, F. 93°. Gibt mit K-Acetat in sd. A. y-Bromcinnamyliden- 
malonsauredimethylister, Cu Hlt0 4Br. Nadeln aus A , F. 86,5—88,5°, 1L in den
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meisten organ. Loaungamm, (p-Nitrophenylhydraion der Mesoxalsaure, C9H ,06N,. 
Gelbe Priamen oder Nadeln aua A., F. 202° u. Zera.). — fi- Oxy-y-brotn-y-benzal- 
butttrtaure, CnHuOjBr =  CeH5*CH : CBr*CH(OH)*CH,-COsH. A ub oj-Bromzimt- 
aldehyd, Malonsaure u. Pyridin. Priamen aua Toluol. F. 113—114°, 11. in allen 
Loaungamm. auBer W. u. PAe. — y-Bromcinnamylidenessigsaure, Cu H,OsBr. Aua 
voret, Saure mit ad. HC1. Nadeln aua Eg., F. 137,5—138,5°, b)1. in A., A., zll. in 
Chlf., Bal. u. h. W. — Methylesłer, Cn Hn O,Br. Nadeln aus CH,OH, F. 59—60°. — 
Athylesłer, CiaH150,Br. Nadeln aua A., F. 56—57°. — a,ft,y- Tribrom-y-benzal- 
buttersaure, Cu H90,Br8. Nadeln aua Chlf. -J- PAe. F. 146—147°, 11. in allen organ. 
Loaungamm. auBer Bzn. (L ie b ig b  Ann. 434. 165—84. 1923. Marburg.) P o s n e b .

E. J . P o th  und J. R. B ailey, Redulction von Semicarbazonen. Die Ked. von 
Semicarbazonen zu Semiearbaziden durch katalyt. Wrkg. yon P t (ygl. Neighbobs, 
Fosteb, C labk, M illeb  u. B ailey , Journ. Americ. Chem. Soc. 44.1557; C. 1923.
I. 330) hat aich ala allgemein yerwendbar erwieaen. Zuweilen (Semicarbazone von 
Caryon u. Hexanon) aind nur aehr geringe Mengen von P t erforderlich, zuweilen 
(Semicarbazone von Campher u. Fenchon) groBere. Die Menge HC1, dereń Ggw. 
maiimale Auabeuten begiinstigt, ist aehr wechselnd; bei Notwendigkeit groBerer 
Mengen empfiehlt aich oft allmablicher Zusatz im Laufe der Kk. Beim Caryon- 
aemicarbazon acheint die Eed. der C—C Bindungen mit derjenigen der C—N- 
Bindung gleichen Schritt zu halten. Obwohl die aliphat. u. hydroaromat. Semi- 
carbazide atabile, in W. kein HC1 yerlierende Salze bilden, reagieren ihie was. 
LBgg. gegen Methylorange aauer. Sie addieren 1 Mol. Phenyliaocyanat u. geben 
mit Saurechloriden Acylderiyy., die unter EinfluB von kauat. Alkali Triazole bilden, 
reagieren anacheinend mit Phenylaenfol, doch konnten hier die Prodd. nicht aur 
Kryatalliaation gebracht werden. Die hydroaromat. reagieren auch mit HNO„ 
ohne daB kryatallin. Nitroeoprodd. isoliert werden konnten, geben bei Oxydation 
Azoyerbb., die aieh aber zu den isomeren farblosen Semicarbazonen umlagem, mit 
CH,0 in W. unl. neutrale Kondensationaprodd. Saure- oder Alkalihydrolyse zu den 
entsprechenden Hydrazinyerbb. gelang bei den hydroaromat. Semiearbaziden nicht.
— Ea empfiehlt aich meist, die kolloidale Pt-Lag. vor dem Zusatz dea zu redu- 
zierenden Semicarbazona zu bereiten. Sie soli tiefschwarz, nicht grau aein. Der 
Druck dea Hf aoll nie kleiner ala l* /8 Atm. aein. A1b Loaungam. diente 3B°/0ig. 
A. (60 ccm auf 1 ccm H,PtCle-Lsg.) Ala Schutzkolloid diente ateta Gummi arabicum, 
0,4 g fiir 300 ccm kolloider Lag.

Fenchyltemicarbazid, CnH^ONs, Nadeln (aua Easigeater), F. 181° (Zera.), fa B t  

unl. in W., A. u. PAe., wl. in Bzl,, zl. in Eaaigeater, 11. in Chlf., A., verd. Mineral- 
Bauren. — Benzoylfenchylsemicarbazid, C18H ,60,N „ Pulyer (aua Eg. mit wenigW.), 
Erweichen 223°, Zera. 226°. — 3-Oxy-l-fenchyl-5-phenyttriazol, C18HS3ONt , dicke, 
dreieckige Tafeln (aua 95°/0ig. A., Erweichen 230°, F. 234°, 11. in W., A. u. Eg., 
wl. in Easigeater u. Bzl. — u-Phenylcarbamylfenćhyleemicarbazid, Cj8Hs60,N 4, 
aaulenartige Tafeln (aua 95°/0ig. A.), F. 192°. — Carvomenthylsemicarbazid, ChHJ3ONj, 
Tafeln (aua Eaaigeater), F. 126° tlaDgsame Gasentw.), 11. in den iiblichen Mitteln 
auBer W., A. u. PAe. Cn H u ON,Cl, Nadeln (aus 95%ig. A.), Zera. 186°, 11. in W. 
u- A. — Benzoylcanomenthyliemicarbazid, C18H„0.,N8i F. 235°, in den iiblichen 
Losungamm. swl. oder unl. — 3-Oxy-l-carvomenthyl-5-phenylłriazol, CleHJ6ON8, 
Tafeln (aua abaol. A.), Erweichen yon 180° an , F. 187°, Loalichkeit ahnlich wie 
beim Fenchylderiy. — a-Phenylcarbamylcarvomenthylsemicarbazid, C18HJ80,N 4, 
Nadeln (aus Eg. mit wenig W.), Erweichen yon 202° an, F. 205° (Gasentw.), 11. in 
Eg., Bonst wl. — Kondeneationsprod. von Ca.rvomenthyhemicarbo.zid u. CHt O, 
Cs,H<80,Ng =» CH,[N(NH*CO-NH,)C10H19], (?), Zera. ca. 125° (Entw. von NHS),
F. 150° (weitere Zera.). — Hezahydrophenylsemtcarbazid, C7H16ON8, Nadeln (aus 
95%ig. A.), Erweichen 183°, Zera. 185°. C .B ^ O N ^ l,  Nadeln (aua A.), F. 176
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bis 178°. — Btneoylhexahydrophenylsemicarbazid, C14H190,N 8, Nadeln (aus 95°/o'g- 
Essigsaure), Erweichen von 260° an, F. 267° (Gasentw.), U. in Eg., mafiig 1. in A., 
Chlf., Aceton. — 3-Oxy-l-hexahydrophenyl-5-phenyUriazol, C14HI7ON8, Priamen mit 
Pyramidenflaohen (aus A.), F. 232—234°, sil. in Chlf., weniger in A., wl. in Essig- 
ester. — u-Phenylcarbamylhexahydrophenyhemicarbazid, Cł4H ,0O,N4, Nadeln (aus 
95°/o'g- A.), Zera. 236°, wl. in E ssigeB ter, Chlf. u. Aceton. — D ie  D arst yon Iio- 
p ro p y lB o rn y l-  u. Menthylsemicarlazid (1, c.) wurde yerbessert. Benzoylmenthyl- 
semtcarbazid, C18H170iN 8, Pulyer (aus alkoh. Lig. daich Essigeater gefallt), F. 216° 
(Gasentw.). — a-Phcnylcarbamylmcnthylsonicarbazid, CI8H ,80,N 4, Nadeln (aus A.), 
Zers. 184°. (Journ. Americ. Chem. Soc. 45. 3001—8. 1923. Austin [Tezaa], Uniy. 
of T ex as.) S p ie g e l .

E. J. P oth  und J. E.. Bailey, Bas Yerhalten von Semicarbaziden bei erMhten 
Temperatur en. (Ygl. yorst. Eef.). Hcxahydrophenylsemicarbazid gibt bei ZerB. in 
hoherer Temp. Dihexahydrophenylcarbazid (I.), 3exahydrop7>enylurazol (II.) u. Di- 
hexahydrophenylurazin (III,). Bei B. von I. muB 1 Mol. Harnstoff zwischen 2 Mol. 
Semicarbazid abgespalten sein, u. II. resultiert sub der Einw. dieaes Harnstoffs auf 
ein drittes Mol. Semicarbazid, wahrend die B. yon III. yon diesen Ekk. unabhSngig 
erfolgt. Nachpriifung der Angaben yon PiNNEB (Ber. Dtsch. Chem. GeB. 21. 1224) 
iiber die Zera. yon Phenylsemicarbazid bei 160—170° ergab, daB NHt , N, u. CO„ 
nicht aber C O , aich entwickeln, u. die B. yon Diphenylcarbazid hierbei konnte 
mittels der Farbrkk. yon C a z e n e u v e  (ygl. C. r. d. l’Acad. des sciences 131. 346;
C. 1900. II. 688) u. yon S k i n n e e  u. R u h e m a n n  (Journ. Chem. Soc. London 53. 
550 [1888]) naehgewiesen werden, wodurch Bich auch die B. yon Phenylurazol 
(PiNNEB) erkliirt; die Konat. des von P i n n e r  bei d iese r Zers. festgestellten Di- 
phenylurazins ist inzwischen ais analog III. aufgeklart. Diheiahydrophenylcarbazid 
gibt nicht Farbrkk. wie D ip h e n y lc a rb a z id , was erklarlich ist, da daB aus jenem er- 
haltliche O sy d atio n ap ro d . n ich t, wie das aus diesem, Azo-, aondern Hydrazonstruktur 
hahen muB. — Wahracheinlich ist die R k. 2 Semicarbazid ^  1 Carbazid -f- 1 Harn
stoff umkehrbar, worauf die B. yon P h e n y lse m ic arb a z id  aus D ip h e n y lc a rb a z id  u. 
Harnstoff ( S k in n e e  u . R u h e h a n n ,  Ber. Dtsch. C hem . G es. 20. 3373) hinweist. Ggw . 
yon Urethan fordert die B. dea Carbazids auB Hesahydrophenylaemiearbazid, ent- 
weder katalyt. oder lediglich alB Loaungsm.; bei Iaopropyl- u. Phenylsemicarbazid 
ist Urethan ohne solchen EinfluB.

V e rsu c h s te il. Dihexahydrophenylcarbazid, (I.), Tafeln (aus W.),
F. 187°, wl. in A., awl. in Bzl., reduziert stark. G^H^ON^Gl^ Tafeln (aus CHs-OH),
F. 217“ (Gasentw.). — Hexahydrophenylurazol, 3,5-Dioxy-l-hexahydrophmyltriazoll 
C8H,sOjN3 (II.), prismat. Tafeln (auB W.), F. 271°, 11. in A. u. h. W., sonst wl., sauer 
gegen Lackmus, stark reduzierend, keine Farbik. mit FeCl,. — Dihexahydrophenyl- 
urazin, 3,6-Dioxy-l,4-dihexahydrophtnyl-l,2,4>5-tdrazin1 C14H,40,N 4 (III.), Nadeln 
(aus Essigester) oder Prismen (aus A.), Erweichen 187°, F. 197°, sil. in Chlf. u. A., 
weniger in W ., EssigeBter, Bzl., awl. in A., stark reduzierend, farbt FeCla nicht. 
(Journ. Americ. Chem. Soc. 45. 30 0 8 —1 2 .1 9 2 3 . Austin [Texas], Uniy. of Teras.) Sp.

S. N am etkin, Die Xanthogenatmethode in der Fenćhon- und Iiofenchonreihe. 
Zusammenfassung einiger Arbeiten uber Fenchen, Ftnchylen u. Cyclofenchen, iiber 
die bereits referiert worden ist (ygl, Journ. Rusa. PhyB.-Chem. Ges. 48. 450. 49. 
417. 51. 152; C. 1923. I. 1501. III. 665. 756). (Journ. f. prakt. Cb. 106. 25-38. 
1923. Moskau.) R ic h te b .

Jean D etrie, Studium der Doppelbindung einiger Athykndcrivate des Camphert

HI.
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durch Tiatalytische Hydrierung. Beitrag zur Kenntnis der sterischen Hinderungen. 
Vf. untereucht naeh dem Veif. von VavON (C. r. d. l’Acad. des sciences 177. 401;
C. 1923. III. 1515) die Verteilung von H, auf 2 unges&tt. Verbb. u. gelangt zu 
einer BeBtStigung der Theorie yon Y. Me y e B: eine esocycl. Doppelbindung wird 
leichter bydriert ais eine Doppelbindung zwischen 2 Kernen. Dio Hydrierungs- 
gescbwindigkeit einer Bindung der letzteren Art hangt yon den Substituenten 
ab, o-Substituenten hemmen mebr ais p-Substituenten. Ais Vergleichs8ubstani: 
diente Anisal-l-campher. B. aus Natrium-l-campher u. Anisaldehyd. F. 125°-, 
[u]D = — 531°. — Athyliden-d-campher. Kp.10111—120°; D.15 0,99; [a]D: +  101°. 
Aus Bromathylcampher u. alkoh. Kali erbalten, war nicht rein. Wird anfanglich 
rascher ais Anisalcampher hydriert. — Hczahydrobenzal-d-campher. Aus Na-Campher 
u. Hexabydrobenraldehyd oder unrein aus Bromhesahydrobenzylcampher durch 
HBr-Abspaltung. Wird ebenso rasch hydriert wie Anisalcampher. — Aniial-d- 
campher. Die Hydrierung yerlauft am besten in Eg. Durch Behr akt. P t wird 
auch die CH,*0-Gruppe abgeepalten. Hydrierung des Einges u. der Doppelbindung 
erfolgt teilweise gleichzeitig; Endprod. ist 3exahydroanisylcampher, C18H8C)0,. 
Kp.ls 185—190°; D.so 0,98. — Methylsalicylal-d-campher wird langsamer hydriert 
ais Anisalcampher. Endprod. ist Hexahydromethylsaligenylcampher, Cig^ioO,. Kp •i*

185—190°; D .i0 0,99; [fó]D =  +  54°. — Benzal-d-campher wird 4 mai rascher ais 
Anisalcampher hydriert. (Buli. Soc. Chim. de France [4.] 33. 1263—84.1923.) El.

R alph  M. H ixon, Untersuchung ubtr Amino- und Oximderivate da  Thymo- 
chinons. Thymochinon (1 Mol.) ist unter betrachtlieher Warmeabsorption 1. in 
CtE t (2 Mol.). Bei Abwesenheit yon Luft ist die Lag. sehr lange beatfindig,
bei Ggw. eincB Losungsm. oder 0 2 bildet sich eine purpurfarbene teerartige M., 1. 
in Sauren, durch Alkali sersetzbar. Yerseifen mit 50%ig- H j S 0 4 gibt kleine Mengen 
Mono- u. Dioxythymochinon, daneben entsteht eine unbekannte krystallin. Verb.,
F. ca. 140° (Zers.). — Zur Darst. yon krystallisiertem Nitrosothymol u. Nitroso- 
carvacrol, die beide nach dem Verf. des Vfs. (ygl. Journ. Amer. Pharm. Assoc. 11. 
696; C. 1923. III. 1360) hergestellt wurden, gibt Vf. folgende Vorschrift: die gut 
trocken gesaugten Yerbb. werden zweimal mit wenig A. zu einer Pastę yerriihrt, 
abgesaugt, mit A. gewaschen u. schnell im Yakuum getrocknet. Aus Bzl. konnen 
dann beide Verbb. ais Krystalle erhalten werden. — Durch Einw. yon gasfórmigem 
CHjKH, auf 100° warme Lsgg. von Benzoylnitrosothymol oder -caryacrol wurde 
Nitrosothymol bezw. -carvacrol erhalten. Die Kk. kann keine Veraeifung eines 
Eflters Bein, da sie auch in wasserfreien Medien stattfindet. Eine Erklarung ergibt 
sich, wenn man annimmt, daB CH,NHS an den Carbonybauerstoff der C,H6CO- 
Gruppe addiert wird, nach folgenden Formcln:

Durch Zatropfenlassen von Benzoylnitrosothymol zu konz. HNOs entsteht die 
Verb. Cl,H 11N 0 i -3 H N 0 ,, F. 53°, die entsprechende Caryacrolyerb. hat die Zus. 
CnHn NOs-2 HNOn, F. 65°. Beide Verbb. zers. sich leicht an der Luft, schnell 
beim Einwerfen in W. — Thymolćhinondioxim bildet sich in guter Ausbeute (70%) 
aus Nitrosocaryacrol -{- salzsaurem Hydroiylamin, wenn der Lsg. allmablich NajCO,

C(CHS),
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zugefiigt wird, ohne die frei werdende HC1 yollstandig zu neutralisieren. — JDi- 
benzoesdureester des Thymochinondioxims, C,4H ,20 4N2, aus h. Bzl. Nadeln, unl. 
in A. Verfarbt aich bei 170°, F. 199—200°, sehr leicht sehon in der Kalte durch 
alkoh. NaOH yeraeifbar. (Journ. Americ. Chem. Soc. 45. 2333—41. 1923. Ames 
[Ja.], Lab. E d w . K r e m e r s .) H a b e r l a n d .

Walther F. Goetel, mit William A. Noyes, Derivate der Camphoromdure. 
Ea sollten aus den beiden isomeren Anhydrocamphoronylchloriden die Amidę her- 
gestellt u. weiter in die zweibas. Aminoeauren u. Osysauren yerwandelt werden. 
Indeasen gaben beide bei Behandlung der auf G-rund des Yerbrauchea von NH, u. 
des Gehaltes an organ. u. anorgan. N anzunehmenden Amidę Imide, die aelbst gegen 
starkea Alkali u. gegen NaOBr beatandig aind. Aua ihnen wurden die entsprechenden 
Amidimide gewonnen; diese reagieiten mit NaOBr schon in der Kalte.

Y erau ch a te il. Monoathylester der Camphoronsaure, Cu H180 8, konnte durch 
direkte Veresterung der Saure mit A. u. HC1 erhalten werden. F. 139—140°, 
M d10 ==l —30,21° (in abBol. A ). — Diathylester derselben Saure hat [«]DS0 =■ —9,91 
(in absol. A). — Bromanhydrocamphororylchlorid, a- Verb. hat [a]D!° =» —6,29° (in 
Chlf.}. — Anhydrocamphoronylamide, C9H180 4N. Die auB cz-Anhydrocamphoronyl- 
chlorid erhaltene Verb. (F. 199,4—200,2°, [a]D =  —6,86° in abaol. A.) iat ident. mit 
der von H ess  aua der Anbydrosśiure erhaltenen. Sie entBteht auch aua dem Cam- 
phoronaauremonomethyleater mit 3 Molen NH3 bei 140°. Die aua dem ^-Chlorid bildet 
durchsichtige Kryatalle (aus W.), F. 234,5—235°, [a]!,’ 0 =  —5,40 (in abaol. A.). — 
a-Anhydrobromcamphoronylctmid, C9H i,04BrN, F. 220°. — ct-Camphoronamidimid, 
C(Hu OaNj, aus dem Imid durch Behandlung mit PC18, dann mit NHS) Krystalle 
(aus h. W.), F. 235—236°, [ct]l\ =■ +11,87° (in absol. CHs*OH). — Saure- 
ćklorid des (3-Camphoronimids, C9H1208NC1, aua diesem mit PC16, glanzende Kry- 
stalle (aua h. Bzl.), F. 175,5-176,5°, [« F 8łi.3 =  —18,32° (in Chlf.), 11. in Chlf. u.
h. Bzl. — fi-Camphoronimidamid, Krystalle (aua W.), F. 205°, [ce]ie6ti.t flfl =» —13,73° 
(in absol. Aceton). (Journ. Americ. Chem. Soe. 45. 3064—70. 1923. Urbana, Univ. 
of 111.) Sp ie g e l .

P h ilip  Kelsey P o rte r und William A. Noyes, Molekulare Umlagerungen in 
den Campherreihen, XIV. Struktur des Isocampholactons. (XIII. ygl. N o t e s  u. 
S k in n e b ,  Journ. Americ. Chem. Soc. 39. 2692; C. 1918. II. 189.) Isocampholacton 
gibt mit h. HNO„ Nitroisocampholacton u. eine Lactonsaure. DaB Amid dieser 
SaUre gibt mit NaOBr eine Ketosaure; diese bildet bei Einw. von CH„MgJ wieder 
Isocampholacton u. wahracheinlich aufierdem noch eine trans-Oxysaure, die noch 
nicht identifiziert wurde. Aus diesen Rkk. iat zu schlieBen, daB Isocampholacton 
ala Lacton der 3 - Oxy -1,2,3-trimethylcyclopentancarbonsaure (I.) anzusehen ist. — 
Die Isomerie yon Campho- (III.) u. Isocampholacton erklaren V£F. durch yerscbie- 
dene Lage der zweiten CK, - Gruppe. Das aus Lauronolsaure (II.) entstehende 
Campholacton hat diese CH8-Gruppe in cis-Stellung zu den beiden anderen, bei 
Isocampholacton steht sie in trans - Stellung. Jedoch hat sich diese atereochem. 
Erklarung bisher noch nicht beweisen lassen. — 2-Nitroisocampholacton (IV.) gibt 
bei Einw- von Alkali fast ąuantitatiy Aceton u. eine Nitrosaure, die ihren Rkk. 
nach ais 2-Nitro-l-methylcyclobutancarbonsdure (V.) angesprochen werden muB.

V e rB U c h e . Lacton der 3- Oxy-l,2-dimethyl-ll3-cyclopentandicarlonsdure, C9H ,,04, 
entsteht neben Nitroisocampholacton durch Erhitzen yon I. -f- HNO, (D. 1,27), aus 
Bzl. F. 136—138°. — Disilbersalz der Saure, C#Hn OeAg,; Dimethylester, Cu HlsOs, 
Kp.ł6 156—160°. Mit Beckmannschem Chromsauregemisch behandelt, tritt infolge 
Anwesenheit der tertiaren OH-Gruppe nur Dunkelfarbung auf. — 3-Amid des 
Lactons, aus h . Bzl. F. 162—163°. — 3 -Keto-1,2-dimcthylcyclopentancarbonsdure, 
auB alkal. Lsg. des Lactons -j- 10%ig. NaOBr, olig, ebenso wie die Hydrazone; 
Ba-Salz, (C9Hu Os)2Ba. — Aus der Ketosaure -f- CH,MgJ entsteht Isocampholacton
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(I.), nach Wasserdampfdest. aus A. F. 31—32°, [«]D!e =  —60,1° (in absol. A.); die 
daneben entsteheude trans-Oxysaure war ein weiBes Prod., F. 96—97°, [a]Dss => 
—37,5° (in abaol. A.). — Amid der 2-Nitro-l-mcthylcyclobutancarbongaure, C6H8NO,* 
CONEI,, aus Nitroisocampholacton -j- NH4OH, aus h. Bzl. F. 94—95°. — 2-Nitro-
l-methylcyćlobutancarbonsaure (V.), aus Nitroisocampholacton -j- w. NaOH, aus Ba- 
Salz, (C6H8NO,COO)Ba (ans W. Nadeln), durcb Saure mit A. eitrahiert, F. 70—72°, 
[«]i65,8 =  -101,51°, [«]“ m  =  -246,81°, [« ]« „ ., =  -119,3°, [«]D»  =  -87,31°; 
sowobl die freie Saure, ihr Amid u. Methylester geben mit HNO, blaue Farbung;

CHS |________________________________
■ CH,-------- Ó----- — CO CH, CH8.Ó.COOH ÓH, CH.-Ó----- CO

I. H - C - C H , | IL CHs-6  | III. CH8.(J.H  |
CH,-------- Ó-------- O CH, CH3-C CH, CH.-Ć----- O

Óh ,
L

CHa CH,-------- C------- -COONa
ohN O ,-Ó -C H . r  8 I » > C < g i - >  (CH,)jCOCH,-------- Ó--------CO

| N O ,- Ó - C H ,| ......... |- -  ^ g ............. +
CH,-------- Ó--------O ÓH, — C--------------------------------------------------------OH CH,--- C----------COONa

IV. ÓH, Óh s

CH,-

-OH CH,------
ÓH NO,-

—C--------
- 6 — CH,

CHS 'jS H
-Ó —COOH

•v ' ÓH,-------- ĆHNO,
Ag-Salz, C6H8NO,COOAg, wl. in W., licbtempfindlicb; Na-Salz, C8H8N,0„Na, aus 
dem Amid -j- C,H5ONa, Hydrolyse gibt die NitrosSure. Methylester, Kp. 120—125° 
(Zers.), [a]M6!8,t =  -8 0 ,2 ° ; [a]a5M6i, =  —93,2°; D .50 1,16907; n =  1,4416*. Wird 
der Ester mit C,H,ONa bebandelt, bo bildet sich ein leicht zeraetiliches Na-Salz, 
CjH ^NO tNa, das bei der Hydrolyse mit yerd. II,S 0 4 unter Entw. von N ,0  eine 
blaue Lsg. gibt, gleichzeitig wird CO, abgespalten, Aus dem A.-Extrakt wurden
2 Ba-Salze dargestellt, von denen das leichter 1. Salz in das Ag-Salz ubergefuhrt 
wurde, es stellte vielleicht das Ag-Salz, der a-Methylglutarsaure dar, entstanden 
durch Zers. der Ketosaure; die andere Saure war die urspriingliche Nitrosaure. 
(Journ. Amerie. Chem. Soc. 4 5 . 2366—73. 1923. Urbana [111.], Univ.) B a b e e l a n d .

A. Garcia B an ia  und J . Pasoual Y ila , Studten Uber die Organomagnesium- 
derivate. Es waren Zweifel aufgetaucbt, ob die von S c h m id l in  u . B a n u s  (vgl. Ber. 
Dtsch. Chem. Ges. 45. 3193; C. 1913. I. 103) zur Erklarung des abnormen Verh. 
yon Benzylmagnesiumćhlorid gegen Benzaldehyd jenem zugeschriebene zweite 
Konst. (I.) zu Becht bestehe. Es wurde desbalb zunacbst das Yerh. gegen andere 
Aldehyde u. Ketone untersucht. Mit Benzophenon wurde lediglich Diphenylbenzyl- 
carbinol erhalten, mit Benzil unter yerachiedenen Bedingungen Btets die n. Beaktions- 
prodd., ais abnorme nur Benzoin u. Dibenzyl, dereń B. sich ohne Annahme yon I. 
erklaren laBt.

0^M gCl C8H6-------x  C,H6. C(OH)—C(OH) • C»HS
< h  ii. c 8h 5. c h , \ c . o h  HI. | |

=CH , c 9h 6 . c o /  c«h6. c h ,  CH, • C,Ht
Y ersu ch ste il. Phenylbenzylbenzoylcarbinol, Benzylbeneoin, C,1H180 , (II.), aus 

aąuimolekularen Mengen CeH5.CH,.MgCl u. Benzil, prismat. Nadeln (aus A., kry- 
stallograph. MesBung durch P ard illo  ygl. Original), F. 120—121°, wl. in k. A.f 
besser 1. in A., wl. in k. PAe. u. Eg., 11. in BzL, 1. in konz. H ,S04 mit roter, all- 
mahlich in grtin iibergehender Farbę. Spaltet sehr schwer W. ab u. ist nicht re-
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dusierbar. syn-Oxim , CłtH,gO ,N , F. 175—176°, gibt bei Beckmannscber Umlage- 
rung Benzonitril u. Deaosybenzoin. Phenylhydrazon, C„Hs90,N s, farblose Kryatalle, 
Erweichen 61—62°, P. 115—116°, sil. in Bzl. u. A., 1. in Bzn. u. ad. A. — u- u. 
j3-Desoxybenzoinpinakone, C,8H ,90 , (III.), entateben bei Anwendung von 2 Mol. 
CeH5-CHj 'MgCl. Die krystallograph. Konatanten, von P ard illo  vorlaufig gemeasen, 
stimtnen eehr mit denen des Benzopinakons uberoin. cc-Form, F. 215—216°, wl. in 
k. A., Bzl., Phenol u. Eg., leichter 1. in CH,C1-CH,C1, sehr langsam u. faat ohne 
Farbung gel. in konz. H ,S04, in sd. mit gelblicher Farbę. — (j-Form, F. 172—173°, 
leichter 1. ais cs-Form, in konz. H jS04 achwach gelblich, beim Kochen gelb 1. (Vgl. 
Banós u . Medbano, S. 908.) (Anales soc. eapanola Fis. Qaim. 19. 326—46. 1921. 
Barcelona, Fac. de Cienciaa.) S p ie g e l .

Henry Gilman und Eoy Mc Craoken, Die Ausbeuten tiniger Orignard- 
Meagenzien. Die Ausbeuten einiger Alkyl- u. Aryl-Mg-Halogene, die analog C,H0MgJ 
nach G ilm a n  u . M e y e e s  (Journ. Americ. Chem. Soc. 45. 159; C. 1923. IH. 735) 
dargestellt wurden, hangen nicht nur yon der Lange der C-Kette ab, Bondem auch 
yon der angewandten Halogenyerb. Folgende prozentuale AuBbeuten an Mg-Verb. 
wurden erhalten: aus n-Propyljodid 79,35°/,, n-Butyljodid 65,23; n-Amyljodid 75,76; 
n-Hexyljodid 59,5; n-Heptyljodid 64,27; n-Octyljodid 44,22; Laurylbromid 73,7; 
n-Butylbromid 93,23, iso-Butylbromid 78,23; sek.-Bułylbromid 68,26; UH. Butyl- 
bromid 20,62; n-Butylcldorid 87,38; Brombenzol 94,37; Jodbenzol 84,58; v-Brom- 
tóluol 86,65; m-Verb. 84,75; p-Verb. 88,16; Benzylchlorid 94,28: u-Bromnaphthalin 
70,50; Bromcyćlohexan 68,32; (3-Bromstyrol 47,59°/„. (Journ. Americ. Chem. Soc. 
45. 2462—66. 1923. Amea [Iowa], Coli.) H a b e b l a n d .

Ju lius Troger und Hermann Melneoke, Ober die ReaJctiomfahigkeit des 
astandigen Chloratoms im Chinolin und in Chinolinderivałen. Nach T b o g e r  u. 
M e n z e l  (Journ. f. prakt. Ch. [2] 103. 188; C. 1922. I. 1239) iat die Arylaulfon- 
gruppe in /9-Stellung dea Chinolina sehr fest gebunden. Daa Gleiche gilt fiir die 
entaprechenden a-Verbb., die aus «-Chlorchinolin mit Sulfinaten in trager Rk. 
entstehen. In ihnen hebt die a-atandige SO,R-Gruppe die baa. Eigenachaften dea 
Chinolins ganz auf. In den ^-Arylsulfon-a-chlorchinolinen, die nach TbOGER u. 
K O p p en  - K a s tk o p  (Journ. f. prak t Ch. [2] 104. 335; C. 1923. I. 846) iiber die 
entaprechenden ej-Amino- u. e:-Oxyyerbb. erhalten wurden, gelingt der Ersatz yon 
Cl durch ein zweites SO,R noch achwieriger ais im a-Chlorchinolin, leichter da- 
gegen der Ersatz durch SH u. SR, im Gegensatz zum a-Chlorchinolin; beaaer, 
wenn R «=» C7H, (p), ala wenn R =  CSH6. Dieae - Sulfon• «-thioather laaaen 
sich, wenn auch zuweilen schwierig, zu den genannten Disulfonen oxydieren.

V ersu ch e . a-Chlorchinolin. Aus Carbostyril mit PC16 u. POClj, F. 37—38°. 
Ein Vers., Carboityril aus o-Aminobenzaldehyd mit Essigeater bei 160—180° zu 
gewinnen, ergab wahrscheinlich o-Aminozimtsaureathylester. — a-Benzolsulfon- 
chinolin, C16Hu NSO,. Aua a-Chlorchinolin u. benzolsulfinaaurem Na in A. bei 
100° in 8 Tagen. Nadeln aus A., F. 160°. Kurzes Schmelzen mit KOH ohne 
Einw., langerea Schmelzen zera. tiefgreifend. Verd. HC1 bei 235° (8 Stdn.) spaltet 
in Carbostyril u. Benzolsulfinsaure neben Benzoldisulfosyd (C8H6SO),. Salzbildung 
yerBagt selbBt mit HC104. — fi-Btnzolsulfonthiocarbostyril-p-tohjlćither, C»HSN* 
(SOjCjH^^fSCjH, (p)] a. Aus a-Chlor-^-benzolsulfoncbinolin u. p-Thiokresol-Na 
in A. im Rohr bei 100° (2 Tage). Nadeln aus A., F. 131°. Der analoge Phenyl- 
ather konnte nicht rein erhalten werden. — ce,(j-Dibenzol8ulfonchinolin, Darst. nach 
T e Cg e b  u. KOp p e n -K a s t e o p  (1. c.) stieB auf Schwierigkeiten; nunmehr aus a-Chlor- 
^-benzolsulfonchinolin mit benzolsulfinaaurem Na in absol. A. im Rohr bei 130° 
(4 Tage). F. 202° (frtiher 204°). — a  (o)- Toluolmlfonchinolin. Priemen aus A., 
F. 127°. — a  ■ Amino - fi {o)-toluolsulfonchinolin, C,H5N(NH,)c [SO,C,H,(o)]/S, aus 
o-Toluolsulfonacetonnitril u. o-Aminobenzaldehyd in A. -j- NaOH, Priamen, F. 197,5°.
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Lsg. in A. fłuoresciert schwach. Chlorhydrat C10HUN,SO,»HC1 -f- H ,0. fi (o)-Toluol- 
sulfoncarbostyrtl, CsHsN(OH)ft: [SOsC7H7 (o)] fi, aua dem yorigen in Eg. mit wsa. 
NaNO,. Gelbliche Prismen aus Eg., F. 270°. — u- Chlor-fi (o)-toluolsulfonchinoUn,
C9H8N(Cl)a [SOsC7H7(o)] fi, aua dem yorigen bei 130 —140° mit PC16 -f- P0C13.
Farbloae Nadeln aus A., F. 161°. — fi (o)-Toluolsulfonthiocarbostyril-p-tolylather, 
C9H5N[SC7H7(p)]« [SOjC7H,(o)]^, aus dem yorigen mit Thiokresol-Na. Weifie 
Krystalle aus A., F. 191°. — fi (o)- Toluohulfon-a-benzolsulfonchinoUn, CBH6N • 
(SOjCeHjlafSOjCjHj (o)] fi, aus a-Chlor-^(c:)-Toluolsulfbnchinolin u. benEolsulfin-
saurem Na in absol. A. Darst. am beBten durch Oiydation der nachstehenden 
Yerb. mit Perhydrol in Eg. Farblose Prismen, F. 260°. — fi (o)-ToluoUulfonthio- 
carbostyrilphenylatker, C9H6N(SC„Hs)a! [SO,C7H7 (o)] fi, aus a-Chlor-/?-toluolaulfon- 
chinolin mit Thiophenol-Na in A. bei 100" (2 Tage). Derbe Krystalle aus A., 
F. 154°. Oiydation mit KMnO* gibt /9-ToluolauIfoncarboatyril.

a (p) - Toluoliulfonchinolin. Krystalle aua A., F 1 141°. fi(p)- Toluolsulfon- 
thiocarbostyril-p-tolylałher, C9H6N • [SCjH, (p)]cc [SO,C7H7(p)] fi, Krystalle, F. 195°.
— fi (p)- Toluoliulfon -cc(p)- łoluolsulfonchinolin , C9H6N[S0,C7H, (p ) ] , , durch
Oiydation der yorigen Verb. mit KMn04 in Eg. oder aus a-Chlory?-toluol-
sulfonchinolin mit p-toluolsulfinsaurem Na (130°, 2 Tage). Nadelchen aus A., 
F. 184 — 185°. — fi(p )- Toluohulfonthiocarbostyril, C9H6N(SH) a  [SO,C7H7 (p) fi, 
aua cc - Chlor ■ fi (p) - toluolaulfonchinolin mit KSH in A ., bei 100° 3 Tage; 
citronengelbes Pulyer aus E g ., F. 226°, bwI. in  A., 11. in NaOH. — 
ci(p)-Chlorbenzoltulfonchinolin. C8HsN[SOsC6H4C1 (p)] a, Nadeln aua A., F. 190°. — 
fi (p)- Chlorbenzolsulfonthiocarbo8łyrilphenylather, C0H6N (SC8H,s) a  [S0sC8H4C1 (p)] fi, 
aus a-Chlor-/? (p)-chlorbenzolsulfonchinolin u. C8H6SNa in A. bei 100° (3 Tage). 
Gelbliche Nadeln aua A., F. 149°. Daneben entateht fi (p)-Chlorbenzolsulfoncarbo- 
Btyril. — fi{p)- Chlorbenzolsulfor - a  ■ btnzolsulfmćhinolin, C9H6N (SO,C8Hj) a  • 
[S0,C6H4C1 (p)] fi, aua dem yorigen mit KMn04 in Eg. Krystallmehl aua A., F. 264° 
(Sintern 250°). — fi (p) - Chlorbenzolsulfonthiocarbostyril-p -tolylrithcr. Glanzende 
Nadeln, F. 147°, 11. in A. Oiydation zum Disulfon gelang nicht. — a-(p)-Brom- 
benzoUulfonchinolin, C9H5N[SOsCeH4Br(p)] a , F. 145°. — a-Amino-fi (p)-brombenzol- 
sulfonchinolin, aus p-Brombenzolsulfonacetonitril u. o-Aminobenzaldehyd in A. mit 
wenig Alkali in 3 Stdn. Citronengelbe Nadeln aus yerd. Eg. Chlorhydrat F. 256°, 
Nitrat F. 224°, Chloroplatinat. — fi (p)-BrombenzoUulfoncarbo8tyril. Gelblichweifie 
Nadeln, F. 269’. — u- Chlor-fi (p)-brombenzoleulfonchinolin, C9H6N(C1)« [SO,CeH4Br(p)]/?4 
Nadeln aus A., F. 181,5°. — fi(p)-Brombenzol8ulfoncarbo8tyrilathylather, C9H5N • 
(OC,H8)of[SO,Ć8H4Br (p)]/9, aus dem yorigen mit C,H5ONa in A. (4 Tage). Nadeln 
aus A., F. 156°. — fi (p)-Brombenzol8ulfonihiocarbostyril, aus der ec-Chloryerb. mit 
KSH in A. bei 100° (2 Tage). Ledergelbe Kryatalldruaen aus yerd. Eg., F . 254°, 
wl. in A. — fi (p)-Brombenzol8ulfonthiocarb08łyril-p-tólyldther, aus der «■ Chlor yerb. 
mit p-Thiokreaol-Na in A. bei 100° (4 Tage). Glanzende Nadeln aus A., F. 159°.

a  (fij-Naphthalinsulfonchinolin, auB a- Chlorchinolin u. /9-naphthalinsulfinsaurem 
Na (8 Tage), farbloBe Krystalle aus A., F . 137°. — a-Amino-fi (fi)-naphthalinsulfon- 
chinolin, C9H6N(NHa)«  [SOsC10H,(/?) fi, aua /3-Naphthalinsulfonacetonitril (2,3 g) u.
o-Aminobenzaldehyd (1,2 g) in 60 ccm A. u. einigen Tropfen wss. NaOH bei 100°
3 Stdn. Eigelbe diinne Nadeln aua A., F. 180°. Chlorhydrat, F. 250°, Nitrat 
F. 203 — 205°. — fi (fi)-Naphthalinsulfoncarbostyril, C9H5N(OH) a  [SO,C10H7 (fi)} fi, 
aua dem yorigen in Eg. mit NaNO*; gelbe Nadeln aua Eg., F. 294°. — cc-Chlor~ 
fi (fi)-naphłhalinsitlfonchinolin. Gelbe Krystalle aus A., F. 159°. — fi (fi)-Naphthalin- 
»u\foncarbo8tyrilathylather, C9H6N(OC2H5)o: [SO,C10H,(j3)] fi. Gelblichweifie Nadeln 
aus A., F. 121°. — fi (fi)-NapMhaUn8ulfonthiocarbo8tyril-p-tolylather. Krystalle aua
A., F. 176°. Oiydation mit KMn04 in Eg. gab Yerb. yon F. 268—269° von Zus. 
des (S-NaphthalinBulfoncarboBtyrila (F. 294°). — u  (o)-Ar.isohul fon chinolin. Ehomb.
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Krystalle F. 134°. — a-Amino-fi (o)-anisolsulfonchinolin, F. 239°. — fi (óyAnisol- 
sulfoncarbostyril. GelblichweiBe Krystalle aus Eg,, F. 250°. — ct-Chlor-fi{o)-Anitol- 
tulfonćhinolin. Regulare Krystalle ans A., F. 171“. — fi (o)-AnitoUulfonthiocarbo- 
ityrilphenylather. Rhomboeder aua A., F. 160°. — fi (o)-AnisoUulfonthiocarbon»tyril. 
Gelbe Krystalle aus verd. Eg., F. 233°. — fi (o)-AnisolsulfonthiocarbotłyriJmełhyl- 
iither. Krystalle aus A., F. 150’. — a  (p)-Phenetohulfonchinolin. BlSttchen aus A. 
oder h. W ., F. 133,5°. — u  ■ Amino - fi (p)-phenet olsul fon chinolin. GelblichweiBe 
Blattchen aus A., F. 178°. Chlorhydrat C17HISN,S03-HC1 gibt bei 100° kein HC1 
ab, F. 233°. — fi(p)-Phenetolsulfoncarbostyril. GelblichweiBe Nadeln aus Eg., 
F. 241°. — cc-Chlor-fi (p)-phenetolsulfonchinolin. GelblichweiBe Krystaile aus A., 
F. 162°. — fi (p)-Phenetolsulfonthiocarbostyril-p-tolyliither. Krystalle aus A., F. 141°.
— fi (pyPhenełoUulfon-a (p)-toluolsulfonchinolin. Nadeln aus A ., F. 249° (Sintern 
239°). — fi (p}-Phenetolsvlfonthiocarbostyril. Dunkelgelbe Nadelchen aus A ., F. 142°. 
(Journ. f. prakt. Gh. 106. 2 0 3 —225. 1923. Braunschweig, Techn. Hochscb.) A e n d t .

W. B.. W aldron und E. Em m et R eid , Der JSinflufS des Schwefelt au f die 
Farbę non Azofarbstoff&n. Aus p  Thioanisidin, CH,SC6H4N H ,, u. seinem Sulfon, 
CEzSOt CtE iN E i , einerseits, aus p-Toluidin u. p-Anisidin  andereraeits wurden 
dureh Diazotieren u. Kuppeln mit R-Salz FarbBtoffe hergestellt u. die Farbande- 
rungen yerglichen. Es wurde gefunden, daB bei diesen Farbstoffen der anwesende 
S von gioBerer Wrkg. ist, ais die Alkylgruppen. Die Reihenfolge, in der die 
Atomgruppierungen ais Auxo chrome wirken, ist —SCH, >  —OCH, —CHS >  
—SO,CH,. Es wurden ferner benzidinahnliche Yerbb. hergestellt, die zwiachen den 
beiden Ringen die Gruppen S, SO,, SCH,, SCH,S, S(CH,),S u. SCH,CH,-S*CH,- 
CH,>S entbielten, diese wurden tetrazotiert, gekuppelt u. mit Benzidinfarbstoffen 
verglichen, wobei sich herausstellte, daB die Eigenschaften dieser letzteren dureh 
Trennung der Kerne verloren gehen. — Bei allen S-haltigen Farbstoffen bat der 
Schwefel eine entBchieden bathochrome Wrkg., wenn er direkt an dem die 8zo- 
chromophore Gruppe tragenden Ring sitzt, ist er yon diesem aueh nur dureh CH, 
getrennt, so ist der EinfluB prakt. wirkungslos, z. B. Farbstoffe aus NH,-C,H4‘
SCH,.C6H6 u. n h , . c , h 4c h , . s c 8h , .

Y ersuche. Die erforderlichen Ausgangsverbb. wurden im allgemeinen dar- 
gestellt, indem p-NO,-C9H4SNa mit Alkylhalogenen oder p-NO,*CeH4-CH,Br mit 
der Na-Verb. eines Mercaptans kondensiert wurde. Neu hergestellt wurden folgende 
Verbb.: I a .  A lk y l-  u. A ry l-p -n itro th io p h e n y l& tb e r , RSC6H4NO, :R  ==» Is°' 
propyl, gelbe Nadeln (wie folgende Verbb. aus 50—80%ig. CH,COOH), F. 44,5°; 
R = i n-Propyl, braunes Ol, D .!5,5 1,1963; R =  iso-Butyl, braunes Ol, D.S5JS 1,1573; 
R =  Butyl, D .!6,6 1,1625; R =  iso-Amyl, D.*,5 1,1335; R =  GE,COGeE s, gelbe 
P la tteD , F. 118°; R — C E,-C E ,- OE, gelbe Nadeln, F. 59°; alle Yerbb. sind unl. in 
W.; R =  GEt 'G E tBr, gelbe Platten, F. 58°. — Ester des p-Nitrothiopbenols: Vcrb. 
NOt-CtEtSCOCtEt, aus 50%ig. CH.COOH gelbe Tafeln, F. 123,7°; p -N E t-Verb., 
F. 115°; Verb. (N O ^ E .S lC O 1), gelbes Pulyer, F. 174,5°; Verb. (NO ^C J^SjC S^), 
braungelbes Pulver, P. 141°.— Ib. A lk y l-  u. A ry l-p -a m in o th io p h e n y la th e r , 
RSC6H4N H ,: R =  Isopropyl; R =  Propyl; R =  Isobutyl, D.,5łB 1,0421; R <=> Butyl; 
R =  Isoamyl; R =  Phenyl, P. 95,8°; R = . Benzyl, D.J51S 1,1321; R =  CEtGOCtE t, 
F. 111,5°. — I c. p - N itro p h e n y ls u lfo n e , RSO,C,ET4NO,, weiBe Prodd. aua 
50°/oig. CHsCOOH; R =  CE„ F . 142,5°; R =  C,E„ Tafeln, F. 138,5*; R — Izo
propyl, F. 115,3°; R =  Propyl, F. 114°; R =  hobutyl, Nadeln, F. 73°; R =  Butyl, 
TafelD, F. 56,4°; R =  Isoamyl, F. 62,5; R =  Phenyl, F. 142°; R =» Benzyl, F. 172°.
— Id. p -A m in o p h e n y lsu lfo n e , R»SO,*CeH4NH,, weiBe, geruchlose Prodd. mit 
Ausnahme der CH,- u. C,H6-Verbb., die beim Stehen an Luft dunkel werden, be-

') ra uC w o hl (NO,C8H4S),CO heifien. !) muB wohl (NOsC9H4S),CS heifien. Die Red,
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standig. E  «=• CEa, F. 133°; R =• GtE t, Tafeln, F. 89,3°; R =• Isopropyl, Nadeln, 
F. 122°; R =  Propyl, Nadeln, F. 97°; R =  Isobutyl, Platten, F. 83,7°; R =  Butyl, 
Nadeln, F. 109°; R =  Isoamyl, Nadeln, F. 110°; R =■ Phenyl, F. 176°; R =  Benzyl, 
Nadeln, F. 218,5°. — Ila . p -N itro b e n z y la u lf id e , NO,-C4H4CH,SR, R =  Butyl, 
olig, D.a5s6 1,1462; R =  Isoamyl, olig, D.“ JS 1,1513; R =  CeE t , weifie Tafeln, 
F. 79°; die beiden erateren sind bei 5 mm nicht unzersetzt destillierbar. — 
Ilb . p -A m in o b e n z y la u lf id e , NH,-C6H4CH,SR: R => Butyl, olig, D.15,6 1,0321; 
R ■= Isoamyl, D.S6,6 1,0307; R =■ CsE t, F. 72°. Sulfate 11. in W., aua h. W. flockig 
auafallend. — l ic .  p -N itro b e n z y la u lfo n e , NO,C8H4CHjSO,R, umkryatalliaiert 
aua CHaCOOH oder A., wl. in W .; mit h. 20%ig. NaOH findet Zera. atatt, ea ent- 
ateht eine lote Lsg. u. ein gelber Nd., F. 195°, wahrBcheinlich heatehend aua der 
Verb. NO,-C6H4CH: CHC9H4NOa. — R ==■ Butyl, Tafeln, F. 139,5°; R =  Isoamyl, 
F. 117°; R =• CtE t , F. 209,5°. — U d. p -A m in o b e n z y lsu lfo n e , NH,-C,H4- 
CH,SO,R, aus h. A. +  wenig W. umkryatallisiert. R — Butyl, Nadeln, F. 95°; 
R — Isoamyl, Nadeln, F. 126°; R => CeE„  Nadeln, F. 180°.

H Ia. p ,p '-D in itro d ip h e n y ld e r iv v ., NO,-CeH4-X-C8H4NO,, aua CHsCOOH 
umkryatallisiert, sind wl. in A., unl. in W. Neu dargestellt wurden: X  =  CEtS, 
hellgelbe Tafeln, .F. 108°; X  =  £• CEtS, olivgriine Tafeln, F. 179°; X  =  S(CE,)tS, 
gelbe Platten, F. 136°; X  =  S(CH,),S, gelbe Tafeln, F. 110°; X  = . SCE(C6E,)S, 
gelbe Nadeln, F. 150,5°; X  =  (S O E ^ C E ^ S , gelbe Tafeln, F. 86,5°; X  — (SGEr  
C E ,\S O ,, hellgelbe Platten, F. 170°. — I llb . p ,p '-D ia m in o d ip b e n y lv e rb b ., 
(NH,C,H5),X, aus Bzl. uinkryatallieiert, wl. in W., 1. in A. X  =  CEtS , Nadeln, 
F. 93°; X  =■ S C E ,S , rote Nadeln, F. 99°; X  =» Si.CEt),S, rote Nadeln, F. 111°; 
X  =• S(GE„\S, olig; X  =  SGE-CeE 6.S ,  weiBe Nadeln; X  — (S -C E ^ C E ^ S ,  
rote Nadeln, F. 93°; X  =  (S C Ą .C Ą ^ S O ,, weiae Nadeln, F. 149°. -  H ic . p,p'- 
D in i t ro d ip h e n y ls u lfo n e , (NO,-CaH4),X, weiBe Verbb., unl. in W ., wl. in A. 
u. ad. 80%ig. CH,COOH, letatgenannte Verb. iat unl. in CH9COOH. X  =  SO„ 
Nadeln, F. 282°; X  =  GE.SO,, Tafeln, F. 195°; X  =  (CEt\SO „  Nadeln, F. 260°; 
X  =- SO,(GE,),SO„ Nadeln, F. 235° (Zera ); X  =  SO ^C E ^SO ,, Nadeln, F. 208°; 
X =  (SO tC E^C EJiSO i, Nadeln, F. 235° (Zers.). — IH d. p ,p '-D ia m in o d ip h e n y l-  
a u l f o n e ,  (NH, • C6H4),X : Neu dargeatellt konnten nur werden Verbb. mit 
X  =  C EtSO„ weiBe Platten, F. 216°; X  =  (C E ^S O ,, gelbe Nadeln, F. 187,5°. 
Bei den Di- u. Triaulfonen wurde auBer den beiden NO,-Gruppcn auch noch eine 
SO,-Gruppe zu S, oder beide zu SO reduiiert. Terb. N E tC6E iS0.1'GiE iS-C6E iN E 1, 
F. 206° (VerkohleD) durch Red. des entspreehenden Dinitrodiaulfons.

Farbstoffe aua den Monoaminen durch Diazotieren u. Kuppeln mit R-Salz her- 
geatellt, farbten Wolle aus schwach sauren Badern. Mit Farbstoffen aus den Di- 
sminoyerbb. wurde unter yerschiedenen Bedingangen Wolle gefarbt. Beziiglieh der 
einzelnen Ausfarbungen muB auf die Tabellen des Originals yerwiesen werden, die 
zu den im Anfang genannten Ergebniasen fiihrten. (Journ. Americ. Chem. Soc. 45. 
2399—2417. 1923. Baltimore, J o h n s  H o p k in s  Uniy.) H a b e b l a n d .

H. W. Underwood jr .  und E. L. K ochm ann, Untersuchungen in  der Diphen- 
sdure- und in der Fluorenonreihe. I. Bei Verwendung von Diphensaureanhydrid (I.) 
atatt Phthalaaureanbydrid zur Kondensation mit Phenol u. Retorcin in Ggw. yon 
ZnCJ, oder SnCl* wurden krystallin. Prodd. gewonnen, die mit NaOH gefarbte, 
aber nicht fluoreacierende Legg. gaben, daneben aber mit Phenol ein amorphes 
Prod., das sich wie Phenolphthalein, u. ,mit Resorem ein solchea, daa aich wie 

_ Fluoreacein yerhielt. Es war daran zu
CeH4- C _ 0  ^  C6 denken, daB die dehydratisierenden Agen
ci g _ę;£;0  ’ c  H —CO H z*en e*nen Teil des Diphensaureanhydrids

in die isomere JDiphenylenketon-4carbon- 
iaurę (II.) yerwandelt haben konnten u. dereń CO-Saueratoff mit 2 Ring-H der
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Phenole unter B . fluorescierender Verbb. reagiert habe. In  der Tat konnten die 
entsprechenden amorpben Prodd. auch durch Verachmelzen der Ketosaure mit 
Phenol bei w. Resorcin gewonnen werden. Danach konnte Indicatoreigenachaft u. 
Fluorescenz auch Salzen. zukommen, bei denen chinoide Formation auBgeschlossen 
iat. Dies wird beatatigt durch die Ergebniaae mit Fluorenon, das sich gleichfalls 
mit 2 Mol), der Phenole zu Verbb. kondensiert, die in alkal. Lsg. rot aind u. grfln 
fluorescieren. — Die Br-Dcriw. yon Eesorcindiphenein sowie dem Kondenaations- 
prod. dea Rosorcina mit der Ketosaure u. von Pyrogalloldipbenein erwieaen Bich ala 
Farbatoffe ziemlich wertlos. Die Angaben von D d t t  (Journ. Chem. Soc. London 
123. 225; C. 1923. I. 1231) u. B is c h o f f  u . A d k i n s  (Journ. Americ. Chem. Soc. 
45. 1030; C. 1823. III. 926) iiber Konst. u. Eigenschaften yon Phenol- u. Reaorcin- 
diphenein siud unriehtig.

Diphensaurcanhydrid kann aus der Saure durch Erhitzen fur sich nicht er
halten werden, wohl aber mit (CjHgO^O in Eg. bei 145°. F. 222—224°. — Phenol- 
diphenein, C!6Hi80 4, farblose rhomb. Krystalle (aus Eg.), F. 250—251°, gelb in NaOH
1. — Eesorcindiphenein, CS8H130 6, fast farblose Krystalle (aus wss. A.), F. 178—179°, 
gelb in NaOH 1. — Pyrogalloldiphencin konnte in reinem Zustande nicht gewonnen 
werden. —• DiphenylenTceton-4-carbonsa.nre wurde durch SnC)4 aus Diphensiiure- 
anbydrid bei 120—130° nahesu quantitatiy erhalten, geht auf demaelben Wege wie 
Dipheneaure in dereń Anhydrid uber. — Prod. aus Phenol u. Fluorenon, c !6h 18o„
F. 241—243° (unyollkommen). — Prod. aus Eesorcin u. Fluorenon, CS5H180 4. — 
Tetrabromresorcindiphenein, CS6H140 6Br4, gelbe rhomb. Krystalle (aus b. A), F. 273°. 
(Journ. Americ. Chem. Soc. 45. 3071—77. 1923. Cambridge [Mass.], Mass. Inat. of 
Technol.) Sp ie g e l .

Julius v. Braun und Hans Engel, Verbindungen der 2-Fluorenomethylreihe.
2-Cyanfluoren (I.), Kp.10 240°, gibt bei der katalyt. Hydrierung in Dekalinlag. bei 
100° (ygl. v. B r a u n , Bl e s s in g  u . Z o b e l , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 5 6 . 1988; 
C. 1923. III. 1471) n .  u. LU. -  2-Fluorenomethylamin, C14HUN (II.); Kp.10 2 1 5 ';

11. in organ. Losungamm., F. 113°. C14H18N*HC1:
*11. in heiBem W., wl. in kaltem W., F. 275 bis 

•NH 278° (Zera.); Pikrat: F. 210°; Acetylyerb. C„H1(,ON:
8 sil. in A., wl. in Bzl., F. 171°; Phenylsulfohamstofif,

C,0H,8NsS, Nadeln, 1. in A., F. 169°. — Difluoreno- 
methylamin, C18HISN =  (C18H9-CHj),NH (III,); swl. in b. W., fast unl. in A., 
PAe., leichter in A., noch leichter in BzL, Chlf., F. 147°. CJ8H ,8N-HC1, schm. 
nicht bis 360°. NitroaamiD, C,8Hs,ON„ swl. in A., A., PAe., 11. in Chlf.; Nadeln, 
aua Chlf. +  PAe., F. 212°. — 2-Fluorenomethylaliohol, Cu H j,0, aus I I .  mit NaNOa 
in essigsaurer Lsg.; aua h. Lg., F. 131°; farbt aich mit konz. H,SO* intensiy blau- 
g r u D , wahrend Benzylalkohol nur eine blaBorange Farbung gibt; die Farbung ver- 
achwindet e r B t auf Zusatz yon mehr W. ais beim Benzylalkohol. Man kann daraua 
auf eine atarkere Yalenzbelastung dea Carbinol-C-Atoma durch den Fluorenyl- im 
Vergleich zum Phenyheat achlieBen. — 2-Fluorenomethylchlorid, Cu Hn C), aua wenig 
Bzl. +  yiel A,, F. 100°. — 2-Fluorenomethylbromid, C14HltBr, aua Chlf., F. 95°. 
Gibt mit 30°/„ig. (CHjJjNH, das quartare Bromid, C17H,0NBr, aua A.-A., F. 218 bis 
219°. — 2-Fluorenaldehyd, CUH100 , aua dem Bromid in Chlf. -f~ Heiamethylen-
tetramin u. Behandeln mit w. W.; aua yerd. A., F. 174—175°. Semicarbazon,
CijHjjON,, aua A , F. 245—247°. — 2-Fluorenoacetonitril, Ci5Hu N, aua Lg., F. 124°.
— 2-Fluorenoessigsiiure, C16HlaO,, aua A., F. 178°. (Ber. Dtsch. Chem. Gea. 57. 
191—94. Frankfurt a. M., Univ.) BuSCH.

Joseph S. Rełohert und J. A. Nleuwland, Die katalytische Kondensation von 
Acetylen mit Benzol und scintn Bomologen, (Ygl. R e i c h e b t ,  B a i l e y  u . N ieuW - 
l a n d ,  Journ. Americ. Chem. Soc. 45. 1552; C. 1923. III. 1261.) Diphenylathan,
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Ditolylathan u. Dixylylathan konnten durch Einleiten von C,H, in Mischungen 
yon C6Hr, C„H6(C.Hj) u. mit konz. H ,S04 in Ggw. eines Hg-Salzes
leieht hergeBtellt werden. Mesiłylen gab so 18—20% Dimesitylathan, Kp. 344 bis 
348° ohne hoher sd. Fraktion, Athylbenzol 20—25% Atkyliden-bis-Athylbenzol neben 
wenig einer hochsd. Fraktion (wahrscheinlich Dimethyldiathylanthracen). Die letit- 
genannten fluorescieren u. sieden unzers. (Journ. Americ. Chem. Soc. 45. 3090—91. 
1923. Notre Dame [Ind.], Univ. of Notre Damę.) S p ie g e l .

Rajendra Nath Sen und Nripendra Nath Sinha, Kondensationen von Alde- 
hyden mit Resorcin und einigen anderen aromatischen Oxyvtrbindungen. Ein Mittel, 
das die Kondensation von 1 Mol. Aldehyd mit 2 Mol. Resorem oder ahnlichen aro
mat. Oxyverbb. unter gleichzeitiger B. eines Pyronringes bewirkt, zugleich das ent- 
Btandene Xanthen (I.) zum Fluoron (II.) oxydiert u. dieses unter weiterer Abspaltung 
von W. in das chinoide Benzein (III.) uberfiihrt, wurde in H ,S04 D. 1,84 gefunden. 
Die Einw. erfolgt bei Wasserbadtemp. oder bei 130° unter Entw. yon SOa. Die 
Prodd. farben zumeist Wolle u. Seide in gelben, orange oder braunen Tonen, ihre 
Bromderiyy. in roten u. blauroten. Die Prodd. ahneln in Konet. u. Verh. den 
Fluoresceinen. Sie fluoreacieren meist in alkal. u. alkoh. Lag., einige auch in 
Pyridin- u. H ,S04-Lsgg., die Br-Derivy. nur in alkoh. Lag. Im iibrigen andert sich 
die Intenaitat der Fluoreacenz mit den OH- u. CO,H-Gruppen. Fiir CO,H im 
Phenylkorn R iat die o-Stellung zum zentralen C gunatig, die m-Stellung aehr un- 
gfinstig, fiir OH die o- u. p-Stellung gunatig, aber yon geringerem EinfluB ais bei 
CO,H; in den mit dem Pyronring kondensicrten Benzolkernen ist Stellung 6 oder 3 
fiir OH giinstig, 4 oder 5 UDgunstig, ihr EinfluB ist hier starker ala im Rest R, 
wahrend fiir COaH das Umgekehrte gilt.

V erBU chsteil. Resorcinlenzein, C,#H,,Os, aua Resorcin u. Benzaldehyd, gelbes 
Palyer (aus A.), bei 290° nicht geschm., unl. in k. W., Bzl., A., Eg., 1. in h. W., 
in NaOH (rot), in konz. H ,S04 (orange), in Aceton u. A. Ci9Hn Ot K, rote Krystalle 
(aus yerd. A.). Btnzoylderiv., C1#Ht,Ó4, hellgelb, F. 141—142°. — 2,3,5,7-Tetra- 
bromderiv. dea yorigen, C19H80 3Br4, rotea mikrokrystallin. Pulyer (aua A.), Zera. 
ca. 200°. — Resorcin-l'-oxybenzein, auB Resorcin u. Salicylaldehyd, C1BH110 4, bis 
260° nicht geschm., unl. in Bzl., Eg. u. A. Tetrabromderiv., rote Krystalle (aus A.), 
Zers. ca. 200°. — Resorcin^-methoxy-3'-oxybenzein, aus Resorcin u. Yanillin, 
Ct0Hu Os , grauschwarzes Pulyer. — Gallussaurtbenzein, 0 , ^ , 0 , ,  aus Gallusaaure 
u. Benzaldehyd, grtines mikrokrystallin. Pulyer (aus A.), Erweichen bei 198°. — 
Verb. GnHaOt (IV.), aus Resorcin u. Chloralhydrat, bis 295° nicht geschm. Die 
rote Farbę der alkal. Lag. (mit rotgriiner Fluorescenz) wird bei Verd. orange. — 
Resorcinathein, CI4H10O9 (V.), aus Resorcin u. Paraldehyd, schwarzes Palyer (aus 
75%ig. A.), bis 290° nicht geschm. — Resorcinphenetolazobenzeinsulfosaure, C,7Hm •
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0 7N,S, aus Reaorcin u. dem entspreehend a u b B t it u ie r t e n  Benzaldehyd (vgl. G r e e n  
u. S e n , Journ. Chem. Soe. London 97. 2243; C. 1911. I. 480), fluoreBciert in keinem 
Loaungam. — Besorcinfurfureitt, Cn H10O4 (VI.), mit Furfurol, bis 280° nicht geschm.
— Resor cin-p-oxy-m-carboxybenzein, C^H^O, , mit 5-Aldehydosalicylsaure, gelbes 
Pulver. — Besorcylsaurebenzein, C,lHlsOJ) aus (9-Resorcylsaure u. Benzaldehyd, 
gelhea Pulver. — Besorcin-3-mełhoxybenzein, C,0Hu O(, aus Resorcin u. Anisaldehyd, 
gelbes Pulyer. Tetróbromderiv. , rotes Pulyer ( a u s  A.), Zera. 200°. — Pyrogallol- 
benzein, C19HIt0 8, braunes Pulyer. (Journ. Americ. Chem. Soc. 45. 2984—96. 1923. 
Caleutta, Presidency Coli.) S p ie g e l .

Graham Edgar und R. A. Wakefield, Die KinetiJc der Umioandlung von 
Kreałin in Kreatinin in Salzsaurelosungen. Bei Tempp. von 25, 57, 78 u. 100" 
wurde die Rk.-Geschwindigkeit der Umwandlung von Kreatin in Kreatinin durch 
HC1 bestimmt. Es wurde gefundeD, daB unter diesen BedinguDgen die Rk. haupt- 
sachlieh unimolekular yerlauft. Da durch Salzbildung yon Kreatinin -f- HC1 die 
Konz. der letzteren mit fortachreitender Rk. abnimmt, ist es erforderlich, die HC1 
yon Anfang an im OberschuB zuzugeben. Die Geschwindigkeitakonstanten nehmen 
mit der Konz. der Saure zu: bei 0,19-n. HC1 ist K  =  0,0256, bei 0,38-n. HC1 
K  =  0,0494, bei 0,76-n. HC1 K  =  0,1235 (78°). Bei 0,4-n. HC1 zeigt der Verlauf 
der Kurye Geschwindigkeitakonstante - Saurekonz. ein Minimum. Die aus der 
Arrheniu3schen Gleichung (Ztschr. f. phyaik. Ch. 4. [1889]) d ln K j d T  =  E / B T *  
aus den eiporimentellen Daten errechneten Werte fur E  zeigen, daB fiir Tempp. 
von 25—100° dieser Wert yon der Temp. ebenao unabbangig iat, wie yon der Konz. 
der Saure (mittlerer Wert 20000). Die durch Umformung aus yoriger GleichuDg 
zu errechnenden X-Werte zeigen mit den experimentell gefundenen gute ttber- 
einatimmung. (Journ. Amelie. Chem. Soc. 45. 2242—45. 1923. Virginia, Uniy.) H ab.

David E. Worrall, Die Wirkung von Bydroxylamin und von Eydrazin auf 
die Arylmonothioamide von Carbathoxymalonsaureathylester. Wio die Additionsprodd. 
yon Phenyleenfól u. seinen p-aubB titu ierten  Deriw. an A cetessigeB ter (ygl. Journ. 
Amer. Chem. Soc. 44. 1551; C. 1923. I. 327), geben auch diejenigen an Malon- 
eater mit NET,-OH u. NH,-NH, Isoxazol- u. Pyrazolderiw., doch reagieren hier 
auch die Prodd. aus o- u. m-aubatituierten Phenylsenfolen, die nicht bo leicht wie 
diejenigen mit Acetessigester der Hydrolyae unterliegen.

. C,H6 . CO, • HC———nC • NH. C.H6 C,H5 • CO, • HCr— -nC • NH • CH6

ocL J n  o c l r J i N
o  NH

3-Anilino-4-carbdthoxy-5-oxyimzol, C^n^O iN , (I.), Nadeln (aus A.), Erweichen 
160°, F. 166“ (Anfachiiumen), wl. in h. W., unl. in konz. HC1, entfarbt KMn04 in 
der Kalte unter B. yon Iaonitril, bildet mit Br in Eg. ein kryatallin. Deriy. Na- 
Salz, Nadeln. Cu-Salz, senffarbig. — 3-Anilino-4-carbdthoxy-5-oxypyrazol, CjjHjjOsNj 
(II.), federartige Nadeln (aus A.), Eiweichen 187°, F. teilweise 194—195° (Zers.), ent- 
fSrbt KMn04 u. Br-Lsg. in CC14. Na-Salz, Blattchen, durch h. W. achnell hydro- 
lyBiert. — 3-o-Toluidino-4carbathoxy-5-oxyitoxazol, ClsH140 4N,, flachę Nadeln u. 
Tafeln (aua A.), F. 165—167° (Zers.). — 3-o-Toluidino-4-carbathoxy-5-oxypyrazol, 
CI3H150 3N,, Fiocken federartiger Nadeln (aus A.), Erweichen 205°, F. teilweiae 215° 
(Zera.). — 3-p-Toluidino-4-carbathoxy-5-oxyisazól, Nadeln u. Tafeln (aus A.), F. 172 
bis 173° (Zera.). — 3-p-Toluidino-4-carbdthoxy-5-oxypyrazol, federfórmige Nadeln 
(aus A.), langsame Zers. ohne F. oberhalb 200°. — 3-p-Bromanilino-4-carbathoxy- 
5-oxyitazól, C12Hu 0 4N3Br, Nadeln (aus A.), Sintern u. F. (Zers.) 163—170°. — 
3-p-Bromanilino-4-carbathoxy-5-oxypyrazol, ClaHn OaN,Br, federige Nadeln (aus A.), 
Erweichen 212°, F. 217° (Zers). (Journ. Americ. Chem. Soc. 45. 3092—95. 1923. 
•Medford Hillaide [Mass.], T u f t s  Coli.) Sp ie g e l .
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C. W. Rodewald, mit Roger Adams, Arsonoarylaininoalkohole. Aminoaryl- 
arsinaauren werden mit ^-Cbloriithylchloroform zu den entsprechenden Carbamałen 
kondenaiert, dieae mit 2 Molen was. oder alkoh. Alkali in dio Oxazolidone oder durch 
OberachuB yon Alkali in dereń hydiolyt. Prodd., die fi-Arsonoarylaminoathanole, 
yerwandelt:

HjO.As-CsH^NH, — y  Hj0 3As.CsH4-N H .C0j .CH8-CH1C1 — y  
HjOaAa-CgHi.N-CO^O-CHj.CHj — >• H.O.Aa.C.H^NH.CHj.CHj-OH,

Entaprechend entatehen mit y-Chlorpropylchloroform Uber die 3-Arsonoaryl- 
tetrahydro-1,3,2-oxazone, H ,0 3 As • CaH4 • N • CO • O ■ CH, • CII, • CH,, die y-Arsonoaryl-

aminopropanole. Nach Unteraa. yon G. W. Raiziss sind alle Deriw., besonders 
aber die Aminoalkoholo weniger giftig ala die entsprechenden Arsanilaiiuren, die 
Athanole darin nocb gunatiger ala dio Propanole. Die F.F., eigentlich Zera.-Punkte 
Bind yon dor Schnelligkeit dea Erhitzens abbangig, nur ais Mittelwerte nu betrachten.

p-Arsenophenyl-8-cMorathylcarbamat, CBHn 0 6NClA8, F. >250°. — o-Arsono- 
phenyl-^-chlorathylcarbamat, F. 156—157°. — 2-Methyl-5-arsonophenyl-^chlorałhyl- 
carbamat, CI0H18O6NC1Ab, F. 193—195°. — p-Arsonophenyl-y-chlorpropylcarbamat, 
C10Hi3O6NC1As , F. 245—246°. — o-Artonophenyly-Morpropylcarbamat, F. 130 bis 
132®. — 2-Methyl-5-arsonophenyly-chlorpropylcarbamat, Cn Hi50|jNC]As, F. 160 bis 
162°. — 3-p-Arsonophenyl2-oxazolidon, C9H10OsNAa, Tafeln (aus 30°/„ig. EaBigaiiure), 
F. ^>280°. — 3-o-Arso7iophenyl 2-oxazolidon, Tafeln (aus 20%ig. Eaaigsaure), F. 212 
bis 213°. — 3-p-Arsonophenyl-lt3l2-oxazon, C^H^OjNAa, Tafeln (aua yerd. Ea3ig- 
Baure), F. 245—247°. — (3-(p-Arsonopher.yl)-aminoathanol, C8Hu 0 4NAb, F. 173—174°. 
—fl-(o-Arsonophenyl)-aminodthanol, F. 144—146°.— ft-(2-Mcthyl-5-arsonopheny\)-aminQ- 
athanol, C jHuO^Aa, F. 144—146°. — y(p-Arsonopher.y])-aminopropanol, C9Hu 0 4NAs, 
F. 167—168°. — y-{o-Arsonophenyiyaminopropanol, F.84—85°. — y-(2-Miłhyl-5-arsono- 
pheny\)-aminopropanol, C10H16O4NAf, F.142 -143°. — p- Anonophcnyl-@-oxyathylnitros- 
amin, gelbe Nadeln (aua W.), bei 170—175° dunkel, F. 236° (Zers.). — p-Artono- 
phenyl-y-oxypropylnitrosamin, gelbe Kryatalle (aus W.), F.142—143°. (Journ. Americ. 
Chem. Soc. 45. 3102—5. 1923. Urbana, Uniy. of Illinois.) Sp ie g e l .

G. D. Grayes und Roger Adams, Trioxymeihylanthraćhinone. I. Durch Kon- 
denaation von 3,6-Dimethoxyphthalsaureanhydrid mit o-, m- u. p-Kraol wurden die 
entBprechend subatituierten Benzoylbenzoesduren dargeatellt. Durch Anwendung 
yon iiberachussigem A1CJ, u. Kreaol ala Losungam. gelang die Abepaltung von W. 
unter B. der Anthrachinonderiyy. Die methylierten Verbb. wuiden dmch Bil. -f- 
A1C1, in die Trioxymethylanthrachinonc ubergefiihrt. Ala Nebenprodd. bei der 
Kondensation der Phthalaaureanbydride mit den Kresolen wurden Diphenylphthalid- 
deriw. erhalten: aus o-Kresol I., aus m-Kresol II. u. aus p-Kresol daa Fluoran- 
deriv. III. — Kondensation von 3,5-Dimethosyphthalaaureanhydrid mit m-Kresol, 
Abspaltung yon W. aus der entstandenen Benzoylbenzoesaure u. Entmethylieren 
der in geringer Auabeute entatandenen Anthrachinonyerb. sollte zu Emodin fiihien; 
der geriDgen Mengen wegen lieB aich die Identitat nicht analyt. beweisen, jedoch 
gab der synthet. hergeatellte Tiimethylather beim Yergleich mit dem Trimetbyl-
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ather dea Emodins mit konz. HsS04 dieselbe rote Farbung, u. ihre Abaorptiona- 
apektren waren gleich.

V erauche. 3,6-Dimethoxyphthal8aureanhydrid durch Vereeifen yon 2,3-Di- 
cyanhydrochinondimethylathcr mit konz. H ,S04 u. 2-atd. Erhitzen mit W. Aua 
Bzl. F. 259—261° (korr.), AuBbeute 64°/„. — 3,6-Dimethoxy-2-(2'-oxy-5'-methyl.btnzoyl)- 
benzoesaure, C„H18Os, aus yorigem in p-Kresol +  A1C1S bei 70°; aua CH,OH weiBe 
Tafeln, F. 218° (korr.); ala Nebenprod. entsteht 2,7-Dimethyl-12,15-dimethoxyfluoran, 
Ct4H„,06 (III.), nach Urnkrystallisicren auB Eg., CHaCOOH u. Aceton -j- A. weiBe 
Kryatalle, F. 290°, unl. in Alkali. — 3,6-Dmtthoxy-2-(2'-methoxy-5'-methylbemoyl)- 
benzoesdure, aua verd. CHsOH weiBo Nadeln, F. 203°. — l-0xy-4-methyl-5,8-dmeth- 
ozyanthrachinon, Ci7HI40 6, aua der 2-Oxy yerb. des yorigen konz. H ,S04 +  
■wenig BorBaure, aus Aceton rote Nadeln, F. 224°, Lsg. in Alkali rot, in konz. 
IIaS04 blau bis blaurot. — l,5,8-Trioxy-4-mtthylanthrachinon, Cl8HI0O5, aus yorigem +  
ad. Eg.-HBr; Lsg. in Alkali blaurot, wenig konz. Lsg. in konz. H ,S04 blau, kon- 
zentrierte Lsgg. blaurot. — 3,6-Dimethoxy-2-{2,-oxy-3'-methylbenzoyl)-bcnzoe8aure, 
C34H,,Os, aus o-Kreaol bei 75°, aua CH„OH weifie Nadeln, F. 194°. — o-Krttól-3,6- 
dimełhoxypl>thalein, Ca4Hsa0 6 (I.), aua CHsCOOH weiBe Nadeln, F. 258°, kann ais 
Indicator benutzt werden, es schlagt bei PH 9,1 von farbloa in rot um; alkal. Leg. 
zeigt ein Absorptionsmasiwum bei A 580 — 3,6-Dimethoxy-2-(2'-methoxy-3’-
methylbenzoyiybenzoesaure, C18H,80„, aus CH,OH weiBe Nadeln, F. 178°. — o-Kresól-
3,8-dimethoxyphthaleindimtthyldther (2,2-Bi8-4-methoxy-5-7nethylphenyl-3,6-dimethoxy■ 
phthalid), CMH!0O8, aus CHsCOOH weiBe Nadeln, F. 202°, entsteht auch durch 
Kondensation yon 3,6-Dimethoxyphthalsiiureanhydrid -f- o-Kresolmethylather. —
l-Oxy-2-methyl- 5,8-dimethoxyanthrachinon, C17H14Os, aus Eg. rote Nadeln, F. 165°; 
LBg. in Alkali rot, in konz. HsS04 blau bis blaurot. — 2,5,8-Trioxy-l-mcthylatithra- 
chinon, ClsH100 6, aus I. (3 g) +  3,6-Dimethoiyphthalaaureanhydrid in 60 ccm konz. 
H,S04 bei 125°, aus Chlf. dunkelrote Nadeln, F. 270°, Lsgg. in Alkali u. konr. 
H ,S04 blaulichrot. — 3,6-Dimethoxy-2-[2'-oxy-4'-methylbenzoyiybenzoesaurel C17HI80„ 
aus m-Kresol. Bohprod. aus CH,OH umkrystallisiert ergab ais weniger 1. Verb. 
genannte Substanz, weiBe Nadeln, F. 233°, u. ais leichter 1. Yerb. 3-Oxy-6-mtth- 
ozy^^-ozy^-methylbenzoylybenzoesaure, C14Ht40 8-H ,0 , F. 147°, W. entweicht 
hierbei, die M. wird wied^r fest u. hat nun F. ca. 179°. Erhitzen (48 Stdn.) auf 
140° gab eine Verb. mit F. 187° (Monomethylather?). — 3,6-Dimethoxy-2-(2'-meth- 
oxy-4'-methylbenzoyl)-benzoe8dure, C18HI80 8, aus CH„OH, F. 189°, weiBe Nadeln. — 
m-Kre80l-3,6-dimełhoxyphthdlein, CS4H „0 8 (II.), weiBe Nadeln, F. 271°, schlagt bei 
PH 9,8 yon farblos in rot um; alkal. Lag. hat ein Absorptionsmssimum bei A 
585 flfl. — l-Oxy-3-metkyl-5,8-dimelhoxyanthrachinon, RingechluB erfolgt durch An- 
wendung yon 7°/„ig. Oleum -f* Borsaure, aus Eg. rote Nadeln, F. 172°, Ausbeute 
6%. Lag. in Alkali rot. — l,5,8-TTioxy-3-methylanthrachinon, aua Eg. rote Nadeln, 
F. 227°, Lsg. in Alkali blau, Lsg. in konz. H ,S04 wie yorige Verb. blaurot.

Saures Ba-Salz der 3,5-Diwlfobenzocsaure, 900 g C8ET6C00H +  3 0 0 g p ,0 s +  
1000 ccm 50°/„ig. Oleum werden in eiaerner Bombę 5 Stdn. auf 240—250° erhitzt u. 
nach Abkiihlen in eine Suspension yon uberachusaigem BaCO, gegoasen, aus h. W- 
gelbe Prismen (Ausbeute 85%). — 3,5-Dimethoxybenzoesaure: yoriges Salz +  
17,-fache Meiige KOH werden 8 Stdn. unter Rahren bei 200—220° yerschmolzen, 
indem man langaam W. zutropfen lSBt u. iiber die Oberflache der Schmelze einen 
Dampfstrom leitet. Die h. weiche Schmelze wird in zur Lsg. des Alkalis geniigende 
Menge W. gebracht, zum Kp. erhitzt u. nach Entfernen der Flamme wird durch 
einen BiickfłuBkuhler sehr yorsichtig (CH,),S04 zugetropft; yorteilhaft wird die Lsg. 
durch einen Luftetrom in Bewegung gehalten; man kocht danach 2 Stdn. unter 
RuckfluB, filtriert die h. Lsg. u. fallt die Saure aus durch EingieBen in uberschttesige 
HC1. Ausbeute bei Anwendung yon 375 g Ba-Salz 60%, bei 1 kg Ba-Salz 25°/,-
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— Athylester, Kp.60 199 — 200°. — 3i5-Dimethoxytrichlormethylphthalid, su 140 g 
dea vorigen Estera -f- 115 g Chloralhydrat werden ohne Kiihlung 630 g to n i.
H ,S04 +  70 g W. gegeben (Ruhren), man gibt danach 1 1 W. zu u. ruhrt 12 Stdn.; 
Ausbeute 93°/0. — 3,5-Dmełhoxyphłhalidcarbonednre aus vorigem +  NaOH. —
3.5-Dimethoxyphthalid auB yoriger durch Schmelzen bei 180—185°. — 3,5-Dimeth- 
Oxyphthalsdure durch Osydation alkal. Lsg. des yorigen mit KMn04 (3%ig. Lsg.), 
nach beendeter Osydation auf 50° erhitzen u. Filtrat nach Einengen ansauern; 
Ausbeute quantitatiy. — 3,5-DimełhoxypJitha]sdureanhydrid aus yoriger -j- Easig- 
saureanbydrid. — 3,5-Dimethoxy-2 (2'-pxy-4'-methylbenzoyl)-benzoesaure, C17H19Oa, 
aus yorigem -J- m-Kresol; aus CH„OH weiBe Nadeln, F. 233°, Ausbeute 45%. —
3.5-Dimethoxy-2-(2'-mtihoxy-i'-mtthylbenzoyiybenzoesdure, aus CH,OH weiBe Nadeln, 
F. 219°. — 3,5-Dimethoxy-2-(4'-methoxy-2'-mcthylbenzoyl)benzoesaure durch Kondeu- 
sation yon m-Kresolmethyliither mit dem letzten Anbydrid, aus yerd. CHaOH weifie 
Nadeln, F. 233°. — Das den Verbb. I. u. II. entsprechende Phthalein konnte nicht 
in reinem Zustand erhalten werden. — Wird die 3,5-Dimethoxyoxymethylbenzoe- 
saure mit Oleum -j- BorBiiure erhitzt, so erhfilt man das entsprechende Anthra- 
cbinonderiy. in sehr geringer Menge, aus A. gelbe Nadeln, F. ca, 185°, alkal. Lsg. 
rot; diese Verb. gibt beim Methylieren aus A. gelbe Nadeln, F. ca. 175—180°, J. in 
konz. H ,S04 mit roter Farbę. — 3!5-Dimethoxy-2 (2'-oxy-4'-methyl-5'-mtrobenzoyl)- 
benzoesaure, C17HI50 8N, aus A. gelbe Nadeln, F. 241°. — 3,5-DimetJioxy-2-(4'-oxy-2'- 
methyl-5'^niłrobenzoyl)-benzoaawe, Cn HI50 8N, durch Kondensation yon 3,5-Dimeth- 
oiyphthalsaureanhydrid mit o-Nitro-m-kresol, aus CHjOH weiBe Nadeln, F. 181°.

Die A b so rp tio n sk u ry e n  der dargostellten Antbrachinone wurden in schwach 
saurer u, alkal. alkoh. Lsg. untersucht (Einzelheiten ygl. Original). Alle Yerbb. 
mit Chinizaringruppierung baben dieselbe allgemeine Form; die Absorptionsbanden 
der sauren Lsgg. liegen dem blauen Ende naher ais die der alkal. Lsgg. Die 
Maiima der Dimethylather liegen dem blauen Ende um 15—20 fxfx naher ais die 
der Trioxyverbb. Bei den l,5,8-Trioxyanthrachinonen yerschiebt sich die Bandę 
nach dem roten Ende in dem MaBe, wie die CH„-Gruppe yon 2 nach 4 nach 3 
geht. (Journ. Americ. Chem. Soc. 45. 2439—55. 1923. Urbana [111.], Uniy.) Ha.

J. H. G ardner und Roger Adams, Trioxymethylanthrachinone. II. (I. ygl. 
yorst. Ref.) Nach der in der I. Mitt. angegebenen Metbode wurde 3,6-Dimethoxy- 
phthalsaureanhydrid mit den Meihylathern yon o-, m- u. p-Kresol kondensiert zu 
den entaprechenden Benzoylbenzoesduren. Bei den o- u. m-Kresolathern tritt hierbei 
Substitution des zur OCff8- Gruppe p-stBndigen H ein, beim p-Kresolather in
o-Stellung. Auch hierbei entstehen ais Nebenprodd, Diphenylpbtbalidderiyy. (I. u.
II.), die Isolierung der entaprechenden Verb. aus m-Kresolather gelang nicht infolge 
zu starker Rk.-BediDgungen. Die Benzoylbenzoesauren aus o- u. p-Kresolather 
lasaen sich, je nach don Reaktionabedingungen, in die entBprechenden Trioxymethyl- 
anthraćhinone oder ihre Methylather iiberfuhren. Die B. yon Anthrachinonderiyy. 
aua der aus m-Kresolather erhaltenen Benzoylbenzoeeaure gelang nur in minimaler 
Menge.

V ersuche . 3:6-Dimethoxy-2-[2,-mcthoxy-5'-methylbtnzoyl)-benzoesaure, C i9H ,80 9, 
aus 3,6-Dimethoxyphthalsaureanhydrid in p-KreBolmethylather +  Al Cl, bei 70°, aus
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CH3OH farbloae Prismen, F. 203—204°. Daneben entsteht p-Kresol. — 3,6-Dimtth- 
Oxyphthaleindimethylather {2,2-Bis-2-methoxy- 5-methylphenyl■ 3 ,6-dimcthoxyphthalid), 
C,8H,50 , (II.), aus Eg. Nadeln, F. 187,5°, unl. in NaOH. — 1,5,8-Trioxy-4-mełhyl- 
anthrachinon, C16H10Os, duich schnellea Erhitzen erBtgenannter Verb. mit konz.
H,S04 auf 150° u. sofortiges AufgieBen auf Eis. Nach Loaen in NaOH u. Fallen 
mit CO, wird der Nd. in Aceton gel., die zuerat sich abscheidenden Krystalle Bind 
eben genannte Yerb., aus Eg. rote Nadeln, F. 276—278° (unter Sublimieren), Lsg. 
in konz. H,S04 blauviolett, in Alkali yiolettrot. Die in Aceton leichter 1. Verb. iat
l-Oxy-4-melhyl-5,8-diinethoxyanthrachinon, C17H140 6, aus Eg. rote Nadelu mit gelbem 
metali. Glanz, F. 224°, Lsg. in konz. H ,S04 blauviolett, in NaOH blaulichrot. Die 
vorige yollatandig entmethylierte Verb. wird allein erhalten, wenn das Gremiach der 
Komponenten 20 Min. auf 145—155° erhitzt wird. — 3,6-Dimethoxy-2(4'-methoxy- 
5’-methylbenzoyl)benzoesdure, C18H180 81 aus o-Kresolather, bei 65°, aus CH,OH, da- 
nach aus Aceton, weiBes Pulver, F. 192°. — Daneben: o-Krcsdl-3,6-dimethoxy- 
phthaleindimethylather (=» 2,2 - Bis-4-methoxy-5 -mtthylphenyl-3,6-dimethoxyphthalid}, 
C„HS80 8 (I.), aus Eg. farbloae Nadeln, F. 202—203°. — 2-Methoxy-l mdhyl-5,8-di-

■ oxyanthrachinon, ClaHla0 6, durch kurzea Erhitzen der letztgenannten Benzoylbenzoe-
Biiure +  konz. H ,S04 auf 150°, aus Eg. dunkelrote Nadeln, F. 249—249,5°, Lsg. 
in konz. H ,S04 blauviolett, in Alkali blaurot. — 2,5,8-Trioxy-l-viełhylanłhrachinon, 
CLtS l0Ot , entsteht bei voriger Rk. in kleiner Menge, reichlich wenn die Kompo- 
nenten auf 150° 30 Min. lang erhitzt werden; aua verd. CH,COOH, danach aus 
Chlf,-dunkelrote Nadeln, F. 270°; bildet sich auch aus I. -j- 3,6-Dimethoxyphthal- 
saureanbydrid -f- konz. H ,S04; gibt bei Zn-Staubdest.. 1-Methylanthrachinon. — 
3-Oxy-6-imthoxy-2-(4'-mełhoxy-l'-methylbenzoyl)-benzo€6aure, Cj7HlaOs, aus m-Kresol- 
Sther bei 75°, aus CHaOH Prismen, F. 194—195°. (Journ. Americ. Chem. Soc. 48. 
2455—62. 1923. Urbana [111.], Univ.) - H a b e r l a n d .

J . B. Conant und A. W. Sloan, Die Bildung freier Madikale durch Beduktion 
mit Vanadindichlorid. Durch VC1, wird Triphenylpyryliumchlorid zu einer in W. 
unl. Yerb. reduziert, die aich wie ein freies Radlkal yerhalt; ebenso werden Phenyl- 
xanthyUumchlorid zu Phenylxanthyl u. Triphenylcarbinol zu Triphenylmethyl redu-

■ ziert. Eine sehr yerd- Lsg. von Xanthydrol in konz. HC1 gibt mit VC1, einen 
blaBroten Nd. von Bixanthyl, der uach Waschen u. Trocknen beim Losen in Cblf. 
bei Abweaenheit von Luft momentan eine kurze rote Farbung gibt, die darauf 
hindeutet, daB der Nd. Spuren eines Xanthylradikals enthalten haben muB. — 
Benzylpyridiniumchlorid gibt mit VC1, N  ,N'-DibenzyUetrahydrodipyridyl, das 
beim Alkalischmachen der Reduktionslag. isoliert werden kann; es muB also auch 
hier das freie Radikal vorubergehend vorhanden gewesen sein, da es jedoch basiacher 
Beiu wird ais daB Pyriliumradikal, wird es durch Sauren nicht gefallt.

V e rsu ch e . Red. yon 2, 4, 6-Triphenylpyryliumchlorid (ais FeCl,-Doppelsali 
angewandt, 1 g) in 125 ccm W. mit 0,1-n. VC1„ bis kein Nd. mehr ausfallt, gab 
einen rotbraunen Nd., 1, in Bzl. u. Chlf. mit roter Farbę , die beim Schiitteln mit 
Luft gelblich wird, oder yerschwindet. Eine wss. Suspension gibt mit FeCJ„ eine 
gelbe Lag. des FeCl,-Pyryliumchlorids. — Red. yon 9-Phenylxanthyliumchlorid mit 
VC), gab einen braunen Nd., 1. in Chlf. mit roter Farbę, die beim Scbfitteln mit 
Luft yerschwindet, aus der Chlf.-Lsg. erhalt man beim Verdampfen Phenylzanthyl- 
ptroxyd, aua Bzl. F. 211°. — Red. yon Triphenylcarbinol (ais ZnCl,-Doppelsalz) 
mit VC1, gab einen rotlichen Nd., 1. in Bzl. mit brauner Farbę, beim Schiitteln 
mit Luft yerschwindend, aus dieser Lsg. wurde eine feste M., unl. in erhalten, 
F. 180—182° (F. yon Triphenylmetbylperoxyd 185—186°). — Red. von Xanthylium- 
chlorid gibt einen blaBroten Nd., beim Trocknen farblos werdend, diese M., aus 
Aceton umkrystallisiert, gibt Bixanthyl, F. 204—205°. Die oben erwahnte kurze 
Rotf3rbung beim Losen des Nd. in Chlf. tritt auch bei yollstandigem LuftausachluB



1 9 2 4 .  I . D . OEGANISCTIE CHEMIE. 1 5 3 7

ein. — Red. yon Benzylpyridiniumchlorid in W. gab nach Zusatz von Alkali einen 
braunen Nd. von N, N-Dibenzyltetrahydrodipyridyl, ans A. F. 74—83°. (Journ. 
Americ. Chem. Soc. 45. 2466—72. 1923. Cambridge [Mass.], HAyAisD-Uniy,). H a b .

Mimosa Hortense Pfaltz uud Oskar Baudisch, Neue Methoden sur Spaltung 
von Pyrimidinen. II. Die Zersttzung von Pyrimidinen durch Ferrosalze. AuBer 
dem System FeS04, NaHCOa, Luft, dessen spaltende Wrkg. bereits von B audisch  
u. Johnson  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 55. 18; C. 1922. II. 467) zum Nachweis des 
Thymins benutzt wurde, haben die Vff. auch das System aquopentacyanferrosaures 
Natrium  (ygl. Hofm ann, Liebigs Ann. 312. 1; C. 1900, II. 557) +  Luft unter- 
sucht Die Rkk. wurden zunachst bei Zimmertemp. yorgenommen, die yollstandige 
Spaltung der Zwischenprodd. bei Blut- oder Wasserbadtemp. Die Spaltung von 
Uracil konnte durch die Menge des gebildeten HarnstofFs verfolgt werden, bei 
Thymin konnten auBerdem Acetól- u. Brenztraubensaure ala Spaltprodd. identifiziert 
werden. Das Komplersalz zeigte sich wirksamer ais das einfache Ferrosalz. AuBer 
diesem Umstande sprecben weitere Beobachtungen dafiir, daB die Rkk. mittels 
Nebenvalenzen der Ferroyerbb. u. dąr Pyrimidine vor sich gehen. Sie werden ge- 
hemmt, wenn diese Nebenyalenzen am Eisenkern durch NaOH, KCN, NH, oder 
Pyrimidine besetzt werden; oder wenn der Pyrimidinring hydriert oder darch CH,- 
Sabstitution in 5-Stellung stabilisiert wird. (Journ. Americ. Chem. Soc. 45. 2972 
bis 2980. 1923. New Haven [Conn.], Tale Uniy.) Spiegel,

Lawrence W. Bass und Oskar Baudisch, Neue Methoden zur Spaltung von 
Pyrimidinen. I I I . ' Die Wirkung von JodlSsung a u f Pyrimidine. (II. ygl. yorst. 
Ref.) Durch yerd. J-Lsg. in Ggw. yon NaHCO, bei Zimmertemp. konnten Pyr
imidine mit nicht substituierten N-A.tomen u. Doppelbindung zwischen 4- u. 5-C 
(Uracil, Thymin, 5-Athyluracil, 4-Methyluracil, Gytotin) unter B. yon Harnstoff (erst 
nach Dest. nachweisbar) u. anderen Prodd. gespalten werden, Sabstitution durch 
Alkyl in 5-Stellung yerlangsamt die Rk. — Hydrouracil entfarbt zwar die J-Lsg., 
doch findet keine B. yon Harnstoff, auch nicht bei Dest., statt, 1,3-Dimełhylłhymin 
entfarbt nicht. Bei der Spaltung des Thymins entsteht neben Harnstoff Acetól, 
keine Brenztraubensaure. — Br fiihrt unter gleichen Bedingungen nicht znr Spaltung 
des Pyrimidinringes. (Journ. Americ. Chem. Soc. 46. 181—83. New Hayen [Conn.], 
Yale Uniy.) Spiegel.

Oskar Bandisoh und Lawrence W. Bass, Neue Methoden zur Spaltung 
von Pyrimidinen. IV. Eine Untertuchung iiber den Mechanismus der Zersetzung 
von Thymin. (III. ygl. yorst. Ref.) Wie schon fruher festgestellt ( B a u d is c h  u. 
J o h n s o n ,  Ber. Dtsch. Chem. Ges. 55. 18; C. 1922. II. 467), wird Thymin durch 
daB System FeSOt -f- NaHCO, -)- L u ft teilweise zu Harnstoff, Brenztraubensaure 
u. Acetol aufgespalten; dabei entstehen die beiden letzten in annahernd gleichen 

Mengen. H i Oi liefert die gleichen SpaltBtucke, aber viel 
, Acetol u. nur wenig Brenztraubensaure, Na-Pentacyariaquo-

HN----C- CHa ferroat +  O, dagegen fast nur Brenztraubensaure. (Bzgl.
OC der Einw. yon J  ygl. yorsteh. Ref.) Die genannten End-

__ UH.OH ProtJt3< entstehen stets erst bei Erhitzen mit NaHC08-Lsg.,
wie Vff. annebmen, aus einem Zwischenprod. yon nebenst. 

Kon8t. Dabei wird die B. von Acetol durch einfache Hydrolyse erklart, wahrend 
die B. der Brenztraubensanrs eine weitere Oxydation erfordert. (Journ, Americ. 
Chem. Soc. 46. 184—89. New Hayen [Conn.], Tale Uniy.) S p i e g e l .

Lawrence W. Bass, Neue Methoden zur Spaltung von Pyrimidinen. V. Die 
Wirkung vott Sauerstoff plus Ferrosaleen au f Thymin unter dem Einflufi des IAchtes. 
(IV. ygl. yorst. Ref.) Im Lichte einer Quarzqaecksilberlampe wirkten Ferrosalze 
+  O, auf Thymin b o  ein, daB nach Kochen der Lsg. mit NaHCO, ais Endprodd. 
Harnstoff u. Brenztraubensaure ohne eine Spur yon Acetol resultierten; das gleiche
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gilt in beschrankterem Mafie aucb fiir Einw. von O, ohne Feu-Salz bei gleicher 
BelichtuDg, wiihrend in reiner N,-Atmoaphare keine Spaltung erfolgte. (Journ. 
(Americ. Chem. Soc. 46. 190—92. New Haven [Conn.], Yale Univ.) S p ie g e l .

Mimosa Hortense Pfaltz, Die Oxydation von Harnsaure mit Ferrosalzen. I. 
Die Oiydation wurde in  der gleichen W eiB e yorgenommen, -wie die Aufspaltung 
yon Pyrimidinen (ygl. S. 1537). Aueh hier erfolgt die Oiydation mit dem einfachen 
Ferrosalz schwieriger (erst nach Kocben der oiydierten Leg. ist HarriBtoff nach- 
weisbar) ais mit dem Kompleiaalz. DaB dabei die Nebenyalenzen wirksam sind, 
wird auB der Rotfarbung der KompleiBalz-Harnsauremischung wahrend der Oiydation 
geBcbloaaen. (Journ. Americ. Chem. Soc. 45. 2980—84.1923. NewHayen [Connecticut], 
Yale IJniy.) S p i e g e l .

Heinrich Biltz und Hans Schauder, Uber die Ozydation der Harnsdure. 
Dureh Oiydation yon Harnsdure mit KMnO< in essigsaurer Lsg. entateht Oxalur- 
saure u, Oxalyldiureid neben C% Ą  u. CO{NH,\. Dieselben Verbb. lassen sich 
isolieren, wenn die Oiydation in kohlensaurer Lsg. stattfindet. Mit K ,S,08 in 
CHBCOOH entsteht, wie bei alkal. Oxydatioa, Aliantom-, mit H ,0 , in neutraler 
Lsg. entstehen — ebenso wie bei alkal. Osydation mit H ,0 , — Carbonyldiharnstoff 
u. wenig Cyanursaure\ dieselben Verbb. entstehen aueh in esaigsaurer Lsg. Wirken 
die 3 genannten Oiydationsmittel in mineralsaurer Lsg., bo entatehen die aueh 
Bonst dureh Oiydation in mineralsaurer Lsg. erhaltene Parabansaure u. Alloxan. — 
Ais Zwischenglieder fur die B. yon Oialursaure aus Harnsaure kommen Harnsaure- 
glykol, Alloian u.Allantoin nieht in Betracht, da sie unter wesentlich energiseheren 
Bedingungen erst Oialursaure geben. Die B. yon Oialursaure ertolgt yielmehr 
uber die hypothet. Oxyacetylendiureincarbonsaure, die dureh 1 Atom O aus Harn
saure entsteht, beim Ansauern mit CH,COOH CO, abspaltet u. dureh weitere Oxy- 
dation Dioxyacetylendiurein bildet, auB dem sich Oialursaure u. CO(NH,)„ sowie 
dureh zweimaliges Aufspalten Oialyldiureid bildet (Schema A.). DaB die B. dieser 
Verbb. aus Harnsaure mit der B. yon Aliantom eng yerkniipft ist, ergibt sich aus 
der B. deB letzteren dureh Oiydation yon Harnsaure in essigsaurer Lsg. mit K ,S,0B: 
aus yoriibergehend entstandener Oiyacetylendiureincarbonsaure bildet Bich nach 
Schema B Aliantom u. COt. — Von der bei diesen Yerss. reiehlich erhaltenen 
Oialureiiure wurden die im eiperimentellen Teil beschriebenen Verbb. dargestellt. 
Es wurde u. a. gefunden, daB bei der hydrolyt. Spaltung das yon Ldbayin (Ann. 
Chim. et Pbys. Suppl. 8. 83 [1872]) erwahnte Monoharnsto/foxalat nieht eiistiert, 
sondern daB dabei Diharnitoftoxalat u. Ammoniumtetraoxalat, bei langerem Kochen 
neutrales N H t- Oxalat isoliert werden konnen. — Oxalurtaure8 K  enthalt 1H,0, 
das yollatandig erst bei 120° abgegeben wird.

Oiydation yon 1,3-Dimethylharnsaure in alkal. Lsg. dureh 1 Atom O u. Weiter* 
oiydation in esBigsaurer Lag. mit einem zweiten O fuhrte, wahischeinlich zunSchat 
iiber dimethylierte Oiyacetylendiureincarbonsaure, zu oialmsaurem K, Bimethyl- 
parabansaure, sym. JDimethyloxamid u. Oxalursauremethylamid (Schema C). Oiy- 
dation in essigsaurer Lag. mit 1 O gibt Dimethylparabansaure, mit 2 O Oxalurtaure. 
Aus 3,7-Dimethylharniatire -j- 1 O in alkal. Lsg. u. Einengen des essigsauer ge- 
machten Filtrats entstand 1,8-Dimethylallantoin u. daneben Verb. C8H60 6N3, die 
Vff. fur Methylbarbitursaure-S-iminocarbonsaure (D) balten.

Bei der Oiydation yon Harnsaure mit den yerBchiedenaten Oiydationsmitteln 
in mineralsaurer Lsg. entsteht in den meisten Fallen Alloian neben Parabansaure. 
Dureh Einw. yon CI, auf 1 Mol. Harnsaure in Eg. -f- 1 Mol. W. entsteht 5-Ohlor- 
pseudóhamsaure, die mit W. 5-Oxyp8eudoharnsaure bildet, die, wie bekannt, leicht 
Alloian u. CO(NH,), bildet; unter ahnlichen Bedingungen spaltet sich aueh 5-Chlor- 
pacudobarnsaure in Alloian u. CO(NH,),; der Weg der UmEetzung muB in beiden 
Fallen der gleiche sein: ist bei der Chloiierung nur ein zur Aufspaltung der Harn-
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saure in  4,9 erforderliches Mol. W. vorhanden, so entBteht 5-Chlorpaeudoharnsaure; 
bei Ggw. von mehr W. wird das 5-C1 gegen OH ausgetauscht, u. die offene 
CO(NH,),-Kette wird abgespalten. Der Umstand, daB auch bei den monometby- 
lierten Harnsauren die Chlorpseudo- oder Isoverbb. mit W. dieselben Allosane 
geben wie durch Oxydation der M ethylharnB auren , laBt darauf schlieBen, daB auch 
hier der Vorgang ebenso verlauft.

Die von S ch ie l (Liebigs Ann. 112. 78 [1859]) durch Einw. von „chloriger 
Saure“ (Gemisch einer Lsg. von Cl, u. CIO,) auf Harnsaure crhaltene „Chloralur- 
eaure“ ist zu streichen, die Verb. besteht aus einem Gemisch von NH4Cl u. Para- 
banBaure; ebensowenig eiistiert die von GibbS (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 2 341 
[1869]) beechriebene „Słryphninsau,reH, die bei Einw. von HNO, auf Harnsaure in 
Eg. entetehen soli. Vff. stellten fest, daB hierbei je nach den BediDgungen Allantoin 
oder Osalursaure gebildet wird. Die von S o k o l o f f  (Z. f. Chemie [N. J.] 6 . 78 
[1869]) aDgeblich durch Einleiten von N,Oa in Gcmische von HarnB&ure -f- W. ent- 
stehende „ Urinihaure“ konnten Vff. nicht erhalten, sie ist also auch zu streichen. 
Bei dieser Bk. erhielten Vff. Allosan u. Parabansaure, bei Verwendung eines NO,- 
armen Gases entstand Harnsaureglylcol durcli Synthese aus primar gebildetem 
Allosan u. CO(NH,),; ist das Gas NO,-reicher, bo entsteht neben Alloian u. Para- 
bansSure Xanthin durch unmittelbare Red. von Harnsaure.

N H -C O  9 0 0 3  ?
A. ÓO Ó-NH ’ +0„ C O < NH- V - NH> C O  — y  C O < N H _  i ~ NH> C O

l u, ’ > C O  — ► NH—C—NH NH—C—NH
NH—C- NH i i

OH OH
OH CO -NH-CO NH,

+o C0 J H - Ć - N H  c o  N^H, OÓ-NH-CO
— *■ NH—C—NH S i .  _  NH, , COOH CONH,

i 0 0 * ^  "4”  • i
OH NH, ^  OC--------NH
COOH H

„  NH—Ć —NH NH—6 —NH __
B. 0 C <  > C 0  — y  o c c  i > C 0  — y

NH—C—NH N H —C—NH
OH OH

H NH,
_  N H -C -O H  b o  _  N H -C O  CONH,

NH—C-------iśrH NH—CH—NH
ÓH

y N fC ^ -C O  ,N(CHS)—CO

C. O c /  ^ “ ^ ^ C O  D' ° C\  Ć—N-COOH
'N(CH,)—(li— N H 'N H -------CO

I  HOOC-CO-NH-CO-NH,
COOH N(CHs)-C O

N (C H ,)-C -N H  / T  N(CH,)—CO 
N(CH3)—C—NH ^  CH,-NH-CO-CO*NH-CO-NH,

ÓH CHa.NH-CO
CHj-NH-ÓO

Y e rsu c h e . Beziiglich der ezperimentellen Einzelheiten bei der Anwendung
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der yerschiedenen Oiydationamittel, die zu den erwiibnten Oiydationsprodd. der 
HarnsSure fubrten, muB auf die Originalarbeit yerwiesen werden. Von Hamsaure- 
glykolen wurden unteraucht: IIarniau,re-4,5-gly'kol, gibt nach mehrwochigem Stehen 
mit KMn04 (4%ig., 1 Atom O) -|- Eg. Kaliumoialurat u. C80 4H,. Durch Kochen 
wird die Rk. weaentlich beschleunigt. Aus 9-MełhylharnsaureglyTcol entstand durch 
analoge Oiydation bei Siedehitze wahracheinlich Methyloxalurtaure, Zera. bei 180 
bis 190’ unter Aufschaumen, wss. Lsg. +  Ba(OH), gibt einen yoluminosen Nd,, der 
bald in Ba-Oialat iibergeht. Aus 7,9-Bimethylharnsaure-4,5-glykol wurde erhalten 
DimethylpardbanBaurc. Auch Alloxan laBt sich durch KMn04 (1 Atom O) in h. 
essigaaurer Lsg. zu Oialuraaure oiydieren. Sehr gut erhalt man Oxalureaure nach 
folgender Yorschrift: 2 g Alloxanmonohydrat -j- 4 ccm Perhydrol werden 10 Min. 
auf dem Wasaerbad erhitzt; Ausbeute 61°/0. Das K-Salz der Oialursaure erhalt 
man am beBten auf folgendem Wege: 25 g fein zerriebene Harnaaure -f- 100 ccm 
W. werden zu 22 g KOH in 650 ccm W. gegoasen (Rubren), unter Kiihlen mit Eia- 
waeser wird die klare Lsg. innerhalb 10 Min. ver8etzt mit 15,7 g KMn04 in 360 ccm 
W., man sauert mit 40 ccm Eg. an u. setzt sofort die gleiche Mengo KMn04 zu; nach
3-std. Stehen wird das gelbliche Filtrat (anfangs uber freier Flamme) eingedampft 
bis zur beginnenden Krystallabscheidung; aufier in der Endmutterlauge yorhan- 
denem Harnstoff u. Ozalyldiureid Bcheidat sich oxalursaures K, C,Ha0 4N jK '2H ,0 
ab; aus fiinffacher Menge sd. W. vierseitige Prismen, Zers. bei 245° (Aufschaumen); 
Krystallwaaserabgabe beginnt langaam bei 105°, yollatandig erat bei 120°. — 
Oxalur8aure, C2H40 4Ns, auB dem K-Salz -f- HC1 gefallt, Zers. bei 208—210’, unl. 
in organ. Mitteln, 1. in W. yon 95°, wird durch h. W. leicbt zersetzt. NH4-Salz, 
C ,H,04N„ durch Verreiben von feingepulyerter OialurBaure mit halbkonz. NH4OH 
(Kuhlung), aus 4-facher Menge h. W. Nadelchen, Zers. bei 242—244° (Aufach&umen).
— Oxalur8au,rcmethylester, C4H„04N„ aus der SSure -f- Diazomethan, aus sd. W., 
yierseitige Prismen, F. ca. 192° (Aufschaumen), awl. oder unl. in organ. LosuDgamm.,
1. in Eg., wl. in W. — Ozalursauremethylamid, aua yorigem -f- CH,NH,, aua 
400-fachcr Menge mit CH,COOH angeaauertem sd. W. Nadeln, Zers. bei 251—253° 
(Aufschaumen), unl. in organ. Loaungamm. aufier h. Eg. Wird durch Basen ge- 
spalten in C,Ó4H„ CO(NH,)s u. CH3NHS.

Oralarsaure iat leicht epaltbar. Durch konz. HC1 auf dem Wasserbad ent
steht Oxalsaure (Dihydrat) u. GO^NH,),. Mit Basen (selbst mit NaHCO,) tritt die- 
selbe Spaltung ein. Darch sd. W. entsteht bei kurzer Einw. Oialsaure u. CO(NH,), 
(teilweise auch NHS), hieraus Gemiach yon Diharnstoffoxalat, C ,H,04*2C0(NHf) u. 
Ammoniumteiraoxalat, C,H04*NH4, C,H,04-2H ,0 , bei 10 Min, langem Kochen. 
Werden 3 g Oialure&ure -f- 11 ccm W. 15 Min. gekocht, so scheidet eratgenannte 
Verb. sich zueret aus, aua A., danach aus W. F. 173° (Aufschaumen), aus der 
Mutterlauge Ammoniumietraozalat, aus W. trikline KryBtallplatten, Zers. bei 128° 
(Aufschaumen). Bei langerer Einw. des W. entsteht nur Ammoniumoialat. — Oiy- 
dation von 1,3-Dimethylharnaaure in alkal. Lsg. mit KMn04 (=  1 Atom O) gab 
wenig Kaliumoialurat u. s. Dimethy1oxamid, Oiydation mit 1 O in alkal. Lag., 
weitere Oiydation mit 1 O in essigaaurer Lag. (Stehenlassen im Eisschrank) gab 
Kaliumoialurat, Dimethylparahansaure, aus A. BlattcheD, F. 145°, b. D im eth y lo ia m id ,  
C4H80,N „ aua A. Nadeln, danach aua W. F. 210°, u. Methylamid der Oialuraaure, 
C4H70,N3. Findet die alkal. Oiydation bei 50° statt, so wird die Ausbeute an 
Dimethyloiamid yerdoppelt, wahrend die Menge an K-Oialurat u. Dimetbylpara- 
bansaure abnimmt. Oiydation mit HaO, in alkal. Lsg. gab eine unbekannte Verb., 
gl&nzende Nadelchen, F. 215° (Aufschaumen). — Alkal. Oiydation yon 3,7-Dimethyl- 
harnaaure mit 1 Atom O gab neben 1,8-Dimethylallantoin, CeH10O,N4, aus W. F. 220° 
(Gelbfarbung, Gaaentw.), das K-Salz der l-Meihylbarbitur-5-iminocarboniaure (?), 
CsH40 4NsK, aus mit CH,COOH angeaauertem W. rhomb. Platten, F. unscharf bei
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275° (Aufblahen, Grelbfarbung), was. Lsg. reagiert nentral, von KMn04 in essig- 
saurer Lsg. erst bei langerem Erhitzen orydiert; wird durch Cls angegriffen, gibt 
mit H J geringe Menge (V8) eines 11. HJ-Salzes, Nadeln. Diazomcthan wirkt ein, 
Umsetzungsprodd. konnten nieht isoliert werden, C8H6NH>NH2 ist ohne Wrkg. — 
Freie Saure, Verb. C0H6OtN s (Formel D?J, auB h. W. Prismen, Zers. bei 212° (Auf- 
schaumen), wes. Lsg. sauer, Carbonate werden zersetzt, keine Einw. von NHaOH. — 
Oxydation von 3,7-Dimethylharnsaure mit H50 , in alkal. Lsg. fuhrte anscheinend 
zu Carbonyldiharnstoff, glanzende Blattchen, Zers. bei 210° (Aufsehaumen).

Oxydation von Bamsaure in verd. Eg. mit CJa bei Ggw. von CH8COONa zur 
Abstumpfung der HC1 gab kein Allosan, sondern einen Na-acetathaltigen Sirup, 
aus dem Umsetzungsprodd. nicht isoliert werden konnten. Aus 9-Mcthylharnećiure- 
glykol -f- h. 2-n. HC1 entstand Co(NHJ2 u. wahrscheinlich 3-Methyl-5-oxyhydantoin- 
carbonsaure, da beim Abrauchen mit konz. HNOs MethylparabanBaure sich bildete. 
Alloxan war hier ebensowenig entstanden wie aus 7,9- Dimtihylham&aureglykól. — 
Spaltung von 5-Chlorpscudoharmawe mit 2-n. HC1 bei gewohnlicher Temp,, von
5-Oxypseudoharneaure in der Warme u. Behandcln mit H,S oder SnCl2 fuhrte zu 
Alloxantin, untermiseht mit einem Anlagerungsprod. yon wenig CO(NH,)a an Allo- 
santindihydrat. Bzgl. der Yerss. zur DarBt. der oben erwahnten Chloralursaure, 
Stryphninsaure u. Urinilsaure ygl. Original. (Journ. f. prakt. Ch. 106.108—72.1923. 
Breslau, Uniy.) H a b e b l a n d .

E lizabeth  S tuart Gatewood, Die Wirkung von Alkcili au f subiłituierłe Harn- 
sauren. I. l,3-Dimethyl-9-phenylharnsaure. l^-Dimethyl^-phenylharnsawe (I.) wird 
durch 4-n. Alkalilauge bei Zimmertemp. sehr langsam zera., achneller schon durch 
yerdiinntere bei 100°, durch 4-n. dann augenblicklich; es werden zunachst CO, u. 
CH,-NHa abgespalten unter B. yon Phenylisohydantoincarbonsduremethylamid (II.), 
das durch weitere Einw. yon Alkali Phenylharnstoff u. das Mcthylamid der Mesoxal- 
saure gibt, durch H30 2 zu 3-Phenyl-5-oxyhydantoin-5-carłion8auremethylamid (III.) 
oxydiert wird. — Neu dargestellt wurde 1,7- Dimethyl - 9-phenylharneaurc durch 
Oxydation von Theobromin mit KC10a, Red. des Prod. zu 7-Methyldidlwsaure u. 
Einw. von CHa-NH, auf dieae. Sie ist yollig bestandig gegen kurzes Kochen mit 
Alkali, entsteht auch aus 7-Methyl- 9-phenylharnsaure mit (CH„)1S04.

N a-Salz der 1,3-Dimethyl-9-phenylharnsaure, CuHuOjN.iNa. — Phenyliso- 
hydantoincarbotisauremethylamid, ChHhOjN,, (II.), rechtwinklige Tafeln, F. 249—250°,
1. in h. W. Gibt bei Kochen mit (CsH80),0  ein Prod. yom F. 165°, reagiert nicht 
mitC4H6*NCO. — 3-Pher>yl-5-oxyhydantoin-5-carbonsduremethylamid,Cn E.llOli i l (llL), 
lange, dunne Tafeln, F. 194—195°, 11. in h. W., A., Aceton, Essigester, unl. in A. 
u. Chlf. Ais Nebenprod. entsteht eine Verb. vom F. 188—190°, feine Nadeln, 1. in 
A., Aceton, Essigester, unl. in A. u. Chlf., durch Alkali nieht zers. — Athylester 
der Phenylozalursdwe, Cu H,a0 4N ,, aus Oxamathan u. C6H6-NCO, 2 Krystall- 
modifikationen (a. Ausloschung parallel, u, parallel zur Verlangerung, =  1,590, 
y  =» 1,680; b. Ausloschungswinkel 17—19°, a  =  1,675, y  —  1,755), F. 125—126° 
(Gasentw.), 1. in h. A. — Oxamathan bildet dunne Tafeln. — Methylamid der 
Phenyloxalursdure, C10Hn OaN8, nicht frei yon Phenylharnstoff erhalten, Krystalle, 
wl. in h. W., A., Aceton u, Chlf. — l,7-Dimethyl-9-phenylpgeudoharnsaure, CI8H1404N4,
hesagonale Tafeln, bei 160° rosa, bei 210° hellgelb, F. 220° zu orangeroter FI., wl. 
in h. W. — l,7-Dimethyl-9-pJienylharnsdu,re, C13H1S0 8N4, lange hexagonale Tafeln, 
bis 280° nicht geschm., 1. in h. W. (Journ. Americ. Chem. Soc. 45. 3056—64.1923. 
New Haven [Conn.], Yale Uniy.) S p i e g e l .

VI. 1. 100

CH j.N —CO CHa-NH—CO 
II. C -N H
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III. H O -C -N H

I >CO
o c - n -c .h ,
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A. K orczyński (unter Mitarbeit von St. Obarski), Uber einige heterocyćliiche 
Derivate dtr substituierten o-Aminophenole. Eg wird gepriift, ob sich andcre Halogen- 
o-aminopbenole bei Oiydation mit Chloranil ebenso yerhalten wie das 4-Chlor-2- 
aminophenol, das nach Su c h o d o l s k i (Soc. Scient de Poznan) eine Verb. C17H,-
0,NtCl, ais 3- Amino-6-chlorphcnoxazon betrachtet, liefcrt. Alle untersuchten Halogen-
o-aminophenole gaben in der Tat gleichfalls snbstjtuierte Aminophenoiazone, wobei 
in p-Stellung befindliches Halogen ans einem der 2 in Ek. tretenden Mol. eliminieit
wird. Die Rk. yollzieht sich nach dem Schema:

H.N !5ał " Hj ]N— Hal  ,
+  H b - L J  +  O, => H,  Hal  +  2HsO +

(H, Hal) (H, Hal)
Analog durfte auch die Osydation des Amino- 

| | *| orcinmonomethylathers (vgl. H e n b ic h u . S c h ie e e n -
b e e g , Journ. f. prakt. Ch. [2] 7 0 . 365; C. 1 9 0 4 .

(H Hal) (H Hal) 1565) zu interpretieren sein.
4-Chlor-2-aminophenol wurde wie die iibrigen 

Halogenaminophenole mit 60—70°/o der theoret. Ausbeute durch elektrolyt. Red. 
der Nitroyerb. in alkoh. Lsg. mit H ,S04 gewonnen. Monoacełylderiv., CaHgOgNCl, 
F. 185’. ■ Diacetyldcriv., C10Ht0O,NCl, F. 201°. — 4-Chlor-G brom-2-aminophenol. 
Acetylderiv., C9H,OsNClBr, F. 150°. — 2-Methyl-5-chlorbenzoxazól, C8HeONBr, gelbe 
Nadeln (aus A.), F. 70°, 1. in den ublichen organ. Losungsmm. — 2-Methyl-5-ćhlor- 
7-brombenzoxazol, C8H6ONClBr', gelbliche Nadeln (aus yerd. A.), F. 117°, weniger
11. — 2-Methyl-6,7-dibrombenzoxazol, C8H5ONBr,, gelbliche Nadeln (aus yerd. A.), 
F. 127°. — 2-Mercapto-5-chlorbenzoxazol, C,H<ONCIS, aus 4-Chlor-2-aminophenol in 
Pyridin mit CSC1,, gelbliche Nadeln (aus A.), F. 275°, fast unl. in W. — 2-Mer- 
capto-5-brombenzoxazol, CjHtONBrS, analog auB Bromaminopbenol, gelbliche Nadeln 
(aus yerd. A.), F. 283°. — 2-Mercapto-5-chlor-7-brombmzoxaiol, C7H,ONClBrS, gelb
liche Nadeln, F. 228°, etwas schwerer 1. ais die yorhergehenden. — 2-Mercapto- 
5,7-dibrombenzoxazol, ÓjHgONBrjS, gelbliche Nadeln, F. 235°. — 3-Amino-6-brom- 
phenoxazon, Cu H7OjN}Br, kleine dunkelrote Nadeln (aus Pyridin -J- W.), F. nicht 
bis 300°, swl. in A., Eg., A. u. Aceton, etwas mehr in Anilin, Nitrobzl. u, Pyridin, 
unl. in yerd.‘Sa.uren, in konz. H,SO« dunkelblau gel., dann durch W. unyerandert 
abgeschieden, lost sich langBam bei Kochen mit NaOH mit roter Farbę. — 3-Amino-
6-chlor-l,8-dibromphenoxazon, CuHsOjNjCljBr, wie das yorige, aber Lsg. in HjSO* 
rotyiolett. — 3-Amino-l,6,8iribromphenoxazon, C^HjOjNaBrj, Lsg. in H jS04 dunkel- 
rot. — 3-Amino-l,6,8-trijodphenoxazon, C„H5OaN8J3, Lsg. in H»S04 dunkelblau, 
durch Zusatz von W. nicht yerandert. — Einw. von Chloranil au f 4-Nitro-2-amino- 
phenol yerlauft sehr langsam unter B. einer Verb., die aus yiel Nitrobenzol in 
kleinen orangeroten, bis 300° nicht geschm. Nadeln krystallisiert; die Mutterlaugen 
zeigen grfinlicbe Fluorescenz, charakterist. fiir Triphendioiazine. (Buli. Soc. Chim. 
de France [4] 3 3 . 1823—32. 1923. Poinan, Uniy.) Sp ie g e l .

Ju lius v. Braun, Georg Blessing und F ried rich  Zobel, Cyclische Bisimine 
und ihr Zerfall. III. (II. ygl. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 56 . 1564; C. 1 9 2 3 . III. 437.) 
Vff. haben auf Grund friiherer Erfahrungen (ygl. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 56. 1988;
C. 1923 . III. 1471) I., daraus durch Druckbehandlung mit NHa U . u. analog H I. 
u. IY. dargestellt. Anscheinend liegt im Bispiperidin I I I .  das Endglied der esperi- 
mentell zuganglichen Reihe von Polymethylenbisiminen mit eymmetr. Bau yor. — 
Zusammenstellung der Dimeren yon der Formel [—(CH,)nNH—]j u. der monomeren 
Formen [CH,]n > N H  ygl. Original.

Phenoxybutylpyrrolidin, C14HslON =  CeH60 *[CHJ] , .N <  [CH,]4) aus einem Ge-
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I.
[CHJ]łO N O [ C H J]< CH, • CH, • NH* CH, ■ CH, 

CHj .C H j .NH.CH j -CH,
r * T T  .  f Y F T  . " N T T T - O T T  .  H U

'>C H , IV.m .  h ,c<

Br
.CH, • CH, • NH ■ CH, • CH, 
CH, • CH, • NH • CH, • CH,

misch der Basen ó-Phenorybutylamin u. Diphenosybutylamin bei der Dest., wobei 
sich letzteres in Phenol u. Phenoiybutylpyrrolidin zera.; Kp.18 170°; riecht schwach 
basisch. Pikrat: gelbe Nadeln, aus A., F. 110°. Jodmethylat, Ci6H,4ONJ, aus A.- 
A., F. 123*. Gibt mit rauch. HBr bei 100° im Bohr das Bromhydrat des S-Brom- 
butylpyrrolidins; Pt-Salz, C18H84N,Cl8Br2Pt: 1. in W., sintert etwas unterhalb 130°, 
F. 133—134°. — Gibt in was. Lsg. -f- 1 Mol. NaOH Bispyrrolidiniumbromid (I.).
— Gibt mit 4-facher Menge konz. NHS bei 170—180° Pyrrolidin u. Bispyrrolidin, 
C8H18N, (II.); riecht schwach basisch, mit W. leicht mischbar; D.184 0,902, Kp.,, 95°. 
C8H,„N,CJ8P t: gelbrot, 1. in W-, Zers. 207°. P ikrat, C,0Hs<Ou N8: aua A., F. 203 
bia 204°. Benzolsulfoverb., unl. in Alkali. Nitrosoverb., 1. in verd. Sauren, wird 
durch Alkali abgeachieden. — Mit Sicherheit geht die disekundare Natur der Base 
aus dem Ergebnis der erschopfenden Methylierung hervor: daa diąuartare Jodid 
gibt iiber das Chlorid daa Pt-Salz CltH,8N,Cl6Pt, wl. in W., zera. sich bei 257°. — 
Tetramethylenpentamethylenbisimin, C9H,„N, (IV.), Kp.u  110—112°; riecht schwacher 
ais II., mischbar mit W .; D.n4 0,920; Benzolsulfoverb., unl. in Alkali; CBH„N,ClePt, 
zll. in W., zers. sich bei 190°. Jodmethylat, Ci8HS0N ,J„ F,247°. Pt-Salz, C18H,0N,CJaPt, 
Zers. bei 248°. — Bispiperidin, Ci0H „N , (III-)) Kp.„ 108—110°; riecht achwach 
basisch; D ,174 0,9195. Pt-Salz, C10H,4N,ClePt, 11. in W., wl. in A., zera. sich bei 
180°. Qaartares Jodid, C14H „N ,J,, wl. in kaltem A., F. 272° (Zera.). Pt-Salz, 
C14H„,N,CJ6P t, wl. in W., zers. sich bei 247°. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 185 
bis 191. Frankfurt a. M., Univ.) B u s c h .

M. B ridel und P. Delauney, t)ber die Eigen&chaften des Loroglossins und iiber 
seine SpaltproduTcte: Glucose und Loroglossigenin. (Kurzes Bef. nach C. r. d. 
1’Acad. des sciences vgl. S. 343.) Loroglossin, a D => —34,05° (wasserhaltigea Prod. 
in CH3-OH, 2,0068 g in 100 ccm). (Buli. Soc. Chim. de France [4] 33. 1801—8. 
1923.) Sp ie g e l .

George B arger und F ran k  David W hite , Die Konstitution des Galegins. 
Die von T a n re t  (Buli. Soc. Chim. de France [4] 15. 613; C. 1914. II. 646) fur 
Galegin angenommenen Konst.-Formeln etehen im Widerspruch zu der opt. In- 
aktivitat u. zur B. eines Dibenzoylderiv. Vff. yermutcten, dafi es ein Guanidinderiv. 
sei, u. fanden dies bestatigt dadurch, daB es die Weylsche Bk. u. die Diacetylrk. 
(vgl. H arden  u. N o rris , Journ. of PhyBiol. 42. 332; C. 1911. II. 393) gibt u. durch 
AgN08 in ammoniakal. Lsg. gefallt wird. Die von T a n r e t  bei der Spaltung neben 
Harnstoff erhaltene fliichtige Base ist nicht, wie dieser annahm, 3-Methylpyrrolidin, 
aber auch nicht Piperidin, erwies sich yielmehr ais ein Aminoamylen, wahrscheinlich 
(CHS),C: CH-CH,-NH„ wonach Galegin die Konst (CH3),C : CH*CH,*NH*C(: NH)- 
NH, hat. Die fliichtige Base ist primar u. ungeaatt., Galegin nimrnt bei katalyt. Ked. 
mit Pd 1 Mol. H, auf u. wird ais Sulfat durch BaJMnOJ, zu Aceton u. Guanidin- 
essigsaure oiydiert. Bei Koehen mit yerd. H ,S04 geht Galegin unter Aufnahme 
von H ,0  in Oxydihydrogalegin ttber. Dihydrogalegin konnte achliefilich aua Iso- 
amylamin u. Cyanamid synthetisiert werden.

Dihydrogalegin, C8H,6N„. Sulfat, Prismen (aus A.), F. 270°, wl. in W. u. A. 
Nitrat, Nadeln (aus A. +  A.), F. 75—76°, 11. in W. u. A., wl. in verd. HNOa. 
Pikrat, lange, schmale Tafeln (aus h. W.), F. 172°, fast unl. in k. W. Bei Dest. des 
Sulfats mit CaO entstehen ammoniakal. Dfimpfe, Isoamylamin (Kp. 95—96°, Chlor- 
hydrat F. 215°, Pikrat F. 130—133°) u. eine gelbe zahe M., Kp.„ 175°, ahnlich der 
von T a n r e t  bei Dest. von Galegin erhaltenen. — Isoamylendiamin, C6Hn N, wird

100*
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zweekmaBig dureh Deat. dea Galeginsulfats mit CaO gewonnen. D.18,s 0,779. Chlor - 
hydrat, hygroBkop., sil. {CtS n N)t ' Ą Pf(7/6, P. 194—197°. CzHitN ‘3A uC lit rhomben- 
artige Tafeln (aua w. W.), F. 57°, nach Trocknen iiber H ,S04 im Vakuum Sintern 
75°, F. 81°. Pikrat, lange, achmale Tafeln (aua h. W.), F. 138,5—139,5°. Dureh 
Eindampfen mit HBr bezw. HC1 entatehen Salze vom Brom- bezw. Chlorisoamyl- 
amin. — Oxydihydrogalegin, C8H16ON8. Sulfat, (C8B16ONs)j • H2S04 • H20, farnartige 
Krystalle (aus CHs*OH), F. 205—206°, sil. in  W. Pikrat, rhombenartige KryBtalle 
(aua h. W.), F. 153—154°. Bei Hydrolyse entateht ein Oxyisoamylamin. (Bio- 
chemical Journ. 17. 827—35. 1923. Univ. of Edinburgh.) S p ie g e l .

George B arger und F ran k  David W hite, Galuteolin, ein neues Glucosid am  
Galega officinalis. Das neue Glucosid, daa die fur Catechinderiw. cbarakterist. 
Grunfarbung mit FeCls gibt, wurde gelegentlich der Darat. von Galegin aua Samen 
von Galega officinalis (ygl. vorat. Ref.) darch Fallang dea Extraktea mit Pb-Acetat 
gewonnen. Kryatalliaiert aua verd. A. in Aggregaten gelber Nadeln, C,iHMOn '3HjO,
F. 280° (ZerB.), unl. in W., swl. in absol. A. 21/i Mol. H ,0  entweichen bei 130°, der 
Beat erst bei 160° oder im Vakuum iiber P 20 6 im C2H2C)a-Dampf. Enthalt kein 
OCH,. Hydrolyse mit yerd. HjSOj fiihrt bu Glucose u. Luteolin, C16H10O8, das sich 
aueh selbst im Sameneztrakt findet. — Es wurde featgestellt, daB Oxyflavone im 
Hochyakuum ohne Zers. sublimiert werden konnen u. daB die Sublimationstemp. 
u. daa Aussehen der Sublimate fiir die einzelnen Verbb. charakteriet. iat. Ea wird 
folgende Zuaammenatellung fiir 1 mm Druck gegeben:

Chrysin Luteolin Apigenin Fisetin
Snblimation b e i ............ 220° 250—270° 230—290° 230-330°
Beaublimation b e i. . .  . 220° 230—235° 260—270° 280—290°
Farbę des Sublimats . . faat weiB schwach gelbweiB gelblichweiB braunlicbgelb 
(Biochemical Journ. 17. 836—38. 1923. Univ. of Edinburgh.) Sp i e g e l .

H. H artrid g e  und F. J .  W. Soughton , Die Kinetik des Hamoglobins. H. Die 
Geschwindigkeit, mit der Sauentoff aus seiner Verbindung mit Samoglobin dissoziiert. 
(L ygl. Proc. Royal Soc. London. Serie B. 104. 376; C. 1923. IIL 852.) Der 
Dissoziationsyorgang des Ozyharcoglobina wurde opt. mit Hilfe des Reyersions- 
spektroskops verfolgt in einer eigens zu diesem Zwecke konstruierten Apparatur 
(1. c.). Zunachat wird empir. eine Eichungskurye ermittelt, die den Zusammenbang 
zwischen dem Konz.-Verhaltnis von Oxyhamoglobin (0,Hb) u. reduziertem Hamo- 
globin mit der Lage des a-Bandes im Spektrum yermittelt. Das Licht passiert 
ein DoppolkeilgefaB, deasen oberer Baum mit 0,Hb-Lag., deaaen unterer mit Lag. 
yon Hamoglobin (Hb) gefiillt is t Diesem GefaB ist ein Trog mit CO-Hb-Lsg. yor- 
gelagert, u. zwar sind die Verhaltnisse ao gewahlt, daB das Prod. aua Schichtdickc 
u. Konz. der CO-Hb-Lsg., ( T - C ) ^ ^  =  Prod. aus maximaler Dicke der Doppel- 
keilschicht u. Konz. der 0,H b-Lsg., {TmaSL'G^Qtm>. Dureh Verachiebung dea 
DoppelkeilgefaBes aenkrecht zum Lichtstrahl kann nun fiir jedes konz. Verhaltnis 
OjHb : Hb die Lage des a-Bandes 'auf der Spektroskopskala bestimmt werden.

(C'T)q Hb
Fiir die Werte: .7 ,—̂ ,— ;--------23°/0 wird der Absorptionsstreifen sehr un-

J  nW  0,Hb
scharf, daher ezakte Mesaungen in diesem Gebiet nieht moglich. Eine weitere 
B edinguD g fur die Zuyerlassigkeit der Besultate ist, daB (<7-T )COH5 : CTotal ^  . T  
des die Versuehslsg. enthaltenden GefaBes zwiachen den Werten 35/65 u. 50/50 
liegt. Zur Ermittlang des 0,Hb-Gehalts einer Lsg, wird zunachst die Lage des 
Absorptionsstreifens abgelesen, dann die Lsg. mit 0 2 gesatt., abermals abgelesen 
u. an Hand der Eichungskurye aus der Differenz der beiden Ablesungen der Ge- 
halt a n  OjHb gefunden. Fehlergrenze 3—5%. — Zu den Hauptversa. diente 
defibriniertea Schafblut in der Yerd. 1: 40. Da die Bk. 0,Hb ^  O, - f  Hb um-
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kehrbar ist, wurde aie durch Bindung des freiwerdenden O, in eine yollstandig 
verlaufende umgewandelt. Zur Aufnahme des Oa erwiea sich aehr geeignet 
NaaSa0 4.

Auf Grund der Anderungen der Reaktionsgeachwindigkeiten bei wechselnder 
Konz. des Na^jO.,, des physikał. gel. O, u. des Hb kommt von den 3 moglichen 
Reaktionaarten:

1. OsHb ==ł: Hb +  0 ,;  Oa -j- NaaSa0 4 — >• Osydationaprodd. des Na,Sa0 4; 
2. NatS-04 -f- ÓsHb Hb -f- Osydationsprodd, des NsaSa0 4;

3. NaaSa0 4 +  OjHb ^  Na,S20 4-0 >Hb;
1 Na5Sa0 4-0aHb ^  Hb -f- Oiydationsprodd. des NaaSa0 4

prakt. nur 1. in Pragę. Die Zeit-(Abscisse)-Umsatz-(Ordinate)-Kurven bestehen aus
2 Teilen, einem faat horizontal yerlaufenden Ast, einer Inkubationsperiode ent- 
eprechend, wahrend welcher der physikał. gel. Oa vom Na,S,04 gebunden wird, 
der mit steigender Na,Ss0 4-Konz. u. fallender [Oa] immer kleiner wird u. schlieBlich 
ganz yerschwindet. (ab [Oa] <[ 7 mm), u. einem steil abfallenden Zweig, der den 
eigentlichen Rk.-Verlauf reprasentiert, nahezu eine Gerade, die in allen Fiillen den 
gleichen Neigungswinkel aufwies. Zwischen Reaktionszeit u. dem log. des Gehaltes 
an OjHb besteht also eine lineare Beziehung, woraus folgt, daB die Bk. dem 
MassenwirkungsgeBetz gehorcht u. ais monomolekular aufzufaasen ist. — Die Rk.- 
Geschwindigkeit ist deutlich yon der [H‘] abhangig. Sie ist bei pg-W erten >  7,7 
sicher, bei Ph =  <C 6,3 wahrscheinlich konstant u. etwa 7-mal groBer ais in alkal. 
Milieu. — ZwiBcben diesen beiden Grenzen allmahlicher tJbergang. Die Uraache 
hierfiir auchen V£f. in dem Ionenzustand des Hb. A la Nebenergebnis leiten Vff. 
aus diesen Yerss. ab, daB die mit den pH-Anderungen beim Mischen der beiden 
Fil., OjHb-Lag. u. Na,S,04-Lsg., einhergehenden Ionenyerschiebungen aehr yiel 
achneller yerlaufen ais der Reduktionsyorgang. — Temp.-Koeffizient der Rk. so- 
wohl bei ph =  6,3, ais auch 7,7 ist sehr groB: 3,8. Der log. der Geechwindigkeits- 
konstanten ist eine lineare Funktion yon 1/T  (abBol. Temp.) gemaB der Gleichung 
yon A e r h e n iu s . — Bei den angewandten Hb-Konzz. ist der Salzgehalt ohne 
merklichen EinfluB auf die Rk.-GeBchwindigkeit. (Proc. Royal Soc. London. 
Serie A. 104. 395—429. 1923. Cambridge, Ednga College.) Oh l e .

Keizo Ko dama, Untersuchungcn iiber die Einicirkung von Sćhwermetallsalzen 
auf Eiweift. MaBgebend fiir die Fallung ist die [H’]. Sie tritt nicht nur auf der 
alkal. Seite ein, wo daa Metallkation sich mit Proteinanion yerbindet, sondem auch 
beim isoelektr. Punkt u. auf der sauren Seite, hier aber nur, wenn das Metallion 
besser adsorbiert wird ais H‘ u. seine Konz. eine gewisse GróBe erreicht. Am 
wirksamsten ist yon den untersuchtcn Salzen AuC13, die ubrigen folgen in der Reihe 
HgCla, AgNOa CuS04, ZnS04. Fahigkeit zur Fallung u. zur Steigerung der Aciditat 
gehen einander parallel; wird aber durch OberechuB des Schwermetallsalzea die 
Aciditat uber einen gewissen Punkt geateigert, ao tritt Lsg. ein wie auch bei Zuaatz 
yon uberachuaBiger Saure. (Journ. of biochem. 2. 505—24. 1923. Tokyo, Univ.; 
Ber. ges. Physiol. 21. 175—76. Ref. F e l ix . )  S p ie g e l .

A. J. J. Vandevelde, JBeitrag zum Studium der halogenierten Proteine. I. Brom- 
ova\bumin. Nachdem Vf. gefunden hat, daB yerschiedene Proteine (Ovalbumin, 
Casein, Pepton, Gelatine, Blutfibrin, Weizengluten) aus einer Lsg. von Br in CClł 
yiel mehr Halogen aufnehmen, ala bisher in der Literatur angegeben wurde, u. 
zwar ohne Entw. yon HBr oder B. yon Zera.-Prodd., wahrend die sonat eiweiB- 
ahnlichen Enzyme kaum Br addieren, hat er Bich zunachat mit den bromierten 
Oyoproteinen beschaftigt. — Bromovoprotein A . Bei 100° getrocknetes Oyoprotein 
(mit 14,06% N) wird mit Br in CC14 bei Zimmertemp. ao lange behandelt, b iB  daa 
Prod. konstantes Gewicht besitzt (ca. 30 Tage). Der Auabeute yon 160% ent- 
sprechend, enthalt das Prod. 8,39% N u. 37,47% Br. Rótlichgelbes, Btechend



1 5 4 6 E. B io c h e m ie . 1 9 2 4 .  I .

riechende3 , sehr hygroekop,, schwach HBr abgebendes Pulver. In W. yollig 1. 
unter Abapaltung von 87,1% seines Br alB HBr. Von NaOH werden 88,6% Br ab- 
gespalten. — Bromovoprotein C. Aua A durch sehr langsames Erhitzen auf 100° 
bis zum konstanten Gewicht. Verlust von 13,5°/0 HBr unter Braunen u. Aufblahen. 
Das Prod., welches 9,98% N u. 31,48°/, Br enthalt, riccht nicht mehr stechend, ist 
sehr hygroskop. u. yerhalt sich gegen W. u. NaOH wie A , unter Zurucklassung 
eines Prod. yon dem gleichen Br-Gehalt. — Bromovoprotein S. Durch Losen yon 
A in n. NaOH, Ausfallen mit Essigsaure, Waschen u. Trocknen. Das Prod. ent
halt 13,56% N u. 4,73% Br. — Eine Erklarung fiir die Aufnabme so groBer Br- 
Mengen durch Proteinstoffe kann noch nicht gegeben werden. (Rec. trav. chim. 
Pays-Bas 4 3 . 158—62. Gent, agronom. Inst.) L in d e n b a u m .

R udolf B rill, Uber Seidenfibroin. I. Ausgehend yon dem Befund H ee zo g s , 
daB der nattirliche entbastete Seidenfaden, also das Fibroin, eine krystallin. Sub- 
stanz enthalt, hat Vf. das Fibroin rontgenograph. untersucht. Die Ergebnisse sind 
im Original an der Hand yon Tabellen ausfiihrlich diskutiert u. es wird nach- 
gewiesen, daB die aus dem Beugungsbild gezogenen Schliisse mit den Ergebnisaen 
der Hydrolyse nicht in Widerspruch stehen. Zusammenfassend kann folgendes ge- 
sagt werden. Das Seidenfibroin ist ein Gemisch yon mindeatens 2 Proteiden, yon 
denen das eine kryatallin (Seidenkrystall) iat. In allen untersuchten 9 Seidenarten 
ist derselbe Seidenkrystall yorbanden (oder sehr wenig yoneinander yerschiedene). 
Fur den Seidenkrystall ergeben Bich folgende Konst.-Moglichkeiten. Er besteht 
aus einer Yerb., die ausschlieBlich Alanin u. Glykokoll in molekularem Yerhaltnia 
enthalt. Aus Symmetriegrfinden scheidet ein ringformig gebautes Mol. aua
4 X  d-Alanylglycinanbydrid mit peptidartiger Bindung aus. Es bleiben folgende 
Moglichkeiten offen. — 1. Glycyl-d-Alanin, d-Alanylglycin, Glycyl-d-Alaninanhydrid.
2. PolymeriBatiocsprodd. der genannten Peptide u. des Anhydrids. 3. Polypetide, 
die aus Glycyl-d-Alanin abwechselnd aufgebaut sind. Es wurde dann im Elementar- 
korper yon 4 Ketten je 1 Glycyl-d-Alanin yorhanden sein. (L ie b ig s  Ann. 4 34 . 
204—17. 1923. Berlin-Dahlem, Kais. WiLH.-Inat. fur Faserstoffchemie.) P o s n e b .

John  A rthu r W ilson und E rw in  J . Kern, Die Punkte geringster Schwellung 
von aschefreier Gelatine. Gegenuber einer Kritik yon Sh e p p a b d  u. E l l io t t  (65. Ver- 
sammlung der American Chem. Soc.) haben Vff. ihre Yerss. (ygl. Journ. Americ. 
Chem. Soc. 44. 2633; C. 1923. I. 457) mit yon S h e p p a b d  erhaltener so gut wie 
aschefreier Gelatine wiederholt u. die beiden friiher featgestellten Punkte minimaler 
Schwellung bestatigt gefunden. (Journ. Americ. Chem. Soc. 45. 3139—40. 1923. 
Milwaukee [Wisc.], Lab. von A. F. Gallun and Sons Co.) Sp ie g e l .

E. Biochemie.
E dgard  Zunz und Jean  La B arre, Abfall der Obcrfldchenspannung des Plasmas 

nach inłravenóser JElektrargolinjcktion. Nach schneller Injektion yon 5—10 ccm 
Elektrargol treten schockartige Symptome auf. Wahrend d eB  Temp.-GipfelB betrSgt 
der Abfall der Oberflachenspacnung4—5 Dynen/cm(tonometr.Verf. yon K o p a c z e w sk i) ,
V, Stde. spater noch 2,5 Dynen/cm, nach 48 Stdn. wieder n. (C. r. soc. de biologie
9 0 . 118—20. Briiseel, Uniy.) W o l f f .

Hugo Kahho, Uber die Einwirhmg von Sauren auf die Hitzegerinnung des P/lanzen- 
plasmas. V. (IY. ygl. Biochem. Ztschr. 123. 284; C. 1922. I. 286.) Die Koagulationa- 
temp. yon Zebrina pendula u. Viola tricolor wird in aąuimol. Lsgg. der Neutral- 
salze durch schwache Konzz. der Sauren (HC1, HNO„ COOH-COOH yon etwa 
1/«oo-n- an u. niedriger) herabgesetzt; diese Erscheinung steht in engem Zusammen- 
hang mit der Kolloidaktiyitat der Neutralsalze. Diese Depression der Koagulations- 
temp. ist am besten bei den ersten Gliedern der lyotropen Ionenreihe (Rhodaniden,
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Jodiden) auagepragt u. nimmt allmiihlich in der Richtung CNS —■> S04 ab, wobei 
die schwacheren Konsz, der Saure (l/iooo'n- Osalsaure) bei den mei8ten Salzen der 
lyotropen Reihe inakt. sind bezw. eine kleineErhohung derKoagulationstemp. erkennen 
laaaen. Fur die untersuchten Kationen gilt die Folgę K Na >  Li Mg Ca, 
wobei die Koagulationatemp. am starksten bei den K-Salzen herabgesetzt wird. 
Bei Ggw. von Ca-Salzen bleibt diese Temp. durch Saure fast unbeeinfluflt. Die 
Depression unter den gegebenen Bedingungen iat eine PermeabilitatserBcheinung 
u. hangt von der Menge der in die Zelle eiDgedrungenen Saure wie yon der Ge- 
schwindigkeit des- Eindringens ab. Die Salze lassen bei der Beeinflussung der 
Permeabilitat deB Plaamaa fiir Sauren eine gute Obereinstimmung mit den Quellungs- 
prozessen der toten Kolloide erkennen. (Biochem. Ztachr. 144. 104—14. Dorpat, 
Uniy.) W olff.

E j. Pflanzenphysiologie. Bakteriologie.
Charles A. Shall und W ard  B. Bavis, Keimverzug und Katalaseaktivitat bei 

Xanthium. Katalasegehalt u. Keimfahigkeit der Samen gingen stets parallel. (Botan. 
gar. 75. 268—81. 1923; Ber. ges. Physiol. 21. 214. Ref. W alter.) Spiegel.

W illiam  R obert Fearon, Urease. Teil II. Der Mechanismus der Harnstoff- 
zyviólyse. (I. ygl. Biochemical Journ. 17. 84; C. 1923. I. 1632.) Der yon Mack 
u. Villars (Journ. Americ. Chem. Soc. 45. 505; C. 1923. III. 1577) angenommene 
Weg iiber Carbaminsaure scheint nicht den Tataachen zu entsprechen, da die Ggw. 
dieaer Saure in keiner WeiBe nachgewiesen werden konnte, wahrend das Auftreten 
yon Cyansaure u. NHS nachgewieaen ist. Es fand sich, daB Sojaurease imstande 
ist, Harnstoff aus alkoh. u. NH, aua wss. LBg. zu adsorbieren, u. daB sie elektro- 
negatiye Ladung tragt. Vf. stellt sich ihre Wrkg. auf Harnstoff in groben Zfigen 
so yor, daB sie sich mit ihm durch Adsorption yereinigt, ihn dann dissoziiert in 
NHa, das mit ihr yereinigt bleibt, u. Cyansaure, die durch das Losungsm. in NH, 
u. COj gespalten wird. CO, bezw. (NH^HCO, yerbinden sich mit adsorbiertem 
NH, u. machen dadurch Enzym frei. (Biochemical Journ. 17. 800—12.1923. Dublin, 
Trinity Coli.) Spiegel.

G. Nicolan, Uber die Wirlcungen der Injektion verschiedener Substanzen in das 
Pflanzenparenchym. Spritit man eine 4—13%ig. NaCl-Lsg. in die Blatter yon 
Taraiacum officinale, Urtica dioica, Lamium album, Conium maculatum, Allium cepa 
u. a. Pflanzen, so yerlieren dieBe Blatter ihre Turgescenz in etwa 1 Min.; es tritt 
eine sehr energ. Plasmolyse in den Zellen ein, die in einigen Tagen reyersibel .ist, 
wenn man mit W. auswascht; bei Fortdauer der Plasmolyse stirbt aber das Blatt 
ab u. yertrocknet in einigen Tagen. Weniger konzz. Lsgg., 1,25—2°/oig, fiihren 
nicht zu Turgescenzyerluat, die zugefiihrte FI. nimmt aber einige Stdn. spśiter an 
Vol. zu, das nach 2 Tagen etwa yerdoppelt ist; vom 3. Tage an wird die FI. 
reBorbiert. 0,3—l° /0ig. Lsgg. werden yon den ersten Stdn. ab resorbiert u. sind 
in einigen Tagen yerschwunden. 1,5—10°/oig- Lsgg. yon CuSOt] CuCl, oder Acetat 
geben keine Plasmolyse, aber die Pflanzen beginnen nach einigen Stdn. yollstandig 
zu welken (allgemeine Vergiftung). Bei 0,5—2% ig. Lsgg. stirbt nur das injizierte 
Blatt ab, noch in der Entw. beflndliche Pflanzen werden aber in dieser gehemmt. 
(C. r. soc. de biologie 90. 148—49. Bukarest, Landw. Akad.) W o lf f .

E. J. Sand und Y esta H olt, Die Wirkung von Kaliumcyanid au f den Chloro-
phylltnećhani8mus von Nereocystis. In Konz. yon 0,00003 Mol bewirkte KCN voll-
stSndige, aber reyersible Hemmung der Photosynthese, bei hoherer Konz. (0,00016 Mol) 
im Lichte photodynam. Sensibilisierung. Auch nach Auswaschen bleibende Seha- 
digung bewirken Konzs. yon 0,00032 Mol aufwarts. Im Dunkeln werden stSrkere 
Lsgg. yertiagen ala im Hellen. (Proc. of the soc. f. exp. biol. and med. 20. 232—33. 
1923. Friday Harbor [Washington], Pugct Sound mar. biol. lab.; Ber. ges. Phyeiol. 
21. 218—19. Ref. D órbies.) Spiegel.
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J . M. B rannon , JBinflup gewiseer Zuckerarten au f hdhere Pflanzen. Yon den 
untersuchten Pflanzen wuchs Luzerne besaer in Glucose-, Phleam in FructoselBgg., 
Rettieh in beiden gleich gut. Fructose wirkt giftig auf die Wurzel von Bryophyllum, 
Phleum u. besondera in der ersten Zeit auch auf Erbsen. (Botan. gaz. 75. 370—89. 
1923; Ber. ges. Phyaiol. 21. 219—20. Ref. W alter.) Spiegel.

A. W. R einhard , Bildung von Starkę durch die Blatter hdherer Pflanzen und 
Gegenwart von Zucker in den Nahrungsmitteln. Bei Blattern von Bohnen, Erbsen 
u. weiBer Akazie beforderte Tageslicht die B. von Starkę aus 10 “/„ig. Zuckerlsgg., 
in denen die Blśitter lagen. (C. r. boc. de biologie 89. 1274—75. 1923. Simferopol 
[Krim], Univ.) WOLFF.

R ichard  H arder, U ber die Bedeutung von Lichtintensitat und Wellenlange fiir 
die Assimilation farbiger Algen. (Vgl. Ber. Dtsch. Botan. Ges. 40. 26; C. 1922. III. 
62.) Die Verss. mit Phormidium foneolarum ergaben, daB die Algen sich sowohl 
au Lichtintensitat wie an Lichtfarbe anzupasaen vermogen. Pflanzen, die an Btarkes 
Licht angepaBt waren, aasimilierten darin besser ais in schwachem, Schattenpflanzen 
umgekehrt. Algen, die in intensitStagleichem, aber verschiedenfarbigem Lichte auf- 
gezogen u. chromat. komplementar angepaBt waren, aasimilierten stets besaer im 
Komplementarlicht. (Ztschr. f. Botanik 15. 305—55. 1923; Ber. ges. Phyaiol. 21. 
218. Ref. Oehlkkrs.) Spiegel.

Stanisław  Sierakowski., Anderungen und Natur der Wasierstoffionenkonzen- 
tration in Bakterienkulturen. In nicht gezuckerten, fl. Medien mit verschiedenem 
Anfangs-pn tritt in den ersten 4 Tagen eine Regulation in Richtong pH =  7 ein, 
u. zwar bei Colibacillen u. Choleravibrionen auf pH =  7,6, Typhus- u. Paratyphus- 
bacillen auf 7,1, Ruhrbacillen (Shiga-Kruse) auf 6,8. Spater werden die Medien 
alkal. u. erreichen gleichen pH. Die gebildeten alkal. Prodd. sind unbekannt. — 
Die Entw. erfolgt deato schneller, je  naber der in den ersten Tagen zu erreichende 
pH liegt, sie ist bei neutraler Rk. intensiver ala bei alkal., in saurer atarker ais in 
neutraler. Der pg bleibt uaverandert, wenn die Bakterien sich nicht mehr ent- 
wickeln. — Spater ala die alkal. Prodd. bilden die Bakterien fliichtige Sauren, 
namentlich CO„ aodaB die Rk. des Mediuma sauer wird. Offene Kulturen mit 
groBer Oberflache werden aber sehnell wieder alkal., aolche in feat verschlossenen 
GeffiBen werden nie alkal., wenn man nicht zur Absorption der CO, Kalk u. Soda 
zufugt. Wenn die Bakterien absterben, entweicht die CO, u. wird nicht neu ge- 
bildet, das Medium also wieder alkal. (C. r. soc. de biologie 89. 1371—73. 1923. 
Warachau, Epidemiol. StaatainBt.) W olff.

H. B raun und P. Lów enstein, fjbtr den Bacillus inconstans. Zugleich ein 
Beitrag sur Bedeutung der Zuchtungstemperatur fiir die Entwićklung der Geifieln 
und des antigenen Apparates. (Ygl. L ie s s , Zentralblatt f. Bakter. u. Parasitenk.,
I. Abt. 83. 193; C. 1919. III. 617. ORNSTElii, Ztschr. f. Hyg. u. Infekt.-Krankh. 91. 
152; C. 1920. III. 849.) Bac. inconstan8 zeigt Schwankungen in der Yergarung 
von Saccharoae u. Glucose, in B. von Indol u. in Beweglichkeit. Die nahere 
Unters. zeigte, daB diese Schwankungen nicht auf die gleichen Ursachen zuriick- 
gefuhrt werden kónnen. Entw. des ektoplasmat. GeiBelapp., im Zusammenhang 
damit Beweglichkeit u. B. gewiflser Antigene lassen sich durch auBere Bedingungen 
beeinflussen, sie kommen nur bei niedriger Ziichtungatemp. zustande, die vielleicht 
auch bei anderen Bakterien eine ahnliche Rolle spielt. Das Yermogen, Saccharose 
zu vergaren, besitzen die einzelnen Individuen einer Kultur in verschiedenem Grade; 
die tuchtigsten vermogen diese Fahigkeit dauernd auf ihre Abkommlinge zu ver- 
erben. Andera liegen die Verhaltnisse bzgl. Vergarung non Traubenzucker. Alle 
Indiyiduen vermogen ihn unter B. von Saure zu Bpalten, nur einzelne unter B. von 
Gas, u. es gelang nicht, daraus Reinkultnren zu znchten, dereń Keime samtlich 
die Gtesbildung bewirken. — Die Schwankungen in der B . von Indol sind nur
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scheinbar, dadurch bedingt, daB dieses yon den Bakterien wciter zers. wird. Bei 
rechtzeitiger Prufung laBt es sich in allen Kulturen nachweiaen. (Zentralblatt f. 
Bakter. u. Parasitenk. I. Abt. 91. 1—11. 1923. Frankfurt a. M., Univ.) Spiegel.

Charles George Lewis W olf, Ber FAnflup der Oberflachenspannung au f das 
Baikterienwachstum. Stalagmometr. Veras. mit Nahrbriihen aus verschiedenen Rind- 
fleischsorten u. Peptonpraparaten ergaben Oberflachenapannungen von 53,4—59,6 
Dynen. Den groBten EinfluB scheinen die Peptone zu haben, beaonders dasWittesche. 
Seife wirkt stark herabsetzend, Steriliaation andert dieaen EinfluB nicht merklich. 
Dieser Zusats behindert daB Wachstum der meisten unterauchten Bakterien u. die 
Zers. von Glucose, nur B. coli zeigte sich von bemerkenswerter Indifferenz dagegen,
B. diphtberiae dagegen yon beaonderer Empflndlichkeit. Bei Unterss. iiber Anderung 
der Oberflachenspannung im Laufe des BakterienwachatumB gab die Tropfenmethode, 
modifiziert durch Wagung bestimmter Tropfenzahlen, untereinander abweiehende 
Werte. Es wurde deshalb der Zug an einem Pt-Ring gemeasen u. hierfiir eine 
besondere Wage (auaiuhrliche Beschreibung u. Abb. im Original) konstruiert. Die 
Unters. damit ergab in Diphtheriekulturen zunaehBt Steigen der Oberflachenspannung 
(Adsorption von erniedrigenden Subatanzen durch die jungen Zellen), dann Fallen 
(Freiwerden fettartiger Stoffe aus abgestorbenen Zellen), auch bevor alkal. Rk. (vgl. 
Biochemical Journ. 16. 541; C. 1923. I. 466) eintrat. Dieses Ergebnia bezieht sich 
auf Rohrchenkulturen. In Kulturen mit groBer Oberflache (Fernbachflaachen) zeigte 
aich im Gegenaatze dazu atandiger Anstieg der Oberflachenspannung, auch noch zu 
einer Zeit, wo 'das Wachstum prakt. aufgehort hatte. Der Anstieg ist steiler u. 
fuhrt zu viel hoheren Endwerten bei einem nichttosinbildenden Stamm ais bei einem 
tozinbildenden. Vielleicht hangt die B. oder Nichtb. yon Toxin mit Fettgehalt der 
Bakterienhiille zuaammen. (Biochemical Journ. 17. 813 — 26. 1923. Cambridge, 
A ddenbbookes Hosp.) Spiegel.

F. d’H erelle, Uber die Autonomie des Bakteriophagen. Ais neue Stfitze fiir 
die Anaicht, dafi der Bakteriophage ein autonomes Lebewesen aei, berichtet Yf. 
folgende Beobachtungen: Er fand einen Bakteriophagen (o), der streng uniyalent 
ist, atreng spezif. auf einen gleichzeitig aus AbszeBeiter isolierten Stamm yon Sta- 
phylococcus albus (F) wirkt, hatte andererseits zur Verfiigung Gratias Bakterio
phagen h, der polyyalent ist, die Lyae zahlreicher Staphylokokkenstamme, besonders 
auch yon V, bewirkt. Waren die Bakteriophagen Bakterienaubstanz in irgendeiner 
Form, so miiBte, wenn man h auf KoBten von V  fortziichtet, er ebenao uniyalent 
werden wie v. Dies war aber nach einer Anzahl yon Passagen, wobei von der 
uraprunglichen BakteriophagenaubBtanz zufolge der yorgecommenen Yerdd. kein 
Teil yon der GroBe eineB Elektrons mehr yorhanden aein konnte, nicht der Fali, 
yielmehr beBtand die Polyyalenz weiter. (C. r. soc. de biologie 90. 25—27.) Sp.

E. G ildem eister und K u rt H erzberg , Uber das d'Herellesche Phiinomen.
III. Mitteilung. (Vgl. Gildemeisteb, Beri. klin. Wchschr. 58.1355; C. 1922.1 .144.) 
Entgegen ihrer Vermutung fanden VfF. die B. von Lysinen yom O,-Partialdruck 

‘unabhangig. Der Nachweis gelang in Bouillonkulturen, die yorher nicht lyt. 
wirkten, schon nach 16std. Bebriitung u. lmaliger Filtration, in anderen Kulturen 
aber auch bei wochenlanger Zuchtung unter taglicher Uberimpfung u. Filtration 
nicht, doch yermuten Vff., daB dies bei Stammen der Ruhr-, Typhus-, Coligruppe 
nur Sache der Ausdauer Bei. Umwandlung gewohnlicher Nahrfll. yerschiedener 
Zus. in solche mit lyt. Eigenschaften lediglich durch Filtration (Potter u. Vallen) 
oder Reaktiyierung yon durch Hitze inaktiyierten Lyainen durch Berkefeldflltration 
(Seiffebt) gelang nicht. Aus durch Zerreiben mit Quarzaand u. nachfolgenden 
Druck yon 4000 at gewonnenem BakterienpreBsaft konnte keine Zellsubatanz er- 
halten werden, die durch Lysine zur B. lyt. Substanzen angeregt werden konnte. — 
Zur Best. der Anzahl lyt. Einzelteilcben ist eine naher beschriebene Auftropf-
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methode ausgearbeitet. (Zentralblatt f. Bakter. u. Parasitenk. I. Abt. 91. 12—19. 
1923. Reiehsgesundheitsamt.) Sp ie g e l .

E. G ildem eister und K u rt H erzberg, t]ber das d'Hcrell&sche Phanomn.
IV. Mitteilung. (III. ygl. yorst. Be£.) Isolierung der Lysine gelang dureh Adaorption 
an Kieselgur u. nachfolgendes Auswaschen mit NHj-Lag. — Bei der Filtration 
dureh Berkefeldkerzen zeigte sich die Darcbgangigkeit fur Lysine bei konstantem 
Filtrationsdruek u. konstantem Gehalt des Mediums an organ. Stoffen u. Salzen 
abhangig a) vom Alter der Kerze, b) vom Grade der Adsorbierbarkeit des Lysins, 
c) vom pH deś Mediums, d) von der GroJJe der Lysinteilchen. Die mechan. Ver- 
stopfung (a) spielt bei den LyBinyerlusten eine groBere Bolle ais (b). Erhohung 
der [H'] kann yollige Zuriickhaltung der Lysine in sonst gut durehlassigen Kerzen 
herbeifiihren, Erhohung der [OEL'] umgekehrt sehleeht passierende Lysine gut 
filtrierbar maehen. Seitzfilter lieBen weniger Lysine hindurch ais Berkefeldfilter; sie 
wirkten nur mechan. sperrend, nieht adsorbierend. — Die im yorBt. Bef. angegebene 
Methode zur Best. der Einzelteilchen wurde noch yerbesaert u. hat sich nun ais 
durchaus zuyerlassig erwiesen. (Zentralblatt f. Bakter. u. Parasitenk., I. Abt. 91. 
228—35. Beicbsgesundheitsamt.) S p ie g e l .

E. G ildem eister und K urt H erzberg, Zur Frage der DestiUiirbarkeit wid 
FluchtigJceit der d’Herelle-Lysine. V. Mitteilung. Uber das d'Herellesche Phanomen. 
(IV. vgl. yorst. Bef.) Die yon O l s e n  u . Y a s a k i  (Klin. Wchschr. 2. 1879) be- 
hauptete Fluchtigkeit der Lysine konnte in Verss. der Dest. im Vakuum yon 30 mm 
mit Baitmairschem Aufsatz ohne Capillarluftstrom bis zur Trockne nieht bestatigt 
werden. Wurde ein Capillarluftstrom angewandt, so wurde um so mehr Lysine 
in das Destillat ubergefuhrt, je mehr das Vakuum dureh den Luftstrom erniedrigt 
wurde. (Klin. Wehschr. 8. 186—87. Reiehsgesundheitsamt.) S p ie g e l .

Er. R eichert, Unłersuchungen iiber das d’Herelletche Phanomen. Eingehende 
Besprechung der yorliegenden Angaben u. Naehpriifung dureh eigene Veras. fiihren 
dazu, die D’HEBELLEscho Anschauung iiber die Natur des lyt. Virus fur die wahr- 
Bcheinliehe zu halten, ohne daB schon eine endgultige Entsebeidung getroffen werden 
kann. Die anzanehmenden Korperchen werden ais Lysałeinheiten bezeichnet, ihre 
lyt. Eigensehaften gegen die einzelnen Bakterienarten, getrennte u. trennbare 
QualitSten der Lysateinheiten, ais Virulcnzeinheiten. (Zentralblatt f. Bakter. u. 
Parasitenk. I. Abt. 91 . 235— 68. Jena, Bakteriol. Inst.) S p ie g e l .

G ertrud MeiBner, Uber Bakteriophagen gegen Cholerambrionen. Solche konnten 
in dem Esaudat nach intraperitonealer Impfung yon Meerechweinchen mit einer 
todlichen Menge Cholerakultur u. geringen Mengen Choleraimmunserum (inkompletter 
PFEiFFEB scher Vers.) nachgewiesen werden. Die Fortziichtang gelang nur bei be- 
stimmter alkal. Bk. (am besten wohl bei pH =  7,3), aueh treten sehr fruhzeitig yiel lyso- 
resistente Keime auf. Der Cholerabakteriophage ist gegen Hitze empfindlicher ais 
die meisten. anderen; schon '/» Stde. bei 50° sehwacht seine Wrkg. erheblich u. 
*/, Stde. bei 65° hebt sie gan z  auf. Der Bakteriophage kann aueh bei n. Meer- 
sehwemchen yorkommen; wo dies nieht der Fali ist, bleibt das Exsudat aueh nach 
dem PFElFFEB schen Vers. unwirksam. (Zentralblatt f. Bakter. u. Parasitenk. I. Abt.
91. 149—54. Greifswald, Uniy.) Sp ie g b l .

Jose Carra, Die Aminosauren in ihrer Beziehung zur Pigmenłbildung des Ba- 
cilluspyocyaneus. Nach Zusammenstellung der bisberigen Befunde iiber Beeinflnsaung 
der B. yon Farbatoff dureh Pyocyaneus in gewohnlichen u. syntbet. Nabrbódeu 
berichtet Vf. iiber eigene UntersB. mit Uschinskischer FL, in der ais N-Quelle statt 
Asparagin u. NHł -Lactat die folgenden Aminosauren gesetzt waren: Alanin , Glyko- 
l(dll, Leucin, Tyrosin, Tryptophan. Die B. des Farbstoffs geht nieht parallel mit 
der Uppigkeit des Wachstums; dieses ist z. B. bei Tryptophan sehr uppig, doch 
erfolgt damit nie Farbstoffproduktion, ebensowenig bei Leucin, da3 weniger starkę
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Entw. ermoglicht. Alanin liefert Pigment in groBter Menge u. von andauernder 
Farbung, Tyrosin u. Glykokoll entwickeln zunachst weniger kraftig Farbstoff u. 
erreichen trotz spaterer Zunalime das Alanin nie yollstandig. Stets entwickeln flich 
sowohl Pyoeyanin ais gelbes Pigment, wenn uberhaupt B. von Farbstoff eintritt. 
Daa Veraagen deB Tryptophans diirfte sich bo erklaren, daB es ais Ganzes vom 
Pyooyaneus yerwertet wird. Mit Indol ala N-Quelle trat keine B. yon Farbstoff, 
aber auch nur ganz unbedeutende Entw. ein, u. auch bei Indol -f- Alanin blieb 
die Vermehrung yiel sparlicher ais mit Alanin allein. (Zentralblatt f. Bakter. u. 
Paraaitenk. I. Abt. 91. 154—59. Modena, K. Univ.) Spiegel,

B,. K udicke und E. Evers, U ber den Einflufi von Zuckerarten und Alkoholen 
der Zuckerreihe au f die Beweglichkeit der Trypanosomen in vitro. Glycerin fordert 
in mittleren Konzz. ebenso wie Glucose die Beweglichkeit der Trypanosomen, 
wahrend Glycerinaldehyd u. Glycerinsaure ohne aolche Wrkg. sind, ebenso wirken 
Erythrit, Xylose, Arabinosc, Bhamnose, Arabit nicht. Glucose, Mannose, Lavulose 
wirken gleichartig fordernd, Gdlaktose bedeutend geringer. Mannit, Dulcit aind 
ohne Wrkg., Sorbit zeigt geringen EinfluB in den ersten 2 Stdn. Gluconsaure, 
ZucJcersaure, Schleimsaure fordem nicht, ebenso Rohrzucker u. Milchzucktr, wahrend 
Maltose wirkt. Weder Starkę noch Inulin  fordern die Beweglichkeit der Trypano
somen. Zusatz von K-Citrat andert diese Ergebnisse prinzipiell nicht. (Ztschr. f. 
H y g . u. Infekt.-Krankh. 101.317—26. Frankfurt a. M., G e o r g  SPEYER-H ans.) W OLFF.

F red  W. T anner und E a rl B yder, Die Einwirkung von ultraviolettem Lichte 
auf hefeałmliche Pilze. II. (I. vgl. Journ. Ind. and Engin. Chem. 12. 740; C. 1920.
III. 773.) Die Hefezellen bleiben nur wenig langer lebensfahig ala Bakterien, ein 
Unterschied, der sich durch die verschiedene GróBe erklśirt. Pigmenthaltige Hefen 
sind widerBtandsfahiger ais weiBe. Ultraviolettbestrahlung unreiner Hefekulturen 
steigert ihre Garkraft nicht. (Bot. gaz. 75. 309—17. 1923; Ber. ges. Physiol. 21. 
215. Ref. Gartenschlager.) Spiegel.

A. F ernbach , Die Wirkung ultravioletttn Uchtes auf Hefe. Ultrayiolette 
Strahlen erhohen nach Verss. von DE F azi die Lebenskraft an sich noch gut wirk- 
samer Hefe. Diese Einw. halt sich durch mehrere Generationen hindurch. (Annales 
de la BrasB. et de la Dist. 22. 97; Brewers Journ. 69. 654. 1923.) R(}hle.

E3. Tierchemie.
M aki T akata , Zur Frage des Nachweises und des Verhaltens der Lipase im 

menschlichen Magen. Neben der bei alkal. Rk. im Magen zerstbrten Magenlipase 
findet sich noch eine gegen Alkali bestandige enterogene Lipase. Das ReaktionB- 
optimum der gastrogenen Lipase liegt bei pjj =  5—6, das der Pankreaa- u. Darm- 
lipase bei etwa pH =  8. Auch im Sekret des speisefreien Magens kommt Magen- 
lipa3e vor. Atropin steigert die Absonderung yon Pankreaslipase. (Ztschr. f. klin. 
Med. 98. 120—25. Berlin.) Lewin.

G erhard Dom agk, Die chemische Zusammensetzung des Htrzmuskels bei ver- 
sćhiedenen Erkrankungen. Bei truber Schwellung des Herzmuskels zeigt sich eine 
prozentuale Vermehrung des N des koagulablen EiweiBes, bei Schwielen u. Nekrosen 
ist er yermindert. Stark yermehrt ist die absol. Menge dea koagulablen EiweiBes 
bei Hypertrophie, yermindert bei Atrophie. Die Rest-N-Werte waren erhoht bei 
tuherkulo3cr Knochencariea u. bei DiabeteB. Frisehe Einschmelzungsherde im 
Myocard bedingen Anhaufung yon Rest-N. Sehr hohe Rest-N-Werte zeigt der 
Herzmuskel bei akuter gelber Leberatrophie, bei Nierenerkrankungen, wenn 
Glomeruli u. GefaBe geschadigt sind. Bei Amyloid- u. Lipoidnephrosen fand sich 
nur dann ein erhohter Rest-N, wenn noch Einschmelzungsherde im Korper be- 
standen. Der Fettgehalt war erhoht bei Anamien u. Aorteninsufficienz. Ge-
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steigerter W.-Gehalt iat łyp. bei Atrophie, besonders bei Tuberkulose. (Ztschr. f. 
klin. Med. 98. 171-219. Kiel.) Lewin.

A. Jess, Der Cholesteringehalt des OlasMrpcrs. In trisch enucleierten Rinder- 
augen fand Vf. nur durchechnittlich 0,0048% GeBamtcholesterin, viel weniger ais 
im Blute. (Y. G raefes  Arch. f. Ophth. 112. 80—88. 1923. GieBen, Univ.-Augenklin.; 
Ber. ges. Pbysiol. 21. 112. Ref. Schmitz.) Spiegel.

E*. Tierphysiologie.
H edley R, M araton, Die Azin- und Azoniunwerbindungen der proteolytischcn 

Enzyme. I. Es bandelt sich um die Ndd., die naeh Robebtson (Journ. Biol. Chem.
2. 343; C. 1907. I. 901) in Enzymlsgg. durch Safranin entstehen u. naeh Hoiz- 
beeg (Journ. Biol. Chem. 14. 335; C. 1913. II. 162) proteolyt. wirksam sind. Aus 
Trypsinlsg. laBt sich so das gesamte Ferment Yollstfindig ausfallen u. zu mindestens 
70% der ureprunglichen Aktiyitat im Nd. wiederfmden. Die Yollstandige Aus- 
fiilluDg gelang ebenso mit anderen Azin en (Eurbodinen, Safraninen, Indulinen), so- 
weit sie in W. 1. sind. Das Enzym lagert sich direkt an den N, die Farbę andert 
sich dabei von Rot in Violett. Die Leukoverbb. sind unwirksam. Lipolyt. u. 
diastat. Enzyme gehen in die Ndd. nicht ein, dagegen alle proteolyt. Enzyme aus 
ihren verschiedenen Lsgg. vollstandig, so auBer Trypsin aueh Pepsin, Erepain, 
Papain. Aus dem Pepain-Azinnd. kann das Pepsin durch verd. HC1 freigemacht 
werden. — Im Ansehlusse erwahnt Yf. seine Ansicht iiber Struktur des Eiioeifies, 
das danach wesentlich aus Polydiketopiperazinen bestehen soli. — Ferner wird auf 
die Yerwendbarkeit der Azinfarbstoffe zum Nachweise von proteolyt. Enzymen in 
Zellen hingewiesen. (Biochemical Journ. 17. 851—59.1923. Adelaide [SiidaustralieD], 
UniY.) Spiegel.

Kazuo N agai, Der Einflufi verschiedener Salze au f die WirJcsamkeit von Trypsin 
und Erepiin. Trypsin wird durch mehrwertige Kationen in geringer Konz. kaum 
beeinfluBt, in hóherer gehemmt, durch Al mehr ais durch Ca. Bei mebrwertigen 
Anionen liegt zwischen unwirksamer u. hemmender Konz. eine Zone der Be- 
schleunigung. Der EinfluB ist je  nach der Aciditiit verschieden. „Trypsin ist 
wohl kein einheitliehes Enzym“. — Fur E re p s in , dessen pg-Optimum bei 8,0 
liegt, wirken CaCl, u. Na,SÓ4 besehleunigend. Die Salze wirken auf Substrat u. 
Enzym. (Journ. of biochem. 2. 229—37. 1923. Tokyo, Univ.; Ber. ges. Pbysiol. 21. 
287. Ref. Jacoby.) Spiegel.

P. Carlier, Yergleichende Untersuchungen iiber die Alkalireserve im Blut und 
in Ergutten. Die Alkalireserve ist in Blut u. mechan. Ergiissen die gleiche, bei 
entziindlichen aber stark Yerschieden mit wechselndem Oberwiegen. Die Reserve 
fallt in beiden Fil. unter CaCls-Einw. proportional der zugefuhrten Menge. Im 
allgemeinen aind die Schwankungen in den ErguBfll. groBer ais im Blut. (C. r. 
soc. de biologie 89. 1313—15. 1923. StraBburg, Med. Klin. B.) W olff.

P. C arlier, Wirkung deg CaCl? au f die Alkalireserve bei entziindlichen Er- 
krankungen in Beziehung zum Anfangszustand des Blutes. Auf Grund der Acidose 
bezw. Alkalose kann die CaCl,-Medikation nicht pracisiert werden, da die Einw. 
nicht stets die gleiche ist. Im allgemeinen wird die krankhaft gesteigerte Reserye 
(z. B. Lungenentziindungen) durch CaCla herabgedruckt. (C. r. soc. de biologie 89- 
1315—16. 1923. StraBburg.) W olff.

O. Buddę und E. F reudenberg , Uber die Dissoziation des Blutkalks. Bei 
dem Vers., Ca" im Dialysat des Yenenblutes gegen 0,9%ig. NaCl-Lsg. direkt nach 
Bkinkman u. van Dam zu messen, wurden nur Bruchteile der nach der Ronaschen 
Formel bereehneten Werte gefunden. Der Grund wurde zunachst in den N-haltigen 
Verbb. des Dialysats gesucht, u. es wurde in der Tat gefunden, daB durch Zusatz 
von Glykokoll oder Harnstoff zu kunstlichen Salzlsgg. eine Entionisierung Yon Ca”
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herbeigefiihrt wird, offenbar durch B. von Atnphisalzen. Ferner setzen Phosphate 
u . Vermehrung yon Cl' die Dissoziation der Ca-Salze herab. (Klin. Wchschr. 3 . 
232. Marburg, Uniy.) Sp ie g e l .

X. Blnm  und A. Klotz, Uber den Ca- und Mg-Gehalt des Blutes Erebskranher. 
Ca wurde in 8 Fallen n. gefunden, in einem et was yermehrt, in 2 yermindert; Mg 
in 7 FSllen n., i n . einem leicht yermehrt. (C. r. soc. de biologie 89. 1335—36. 
1923. StraBburg, Med. Klin. B.) WOLFF.

Casar und Schaal, Beitrag z im  Verhalten von Blutzućker und Rcststickstoff 
bei sportlićhen Leistungen. Unterss. gelegentlich eines Wettlaufs ergaben deutliche 
Erhohung des Blutzuckerspiegels bis auf mebr ais das Doppelte, u. zwar schon 
20—46 Min. nach dem Lauf. Der Blutrest-N war nur bei einem Laufer uber die 
n. Grenze hinaus erhoht. In einigen Fallen fand sich eine Ahnahme des Best-N. 
(Ztschr. f. klin. Med. 9 8 . 96—99. Freiburg i. Br,) L e w in .

E. Niem eyer, Uber Blutzuckerrcaktion. Die Bk. auf Zuckerzufuhr zeigt weder 
bei Gesunden noch bei Diabetikern einen konstanten Charakter. Vf. beobachtetc 
auch eine paradose alimentare Blutzuckerrk., niimlich eine SenkuD g deB Blutzucker- 
Bpiegels nach Zuckerzufuhr. Die Blutzuckerrrk. i s t  mehr Ausdruck der Kohlen- 
hydratyerteilung ais der Kohlenhydratyerwertung. (Ztschr. f. klin. Med. 9 8 . 132—45. 
Koln.) Lew in .

K anshi Fukushim a, Beitragc zur glykolytischen Wirkung des Blutes. II. Mit- 
teilung. Versuch bei den Warmblutern mit dem Phosphatgemisch. III. Mitteilung. 
Versuch mit dem Citratgemisch bei den Kaltbliitern. (I. vgl. Journ. of biochem. 1. 
151; C. 1 9 2 2 . III. 583.) II. Die glykolyt. Wrkg. von defibriniertem Kaninchenblut 
wurde innerhalb der ersten 3 Stdn. am starksten gefunden, nahm dann allmahlich 
ab, war aber bei Ggw. einer maBigen Menge Phosphatgemisch noch nach 96 Stdn. 
nachweisbar. — III. Fiir die Glykolyse durch defibriniertes Krotenblut nach Zusatz 
von Citratgemisch (p =  7,623) wurde die optimale Temp. bei 15° gefunden, wobei 
der Zucker in den ersten 3—6 Stdn. deutlich, dann nur noch allmahlich abnimmt. 
Bei 25° wurde kein Zucker mehr zers. (Journ. of biochem. 2 . 447—53. 455—60. 
1923. Osaka, Med. Akad.; Ber. ges Physiol. 21. 253. Ref. KOlz.) Sp ie g e l .

M arceli Landsberg, Uber die Hyperglykamie nach Einnahme von Adrenalin. 
Nach 2 mg oral ist der Blutzućker bei Diabetikern u. anderen innersekretor. Storungen 
erhoht, woraus zu sehlieBen ist, daB nicht die gesamte Adrenalinmenge in der 
Leber zerstort wird. (C. r. soc. de biologie 89. 1342—43. 1923. Warschau, Uniy.) W f.

M. Garofeano und M. D erśvici, ttber die Entwicklung der Cholesterinamie. 
wahrend des Peptonshocks. Beim Hunde besteht dabei eine leichte u. inkonstante 
Yerminderung des SerumcholeBterins (10 Min. nach Auslosung des Shocks). Wieder- 
injektion der gleichen Menge Pepton-Witte erzeugt dagegen eine leichte Hyper- 
cholesterinamie. (C. r. soc. de biologie 9 0 . 153—54. Jassy, Lab. f. allg. Path. u. 
Ther.) W o l f f .

E rnest F. Bostrom , Studien iiber die Faktoren, die einen schnellen An- oder 
Abstieg der ZaM der roten und weiflen Blutkdrperchen im Blutstrom hereorrufen.
I. Sauren und Basen. An Hunden u. Katzen ruft intrayenose oder Bubcutane In- 
jektion yon NaHCOs einen Anstieg der roten u. weiBen Zellen im Herzblut hervor 
bei gleichseitigem umgekehrten Verh. in den HautgefaBen, der Leber u. der Milz. 
Bei B.CI umgekehites Verb. (Amcr. Journ. Physiol. 67. 291—99. New York, Uniy. 
u. Belleyue Hosp. Med. Coli.) W olff.

M. Semerau-Siemianowaki und T. M ilew ski, Ein fiu p intravenos zugefiihrten 
destillkrten Wassers auf das menschliche Blut. Bei 1—2 ccm zweifach dest. W. 
pro kg Gewicht intrayenos an Gesunden entsteht etwa das Bild der „bamoklas.
Krise“ unter geringen subjektiven Nebenerscheinungen. Das dest. W. wirkt also
wie ein Kolloid, das aber die wirksamen Kolloide erst im Organiemus herstellt
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durch Abtiennung eolcher aus den Blutalbuminen oder durch Anderung der phyaikal. 
Konst. der natiyen Kolloide. (C. r. eoc. de biologie 8 9 . 1353—55. 1923. Warscbau, 
Univ.) W o lff .

Georges Joannides, fjber die lytisehe Wtrlcung der Galie (oder des Natrium- 
tauroćholats) und Uber das lytisehe Phanomen im allgemeinen. In einem Gemiach 
mit Serum oder anderen Kolloiden mit Taurocholatlsg. werden Hammelerythrocyten 
nicht hamolyaiert, wohl aber aofort nach Zuaatz yon HyposulfitlBg., die die Ober- 
flachcnapannung der Kolloide erniedrigt. — Im Bordet-Gengouschen Gemiach er- 
folgt die Hamolyse nicht mehr, wenn man die in den vorherigen Verss. wirksame 
Menge Taurocholat zufugt; diesea muB also die EiweiBstoffe so yerandern, daB sie 
die Eigenschaft ais Komplement bezw. Sensibiliaator yerlieren. — Fugt man su 
Blutkorperchen HgCl, in fur sich nicht wirksamer Konz. u. nach 20—30 Min. 
'/ iM-NaOH (fur sich ebenfalls unwirksam), so tritt schnelle Hamolyae ein. Das 
gleiche erfolgt mit HgCl, u. Komplement, nicht aber mit spezif. Sensibilisator u. 
NaOH. (C. r. boc. de biologie 9 0 .  40—41. Inst. P astetje hellśniąue.) S piegel.

Josef Vorschutz, Worauf beruht die vcrsćhiedene Ladung der Erythrocyten 
verschiedener Menschen- und Tierrassen? Vf. ftihrt die Yerschiedenheit der Senkunga- 
geschwindigkeit auf den yerschiedenen EiweiBgehalt der serumfrei gewaBchenen 
Korperchen zuruck. (Ztschr. f. klin. Med. 9 7 . 39—42. 1923. Koln, Unlv.; Ber. ges. 
Physiol. 21. 245—46. Ref. Schnitzeb.) Spiegel.

Dana W. Atchley, R obert P . Loeb, E tb e l M. Benedict und W alter 
W. P a lm er, Physikalische und chemische Studien iiber menschliches Blutserum.
II. Untersuchung von 29 Nephritisfallen. III. Untersuchung bei verschiedenen Kranik- 
heiten. (I. vgl. Arch. of internal med. 31. 606; C. 1924. I. 788.) II. Bei leichten 
Fallen von a k u te r  N e p h ritis  wichen die Werte bis auf gelegentliche Erhohung 
von Reat-N kaum von n. ab, Ć1 meist an der oberen Grenze, EiweiB trotz Odemen 
vermindert. Bei ch roń . N e p h r i t is  fand sich meiat ein konatantes Yerhaltnis 
zwischen Salzgehalt u. spezif. Leitfahigkeit, nur in 5 Fallen erhebliebe Erhohung 
dieser absol. u. im Yerhaltnis zum Salzgehalt, die mit Ausschwemmung der Ódeme 
schwand, ohne daB EiweiB- u. NaCl-Gehalt sich anderten. — Bei D ram ie  konnte 
niedriger Cl-Gehalt mehrfach festgestellt werden, ohne daB immer niedriger Na- 
Gehalt damit einherging. Das Verhaltnis von spezif. Leitfahigkeit u. Gl-Konz. war 
auch in diesen Fallen konstant. — III. In verschiedensten Krankheiten forderte die 
tlnters. der Blutkonstanten nichts wesentlich Neues zutage. (Arch. of internal med. 

,31. 611—15. 616—21. 1923. Baltimore, Johns Hopkins Univ. and Hosp. New 
York, Columbia Uniy.; Presbyterian Hosp.; Ber. ges. Physiol. 21. 261. Ref- 
Strauss.) Spiegel.

Giuseppe Sunzeri, Uber die koagulierende Wirkung des Blutserums. Plasms, 
vom Hunde nach Injektion von Morphin gewonnen u. entsprechend der Angabe 
yon Doyon spontan nicht gerinnend, gerinnt nach Zusatz von ł/, Yol. n. Hunde- 
serum in 2—3 Stdn. Das Serum wirkt hier durch seinen Gehalt an Thrombin, 
doch kommt die Gerinnung auch zustande, wenn dieses durch Erhitzen yemichtet 
ist. Ahnlich wirkt Serum bei Schildkrotenplasma, das spontan erst nach T8gen 
gerinnt, u. bei Osalatplasma nach Entfernung des Osalatiiberschusaes durch Dialyse, 
in diesen Fallen durch seinen Gehalt an hitzebeetandiger Thrombokinase. (Arch. 
internat, de phyaiol. 2L 108—11. 1923. Palermo, Uniy.; Ber. ges. Physiol. 21. 247 
bis 248. Ref. Schmitz.) Spiegel.

K urt Dresel, Chondroitinschwefelsdure im Serum. E in  Beitrag zur Pragę der 
Beziehungen zwischen Amyloid und Chondroitinschwefelsdure. Im Serum yon Amyloid- 
kranken, aber auch yon Lipoidnephrotikem konnte Vf. Yermehrung der Chondroitin- 
schwefelaaure, dann durch Zusatz yon yerd. Essigsaure ais EiweiByerb. fallbar, 
naehweisen. In nicht amyloidentarteten Organen eines Amyloidkranken wurde Yer-



1924. I. E 4. T ie b p h y s io l o g ie . 1555

mehrung des Ge3amt-S0 4 featgestellt. Dies laBt daran denken, daB der (gelegent- 
liche) Befund yon Chondroitinschwefelsaure im Amyloid nur auf Retention diescr 
in der Norm mit dem Harn ausgeschiedenen Subatanz zuruckzufiibren iat. (Klin. 
Wchschr. 2. 2344—45. 1923. Berlin, Charitć.) Sp ie g e l .

Aldo Lorenzini, Uber den Ereatiningeha.lt des Harnes beim gesunden und 
kranken Kinde. Im allgemeinen ist dieser Gehalt beim Kinde (2—13 Jabre) etwas 
geringer ais beim Eiwachsenen, beim gesunden Kinde absol. in 24 Stdn. 0,40—0,70 g, 
relatiy (pro kg Korpergewicht) 0,01—0,03 g, beim kranken absol. 0,08—1,66 g, re- 
latiy 0,006—0.09 g. Bei Infektionskrankheiten (Typhue, lobarer Pneumonie, akutem 
Gelenkriieumatismus) war er besonders im Beginn gesteigert, bei lange anbaltendem 
Fieber zuriickgehend. Vermehrung yon Kreatinin (u. Kreatin) fand aich besonders 
bei Chorea, Tctanie, hyster. Krilmpfen, Myoklonie. Bei Encephalitis war Kreatinin 
unyerandert, Kreatin fehlend oder nur in Spuren, bei Polyiieuritis fast yolliges Fehlen, 
bei 1 Fali yon progressiyer MuskeldyBtrophie Kreatinin hoch, Kreatin gering. Bei 
Tuberkuloae war im allgemeinen Kreatinin yermehrt, Kreatin maBig. Ferner wurde 
Steigerung dea Kreatinins gefunden bei einer bosartigen Nierengeachwulst u. bei 
Myiodem, Yerminderung bei Nierenerkrankungen u. bei Herz- u. GefaBstorungcn 
im Zustande der Dekompensation. (Buli. d. scienze med. 10. 245—64. 1922. Bo- 
logna, Uniy.; Ber. ges. Physiol. 21. 259—60. 1923. Bef. A s c h e n h e im ,)  S p ie g e l .

A. H. Ebeling, Wirkung der Aminosauren au f das Wachstum der Fibroblastcn. 
(Ygl. Ca b b e l  u . E b e l in g , Journ. E x p . Med. 37. 653; C. 1923. III. 570.) Amino- 
sguren sind zwar bei passender Konz. fiir Fibrob laB ten  nicht giftig, konnen sogar 
ihre Wanderungsgeschwindigkeit yorubergehend erhohen, fiihren aber nicht zur 
Vermehrung ihres Gewichtes. Der Bedarf des Bindegewebes an  N fur die S yn- 
theae des Protoplasmas scheint unter gewohnliehen Umstanden nicht durch Amino
sauren gedeckt zu werden. (C. r. soc. de biologie 90. 31—33. New York, R o c k e - 
f e l l e b  Inst.) Sp ie g e l .

Marceli Landsberg, Uber den HarnstoffgehaU im Speichel. (C. r. soc. de biologie
89. 1343-44. 1923. — C. 1923. III. 82.) W o l f f .

H. B ehrendt, Uber den E in fiu fi von Phosphat und Bicarbonat au f die Disso- 
ziation des Kalkes im Liquor cerebrospinalis. Bei Measung der Ca-Konz. des kind- 
lichen LiquorB nach B b in k m a n  u . YAN D a m  (Koninkl. Akad. van Wetensch. 
Amsterdam, Wisk. en Natk. Afd. 28. 417; C. 1920. II. 515) sind bei durchsehnitt- 
lichem pH =  7,6—7,7 yon der Gesamt-Ca-Menge (im Mittel 5 mg-0/,) 20% ionisiert =  
1 mg-% Ca-Ionen. Insgesamt durfte die Ca"-Menge infolge der etwas hoheren 
Aciditat groBer sein. Durch NaHCOs u. Na,HP04 wird eine Btarke Verminderung 
der Ca-Dissoziation bewirkt. Der entionisierende EinfluB des H P04-Ions ist unter 
den gepriiften Bedingungen mehr ala doppelt ao stark wie der des Bicarbonations. 
(Biochem. Ztschr. 144. 72—80. Marburg, Uniy.) W o l f f .

S . Cestan, M. Drouet und H. Colombies, Untersuchungen iiber die Harnsaure 
der Spinalflii8sigkeit. Die Formen der Harnsaure bei klinisch Gesunden. (VgL C. 
r. soc. de biologie 89. 371; C. 1923. HI. 1236.) Im Liquor findet aich freie wie 
gebundene Harnaaure; der Gehalt a n  freier ist konstant im Mittel 0,004 g in 1000 ccm, 
wahrend der Spiegel der gebundenen achwankt. Da der Gesamtgehalt 0,014 g in 
1000 ccm betragt, iiberwiegt also die gebundene o h n e  bestimmtes Verhaltnis zwischen 
beiden. Die FolinBche Ag-Methode beatimmt nur die freie Harnsaure. (C. r. soc. 
de biologie 89. 785—87. 1923. ToulouBe, Med. F a k .)  W o l f f .

Alfons Mader, Die essentiellen Aminosauren in der Kuh- und Ftauenmilch. 
Kurzes Ref. nach Klin. Wchschr. ygl. C. 1922. III. 853. DaB es sich um Amino
sauren handelt, beweist die Ninhydrinrk. in den Ultrafiltraten. Weaentlichen Ein
fluB auf die Oberflachenepannung der Milcb scbeinen sie nicht zu uben. (Jahrb. f.
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Kinderheilk. 101. 281—94. 1923. Frankfurt a. M ,, Univ.; Ber. ges. PhyBiol. 21. 
183—84. Ref. G y Ob g y .) Sp ie g e l .

Edward B. Meigs, Der Mineralstoffbedarf von Milćhkuhen. Gegenwartiger 
Stand dieser Frage. Besprechung yon weseutlich prakt. Bedeutung. (Journ. of 
dairy science 6. 46—53. 1923. Washington [D. C.], U. S. Dep. of Agric.; Ber. ges. 
Physiol. 21. 224. Ref. K b z y w a n e k .)  S p ie g e l .

E. J. Slanetz, Die Wirkung des Autoklavierens au f den Yitamingehalt der 
Milch. Vf. beobachtete bei Mausen, die durch yitaminfreie Kost erheblich an Ge- 
wicht abgenommen hatten, steilen Anstieg desselben auf Verfutterung von auto- 
klayierter Mileh u. schlieBt daraus, daB dereń Vitamingehalt durch die Sterilisierung 
nicht beeintrachtigt sei. (Journ. of dairy science 6. 237—42. 1923. Storrs, Connec
ticut agricult. coli.; Ber. ges. Physiol. 21. 229—30. Ref. W ie la n d . )  S p ie g e l .

W. Cramer, U ber die Wirkungstoeise der Vitamine. Die allgemeine Ernahrungs- 
storung bei Mangel an Vitamin B  konnte auf Atrophie des lymphoiden Gewebea 
(dadurch Hemmung der Resorption u. Assimilation der Nahrstoffe auB dem Darm) 
bezogen werden. Bei Mangel an Vitamin A  fand sich am Rattendiinndarm Atrophie 
der Zotten u. Nekrose ihrer freien Enden, ferner V. von Bakterienmassen im Lumen 
der DarmBchleimdriisen, da3 einen Schlussel fur das Auftreten von Infektionen u. 
die zunehmende Verminderung der Blutplattchen (vgl. C r a m e r ,  D r e w  u. M o ttb a m , 
Proc. Royal Soc. London, Serie B 23. 449; C. 1922. III. 642) gibt, die im Ab- 
wehrkampf verbraucht oder infolge atroph. Yeranderungen in ihrer Bildungsstatte 
nicht regeneriert werden. Licht wirkt dem entgegen, indem es die B. yon Blut
plattchen anregt. (Lancet 204. 1046—50. 1923. London, Lab. of imp. cancer res.
fund; Ber. ges. Physiol. 21. 224—25. Ref. W ie l a n d .) Sp ie g e l .

Ralph Hoagland, Antineuritischer Wert des Schweinemuskels. Backer-, Brauer- 
hefe u. Schweinemuskel werden. auf Yitamin B an Tauben ausgewertet. 5% dea 
Nahrungsgew. an Backer- oder 4%  an Brauerhefe konnen in einer 56tagigen 
Versuchsperiode die Tauben nicht vor Polyneuritis schiitzen, jedoch yermogen es 
die doppelten Mengen. Yon getrocknetem Schweinemuskel geniigen 5°/0. (Amer. 
Journ. Physiol. 67. 300—8. Washington, U. S., Dep. of Agricult.) WOLIT.

W. Cramer, A. H. Drew und J. C. Mottram, Uber das Ferhalten der Platt- 
chen lei Vitamin A-Mangel und iiber die Technik, sie zu zahlen. Vff. bestatigen 
die friiheren Befunde (Proc. Royal Soc. London, Serie B 23. 449; C. 1922. III. 
642) entgegen negatiyen von B e d s o n  u . Z i l y a  u . betonen die von ihnen benutzte 
Zahltechnik u. gute Optik ais notwendig fur Erreichung richtiger Ergebnisse. (Brit. 
Journ. of. exp. pathol. 4. 37—44. 1923. London, Lab. imp. cancer res. fund; Radium 
Inat.; Ber. ges. Physiol. 21. 246 —47. Ref. G r o l l . )  S p ie g e l .

Jean Effront, Absorption der H- und OH-Ionen durch die Pflanzenpiilpe. 
(Vgl. Moniteur scient. [5] 13. 3; C. r. d. 1’Acad. des sciences 176. 799; C. 1923. I. 
1516, III. 1044.) Bei Karotten- u. Blumenkohlpulver fallt die relative GroBe der 
Absorption, z. B. yon ‘/io-11* HC1, mit steigenden Absorbensmengen. Die Absorp- 
tionsstarke fiir Saure u. Alkali wurde bei einer groBeren Reihe yon Gemiisen be- 
stimmt. Blumenkohl uberragt sie alle (roh oder gekocht); namentlich bei rohen 
Kartoffeln u. Erbsen ist die Absorption gering. (C. r. soc. de biologie 90. 103 
bis 106.) W o l f f .

Jean Effront, JEinflufi der Pflanzenpiilpe auf die JReaJctionen des Verdawungs- 
trdktes. Alle PreBriickstande yon Gemiisen, Friiehten u. Salaten yermogen gleicb- 
zeitig Saure u. Alkali zu absorbieren. Der Grad ist yon der Gemusesorte abhangig. 
Koehen yerandert die Eigenschaften der Pulpen weitgehend; die Absorptionsfahig- 
keit fur Saure wachst, die fiir Alkali nimmt ab. Die AbsorptionBkraft yon Karotten 
u. gedorrten Pflaumen wachst mit der Konz. des Absorbendum. Diese Pulpea
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konnen daher die Ek. dea Milieua regulieren. (C. r. soc. de biologie 90. 106 
bis 108.) W o l f f .

Shin Shima, Beitrag zum Studium der Pepsinvcrdauung. Die Pepsinyerdauung 
wird beschleunigt durch mehrwertige Anionen (Sulfat, Citrat, Ferrocyanid), ge- 
hemmt durch mehrwertige Kationen (Mg-, Ba-, Ca- u. Al-Chloride). pH-Optimum 1,5, 
Temp.-Optimum 40°. 6Btd. Erhitzen auf 50’ zerstort das Pepsin fast yollstiindig. 
(Jouru. of biochem. 2. 207—28. 1923. Tokyo, Uniy.; Ber. ges. Physiol. 21. 287. 
Eef. J a c o b y .)  S p ie g e l .

E. Toenniessen, Kohlenhydratstoffwećhsel und Pankreas. Vf. ist der Ansicht, 
daB der Abbau der Kohlenhydrate bis zur Milchsaure ohne Beteiligung deB Pankreas 
yerliiuft, dieses erst bei dereń weiterem Abbau tatig ist. B. yon Brenztraubensaure 
durch Pankreas lieiJ sich nicht nachweisen, wohl aber yon Acetaldehyd, durch 
Kombination yon Pankreasbrei u. Muskelbrei mehr ais durch jeden allein, mehr 
noch durch Pankreasbrei -f- Muskelkochsaft (Koferment) u. weiter erhoht durch 
Zusatz yon Parathyreoidin. DaB diese B. aus Milchsaure erfolgt, ist wahrachein- 
lich, aber noch nicht erwiesen. Insulin  wirkte eher achwacher ais Pankreasbrei. 
(Klin. Wchschr. 3. 212—13. Erlangen, Med. Klin.) S p ie g e l .

Fred Wilbert Ward, Das Schicksal der Indolpropionsdure im tierischen 
Organismus. Die Unterss., bei denen wesentlich mit Hilfe der Absorptionsspektren 
(ygl. S. 1484) die Art der Umwandlung yerfolgt wurde, ergab, daB Indolpropion- 
saure im tier. Organismus anscheinend am a -C des Pyrrolringes unter B. eines 
ct-Ox\ndols in Enol- oder Ketoform oxydiert wird. Indolathylalkohol wird zu 
Indoleaaigsaure oiydiert, Indólcarbonsaure anacheinend unyerandert, lediglich in 
koDjugierter Form, auBgeschieden. Diese kann daher keine Zwischenstufe bei der 
Umwandlung der IndolpropionsSure sein. (Biochemical Journ. 17. 907—15. 1923. 
Cambridge, Biochem. Lab.) S p ie g e l .

Wm, D. Fleming, Stoffwechselmeehanismus bei Beriberi, Der Grundstoffwechsel 
ist wie bei Gesunden, respirator. Quotient n.; n. kalor. Auanutzung yon EiweiB, 
Fett u. Kohlenhydraten, n. Nierenfunktion. (Philippine Journ. of Science 23. 
407—11. 1923. U. S. Army Med. Dep. Eesearch Board.) WOLFF.

C. Ciaccio und G. Mantarro, Beitrag zum Fettstoffwećhsel unter Tcrankhaften 
Bedingungen. I. Mitteilung. Wir kun g der isolierten Leber ran Hunden, die einer 
chronischen Vergiftung mit verfettenden Giften autgesetzt waren, auf Fettsub stan zen. 
(Vgl. C ia c c io  u . Je m iia ,  Ann. di clin. med. 11. 260; C. 1922. III. 298.) Die Lebern 
der yergifteten Tiere yerhielten sich wie die yon Hungertieren. Ea schien in 
beiden Fiillen sowohl die fettspeichernde ais die fettspaltende Funktion gelitten 
zu haben. Ais Gifte waren A., P u .  Aa benutzt. (Arch. di scienze biol. 4. 263 
bis 277. 1923. Messina, Uniy.; Ber. ges. Phyaiol. 21. 241. Eef. L a q u e k .)  S p ie g e l ,

Pompeani, Ober die WirJcung der Salze der seltenen Er den auf die Ausschei- 
dttng der Sarnsaure. Die Unterss. wurden auf Grund der bekannten Tatsache, 
daB Mesothorium u. ThX die Auascheidung yon Hamsaure fordem, yorgenommen. 
Kleine Gaben (meist 5 Mikrogramm) Z7»-Salze ilbten, subcutan wahrend yegetar. 
Diat gegeben, einen solchen EinfluB nicht aus, ebensowenig Salze yon Cs u. Di, . 
wohl aber Salze von Sm u. besonders yon Y, beaser noch Gemiache der letzten 
mit aolchen yon Sm oder Cs. (C. r. soc. de biologie 90. 2—4.) S p ie g e l .

0. W nth, U ber den JEisengehalt des Gehirns. Zu der Arbeit von H. Spatz. Die 
yon S p a tz  (Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiatrie 77. 261; C. 1923. I. 376) histo- 
chem. nachgewiesenen Intenaitataanderungen gehen chem. (nach N e u iia n n s  Verf.) 
nachweisbaren Anderungen des Fe-Gehaltea in einzelnen Gehirnzentren parallel. 
(Ztachr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiatrie 84. 474—77. 1923. Miinchen, Dtsch. For- 
schungsanst. f. Psychiatrie; Ber. ges. Physiol. 21. 266. Eef. U n g e b .)  S p ie g e l .

VI. 1. 101
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H erm ann E ernhardt, Zur Stoffwcchsdiciriung der Eóntgenstrahlen. In klin. 
Fallen zeigen sich quantitative Unterschiede in der Wrkg. auf den Stoffwechael, 
da beBonders strahlenempfindliehe Organe (Tbymus, leukamische Milz) auf relatiy 
kleine Dosen starkę Rk. zeigen. Entsprechend dem Kleinerwerden der betreffenden 
Tomoren steigen Harnsdure- u. Phosphoriaureaua(\ihv. Aus der Verfo!gung des 
HarnsaureBtoffwechsels kann man die Wrkg. der Strahlen auf den Tumor ermessen. 
Die Harnsaurekurye lauft annahernd parallel der Phosphorsaurekurye. Ais Kriterium 
der Strahlenwrkg. kann sonach die Phosphorsaurekurye dienen, wobei natiirlich 
eine Standardkost zu wahlen ist. (Ztsehr. f, klin. Med. 98. 50—7. Berlin.) Lewin.

A. Slosse, Wirkung des Thorium B  au f entpankreaite Tiere und den Diabetiker. 
Am Diabetiker u. aueh am Hunde ohne Pankreas zeigte sieh nach intrayenoser 
Injektion yon Lockelsg. nach Behandlung mit der beladenen Elektrode (vgl. S. 1507) 
ein betrachtlieher Abfall der Acetonkorper u. ein maBiges NachlaBsen der Gluco- 
surie. (C. r. soc. de biologie 89. 814—16. 1923. Brussel.) W olff.

M arcel Dnval, Einflufi des Monomethylaminchlorhydrats und des Ammonium- 
chloridt au f den physiologischen otmotischen Druck von KochsalzlSsungen. CHe» 
NH,.HC1 u. NH,C1 verhalten sieh gegentiber Kaninehenblutkorperchen wie Acet
amid (C. r. soc. de biologie 88 . 1196; C. 1923. III. 1372), aber ohne Einflufi des 
NaCl. In NaCl-armen, aber methylaminreichen LHgg. tritt Hamolysc ein. Methyl- 
amin dringt leieht in die Kórperehen ein ohne Biicksicht auf Osmose. Die HSmolyse 
ist auf Verminderung des physiol. osmot. Druckes der Lsg. gegeniiber den Kórperehen 
zu beziehen. (C. r. soc. de biologie 89. 1268—70. 1923. Paris, Oceanograph. 
Inst.) W olff.

Johannes Kerb, B at phyeiólogische VerhaXten der Glucosane. Johannes Kerb 
und E lisabeth  K erb-Etzdoif, Vorldufige Mitteilung zur Kenntnis der Glucosane. 
In dem Rohrzuckerkaramel G eafes (Dtsch. Arch. f. klin. Med. 116. 437 [1914]) 
durfte im wesentlichen ein aąuimolekulares Gemisch von a-Glucosan u. Layulosan 
yorliegea, infolge Arbeitens an der Luft zum Teil dureh Oiydationsprodd. usw. 
■yerunreinigt u. daher von saurer Rk. Vff. erhielten bei Verf. nach P ic te t  (P ic te t 
u. R e i l ly ,  Hely. chim. Acta 4. 613; C. 1921. III. 944) dureh Vakuumschmelze 
des Rohrzuekers u. mehrstd. Temp. bei 150° ein yollkommen neatrales Prod.; genau
1 Mol. W.-Verlust; « D'5 ■=■ 41,21°; Eigenschaften einea Anhydridgemisches von Glu- 
cose u. Layulose. Das Prod. wird vom Diabetiker gut yertragen. a-Glucosan 
erhoht am Diabetiker wie am pankreasdiabet. Hunde den Blutzueker nieht oder 
■wenig, fuhrt unter Umstanden sogar zu desBen Senkung. In hocherhitzten Mehlen, 
Zwiebacken usw. ist Layoglucosan nieht oder in Spuren yorhanden. Vielleicht 
vermag der Diabetiker aus den Anhydridformen in der Leber Glykogen aufzubauen. 
(Biochem. Ztsehr. 144. 60—63. Freiburg i. Br., Uniy.) W o lff .

R. Coąuoin, Zur Adiorption von Na-Salicylat dureh das Blutserwn. (Vgl. 
Chabanieb, Leeebt u. Lobo Onell, C. r. soc. de biologie 88. 178; C. 1923. HI. 
1107.) Die von den Autoren beobachtete Adsorption tritt nieht ein, wenigstens 
besteht nach geniigend langer Dialysedauer ein Gleicbgewicht im Salieylatgehalt 
des Serums n. der physiol. NaCl-Lsg. (C. r. soc. de biologie 89. 1259—61. 1923. 
Paris, Med. Fak.) W olff.

E rich  Leschke, Experimentelle und Icliniiche Erfahrungen mit einem tcaster- 
lóilichcn Camphtrpraparat Hexeton. Heseton ist 3-Methyl-5-isopropyl-2,S-cyćlo- 
hexenon, hergestellt yon den F a rb e n fa b r ik e n  yorm . Fbiedb. B a te k  & Co., 
in reinem W. zwar wl., aber sil. in wss. Lsgg. von Na-Salicylat zu klarer, halt- 
barer u. sterilisierbarer FI., die bei Zueats von W. zunachst feine Tropfchen ab- 
scheidet, dureh mehr W. aber wieder klar wird. Die Wrkg. zeigte sich in allen 
Punkten der des Camphers gleich, therapeat. u. tor. Dosie sind aber infolge der 
besseren Resorbierbarkeit weit geringer. Beim Menachen Bind 0,2 g intramuskular,
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0,01 g intrayenos zu yerwenden. Die Fabrik bringt entsprechende Lsgg. in yer- 
achiedenfarbigen Ampullen in den Verkehr. (Klin. Wchechr. 3. 222—24. Berlin, 
Charitć.) Spiegel.

A lfred F. Hess, Ber therapeutische Wert von Eidotter bei Rachitis. Der von 
Shep.man u . Pappjsnheimeb bei Katten mit Ca-reieher u. P-armer Kost gefundene 
gunstige EinfluB des Eidottere kann nicht einfach auf die Vermehrung dea P  be- 
zogen werden. Bei schon raehit. Katten laBt aich nach Zugabe yon 0,5—1 g Ei
dotter Kalkeinlagerung in den Knochen schon nach 8 Tagen nachweisen. Bei 
Kindern beaitzt Eidotter in hohem MaBe antirachit. Wrkg., im Heilwert nur yon 
Lebertran iibertroffen. (Proc. of the aoc. f. exp. biol. and med. 20. 369—70. 1923. 
New York City, Coli. of physic. and Burg.; Ber. gea. Phyaiol. 21. 229. Ref. 
W ielan d .) S p iegel.

Oscar R idd le , Widerstandsfahigkeit der Tauben gegen letale Wirkung von 
Iletin  (Insulin) und Beobachtung von Wirkungun auf die Fortpflanzung. Tauben 
zeigen gegen Insulin beaondere WiderstandBfahigkeit, selbst nach groBen DoBen 
selten hypoglykam. Krampfe trots zeitweiliger Herabsetzung dea Blutzuckers auf 
die Halfte, Tod nur bei 4 yon 20 Tieren trotz Nahrungaentziehung, z. T. wohl 
auch der Entnahme von Blut aua dem Herzen zuzuschreiben; wahracheinlich leidet 
aber daa Sehyermogen. Daa etarke Wachstum der Eier am Ende der Oyulationa- 
periode wird durch Inaulin yerhindert, zuweilen werden auch Eier, die schon in 
dieBem Stadium sind, zur Reaorption gebracht (Proc. of the soc. f. exp. biol. and 
med. 20. 244—47. 1923. Cold Spring Harbor [N. Y.], Cabnegie Station f. exp. 
eyol.; Ber. ges. Physiol. 21. 265. Ref. Lesseb.) Spiegel.

Ń. R. B latherw ick, L. C. M axwell und M. Louisa Long, B it Wirkung 
oraler Alkoholgdben auf den Blutzucker von Kaninahen. Der Blutzucker sinkt um 
ca. 20—40°/o* Nach den erhaltenen Werten wird Insulin in Eiswacser, in groBeren 
Mengen A. oder in 0,4%ig. Na,C08-Lsg. nicht vom Organiamus aufgenommen. 
(Amer. Jouin. Physiol. 67. 346 — 47. Santa Barbara, Santa Barbara College 
Hospital.) W olff.

St. L itzner, E . Bernheim  und C. R. S chlayer, Studien Uber Diurete beim 
Mensćhen. I. Mitteilung. Allen hier gepruften Diureticia ist gemeineam, daB sie 
beim Geaunden die Aus3cheidung dea Harnwassera in yerschieden hohem Grade 
beeinflussen, u. daB sio den JNaCl-Gehalt deB Harns steigern. Hinaichtlich der 
Substanzen, die kaum unter dem EinfluB estrarenaler Bedingungen stehen, wie 
Harnstoff, Milchtucker u. Jod teilen Vff. die Diuretica in 2 Gruppen. Die eine 
Gruppe steigert auch die Ausscheidung yon Harnatoff u. Milchzucker. Die andere 
Gruppe umfaBt Substanzen, die trotz starker W.- u. salztreibender Wrkg. die Aub- 
scheidung yon Milchzucker herabsetzen. Hinaichtlich der Wrkg. auf die Harnstoff- 
elimination beatehen starkę Verschiedenheiten. Zur ersten Gruppe gehoren W- 
u. JEuphyllin, zur zweiten NaCl u. Novasurol. Letzteres beeiufluBt kaum die 
Hamstoffausscheidung, wahrend NaCl fordernd wirkt. Euphyllin Bteigert die Jod- 
ausacheidung, Noyasurol dagegen wirkt hemmend. Die iibrigen Diuretica lassen 
die Elimination dea J unbeeinfluflt. Die Korper der ersten Gruppe senken die 
Ambardacho Konstantę, NaCl laBt sie unbeeinfluBt, NoyaBurol aber steigert sie. 
Nach dem yerBehiedenen Verh. der Diuretica muB man 2 Formen der Diurese unter- 
scheiden. Bei der einen wird mit dem W. auch das wicbtigste Stoffweehselprod., 
der Harnstoff in gesteigerter Menge ausgeBchieden, daneben auch die korperfremde 
Subatanz, Milchzucker. Eine solche Mehrforderung im physiolog. Sinne bewirkt 
Euphyllin. Die andere Diureseart ist dadurch charaklerisiert, daB die Elimination 
yon Harnstoff u. korperfremden Substanzen yerschlechtert wird, obgleich eine starkę 
AusBchwemmung yon W. u. NaCl besteht. Bei dieBer diuretischen Wrkg., wie sie

101*
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z. B. Novaaurol beaitzt, handelt es sich nach Vff. um eine tosiache Reizdiurese. 
(Ztschr. f. klin. Med. 98. 1—20. Berlin.) L ew in.

Yusabnro Ishikaw a, Wirkung der Antiseptica und Narkotica auf die Sper- 
matozoen. Die Bewegung der Spermatozoen wird gehemmt durch HgClj 0,0003, 
KMnOt 0,004, Citronensaure 0,03, SalicyUaurc 0,05, Essigsaure 0,03, Kresol 0,05, 
Phenol 0,67, Chininchlorhydrat 0,6, Alaun 0,8. Die Toxicitat iat der Verdiinnung 
proportional. BewegungBlosigkeit bezeichnet nicht Absterben. — Weine wirkten 
proportional ihrer Menge, nur wenig im Verhaltnis zum A.-Gehalt. Gebalt von 
l °/0 wirkte sogar giinstig. (Progr. mćd. 51. 187—90. 1923; Ber. ges. Physiol. 21. 
197. Bef. KtłKTEN.) Spiegel.

Charles N. Leach, F ran k  G. H anghw ont und J. E a rle  Aah, Die Behand
lung der Bandwurmerkrankung mit Tetrachlorkohłenstoff. Bei der an aich guten u. 
sicheren Wrkg. des CC14 treten keine Nebenerscheinungen auf bei Anwendung 
reiner Praparate, bei Abweiaung aller Personen mit Leber-, ernsten Herę- oder mit 
Nierenerkrankungen sowie aller akuten Alkoholiker; A.-Freiheit einige Tage yor 
der Anwendung. — Auf die Leber wird eine yoriibergehende Reizung ausgeiibt, 
die Bich in vermehrter Gallenabscheidung kundgibt. Auch die Schleimabscheidung 
im Darm iat erhoht; bisweilen Leibschmerzen. Man gibt auf 5,5 kg Gewicht 1 ccm 
CC14, im ganzen bis zu 12,5 oder 15 ccm. Auf die iiblichen Darmprotozoen wirkt 
CC14 nicht ein. (Philippine Journ. of Science 23. 455—513. 1923. Manila, Bur. of 
Science.) W olff.

E dgard  Zunz und Jean  La B arre, Wirkung des Cholinę und seiner Derwate 
auf die Koagulation des Blutes. Cholin, Acetylcholin, Nitrosocholin hindern die B. 
des Thrombins, aber hemmen nicht dessen Wrkg. So ist auch die gerinnunga- 
hemtnende Wrkg. von Cholin in vivo u. in vitro zu erklaren. (C. r. soc. de bio
logie 90. 121—24. BruBBel, Uniy.) W olff.

E. Lonis Backman, Wirkung tiniger Xanthindirivate au f das autonome Nerven- 
system. (Vgl. Backman u. Lundbebg, C. r. soc. de biologie 87. 481; C. 1923.
III. 408.) Diuretin, Coffeinum natrio-benzoicum, Coffeinum natrio-salicylieum, Theo- 
cinum natrio-aceticum, Theophyllin, Theocin schwachen bis hemmen am iiberleben- 
den Kaninchen-, Katzen-, Meerschweinchen- u. Rattenuterus die motor, erregende 
Wrkg. von Adrenalin u. ebenBO die von BaCl3 u. yon Pituitrin. Da die para- 
sympath. Kontrakęion des Uterus durch Acetylcholin ebenso unterdiuckt wird wie 
die muskulare Erregung durch BaCl3 oder Pituitrin, ist auf einen muakularen An- 
griffapunkt bei der Wrkg. obiger Subatanzen zu schliefien u. nicht einen Angriff 
am motor. Teil des Sympathicus. Jedoch handelt es Bich nicht um eine Paralyse 
der Muskulatur, sondern um eine Parese. Ob auBerdem daa nervose Endogen be- 
troffen wird, ist nach diesen VerBs. nicht zu entscheiden, aber nach anderweitigen 
Beobachtungen anzunehmen. (C. r. soc. de biologie 90. 125—28. Upsala, Uniy.) W f.

N ils Sahlstrom , Wirkung einiger Xanthinderivate au f die Oefapnerven und 
-muskeln des Frosches. Am Frosch wurdeu nach der Methode L awen-Tbendelen- 
BUBG auf GefiiBwrkg. unteraucht: Coffeinum natrio-benzoicum, Diuretin u. Theocin. 
Sie unterdriicken in geniigenden Dosen yollstandig die konstriktor. GefaBwrkg. des 
Adrenalina. — Daa Coffeinsalz u. Theocin unterdriicken die BaCl,-Wrkg., Diu
retin nicht. Daraus ist zu schliefien, daB Diuretin die motor, wie die hemmenden 
GefaBendigungen des Sympathicus lfihmt, wahrend die beiden anderen die gleiche 
Wrkg. auf die kontraktile Substanz haben u. unter Umatanden zngleich die in 
Betracht kommenden sympath. Endiguugen lahmen; zwischen diesen beiden u. 
dem Adrenalin erscheint der Antagoniamus mehr ais funktioneller. (C. r. soc. de 
biologie 90. 131—34. Upsala.) WOLFF.

E. Louis Backman, Wirkung des Veratrins auf den Darm und Uterus sowie 
Uber die Wićhtigkeit der Ionen K  und Ca in Hinblick darauf. Yeratrin wiikt auf
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den iiberlebenden Kaninchen- u. Meerschweinehendarm stark tonuserbohend, Bcbon 
in Dosen von 0,0000007 g auf 80 ccm Tyrodelsg.; zugleich werden die Kontraktionen 
vermindert. 0,00009 g fiihrt zu Tonuskrampf. Die Wrkg. scheint, wenigatens teil- 
weiae, am parasympath. Neryensystem anzugreifen; jedenfalls vermag Atropin die 
Veratrinwrkg. zu dSmpfen. Es konnen Kontraktur u. Parese eintreten, Auch das 
Entericsystem schęint angegriffen zu werden, weiter die Muskulatur selbst u. 
yielleicht auch das sympath. System. Am Kaninchen- u. Meerschweinchenuterus 
fiihrten schon 0,000 6 g in 80 ccm PI. zu Kontraktionsyermehrung oder zu Auto- 
matismus, wo dieser yorher nicht bestand, teilweise auch zu Tonusyermehrung. 
Stafkere Dosen fuhren entsprechend bis zur Kontraktur u. Yerlangsamung des 
Automatismus biB zum Stillstand, bis zu Unterdriickung der Erregbarkeit u. Kon- 
traktilitat. Die Angriffspunkte scheinen entsprechend wie beim Darm zu liegen. — 
Am Kaninchendarm wirkt CaGl„ hemmend, tonus- u. kontraktionsyermindernd; KOI 
entgegengesetzt; entsprechend am Kaninchen- u. Meerschweinchenuterus. — Am 
Darm scheint CaCla in schwachen Dosen die Yeratrinwrkg. zu yerstarken, in 
starkeren ihr entgegenzuarbeiten. K wirkt dem Veratrin antagonist., noch deut- 
licher traten diese Wrkgg. am Kaninchen- u. Meerschweinchenuterus heryor. (C. 
r. soc. de biologie 90. 128—31. Upsala.) W o lf f .

Jł. C. Cousy, Die bathmotropen Anderungen det Froschhersens unter dem Ein- 
flufi von Cocainchlorhydrat. (Vgl. COUSY u. N oyons, Arch. internat, de physiol.
20. 1; C. 1923. III. 1048.) Am mit Bingerlsg. durchstromten Froschherzen erzeugt 
schon eine Cocainkonz. 1 :200000 eine starkę Yerminderung der Erregbarkeit, die 
aber bei Ersafz durch n. Kingerlsg. wieder schwindet. Bei groBeren Cocaindosen 
langere u. intensiyere Einw. Die Verminderung der Erregbarkeit ist der Cocain
konz. direkt proportional. AuBerdem werden Kontraktilitat, Konduktibilitat u. 
Automatie yermindert, Tonus yermehrt. Zuerst treten die Anderungen der Irri- 
tabilitat auf u. zwar mit Gewohnung daran; auBerdem esistieren in der Irritabili- 
tat bemerkenswerte Unterschiede je  nach Herkunft des Prgparates. Die Erregbar- 
barkeit des durch starkę Cocaindosen (1:5000) stillgestellten Herzens wachBt im 
Verlauf des Stillstandes. (C. r. soc. de biologie 90. 114—15. Lowen, Uniy.) W olff.

Jose G. Samson und Gabino L im kako, Vorlćiufige Mitteilung uber Kreosot 
alt A ijm a n s  bei der Leprabehandlung. Kleine orale Kreoaotmengen fordem den 
Appetit u. den AUgemeinzustand, noch mehr ein Gemiach mit Chaulmoograoldthyl- 
ester intramuskular, wahrend Kreosot allein intramuskular lokale Entzundung yer- 
ursacht, gegen die Campher hilft. GroBe Kreosotcamphermengen sind weniger 
giinBtig, wohl infolge der Einw. der groBeren Camphermenge. (Philippine Journ. 
of Science 23. 515—29. 1923. Philipp. health Bery.) W olff.

Em erich  Bach, Uber die Wirkung der Wasserstoffionenkonzentration au f die 
Guanidinvergiftung det itólierten Froschmuskels. Zugabe von HC1 zur Eingerleg., 
in der die Muskeln aufgehangt Bind, yerlangert die Latonzzeit ebenso wie CaCIj, 
auch dann noch, wenn dabei eine Vermehrung der [Ca"] nicht eintreten kann. 
(Klin. Wchschr. 2. 2347. 1923. Szeged, Feanz JosEPH-Uniy.) Spiegel.

F. Płiarmazie. Desinfektion.
—, Indische Artemisia ais Quelle filr Santonin. Vf. berichtet iiber die Best. 

des Saniontwgehalts von Artemisia breyifolia, Wallich. (Buli. Imperial Inst. Lond.
21. 316-18. 1923.) Jung.

Alfons Langer, E in  Santonin-Sandelsmuster. Das Musfer zeigt P. 183° statt
170°: es bestand kaum zu I/a aus Santonin u. war yermutlich ein Prod- aus Mutter- 
oder EuckBtandslaugen der Santoningewinnung aus Artemisia maritima, in welcher
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die Anbydride Santonin, Artemisin u. Helenin enthalten sind. (Pharm. Ztg. 69. 
128.) D ietze.

H. H entzel, Neue Arzneimittel, Spezialitaten und Vorsćhriften. Acdoidtablełten, 
Acetylsalicylsaure. — Agolysin I  und II ,  2- bezw. 4%ig. Noyocainlsg. mit salz- 
saurem Adrenalin. — Argoiinol, Ag-Proteinat. — Botulismusserum (Hochst), poly- 
yalentes, antitox. Serum. — Carcinolyiin, Ferment aus der cbines. Pflanze Haisung, 
mit einem Ol aus Poh, subeutan bei Careinom. — Hexatramin, Hexamethylen- 
tetramin (Byk). — Hypernephrin, Hormon des Nebennierenmarks. — Lyogen, Ag 
colloidale (Byk). — Natrol, 12,5% Bi ais BiO u. Dinatriumtartrat. — Neobtnzartan, 
russ. Ersatz fiir Neosalyarsan. — Onudex, Ovarialnucleoproteinextrakt. — Oprotex 
Ovarialproteinextrakt. — Tannisan, Tanninalbuminat (Byk). — Tannivital, Methylen- 
ditannin (Byk). — Alumicet, Lsg. von Al-Acetat. — BułetinpiJcrat, Pikrat des 
Butylparaminobenzoats, zur AnastheBie des Auges. — Calciatabletten, Nr. 1 zur 
Bereitung geronnener Ca-Milch, Normalnabrung fiir gesunde Sauglinge, Nr. 2 zur 
Bereituog von EiweiBmilcb, Heilnabrung fiir darmkranke Sauglinge. — Guajosot, 
je 8 g Kai. sulfoguajacol. u. sulfoereosotic., 85 g Spirit. aromat., je 150 g Sirup. 
citric. u. Anass. sativ. — Matinal, wohlschmeekende Keks ohne Arzneimittel, zur 
Dauerbebandlung habitueller Yeratopfung. — Menthol-Anthraiol-Quecksilber-Hdlltn- 
tteintalbc, anasthesierend, entkeimend u. epithelisierend. — Migradon, Tabletten 
aus Guarana, Phenacetin u. Dimethylamidoantipyrin. — Nafta, Feuerlosehmittel, 
im weaentlichen CC)4. — Oregrina, Putz- u. Waschmittel, wss. 5,8*/,ig. Lsg. von 
NaOCl.' — Pankrostate (Sieeo), Pankreas-Diastasepraparat gegen Darmkatarrhe. — 
Pinguin, Schwarzwalder Hustentropfen, wss. Auszug aus Arnika, Anis, Sternanis 
u. Pimpinellwurzel. — Betorcin-Percutol, SchweiBmittel aus 33,5% Besorcin u. 
66,5% Salicylsfiureester, konz. u. in 10°/oig. alkohol. Verd. — Vincodintabletten, 
Acetylsalieylsaure u. Kodein. — Weikasanbinde, Yatren-Zinkleimverband bei Ekzemen 
u. Gesehwiiren. — Albroman (Chinoin), Isopropylbromacetylcarbamid, Schlaf- 
mittel. — Aljodan (Chinoin), Jodathylallophanat mit 49°/0 Jj, bei Asthma, Lues usw. — 
Dynatin, Papayerin-Yohimbin-Tartiat, mit 43% Yohimbin, in Tabletten zu 0,01 g 
u. in Ampullen zu 0,015 u. 0,02 g. — i£łsen-.4Ijoc?antabletten, je  0,25 g Aljodan u. 
0,03 g Ferr. reduct. — Felekosan, Ferr. oxyd. sacch,, Leeithin, Kolaestrakt, Ca- 
Laetat, Eigelb, Kakao, Zueker. — Modishop, Ampullen mit Morphiń, Dionin u. 
Scopolamin. — Besanol, Lebertranersatz, Ca-Jodid, — Lactat, — Phosphat, Pepton 
u. Malzeitrakt. — Solesttna, CH,C1„ zur Inhalationenarkose (Hoehst). — Stovarsol 
190, acetylhaltiges Nebenprod. der Oiyaminophenylarsensaure. (Pharm. Zentral- 
halle 65. 29-31. 43-44. 56-57 . 66.) D ietze.

Thomas Stephenson, Die neutn Arzneimittel von 1923. Zusammenfassender 
Bericht iiber Insulin u. andere Mittel. Nachzutragen sind: Niketol, franzos. 
Anasthetieum, Hydrochlorid des Athyl-p-aminobenzophthalamats, 1. in W. — 
Butain, in Frankreich Paraforme oder Scurofonne, Butyl-p-aminobenzoat, fast unl. 
in W., 1. in verd. Sauren, A., Chlf. u. fetten Ólen. — Klorax, nicht giftige, nicht 
atzende, isoton Lsg. von Na-p-toluolsulfochloramid oder Chloramin-T., Antisepticum 
fiir sehleimige Membrarien. — Trichlorophenyl, T. C. P., Trichlorophenyljodomethyl- 
salicyl, gelb, scbwach nach Cl, riechende, saure FI., Antisepticum zum Gurgeln. — 
Muthydral, Kombination von Bi u. Hg. — Tartro-Bi „R o c h e wss. Lsg. (10%) von 
Na-Tartrowismutat zur intrayenosen Iojektion. — Oleo-Bi „Roche", olige Suspension 
yon 25°/o'g- Bi-Oleat zur intramuskularen Injektion. — Ercidylate, Bi-Kakodylat, 
Yerb. yon Bi u. As, farblose Krystalle, 1 Teil 1. in 5 Teilen W. — Cytarsan, Kako- 
dylat yon Bi u. Na. — Galismuth, Atbylendiaminwismutgallat, 1. in W., mit Glucose
u. Noyocain zur Injektion. — Benzo-Bitmuth, Tribismuthbenzoesaure. — Treposan, 
Bi-Succinat in Ampullen. — Metaphen, 4-Nitro-3,5-bisacetoxymercuri-2-kresol, 
braunlichgelbes Pulyer, unl. in W., 1. in yerd. NaOH, rotliche Lsg. — Lueside,



1924. I. G . A n a l y s e . L a b o r a t o r iu m . 1563

graues Pulyer, aua reiner Glucose, in der Hg-Metall einverleibt lBt, intrayenos mit 
W. bei Syphilia. — Novamidon, Dimethylamidoantipyrin. — Aspriodine, Verb. yon 
Aeetylaalicylaaure mit Jod (41,5°/0). — Atoąuinól, Allylphenylcinchonineater, Atophan- 
crsat*. — Iśmctinperjodid, CsgH40N2O,J6, mit 38,7°/0 Emetinbaae, bei AmobendyBen- 
teiie. — Manganbutyrat, in Ampullen mit 1,5 ccm l% ig. Lag., bei yersehiedenen 
Krankheitseracheinungen. (Pharmaceutical Journ. 112. 105—8.) D ietze.

Ginlio Maccone, Die Giite eines alten vo]kstumlichcn Heilmittels von neuem 
beeidUgt. „Die PharmaTcofogie des Schu>efels.“ Ref. eines Yortrages yon W ild vor 
der Medizin. Geaellschaft in London iiber daa DesinfektionByermogen des S. (Boli. 
Chim. Farm. 62. 641—42. 1923.) Ohle.

H. A. Gins, Yergltichende Untersuchungen iiber den JEinflufi einiger Desinfektions- 
miłtd auf die Yaccine. Die ćrij/eertnlymphe wird bzgl. Yirulen* u. Haltbarkeit von 
keimm der neueren Verff. iibettroffen. TrypaflavinznB&tt erhoht die bakteriolog. 
Steriitat auf Kosten der Virulenz. Die Wrkg. des JEucupinotoxins auf Bakterien 
ist zvar befriedigend, jedoch erlischt auch hier die Virulenz achneller ala die der 
Glycerinlymphe. Die J?i»anoJbehandlung ergab bisher noch zu ungleichmaBige 
Eesuliate. Bei eingefrorenem Eohstoff arbeitet die PfienoZanwendung noch am 
besten (Ztaehr. f. Hyg. u. Infekfc-Krankh. 101. 339—49. Berlin, Inat, „Robeet 
Koch1',) W olff.

J . W. H ow ard und F . D. S tim peit, Die antiieptische Wirhung des Anilin- 
zinkchlrridsalzet. N H ,\-Z nC l,, bei Mischen yon Anilin mit fein zerriebenem
geacbm ZnCl,, Ńadeln (aua h. 95%ig. A.), Erweichen 230°, F. 255°, 1. zu 0,64 g 
in 100 cm W. (20°), 0,87 g in 100 ccm 0,4°/0ig. HCI, 0,066 g in 100 ccm 95*/,ig. A., 
etwaa l.in CH,-OH. Die waa. LBg., et was triibe bei mehrtagigem Stehen in 
Zimmerfcmp., wird achnell zerB. bei Koehen oder durch NaOH. Veras. an Staphylo- 
coccus areua zeigten es yon atarkerer baktericider Wrkg. ais jeden der Kompo- 
nenten. "Journ. Americ. Chem. Soc. 45. 3106—8. 1923. Miaaoula, State Uniy. of 
Montana.) Spiegel.

G. Analyse. Laboratorium.
W ilhdm  Otte, Die molare Btrcchnung von Ycrbrennungsvorgangen unter Yer- 

wendung va Nomogrammen. Nach Aufatellung der Yerbrennungagleichungen, in 
denen die a  der Yerbrennung teilnehmenden Stoffe in „Mol” eingefuhrt werden, 
werden Nonogramme entworfen, in denen die zugehorigen GroBen (Mol, VoL u. 
Temp.-, Mol,Warmeinhalt u. Temp.) durch Ziehen yon Fluchtlinien gefunden 
werden. Aneinigen Beiapielen wird daa Verf. erlautert. (Die Wiirme 47. 11—14. 
Essen.) Neidhabdt.

E aou l Lcoq, Ein leićht zu handhabendtr Bestimmungsapparat. Der ais 
„ N ćo d o seu r  bezeichnete App. besteht aus einer graduierten Biirette, die an 
einem Ende drch einen Gummiball yerachloasen ist, an daa andere Ende ist ein 
engeres, der łirette parallel laufendea Kohr angeblaaen, daa am freien Ende 
achrag nach uten gebogen ist. Der App. kann also automat, gefiillt u. geleert 
werden. (JournPharm. et Chim. [7] 29. 64—63. Paria.) JOSEPHY.

H. Cardot, T. L augier und E,. Legendre, Thermoitateniyttem. Ein Al-Stab 
wird zwischen eier Warmeąuelle konstanter Temp. u. einem Kubler yon ebenao 
konstanter Temp. tufgeatellt; langa dea Stabea findet ein regelmaBiger Temperatur- 
abfall statt; e ind im Stabe in gleichen Entfernungen 10 Hohlungen gemacht, die 
aur Aufnahme yonReagenzglaaem oder anderen GefaBen dienen konnen, so kann 
man gleichzeitig ó> Rk. bei 10 yerachiedenen, zeitlich konetanten Tempp. yer- 
folgen. Durch Ver0gern des Temperaturuntersehiedea zwischen den Enden dea 
Stabes kann man <e Temperaturdifferenzen zwischen den Gliedem des Systems
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beliebig yerkleinern. Diea Thermostaten system (bloc 4 BĆries de tempćratures con- 
stantea) findet Anwendung bei F.-Beat., bei Ermittelung des Optimums der 
Reaktionageschwindigkeit u. des Temperaturkoeffisienten derselben uberhaupt ubt. 
(C. r. d. 1'Acad. dea Sciences 178. 81—83.) Bikerm an.

0. v. Baeyer nnd W. K utzner, Versuche mit der Glimmlampe ais Zahlkamnur. 
Eine Glimmlampe, am besten eine Mikrophonlampe, kann zur Zahlung ionisierender 
Strahlen yerwendet werden. Zum Zweck muB sie mit 150—200 Volt betrieten 
werden unter Yorscbalten eineB hohen Widerstaudes (1—10 Megohm) u. eines kleioen 
Drebkondensators parallel zur Lampe oder zum Widerstand. Die Zabl der Zin- 
dungen ist von der Spannung merklich abhangig. Die Aufblitzen werden auchbei 
Bestrahlung mit dem Tageslicht beobachtet, die wirksame Wellenlange ist ca. 
380 m fj,\ ais Ursache geben Vff. den lichtelektr. Effekt an Eisenelektroden an. line 
Lampe mit K-Fullung zeigte zablreiche spontane Ziindungen. (Ztschr. f. Physił 21. 
46—49. Berlin.) Bikermjn.

R o b ert Viiier Stanford, Ycrbesserungen in  der Colorimetrie. Es werden Yer- 
besserungen dea „ Verdiinnung8Colorimeter8u (ygl. Ztschr. f. physiol. Ch. 87. 159;
C. 1913. II. 1537) beachrieben, durch welche die Handhabung ao schnell u. leicht 
wird wie bei anderen Instrumenten, ein mechanischer jRiihrer dazu, u. alB  Lićht- 
guelle die „Sheringham Daylight Lamp“, bei der das Licht einer Metallfaderiampe 
aut eine umgekehrte, mit 3 yerschiedenen Farben (yorherrsehend Blau) in streng 
proportionalen Teilen gefarbte Schale reflektiert wird, empfohlen, da ihr Liiht mit 
dem diffusen Tageslicht dea Nordhimmels ubereinBtimmt. (Bioehemical Joirn. 17. 
839—43. 1923. Cardiff City, Mental Hosp.) Spiigel.

J. H eslinga, Neue Methoden zur Beetimmung non Chlor, Brom undJod in 
organi/chen Yerbindungen. II. Ozydationsmethodc. (I. vgl. ter Meulen a. Hes
linga , S. 943.) Bei der katalyt. Yerbrennung organ. Verbb. zwecke Jest. der 
Halogene bietet FesOs dem Pt gegenuber Vorteile, weil die Fe-Halogenid( bei der 
Yersucbstemp. nicht unmittelbar dissoziiert werden. Den anfanga benutzbn Fe2Os- 
Quarz hat Vf., da infolge Sublimation der Fe-Halogenide die KontaBsubstanz 
schnell yerbraueht wurde, durch reinea FesO0 ersetzt, hergestellt durch Wbrennen 
von Fe-Draht im Quarzrohr u. Kornen. Vorversa. ergaben: daB mit F^O, im in- 
differcnten Gasatrom (CO,) z war zu niedrige, aber bedeutend hohere Wete ais mit 
platiniertem Quarz erhalten werden; daB im Luftstrom Bamtliche Br- i. J-Verbb. 
richtige, Cl-Yerbb. jedoch zu niedrige Werte liefern u. auBerdem leict esploaiye 
Gasgemische ent8tehen wie bei der Verbrennung mit P t; daB aber all Schwierig- 
keiten behoben werden durch Anwendung eines Stromes yon Luft -f- łH s. Durch 
łetzterea wird der groBte Teil dea Halogena ala NH4-Halogenid abgspalten (ygl. 
S. 1503), noch bevor die Fe20 #-Schicht erreicht ist. In dieser wird ihlieBlich so
wohl das uberschussige NHS wie daa NH4-Halogenid katalyt. oiyctert za Stick- 
oryden, welche ebenfalls oiydierend wirken konnen, u. Halogen. —Folgende An- 
ordnung hat aich bewahrt: Das linkę Ende eines durchsichtigen,30 cm langen 
Quarzrohres ist mit einer WaachflaEche yerbunden, enthaltend 1 Vo' NHS (D. 0,91)
u. 1 Yol. W. Dann folgt in einiger Entfernung ein Pt-Schiffchen m’ der Substanz, 
darauf gegen das rechte Rohrende hin, in 5 cm Entfernung yomSchiffchen, die 
8 cm lange FesOa-Schicht. Das rechte Rohrende ist durch Schliff ?it einem achrag 
abwarta gebogenen Quarzrohr yerbunden, daa mittela doppelt durcbohrten Gummi- 
stopfena bis auf den Boden eine3 weithalsigen Kolbchens yon 50 Jm Inhalt gefuhrt 
wird. Die andere Bohrung tragt ein Ableitungsrohr, durch welcts Luft angesaugt 
wird (2—3 Blasen in der Sek.). Das Kolbchen wird mit 20 ccm eisr alkal. Mischung 
yon 5°/0ig. KOH u. SO,-Lsg. beachiekt. Ein gewohnlicher Br^ner befindet sich 
zwisehen Waschflasehe u. Schiffehen, ein Flachbrenner unterder FesOs-Schicht, 
welche auf Rotglut erhitzt u. durch Kacheln u. Asbestdach is*ert wird. Die Yer-
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gasung muB langsam erfolgen, in dem Kolbchen diirfen keine oder hóchstens Spuren 
weiBer Nebel auftreten. Eine geringe in daa gebogene Rohr hineinsublimierte Menge 
Fe-Halogenid wird durch Erhitzen mit dem Brenner zersetzt. Die yorgelegte Fi. 
wird mit HNO, stark angesauert u. sofort nach V o l h a r d  titriert. — Die vom Yf. 
angefiihrten Substanzen haben einwandfreie Zahlen ergeben. (Rec. trav. chim. 
Pays-Bas 43. 181—86. Delft, Ecole techn.) L in d e n b a u m .

C. V. Boya und das H andelsam t (Board o f Trade), Bombencalorimeter. Das
fiir Heizwertbest. von festen, fl. u. gasformigen BrennBtoffen geeignete patentierte 
Calorimeter legt besonderen Wert auf die Vermeidung der Warmeabstrahlung des 
Wasserbehalters. Dieser ist ebenso wie Deckel u. Boden aus „ Onazote“, einem 
Materiał von besonders geringer Wiirmeleitfahigkeit hergestellt. Hersteller: J o h n  
J. G r i f f i n  & S o n s , Ltd., of Kemble Street, Kingsway, London W. C. 2. (G as 
Journ. 165. 31.) R a s z f e l d .

D. M akenzie M acdonald, Ber tragbare „Macdonald“-Apparat fiir Gasanalysen.
Die AbsorptionBgefaBe sind zu beiden Seiten der Burette angeordnet, so daB nur 
0,1—0,2 ccm Capillarfehler entstehen. Hs, CO, CH4 werden in einer Eiploeions- 
pipette iiber Hg bestimmt. Der App. ist eine Modifikation des Orsath-app.-prinzips. 
(Gas Journ. 164. 779—81. 1923.) R a s z f e l d .

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

R obert V iner Stanford, Neplerisierung und die Vtrmeidung von Triibung in 
nefllerisierten Losungen. Reine Lsgg. von NH4-Salzen geben mit NeBlers Reagens 
klare Lsgg., wenn dieses tropfenweise unter standigem Schtitteln zugefiigt wird, 
die NHB-Lsg. nicht mehr ais 0,03 mg N in 1 ccm enthalt u. das Reagens ‘/io Vol. 
der zu priifenden Lsg. betrilgt. UberschuB von Alkali oder vom Reagens trubt 
die vorher klare Lsg., ebenso Zusatz von Spuren Urease. Es wurde keine Moglichkeit 
gefunden, bei der „direkten NeBlerisierung" nach F o l in  klare Lsgg. zu gewinnen. 
(Biochemical Journ. 17. 844—46. 1923. Cardiff City, Mental Hosp.) Sp ie g e l .

R obert V iner S tanford , Meihodc zur raschen und quantiłativen Entfernung 
von Ammoniak aus Lósungen, haupłsdehlich anwendbar zur mikroąuantitativen Be- 
stimmung von Stickitoff und Harnttoff in Produkłen Ubendigen Urtprungs. Be- 
schreibung u. Abb. eines VakuumdestillatioDsapp. u. der Art seiner Verwendung. 
(Biochemical Journ. 17. 847—48. 1923. Cardiff City, Mental Hosp.) Sp ie g e l .

Johannes Prescher, Yericendwng von Brom bei der Arsentrioxyd- und Antimon- 
bestimmung und die Winklersche Browjodzahlbestimmung. An Stelle des iiblichen 
jodometr. Verf. kann man bei Fowlerscher Lsg. das bromometr. anwenden: zu 4,95 g 
der Lsg. gibt man 10 ccm HC1 (25°/0) u. traufelt unter Umschwenken bis zur eben 
bemerkbaren blaBcitronengelben Farbung Vio'n- KBr09-Lsg. zu. Die Anzahl der 
verbrauchten ccm Bromatlsg. X  0,1 =  ApjÓ3 in %. — Fiir Sb-Salze hatte G y o r g y  
(Ztschr. f. anal. Ch. 32. 415 [1893]) ein Verf. ausgearbeitet, bei dem Methylorange 
oder Indigo in einer SbClB-Lsg. durch K Br08 entfarbt wird, sobald alles Sb oiydiert 
is t  — Das Verf. von W in k l e r  (Ztschr. f. Unters. Nabrgs.- u. GenuBmittel 43. 
201; C. 1922. IV. 407) zur Best. der Jodzahl ohne K J wird besprochen. (Pbarm. 
Zentralhalle 65 . 61—63. Cleve.) D ie t z e .

K lappro th , Eine tiłrimetrische Bestimmung des Kaliums ais Bitartrat. DaB 
Verf. beruht auf der Fallung des Tartratg mit HCOOH u. Riicktitration der un- 
yerbrauchten Saure (vgl. Ztschr. f. anal. Ch. 61. 1 ; C. 1922. II. 731). Die wein- 
saurehaltigen Riickstande werden mit CaCO, behandelt u. das Ca-Tartrat mit NajCOs 
umgesetzt. (Kali 17. 343—45. 367—69. 1923 ) J u n g .

L. W. W inkler, Grhaltsbestimmung der Alkalibromide. 100 ccm einer LBg. 
von 1 g bei 100° getrocknetem KBr oder NaBr zu 500 ccm W. miecht man unter 
Umschwenken mit 10 ccm konz. H,SOł, streut eine kleine Messerspitze Bimsstein-
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pulver ein, erłntzt iiber freier Flamme u. traufelt in die sd. FI. '/ ,,-n. KMn04-Lsg. 
bis zur einige Min. anbaltenden rotlichen FSrbung ein. Bei NH4Br kocht man 
100 ccm ebenso hergestellte Lsg. yorher mit 5 ccm n. NaOH auf ein, um NH3 
auszutreiben. 1 ccm KMn04-Lag. =  11,902 mg KBr «= 10,292 mg NaBr =  9,796 mg 
NH,Br. Die Alkalibromide entbalten stets kleinere oder grofiere Mengen Chloride. 
Zur Best. loat man 1 g KBr oder NaBr in 120 ccm W., sauert mit 20 ccm konz.
H,S04 an u. benutst zum Austreiben des Bra eine 1/s-n. KMnOt-Lsg. Alsdann ent- 
farbt man mit 1 Tropfen OzalBaurelsg., eetzt 10 ccm AgNO,-Lsg. zur h. Fi.
u. titriert nach dem Erkalten mit Vso-n. AmmonrhodanidlBg., Ferrinitratlsg. (aua 
10 g Fe[NO,],»6H aO, Loaen in verd. HNO„ Einengen, Losen in 10 ccm konz. HNOai 
Verd. auf 100 ccm) ais Indicator. Das Verf. ist gleichzeitig eine sehr empfindliche 
Probe auf Chloride; enthalt das Alkalibromid 1/1,°/0 Chlorid, so entsteht schon in
1—2 Min. die dureh AgCl verursachte Triibung. NH4Br -wird dureh Yorbehandeln 
mit 25 ccm n. NaOH in NaBr ubergefuhrt. KBr u. NH4Br diirfen bis 1%, NaBr 
darf bis l,5°/o fremde Salze entbalten. (Pharm. Zentralhalle 65. 37—39. Budapest.) Dl.

E rich  M uller und Otto W ahle, Gleićhzeitige elektrometrische Bestimmung von 
Eisen und Mangan. Die von VfF. bereits mitgeteilte Methode (ygl. S. 946) iat fur 
Best. kleiner Mn-Mengen ungenau. Feai) muB mit einem Ozydationsmittel titriert 
werden, welches kein Mn" liefert, es eignen sich Bromat u. Bichromat. Die die 
zweiwertigen Metallionen enthaltende Lag. wird in einer ais Indicatorelektrode 
dienenden beheizbaren Pt-Sehale, die in einem ala Stromzufiihrung dienenden 
Metallring sitzt, mit der Normalcalomelelektrode yerbunden. (Schaltung ygl. im 
Original!) Nach dem Ansauern mit H ,S04 titriert man bei Zimmertemp. mit 0,1-n. 
Bichromat bis zur Nullstellung des Galyauometers. Die Fe''-Menge wird aua: 

HCr04' +  7H ‘ +  3 Fe" Cr"’ +  4H ,0  +  3 F e "  
berechnet. Nach Zuaatz yon 7 g KF wird die Schale auf 80° erhitzt, das Galyano- 
meter dureh ein Elektrometer ersetzt u. mit 0,1-n. KMn04 titriert. Auf diese 
Weise werden gute Besultate erzielt. C r stort nieht. Die Kombination dieser 
Methode mit der zur Trennung yon Fe, V u. U geschriebenen (ygl. M (Jller u. 
F l a t h , S. 433) liefert die gleichzeitige elektrometr. Best. yon Fe, V, U u. Mn. 
(ZtBchr. f. anorg. u. allg. Ch. 132. 260 — 64. 1923. Dresden, Techn. Hoch- 
schule.) JOSEPHY.

G-. Luff, Witmuttrennungen mit Monoammoniumphosphat. Das Verf. zur Tren
nung des B i yon Pb, Cu u. Cd (ygl. Chem.-Ztg. 47. 133; C. 1923. II. 712) ist auf 
die Trennung yon Ag, Mn, Zn, Ni, Co, A l u. Mg anwendbar. Die Trennung 
B i — Fe gelingt nach dem dritten der mitgeteilten Verff. (Chem.-Ztg. 48. 61. 
Niimberg, Hoh. techn. StaatslehranBtalt) J ung.

Organische Substanzon.

Jean  Pepin-Lehalleur, Anwendung organischer Reagenzien in der Analyie. 
Zusammenfassende Eroiterung. (Ann. Chim. analyt. appl. [2] 5. 357—62. 1923.) Btł.

Jam es B. Snm ner, Ber Nachweis von Pentoten, Formaldehyd und Methyl- 
alkohol. Pentoten lassen sich bis zu 1 mg noch nachweisen, wenn man 15 Tropfen 
einer alkoh. Orcin-FcClyLiBg. (aus 6 g Orcin +  40 Tropfen 10°/oig. FcCl,-Ltg. in 
200 ccm A.) zu 5 ccm der Zuckerlsg. gibt, ein gleiches Vol. rauchender HC1 zu- 
fiigt u. nach Mischen auf sd. Wasserbad erhitzL Bei 1 mg Pentose bildet sich 
eine blaue Farbung, bei mehr Pentose ein Nd., bei weniger ais 1 mg iat die Farbę 
griinlich. Sind aufier Pentosen aueh Heiosen anwesend, so wird der Nd. filtriert, 
mit W. gewaschen u. in A. gel., worauf, falls nieht zu viel Heioae anwesend, eine 
griine L»g. erhalten wird; Absorptionsbande zwischen C u. D. Aueh zum Nach
weis von Formaldehyd eignet eich die Lsg. Mit 2 mg CH,0 in 2 ccm W. -f" 10 Tropfen 
Orciii-FeCl,-Lsg. -j- 2 ccm konz. HC1 entsteht sofort ein weifier Nd., aus kleinen
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Sphiiroiden bestchend. Mit 0.2 mg CH,0 bildet sich der Nd. nach Erhitzen; ist 
noch weniger CH,0 anwesend, so entsteht beim Erhitzen nur eine gelbe Lsg. 
CH^CRO gibt einen ahnlichen Nd., der bei geniigender Verd. u. sofortigem Er
hitzen ausbleibt. Der mit CH,CHO gebildete Nd. wird — im Gegensatz zu 
CHjO — nieht braun beim Erhitzen, er ist L in UbcrBchiissigem Alkali mit gelber 
Farbę. Der mit CH,0 erhaltene Nd., 15 Min. in sd. W. erhitzt, wird braun u. 
ist 1. in uberschiisaigem Alkali mit blaBroter Farbę, bezw. entstehen bei reich- 
lichem Nd. blaBrote Flocken. CH,0-Mengen unter 0,1 mg geben nach Erhitzen 
(15—20 Min.) beim Zufiigen von iiberschussigem NaOH blaBrote oder lachsfarbene 
Farbung mit intensiy griiner Fluorescenz; hierdurch kann 1 Teil GH,0 in 10 Mil- 
lionen Teilen W. noch deutlich nacbgewiesen werden. CH,CHO-Lagg. zeigen keine 
Fluorescenz. CH,0 laBt sich aueh mit alkoh. Orcinlsg. (ohne FeCJ0) +  2 Tropfen 
20°/,ig. NaOH nachweisen; durch Oiydation farbt sich die Lsg. bald blaBrot. 
CH,0 wirkt hier wahrscheinlich ais Oiydaae. Spuren yon Cu bewirken ebenfalls 
die Farbung; mit CH,CHO ist die Farbę griinlich gelb. Zum N ach w e is  v o n  
CHbOH in  A. gibt Vf. folgende Yorscbrift: 1 ccm des zu untersuchenden Alkohols 
wird in einem moglichst glattwandigen Eeagenzglas mit 2 ccm 6,7°/oig. K,Cr,0,- 
Lsg. -}- 2 ccm 62°/0ig. H,SO< yersetzt, 10 Minuten stehen gelassen, danach 15 ccm 
dest. W. zugegeben u. 10 Min. in sd. W. erhitzt; dann fttgt man 5 mg Orcin in
1 ccm W. hinzu u. erhitzt 30 Min. in sd. W. Enthalt der Alkohol 5% oder mehr 
CH,OH, so entsteht nach kurzem Erhitzen (5 Min.) ein Nd., mit l °/0 CH,OH bildet 
sich der Nd. nach 15 Min.; ist der CH,OH-Gehalt 0,58/0, bo ist '/sstd. Erhitzen u. 
Abktthlen erforderlich, damit der Nd. eracheint. Mengen unter 0,5% CH,OH werden 
nacbgewiesen durch Ausfallen des Cr mit NaOH u. Erhitzen, das Filtrat zeigt bei 
Anwesenheit yon CHsOH griine Fluorescenz. Die Methode eignet sich auch zum 
Nachweis yon CHsOH in alkoh. Fruchtsaften, wobei der Alkohol aus diesen abdest. 
werden muB. HCOOH, Amylalkohol, Aceton u. Furfurol wirken nicht hindernd. 
Glycerin gibt bis 5 mg die Ek. ebenfalls. (Journ. Americ. Chem. Soc. 45. 2378 bis 
2380. 1923. Ithaka [N. Y.], Comell Uniy.) H abeeland.

E m il Andró, Uber die jodometrische JBettimmung des Sćhwefelkohlcnstoffs. Vf. 
pruft die maBanalyt. Best. yon CS,, die nach D e la c h e h a l u. Meemet (Ann. 
Chim. et PhyB. [5] 12. 108 [1877]) in neutraler oder schwach saurer Lsg. in folgen- 
deT Weise quantitatiy yerlaufen soli:
1. CS, +  C,H6OK =  CS(OC,Hj)SK; 2. [CS(OC,H6)SK], +  J , =  2K J +  [(CS(OCsH6)S],.

Vf. setzt CS, mit frischer alkoh. K-Lsg. um, fttgt Essigsaure im geringen Uber* 
schuB hinzu u. titriert mit Vi»*n* J-Lsg. Der J-Verbrauch ist durchweg hoher ais 
berechnet, so daB Vf. Nebenrkk. yermutet, die die Hauptrk. Btoren. (Buli. Soc. 
Chim. de France [4] 3 3 . 1678—81. 1923.) K . L in d n e b .

F. M ach und F. Sindlinger, Vertuche zur Beitimmung det Pyridins mit Kiesel- 
wolframsaure, insbetondere bei Gegenwart von Nicotin. Die Best. des Pyridint mit 
Kieselwolframsaure gelingt, wenn man ein bestimmteB Yol., Konz. der HC1 u. 
Menge der Waschfl. einhalt u. eine Korrektur ftir dio Loslichkeit in Fallungafl. 
anbringt. In schwefelsaurer Lsg. ist der Faktor derselbe. Die Trennung yon Py
ridin u. Nicotin durch Dest. in essigsaurer Lsg. (ygl. Rasmdssen, Ztschr. f. anal. 
Ch. 55. 81; C. 1916. I. 1201) ist moglich, wenn man genugend lange dest. u. 
Essigsaure zutropfen laBt. Zur Fallung dea Pyridins muB man das Destillat einer 
zweiten DeBt. aus alkal. Lag. unterwerfen. Die Berechnung des Gesamtalkaloids 
aus dem Nd. mit Kieaelwolframsaure ist nur ganz genau, wenn das Mengen- 
yerhaltnis bekannt ist. Da sich PyridinBilicowolframat schon wenig iiber 120° zers., 
wird der gegliihte Nd. gewogen. Zur annahernden Beat. kann man das Pyridin- 
silicowolframat mit 0,5a/0'g- HCl herauslosen oder durch Yerd. mit 0,5°/0ig. HC1
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die Fallung verhindern. Yf. gibt eine genaue Arbeitayorschrift. (Ztschr. f. angew. 
Ch. 37. 89—92. Augustenberg.) Jung.

Bestandteile von Pflanzen und Tieren.

V Intila Ciocalteu, Dat Diphenylamin ais Indicator oTckulttr Blutungen. Vff. 
arbeiten mit 10% ig- Lsgg. von Diphenylamin in Amylalkohol oder A. in Ggw. 
yerechiedener wss. Lsgg. von Hamoglobin oder gewaschenen Erythrocyten. Man 
mischt das Athereitrakt yerschiedener Hamoglobinlsgg. oder von Erythrocyten 
(1 ccm) mit 1 ccm Diphenylaminlsg. u. 0,5 ccm Hs0 4. Bei amylalkoh. Lsg. tritt 
Rot farb ung auf, die allmahlich amethystyiolett wird; in alkoh. LBg. ist die Farbę 
yon Anfang an violett. Die Ek. tritt in den ersten beiden Min. nur mit konz. 
Erythrocytenlsgg. ein; mit steigender Verdiinnung yerzógert sich die Rk.; sie ist 
nach 1 Stde. noch bei 1 : 32000 positiy. Sie wird, wenn einmal yorhanden, mit 
der Zeit intonBiver u. besteht noch nach 24 Stdn. Bei Schiitteln mit Chlf. ist die 
untere Schicht gefarbt u. zwar bzgl. Intensitat je naeh Konz. Mit Glucose u. 
Nitriten treten unter diesen VerBuchsbedingu.ngen keine Rkk. ein. — Die ubrigen 
ublichen Blutnachweisrkk. geben auch in HsS04 mit Nitriten oder beim Kochen 
mit konz. HC1 +  Glucose oder besser Lavuloee Farbrkk. (C. r. soc. de biologie
90. 135—37. Bukarest, Med. Fak.) W olff.

M otoyuki H ara, Uber die Bestimmung des Ammoniaks im Blut. Nach dem 
Verf. von F olin u . von Folin-Denis, w o  das NHB durch Durchliiften der soda- 
slkaL FI. gewonnen wird, werden hohere NHS-Werte im Blute gefunden ais bei dem 
Verf. von Iyersen, yermutlich infolge Abspaltung aus Eiweiflkorpern; nach dereń 
Beseitigung durch A. Btimmen die Ergebniase iiberein. (Journ. of biochem. 2. 
473—78. 1923. Tokyo, Uniy.; Ber. geB. Physiol. 21. 251. Ref. Schmitz.) Spiegel.

Ph. A. Coppens, Blutzucherbestimmung nach I . Bang, „Dat neue Verfahren“. 
Abweichend yon Bang wahlt Vf. eine alkal. Cu-Lsg. yon der Zus.: CaHa(OH)sCOOK. 
COONa • 4 aq. 3,5 g, NaHCOs 24 g; NajCOa • 10 aq. 16 g; CUS03 • 5 aq. 0,7 g; 
KJO, 0,1 g; KJ 1,0 g auf 1 1 dest. W. gebracht. Die CaCls-Uranylacetatlsg. war 
yon der Zus.: Uranylacetat 1,5 g gel. in 650 ccm einer 30%ig- Kl-Lsg. +  0,75 ccm 
25%ig. HC1 auf 1 1 deBt. W. gebracht. Zur Ausfiihrung der Best. wird 0,1 ccm 
enteiweifiten Blutes nach Zufiigen yon 2 ccm Cu-Lsg. 4 Min. lang gekocht, schnell 
abgekuhlt u. nach Zufugen yon 5 ccm 25% ig. HC1 mit 30 ccm dest. W. geschuttelt. 
Datin wird mit Thiosulfat titriert. (Nederl. Tjidschr. Geneeskunde 68. I. 153—55. 
Rotterdam.) Lewin.

R. Ledoux-Lebard, A. Lepape und A. D auvillier, Uber die Anwendung der 
schweren Gate in der EadiodiagnotłiŁ Die Anwendung yon Yerbb. wie CHgBr 
yerbietet sich im allgemeinen wegen ihrer Giftigkeit oder Reizwrkg. Sehr geeignet 
sind dagegen Edelgase, wie Krypton oder Xenon. Nach.Einatmung von Krypton 
beim Froech aufgenommene Radiographien lasBen das Gas in der Luftrohre ebenso 
dunkel wie die Gewebe erscheinen. (C. r. d. l ’Aead. des sciences 177. 952—53. 
1923.) Spiegel.

W. Scholz, Uber die Brauchbarlceit der Floćkungsreaktion fiir die Auswertung 
antitoxischer Sera (insbcsondere des Diphiherieantitoxins.) Mit der Ramonschen 
Methode (ygl. Ramon, C. r. soc. de biologie 86. 711. 813; C. 1922. IV. 292. 398) 
kann man zu brauchbaren Ergebnissen gelangen, wenn man mit einem beBtimmten 
„Testtoxin“ arbeitet. Man kann dann bei etwas yeranderter Technik auch mit
2 statt 20 ccm Toiiu auskommen, ohne groBere Abweichungen ais 10% gegenfiber 
dem Tieryers. zu beobachten. (Zentralblatt f. Bakter. u. Parasitenk. I. Abt. 91. 
72—78. 1923. Inst. f. exp. Therapie „Emil von B eheing11.) Spiegel.

K. Lanbenheim er, Zur Fdrbung der TuberJcelbacillen nach Konrich. (Vgl. 
Konkich, Dtsch. med. Wchschr. 46. 741; C. 1920. IV. 266.) Der Hauptubelatand
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des Verf. ist UngleichmaBigkeit der NajSOa-Lsg. Vf. empfiehlt die meist alkal. 
Lsg. notigenfalls mit H5SO< lackmusneutral zu maclien, mSglichst zuyerlassige Pra- 
parate, zweckmaBig das bestandigere wasserfreie Sali zur Herst. zu benutzen u. 
zur Konservierung ganz wenig Hydrochinon (0,5 g auf 1000 ccm) zuzufugen. (Zen
tralblatt f. Bakter. u. Parasitenk. I. Abt. 91. 78—80. 1923. Heidelberg, Univ.) Sp .

L uig i Faccaro, Natiirliclie und synthetische Adrenalinę. Auseinandersetzung, 
daB es ein Fehler des italien. Arzneibuches ist, keinen Unterschied zwischen natiir- 
lichem Adrenalin (linkBdrehend) u. den synthet. d, 1- u. d-Adrenalinen zu machen, 
da doch erhebliche Uriterschiede der physiol. Wrkgg. bestehen. (Boli. Cbim. Farm. 
63 .. 4 — 6.) Sp ie g e l .

L. Debucquet, Methode zur Bestimmung des Schwefeldioxyds in der offizinellen 
Losung von Natriumbisulfit. Die bei der nach F e l d  (Chem. Ind. 1898. 378) 
quantitativ yerlaufenden Ek. SOaNaH -f- HgCl, =» SO,(ONa)HgCl +  HC1 ent- 
stehende Salzsaure wird titrimetr. mit Helianthin ais Indicator bestimmt. (Journ. 
Pharm. et Chim. [7] 29. 66—68.) JOSEPHY.

L. K ro eb e r, Bildet die Bestimmung der Anthrachinone ein zuverlassiges Kri- 
terium fiir die Wertbestimmung der Bheumdrogen? Anthrachinongehalt u. Wrkg. 
gehen keineBwegs parallel mit einander. Estrahiertes Khabarberpulyer, bei dem 
die aus eaurer Lsg. in Chlf. iibergehenden hydrolysierbaren Oxymethylanthrachinone 
zum weitaus groBten Teile entfernt waren, erwies sich .therapeut. ais yon unyer- 
andert gebliebener Starkę. Die Entfernung der in Chlf. iibergehenden Anthra- 
chinonderiy. ist demnach ohne EinfluB auf die Wrkg. (Pharm. Zentralhalle 65. 
25—27. Miinchen-Schwabing.) D ie tz e .

S. D ezani, Bemerkungen zur pharmakognostischen Praxis. I. U ber eine neue 
Falschung von Canabis indica. Es wurde eine Falschung durch Salyia officinalis 
festgestellt. Die Unterscheidungsmerkmale werden angefiihrt. — II. Uber Gegen 
wart von Krystalldrusen in Scilla. In einem Pulyer, dann auch in der Drogę selbst
u. zwar ausschlieBlich in den peripheren Schichten der Schuppen, wurden Oialat 
krystalle ermittelt, — III. Uber ein neues Bcagens au f Myrrhe. Eine ahnliche Kk. 
wie nach H i r s c h s o h n  (Pharm. Zentralhalle 44. 809; C. 1904. I. 56) erhalt man mit 
einem Reagens aus 6 Tin. Chlf., 3 Tin. Essigsaureanhydrid, 1 Tle. Essigester. Gibt 
man zu einem Gemisch yon einer Spur der Drogę oder dem Verdampfangsruckstand 
einiger Tropfen Tinktur u. 2,5 ccm des Ee8genses 1—2 Tropfen koni. H ,S04, bo entsteht 
sofort reinyiolette oder blauyiolette Farbung, die in einigen Stdn. dunkelblau wird; 
nach 20—24 Stdn. entfiirbt sich die FI. bis auf einige dunkelblaue dlige Tropfcben 
am Boden. Die Spezifitat wird durch Vergleich mit einer groBeren Beihe anderer 
fester Harze erwiesen. (Giorn. Farm. Chim. 73 . 5—10. Turin.) S p ie g e l .

Ludw ig W ilberz, Frankfurt a. M.-Eschersheim, Pipette mit frei nach oben und 
unten beweglichem flachem Araometer, dad. gek., daB die Drehung des Araometers 
innerhalb der Pipette durch paarweise in dieser angeoidnete Querstabchen oder 
durch die bekannten am Araometer oder an der Pipette yorgesehenen Fiihrungs- 
rippen, Warzeń o. dgl. yerhindert ist. — Die E in ric h tu n g  gestattet Bicheres u. 
schnelles Ablesen des Araometers. (D. R . P. 383126 K I. 421 vom 10/12.1921, au sg . 
10/10. 1923.) K O h l in g .

Srenska A ktiebolaget Mono, Stockholm, Selbsttatig wirkende Gasanalysier- 
vorrichtung fiir zwei oder mehrere JSinzelanalysen. (D. B. P. S83970 KI. 421 vom 
31/1. 1920, ausg. 2/11. 1923. Schwed. Prior. 29/1. 1919. -  C. 1923. IV. 868.) KU.

M as A rndt, Aachen, Durch steigendes und tinkendes Betriebswatser betatigte 
Gaspumpe mit in dem Betriebswatserraum liegendem Gasdbfangraum fiir gasanalytisehe 
Zwecke, 1. dad. gek., daB in die zum Gasabfangraum der Gaspumpe fuhrende Gas- 
zuleitung yor einem in an sich bekannter Weise yon dieser Leitung nach einem



1 5 7 0  H. A n g e w a n d t e  Ch e m ie .—H j .A l l g . c h e m .T e c h n o l o g ie . 1 9 2 4 . I.

Gaaabsorptionaraum abz weigenden Gasyerdrangungarohre ein hydraul. Ventil zu 
dem Zwecko eingesclialtet iat, wahrend der Zeit der hydraul. Verdriingung der 
Gaaprobe aus dem Raum in den Abaorptionaraum den Riicktritt yon Gaa in die 
Gaazulcitung dureh eine dabei in dieaer Leitung aufsteigende Druckaaule einer 
Sperrfl. des Yentila zu yerhindern. — 2. dad. gek., daB daa Ende einer vom Gaa- 
forderraum der Gaapumpe nach oben abzweigenden u. oben abwarts gebogenen 
Gasableitung in eine Sperrfl. einea hydraul. Ventils eintaucht u. ao hoch Iiber 
dieaea Ventil hinauagefiihrt ist, daB beim Beginn des Sinkena des Betriebaw. im 
Behalter im abwarts gebogenen Teile der Gasableitung eine Saule der FI. auf- 
geaaugt wird, die eine Verdunnung der eingesehloasenen Gaamenge ao lange be- 
atehen laBt, bia sich zunachst der GaBabfangraum von W. entleert u. erat jetzt aueh 
daa W. im Behalter bis unter die Miindung des Gaaabfangraums Binken kann. 
(D. B.. P. 388561 K I. 421 vom 10/12. 1921, ausg. 15/1. 1924.) KttHLiNG.

A dolf Dosch, Charlottenburg, Fortlaufende Analyse von Gatgcmischen unter 
Benutzung der Warmeabgabe eines dureh eine konstantę Wdrmeąuelle geheizten 
Kórpers «« das zu unteriuchende Gas, wobei ein kontinuierlicher Gaastrom an dem 
erwarmten Korper vorbeigefiihrt wird, 1. dad. gek., daB der Gasyorbeigang an dem 
erwarmten Korper wahrend der MesBung dureh geeignete Einrichtungen von Hand 
oder selbsttiitig fiir kurze Zeit unterbrochen wird, damit die Meaaung in ruhendem 
Gaa erfolgt. — 2. Yorr. zur Auafiihrung des Yerf. nach Anapruch 1, dad. gek., daB 
die Vorr. zum Ansaugen des Gasstromes dureh die MeBeinrichtung hindurch gleich- 
zeitig- fiir daa abweehselnde Ein- u. Aussehalten des Gasstromes benutzt wird. — 
Der Gasatrom braucht nieht, wie bei bekannten ahnlichen VerfF., mit ganz geringer 
Gescbwindigkeit an dem erwarmten Korper yorbeigefiihrt zu werden. (D. S. P. 
389445 KI. 421 yom 15/6. 1923, ausg. 1/2. 1924.) KtłHLING.

H, Angewandte Chemie,
I. Allgemeine ohemische Technologie.

Edm und O. von L ippm ann, Tećhnólogiiches und KulturgeschichtUchcs am  
Herodot. Geordnete Darst. des technolog, u. kulturgeachichtlich Wiehtigen aus 
H e b o d o t s  Geschichtabucb. (Chem.-Ztg. 48. 1. 29—31. 38.) J u n g .

■ E. B eri und W . Schwebel, Uber die Austreibung adsorbierter Stoffe aus gro/i- 
oberflachigen Korpcrn. Vff. leiten eine mathem&t. Beziehung ab zur Bereehnung 
dea zur AuBenerhitzung zum Auatreiben adaorbierten Materials erforderlichen Dampf- 
yerbrauebs mit Hilfe der Konatanten a  u. n der FreundlicbBchen Abaorptions- 
isotherme. JDie Prufung an A., A., Bzl. u. CCI* ergab gute Cbereinstimmung 
zwischen Rechnung u. Versa. Beitn Auatreibyerf. mit direktem uberhitztem Dampf 
hat die Oberhitzungswarme auf den Yorgang keinen direkten EinfluB; sie dient 
nur zum Verdampfen des kondenaierten W aaaerB. Der Sattigungsgehalt an adaor- 
biertem Materiał bei yerschiedeuen Tempp. u. yerschiedenen Drucken steht experi- 
mentell in Einklang mit Bereehnungen auB der Freundliebechen Regel u. der Po- 
lanyiachen Theorie. Das rationelle Verf. besteht in einer Kombination yon AuBen- 
erhitzung, Vakuum u. Waaaerdampf. Der ProzeB wird zweckmaBig aoweit dureh- 
gefiihrt, daB ein gewiBser Ruckhalt an adaorbiertem Materiał belasaen wird. (Ztsehr. 
f. angew . Ch. 36. 541—45. 552—54. 1923. Darmstadt, Techn. Hochach.) JoNG.

E. Zeulmann, Die Anwendung der Elcldrizitat zur Warmeerzeugung in der 
chemischen Industrie. Beachreibung der elektr. geheizten Dampferzeuger, Warm- 
waaserbereiter, KochkeBBel u. Schmelsofen. (Chem. Apparatur 10. 147—48. 153—56. 
162—64. 170—72. 179-80.) J u n g .

Q. Wiinscli, Gasmengenmessungen in Indutirieletrieben. K rit. ZuBam m enstelluDg
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der landliiufigen Hilfsmittel zur Gasmengenmessung wie Staurohr, Diłse, Yenturi- 
messer, Staurand. Vf. bespricht die in Pragę kommenden Berechnungsformeln. 
(Ar. f. Warmewirtscb. 4. 61—64. 1923.) R a s z f e l d .

P. L. Pfannenschm idt, Neue Quarzapparaturen. Vf. beachreibt eine K e s z l e r -  
Sehwefelaaurekonzentrationsanlage aua Quarzplatten, eine Salzaaureleitung u. eine 
Kombination von Wasehturm und Tourilla aus Quarzgut. (Ztschr. f. angew. Ch. 
37. 61—63. Jena.) J u n g .

8. v. Le Juge, Watserstrahl- oder DainpfstrahUuftpumpe. Darch eine Wasser- 
strahlpumpe nach Bauart von M D ll e r  wird infolge groBerer Gemiachunterkiihlung 
e in , weBentlich besBeres Vakuum erreicht ais bei einer Dampfatrahlpumpe mit 
gleichem Dampfyerbraucb. (Die Wiirme 47. 21—23. Bremen.) N e i d h a r d t .

Emil Zopf, Entstaubung nnd Gasrcinigung durch Ehktrieitat. (GewerbefleiB 
103. 3. — C. 1923. IV. 909. 1924. I. 82.) J u n g .

E. Elliot B. Atwater und Roy A. Borkland, Verfahren zur annahcrnden 
Ermittlung der zum TrocJcnen bis zu einem bestimmten relativcn Feuchtigkcitsgeha.lt 
erforderlichen Zeit. Es wird iiber VerBS. berichtet, welcbe die Vff. mit einem von 
der Firma C. O. B a r t l e t t  & Snow Co. in Cleveland (O.) hergestellten Trocken- 
app. anstellten, um die Zeit zu ermitteln, die erforderlich ist, um yerschiedene 
Materialien (Steinkoblengrus, Sagespiine, Gips, Ton, Sand) von einem bestimmten 
Feuchtigkeitsgehalt • bis zu einem anderen auszutrocknen. Die erhaltenen Zahlen- 
werte sind tabellar. u. in Kuryen angegeben, dereń Ordinaten der Feuchtigkeits
gehalt in %  u- dereń Abseissen die Zeiten sind, wahrend dereń die mit W. gesatt. 
Subatanz bis zu einem gewissen Feuchtigkeitsgrad auatrocknete. Aus den Kurven 
kann man die gewiinschten Daten entnehmen. (Chem. Metallurg. Engineering 29. 
226—30. 1923. Cleveland [Ohio].) B O t t g e r .

Andre Despr&s und Łoui3 Testard, Frankreich, Uberziehen der Innenwande 
von Glas- oder Zementgefdpen. Teer u. Paraffin werden zusammengeschmolzen u. 
die Mischung in noch fl. Zustand auf den zu bedeckenden Flfichen yerteilt. (F. P. 
663935 yom 3/7. 1922. ausg. 17/12. 1923.) KDh l in g .

Hermann Vollmann, Meiningen, Schmelzen oder Losen von Paraffin, Wachs, 
Harz und anderen schlechten Warmekitern organiicher Natur, dad. gek., daB das 
Schmelz- oder Losegut mit die Warme gut leitenden Materialien yermengt erhitzt 
wird, insbesondere solchen, die Teile dea achmelzenden oder zu losenden Prod. auf- 
nehmen, aber nicht die Kommunikation mit anderen fl. Teilen oder die Gas- u. 
Dampfentw. behindern. — Ais Warmeleiter werden solche Materialien yerwandt, 
die eine chem. oder katalyt. Wrkg. auf daa Schmelz- oder Losegut, auf das Ver- 
dunnungsmittel oder das herzustellende Prod. ausiiben. — Es wird so bei aufierer 
Erhitzung durch die Anordnung yon guten Warmeleitern, z. B. groben Eieenspanen 
oder Drahtnetz, innerhalb der zu achmelzenden Teilchen dereń {jberfiihrung in den 
fl. Aggregatzustand u. dereń dadurch bedingta VereiniguDg schnell herbeigefuhrt 
u. dereń Zers. yerhindert. (D. R.. P. 386947 KI. 22g yom 2/11. 1921, ausg. 19/12.
1923.) Sc h a l l .

Emil Fodszus, Berlin-FriedrichBhagen, Feine Pulver. Die in sehr feine Pulyer 
zu yerwandelnden StofFe, besonders Metalle, werden innerhalb yon Tragern, vor- 
zugaweiae Luftatromen, in sich atandig wiederholenden Kreisstromen mit groBer 
Geechwindigkeit gegeneinander gefiihrt, wobei dafiir gesorgt wird, daB steta eine 
groBere Menge groberer Teile des gleichen oder eines fremden Stoffes yorhanden 
iBt, zwischen denen die feineren Teile bia zu annahernd kolloider Feinheit zer- 
rieben werden. Zur Ausfuhrung dea Yerf. dient eine geschloBBene Miible, in der 
auf wasaergekuhlten Wellen im Abstand yon 10—20 cm 2 Schraubenflugel u. mit 
ihnen starr yerbundene Querschlager mit grofler Geschwindigkeit gedreht werdeD,
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welche die mit dem zu zerkleinernden Gut beladenen Trager gcgeneinander werfen. 
Der Trager wird von unten her zugefiihrt, entweicbt durch eine yerschlieBbare 
Óffnung, oberhalb dereń ein weiterer Luftstrom seitlich zugeleitet wird, in einen 
iiber der Milhle angeordneten Bebalter u. scheidet an V erengeruD gen  des letzteren 
grobere Teilchen ab. (Schwz. P. 101859 vom 11/7. 1922, ausg. 16/10. 1923.
D. Prior. 12/7. 1921.) K tteL lN G .

Jo h an  Nicalaaa Adolf Sauer, Amsterdam, Behandlung von Fliissigkeiten mit 
in mehr oder weniger fein vertciltcm Zustand befindlichcn Reinigungsmitteln in fort- 
gesttztem Bttrieb. (Schwz. P. 102027 vom 6/11. 1920, ausg. 1/11. 1923. D. Prior. 
5/3. 1919, A. Prior. 5/3. 1920. — C. 1923. II. 1141.) K a u s c h .

G. Polysius E isengieBerei nnd M aschinenfabrik, Dessau, Verfahren zur
Entwasserung und Behandlung von sćhlammigen Matsen mittels einer mit getrennten 
Saugrdumcn versehenen Filtertrommcl unter mehrmaliger Aufgabe yon nasscm Gut 
auf die sich drehende Trommel, so daB nasses Gut auf bereits teilweise entwaasertes 
Gut aufgetragen wird, dad. gek., daB die TrommelfilterAachen zwischen den Auf- 
gabestellen der zu entwasserndcn M. beheizt werden. — 4 weitere Patentanspriiche 
kennzeichnen Ausfuhrungsformen des Verf. (D. B. P. 389875 KI. 12d yom 11/8.
1922, ausg. 9/2. 1924.) K a u s c h .

H. W olf Akt.-Ges., Magdeburg-Buckau, Trommelvakuumfilter mit auf den
Filterkuchen einwirkenden Druckwalzen, dad. gek., daB zweckB SchlieBens der bei 
Trocknung des Filterkuchens auf dem ganzen Umfange der Trommelflache sich 
bildenden, die Saugluft durchlaseenden Bisse die Walzen auf den Trockensaugteil 
gleichmaBig verteilt u. in dem an sich bekannten schwenkbaren Biigel einzeln 
in bezug auf die Trommel einstellbar sind derart, daB die Streichwikg. auf den 
Kuchen mit Zunahme der Trocknung allmablich starker wird. (D. B. P. 389876 
KI. 12 d Tom 21/3. 1922, ausg. 9/2. 1924.) K a u s c h .

Deutsche Maschinenfabrik A.-G., Duisburg, Filter fiir L u ft, Ddmpfe und 
Gase aller Art unter Btnutzung von Atbest alt Filterstoff, dad. gek., daB der Filter- 
stoff mit gegen Verbrennung impragnierten Pflanzenfasern zu einem Gewebe ver- 
arbeitet ist. (D. R. P. 390033 KI. 12e vom 27/4. 1922, ausg. 12/2. 1924.) K a .

E m il Baffloer, Duisburg, Yorrichtung zum Ent&tauben von Gasen auf 
trockenem Wege mittels echiittbaren Filtermaterials, das sich stetig oder zeitweilig 
in senkreehter Bichtung von oben nach unten bewegt u. durch das zu entstaubende 
GaB gesaugt oder gedriickt wird, dad. gek., daB das Filtermaterial zwischen 
glatten, gitterartigen Wanden mit senkrecht u. ununterbrochen yerlaufenden Gas- 
durchlaseen gehalten ist. (D. B. P. 389548 KI. 12 e vom 13/5. 1922, ausg. 13/2.
1924.) K a u sc h .

Boy Griffith Jones, Bloomfield, N. J., iibert. an: Westinghouso Lamp Com
pany, PennBylyanien, Gasreinigung. Um ein einatomigea yon einem zweiatomigeu 
Gase zu trennen, wird die Temp. eines erhitzten Beinigungsmittela allmahlich ver- 
ringert. (A. P. 1478036 yom 2/1. 1922, ausg. 18/12. 1923.) K a u s c h .

Bheinische Kokerei G. m. b. H., Duisburg-Hochfeld, und Otto Pistorius, Dort
mund, Ga$reiniger zum Ausscheiden von festen, fl. oder gasformigen Bestandteilen aus 
Bohgasen durch Waschen mit FIL, 1. dad. gek., daB ein trocnmelformiger Waschraum 
in radial B tehende Kammern unterteilt u. yon yersetzt zu ihnen angeordneten Bing- 
zylinderausschnittskammern umgeben ist, welche beiden Kammersyetcme durch 
einen drehbaren Korb mit Schlagholzern yoneinander getrennt sind. — 2. dad. gek., 
daB Korbumdrehung u. Gasstrom gleichgerichtet ist. (I). B. P. 389752 K I. 12e 
yom 17/8. 1922, ausg. 7/2. 1924.) K a u s c h .

Franz Xaver Gehring, Łebach, Saar, Vorrichtuńg zur Verhinderung von 
ichadlichen Gasstrdmungen, welche dat Ausscheiden von Unreinigkeiten mittels Zentri- 
fugaUcraft in schnell rotierenden Trommeln erschweren nach D. B. P. 377196, 1. dad.
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g ek ., daB der zwischen Trommel u. Gehauae yorhandene Spalt durch Verschieben 
des Trommeleudes, der ruhenden Spaltseite oder beider kleiner oder groBer gemacht 
werden kann. — 2. dad. gek., daB mit in dem Gehause radial zwischen den Wanden 
drehbare Fliigel eingebaut sind. — 3. dad. gek., daB die Fliigel mit Fortsatzen 
zwischen den Wanden in die Zellen hineinragen. — 6 weitere PatentanBpriiche 
kennzeichnen noch besondere Einrichtungen. (D. R. P. 389814 KI. 12e vom 8/12.
1922, ausg. 8/2. 1924. Zus. zu D. R. P. 377196; C. 1923. IV. 392.) K a u s c h .

Naamlooze Vennootschap Montaan Metaalhandel, Amsterdam, iibert. an:
Metallhank nnd Metallnrgische Gesellschaft, Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Ge- 
toinnung absorbicrłer Dampfe. Man erhitzt die porosen Stoffe (wie aktiye Kohle, 
Kieselsauregel, AlsOB), die die Dampfe (z. B. Bzl. aus Luft) absorbiert haben, auf 
elektr. Wege. (E. P. 207547 vom 23/11. 1923, Auszug veroff. 23/1. 1924. Prior. 
23/11. 1922) K a u s c h .

A/S. de Korska Saltrerker, Bergen, iibert. von: łBak Isaachsen, Christiania, 
Norwegen, Behandeln von Lósungen, um feste darin befindliche Stoffe zu erhalten. 
Mau laBt einen Strom von der Lsg. eines Stoffes, der krystallisiert werden boII, 
sich mit diesem sattigen u. bringt die Lsg. mit einer Krystallmasse an einem 
besonderen Ort in Beriihrung. (A. P. 1478337 vom 12/10. 1921, ausg. 18/12.
1923.) K a u s c h .  

Aktiengesellschaft Kummler & Matter, Aarau, Schweiz, Abicheidung ton
Salzen durch Eindampfen ihrer Losungen in gesclilossenen Verdampfungsgefdflen. 
(Schwz. P. 102026 vom 11/4. 1922, ausg. 1/11. 1923. D. Prior. 19/4. 1921. — 
C. 1923. IV . 440.) K a u s c h .

Aktiengesellschaft Kummler & Matter, Aarau, Schweiz (Erfinder: E. Wirth-
Frey), JEindampfen von Fliissigheiten. (Bohwed. P. 54248 vom 26/6. 1920, ausg. 
11/4. 1923. Schwz. Prior. 26/2. 1918 u. 21/5. 1920. D. Prior. 10/11. 1917. — 
C. 1923. IV. 850.) K a u s c h .

Thermal Industrlal and Chemical (T. I. C.) Eesearch Company Limited, 
Arthur Mc Dougal Duckham und John Stanley Morgan, London, Vorrićhtung 
zur Destillation von Teer, Ólen u. dgl. Ein unten geschlitztes Bohr miindet unter 
in einem Stahlbehalter befindliches geschtnolzenes Metali oder eine geschmolzene 
Metallegierung. In dem Metallbad kann noch eine geneigte Platte angeordnet 
sein. Die durch das Bohr zugefiihrte zu dest. FI. gelangt durch das Bohr in 
dunnem Strahl unter die Oberfłache des Metallbades u. wird so der Dest. unter- 
worfen, wobei die entwickelten Dampfe an die Oberflache steigen. Vgl. auch E. P. 
176438; C. 1922. IV. 22. (E .P . 170617 vom 26/5. u. 8/12.1920, ausg. 24/11.
1921.) BOh m e k .

H azor Jndson Smith, V. St. A., Verhinderung der Bildung von Krystallen im 
Ereislauf einer Kaltemasćhine. Man mischt der Kaltefl. eine mit W. mischbare 
alkoh. FI. bei u. laBt diese in den Leitungen der Maschine zirkulieren. (F. P. 
563900 vom 16/3. 1923, ausg. 15/12. 1923.) K a u s c h .

Th. Goldschmidt A.-G., Esjen, Buhr (Erfinier: F. Bergius und E. Hagglund), 
Abicheidung fluchtiger Sauren aus waiserigen Gemiichen durch Verdampfen. (Schwed.P. 
54247 vom 15/6. 1920, ausg. 11/4. 1923. D. Prior. 14/9. 1916 u. 14/10. 1918. — 
C. 1923. II. 796 [D. R. P. 305193].) K a u s c h .

m . Elektrotechnik.
Isaae fl. Levin, New York, Elektrolytiscłte Zelle. Die AuBenelektrode wird 

von dem Elektrolyseurbehalter gebildet, in den die Innenelektrode eingeaetzt wird, 
ebenso ein beide Elektroden trennendes Diaphragma. Der Deckel bildet miteinander 
nicht in Verb. stehende Gaskammern. Der Elektrolyt zLrkuliert yon der einen zur 
anderen Elektrodę. (A. P. 1478341 vom 14/1. 1920, ausg. 18/12. 1923.) K a u s c h .  

VI. 1. 102



1574 H ,„ . E l e k t r o t e c h n ik . 1 9 2 4 .  I .

Siemens & Halske Akt.-Ges., Siemensstadt b. Berlin, Elektrolyse. An dem 
Punkt, an dem der (starkę) elektr. Strom eintritt, wird der Elektrolyt Btandig in Be- 
wegung gehalten. (E. P. 207174 vom 12/11. 1923 , Auszug vero£F. 16/1. 1924. 
Prior. 15/11. 1922.) Kausch.

Isaac H. Levin, New York, Wasserelektrolysator. (A. P. 1478340 vom 14/1.
1920, ausg. 18/12. 1923. — C. 1921. IV. 247.) K a u s c h .

Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co. (Erfinder: Theodor Muller),
LeverkuBen b. Koln a. Eh., Elektrolysenzelle, dad. gek., daB daB Diaphragma in der 
Dichtungslinie der Zelle oder die Ober- bezw. Unterseite der Anodę in der Dich- 
tungslinie der Zelle u. der Chlorraum im Zelldeckel liegt, wo durch es ermoglicht 
wird, den Kastendeckel aus einem Stuck herzuatellen, was ein leichtes Auseinander- 
nehmen u. Beinigen der Zelle ermoglicht. (D. E. P. 389509 KI. 121 vom 30/7.
1921, auBg. 7/2 . 1924.) K a u s c h .

L. A. Carrera, Barcelona, Spanien, Elektrolyse. Der Elektrolyt (NaCl) wird
durcb die entwickelten Gase von der Zelle des Elektrolysators durch ein Kobr nach 
einem dariiber liegenden GefaB gedriickt, yon dem er durch gekuhlte Rohre in 
einen Behalter fłieBt, aus welcbem er durch ein Rohr nach der Zelle zuruckgeleitet 
wird. (E. P. 207199 vom 17/11. 1923, Auszug veroff. 16/1. 1924. Prior. 18/11.
1922.) K a u s c h .

P. E einhard t et Cle., Berlin-Wilmersdorf, Elektrolyse. (E. P. 207801 vom
15/11. 1923, Auszug veróff. 30/1. 1924. Prior. 28/11. 1922. — C. 1923. IV. 
S69.) K a u s c h .

Badische Anilin- & Soda-Fabrik, Ludwigshafen a. Rh., Elektrólyseur fur 
alkalische Elekłrolyten. Die dem Alkali ausgesetzten Metallteile bestehen aus Le- 
gierungen von Fe u. Ni. (8clrwz. P. 102029 vom 17/10. 1922 , ausg. 1/11.
1923.) K a u s c h . 

Andre Mayer, Neuilly s. Seine, Isolierkorper. Papier oder andere blattformige
isolierende Stofie werden von einer Rolle abgewickelt, iiber eine Anzahl Rollen ge- 
zogen, welche sich innerhalb einer Leg. eines isolierenden Klebstofia befinden, u. 
dann innerhalb derselben FI. aufgerollt, wobei auf den Stoff mittels einer unter 
Federdruck stehenden Walze ein Druck ausgeubt wird, um die Entstehung von 
mit Luft oder FI. gefullten Hohlraumen zu vermeiden. (Sclrwz. P. 101705 vom 12/6.
1922, ausg. 16/10. 1923. F. Prior. 3/5. 1922.) KDh l in g .

Jean Leonard Lafeuille, Nogent-sur-Oise, Elektritche Widerstandtmasse, be- 
stehend aus einer oder mehreren elektr. leitenden MM., wie z. B. Graphit, Horn- 
kohle, Carborundum o. dgl., vermischt mit einer oder mehreren nicht leitenden MM., 
wie Asbest, Talkum, Kaolin, Glimmer o. dgl., 1. dad. gek., daB die Widerstandsm. 
zwecks Unyeranderlichkeit bei Verwendung in mechan. zerkleinertem, aufierst fein- 
komigem gesiebten Zustande einen Zusatz von einem sog. elektr. Bindemittel erbalt, 
das aus z. B. auf elektrochem. Wege erhaltenem Metali in SuBerster Blattfeinheit, 
gleichfalls gesiebt, besteht. — 2. dad. gek., daB das elektr. Bindemittel aus Al be- 
steht. — Die Unveranderlicbkeit bei der Verwendung, welche die Erzeugnisse be- 
sitzen, wird bei den bekannten, ahnlich zusammengesetzten MM. nur dadurch er- 
reicht, daB sie in eine zahe Pastę verwandelt werden, welche getrocknet u. gerostet 
werden muB. (D. E. P. 389686 KI. 21 c vom 17/9. 1920, ausg. 6 /2 .1 9 2 4 . F. Prior. 
22/9. 1919. KOhling.

Ercole Eidoni und Societa Talco e Grafiti Val Chisone, Italien, Elektroden 
aut natUrlichem Graphit. Naturlicher krystallin. Graphit von nadel-, blatt- oder 
plattenformigem Bau wird einem Zugyerf. ausgeaetzt, so daB die Nadeln, Blatter usw. 
sich in der Richtung der Achse der herzustellenden Elektroden ordnen. Die Leit- 
fahigkeiten dieser Elektroden ist in achBialer Richtung erheblich grdBer ais in trana- 
Tersaler. (F. P. 564167 vom 21/3. 1923. ausg. 22/12. 1923.) K tJh l in g .
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Chemische F ab rlk  Kalk G. m. b. H., Koln, u . H erm ann Oehme, Koln-Kalki 
Herstellung von aschefreiem Koks fiir mttallurgische Zwecke auB Teer, Urteer, Torf- 
teer, Teerol uaw., 1. dad. gek., daB man die Teere vor der Verkokung von den 
aschebildenden Bestandteilen befreit. — 2. dad. gek., daB man die Dampfe des in 
einer Retorte erhitzten, yorher gereinigten Teeres einer auf maBige Rotglut er- 
hitzten Zersetzungaflaehe ausaetzt, aus den entstandenen Zeraetzungsprodd. durch 
Kiihlung yorzugsweise die bochsd. Bestandteile ausscheidet u. dieselben in die 
Destillierretorte zuriickfiihrt, wobei in der Apparatur tjberdruck erhalten wird. — 
Die Erzeugnisse werden zur Herst. von Elektroden z. B. fiir die Gewinnung yon 
A l Oder Ca yerwendet. (D. R. P. 389657 KI. 40 c yom 8/6. 1922, ausg. 5/2.
1924.) KttHLING.

August Eppens, Charlottenburg, Herstellung von Selenzellen, gek. durch die 
Benutzung eines Gemisches aua 2 Se-Sorten, von denen die eine einen reitłich 
steigenden elektr. Wideratand, die andere einen zeitlich sinkenden elektr. Wider- 
stand aufweist. — Die Zellen zeigen schon kurz nach ihrer Fertigstellung einen 
konetanten oder fast konatanten elektr. Widerstand. (D. R. P. 389474 KI. 21 g yom 
10/1. 1922, ausg. 2/2. 1924.) K U h l in g .

Adolfo Pouehain, Turin, Sammler. (Can. P. 232037 yom 2/8. 1921, ausg. 
19/6. 1923. -  C. 1923. II. 83. 389.) KU h l in g .

V. Anorganisehe Industrie.
—, Konzentrierta Wasserstoffsuperoxyd. Seine Forziige ais Bleichmittel. Vf. 

beschreibt die Darst. von 30% ig- HsO, u. aetzt die Vorziige desaelben alg Bleich
mittel auseinander. (Chem. Trade Journ. 73. 676. 1923.) J u n g .

S. Mlcewicz, Nitroscvcrbrauch im Schiccfclsaureturmverfahren. Bemerkungen 
zu den Ausflihrungen yon R o s e n d a h l  (Chem.-Ztg. 46. 1036; C. 1923. II. 725). 
Die storende Wrkg. yon P  ist wohl nicht auf reduktiye, sondem auf katatysator- 
giftige Eigenscbaften zuruckzufiihren. (Chem.-Ztg. 48. 69.) J u n g .

A. W. Allen, Pottascheherstcllung aus Sectang in Californien. Beschreibung 
der Gewinnung des Tanga u. der Verarbeitung aowie der Auaaichten dieser In
dustrie. AuBer Pottaache konnen Fettaiiuren, Aceton u. J  aua dem Tang gewonnen 
werden. (Chem. Metallurg. Engineering 29. 49—52. 1923.) R a sz fe l d .

—, Zur Frage des synthetischen Ammoniaks. Der Casale-Prozefi. (Forta, yon 
S. 950.) Auch dieaer ProzeB ist wie der Claude- u. FauserprozeB durch halbautomat. 
Regulierung der Temp. der Kontaktmasse ausgezeichnet. Ea werden Einzelheiten 
des Casale-Prozesscs an Hand yon Skizzen mitgeteilt C a sa le  benutzt Drueke, die 
zwischen den yon H aber u. C laude benutzten liegen. Wegen der giinstigen Wrkg., 
die geringe Mengen NH„ im N/H-Gemiach auf die Aktmerung, Haltbarkeit des 
Katalyaators auattben, u. zur Vermeidung der Uberhitzung der Kontaktmasae, wird 
NHS dem Gemisch zugefiigt bezw. ein gewiBser Prozentsatz festgehalten. Kontakt- 
ofen u. Warmeaustauach sind in einem App. yereinigt. Da daa auBere Rohr einer- 
seit8 durch Isolierung yon der h. Kontaktmasse geschutzt ist u. andererseits durch 
die ankommenden k. Gaso gokilhlt wird, ist daa Materiał keinen Zustandsande- 
rangen unterworfen u. die Benutzung yon Spezialstahlen nicht notig. Ais Kata- 
lysator dient Fe mit geeigneten Zusiitzen. (Rey. des produits chim. 26. 717—20. 
1923.) R aszfeld .

M. Roullens, Aktivierte Kohle. Daa Ergebnis der Veras. yon D ayis (Ind. 
and Engin. Chem. 15. 631. 689; C. 1923. IV. 333. 683), daB Kreaol unter den Be- 
dingungen der angcatellten Vorss. 89,4°/0 so wirkaam ais Adsorbens sei ais aktiyierte 
Kohle, ist nicht einwandfrci, weil die Versa. mehr zur analyt. Kontrolle dienten, 
ais um die Bedingungen des Fabrikbetriebes feetzustellen. Hohe Adaorptions- 
fahigseit, wie sie fiir aktiyierte Kohle festgestellt wurde, bedingt aber noch nicht
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eine wirtachaftliche Verwertung im groBen, die yielmehr auch noch von der hand- 
lichen Verwertbarkeit der Mittel in geeigneten App. abhangt. Es kann mit Kreso! 
yollatandige Adsorption erreicht werden durch Verwertung dea Gegenstromprinzipa 
u. geeignete Bauart des Adsorptionsapp. (Chem. Metallurg. Engineering 29. 7(53 
bis 764. 1923. New York City.) R0HLE.

A. W. Allen, Jiine grundlegende chemische Industrie: SaU aus Seewaseer. Eb 
wird die Gewinnung yon Sal z durch natlirliche Verdunstung von Meerwaaser u. 
die Beinigung deB rohen Salzes in Vakuumpfannen beeprochen. Die seit Anfang 
dieses Jahrhunderts in Californien entstandene Salzindustrie wird an Hand zahl- 
reicher Abbildungen hinsiehtlich der dabei ublichen Verff. zur Gewinnung u. Reini- 
gung dea Salzes erortert. (Chem. Metallurg. Engineering 29. 1131—35. 1923.) Rtł.

Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Leyerkueen bei Koln a. Rh., 
Schwefel. Man leitet H,S-haltige Gase iiu Gemisch mit Luft oder SO, durch porose 
SiO, (aktiyjertes Kieselaauregel). Ist letztere mit S gesattigt, so wird sie mit einer 
Na,S-Lsg. oder einem organ. Losangsm. fiir S extrahiert, u. der S aus der er- 
baitenen Lsg. durch Kryetallisation gewonnen. (E. P. 207196 vom 16/11. 1923, 
Auszug yeroff. 16/1. 1924. Prior. 20/11. 1920.) K a u s c h .

Steyens, Aylaworth Company, New York, ubert. yon: Arthur Given, Newark, 
N. J., Schwefelgcicinnung aus gebrauchter Gasreinigungsmasse. Die M. wird in einem 
Gefati, in das ein Loaungam. zum Auatreiben der Luft eingebracht wird, in die FI. 
getaucht, die durch eine Zuaatzfl. yerdrsngt wird, bis die Schwefelextraktion yoll- 
atandig ist. (A. P. 1478180 yom 21/11. 1918, ausg. 18/12. 1923.) K atjBCH.

E. F. Peterson, Westminater und S. Field, London, Gewinnung von Sthwefel- 
wasstrstoff und Schwcfel aus sulfidischen Urzen. Die Erze werden mit iiberhitztem 
Dampf behandelt, wobei dem Dampf oder dem aus dem Ofen entweichenden Dampf- 
gemisch eine beschrankte Menge Luft zugefiihrt werden kann. Das H,S enthaltende 
Gasgemisch wird dann uber Fe,O, geleitet, wodurch der H,S in S ubergefuhrt 
wird. (E.P. 206207 vom 27/7. 1922, ausg. 29/11. 1923.) O elk er.

Charles TJrfer, Genf, Herstdlung eines pulvertgen Katalysators zur Sindung 
von Stickstoff. (Sohwz. P. 102028 vom 12/6. 1922, ausg1. 16/11. 1923. — C. 1923.
IV. 641.) K a u s c h .

Chemische Werke Carbon Gesellschaft m. b. H., Ratibor, Oberschlesien, 
Gas absorbierende Kohlen. (Oe. P. 94815 vom 17/5. 1922, ausg. 10/11. 1923. — 
C. 1922. IV. 309.) K a u s c h .

Prana Georg Liljenroth, Stocksund, Schweden, Wasserstoff. (Sohwz. P-
102221 yom 29/11. 1922, ausg. 1 6 /1 1 .1 9 2 3 . Schwed. Prior. 3/12. 1921. — C. 1924.
I- 694.) K a u s c h .

Deutsche Gliihfadenfabrik Rich. Kurtz & Dr. Ing. Paul Schwarzkopf
G. m. b. H., Charloltenburg, Beinigung von Wasserstoff. (Oe. P. 94994 yom 12/7.
1921, auag. 26/11. 1923. D. Prior. 13/7. 1920. — C. 1923. U. 391 [D. R. P. 
357135].) K a u s c h .

J. Miohael & Co., Berlin, Kaliumnitrat. K,SOł-Lag. wird mit NaN03 im 
UberschuB behanaelt. Es ueheidet sich in der Warme Na,SOł aus. (E. P. 208114 
yom 27/7. 1923, Auszug yeroff. 6/2. 1924. Prior. 7/12. 1922.) K a u s c h .

Camille Deguide, Enghien, Bariumhydrat. (Oe. P. 94982 yom 21/12. 1921, 
ausg. 26/11. 1923. F. Prior. 13/1. 1921. — C. 1923. II. 1022.) K a u s c h .

Harold S. Booth und George G. Marshall, Cleveland, V. St. A., JBeryllium. 
(Can.P.P. 231952 u. 231953 yom 9/3. 1922, ausg. 19/6. 1923. — C. 1922. 
I L  78.) K O h l in g .

N. F. O. Palacin, Barcelona, Spanien, Aluminiumoxyd und -nitrat, Ammonium- 
formiat, Caiciuinaluminat und Nitride. 0 „  CO, u. N, werden aus Luft gewonnen.
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Dann wird der Os mit C bu COj vereinigt, dio ala CaC03 u. Ca(flC09), gebunden 
wird. Gleichzeitig erzeugtes CO gibt mit (NH4)HCOs Ammoniumformiat. Der N, 
wird dureh einen SiOs- u. Al,Os-haltige Erden enthaltenden Drehofen geleitet, 
wobei sieh Aluminiumnitrid bildet, daa katalyt. zu Al(NOa)3 oiydiert wird, das 
wiederum in Al,Os u. Calciumdluminat iibergef&hrt werden kann. (E. P. 208123 
yom 6/11. 1923, Auszug yeroff. 6/2. 1924. Prior. 5/12. 1922.) K a u s c h .

Walter H. Green, Chicago, Basenauttautchendrs Materiał. Ein „gebaekener"
Zeolith wird mit Wasaerdampf behandelt. (A. P. 1477753 vom 22/9. 1920, auag. 
18/12. 1923.) K a u s c h .

International Filter Co., Chicago, iłbert. von: Walter J. Hughes und 
Abraham S. Behrman, Chicago, Zeolith. Man miBcht Alkali u. tonige Erde, die 
basenaustausebende Wrkg. besitzen, u. backt die Miaehung, um sie zu erharten. 
(A. P. 1477757 yom 21/5. 1920, auag. 18/12. 1923.) K a u s c h .

Edmund S. Leaver, Tucaon, Ariz., ubert. an: Charles E. van Barneveld, 
St. Louia, und Lawrence B. Eckman, Tucson, Lósungen, die Schwefelsaure und 
Ferrisulfat enthalten. FeS04 enthaltendea Materiał wird in Ggw. von W. der Ein- 
wrkg. v'on SO, u. O, enthaltenden Gaaen ausgeaetzt. (A. P. 1477965 yom 29/3.
1922, auag. 18/12. 1923.) K a u s c h .

P. Pipereaut und A. Helbronner, Paria, Titanoxyd und -salze. Man erh&lt 
TiS, dureh Einwrkg. v o d  H,S auf TiCl4, TiBr, oder TiF4. Ferner wird Ti-Erz 
(Ilmenit) mit Kohle u. H ,S04 oder Pyriten in einem geechloaBenen Behalter erhitzt 
u. daa erhaltene Prod. mit yerd. H ,S04, die das reduzierte Fe loat, behandelt. Es 
bleibt TiO, unl. zuruek u. wird mit Kohle gemischt der Einwirkung von Cl, bei 
Dunkelrotglut ausgeaetzt. Der erhaltene TiCl4-Dampf wird mit trockenem H,8 
dureh yon aufien auf 400° erhitite Rohre geleitet oder in einem Kondensator bei 
100° kondensiert u. dann der H,S eingeleitet. Daa TiS, wird allein oder im Gemisch 
mit ZnS04 gerostet zu TiO, oder dem aua TiO, u. ZnO bestehenden Farbstoff.
E. P. 207555 yom 26/11. 1923, Amnug yeroff. 23/1.1924. Prior. 25/11. 1922.) Ka.

Erie Hjalmar Westling, San Francisco, Kalif., Herstellung von Manj/aneuper- 
oxyd. (D. B. P. 390043 KI. 12 n yom 29/5. 1920, auag. 12/2. 1924. A. Prior. 14/3.
1918. — C. 1922. II. 376.) K ausch.

VI. Glas, Keramik, Zement, Baustoffe.
C. Fleok, Die Strichdtzung. Beachreibung des Verf. der Zinkatzung in Strich- 

manier. (Sprechsaal 5 6 . 495—96. 1923.) W e c k e .
Haegermann, Das Anbacken beim selbsttatigen Schachtofen. Es wird ein 

kurzer Leitfaden zur Vermeidung des Anbackena aufgestellt. Der Querschnitt dea 
OfenB ist yon untergeordneter Bedeutung. Sorgfaltige Aufbereitung dea Bohmateriala 
ist erforderlich. Der Kokazuaatz iat genau zu kontrollieren. Die Formlinge d&rfen 
nur daa notige W . enthalten. Von besonderer Wichtigkeit aind feate PreBlinge. — 
Aueh bei Innehaltung all dieaer Punkte ist u. U. das Anbacken nieht zu ver- 
meiden, u. aolange man es nieht in der Hand hat, das Feuer im Ofen nach Be- 
lieben am Bandę oder in der Mitte za yerstarken oder zu achwaehen, ist der 
selbattatige Schachtofen fiir schwierigea Bohmaterial ein ungeeigneter Brennapparat 
(Zement 12. 310—11. 319—20. 1923. Karlshorst.) W e c k e .

Hago Herda, Auswertung der Abhitze keramischer Brennófen. Beachreibung 
einer Abhitzeyerwertungaeinrichtung, die sowohl mit Garbrand- wie mit Muffelofen 
yerbunden werden'kann u. die Rauchgase in einen Aufbau u. dessen Kammem 
leitet, in welch letzteren wassergeflillte Warmeaufnahmekorper aufgestellt aind. 
(Keram. Bdsch. 31. 415—16. 1923.) W e c k e .

P. Thor, Luftiibertchufl und Brennstoffcerbrauch im Ringofen. Die grofien 
Schwankungen im Brennstoffyerbrauck der Bingofen baben ihre Drsache nieht nur
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in yerschieden hohen Garbrandtempp., sondern zum groBen Teile in der Art der 
Feuerflihrung. Sind die Zugyerhaltnisse auareichend, der Brennkanal u. die an- 
gewandte Feuerlange lang genug, dann erreieht man mit Hilfe einer Nacbglut, 
daB die Yerbrennung mit kleinetem LuftiiberschuB atattfindet; VorauBBetzung ist 
dabei, daB alle Undiehtigkeiten beseitigt sind. (Tonind.-Ztg. 47. 723—24. 1923. 
Bremen.) W e c k e .

S. E ng lish , Vber den Einflufi der verschiedenen Bestandteile eines Glases auf 
die Yiscositat im Bereiche der Kiihltemperatur. Measungen der Viscositat an Natron- 
kalk-, Natronmagnesia-, Natronaluminium-, Natronblei- u. Kalibleiglaa zeigen trotz 
der yerschiedenen Eigenscbaften, die bei der Verarbeitung der Glaser zutage treten, 
daB die Viscositatsanderung nahe am Kuhlpunkt fast die gleiche ist. Die Temp.- 
Erhohung, die notwendig ist, die Zabigkeit auf die Halfte herabzusetzen, betrug 
bei den verscbiedenen Glaaern 8 —12°. — Die Viscoaitatsanderung ist in An- 
naherung eine logaritbm. Funktion der Temp. Die Verarbeitungsfahigkeit der 
Glaser ist demnach von 2 Faktoren abhangig: 1. Von dem Yerhaltnis der Viseosi- 
tataanderong zur Temperaturerhohung; 2. Von dem Betrag der WarmeauBBtrahlung 
eines Glases bei seiner Verarbeitungstemp. (Keram. Rdsch. 31. 443—44. 1923.) We.

Berdel, Feuerłonwaren. Yf. wendet sich gegen das Bestreben, den Begriff 
„Feuertonware11 auszumerzen. Diese iat eine besondere Art Sanitatsware, ein 
hochgebrannter, steinharter, aber von Natur aus nicht weiBer Scherben, der durch 
eine weiBe Engobe verschont u. dann glasiert wird. (Tonind.-Ztg. 47. 765—66.
1923.) W e c k e .

— , Australischer Tópferton. II. (I. vgl. Buli. Imperial Inst. Lond. 19. 465; 
C. 1922. IV. 427.) Vf. bericbtet iiber die Analyse eineB Tona, Feldspats u. Quarzes 
aus Australien. Die Verss. zeigten, daB der Ton zur Herst. von Steingut oder 
Halbporzellan geeignet ist. (Buli. Imperial Inst. Lond. 21. 321—24. 1923.) J u n g .

O. Boudouard und J. Lefcano, Untersuchungcn iiber Tone. V. Die Finwirkung 
der Warme. (IV. vgl. Buli. Soc. Chim. de France [4] 33. 587; C. 1923. IV. 855.) 
Vff. untefluchen die Einw. der Warme auf verschiedene Tone. Die Tempp. werden 
anfangs darch Benutzung der Dampfe von Korpern mit yerschiedenen Kp. (Anilin 
182°, Benzophenon 300°, Hg 360° u. S 445°) u. dann im elektr. Widerstandsofen 
(500—800°) allmahlich gesteigert. Es werden die Tone: Bali Clay, West Carclare 
Nr. 8, Kaolin St. Austell, Kaolin Zettlitz, Weaterwald Kapitan, Masarguet, Ton des 
Eyziea, Halloysit des Eyzies, Halloysit Coussac-Bonneyal u. Hamman-Meskoutine 
untersucht. Die Entwasserungskuryen: Temp.-HsO-Verlust steigen durchweg erst 
langsam an, zwischen 445 u. 500° tritt der Hauptyerluat ein (Btarkes fast senk- 
rechtes Ansteigen der Kury), oberhalb 500° wird langsam der Best des W . ab- 
gegeben. In den Kuryen zeigt sich so deutlich die Abgabe des durch Hygroskopie 
aufgenommenen W., sowie zwischen 450 u. 500° des chem. gebundenen Wassers. 
Die Kuryen der Tone yon Hamman-Meskoutine spiegeln den heterogenen Charakter 
diesesTone (ygl. Buli. Soc. Chim. de France [4] 33. 581; C. 1923. IV. 854) wieder, 
die Kurye des Halloyaits des Eyzies gibt einen charakteriBt. Punkt bei 800°. (Buli. 
Soc. Chim. de France [4] 33. 1627—40. 1923.) K. L i n d n e r .

P. J. Wakem, Setzen von Ófen und sćhwerschmehlare Zemente. Forderungen 
u. Erkenntnisse uber Ofen u. Ofenmaterialien, sowie Zementgegenstande fur techn.
Z wecke. (Ind. and Engin. Chem. 15. 893—94. 1923. New York [N.Y.].) G r im m e .

Otto Schott, Brennen von Naturportlandzement im selbsttatigen Schacht- und 
Drehofen. Da bei der Herst. yon Naturportlandzement die grubenfeuchten Kalk- 
steine im Ofen zum Platzen neigen, muB fur den Betrieb des selbsttatigen Schacht- 
ofens im besonderen eine stetige gleichmaflige NachfUllung durch selbsttatige Be- 
gichtung gewabrleistet werden. Fur groBere Leistungen bietet nach dem Vf.
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der Drehofen zur Herst. von Naturportlandzement Vorteile. (Tonind.-Ztg. 47 . 724. 
1923. Heidelberg.) Wecke.

Richard Grun, Einflufi der chemischen Zusammensetzung der Schlacken und 
Klinker au f Erhartung und Sulfatbestandigkcit des Sochofenzements. Umfasaende 
Untersa. ergaben folgendes: Von besonderer Bedeutung ist die Zus. der Schlacke. 
Die fiir Portlandzement bekannte Schadlichkeit der Tonerde ist fiir Schlacken nicht 
im gleichen Mafie zu erwarten. Hochkalkige Klinker u. Schlacken, besonders bei 
Mg-Gehalt, yerhalten sich ungunstig. In nicht kalkreichen Schlacken ist die Magnesia 
unschadlich. Erzzement kann ais Klinker bei der Herst. yon Hochofenzement yer- 
wendet werden. — Die Hochofenschlacke ais Trager der Erhartung ist aus- 
schlaggebend fiir die Festigkeiten; fiir jede Schlacko gibt es besonders geeignete 
Klinker, jedoch bleibt die Einw. derselben auf die Festigkeit in geringen Grenzen. 
Auch fiir die Sulfatbestandigkeit sind maBgebend die Schlacken: der EinfluB der 
Klinker ist auch hier ein geringer, aber groBer ais auf die Festigkeit; die giinstigste 
Schlacke hat mittlere Tonerdehohe, 16%, bei gleichfalls mittlerem Kieselsaure- 
gehalt; der giinstigste Klinker ist der tonerde- u. kalkarme Erzzement, der un- 
giinstigste der kalkreiche, auch wenn er yerhaltnismaBig wenig Tonerdegehalt hat. 
(Zement 12. 297—98. 307—10. 317—19. 326—29. Dusseldorf.) Wecke.

F. H art, Zur Kenntnis der Portlandzement-Kieselsaure. Der Zement wurde 
mit HC1 behandelt u. nach 24 Stdn. die entstandene Gallerte abfiltriert u. gewaschen. 
Diese enthielt bei den 3 Verss. mit yersehiedenen Zementen im Durchschnitt 95 °/0 
W. u. 5%  Kieselsaure. Die Gallerte wurde taglich auf ihren Gewichtsyerlust 
hin gewogen u. feBtgestellt, daB die abfallende Wassergehaltskurye zunachst gleich- 
maBig yerlauft, zwischen 37 u. 38°/0 aber einen Knick bekommt, um dann in ziem- 
lich gleicher Lage zu bleiben. Da das Orthokieselsaurehydrat, Si(OH4) genau 
37,5 HjO u. 62,5 % SiO, enthalt, ware nach der Theorie G. Tschebmakb die in 
den Portlandzementen yorbandene Kieselsaure ais Orthosaure anzusprechen. (Zement 
12. 300—01. 1923. Karlshorst.) W ecke.

F. Schott, Zur Frage der Bohmchlfetnhcit. Stellungnahme zu den Ausfiihrungen 
KttHLS (Zement 12. 155; C. 1923. IY. 405). Um eine gute Keaktion zwischen den 
festen Phasen des Bohmehls zu erreichen, ist die fur die in Betracht kommenden 
Rohmaterialien notige Feinheit anzustreben. Eine moglichBt starkę Feinung des 
Bohmehls schadet niemals. (Zement 12. 298—300. 1923.) W ecke.

Hans Kiihl, Zur Frage der Bohmehlfeinheit. Antwort an Schott (ygl. yorst. 
Ref.) Die zwischen diesem u. dem Vf. strittige Frage kann nur durch prakt. 
Verss. im groBen entschieden werden. (Zement 12. 326. 1923. Berlin-Lichter-. 
felde.) Wecke.

Alfred Olsen, Ganzjahrige Ziegeleibetriebe. Die Unterschiede der Sommer- 
ziegeleien u. der ganzjahrigen Ziegeleibetriebe werden beleuchtet. Diese arbeiten 
wirtschaftlicher ais jene. Im Zusammenhang mit dieser Tatsache wird die kunst- 
liche Ziegeltrocknung in ihrer Entw. geschildert. (Tonind.-Ztg. 4 7 . 755—56. 764 
bis 765. 1923. Kopenhagen.) Wecke.

W. SplettstoBer, Festigkeit von Mauermórtel. Den heutigen VerhaltnisBen 
entsprechend muB Kalkmauermortel nach 28 Tagen mindestens eine Festigkeit yon 
5 kg/qcm haben. (Tonind.-Ztg. 4 8 . 12.) W e c k e .

Albert Stnrm und Max Rank, Bas Gufibetonvcrfahren und seine Entwicklung 
wahrend der letzten zehn Jdhre in Deutschland. Beschreibung im beBondem des 
Verf. System Rank , bei dem mit einem zentralen Mischturm gearbeitet wird, yon 
dem aus der GuBbeton durch Rinnen u. Rohren den Arbeitsstellen zuflieBt. (Beton 
u. Eisen 22. 245—49. 1923. Miinchen.) W ecke.

Hans Kńhl, Die hydraulische Erregung granulierter Hochofentchlacken. Be- 
richt iiber Yerss., bei denen ais Hydraulizitatserreger Kalk, Klinker, Robgips,
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Kalk -(- Gips u. Klinker +  Gips gebraucht wurden. Beaonders gleichmaBige u. 
featigkeitasfeigernde Wrkg. zeigte der Robgipszusatz. (Zement 12. 320—22. 1923. 
Berlin-Lichterfelde.) W ecke.

Duff A. Abrams, WitsenschaftUche Verfahren der Bctonherstellung. Vf. erortert 
die Ergebnisse von Verss., die angeatellt worden sind, die Mischungsyerhaltnisse 
yon Beton zu erforschen u. das jeweils giinstigste VerhaltniB der drei Beatandteile, 
Portlandzement, W. u. Zuschlage, zueinander festzustellen, u. PriifungBverff. von 
Beton u. seinen Bestandteilen ausznarbeiten oder nacbzuprufen. (Chemistry and 
Ind. 42. 1094—98. 1923. Chicago.) RttHLE.

Raymond Renard Butler, Die Zusammensetzung von Estrichmasse. Vf. er
ortert kurz die Eignung zu gedachtem Zwecke von Portlandzement, Magnesitzementen> 
Bitum en , Kautschuk u. hartgebranntem Gips, sowie einiger anderer zusammen- 
geaetzter MM. u. gibt eine Zusammenstellung der einschliigigen Patente. (Chemistry 
and Ind. 42. 980—82. 1923. London, N. 7.) RtlHLE.

A. Bigot, Geschmolzener Kaolin and Bauxit. (Vgl. C. r. d. l’Acad. des seiences 
176. 91; C. 1923. IV. 148.) Vf. untersucht die chem. Veranderungen obiger Prodd. 
im SchmelzfłuB. Ein weiBer Bauiit (18% Si02) erleidet bei 1710° Verandcrungen 
durch B. von Knollchen ohne eigentliche Krystallisation, bei 1900° tritt Schmelzung 
ein unter B. eines krystallinen GemiBches von Sillimanit, S i0,»A l,0,, u. Korund, 
Al,Os. Ein roter, wenig SiO, u. viel Fe,O, enthaltender Bauzit schmilzt bei 
1700° u. bildet Krystalle von Korund. Der Kaolin von Plśmet (Bretagne) bildet 
bei 1800° in glasiger M. schwimmende Sillimanitkryatalle. (Figuren im Original). 
Der geschmolzene weiBe Bauiit ist gegen physikal. u. chem. Angriffe bestandig u. 
wird fiir feuerbettandige Materialien gebraucht. Die Korundmasse dea geschmolzenen 
roten Bauiits findet eine dem Schmirgcl ahnliche induatrielle Verwendung. Der 
geschmolzene Kaolin diirfte fur die Fabrikation elektr. Isolatoren fur hochgeapannte 
Strome yon Wichtigkeit sein, da man feBtzustellen glaubte, daB die bei hoher Temp. 
aus Kaolin aich bildenden Sillimanitkryatalle eine hohe Widerstandafahigkeit gegen 
elektr. Entladungen besitzen. Im Original wird eine Tabelle der Zua. der 3 ge
schmolzenen Prodd. gegeben. (C. r. d. 1’Acad. des sciences 178. 569—71.) Hobst.

Ed. Donath und 0. Burian, Zur Kenntnis der Aibestzementschiefer. Vff. be- 
schaftigten aich mit der chem. Priifung yon ABbestzementschiefer u. solehem 
Schiefer, bei dem ein Teil des Asbestes durch organ. SubBtanzen eraetzt ist. Dieae 
zeigen aich im besondern durch Verkohlen beim Erhitzen des Schiefers. Organ. 
Beimengungen machen den Schiefer auch dadurch minderwertig, daB er sich bei 
n. Warmestrahlung wirft. (Tonind.-Ztg. 47. 747—48. 756. 766. Briinn.) W ecke.

— , Die Betonprilfung m d  das ćhemitćhe Laboratorium fiir Tonindustrie. 
Schilderung der Entw. der Betonprufung u. des Anteils des Chem. L ab. f . Ton- 
ind., B e r l in ,  an ihr. (Tonind.-Ztg. 47. 785—86. 1923.) W ecke.

Hans Hirach und Mas Pulfrich, Zum Enoeichungsvereuch fiir feuerfeste Stoffe. 
Vff. haben feuerfestes Materiał aus dem Gebiete der Silicatsteine, der tonerde- 
haltigen Steine u. der Magnesitsteine in reichhaltiger Zahl auBer auf das Verh. bei 
den biaher iiblichen Prufarten auch auf die Erweichung hin gepruft mit der aua 
Amerika heriłbergekommenen PiUfweiae, um durch die Nebeneinanderstellung der 
Prufungaergebniaae einen richtigen Einblick in den W ert der Erweichungstemp. zu 
geben. DaB groBe Ver8uchamaterial ist in Tabellen wiedergegeben. (Tonind.-Ztg. 
47. 801—6. 1923. Berlin.) W ecke.

R einhold  B uh l, Neurode, Bez. Brealau, Brennen von hochfeuerfesten Stoffen 
j s m  Schamotte im Schachtofen, 1. dad. gek., daB der attickige oder grobkornige Teil 
des Brenngutes schnell durch die hocherhitzte Scharfbrandzone dea Oiena gefuhrt 
wird, um danach in einer Ofenzone yon erweiteitem Querschnitt nach Zugabe des
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feinkornigen Gutteila aehr laDge nacbzugliihen. — 2. Scbaehtofen zur Ausfuhrung 
dea Yerf. nach Anapruch 1, der aua einem oberen engen u. einem unteren atark 
erweiterten Teile bestebt, dad. gek., daB die Feuergaee der beBonderen Feuerungen 
oberhalb der Erweiterungen in den Schacht eintreten, u. daB an oder dicht unter- 
halb der Erweiterungaatelle SchUttrohre zum Zufuhren dea feinkornigen Brenngutea 
in den Schacht einmunden. — Der tfbelatand bekannter VerfF., daB achadliche Bei- 
mengungen zu lange im Bereich der Feuerung bleiben, zum Schmelzen kommen 
u. dann zum Teil die beaaeren Stficke iiberziehen, wird vermieden. (D. R. P. 
389141 KI. 80 c vom 22/3. 1923, auag. 26/1. 1924.) KtłHLiNG.

' Rosenthal, Porzellanfabrik vorm. Jacob Zeidler & Co., Bahnhof Selb, u. 
Georg Eberl, Selb-PloBberg, Obfr., Bay., Betrieb von keramischen ZugmuffelSfen, 
1. dad. gek., daB die in der Vorwiirm- u. Ktthlzone in iiblicher Weise einzeln hinter- 
einander laufenden, daa Gut aufnehmenden Pfannen durch die Scharffeuerzone zu 
je 2 oder mehreren nebeneinander hindurcbgefiihrt werden. — 2. Zugmuffelofen zur 
Auafubrung dea Verf. nach Anapruch 1, dad. gek., daB der Scharffeuerraum, ent- 
sprechend der vermehrten Anzahl der nebeneinander laufenden Pfannen, breiter iat 
ala der Yorwarm- u. Kiihlraum. — Verf. u. Vorr. dienen in der Porzellan- u. Steingut- 
induatrie zum EinBchmelzen der Glasur- u. Goldfarbe, in der Speckatein- u. Steatit- 
industrie zum Brennen der geformten ErzeugniBae. (D.R.P. 389609 KI. 80 c vom 
15/6. 1922, auag. 4/2. 1924.) KOhling.

Paul Bornkessel, Frohnau, Mark, Herstellung von Glastrichtern, dad. gek., 
daB in einer Form ein Hohlkorper in Geatalt zweier mit ihren Grundkreisen auf- 
einander Btehender Kegel geblasen, der Pfeifenanaatz zum Trichterrohr ausgezogen 
u. darauf der Hohlkorper an dem Grundkreia der Kegel zerlegt wird. (D. R. P. 
389478 KI. 32 a vom 4/6. 1921, auag. 6/2. 1924.) KOhling.

Johannes Bachofner, Aarau, Schweiz, Zutammentćhmelzen von Teilen eines 
Hohlkorpers aus Glas. Von den zu vereinigenden Randem dea Hohlkorpera wird 
der eine um einige mm erweitert, ao daB aich der andere in ihn hineinBtecken laBt, 
dann wird zuBammengeacbmolzen u. der entatandene Wulat durch Auaeinander- 
ziehen beaeitigt. Undichtigkeiten werden vermieden, was beaondera fiir zu ent- 
liiftende Hohlkorper, wie Gluhlampen, Rontgenrohren u. dgl. von Wichtigkeit ist. 
(Schwz. P. 101568 vom 5/10. 1922, auag. 1/10. 1923. D. Prior. 20/10. 1921.) Kt).

Porzellanfabrik Ph. Rosenthal & Co., A. G., Berlin, Einschmdzen von Gold 
und Farben in die Glasur feinkeramischer Gegenstande an einzelnen Glaauratellen, 
dad. gek., daB daa Einschmelzen mittela der Stichflamme vorgenommen wird. — 
Daa Yerf. vollzieht sich in wesentlich kiirzerer Zeit ale das iłbliche Einachmelzen 
im Muffel- oder Porzellanofen. (D. S . P. 388064 KI. 80b vom 24/10. 1922, ausg. 
8/1. 1924.) KOhling.

Christian H ener, Koln-Braunsfeld, Frzeugen von Salzglasur in gasgefeuerten 
Brennofen aller Art, gek. durch im Brennraum stehende Retorten oder Tiegel, die 
mit Koks, Retortengraphit oder einem hochwertigen Brennstoff, der nach aeiner 
Entgaaung ebenaolche Eigenachaften wie Koks aufweist, wahrend dea Brandea ge- 
fullt, mittels Luft, DampfluftgemiacheB oder abwechaelnd mit Dampf u. Luft heiB- 
geblasen u. mit Salz beachickt werden. — Daa Verf. bewirkt eine gute Ver- 
dampfung dea Salzea. (D. B,. P. 382814 KI. 80 b vom 29/7. 1922, auag. 25/1.
1924.) KOhling.

Oscar Ahlberndt, Berlin, Schleifen und Polieren von Glas, inabeaondere von 
opt. Glaa, bei dem zum Schleifen eine mit einem waaserloslichen Bindemittel her- 
gestellte Pastę benutzt wird, dad. gek., daB die Pastę durch Druck an die Schleif- 
stelle befordert u. erat dort mit durch eine geaonderte Leitung zugefuhitem W. 
verd. wird. — Durch dieaea Yerf. wird daa Eintrocknen der Paaten, welche biaher
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schon vor der Zufiihrung zur Scbleifatelle mit W. yermiacht wurden, yermieden. 
(D. E. P. 390021 KI. 67 a yom 25/2. 1921, ausg. 12/2. 1924.) Oelkeb.

Walker Stephen (łuimby und Frederic William Eobinson, Newark, V. St. A., 
Herstellung von Hohlkorpern aus Quarzglas, bei der ein durch Erhitzen erweichter 
rohrenformiger CJuarsglaskern mit Quarzpulyer bedeckt u. bis zum Schmelzen u. 
Verglasen des Pulyera weiter erhitzt wird, dad. gek., daB wahrend deB Auf bringens 
des QuarzpulverB auf den Kern der Luftdruck darin so erhoht wird, daB die 
Kemwandung bei der Beriihrung mit dem Quarzpulyer yon innen gestutzt wird. — 
Es werden Verdickungen u. Formanderungen der Kemwandung yermieden. 
(D. E. P. 385404 KI. 32a yom 17/3. 1921, ausg. 7/12. 1923. A. Prior. 23/11. 
1918.) KtłHLING.

Philip Schidrowitz, William Feldenheimer und Walter William 
Plowman, London, Behandeln von Ton. (D. E. P. 389001 KI. 80b vom 21/11.
1920, ausg. 24/1. 1924. E. Prior. 2/6. 1919. — C. 1923. II. 534.) KOhling.

Eiohard Gron, Dilsseldorf, Herstellung von Zement, dad. gek., daB dem Roh- 
mehl planmafiig eine solche Zus. gegeben wird, daB der erhaltene Klinker nach 
dem Heraustreten aus dem Ofen von selbst zerrieselt u. gar keine oder nur eine 
sahr geringe Vermahlung mit oder ohne Zusatz yon Portlandzement oder Gips 
u. dgl. notig ist. — Es muB auf die Anwesenheit von Dicalciumsilicat hingearbeitet 
werden. . Der groBe Kraftaufwand, der bisher fur die Vermahlung des Klinkers 
oder des hochofenzementartigen Gemisches crforderlich war, wird erspart. (D. E. P. 
385214 KI. 80 b vom 10/10. 1920, ausg. 20/11. 1923.) KtfHLiNG.

Hauberg, Podszuck & Co., Stettin, Brennen von Portlandzement u. dgl. im 
Drehofen, bei welchem die Heizgase oberhalb der Sinterzone yerzogert werden, 
dad. gek., daB die Verzogerung durch einen Luftschleier erfolgt, der dadurch ge- 
bildet wird, daB ein Teil der Yerbrennungslaft in radialen Strahlen dem Brenn- 
stoffstrom entgegen innerhalb der Kalzinierzone durch die Ofenwand unter hohem 
Druck eingeblasen wird. — Es wird eine wesentlich bessere Ausnutzung des 
Brennstoffes ais bei den bekannten Verff. erzielt. (D. E. P. 388283 KI. 80c yom 
3/7. 1920, auBg. 11/1. 1924.) K Uhling.

Jules Fiaore Leger und Louis Thśodore Leger, Paris, Herstellung von 
Verzierungen, Fullungen u. dgl. aus formbaren, nachtraglieh erhartenden MM., dad. 
gek., daB ein Netz oder Gewebe aus BinBen-, Bambus-, Rotang-, Ramie- oder ahn- 
lichen Pflanzenfaserstoffen in die gewiinschte Form des herzustellenden Gegen- 
standes gebracht u. mit formbaren, nachtraglieh erhartenden MM., wie Zement, 
Gips oder Gemische dayon u. dgl. einseitig oder allseitig bekleidet wird. — Die 
Erzeugnisse zeichnen sich durch geringes Gewicht aus. (D. E. P. 389681 KI. 80 b 
vom 29/6. 1921, ausg. 5/2. 1924. F. Prior. 29/6. 1920.) KOhling .

Lucien Durr, Bodio, Scbweiz, Herstellung eines portlandzementartigen Bindę- 
mittds. Ton u. CaO werden im elektr. Lichtbogenofen zu einer feuerfl. M. nieder- 
geschmolzen u. die M. mittels Luftstroms oder W. abgesehreckt. Gegenuber dem 
flblichen Brennen yon zu Ziegeln gepreBten innigen Mischungen der Rohstoffe wird 
der Vorteil erzielt, dafi das innige Mischen u. das Formen der M. entfallt; es genugt, 
die Rohstoffe yor dem Schmelzen auf NuBgróBe zu bringen. Bei sehr langsamem 
Abkuhlen der Schmelze wird ein Zement erhalten, der fur prakt. Zwecke zu schnell 
sbbindet. Bei schwachem Abschrecken wird die Abbindezeit auf Stdn., bei atarkem 
Abschreeken auf Tage ausgedehnt. (Schwz. P. 98735 yom 18/5.1922, ausg. 16/4. 
1923 u. Schwz. P. 101934 [Zus.-Pat] yom 11/1.1923, ausg. 16/10. 1923.) K&hling.

Markische Marmorwerke, G. m. b. EL, Dortmund-Hafen, Herstellung einer 
sdure- und icasserfetten Politur au f Kunitstein durch Aufbringen von Kunstharz- 
lósung durch Erhitzen, dad. gek., daB die Kunstbarzlsg. mittels Pollierballens auf die 
zu polierenden Platten aufgebracht u. auf Hochglanz poliert wird, beyor daa Kunat-
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harz durch Erhitzen gebartet wird. — Eine roittels des KondensationserzeugniBses aus 
Phenol u. CH,0 hergestellte Politur auf Kunstmarmor o. dgl. ist gegen Druck, StoB, 
Warme sehr widerstandBfahig, gegen Feuchtigkeit, verd. Sauren u. Alkalien ganz 
unempfindlich. (D. R. P. 388225 KI. 80b yom 28/9. 1921, ausg. 10/1. 1924.) KO.

Rudolf Engler, Kruft b. Andernach a. Rh., Kiinstliche Erhartung von 
Schwemmsteinen durch CO, unter Druck, dad. gek., daB die feueht gehaltenen Steine 
wahrend des Erhartungsyorganges nicht gelrocknet werden u. die Temp. um 4° 
gehalten wird. — Die C03 soli moglichst rein sein, ein tlberdruck von 2—3 Atm. 
liefert befriedigende ErgebnisBe. (D. R. P. 385215 KI. 80b vom 16/12. 1921, ausg. 
20/11. 1923.) KtFHLING.

Frank Pani Molntyre, Philadelphia, Stoff zur Serstellmg von Baublocken 
und ahnlichen geformten Oegenstanden. Anthrazitasche wird mit CaO gemischt, 
der M. eine zum Loschen des CaO ausreichende Menge W . u. dann weitere Mengen 
Asche zugcfiigt. (A. P. 1477276 vom 15/7. 1920, ausg. 11/12. 1923.) KOhling.

Philipp Gelins, Miinchen, Mischungsverfahren fur Beton und Mórtel, dad. 
gek., daB fl. aufgel. Bindemittel, z. B. Zementbriihe, unter Luft- oder Dampfdruck 
in nebelformig yerteiltem Zustand durch Dfieen den zu mischenden Grundstoffen 
wahrend des freien Falles beigemengt werden. — Auch bei ganz trockenem MiBch- 
gut wird eine vollig gleichmaBige u. leichte Verteilung bei sparsamstem Yerbrauch 
der Bindemittel erreicht, u. es wird unniitze Bewegung des Mischgutes yermieden. 
(D. R. P. 385212 KI. 80b vom 7/4. 1922, ausg. 3/12. 1923.) KOhling.

Frank M. Haldeman, iibert. an: Master Builders Company, Cleveland,
V. St. A., Farben von Mortel. (C&n. P. 232259 vom 15/2. 1923, ausg. 26/6. 1923.
— C. 1923. IV. 199.) KOhling.

Otto Wendel, Peine, Hann., Hcrstellung schwach gebrannter Formlinge, dad. 
gek., daB die Formlinge in den nur nach auBen vcrmauerten Turoffnungen der 
Brcnnofen aufgestellt werden, wo sie beim Brennen der in dem Ofen bcfindlichen 
Waren zugleich mitgebrannt werden. — Die Erzeugnisse eignen sich zu Siedlungs- 
bauten weit besser ais ungebrannte Lehmziegel. (D. R,. P. 389346 KI. 80c vom 
23/8. 1922, ausg. 30/1. 1924.) KOhling.

Buffalo Refractory Corporation, Buffalo, Feuerfeste Mat sen. (E. P. 207 677 
vom 24/10. 1922, ausg. 27/12. 1923. — C. 1924. I. 94.) KOhling.

Emile Prillo, Frankreich, Schutzmittel fur Wandę gegen Feuchtigkeit, bestehend 
aus trockenem Teer, Harz, BleiweiB u. Talg. (F. P. 562091 vom 13/2. 1923, ausg. 
3/11. 1923.) Kausch.

VII. Agrikulturchemie; Dungemittel; Boden.
S. I. Wolfkowitsch, Versuche iiber die Herttellung angereicherter Super- 

photphate. Phosphorarme Phosphorite konnen yeredelt werden, wenn man sie mit 
einem H2S04-H ,P04-Gemisch behandelt. Ais Phosphorsaure dienen nach Britzke 
u. Kasakow („Verf. zur Herst. angereicherter Superphosphate“ 1923) aus Phos- 
phoriten erbaltene Saurelaugen, dereń Konz. durch Anwendung von hochkonz.
H,SOł (23°/0ig. Oleum bezw. AbfallsSure) erhoht wird. Durch Andern der Zus. 
des AufschluBgemisches erhalt man Superphospliate mit beliebigem im yoraus 
berecbenbarem P-Gehalt. Das Verf. laBt 99% des P  des Phosphorits in eine den 
Pflanzen zugiingliche Form iiberfuhren. (Arbeiten aus dem Wiss. Inst. fiir Dunge
mittel [russ.] Lief. 16. 1—32. 1923. Sep.) B ikerman.

E. B. Reynolds und A. H. Leidigh, Schwefel ais Diinger fiir Baumwolle. Bei 
Feldyerss. wurde mit S im allgemeinen Erhohung der Baumwollernte erreicht, wobei 
Phosphorsaure ohne EinfluB war, CaO die sonst schadlicbe B. yon Saure bei groBen 
S-Gaben yermeiden lieB. Auf die Entw. der durch Phymatotrichum omniyorum
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heryorgerufenen Wwzelfdu.lt blieb S ohne EinfluB. (Soil science 14. 435—40. 1922; 
Ber. ges. Physiol. 21. 223—24. 1923. Ref. S n e l l .) S p i e g e l .

C. J . Sohollenberger, Kieseltiiure und Silicate »>» ihren Beziehungen su Pjlanzen- 
iBachstum und -zusammtnsełzung. SiO,, in Form von lufttrockenem Kieselsiiure- 
hydrat, dialysierter Kieaelsaurc, Hochofenschlacke, CaSi03 u. Na-Silicat den Ver- 
suchsboden 'lugefiigt, wurde assimiliert, wobei Hafer die groBte, Buchweicen die 
geringete Veriinderlichkeit des SiO,-Gehaltes zeigte. Zugabe von CaG08 yermin- 
derte meist die Aufnahme. Zugabe von Kieselsaureyerbb. u. CaG03 znm Boden 
steigerte meist, besonders bei Puffbohnen, Ertrag u. P-Gehalt der Pflanzen. (Soil 
science 14. 347—62.1922; Ber. ges. Physiol. 21. 222.1923. Ref. A r n b e c k .) S p i e g e l .

R. H. Robinson und D. E. B allis, Untersuchung saurer Boden. III. Ber Ein- 
flufi von Calciumcarbonat, Caleiumoxyd und Calciumsulfat au f die lóslichen Boden- 
nahrstoffe saurer Boden. (II. ygl. Soil science 11. 363; C. 1921. III. 1178.) 3 von 
5 „sauren Boden“ lieferten bei Anwendung von Kalk erhohten Kornerertrag. Diese, 
nieht aber die anderen, ueigten nach Behandlung mit CaC03 oder CaO schnelle B. 
einer yerhaltnismaBig groBen Menge yon Nitraten. Gehalt an in W. 1. P  u. S  war 
in allen Boden sehr gering u. bei den yerschiedenen Behandlungen wenig yerandert. 
Behandlung mit CaS04 steigerte tiberall die Menge yon in W. 1. Mg u. K. In 
Topf-, nieht aber in Feldyerss. steigerte Ca(H,P04)J mit oder ohne CaO die Nitrat- 
menge in. den Boden, wo CaO allein dies nieht tat. (Soil science 13. 449—59. 
1922; Ber. ges. Physiol. 21. 223. 1923. Ref. G a k t e n 8c:h l a g e k .) S p i e g e l .

A. U. Sokołowski, Kalkbedarf des Bodens und eine neue Methode der chemisch- 
mechanischen Bodenanalyse. Werden die yom Boden adsorbierten Ca-Salze dureh 
Auswaschen mit Lsgg. yon Alkalisalien yerdrangt, so yerliert der Boden seine 
brockelige Konoistenz, wird yiseos u. gibt bei Behandlung mit W. einen Teil seines 
Schlammes ab. Dieser Teil heiBt „akt. Schlamm“, weil er, dureh Ca-Salze aua- 
geflockt, das wichtigste Gerust des Bodens bildet. Der iibrige Schlamm iBt paaeiv, 
kann aber yon Mikroorganismen in den akt. umgowandelt werden. LoS u. Schwarz- 
erde sind an yerdcangbarem Ca u. akt. Schlamm besonders reich; die Konz. des 
akt. Schlammes steigt aueh mit der Tiefe (26°/0 in der Tiefe von 45 cm, 12% in 
der Tiefe yon 4 cm). — Ausfuhrung der Best. des akt. Schlammes: 10 g Boden 
werden in einem Trichter mit 2-n. NH4C1-Lsg. ausgewaschen, bis das Filtrat keine 
Ca-Rk. zeigt, das NH4C1 dureh 5—7 ccm W. yerdrangt, Ca im Filtrat grayimetr. 
bestimmt. Der auf dem Trichter gebliebene Boden wird einem Aufschlammen 
unterworfen u. der kolloidal gel. Schlamm dureh Eindatnpfen der Lsg. bestimmt. 
Die Best. von Humus: 10 g des im W. ausgekochten Bodens werden bei Ggw. 
yon Fe(OH)„-Sol u. gelinder Erwarmung dureh HjO, oiydiert, der Gewichtsyerlust 
des Bodens gibt die M. yon organ. Subatanzen an. — Den Ca-Bedarf des Bodens 
rechnet Vf. nach der Formel aua: pJcfta — k), worin p  das auswaschbare Ca, a die 
Adsorptionsfahigkeit des Bodens fiir NH4-Salze, k dieselbe fur Ca-Salze bedeutet. 
Es ergeben sich fur yerschiedene Boden zwischen 1000 u. 6000 kgm/hektar 
schwankende Mengen. (Arbeiten aus dem Wisa. Inst. f. Dungemittel [rusa.] Lief. 13.
1—22. 1923. Sep.) Bikebman.

Societe des PhoBphates Tunisiens, Frankreieh, Biingemittel. Grob zer- 
kleinertes Rohphoaphat wird mit einer k. wss. Lsg. yon SOs ausgelaugt u. die 
Lsg. im Yakuum auf etwa 50° erhitzt, wobei ein Gemisch yon faat yollig citratl. 
Phosphat u. CaS05 ausfallt, welches getrocknet wird u. in diesem Zustand un-
mittelbar ais Dungemittel yerwendbar ist. (F. P. 563595 yom 17/6. 1922, auag.
8/12. 1923.) KtteUKG.

Anasaagora d'Eroole, Rom, Bungtmitlel. (Sohwz.P. 101621 yom 6/5. 1922, 
arnsg. 1/10. 1923. -  C. 1923. II. 322.) K O h l i n g .
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Bosnisohe E lek trio ita ts  - A c t - Ges., Wien, P/lanzenschutimittel. (D. R. P. 
384568 KI. 451 vom 18/3. 1921, ausg. 3/11.1923. Oe. Prior. 18/3.1920. — C. 1923. 
IV. 242.) SCHOTTLANDEB.

Georg Eichinger, Kufatein, Tirol, Yerfahren zum Eontervitren naiurlićher 
Blumen durch Behandeln mit einer KlebtnaBae u. nachfolgendes Bestauben mit 
einem Pulver, dad. gek., daB die zu konseryierenden Pflanzenteile nur auf der 
Riickseite mit dem Klebmittel behandelt werden, worauf die Bestaubung unter 
Verwendung von feinem Wollstaub oder Pflanzenmehl erfolgt. — Durch daa Be- 
streuen der mit dem Klebmittel beBtrichenen Flachen mit dem feinen Wollstaub 
(auch Seidenstaub ist yerwendbar) oder Pflanzenmehl werden die bestrichenen 
Stelien sofort getrocknet, so daB das Zusammenschrumpfen der Pflanzenteile beim 
Trocknen fast ganz yermieden wird. Ein ZuBammenkleben der Blumenblatter 
wahrend der Behandlung, sowie ein Fleckigwerden durch etwa nach der Yorder- 
seite hindurchdringende FI. ist ebenfalls ausgeschlossen. DaB Klebmittel, zweck- 
maBig eine wss. Lsg. von reiner Gelatine, bildet mit dem aufgestreuten Pulver eine 
widerstandsfahige, schmiegsame u. der Blumenfarbe sich anpasaende, ein Sprode- 
werden der Blumenblatter verhindernde Scbicht. (D. R. P. 389936 KI. 451 vom 
19/2. 1918, ausg. 9/2. 1924. Oe. P. 94607 vom 10/10. 1919, ausg. 25/10. 
1923.) SCHOTTLANDEB.

Chemische Fabriken yorm. Weiler-ter Meer, Uerdingen, Niederrh. (Er- 
finder: Ernst-Voetter, Krefeld-Bochum), Insekłcnvertilgungsmittel nach D. R. P. 
324757, bestehend aus im aromat. Kem durch Cl substituiertem Tetrabydro- 
naphthalin. — Das z. B. durch Einw. von Cl, auf ein Gemisch von Tetrahydro- 
naphthalin u. FeC), bei niedriger Temp. erhaltliche ar-Monochlortetrahydronaphthalin, 
an der Luft farblos bleibende, ohne Entw. von HC1 destillierende FI., iat fur 
Insekten ein noch erheblich starkeres Gift ais das Tetrahydronaphthalin, wahrend 
das Chloriylol gegeniiber dem Xylol kaum noch insekticide Wrkgg. aufweist. Zum 
(Jebrauch wird das Mittel in dem von Insekten befallenen Baum yerdampft oder 
verspritzt oder mit einer anderen FI. auf die zu schfltzenden Gegenstande auf- 
gebracht. (D. E. P. 385091 KI. 451 vom 21/2. 1922, ausg. 16/11. 1923. Zus. zu
D. R. P. 324757; C. 1920. IV. 571. E. P. 203904 vom 14/9. 1922, ausg. 11/10. 
1923.) SCHOTTLANDEB.

Salzbergwerke Neu-Stassfurt, Neu-Stassfurt, Mittel zur Bekampfung und
Vertilgung non PflanzenscMdlingen, insiesondere von Reilauien, bestehend aua einer 
Mischung yon CS, u. einem oder mehreren halogenierten KW-stoffen. — Z. B. 
werden 4 Teile CS, mit 4 Teilen Tetrachlorathan u. 2 Teilen Monochlorbenzol 
yermischt, mit einer Leimlsg. oder einem anderen schleimigen Stoff emulgiert u. 
soweit mit W. yerd., daB leichtes FlieBen der Emukion u. gute Verteilung im 
Boden erfolgt. Bei Behandlung der Reben mit dem Mittel werden mit einem 
Pfahleisen Locher von yerschiedener Tiefe in den yerseuchten Boden gestochen; 
hierauf wird soyiel Stoff in dieBe Locher eingegos8en, daB auf 1 qm 180 g der wirk- 
lich reblausyernichtenden Stoffe kommen. Die Locher werden dann mit Erde ge- > 
fUllt u. letztere featgetreten. Noch in 150 cm Tiefe tritt eine yollig abtotende Wrkg. 
ein, wahrend der Weinatock selbst geeund bleibt. — Gute Ergebnisse werden auch 
mit einem Gemisch aus 50 Teilen CS,, 25 Teilen Tetrachlorathan u. 25 Teilen 
Hexachlorathan erzielt. (Oe. P. 94342 yom 9/5. 1922, ausg. 25/9. 1923. D. Prior. 
14/5. 1921.) SCHOTTLANDEB.

Gustav G rether, Deutschland, Mittel zur Bekampfung und Vertilgung von 
Pflanien8chadlingen, insbesondere zur Vertilgung von Rebldusen. (F. P. 551341 
yom 12/5. 1922, ausg. 3/4. 1923. D. Prior. 14/5. 1921. — Vorst. Ref. [Oe. P .
94342].) SCHOTTLANDEB.
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VIII. Metallurgie; Metallograptiie; MetaUverarbeitung.
Sooiedad M etalnrgica Chilena „Cuprum“, Santiago de Chile, Vorbereitung 

tchwefelhaltiger Erze, insbetondere zwecks Gewinnwng von Edelmetallen, wie Silber 
und Gold, nach Patent 377307, 1. dad. gek., daB die Zufiiłmuig der oxydierenden 
Mittel in einer beatimmten Phaae der Rostung erfolgt, die sich, je nach Art des zu 
behandelnden Erzes, andert, indem z. B. bei Erzen mit viel Schwefelkies die Zu- 
fuhrung der oiydierenden Mittel schon in der ersten Halfte der Rostung, bei Erzen 
mit wenig Schwefelkies oder bei Blenden die Zufiihrung etwa bei Beginn des 
zweiten Drittels der Rostung geschieht. — 2, dad. gek., daB die Oiydationsmittel, 
wie z. B. Salpeterlsg. mit oder ohne Zusatzstofie, in feinster Verteilung unter Druck 
eingefiihrt werden, um die Lsg. in innige Beriihrung mit den Erzteilehen zu 
bringen. — Das Verf. gestattet, viele Metalle, welche bisher nur schwer hiitten- 
mannisch zu gewinnen waren, im einfachen Aualaugeyerf. zu erhalten. (D. R. P. 
389034 KI. 40a yom 30/10. 1921, ausg. 24/1. 1924. Zus. zu D. R. P. 377307 ; C. 
1923. IV. 588.) KtłHLING.

C. Heunes, Berlin-Karlshorst, Behandlung von Erzen und anderen metal- 
lurgischen Produkten. Die Erze 'usw. werden vor dem Auslaugen mit geeigneten 
Loaungsmm., wie NajSjO,, dor Einw. eines Osydationsbades, z. B. einer konz. Lsg. 
yon KNO, unterworfen. Die Rk. kann durch Erwarmen auf etwa 80° oder durch 
Zusatz kleiner Mengen von Mineralsauren oder auch mittels dureh das Bad ge- 
leiteter elektr. Stronie yeratarkt werden. (E. P. 205984 vom 10/10. 1922, ausg. 
22/11. 1923.) Oelker.

C. Heunea, Berlin-Karlshorat, Behandlung von Erzen und anderen metal- 
lurgischen Produkten. Man behandelt die Erze usw. vor dem Auslaugen mit auBerat 
fein verteilten osydierenden Mitteln unter Druck. — Bei gewisaen Erzen wird das 
Verf. in der Weise ausgefiihrt, daB die Erze wahrend des Róstena mit in einem 
Glas- oder Dampfstrom verteiltem KNO,-Pulver bestaubt werden, wahrend bei 
anderen Stickoiyde unter Druck auf das feucht gehaltene Materiał zur Einw. ge-
bracht werden. (E. P. 205985 vom 10/10. 1922, ausg. 22/11. 1922.) Oelkek.

Guy E. Sheridan und George Griswold jr., Butte, V. St. A., Erzanreicherung. 
(Can.P. 232518 vom 2/6. 1922, ausg. 10/7.1923. — C. 1922. IV. 1032.) KUhling.

W alter 0. B orcherdt, Austinville, ubert. an: New Jersey  Zinc Company, 
New York, Erzanreicherung. (Can. PP. 232145, 232147, 232148, 232149,232150, 
232151 vom 3/1. 1921, auBg. 19/6. 1923 u. 232494 yom 3/1. 1921, ausg. 3/7. 1923.
— C. 1923. II. 1085. 1184. 1185.) KOh l in g .

W illiam  F. Gordon u ń d  E dw ard W. K eith , V. St. A., Erzoehandlung. (F. P. 
563836 vom  15/3. 1923, ausg . 14/12. 1923. — C. 1924. I .  374.) K O h l in g .

Plauson’8 Forschungainstitut G. m. b. H., Hamburg, Brennen von Kalk und 
Zement und RGsten von Erzen im Schachtofen mit Schwelretorte bei gleichzeitiger 
Gewinnung der Schwelprodd., 1. dad. gek., daB die Rohm. mit nicht entgastem 
Brennstoff gemischt, die Miachung in der Schwelretorte unter Dampfeinblaaen ge- 
schwelt u. dann im unteren Ofenteile unter nocbmaligem Dampfeinblaaen gebrannt 
wird, wobei die Brennabgase die Schwelretorte auBen umspulen. — 2. Schachtofen 
zur Ausubung des Verf. naeh Anspruch 1, dad. gek., daB der Brennschacht die 
Verlangerung der Schwelretorte bUdet, u. daB sowohl Brennschacht wie Schwel
retorte gesonderte Abziige u. gesonderte Dampfzufuhrungen besitzen. (D. R. P. 
389143 K I. 80 c yom 13/9. 1922, ausg. 26/1. 1924.) K u h l i n g .

U nited States F erro  Alloys C orporation, New York, iibert. yon: H ugh
C. S icard, Niagara Falls, Stdhl. Gesehmolzener Stahl wird mit Al yermischt u.
ein Metalloiyd zugegeben, welches sich mit dem bei der Einw. des Al auf den 
Stahl gebildeten Al,O, unter Erniedrigung des F. des letzteren, u. den Yerunreini-
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gungen deB Stabls zu einer Sehlaeke yerbindet, die sich auf der Obeiflache des 
Metalls sammelt. (A. P. 1479327 vom 8/11. 1921, ausg. 1/1. 1924.) KtłHLING.

Commeroial S teel Company, Y. St. A., Stahl. Die physikal. Eigenaehaften 
von Metallen u. Legierungen, besonders yon Stahl werden wesentlieh verbessert, 
wenn die geachmolzene M. kurze Zeit bis nahe zum K. erhitzt u. dabei einer oder 
bęaser einer-Reihe plótzlicher StoBwrkgg. ausgesetzt wird. Die StoBe werden zweck
maBig mittels explosiver MiBehimgen, z.B. Gemischen eines Brennstoffpulyers mit 
KCIO, u. BaO, heryorgebracht, welche auf einmal oder in Anteilen auf die Ober- 
ilache des Metallbadea oder, z. B. durch feuerfeste Rohren hindurch, in deasen Inneres 
gebracht werden. Ein Zusatz von W  enthaltendem Erz, zweckmaBig mit Cr-Erz 
gemischt, ist empfehlenswert. (F. P. 563733 yom 14/3. 1923, auag. 12/12. 
1923.) KtłHLING.

Eugene F arn ier, Frankreich, Stahl. Zwecka Gewinnung eines von P, Schwefel,
O, u. dgl. freien Stahls werden Stahlabfalle in einem mit Masut o. dgl. geheizten 
Tiegel sehichtenweise unter Zwischenschaltung geringer Mengen von Si gelagert, 
mit einer Schicht yon Glasscherben uberdeckt, welche gegen Oiydation schutzt, u. 
bis zur Leichtfl. der M. erhitzt. Dann wird eine durch Verschmelzen von Mn, Si, 
Mg u. Al gewonnene, zu einer schwachen Scheibe ausgewalzte u. in Papier gehiillte 
M. auf den Boden des Tiegels gebracht, yon dem sie unter Zerfall in ihre Bestand- 
teile zur Obeiflache aufateigt u. dabei die erwahnten Verunreinigungen bindet. 
(F. P. 563905 vom 28/6. 1922, ausg. 17/12. 1923.) KtłHLING.

Am erican fflanganese S teel Co., Chicago, Hitzebchandlung von Mangan- 
stahl. GuBstucke aus Manganatahl werden in einem elektr. Ofen indirekt in einer 
indifferenten Gasatmosphare auf 960—1025° erhitzt, um die Carbide, welche sich 
wahrend des Guesea ausgeschiedeo, haben wieder in Lsg. zu bringen. — Nach dem 
Erhitzen werden die GuBstucke durch Eintauehen in W. rasch geloscht. (E. P. 
206183 yom 29/5. 1922, ausg. 29/11. 1923.) Oelkeb.

Societe Anonyme des Mines e t Fonderies de Zino de la  Y ieille-M ontagne, 
Belgien, Entschieefeln von Zinkerz. Zinkerz wird in ublicher Weise geroatet u. dann 
zwecks yolliger Umwandlung noch yorhandenen Sulfids u. entatandenen Sulfats in 
Oiyd mit geringen Mengen fein gepulverter Kohle u. gegebenenfalls et was W. gemischt, 
auf einen zweckmaBig beweglichen Rost gebracht, auf die Entzundungstemp. der 
Kohle erhitzt u. diese mit einem starken tJberschuB yon Luft oder eines anderen 
oiydierenden Gases yerbrannt. (F. P. 563436 yom 9/3.1923, auag. 5/12. 1923.) KO.

Dunford & E llio tt  (Sheffield) L im ited und Adam H elm er Pehrson, England 
bezw. Schweden, Zink. (F .P . 564065 yom 19/3. 1923, auag. 20/12.1923. Schwd. 
Prior. 21/3. 1922. -  C. 1923. IY. 287.) KtłHLING.

A m erican Sm elting and Refining Company, V. St. A., Behandlung von Zinn- 
erzen. Daa Zinnerz wird, wenn erforderlich abgeroetet, um es yon der Hauptmenge 
des Schwefels zu befreien, dann mit gekornter Sn-haltiger Sehlaeke, SiO, oder 
anderen Fullstoffen, einem FluBmittel u. einem C-haltigen Reduktionsmittel gemischt 
u. gefrittet. Das hierbei erhaltene Erzeugnis wird mit einer Sn u. Fe enthaltenden 
Legierung gemiBCht, welche einem friiheren gleichartigen Vorgang entBtammt, u. die 
Mischung im Hochofen yerschmolzen, wobei 60—80% des yorhandenen Sn ala 
Metali gewonnen werden. Die entfallende Sehlaeke wird mit fein gepulyerter 
Kohle u. einem FluBmittel wie Kalkstein yermiseht u. die Mischung in einem Ofen 
unter Riihren erhitzt, wobei sich eine Sehlaeke u. die oben erwahnte Sn-Fe-Legie- 
rung bildet, welche sich leicht von der Sehlaeke trennen laBt. (F. P. 563875 yom 
16/3. 1923, ausg. 15/12. 1923.) KtłHLING.

Am erican Sm elting and R efining Company, V. St. A., Zinn. (F. P. 563741 
yom 14/3. 1923, auag. 12/12. 1923.— C. 1924. I. 375, [A. P. 1461957.].) KtłHLING.



M etals Prodnction L im ited, England, Metalliićhes Kupfer. Kupfererz wird 
gebrochen, getrocknet u. mittels eines reduzierenden Gaaes, zweckmaBig im Dreh- 
rohrofen, bei einer Temp. (300—400°) reduziert, bei welcher weder daa entstandene 
Cu noch die Gangart schm. Die erbaltene porige M. wird dann mit was. NHS bei 
Ggw. von Luft, oder O, auagelaugt u. aus der gegebenenfalls gefilterten LBg. das 
NH, mittela iiberhitzten Dampfea verjagt, wobei fein yerteilteB CuO auafallt. Dieaea 
wird im zweckmaBig gedrehten Huffelofen bei unterhalb dea F. des Cu liegender 
Temp., etwa 500°, mittela Gaa reduziert, in einer reduzierenden Atm. abgekuhlt, 
unter einem Diuck von 230—310 kg je qcm zu Stiicken gepreBt u. diese im 
Baffinierofen geschmolzen. (F. P. 563889 vom 16/3. 1923, ausg. 15/12. 1923. 
E. Prior. 2/6 . 1922.) KtłHLlNG.

H aro ld  S. Booth und George G. M arshall, Cleveland, V. St. A., Aluminium- 
gewinnung. (Can. PP. 231954 u. 231955 vom 9/3. 1922, auag. 19/6. 1923. —  
C. 1922. H. 85.) KtłHLlNG.

D. Ił. T ullis, Clydebank, Aluminiumgewinnung aus Abfallen. Die Al-haltigen 
Abfalle werden mit Lagg. getrankt, welche Alkali, Erdalkali, NH4, Al oder Zn 
enthalten, dann in einem geeigneten Ofen auf etwa 1500° erhitzt u. das aua- 
geachmolzene Metali abgezogen. (E. P. 207679 vom 27/10. 1922, auag. 27/12. 
1923.) KtłHLlNG.

A lbert Portevin, Frankreich, Aluminiumlegierungen. Zweeks Erhohung der 
Bruchfestigkeit Mg-fireier, Cu u. gegebenenfalls auch andere Metalle enthaltender 
Al-Legierungen werden diese bei einer 525° ttberateigenden Temp. gehartet u. 
einer Nacbbebandlung bei hoherer ala gewohnlicher Temp., zweckmaBig bei mehr 
ala 100° unterzogen. (F. P. 563837 vom 15/3. 1923, ausg. 14/12. 1923.) KtłHLlNG.

W a lte r  B irke tt H am ilton  und Thomas A llen Evans, England, Reduktion 
von Metallen und Herstellung von Legierungen. (F. P. 563842 vom 15/3. 1923, 
auag. 14/12. 1923. A. Prior. 23/5. 1922. — C. 1923. IV. 857.) KtłHLlNG.

M anganese Bronze and Brass Company Lim ited, Englaud, Legierungtn. 
(F .P . 564 018 vom 17/3. 1923, ausg. 19/12. 1923. E. Prior. 6/5. 1922. — C. 1924. 
I .  106.) KtłHLlNG.

A ktiebo laget F e rro legeringar, Schweden, Kohler,itoff- und siliciumanne 
Metalle oder Legierungen. (F. P. 564206 vom 22/3. 1923, auBg. 24/12. 1923. — 
C; 1923. IV. 246.) KtłHLlNG.

B.onald S tnart M ackenzie, England, Chrom und Eisen enthaltende Legierungen. 
(F. P. 563896 vom 16/3. 1923, ausg. 15/12. 1923. E. Prior. 22/3. 1922. — C. 1923. 
IV . 856.) KtłHLlNG.

H en rik  Boving, iibert. an: In te rna tiona l W estern E lec tric  Company Inc., 
New York, Legierungen niedrig u. hoher sd. Metalle werden erhalten 1. durch 
Amalgamieren des fein verteilten niedrig sd. Metalls, Vermiachen dea Amalgams 
mit den gleichfalls fein yerteilten hoher sd. Metallen u. Abdeatillieren des Hg, 
oder 2. durch Herst. eines Geflechtea aus den hoher ad. Metallen u. Behandeln 
dieaea Geflecbtes mit den Dampfen dea oder der niedrig Bd. Metalle. (Can. P. 
231942 vom 18/3. 1921, auag. 12/6. 1923.) KtłHLlNG.

B enjam in F. Dimm, Erie, iibert. an: Ł o b ert B. W ilson, iibert. an: Charles
A. Dimm, Toledo, V. St. A., Legierungen von Eisen und Zirik. Fe oder Stahl wird 
auf galvan. Wege mit einem Oberzug yon Zn bedeckt u. das Erzeugnis dann bo 
lange auf eine zwischen 200° u- dem Kp. des Zn liegende Temp. erhitzt, bis die 
Hauptmenge dea Zn mit dem Fe legiert ist. (Can. P . 231949 vom 15/1. 1915, 
ausg. 12/6. 1923.) K O h lin g .

W. M athesins und H. Mathesius, Charlottenburg, Lagermttalle. (E. P. 208230 
vom 14/9. 1922, auag. 10/1. 1924. — C. 1924. I. 107 [F. P. 558445].) KtłHLlNG.

1 5 8 8  H vm. Me t a l l u e g ie ; Me t a l l o g r a p h ie  u s w . 1 9 2 4 .  I .



1 9 2 4 .  I . HIX. Oe g a n is c h e  P b Ap a b a t e . 1 5 8 9

Christian Bergh Backer, Bergen, Schutzuberziige. (Can. P. 232164 vom 
19/12. 192L, ausg. 26/6. 1923. — C. 1924. I. 247.) KAhling.

J . G. de Lattre und H. Hardy, Paris, Hcrstdlung non schmierend wirkenden 
Ubersiigen auf MetaUen durch JSUktrolyse. Man erzeugt auf MetaUen, welche ge- 
walzt oder gezogen werden sollen, einen Nd. von Hg u. Cu oder Messing. Es 
■wird yoreugsweiae ein Elektrolyt verwendet, weleher Queekailbercyanid u. Verbb. 
von K j S 0 8 mit den Doppelsalzen yon Kaliumcyaniden mit Cu u. Zn enthalt. — 
Die niedergeschlagenen Metalle konnen nach der Bearbeitung der Werkstficke 
wiedergewonnen werden. (E. P. 206088 vom 23/3. 1923, ausg. 22/11. 1923.) Oe .

M. TI. Schoop, Hongg b. Zurich, Herttellung non Ubersiigen aus schmelsbaren 
Sto/fen. Das Rohr, aus dem der beweglich angeordnete Draht des schmelzbaren 
Stoffes herauaragt, ist ummantelt; durch den Mantelraum wird das Brenngas zu- 
geleitet. Um diesen Mantel herum ist ein zweiter Mantel angeordnet, durch welchen 
dem Brenngas Luft zuflieBt. An der Mtindung des zweiten Mantelraums befindet 
sich schlieBlieh ein dritter Mantelraum, der zur Zuleitung yon PreBluft dient, 
welche die Zerstaubung des von der Flamme geschmolzenen Stoffes bewirkt u. zu- 
gleich die Yerbrennungslaft ansaugt. Die Innenflache dieses dritten Mantel
raums wird durch die FJamme erhitzt, so daB die PreBluft in h. Zustand zur Wrkg. 
kommt. (Sohwz. P. 101409 vom 9/9. 1922, ausg. 1/10. 1923.) KOhling.

Celestino Blanco, Turin, Herstellung einet einksulfat- und borsaurehaltigen 
JBades fiir elektrolytische Verzinkung. (Oe. P. 94348 vom 17/1. 1922, ausg. 25/9. 
1923. — C. 1923. IV. 107.) Oelkeb.

IX. Organische Praparate.
Consortium far elektrochemisohe Industrie, G. m. b. H., Munchen, Reinigen 

des Aceiylens non Phosphorntrbindungen. (Sohwz. P. 101574 yom 19/7. 1922, ausg. 
1/10. 1923. D. Priorr. 1/8. u. 27/10. 1921. — C. 1923. II. 698, IV. 657.) Oe .

Consortium fur elektrochemisohe Industrie G. m. b. H., Munchen, Her
stellung non Acetaldehyd aus Acetylen durch Einw. auf Hg-Salzlsgg., dad. gek., daB 
man das C2H, unmittelbar der Dampfatmosphare der in einem Ruhrkessel befind- 
lichen, aho atark bewegten Reaktionsfl. zufiihrt, ohne Anwendung von Mitteln zum 
Vermischen der FI. mit dem zugefiihrten Gas, wobei zweckmaBigerweise ein Strom 
uberschuesigen Acetylens verwendet wird, der den Dampfraum deB Riihrkessels 
durchatreicht, in einer daran anschlieBenden AbeorptioDsyorr. yon CHaCHO befreit 
wird u. unter Zufuhrung frischen C,H, wieder zu dem gieichen oder einem anderen 
Ruhrkessel gelangt, sowie derart bemessen ist, daB sich Temperaturgleichgewicht 
bei einer Temp. unterhaib des Kp. der FI. einstellt. — Gegeniiber bekannten Verff. 
wird sowohl infolge Fortfalls des die FI. zum Teil durchsetzenden Gaseinleitungs- 
rohres eine erhebliche Kraftersparnis bedingt, ais auch die mit der Herat. eines 
geniigend widerstandsfahigen Rohres u. seiner Versteifung gegen den Kesseldeckel 
yerbundene Schwierigkeit beseitigt. Durch Regelung des CsH,-Stromes kann eine 
Wasseryerdampfung solcher GroBe erzielt werden, daB dadurch die bei der Rk. 
erzeugte grofle Warmemenge abgeftthrt wird u. sich ohne auBere Kiihiung Tempe
raturgleichgewicht im ReaktionsgefaB einstellt. Man arbeitet zweckmaBig mit einer 
Saurekonz. yon 6—40’/o- Z. B. wird durch einen am Deckel eines Ruhrkessels, 
enthaltend 25°/0ig- mit Hg-Salz yersetzte HjSOi, befindlichen Flansch bei einer 
Temp. von 60—70’ unter starkem Riihren CjH, eingeleitet. Die Absorption betragt 
48—52 cbm pro Stde. Das Gas wird dann durch ein am Deckel befindliches 
weites Rohr in gekublte, mit W. beschickte Gegenstromabsorptionsapp. geleitet, 
wo es yon dem mitgefiihrten CH„CHO befreit wird. Unter Beimengung frisch zu- 
geftthrten C5HS wird das Gas schlieBlich mit Hilfe einer Pumpe in den Ruhrkessel
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ruruckgefuhrt. Aus der wss. Lsg. wiid der CH3CHO am besten durcb Dest. ge- 
wonnen. (D. R. P. 383528 KI. 12 o yom 17/8. 1917, ausg. 15/10. 1923.) Schottl.

Consortium fu r elektrochem isohe Industrie  G. m. b. H ., Munchen, Form
aldehyd durch Oxydation von Acetaldehyd. (Schwz. P. 100179 vom 17/4. 1922, 
ausg. 2/7. 1923. D. Prior. 18/4. 1921. — C. 1923. IV. 590.) Schottlandeb.

Consortium fu r elektrochem isohe Industrie  G. m. b. H. (Erfinder: W illy
O. H errm ann), Munchen, Herstellung von Essigester aus Acetaldehyd u. halogen- 
haltigen Al-Alkoholaten, 1. dad. gek., daB man die Herst. des halogenhaltigen Al- 
Alkobolata in Ggw. von Essigester vornimmt u. das erhaltene Keabtionsprod. mit 
CH,CHO unmittelbar zur Ek. bringt. — 2. dad. gek., daB man bei der Herst. des 
Alkoholatkatalysators keinen oder nur geringen AlkoholiiberschuB anwendet. — 
Die Herst. des Katalysators aus A. u. Al unter Zusatz von A1C1„ verlauft in Ggw. 
von Essigester ais Verdunnungsm. wesentlich einfacher n. ohne Verluste ais bei 
AbweBenheit des Eeters, ferner kann man mit nahezu der theoret. Menge A. aus- 
kommen. — In eine Mischung von absol. A. u. Essigester werden z. B. allmahlich 
A1C13 u. A l-Spane eingetragen. Nach Beendigutig der H, - Entw. laBt man unter 
Kiihlen u. Riihren wasaerfreien CH,CHO einflieBen u. deBt. nach beendeter Ek. 
den Essigester ab. (D. R. P. 386688 KI. 12o vom 4/9. 1921, ausg. 14/12. 1923. 
Schwz. P. 102030 vom 26/8. 1922, ausg. 1/11. 1923. D. Prior. 3/9. 1921. F. F. 
555586 vom 1/9. 1922, ausg. 3/7. 1923. D. Prior. 3/9. 1921.) S ch o ttla n d e b .

M artin M ugdan und W illy  H errm ann, ubert. an: Consortium fiir elektro- 
chemische Industrie  G. m. b. H ., Niirnberg, Essigester aus Acetaldehyd. (A. P. 
1459 852 vom 26/11. 1913, ausg. 26/6. 1923. — C. 1914. II. 552 [D. R. P. 
277111].) Schottlandeb.

Consortium fu r elektrochem isohe Industrie  G. m. b. H., Munchen, Vinyl- 
acetat. (Schwz. P. 101399 vom 19/6. 1922, ausg. 17/9.1923. D. Prior. 23/6.1921.
— C. 1923. IV. 659.) Schottlandeb.

Consortium fiir elektrochem isohe Industrie  G.m. b. H., Darstellung von 
Esstgsaureanhydrid. DampffSrmige CH„CO,H wird unter Vermeidung von Kata- 
lysatoren u. Tempp., die in erbeblichem MaBe unerwunschte Zers. in Aceton oder 
KW-stoff u. CO, bewirken, erhitzt. — Man leitet z B. durch ein mit kleinkomigen 
Chamotte- oder Bimssteinstiicken gefulltes auf ca. 650° elektr. beheiztes Glaa-, Quarz- 
oder Ag Rohr, das mit einer gekiihlten Vorlage verbunden ist, CH3C02H-Dampf. 
Das Kondensat in der Yorlage besteht aus CH3C0,H, W. u. ca. 20 °/0 Essigsaure- 
anhydrid. — Durch Abkublung der Spaltungsprodd. unmittelbar hinter der tjber- 
hitzungszone wird die Auebeute an Anhydrid erhóht, ebenso durch Verdiinnung 
des CH8CO,H-Dampfes mit indifferenten Gasen, wie N,. — Ferner ist es vorteilhaft, 
in die Dampfe vor der Kondensation abkiihlend wirkende, indifferente, W. nicht 
losende FU. von niedrigem Kp., wie Bzl. einzuspritzen. — Aus dem Rohprod. wird 
das Anhydrid entweder abgeschieden, indem man es mit W. fallenden Losungamm. 
versetzt u. die Losungamittelschicht von dem noch yorhandenen W. durch W. ent* 
ziehende Mittel betreit. Die Trennung des Losungsm. von CH3C0aH u. Anhydrid 
erfolgt dann durch Fraktionierung, oder man trennt das W. unmittelbar durch 
fraktionierte Dest. im Vakuum von der CH,CO,H u. dem Anhydrid u. die beiden 
letzteren durch Dest. unter gewohnlichem Druck. — Verwendet man ais Kata- 
lysatoren Chloride, Sulfate u. Borate der Alkalimetalle oder auf indifferenten 
porosen Tragern, wie .Bimsstein niedergeschlagene Phosphate, besonders Meta- 
phosphate der Erdalkalimetalle, des Zn, der Ce-Metalle, des Al fiir sich oder 
in Mischung, ferner auch H3B03, so wird nicht nur die B. des Anhydrids 
beachleunigt, sondern auch die Reaktionstemp. emiedrigt u. die Ausbeute an An
hydrid gesteigert. — Bei Erlahmung der Wikg. der Katalyeatoren werden diese 
durch {Jberleiten von 0,-haltigen Gasen in der Hitze, zweckmaBig bei oberhalb
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700° liegenden Tempp. regeneriert. Beispiele fiir die Verwendung von NaCl, von 
Ca(P03)j, von Al(POs)s, yon Y(P08)8, sowie eines Gemisches aus Al(POa), u. Y(POa), 
ala Katalysatoren sind angegeben. (Schwz. P. 101168 yom 28/2. 1923, ausg. 1/9.
1923. D. Priorr. 10/3., 19/7. u. 11/9. 1922. F. P. 563452 vom 9/3. 1923, ausg. 
6/12. 1923. D. Priorr. 10/3., 19/7. u. 11/9. 1922. E . P. 194719 yom 10/3. 1923, 
ausg. 9/5. 1923. D. Prior. 10/3. 1922.) Schottlandeb.

Societe Camus, Duchemin & Cie. und Gaston Criąueboeuf, Paris, Hcrstel- 
lung von essigsaurem JBlei, gek. durch die Einw. von PbO auf EsBigsaureester, die 
unter 100° Bieden. '— Das Verf. bietet den Vorteil, daB nicht yon reiner CH,COjH 
ausgegangen werden muB, sondern daB man rohen, ungereinigten Holzessig, der 
zu ca. 75% in Methylacetat yerwandelt wird, benutzen kann. Man gibt z. B. zu 
einem leicht angewarmten Gemisch aus rohem Methylacetat u. W. in kleinen An- 
teilen PbO u. kuhlt bei eintretender Rk. ab. Unter Entw. yon Warme dest. 
CHjOH zusammen mit etwas Methylacetat, die durch ein ansteigendes mit Riick- 
leitung yersehenes Ableitungsrohr zu dem Reaktionsgemisch zuriickfliefien. A ub 
der wss., CHsOH, Aceton u. etwas unzers. Methyalacetat enthaltenden Lsg. yon 
Pb-Acetat werden die fliichtigen Bestandteile abdest., die was. Leg. konz. u. der 
Krystallisation unterworfen. An Stelle des Methylacetats lassen sich auch andere 
unterhalb 100° sd. Ester der CHaCO,H yerwenden. (D. R. P. 388927 KI. l2o 
yom 19/6. 1918, aueg. 22/1. 1924. Oe. P. 94300 yom 6/5. 1918, ausg. 25/9. 
1923.) Schottlandeb.

Soc. de S tśarinerie  e t Savonnerie de Lyon, Lyon, Frankreich, Kohlen- 
hydrateeter. Man laBt auf Starkę usw. Chloride organ. Sauren mit mehr ais 5 C- 
Atomen, Palmitinsaurechlorid, in Ggw. eines Losungsm., Chlf., C014, Bzl., unter 
Zusatz yon Pyridin einwirken u. fallt die Eater durch Zusatz yon A. (E. P. 208 685 
yom 12/2. 1923, ausg. 13/2. 1924. Prior. 21/12. 1922.) F ranz.

E. M erck Chem ische F abrik , Darmstadt, Darstellung eines stickstoffhaltigen 
Derivates der Diacctonglucose, dad. gek., daB man ^.rylsulfodiacetonglykose an- 
haltend mit waeserfreiem NHa-NH, kocht. — Bei der Kk. tritt der Rest des NHS- 
NH, unter B. von Hydrazindiacetonglucose u. arylsulfosaurem NHa.NHs an die 
Stelle der Estergruppe der gegen Alkalien auBerst bestandigen Arylsulfodiaceton- 

glykose. Man kocht z. B. Diacetontolnolsulfoglucose in mit 
Luftkiihler yersehenem GefaB wahrend 30 Stdn. mit wasser- 
freiem NH2-NH,. Das Reakłionsprod. wird mit A. aus- 
gezogen, die ath. Lsg. mit KOH gewaschen, mit KaC08 
getrocknet u. der A. teilweise yerdampft, wobei das Hydr- 
azinderiy. in Nadeln auskrystallisiert. Hydrazindiaceton
glucose der nebenstehenden Zus., aus A. Krystalle, F. 96 
bis 97°, ist 11. in W., CHsOH, A., Aceton u. Chlf., wl. in
k. A., [a]D =  -j-83° in W. u. +163° in Aceton. Gibt mit

diesem eine Acetonverb., mit C„H5CH0 eine Benzalverb., F. 99—100°, [«]D =  -{-1440 
in Acetylentetrachlorid; reduziert FEHLiNGsche Lsg. sehon in der Kalte u. zera. 
eich an der Luft unter Gasentw. u. B. eines in W. wl. Sirups. Sie findet zu
Synthesen, insbesondere von Heilmitteln, Yerwendung. (D. E . P. 382913 KI. 12q
vom 23/7. 1922, ausg. 1/10. 1923.) Schottlandeb.

W argóns A ktiebolag und Johan H ja lm ar LIdholm , Wargon (Schweden), 
Cyanamidldsungen aus Calciumcyanamid. (Schwz. P. 100940 yom 11/5. 1922, 
ausg. 16/8. 1923. Sehwed. Prior. 1/12. 1921. — C. 1924. I. 445.) Schottlandeb.

W argóns A ktiebolag und J . H. L idholm , Wargon, Harnstoff aus Cyanamid. 
(Schwed. P. 54246 yom 3/3. 1920, ausg. 11/4.1923. — C. 1923. II. 631.) Schottl.

W argóns A ktiebolag und Johan  H ja lm ar L idholm , Wargon (Schweden),
103*
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Earnstoff aus Cyanamid. (Sohwz. P. 101400 vom 23/8. 1922, ausg. 17/9. 1923. 
Schwed. Prior. 3/2.1922. — C. 1923. IV. 946 [Dan. P. 31643].) Schottlander.

Deutsche Gold- & S ilber-Scheideanstalt vorm. Roessler, Frankfurt a. M., 
Cyanwaseerstoff. Man laBt einen (Adsorptions-)Katalysator, wie aktive Kohle, auf 
ein Gemisch yon NH,-GaB u. CO einwirkcn. Die aktiye Kohle kann auch mit 
Oberziigen yon Metallen, Metalloiyden oder solche bildenden Verbb. yersehen 
werden. (E. P. 207830 yom 3/12. 1923, Auazug yeroff. 30/1. 1924. Prior. 2/12.
1922.) Kausch. 

Actien-GesellBchaft f&r A nilin-Fabrikation , Berlin-Treptow, Darstdlung von
Cyclohcxylaminen, dad. gek., daB man primare oder aekundare aromat. Aminę oder 
dereń Substitutionsprodd. mit Cycloheianol bezw. deasen Homologen bei Ggw. yon 
ZnCl, erhitzt. — CyclohexylaniUn aus Anilin u. Cycloheianol erhalten, Ol, Kp.< 130 
bis 135°. — N-Cyclohexyl-m-toluidin, Kp.is 155—160°, wird durch Erhitzen yon 
m-Toluidin mit Cycloheianol in Ggw. yon ZnCl, auf 260° erhalten. — Monoatbyl-
0-toluidin u. Cycloheianol gcben N-Athylcyclohexyl-o-toluidin, Ol, Kp„ 175°. Die
B. der N-subatituierten Aminę erfolgt ohne B. yon im Kern durch den Cycloheiyl- 
rest substituierten primaren aromat. Aminen u. ohne Umwandlung dea Cycloheianols 
in Tetrahydrobenzol. (D. R. P. 382714 KI. 12 o yom 8/11. 1921, ausg. 5/10.
1923.) Schottlander. 

F arbenfabriken  vorm. F riedr. Bayer & Co., Leyerkuaen bei Koln a. Rh.
Erfinder: JoBef H a lle r , Wieadorf a. Niederrhein), BarsteJlung von Aminoazo- 
terbindungen, darin beatehend, daB man negatiy subBtituierte o-Aminodialkylaniline 
diazotiert u. die Diazoyerbb. mit einem weiter diazotierbaren Amin kuppelt. — Im 
Gegensatz zu unaubstituierten o Aminodialkylanilinen kuppeln die im Kern negatiy 
substituierten Deriyy. nach der Diazotierung sehr glatt mit weiter diazotierbaren 
Aminen zu Aminoazoyerbb., die wertyolle Ausgangestoffe zur Herst. yon Farb- 
Btoffen bilden. Beiapiele fiir die Herst. yon Aminoazoocrbb. aua diasotiertem 4-Nitro-
2-amino-l-dimethylaminobenzol u. p-Xylidin  bezw. 2-Amino-4-methoxy-l-methylbenzol-, 
aus diazotiertem 4-CMor-2-amino-l-dimethylaminobenzol u. 2-Amxno-4-mtthoxy-
1-methylbenzol- , sowie aus diazotiertem 4-Nitro-2-amino-N-mcthyldiphcnylamin u.
m-Aminoacetanilid sind angegeben. Das 4-Nitro-2-amino-N-methyldiphenylamin, 
aus A. braunrote Prismen, F. 69—70’ , wird durch teilweise Red. yon 2,4-Dinitro- 
N-methyldipheDylamin mit NaHS erhalten. (D. R. P. 381916 KI. 12 q vom 4/9.
1921, ausg. 26/9. 1923.) Schottlandeb.

The Chemical Foundation , Inc ., Delaware, V. S t. A., iibert. von A u g u s t  
Klages, Magdeburg-Sudoat, Deutschland, Quecksilberderivate von Phthaleinen und 
analogen Verbindungcn, wie Succineinen und Sacchareinen. (A. P. 1455495 yom 
4/2. 1915, auag. 15/5. 1923. — C. 1918. II. 881. [D. R. P . 308335].) S c h o t t l .

K alle  & Co., Akt.-Ges. (Erfinder: Ed. Spróngerts), Biebrich a. Rh., Bar- 
stellung vo» Berivaten des p-Aminophcnols, dad. gek., daB man p-Aminophenole, 
dereń OH-Gruppe frei oder durch einen KW-stoffrest der Fettreihe geschutzt sein 
kann, mit etwa 2 Mol. Monohalogenessigaaure, yorzugsweiae unter Zusatz einea 
saurebindenden Mittels, behandelt. — Man erhitzt z. B. p-Phenetidin mit 
Cl*CH,COsH unter Zusatz yon Mg(OH), in was. Lag. auf 80—90°. Die p-Athoxy- 
phenyliminodiessigsaure, Krystalle, F. 118° unter Zera, ist *11. in h. W. u. A., 
wl. in h. W., Ae. u. Bzl. — Die aus p-Aminophenol u. Cl*CHjCO,H erhiiltliche 
p-OxyphenyliminodiemgB&ure, Prismen, wl. in k. W. u. A., schm. bei 165° unter 
Zers. Die ungiftigen Prodd. finden ais Fiebermittel therapeut. Verwendung. (D. R. 
P. 383190 Kl. 12 q yom 23/11. 1920, ausg. 11/10. 1923.) Schottlander.

H elm uth Scheibler, Berlin-Lichterfelde, Barstellung von N-Alkylaminofett- 
sauren und dereń N-Acidylderivałcn, darin beatehend, daB man N-Cyanalkylamino- 
fettaaureester mit Alkalihydroiyden in alkoh. Lag. unter Yermeidung eines Uber-
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sehusaes an Alkalihydcosyd n. an W ., behandelt u. auf die so entstandenen 
N-AlkylidenaminofettBauren oder dereń Alkalisalze reduiierende u. gegebenenfalls 
gleichzeitig acylierende Mittel einwirken laBt. — Dio Alkyliden- u. Alkylamino- 
fettaauren sowie ihre Deriw. finden ais Zwischenprodd. zur Darat. yon pharmazeut. 
PrUparaten Verwendung. Z. B. wird Alaninathylesterhydrochlorid in Eiswasser gel. 
u. unter Kuhlung mit Na,SOs u. C8H6CHO yersetzt. Zu der klaren Leg. gibt man 
eine konz. was. Lsg. von KCN, wobei sich der Cyanbenzylalaninathylester ab- 
scheidet. Auf Zuaatz von alkoh. NaOH zu einer alkoh. Lsg. des Cyanderiv. 
krystallisiert das in A. aueh in der Warme nahezu unl., in w. CH„OH zl. Na-Salz 
dea Benzylidenalanins aus, wabrend NaCN in Lsg. bleibt. Dieses wird in CHaOH 
euspendiert, mit Na in der Warme reduziert, dio Lsg. in konz. HC1 gegossen, 
filtriert u. das Hydrochlorid des N-Benzylanilins in wbb. Lsg. dureh Sehutteln mit 
AgjO in die freie A m inoB aure, Krystalle aus A ., F .  258°, 11. in W., wl. oder unl. 
in den tiblichen organ. LoauDgBm m , iibergefiibrt. Die mineralsauren Salze sind 
in W. U., daa Phoephorwolframat wl. Auf Zusatz von CuS04 zu der schwach 
ammoniakal. Leg. fallt daa Cu-Salr, hellblaue Krystalle, aus. (Hierzu vgl. aueh 
S ch e ib le r u. B atjm garten , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 55. 1358; C. 1922. III. 359.) 
(D. B. P. 386743 KI. 1 2 q  vom 17/7. 1921, ausg. 15|12. 1923.) S chottlA ndee.

Chemiache F abriken  vorm . W eiler-ter M eer, Uerdingen, Niederrh. (Er- 
finder: H erm ann Suida, Modling, N.-Óaterreich), Darsłellung von echwefelhaltigen 
Abkommlingen der Aminonaphthalin• und Aminooxynaphthalinsulfosauren, dad. gek., 
daB man S,C1, auf w b s .  Lsgg. oder Suspeusionen der Salze von Aminonaphthalin- 
oder AminoosynaphthalinsulfoBauren in Ggw. von Alkaliacetateu einwbken l&Bt u. 
die entstandenen Zwischenprodd. gegebenenfalls mit Sauren oder Alkalien bei er- 
hohter Temp. behandelt. — Die Rk. zwischen SaCl, u. den Salzen der Amino- 
naphthalin- u. AminooiynaphthalinBaulfosauren durchlauft mebrere Stufen unter B. 
von chinoiden, gefarbten u. benzoideD, ungefarbten Verbb., von zum Teil yerschie- 
denem S-Gehalt. Man erhalt zunachst ein yerhiiltniamaBig unbestandiges Reaktions- 
prod., daa bei langerem Digerieren in ein beatandigeres Zwiachenprod. ubergeht. 
Dieaes wird dureh Alkalien oder starkę Sauren bei erhohter Temp., m eiB t unter 
teilweiser S-AbBpaltung in ein bestandiges, entweder in der chinoiden oder in 
Leukoform erhaltlichea Endprod. umgewandelt. — Die zunachst entatandenen 
Zwiachenkorper lasaen sich aueh ais Bolche dureh Aupfallen mit Mineralsauren ab- 
B cheiden . Sie enthalten deu geeamten eingefiihrten S n o c h  ch cm . gebunden. — 
Bewirkt man die Schwefelung bei niedtiger Temp. unter Anwendung groBerer 
Mengen SaCl8 nebst der Squivalenten Menge Acetat, so werden in W. 1. S-Yerbb. 
bis zu einem Gehalt von mehr ais 50°/o S erhalttn, die beim Erhitzen, beBonders 
in neutraler u. alkal. Lag., den S zum Teil in elementarer, oft kolloidaler Form, teils 
ais S02 wieder abgeben. — Die Prodd. sind sowohl wertvolle AuagangBstoffe fur 
FarbstoffayntheBen yerschiedener Art ais aueh phyaiolog. Anwendung fahig. Daa 
Na-Salz der l-AminonapMhalin-4-sulfosaure gibt z. B. mit SjCl, u. Na-Acetat in 
wss. Lsg. beim Fallen mit kons. HC1 ein braunyiolettes, in k. Na,CO„-Lsg. klar 1. 
Prod. mit 4,75% N u. 28,29% S =  1 Atom N : 2,5 Atomen S, in konz. H ,S04 mit 
tief rotyioletter Farbę 1. Spaltet beim K och en  mit NatCOs-Lsg. S ab u. geht in 
eine Leukosaure mit 4,54% N u. 22,9% S, graues, in W. wl. Pulyer iiber. Beim 
K o c h en  mit W. unter LufUutritt tritt allmahlieh Lsg. unter B. einer tież flaBchen- 
grunen, schlieBlich blaugriinen FI. ein. Dureh CłO, wird die Oiydation unter B. 
eines kornblumenblauen Chinon* yeryollstandigt. D ie  bestiindige, 4,23l,/o N u. 
21,22% S entbaltende Yerb. kann. dureh alkal. u. saure Beduktionamittel in die 
wl. Leukosaure zuriickyerwandelt w erden . — Dureh Steigerung der S,Cl,-Menge 
laasen sich aus der 1-Aminonaphthalin-J-sulfosaure Prodd. gewinnen, die 42,00% S 
u. 3,6% N, bezw. 54,4% S u. 3*/# N enthalten u. ais Na-Salze in W. 1. sind. —
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D a B  Zwisćhenprod. aus l-Aminonaphłhalin-6(7) monosulfosaure u. SaClj, fahl erd- 
braunes, in W. 11., in k. Na,C03 1, diazotierbarea Pulver mit 4,4S%N u. 32,5% S> 
gebt beim Kochen mit NajCOs oder NaOH unter Abacheidung von S in ein grunea 
Prod. iiber. Die Lsg. des erdbraunen Prod. in konz. H,S04 ist yiolettrot, die der 
griinen Saure blau. Die letztere erhalt man aucb durch Kochen mit HC1. Sie ist 
in W. 11., enthalt 4,43% N u. 31,86% S, gibt mit Na,Ss0 4 u. Alkali eine orange- 
gefarbte, Baumwolle in reBedagriinen, seifechten Tonen anfarbende Lsg. u. ist so- 
wohl teilweise diazotierbar ala auch mit Diazoyerbb. kombinierbar.

Aus 2-aminonaphthalin-G-sulfosaurem Na u. S,C1, erhalt man ein graugriines 
bis grunes in W. 1., durch Mineralsaure unyerandert wieder fallbares Zwisćhenprod.
— Beim Kochcn der wss. LBg. mit Na,CO, wird S abgespalten; falllt man die 
tiefbiaun gefarbte Lsg. nach Entfernung d e a  S mit NaCl, bo B c h e id e t  sich ein hellgelb 
gefarbtes in W. II., durch Na,S,Oł, Zn-Staub oder Na,S yerkiipbarea, in einen farb- 
loaen S-armeren u. einen stark gelbgefarbten S reicheren Korper zerlegbares Prod. aua. 
Daa Na-Salz der farblosen Verb. yon der Zua. CsoHH0 8NsS8Na2 enthalt 4,97% N, 
17,40% S u- 8,6°/0 Na, das Na-Salz der gelben chinoiden Saure C10HeOjNS2Na 
4,56% N u. 20,84% S. — Erwarmt man die durch Einw. von SjCIj in Ggw. von 
Na-Acetat auf die wss. Lag. des Na-Salzes der 2-Amino-8 oxynaphthalin-6-sulfosaure 
bei 15° erhaltliche flaschengriine Lsg. mit konz. HC1, filtriert vom S ab, siittigt mit 
NaCl u. fallt die tief smaragdgriine Lsg. k. durch Zusatz yon konz. HC1, so wird eine 
dunkelgraue, in W. 11., in Na-Acetat oder k. Na,C03-Lsg. mit amaragdgriiner Farbę
1.; 18,75°/o S u. 4,32% N =  1 Atom N : 2 Atomen S enthaltende Verb. gewonnen. 
Diese lafit sich in cin krystallin. azurblaues, auf 1 Atom N 3 Atome S enthaltendes 
Chinon u. in 2-Amino-8-oxynaphthalin-6-sulfosaure zcrlegen. Das Chinon wie auch 
die griine Doppelyerb. werden durch Erwarmen mit Alkalien unter Abspaltung des 
eingefuhrten S in den Ausgangsstoff zuruckyerwandelt. — Aus dem saurcn Na-Salz 
der l-Amino-8-oxynaphthahn-4,6-disulfosaure u. S„C1, in Ggw. yon Na-Acetat u. 
W. erhalt man ein nicht diazotierbares Zwisćhenprod., daa jedoeh mit Diazoyerbb. 
kuppelt. Z. B. gibt es mit Diazobenzol einen 11. Aeofarbstoff> der im Gegensatz zu 
dem roten Azofarbstoff aus nicht geschwefelter Aminooxynaphthalindisulfo8aure 
blaurot iBt. Kocht man das Zwisćhenprod. in CH,COBH-Lsg, so erhalt man, nach 
Entfernung des S, ein graugrunes, beim Kochen in alkal. Lsg. ein gelbgriines Prod., 
die beide in W . 11., in konz. H ,S04 mit tief blaugrtiner Farbę 1. sind, 16,75% S 
u. 3,20% N (auf 1 Atom N etwas mehr ala 2 Atome S) enthalten, mit HNO, keine 
Diazoyerb., dagegen mit Diazoyerbb. gekuppelt blauere Farbstoffe ais die nicht ge- 
schwefelte Aminooiynaphthalindisulfosaure geben. Die l-Aminoraphthalin-5-sulfo- 
saurę, die 1-Aminonaphthalin-8sulfosaure u. die 2-AminonapWialin-7-sulfosaure 
liefern mit S,Cls in Ggw. yon Na-Acetat u. W. ebeDfalls geschwefelte Proid. yon 
analogen Eigenachaften, wie die aua den oben erwahnten isomeren Sauren. (D. B,. P. 
380578 KI. 12q yom 20/7. 1922, ausg. 8/9. 1923. Oe. Prior. 12/9. 1921. (Oe. P. 
93324 yom 12/9. 1921, ausg. 25/6. 1923. D. Prior. 13/9. 1920.) S ch ottjlan d ee.

Gesellscbaft fiir Chemische Industrie  in  Basel, Baeel (Schweiz), 2,3-Diamino- 
anthrachinon. (F. P. 564372 yom 27/3. 1923, aueg. 28/12.1923. E. P. 203051 
vom 31/5. 1922, auag. 27/9. 1923. — C. 1923. II. 829.) Schottlander.

Max Bergm ann, Dresden, Verfahren zur Trennung und Eeindarstellung von 
Oxyaminen, darin bestehend, daB man Oiyamine oder Gemische yon solchen u. mit 
anderen Stoffen mit CH,0 behandelt, die entatandenen cycl. Yerbb. durch Dest. 
oder Krystallisation abBcheidet u. durch Einw. yon achwachen Sauren, zweckmaBig 
bei gewohnlicher Temp., in die Oiyamine oder dereń Salze zuriickyerwandelt. — 
Z. B. wird das Beaktionsprod. aus AthylenchloThydrin u. CsHeNH, nach Zerlegung 
mit Alkali u. Abdest. des unyeranderten C8HtNH, mit starker CHsO-Lsg. behandelt 
u. das abgeschiedene 3-Phcnyloxazclidin im Yakuum dest., Kp., 103—105°. Durch
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Einw. von Osalsaure in alkoh. Lag. wird ea in wl. Oxalat dea N-Oxy&thylanilins 
zuriickyerwandelt. Die Prodd. finden therapeut. Yerwendung. (Hierzu ygl. auch 
Bekgmann, Ulfts u. Camacho, Ber. Dtsch. Chem. Gea. 55. 2796—2812; C. 1923. 
I. 328.) (D. E. P. 382693 KI. 12 q yom 13/8. 1921, ausg. 5/10. 1923.) Schottl.

C. F. B oehringer & Soehne G. m. b. H., Mannheim-Waldhof, N-aubstituierte 
Aminobenzoesdurederivate. Kurzea Ref. nach E. P. 183454; C. 1923. IV. 947. Nach- 
Butragen ist folgendea: An Stelle der o-Aminobenzoeaaure laaaen sich auch n- oder 
p-AminobenzoeBaure oder dereń Deriw. u. Substitutionsprodd. mit Chinolincarbon- 
saurehalogeniden bezw. mit Chlorchinolincarbonsauren kondensieren. — Daa Kon
densationsprod. aus 2-Phenylchinolin-4 carbonsaurechlorid u. Anthranihaure (I.), aus 
A. Nadelehen, F. 226—227°, ist unl. in h. W., 11. in w. A., in Chlf. u. Esaigester. 
— 2,2'-Carboxyphenylaminochinolin-4-carbonsaure (lt.), gelbes, in den gebrauchlichen 
organ. Losungsmm. unl. Pulyer, F. 301° [Zera.]. — Dimethyleater, aua Aceton gelbe 
Nadelehen, F. 164°, 11. in k. Bzl. u. Chlf., echwerer 1. in k. Essigester, zwl. in h.

C O - N H - /  S
l \ i l __ /  ^  „ CO,H

ĆO»H
- N H - < ^  /̂

N
A. — Kondensationsprod. aus Anthranihaure u. 2-Phenyl-6-methylchinolin-4-carbon- 
saurechlorid, aus h. A. Nadelehen, F. 212°, U. in h. Chlf. u. EaBigeBter, unl. in W.
— Der aus dem Chlorid u. Anthranilsiiuremethylester erhaltliche 2,2'-Phenyl-6'- 
methylchinoloylaminobenzol-l-carbonsauremethylester, aus h. A. schwach gelbe Kry- 
etalie, F. 155—156°, ist in Chlf. 11., wl- in CHBOH, unl. in Essigester, Aceton u. A.
— Kondensationsprod. aua 2-Phenylchinolin-4-carbonsaurechlorid u. 5-Chlor-l-amino-
beneol-2-carbonsaure, aus h. A. gelbe Kryatalle, F. 155°, swl. in EaBigeBter, CH,OH 
u. Chlf, 11. in Aceton. — Die aua 2-Chlorehinolin-4-earbonsaure u. 5-Oxy-2-amino- 
benzol-l-carbonBaure erhaltliche 2,2,-Carboxy-4'-oxyphenylaminochinolin-4-carbonsaure 
ist ein bei ca. 280° achm., in organ. Losungsmm. unl. gelbes Pulyer. — Konden
sationsprod. aus p-Aminobcmoesaure u. 2-Pheny]ćhinolin-4-carbonsaurecMorid, aus 
A. Prismen, aus Aceton-Essigeater faaerige Kryatalle, F. 282°, wl. in h. A., Easig- 
ester u. Aceton ist yoliig geschmackloa. — Isomere Verb. aua m-Aminobenzoesaure, 
aus A. Nadelehen, F. 287°, wl. in h. A. u. Aceton. — Die aus p- bezw. m-Amino- 
benzoeBHure u. 2-Chlorchinolin-4-carbonsaure erhaltliche 2,3'- u. 2,4'-Carboxyphenyl- 
aminochinolin-4-carbontaure sind grungelbe, in den gebrauchlichen organ. Losungsmm. 
unl., bei 305° noch nicht schm. Pulyer. (Oe. P. 94307 yom 15/7. 1922, ausg. 25/9. 
1923. D. Priorr. 20/7. 1921 u. 11/5.1922. Sohwz. P. 101513 yom 13/7.1922, 
ausg. 1/10. 1923. D. Priorr. 20/7. 1921 u. 11/5. 1922.) Schottlandeb.

E. Merck, Chemische F abrik , Otto W olfes und H orst Maeder, Darmstadt, 
Derimte dea Nortropinons. (D. E . P. 386690 KI. l2 p  yom 5/4. 1921, ausg. 17/12. 
1923. Sohwz. PP. 100478 yom 16/3. 1922, ausg. 1/8. 1923. D. Prior. 4/4. 1921 
u. 101313, 101314, 101315 [Zus.-Patt.] yom 16/3. 1922, ausg. 17/9. 1923. D. Prior. 
4/4. 1921. — C. 1923. IV. 947.) Schottlander.

A dolf Kaufmann, Genf, Sehweiz, Darstellmg ton Acidytapocincholoiponnitrilen, 
darin bestehend, daB man die entsprechenden Acidylcincholoiponamide mit alkal. 
Hypohalogenitlsg. behandelt. — Die Kk. erfolgt unter den Bedingungen des Hof- 
mannschen Siiureamidabbaus unter B. der um ein C-Atom armeren Nitrile nahezu 
quantitativ im Sinne der nachfolgenden Gleichung.

Z. B. wird das durch mehrstd. Erwarmen yon Benzoyleineholoiponnitril in 
alkal. HjO,-Lsg. erhaltliche Benzoylcincholoiponamid, aus W. Kryatalle, F. 88—89°, 
in Br-Lauge eingetragen u. auf 80—90° erhitzt, wobei ea in Benzoylapocincholoipon-
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CH.-CO-NH, 
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h !  J c h ,  +  3Br’ +  8K0H -  h IoC J o h , e -c o > +  6B ' 0 '

N.CO-C.H, N-CO-O.H,
nitril, aua Chlf. Prismen, aus h. W. glanzende Nadeln, F. 120°, 11. in Chlf., Aceton, 
weniger 1. in A., swl. in k. W ., Bbergebt. Gibt beim Veraeifen das Benzoylapo- 
dncholoiponamid, F. 144°. Benzoylapocinckoloiponnitril dient zur Darst. phaimaneut. 
Prodd. Andere Acidylderiw. des Cincholoiponaniids laasen Bich in analoger Weise 
in die entsprechenden C-Srmeren Nitrile uberfiihren. (D. R. P. 382911 KI. 12p 
vom 26/5. 1920, ausg. 8/10. 1923.) S c h o ttla n d e r .

X. Farben; Farberei, Druckerel.
Friedrich. Ebinger, Stuttgart, Ubergu/3vorrićhtwng zum Bleichen von Tcxtilgut 

mittels Sauerstoff mit einer im mittleren Steigrohr injektorartig wirkenden Dampf- 
dflse, dad. gek., daB aowohl die Dampfauastromduse mit ihrem VerlangerungBtohr 
im Steigrohr fiir die Bleiebflotte ala auch letzterea u. mit ihm der Verteilungs- 
Bcbirm (Streuhut) am oberen Ende zu dem Dampfzuleitungarobr bezw. zu dem 
mittleren Standrohr gemeinsam teleskopartig yerschiebbar eingerichtet aind, um ent- 
aprechend der jeweiligen Menge des im Bleichbottich eingeaebichteten Bleichgutea 
u. der Bleichflotte den in der Nahe unterhalb dea FlottenapiegelB erfolgenden 
Dampfaustritt u. die Flottenverteilung durch den Streuhut eteta im gieichen Ab- 
stand vom Flottenepiegel erfolgen zu laasen. (D. £,. P. 389812 KI. 8a yom 30/7.
1921, ausg. 8/2. 1924.) Fbanz.

Standard Silk Byeing Co., Pateraon, iibert. von J. Seyer, Hawthorne, New
Jeraey, V. St. A., Farben von Seide im Stiick. Seidene oder halbseidene Stuckware 
■wird in einem kochenden Bade, das Na,HP04, Tiirkiscbrotoi u. Seife enthalt, be- 
bandelt, hierauf setzt man dem Bade Na,S04 u. einen baa. Kiipen- oder Schwefel- 
farbatoff zu. Oder man bebandelt die Seide in einem Bastseifenbade, dem H ,S04 
oder Eg. zugesetut iat, u. setit dann einen bas., Bubstantiven oder sauren FarbstofF 
zu; notigenfalls gibt mau Tannin zu u. behandelt in einem zweiten Bade mit 
Brechweinstein. Man kann die Seide auch zuerst mit einem diazotierbaren Farb- 
stoff fSrben, diazotieren u. entwickeln, hierauf farbt man mit baa. oder aubatantiven 
Farbstoffen. (E. P. 207776 yom 3/4. 1923, Auazug veroff. 30/1. 1924. Prior. 1/12.
1922. A. P. 1446860 vom 1/12. 1922, ausg. 27/2. 1923.) Fbanz.

Louis Dufay, Seine- et- Oise, Frankreich, Erzeugwng von Musłern auf Seide,
Bawnwolle usw. Man ubertragt daa Muster zuerat auf eine Unterlage auB undurch- 
liisBigem Papier, Celluloid, Cu, Zn, Holz u. dann auf daa feuchte Gewebe. Bei 
einfarbigem Druck kann man die in der Typographie benutzten satten Druckfarben 
anwcnden. Das auf die Unterlage iibertragene Muster kann mit Farbstoffpulyer 
eingestaubt u. dann auf daa Gewebe aufgedruckt werden. Zur Herst. von mehr- 
farbigen Mustern benutst man das Dreifarbendruckyerf. unter Verwendung in W. 
oder A. 1. Farbatofife. Man kann das Verf. auch zur Erzeugung von Reseryedruck- 
mustem benutzen. (F. P. 563756 vom 23/6. 1922, ausg. 13/12. 1923.) Peanz.

Etablissementa Mercier & Fessy, Rhóne, Frankreicb, Farben eon Cellulose- 
acetatieide. Man behandelt die Acetatseide yor dem Farben zunachst mit einer 
Lsg. von SuCl, oder SnCI4, nach dem Waschen mit W. bringt man die Seide in 
eine Lsg. eines Alkalisalzes, z. B. Na,SiO,, Na,CO,, NajHP04, Borai, u. wascht 
wieder mit W. Die so yorbehandelte Celluloaeacetatseide wird in der ublichen 
Weiae gefarbt. (F. P. 563785 yom 29/6. 1922, ausg. 13/12. 1923.) Fbanz.
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Georges GuBtaye TJrbain Marie Mairesse, Seine, Frankreicb, Bedrucken ton 
Gewebe, Ltd.tr u. dgl. Zwischen dem Gewebe u. der das Muster tragenden auf 
50—609 erwiirmten Druckwalze ist eine mit Paraffin, Stearin oder einem iihnlichen 
Stoff getrankte Papierbahn angeordnet. Das Gewebe u. das Papier wird duich 
eine glatte W alie gegen die Druckwalze gedruckt, hierbei scbm. daa Paraffin u. 
wird von den erbabenen Stellen der Druckwalze auf das Gewebe gepreBt. An 
Stelle des Papiers kann man auch Tuli oder ahnliches weitmascbiges Gewebe, das 
mit Paraffin eetrankt ist, anwenden. Das Paraffin kann vorher gefarbt werden. 
(F. P. 564300 vom 24/3. 1923, ausg. 26/12. 1923.) Franz.

■ Planson’8 (Parent Co.)', Ltd., London, nnd H. Planson, Hamburg, Farben. 
Deckfaibstoffe, trocknende oder balbtrocknende Ole u. zugleich ais Dispersions- 
mitfel dienende Trockenmittel, wie Oleato, Naphtenate oder Resinate werden in 
einer Kolloidmiihle gemischt. Z. B. werden 50—80 Teile gepulyerte Mennige u. 
100 Teile durch 2std. Erhitzen auf 150° teilweis oxydiertes Leinol yereinigt. (E. P. 
207919 vom 25/9. 1922, ausg. 3/1. 1924.) KOhling .

Carbide and Carbon Chemical Corporation, New York, iibert. von James 
W. Martin jr,, Clendruin, JZup. Erdgas n. Zus. wird vor der (unvollstandigen) 
Verbrennung zu RuB anf zwischen 200 u. 500° liegende Tempp. erhitzt. (A. P. 
1477511 vom 1/2. 1923, ausg. 11/12. 1923.) KOhling.

Gesellschaft fur Chemische Industrie in Basel, Basel (Schweiz), Monoazo- 
farbstoffe und ihre Chromverbindungen. Man yereinigt diazotierte 1,2- oder 2,1-Amino- 
naphthol oder ih re  Substitutionsprodd. mit l-Oxynaphthalin-8-sulfonamid, die Farb- 
stoffe farben Wolle nach dem Chromieren blau bis schwarz. Beim Erwiirmen mit 
Cr-abgebenden Verbb. entstehen die Cr-Verbb. der FarbstofFe, die Wolle in ahn
lichen Tonen anfarben. 1-Oxynaphthalin-8 sulfonamid wird erhalten durch laDgere  
Einw. yon hochkonz. NH, auf 1,8-Naphthsulton bei niedriger Temp., oder durch 
Erhitzen mit W. u. (NH4),C03. (E. P. 207162 yom 8/10. 1923, Auszug yeroff.
16/1. 1924. Prior. 18/11. 1922.) Franz.

Durand & Huguenin A.-G, Basel, Schweiz, Diazofarb&toffe. Man yereinigt
tetrazotierte Benzidin- oder Tolidin-2,2'-disulfosaure mit 2 Mol. Xylenolcarbon6aure 
(OH : COaH : CH3 : CH3 =■ 1 : 2 : 3 :  5). Der Farbatoff liefert mit Chrombeize ge
farbt oder gedruckt gelbbraune Farbungen. (E. P. 208162 yom 7/12. 1923, Auszug 
yerdff. 6/2. 1924. Prior. 11/12. 1922.) F ranz.

National Anilinę & Chemical Company, Inc., New York, iibert. von: Don W. 
Bissell, Buffalo, Triphtnylmethan farbstoffe. Die Disulfosaure des 3-Oxy-4',4"-tetia* 
Uthyldiaminotriphenylmethana wird mit PbO, u. Eg. oiydiert, das Pb ais PbS04 
gefkllt, nach dem Zusatz yon amorpher Si02 filtriert u. kryBtallisieren lasaen. 
(A. P. 1478015 yom 29/11. 1920, auag. 18/12. 1923.) F eanz.

British Dyestuffs Corporation, Limited, James Baddiley und William
Wyndham Tatum, Manchester, Farben von ActtaUeide. Man farbt die Acetataeide 
mit AnthrachinonfarbBtoffen, die Carboxylgruppen, aber keine Sulfogruppen ent- 
halten. Man erhalt die Farbstoffe durch Kondensation yon Halogenantbrachinonen 
mit AminocarbonsSuren oder durch Einw. yon Salicylsauresulfochlorid auf Amino- 
antbrachinone. Der Farbatoff aus 1,5-Dichloranthrachinon u. 2 Mol. Anthranilsaure 
farbt Acetataeide rotlich yiolett, der Farbatoff aus 2 Mol. Salicylsaure-p-sulfochlorid 
u. 1,4-Diaminoanthrachinon farbt rosa, 4-Broml-methylaminoar.thraćhinon liefert 
mit Anthranilsaure einen blau, l,5-Dichlor-4,8-dioxyanthrachir<on (Dichloranthrarufin) 
u. Anthranilsaure einen griinstichig blau, l l5-Diamino-4,8 dioryanthrachinon (Diamino- 
anthrarufin) u. Salicylsaure p-sulfochlorid einen blau, l t5-Dichlor-4,8-dinitroanthra- 
ćhinon u. Anthranilsaure u. darauffolgende Red. einen blaugiiinfarbenden Farbatoff. 
(E. P. 207711 yom 21/12. 1922, ausg. 27/12. 1923.) F ranz.
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Soc. Anon. des Matl&res Colorantes e t Produita Chimiques de St. Denis, 
Paris, A. W ahl, Enghien, und R. L antz, PariB, Aiinfarbstoffe. (E. P. 206488 
yom 19/10. 1923, Auszug yeroff. 31/12. 1923. Prior. 31/10. 1922. — C. 1923.

W. Eberlein, Koehel, Farbkorper. Feuehte anorgan. oder organ. Farbstoffe 
■werden mit den iiblichen Tragern u. wasaerbindenden Stoffen, wie gebrannter Gips, 
Bchnell bindender Zement o. dgl. yermahlen, wobei trockne, gleichmafiig gefarbte 
Pulyer entstehen. (E. P. 207755 vom 11/5. 1923, ausg. 27/12. 1923.) KtłHLING.

Bergolin-Werke Walther van den Bergh, K. a. A., Lack und Farhen- 
fabriken, Firnissiederei, Bremen, Herstellung eines Abbeizmittels, insbesondere fiir 
alte yerhiirtete Laek- u. Olanatriche, dad. gek., daB man dem Gemiseh von organ. 
LoBUngBmm. Stoffe zusetzt, die in organ. Loeungamm. ąuellen, ohne sich yollkommen 
aufiulósen. — Z. B. setzt man einem Gemiseh yon organ. Losungsmm. Gummiarten 
bezw. Gummiharze zu, oder es werden neutrale, fettsaure oder saure fettsaure 
Metallyerbb. bezw. palmitinsaure Tonerde oder palmitinsaurea Zn zugesetzt. (D .E.P. 
384792 KI. 22g yom 5/10. 1922, ausg. 9/11. 1923.) Schall.

Gottfried Borle, Bern, Herstellung einer fiir Anstriche und Impragtiierungs- 
zwecke geeigneten voasserl6slichen Aufschwemmung von bitumenhaltigen Stoffen, dad. 
gek., daB Bitumen in Waaserglaslsg., gegebenenfalla in der Warme, aufgel. wird.
— Z, B. wird Wasserglas mit Teerol o. dgl. yermischt u. alsdann das Bitumen k. 
eingetragen. Oder das Bitumen wird zuerst in Loaungamm. (Bzl., CS, o. dgl.) gel. 
u. danach diese Lag. mit Waaserglaslsg. beliebig yersetzt. (D. E . P. 386158 KI. 22g 
yom 29/4. 1921, ausg. 3/12. 1923.) Schall.

E. C. Freegard, Victoria, British-Columbia, Mittel zum Entfernen von Anstrichen 
und zum Reinigen. (E. P. 207238 yom 18/8. 1922, ausg. 20/12. 1923. — C. 1923.

Schmidt, Sohbraunkohlenfeuerung im Ealkofenbetrieb. Sie hat sich sehr be- 
wahrt; die zu dem Zwecke erforderlichen baulichen Vcranderungen des Ofens sind 
ganz geringfiigig. Der Kalk ist gut durchgebrannt; die Saturationsgase enthalten 
20—23°/0 CO, u. sind frei yon teerigen Prodd. aus den Braunkohlen, so daB die Ver- 
wendung dieser Gase weder auf die Farbę der Safte noch auf die Dauer der 
Saturation irgendwelche Einw. hat. B. yon Gips hat bei Verwendung S-haltiger 
Braunkohle nicht beobachtet werden konnen. Diese Angaben werden yon Herzfeld 
bestatigt. (Dtsch. Zuckerind. 48. 667—68. 678 —79. 1923. Camburg, Saale.) RtłHLE.

Werner Ext, Eine ernste Gcfahr fiir den Riibenbau. Es wird auf die Schadi- 
gungen durch die Riibenblattwanze (Zosmenus capitatus Wolff) bingewiesen u. eine 
Znsammenstellung der fur die Praxis wichtigsten Einzelheiten zum Teil an Hand 
einiger neuer Beobachtungen daruber gegeben. (Dtsch. Zuckerind. 48. 739-40-
1923. DesBau.) RtłHLE.

Askan M uller, Uber Fortsćhriite bei der Wciflzuckerarbeit. Zur Erzeuguog 
einer yollig tropfenlosen Nebcldecke der Deckfl. zum Auswaschen des Schleuder- 
gutes in den Zentrifugen empfieblt Vf. die neuen Nebeldiisen der Firma Gustay 
S chlick, Dresden-N. (Vgl. S. 1116). (Dtsch. Zuckerind. 48. 678. 1923. Dresden- 
Neustadt 6.) RtłHLE.

G. D. Beal und Gladys Applegate, Die Darstellung von saurefestem Caramel.
II. Die Darstellung von Sacrose-Caramel. (I. ygl. Journ. Amer. Pharm. Assoc. 12. 
405; C. 1923. IV. 374.) Sucrose liefert einen saurefesten Caramel, wenn sie nach 
dem fiir Glacose-Caramel angegebenen Verf. behandelt wird. Der Farbenwert beider 
Caramels ist prakt. derselbe. Das Messen der Temp. der Zuckermasse wahrend 
der Caramelisation zeigt eine bestimmte endothermale Rk. an. Anscheinend kann

IV. 494.) Franz.

IV. 832.) Kausch.

XIY. Zucker; Kohlenliydrate; Starkę.
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die Caramelisation jeder Zuckermenge leicht dureh Ablesen der Temp. in der Masse 
kontrolliert werden. (Journ. Amer. Pharm. A b b o c . 12. 850—53. 1923. Urbana, 
Illinois.) _________________  D ietze.

Treadw ay B. Munroe, Chicago, iibert. an: C. F. Dahlbers, Minneapolis, Minn., 
Konservieren von Zuckerrohrfasern. In daa Innere von MM. aua angefeuchteten 
Zuckerrohrfaaern wird eine Hitze erzeugende Substanz (Atzkalk) eingebracht u. die 
MM. werden zu Ballen geprefit. (A. P. 1479419 vom 12/8. 1921, auBg. 1/1.
1924.) Kausch.

' „E einzucker“ Gesellschaft fu r PatentY erw ertung m. b. H., Berlin, Beinigen 
von Mohsdften der Zuckerfabrikation. Zwecks Trennung des bei der Schwefelung 
von Rohsaften der Zuckerfabrikation oder dereń Kalkung mit kleinen Kalkmengen 
entstehenden flockigen Nd. vom Safte wird das an aich bekannte Abschleudern des 
ersteren in der Luftleere bewirkt. Es soli dadurch das starkę Schaumen des Saftes 
verhindert werden. (D. E . P. 390076 KI. 89 c vom 23/12. 1919, ausg. 12/2.
1924.) Oelkeb.

Chemiache F ab rik  M ahler und Supf, Kommandit-Ges., Berlin, Vcrhinde- 
rung der Klumpenbildung bei der Aufldsung kalt guellender Starkę und Starke- 
prdparate, dad. gek., daB der k. ąuellenden Starkę in W. oder in Lsgg. von 
Chemikalien 1. EiweiBstoffe, wie Gelatine, Leim, Pektinstoffe, 1. GummiarteD, Dex- 
trin, zugesetzt werden. — Das Verf. bietet auBerdem den Vorteil, daB die organ. 
Kolloide infolge ihrer eigenen Klebkraft die Kleb- u. Bindefahigkeit der Quell- 
starke noch erhohen. (D. B. P. 289023 KI. 22 i vom 10/6. 1921, ausg. 24/1.
1924.) Oelker.

Augustę Boidin, Frankr., Sśclin, Nord, und Je a n  Effront, Brussel, Getcinnung 
von mineralstoffreien starkehaltigen Stoffen und von abgebauten itickstoffhaltigen Niihr- 
mitteln am  Kórner- und KnoUcnfriichten. (D. B. P. 385284 KI. 89k vom 26/10.
1921, ausg. 22/11. 1923. F. Prior. 23/11. 1920. — C. 1923. IV. 24.) Oelkee.

F erd lnand  Sichel Komm.-Ges, Hannover-Limmcr, und E rn st Stern, Char- 
lottenburg, Serstellung von Trockenproduktcn dtr AlJcalistarke, 1. dad. gek., daB der 
Starkę bei gewohnlicher Temp. bydrolyt. spaltbare Alkaliverbb. in solcher Menge 
zugemischt werden, daB nach dem Zusatz von W. bei der dureh den TrockenprozeB 
erreichten hoheren Temp. infolge fortschreitender Hydrolyse mindestens l°/0 Alkali- 
hydroxyd, bezogen auf Starkę, zur Einw. gelangt. — 2. dad. gek., daB der Starkę 
gleichzeitig Harze zugemischt werden. — Eine starkę, fur den TrockenprozeB hinder- 
liche Verquellung der Starkę, wie bei der Verwendung von freier Kali- oder Natron- 
lauge tritt nieht ein. — Ferner geniigen schon sehr geringe W.-Mengen, um die 
M. zu einem fiir das nachfolgende Trockenverf. geeigneten fl. Brei anzuschlammen. 
(D. B.. P. 389748 KI. 89k vom 21/9. 1920, ausg. 7/2. 1924.) Oelkeb.

XVI. Nahrungsmittel; GenuBmittel; Futtermittel.
Paul F rancis Sharp und Boss A iken G ortner, Die physikalisch-chemischen 

Eigenscliaften starker und tchwaćher Mehlsortcn. VI. Die Beziehmg zwischen dem 
Vi8C08itdtsmaximum bei Milchsaurezmatz und der Konzentration der „Mehl in 
Wasser“-Su8pen8ionen. (V. vgl. S. 110.) Vff. beBtimmen zunachst den Glutenin- 
gehalt 11 verschiedener Weizenmehlsorten dureh kombinierte Extraktion mit 
5%’g. KsS04-LBg. u. 70°/0ig. A. Die Gluteninmengen ergeben sich dureh Sub- 
traktion des so eztrahierten Proteins yom Geeamtprotein u. liegen zwiseben 4,19 
u. 7,45%. Der GesamteiweiBgehalt schwankt z w iB c h e n  9,98 u. 17,11%, bo  daB 
Gliadin u. Glutenin in annShemd gleichen Mengen in Weizenmehl vorhanden sind. — 
Vff. untersuchen weiter die Beziehungen zwiseben der masimalen ViBCOsitat, die dureh 
einen Zusatz konz. Milchaaure erreicht wird, u. der Konz. der Suspensionen von
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Mehl in 100 ccm Fl. Die Kurye: log Viaeositat—log Mehlkonz. stellt eine Gerade 
dar, die durch die Gleichung: log Viacositat ==> a -f- b log Konz. wiedergegeben 
wird. Wird an Stelle der Mehlkonz. die Proteinkonz. oder Gluteninkons. gesetzt, 
bo entstehen ebenfalla Gerade, die jedoch fur die yersehiedenen Weizenmehle 
dichter zusammenliegen. Die Werte der Konstanten b — Tangente des Winkels, den 
die Kurye mit der Absciese bildet — liegen zwischen 2,62 u. 3,65; die a-Werte
— log ViscoBitat fiir log Konz. =  0 — liegen zwischen —1,3 u. —2,67 fur die 
Mehlkonzz., zwischen —{-0,21 u. 0,88 fiir die Proteinkonzz. u. zwisehen 1,23 u. 2,05 
fiir die Glateninkonzz. Durch Elektrolytentfer. ung mittels Scblemmen mit dest. 
W. werden die Konstanten geandert. Die b-Werte sinken auf 2,4—3,02, die 
a-Werte steigen auf —0,4 bis —1,65 fiir Mehl, J-1,07—1,42 fiir Protein, 1,2—2,43 
fur Glutenin. Die Qualitiit des Glutenins spiegelt sich in der Konstanten 6 wieder. 
Es besteht ein Zusammenhang zwischen der Gluteninmenge, desBeu Qualitat u. dem 
Brotyol. der Mehle. Weiter zeigt sich, daB die Starkę der Mehle, so weit sie yon 
den Kleberstoffen abhiingt, eng mit der Qualitat des Glutenins o ier zahlenmaBig 
mit dem 6-Wert dea Mehles zusammenhangt. (Journ. Pbysical Chem. 27. 771—88.
1923.) K. Lindner .

Pau l F rancis Sharp , Ross Aiken G ortner und Arnold H. Johnson, Die 
physikalisch-chemischen Eigemchaften starker und schwacher Mehlsorłen. VII. Der 
physikalische Zustand der Klebentoffe und der EinflufS au f dat Brotvolumen. (VI. 
ygl. yorat. Ref.) Vff. yerwerten die yorausgegangenen Visco8itatsunteres. fiir Back- 
ciperimente mit Weizenmehlen. Die Mehle werden entweder durch HCl-Zuaatz 
auf pH =  3 oder durch NaOH-Zusatz auf pH ==> 11 gebracht. Diese [H'] stellen 
Maiima der Waaseraufnahme dar. Nach 30 Min. wird durch Neutraliaieren die 
urspriingliche [H'] wieder hergestellt. Daa insgesamt aufgenommene W. entBprieht 
dem Absorptionswert 56,2% des Mehles. Dieser Wert erhoht sieh besonders bei 
den Teigen mit pg =• 3 auf 61,3%. Die Starkę der Mehle wird durch diese Be
handlung yermindert. Das Vol. der gebackenen Brote sinkt yon 1600 ccm auf 
830 ccm fiir pH => 3 (bei Diastasezuaatz 1050 ccm) u. auf 1130 ccm fiir pH =  11 
(bei Diastasezueatz 1085 ccm). Ein ahnlicher Verlust an Backstarke tritt bei 
Weizenmehlen durch Anteigen mit 70 oder 95°/i>ig. A. ein. Die BrotyolL sinken 
yon 1425 ccm aut 1190 bezw. 1170 ccm. Roggenmehle erleiden durch diese Be
handlung keine EinbuBe. Die Extraktion des Gliadins aua dem Weizenmehl scheint 
nicht allein daa Ausachlaggebendo zu sein, da Gliadin in 95%ig. A. unl. ist. Die 
Ursache der schlechten Backfahigkeit ist demnach wohl auf eine Veranderung der 
kolloidalen Eigenscbaften des Glutenins zuriickzuftihrea. Die Beobachtungen be- 
statigen die friłheren Ergebnisse (S. 110), die durch Viscositatsmeasungen erhalten 
wurden. (Journ. Physical Chem. 27. 942—47. 1923. Minnesota, Univ.) K. Lindner .

Th. Sudendorf, Zur lettbestimmung in Trockeneikonserven. 2,5 g lufttrocknesf 
gut yerriebenes Eipulyer werden mit 5 cem A. (96%) durchfeuchtet; nach einigen 
Min. setzt man 20 ccm A.-PAe.-Gemiseh (1 -j- 1) zu u. spiilt mit weiteren 30 ccm 
ąuantitatiy in ein mit Asbestfilter yersehenes (ca. 3,5 cm) weites, 10—12 cm langes 
Filterrohr, das man mittels Gummistopfen auf ein tariertes Fettkolbchen aufaetzt. 
Da3 Filter bringt man entweder auf eine im unteren Teile dea Filterrohres ein- 
gelegte oder eingeschliffene Filterplatte oder auf einen Pt-Konus; es besteht in der 
untersten Lage aus einer Scbicht yon entfetteter W atte, auf diese wird eine Auf- 
achwemmung yon fein gezupftem Asbest gegossen. Daa Filter muB so fest gestopft 
werden, daB die ath. Fettlsg. ohne Absaugen nur langaam abtropft. Das feuchte 
Filter saugt man mittels eines umgebogenen, yerengten Knierohres an u. trocknet 
yor dem Gehrauche mit A. u. A. Man bringt das Eipulyer mit der Fl. auf daa 
Filter, laBt abtropfen, saugt ab, bis keine Fl. mehr abtropft, stellt die Wasserpumpe 
ab, gibt 20 ccm A.-PAe , mit dem man das gebrauehte Reagensglas ausspfllt, auf
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das Filter, yerfahrt wie vorher, u. wiederholt dieB so oft, biB ca. 100—120 ccm 
Ae.-PAe. yerbraucht sind, Wenn die Lsg. wasserhell bleibt, so ist die Fetteitraktion 
beendet. Die klare, goldgelbe Fettlag. dest. man ab, trocknet das Kolbchen 20 Min. 
bei 90—100°, bliiet einigemal mit w. Luftstrom aus, wagt u. trocknet noehmals 
20 Min. (Pbarm. Zentralhalle 64. 467—69. 1923. Hamburg, Hyg. Inst.) D ietze .

Emm. Pozzi-Escot, Abanderung am Babcoekschen Milchanalysenapparat. (Buli. 
Soc. Chim. de France [4] 33. 1838—39. 1923. — C. 1924. I. 833.) Spiegel.

Arne Oervig, Christiania, Konserttierungsmittel fiir Eier und ahnliche Stoffe. 
(D.R.P. 390013 Kl. 53 c vom 22/4.1922, ausg. 12/2.1924. N. Prior. 20/5.1921. — 
C. 1923. IV. 675.) ROhmeb.

P. M. Heyerdahl, Bygdo b. Christiania, Nahrmittel. Vitaminreiche Ole, wie 
Łebertran, Heringsol u. andere Fischolc werden mit anderen Fetten u. Ólen, wie 
01iven-, Arachisol u. dgl. yermischt u. in dieser Form anderen Nahrmitteln, wio 
Margarine, Kakao, Malzeitrakt usw. einyerleibt. (E. P. 207545 vom 23/11. 1923, 
Auszug yeroff. 23/1. 1924. Prior. 23/11. 1922.) Oelkeb.

Ward Baking Company, Amerika, Nahrmittel. Man kocht Hefe unter Druck, 
um die Zellen zu sprengen, trennt die dabei erhaltene FI. von dem Riickstand 
durch FiltratioD, konz. Bie, gegebenenfalls im Vakuum, bis zur Trockne u. erhitzt 
das so erhaltene, leicht zerreibliche Prod. weiter, bis es eine hellbraune Farbę u. einen 
angenehmen Geschmack angenommen hat. — Das Eindampfen wird zweckmaBig bei 
so tiefer Temp. vorgenommen, daB die Vitamine erhalten bleiben. (F. P. 558 023 
vom 13/10. 1922, ausg. 20/8. 1923. A. Prior. 18/10. 1921.) Oelkeb.

Erich Beccard, Berlin, Verwendung von Milch- und Essigsaure bildenden 
Sautrteigbdkterien nach Pat. 350874 zur Gewinnung speziell fur Weizenteige ge- 
eigneter Treibmittel, 1. dad. gek., daB die nach Pat. 350874 gewonnenen milde 
sauernden Reinkulturen Milch- u. Essigsaure bildender Sauerteigbakterien mit den 
fiir Weizenteigbereitung yerwendbaren Hefen gemischt werden. — 2. dad. gek., 
daB der Nahrfl. fiir das Mikroorganismengemisch nach AnBpruch 1 organ. Sauren 
beigemischt werden. — 3. dad. gek  daB die benotigten organ. Sauren durch 
Erhitzen einer etwa nach Pat. 350874 angestellten Sauerteigbakterienreinkultur 
erhalten werden. — Eb ergibt sich fur den Backer die Moglichkeit, wenigetens eine 
Zeitlang den Weizenteig in gleicher Weise wie bei der Schwarzbrotbackerei fort- 
zuftthren, was eine groBeErsparnis anPreBhefe bedeutet. (D. R  P. 389749 KL2c 
vom 15/11. 1922, ausg. 7/2. 1924. Zus. zu D. R. P. 350874 ; C. 1922. IL 1182.) Oe .

Robert Graham, Cupar, Schottland, Herstellwng von Brot. Sojabohnenmehl 
wird mit Weizenmehl u. Hefe nebst den anderen ublichen Backzutaten u. einem 
die Starkę dcstrinierenden u. yerzuckemden Mittel, z. B. Malzmehl, zu Teig ver- 
arbeitet, den man bei niedriger Temp. yerbackt. Die saure Rk. des Sojabohnen- 
mehls wird zweckmaBig durch Zusatz von NaHCO„ zum Mehl oder Teig beBeitigt. 
(E. P. 176752 yom 12/10. 1921, Auszug yeróff. 3/5. 1922. Oe. Prior. 7/3.
1921.) ROhmeb.

PreBkartoffel-Werke ,,Koehlmann“ G. m. b. H., Berlin-Wilmersdorf, Auf- 
arbeitung von Eartoffeln in mechan. ununterbrochenem Betriebe unter Gewinnung 
der wertyollen Bestandteile (EiweiB u. Wiirze) des Kartoffelfruchtwassera, dad. gek., 
daB man daa aus rohem Kartoffelbrei abgepreBte starkę- u. eiweiBhaltige Frucht- 
wasser nach Auescheidung der Starkę zur Gewinnung der EiweiBstoffe in an- 
gewarmtem Zustande durch eine Filteryorr. driickt u. dann zur Gewinnung in be- 
kannter Weise eindampft. — Es gelingt auf diese Weise, aus dem starkefreien 
Fruchtwasser ungefahr 0,5% EiweiBstoffe u. 0,5 % Nahrsalze ais Wiirze zu gewinnen. 
(D. R. P. 389503 KI 89k yom 18/2. 1922, ausg. 2/2. 1924.) Oelkeb.
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A. K rem pf, Paris, Yerwertung von Fischen. Fische, Fisebabfalle o. dgl. 
werden mit Nitrochloroform o. dgl. flteriliaiert, die Fleischteile vom Skelett getrennt 
u. letsteres auf Diinger oder Leim yerarbeitet. Die fein zerkleinerten Fleisch- u. 
Fetteile werden abgepreBt, der Riickstand yerfliisBigt, vom Ol getrennt, abgedampft 
u. ais Futtermittel verwendet, nacbdem es durcb h. Luft yon anhaftendem Nitro
chloroform befreit ist, Auch das beim Abpressen u. Verflussigen der yom Skelett 
getrennten Teile gewonnene Ol wird vor seiner Verwendung von Nitrochloroform 
befreit. (E. P. 208144 vom 30/11. 1923, Auszug yeroff. 6/2. 1924 Prior. 7/12.
1922.) KtłHLING.

Stanzw erk Oberscheden, Junem ann & Co., OberBcheden, Milćhmeflvorrich- 
tung, bestehend aus einem Behaltcr, der durch eine Scheidewand in 2 gleicb 
groBe Raume geteilt ist, die einen durch einen gemeinBamen Dreiweghahn ge- 
steuerten Zulauf haben, 1. dad. gek., daB der Behalter durch einen Deckel mit 
einer sich iiber beide Kammern erstreckenden Mitteloffnung abgeachloaaen ist, 
iiber welchem Deckel sich der Schaum absetzt, wahrend darunter die Milch un- 
gehindert einlaufen kann. — 2. gek. durch ein in der Scheidewand angeordnetes 
Schaumsieb. — Die zeitweilige Unterbrechung des Fullens infolge des Schiiumens 
yon Magermilch wird yermieden. (D. B,. P. 385000 KI. 42 e yom 16/6.1922, auag. 
3/12. 1923.) KUhling.

Charles E d w ard  N orth , Montelair, N. J., V. St. A , Gewinnung von Milchfetł. 
(Schwz. P. 100947 yom 20/3. 1922, auag. 16/8. 1923 u. E. P. 206918 yom 15/8.
1922, auag. 13/12. 1923. — C. 1922. IV. 597.) Oelkeb.

C. E. N orth, New York, iibert. an: M ilk 011 Corporation, New York, Her-
ttellwng %ton Butterfctt. Man trennt don Rahm in einem Zentrifugalscheider yon 
der Milch u. waacht ihn mit einer solchen Menge W ., welche ungefahr dem Vol. 
der abgetrennten Magermilch entspricht, zweimal aus, aehlagt ihn dann zu Schaum, 
miacht dieaen mit etwa der yierfachen Menge w. W. u. ruhrt, bia daa Fett ge- 
cchmolzen ist. Letzteres wird dann yon dem W. getrennt u. schlieBlich in einem 
geeigneten Scheideapp. ganzlich yon W. befreit. — Es wird ein yollkommen ge- 
ruch- u. geachmackloaes Fett erhalten. (E. P. 206840 yom 7/11'. 1923, Ausz. 
yeroff. 9/1. 1824. Prior. 7/11. 1922 u. Can. P. 232221 yom 19/7. 1922, auag. 26/6.
1923.) Oelkeb.

XVm. Faser- und Spinnstoffe; Papier; Cellulose; 
Kunststoffe.

P an i Spiess, Bremen, Einfetłen von Fasern. An Stelle dea Oleins benutst 
man Bynthet. FettsaureeBter, die man aua natiirlichen oder Bynthet. gewonnenen
Fettaauren u. Alkoholen, inBbesondere A., heratellen kann. Sie haben den Vorteil,
daB aie wegen ihrer neutralen Rk. die Masehinen nicht angreifen, leichter yeraeifbar 
B in d  ais die naturlichen Fette u. wegen ihrer niedrigen Viecositat leichter in die 
Faser eindringen ala Olein oder Fette; man braucht daher geringere Mengen. 
(E. P. 208479 yom 23/5. 1923, ausg. 10/1. 1924.) Fbanz.

T estilw erk  H orn A. Q., Schweiz, Transparentmachen von Baumwolle. (F. P. 
563734 yom 14/3. 1923, ausg. 12/12. 1923. D. Prior. 3/4. 1922. -  C. 1923. 
IV. 342.) Fkanz.

W. B. P ra tt, Wellesley Hilla, Wellesley, Massachusetts, V. St. A., Herstellung 
eon wdsterigen Fmuhionen von Sćhwefelłerpenverlindung zum Impragnicrcn. Die 
nach dem Verf. deB E. P. 169513, C. 1922. II. 1218 erhaltliche Schwefelterpenyerb. 
wird mit Ólsaure gemischt u. hierzu was. NHS gegeben. Die Schwefelterpenyerb. 
kann yorher in Bzl. gelost werden, an Stelle der Olaaure konnen Ole oder Fette 
benutzt werden. Die Emulsionen, die mit anderen fur den gleichen Zweck braueh-
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baren Emulaionen gemiseht werden konnen, dienen zum Impragnieren von Gewtbtn. 
(E. P. 208382 vom 19/12. 1922, ausg. 10/1. 1924.) Franz.

M Bergmann, E. Immendorfer und H. Loewe, Dresden, Sćhutz der tierischcn 
und pjlanzlićhen Faser gegen alkalische und saure Stoffe. Man sctzt den zum 
Waschen, Bleichen, Walken, Farben, Carbonisieren ubw. dienenden Fil. pflanzliche 
oder synthet. Gerbstoffa, Phlobaphene, Humuaatoffe usw. oder ihre Umwandlungs- 
prodd. zu. (E. P. 208563 vom 18/12. 1923, Auszug ver5ff. 13/2. 1924. Prior. 
18/12. 1922.) Franz.

F. S. Bennett, New York, iibert. an: C. B. Wbite, Montclair, New Jersey,
Wasserdichtmachen. Man trankt Garnę, Gewebe usw. mit Lsgg. yon Salzen der 
seltenen Erden, Th, Ce, La, Zr, Ur, mit Ólsaure, Leinolsaure usw., in KW-stoffeD, 
oder man triinkt zuerst mit einer Seifenlsg. u. dann mit einer Lsg. yon Salzen der 
seltenen Erden. Man kann auch erst ein unl. Salz der seltenen Erden auf der 
Faser niederschlagen, dann mit Seifenlsg. u. hierauf mit einer Lsg. von Salzen der 
seltenen Erden tranken. (E. P. 208142 vom 29/11. 1923, Auszug yeroff. 6/2. 1924. 
Prior. 9/12. 1922.) Franz.

A. B. Vialon, London, Rofihaargewebe. Um die Reibung der einzelnen RoB- 
haare gegeneinander u. gegen andere Faeern zu erhohen, trankt man das RoBhaar- 
gewebe mit einer Kautschuklsg. (E. P. 207644 vom 11/9. 1922, ausg. 27/12.
1923.) Franz.

Tiraotby Angustine Coghlan, London, Behandltwg von Wolle. (A. P. 
1478203 vom 7/7. 1921, ausg. 18/12. 1923. — C. 1922. II. 404.) Kausch.

G. W. van Cole, Paterson, New Jersey, Bthandeln von Seide. Die Seide wird
gewogen u. yor dem Verweben u. Farben uaw. mit dem Hóchstgewieht an Sn-Salz 
beschwert. (E. P. 207145 yom 22/3. 1923, AuBzug yeroff. 16/1. 1924. Prior. 
20/11. 1922.) Kausch.

Exportingenieure fiir Papier- und Zellstofftechnik Ges., Berlin, Behandeln 
von Asbestgewebe. Die Gewebe werden mit einem Klebstoff — tier. Leim, Gela- 
tine oder Casein — beladen, indem sie entweder bis zur yolligen Sattigung in 
dem Klebstoff bade auf 35—40° erbitzt oder innerhalb dieses Bades oder nach dem 
Durchziehen durch daa Bad zwischen Druekwalzen gefiihrt werden. Der Klebstoff- 
l3g. kann eine Saure, wie Milchsaure, oder ein Alkali, z. B. NaOH, zugesetzt 
werden. Das bo behandelte Gut wird dann der Einw. von Alaun, Chromsalzen 
oder Formalin ausgesetzt, um den Klebstoff zu hartgn, hierauf, um ein geachmei- 
digeres Erzeugnia zu erhalten, mit Glycerin, Seife oder Ricinusdl behandelt und 
achlieBlich gefirniBt. (E. P. 207958 vom 25/10. 1922, ausg. 3/1. 1924.) KUhling.

Cbemische Fabrik Griesbeim-Elektron, Frankrurt a. M. (Erfinder: Philipp 
Pothmann, Nied a. M.), Faser gewinnung aut Agaven und Yuccaceen durch Beband- 
lang der trockenen, eingeweichten oder frischen Blatter mit W. oder Dampf im 
Autoklayen unter Druck, 1. dad. gek., daB gleichzeitig oder nachher eine Ein- 
wirkung dampfformiger Reduktionemittel, wie CO„ SO„ NH3 mit leicht aiedenden 
Olen erfolgt. — 2. dad. gek., daB die yorbehandelten Fasern einem mechan. ProzeB 
der Loslosung des zertrummerten Blattgewebes yon der Faser unterworfen werden. 
(D. R. P. 389994 KI. 29b vom 10/11. 1921, ausg. 11/2. 1924.) Kausch.

A. R. de Vains, Miribel, Ain, Frankr., Behandlung von Papierbrei. Nicht 
celluloaehaltige Verbb. werden auB der Rohcellulose oder dem Papierbrei durch 
Einw. yon Cl-Gas entfernt, wobei letzteres nach dem Gegenstromprinzip durch die 
M. bindurchgeleitet wird. Die dabei in dem Brei erzeugte HCl wird mit Kalk 
neutralisiert. Daa Verf. kann in mehreren hintereinander geschalteten GefaBen 
im kontinuierlichem Betriebe durchgefiihrt werden. (E. P. 208551 yom 13/12. 1923, 
Ausz. yeroff. 13/2. 1924. Prior. 18/12. 1922.) Oelkeb.
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Nicolans Sandor, Dresden, Herstellung von Pappe unter Zusatz von Wasser- 
glas, 1. dad. gek., daB daa Wa6aerglas in groBen Mengen yon 107<, des Pappen- 
gewichtes aufwarts der Pappe oder dem PappenstofF zugesetzt wird. — 2. dad. 
gek., daB bei Verklebung dreier oder mehrerer Pappenbahneu oder -tafeln mit 
Wasserglaa die mittlere oder mittleren Lagen aua poroaerem Materiał ais die iibrigen 
Lagen bestehen. — Es werden Pappen erhalten. welche die bekannten Pappen an 
Featigkeit u. Steifheit weit ubertreffen. (D. B. P. 389536-KI. 55 f  vom 22/7. 1922, 
ausg. 2/2. 1924.) O e l k e b .

Siegfried H erzberg, Cbarlottenburg, Verioertung ckr bei der Aufechlicflung 
von Stroh erhaltenen Kocherablaugen. (Oe. P. 91288 yom 19/11. 1917, ausg. 25/9. 
1923. — C. 1920. I I .  813.) K O h l in g .

Carl G. Schwalbe, -Eberswalde, Beseitigung dtr ricchendtn Stoffe aus Abgastn 
der Natronzellstoffabrikation gemiiS P a t 319 594, dad. gek., daB an Stelle der im 
Hauptpat. genannten Stoffe holzartiger Natur Stroh oder Strohabfiille jeglicher Her- 
kunft, z. B. Maisatroh, zur Anwendung kommeD. — Es wird der gleiche Erfolg 
erzielt, wie bei dem Verf. des Hauptpatenta. (D. B. P. 389206 KI. 55b vom 4/6.
1922, ausg. 28/1. 1924. Zus. zu D.R. P. 319594; C. 1920. II. 783.) Oelkeb.

K. H. A. M elander und J . H. W allin , Stockholm, Herstellung von Brenz
catechin und anderen Phenolen, sowie Fettsauren. Sulfit- oder Natronzellstoffablauge 
aus Holz, Stroh oder EBpaito wird zur Trockne eingedampft, gegebenenfalla mit 
Alkali oder mit Alkali u. CaO yeraetzt, u. unter Einleiten von iiberhitztem Waaeer- 
dampr dest. Der achwarze Bucketand wird in W. gel., die von ungel. Stoffen be- 
freite Lsg. eingedampft u. der Krystallisation unterworfen, wobei aich die Haupt- 
menge der anorgan. Salze abacheidet. Die mit einer Saure, z. B. HC1, bis zur 
sauren Bk. versetzte Mutterlauge wird filtriert, das Filtrat mit A. eitrahieit, die 
ath. Lsg abgezogen u. der A. abdeat. Daa zurtickbleibende 01 gibt bei der frak- 
tionierten Deat. Brenzcatechin, andere Phenole, aowie Fettsauren, wie GHzGOtH  u. 
Homologe. — Man kann das Brenzcatechin uaw. aua dem Deatillationsruckstand 
auch auf trockenem Wege gewinnen, indem man diesen in ein Eisenrohr einbringt, 
durch deesen eines Ende ein zweckmaBig ttberhitztes Gremiach aus COs u. Waaser- 
dampf einstromt u. desaen anderes Ende mit einem Kiihler yerbunden ist, der zu 
einer Yorlage fuhrt. In dieser sammelt aich wahrend der Dest. eine wss. Lsg. von 
Brenzcatechin, anderen Phenolen u. Fettsauren, die durch Eindampfen u. Krystalli
sation , Fallung mit Schwermetallsalzen, wie Pb-Acetat, oder Estraktion mit A. 
getrennt werden. Die Dest. kann unter gewohnlichem oder erhohtem Druck oder 
im Vakuum ausgefuhrt werden. An Stelle yon CO, konnen andere fliichtige Sauren, 
wie SOj, yerwendet werden. Benutzt man SO,, so werden ais Nebenprodd. 
N8sS03 u . CaSO, gewonnen. (Schwed. P. 54200 yom 22/4. 1920, ausg. 4/4.
1923.) Schottlandeb.

H enri Dreyfus, London, Plastische Massen. Ein Błock aua Celluloaeacetat,
Cellulosealkylather, Celluloid, der keine fliichtigen Losungam. enthalt, wird mit 
einer erwarmten Schneide in diinne Blattchen geachnitten. Das Messer kann durch 
b. W. oder durch den elektr. Strom erwarmt werden; der Błock wird oberflachlich 
erwarmt, um das Schneiden zu erleiehtem. (F. P. 564481 yom 29/3. 1923, aueg. 
31/12. 1923. E. Priorr. 21/4. 1922 u. 22/1. 1923.) Franz.

Max M uller, Finkenwalde b. Stettin, Herstellung von Gebilden aus Viscose,
1. dad. gek., daB ais Fallmittel anorgan. Sauren ohne Salzzugabe in Miachung mit 
den Sulfosauren der die Cellnioae in den Vegetalien inkruBtierenden Stoffe benutzt 
wird. — 2. dad. gek., daB man ais Zusatz zur HjSO* Ligninaulfosaure benutzt, die aua 
Sulfitcelluloseablauge durch Fallung des Kalkes mit einer geeigneten Saure her- 
geatellt ist. (D. £.. P. 385768 KI. 29b yom 26/6. 1920, auag. 7/2. 1924.) K ausch.
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R udoli L inkm eyer, Bad Salzuflen, Herstellung von Faden aus łconzentrierten 
Cellulosexanthogenatlo8ungen, dad. gek., daB die Lsg.' bei niederer, etwa -(-5° nieht 
wesentlich iiberateigender Temp. hergestellt u. bis zum Verspinnen gehalten wird.
— Solche konz. Lsgg. ergeben beim Verspinnen in einfachen Saurebadern Faden 
von gutem G-lanz u. grofier Zugfestigkeit. (D. R. P. 386133 Ki. 29 b vom 21/6.
1919, ausg. 3/12. 1923.) Schall.

W. R autenstrauch , Trier, Deutsehland, und C. Trenzen, Yenlo, Holland, 
Kunstleder. Man trankt Gewebe mit Lsgg. von EiweiBstoffen, z. B. von Haut- 
oder Lederabfallen, in Erdalkalihydroxyden; hierauf wird gegerbt u. das EiweiB 
auf dem Gewebe niedergeBchlagen. (E. P. 207835 vom 4/12. 1923, Auszug veroff. 
30/1. 1924. Prior. 4/12. 1922.) Fbanz.

Paul Louis M arie Fabre, Frankreieh, Ftschschuppenessenz (Essence d’Orient). 
Die in iiblicher Weise bereitete, W. enthaltende Fischschuppenessenz wird dekan- 
tiert oder zentrifugiert, mit Tiirkischrotol gemiseht u. bis zur yollstandigen Ver- 
jagung dea W. gedampft. Die M. kann dann ohne weiteres mit dem bei der Herst. 
Minstlicher Perlen gebrauchlichen Bindemittel, z. B. Kollodium, gemiseht werden. 
(F. P. 563922 vom 1/7. 1922, ausg. 17/12.1923.) KUhling.

XIX. Brennstoffe; Teerdestillation; BeleucMung; Heizung.
P. Bruylants, Vtredelwng der Brennstoffe. Vf. bespricht den in Amerika aus- 

geiibten Craćkprozefi u. das Berginverfahren. Wahrend der CrackprozeB nur fur 
schwere Petrolole in gewissem MaBe brauchbar ist, das mit Katalysatoren unter 
n. Druck arbeitende Yerf. nach Sabatier-Mailhe den Abbau aber zu weit treibt 
u. auBerdem eine Nachhydrierung erfordert, ermoglicht das Yerf. nach Bebgius 
den Abbau aueh sehr asphaltreicher Ole wie sogar fester Brennstoffe. Die zablen- 
maBige Gegeniiberstellung der beiden Prozesse zeigt die auBerordentliche tjber- 
legenheit des Berginyerf. in jeder Hinsieht. Zahlreiche Tabellen u. schemat. 
Zeiehnungen. (Buli. Soc. Chim. Belgiąue 32. 194—214. 1923.) Raszfeld.

Marcus Brutzkus, Ein Beitrag zur Theorie der Verbrennung in Motor en.
1. Mitt. Die Yerbrennung wird stark beeińfluBt dureh die Ver5nderungen des Vol., 
des Drucks u. Temp. Vf. leitet von der Formel deB Massenwirkungsgesetzes dureh 
Multiplikation dea allgemeinen Druckes eine Gleichung ab u. aus dieser drei Funda- 
mentalgesetze fiir die Theorie der Motore. Vf. gelangt so zu dem chem.-technolog. 
Prinzip: daB jedc chem. Rk. in einer gewollten Richtung mit einer bestimmten 
GeBchwindigkeit geleitet werden kann dureh eine stetige aoBere Abanderung des 
Drucks, der Temp. u. der Konz. in einem den dureh die gewunsehte Rk. heryor- 
gerufonen Yeranderungen entgegengeaetzten Sinne.

2. Mitt. Aus der Gleichung folgt ferner, daB ein Korper sich um so mehr 
eignet zur Verbrennung in Motoren, je groBer die Anderung in der Anzahl der 
Molekule wahrend der Verbrennung wird. Die Praiia zeigt die Richtigkeit dieBes 
Gesetzea, indem Naphtha mit 27,5°/0 Molekiilyermehrung besser ala Bzn. (nur 25%), 
wahrend Naphthalin u. Bzl. mit 8 bezw. 6% nur mit groBer Schwierigkeit ver- 
brennen. Da beim CH< u. Athylen die Zahl der Molekule gleich bleibt, iat die 
Verbrennung sehr langsam. Nach Rieppell ist der Wirkungsgrad der Verbrennung 
in Dieselmotoren allein abhanigig yom Gehalt an Hs, u. gerade dieser ist, wie 
dureh Formeln gezeigt wird, bestimmend fur die Molekiilyermehrung. Eine Zu- 
sammenstellung zeigt, daB die Volumyermehrung von 0,346 bei Oleinen auf 0,059 
beim Bzl. abfallt, ebenso die Yolumyerminderung yon 0,333 bei H, auf 0,0 beim 
Methan. Bisher wurde in der Technik der Wirkungsgrad nur auf den Heizwert 
bezogen. Da aber eine Molekiilyermehrung einen Arbeitsgewinn, eine -yerminderung 
einen Verlust bedeuten, ist die3e Vermehrung (Yerminderung) von EinfluB auf den

VI. 1. 104
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Wirkungagrad der Yerbrennung, bo daB auf Grund obiger Ableitung Naphtha einen 
um 4,42 mai groBeren WirkungBgrad geben muB ais ein Hocbofengas. Diese Ab- 
leitungen erlauben die Eignurig jedea Brennstoffes fiir Motore von yornherein ab- 
zuleiten. (C. r. d. l’Acad. dea aciencea 176. 1621—23. 1808—11. 1923.) R aszfeld .

Ch. Roszak, Das Problem der fliissigen Brennstoffe vom franzSsischen Stand- 
pu/nkt aus betrachłet. Vf. unterwiift die fl. Brennstoffe hinaichtlich ibrer Ent- 
stehung uaw., ihrer chem. Zua. u. Eignung ala Triebstoffe fur Motore einer ein- 
gehenden BetrachtUDg. Beaonders in den Pflanzendlen (ErdnuB- u. CocosnufiSl) 
der KolonieD, die durch katalyt. Abbau u. nachfolgende Hydrierung in petroleum- 
artige KW-stoffe yerwandelt werden konnen u. den groBen MeDgen Alkohol, die 
Frankreich in seinen Kolonien dureh Verarbeitung der Hirae u. a. zur Yerfiigung 
atehen wurden, wenn der Anbau genugend geferdert wiirde, sieht Yf. die Haupt- 
ąuellen fiir einen „nationalen Kraftstoff11, da sich Alkohol in Mischung mit Petro- 
leumfraktionen u. Bzl. alB Triebmittel sehr bewahrt habe. Vf. fordert ferner die 
Tieftemperaturverkokung, geaetzmaBige Entfemung des Bzl. aus dem Leuchtgaa 
sowie Anwendung der Yerff. von Bergius zur Herst. fl. Treibmittcl aus festen 
Brennstoffen. (Chaleur et Ind. 4. 225—32. 1923.) Raszeeld.

E. K orting, Der YertiJcalofen mit 24-stiindiger Ausstehzeit. Vf. weist auf die
wirtschaftlichen Yorteile des Vertikalofens mit 24-atd. Garungazeit hin, unter be- 
sonderer Berucksichtigung der Betriebsresultate in der Yertikalofenanlage des Gas- 
werks Sćhoneberg. (Gas- u. Wasserfach 66. 732. 1923.) Raszfeld.

M. K elting , Zur Benzolgewinnung nach dem Kohle- und Waschó1verfahren. 
Vf. kann der Betriebskostengegeniiberstellung der beiden Yerff. von Steding (Gas- 
u. Wasserfach 66. 457; C. 1923. IV. 748), die mit einem OberschuB zugunsten der 
Kohle abechlieBt, nicht beipflichten. Nach seiner Aufstellung sind die KoBten 
beider Verff. annahernd gleich. Bei 97°/0ig. Auswaschung daa Wascholverf. aogar 
iiberlegen. Fiir die nur oberflachlich gereinigten Gase der Kokereien kommt das 
Kohleverf. vorlaufig nicht in Frage. (Gas- u. Wasserfach 67. 6—7. Bochum.) Raszf.

H. Linlnger, tTber cinige Gro/Sgasmester-Bauarten. Ais neuzeitliches MeBgerat 
beapricht Vf. an Hand zahlreicher Abb. besondera die auf dom Prinzip der Tcil- 
atromgasmeEsung sich aufbauenden Konstruktionen. (Ver. Gas- u. Waaaerfach- 
manner Óst. 63. 48—57. 1923) Raszfeld.

H. P. Łupton, NaphthaUn. An einer Kurve zeigt Yf., daB die Haufigkeit der 
Storungen durch Naphthalinyerstopfungen im Friibjahr u. Herbst am groBten is t  
Im Friibjahr ist das Gas warmer ais die Rohrleitungen, im Herbst wird das k. 
Naphthalin-{^n)-s.rvao Gas in den warmeren Hauptleitungen angereichert u. acheidet 
Nn in den hochateigenden kalteren Nebenleitungen wieder ab. Der beate Schutz 
ist starkę Kuhlung des G aBes. Bei der Auswaschung in WSschern wSacht ein Ol

v M  Nmit hohem Kp. am beBten. Die Formel: w =  ^  °—  bezw. (nach Einfuhrung

m M ° V
der Gleich. P  V  =» R , N T  =» 0,0821 N T )  w => ~ 0oi "m *e‘gt, daB der OlyeibrauchUjUo l̂ JL
mit ateigendem Nn-Dampfdruck, der nur yon der Temp. abhangt, ebenfalls ateigt, 
wo w =  Gewicht des Waschols in Kg, M , =■ Mol.-Gew. des Waschols, p„ =■ Dampf- 
tenaion des Rein. Nn bei T°, N  =  Zahl de3 Nn-freien Gasmolekiile P , Gasdruck in 
at, V  (Vol.) =■ v N, bedeuten. (Gas Journ. 165. 262—65. Liyerpool.) Raszfeld.

H. A rnold, Ober die Zusammensetzung des Schwelgases bei verschiedenen 
Temperaturir.terva.llen des Drehofens. Vf. berichtet iiber die Zua. des Schwelgases 
yon Gasflammkchle yon Zeche Lohberg aus einem kleinen Drehofen bei steigenden 
Tempp. u. uber die Yerteilung des S in der Kohle. Zur Best. des H,S wurde Gas 
mit Hg in die Buntebiirette gedruckt, im abfiieBenden W. u. nach Absorption des
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Restea mit J-L sg . der H,S durch Titration dea J-Verbrauchs bestimmt. (Ztschr. 
f. angew. Ch. 37. 85—87. Mulheim-Euhr.) J ung .

Leon Burek, Beschreibung eines Apparates „Metan11 zur Iieiragung von Ól- 
emulsionen auf kontinierlichem Wege. Der a n  Hand yon schemat. Zeichnungen 
u. Abbildungen beachriebene App. g e B t a t t e t  im Gegenaatz zu den bia jetzt im 
Fabrikbetriebe gebrauchlichen, die Trennmg wss. Ólemulsionen in kontinuierlicher 
Weise yorzunehmen. (Przemytł Chemiczny 7. 281—89. 1923. Lemberg.) R a b in ó w .

W inslow H. Herschel, Bas Priifen der Gilte von Schmierdlen. Vf. erortert 
die fiir ein gutes Schmiermittel erforderlichen Eigenachaften, sowie die zu seiner 
Priifung auf Tauglichkeit gewohnlich angeatellten Unterss. (D., Entflammpunkt, 
Viacoaitat u. a.), von denen aber einige zu gedachtem Zwecke nicht geeignet sind. 
Einige weitere Priifungsyerff., wie BeBt. der (Migkeit, Emulaionsprobe u. organ. 
Saure u. a., werden nur erat wenig angewendet u. Bind deshalb noch nicht geniigend 
durchgearbeitet, acheinen aber beaser ala die biaher allgemein angewandten Proben 
geeignet zu sein, ein Urteil iiber die Eignung e in e B  Schmiermittela zu gewinnen. 
(Vgl. Chem. Metallurg. Engineering 28. 594; C. 1923. IV. 263.) (Iron Age 112. 
1060-62. 1923.) R U hle .

R obert N owotny, Ubcr die Bedeutung der wasserlóslichcn Bestandteile in 
Impragnierteerdlen. Nach den Veraa. B atemans (Proceedinga Amer. Wood Presery. 
Assoc. 1920; Americ. Wood Pres. Aasoc. 1921) beraht die Schutzwrkg. der Teer- 
ole auf der antiaept. Wrkg. der in W. 1. Bestandteile. Der Wert des indifferenten 
Ola liegt darin, daB es ais Reaeryoir jener dient, u. in der W. abhaltenden 
Wrkg. (Ztschr. f. angew. Ch. 37. 59—61. Wien.) J ung .

Tilly, Berićhi iiber neuere Einrichtungen zur wirtichaftlichen Yerfeuerung hoćh- 
und mindertceriiger Brennstoffe. Vf. beschreibt Einrichtungen zur Yergasung yon 
Rohbraunkohle u. Holzabfallen, Einrichtungen zur Urteergewinnung, Kohlenstaub-,
Ol- u. Torffeuerungen. (Gesundheitaingenieur 46. 493—94. 1923. Berlin-Zshlen- 
dorf.) _______________  Neidhardt.

Im re  SzaivaBy, Budapest, Heine Betortenkohle. (Oe. P. 95016 yom 8/2.1921, 
ausg. 26/11. 1923. Ungar. Prior. 29/1. 1918. Zus. zu Oe. P. 93 744; C. 1923, IV. 
852. — C. 1922. IY. 1150.) Kausch.

„Gafag“ Gasfenernngs-Gesellschaft W entzel & Cie, Frankfurt a. M., Ver- 
gasen mulmiger Brennstoffe im JErseuger unter Anwendung eines Verklumpungsmittels, 
dad. gek., daB der Brenn3toff mittels Steinkohlenhartpech yerklumpt wird, daa 
jen8eita dea Erzeugera durch Abkiihlung dea Gaaca auf 200—300° auagefallt u. zu- 
riickgewonnen wird. — Die Anwendung teuerer organ. Bindemittel eriibrigt aich. 
Gegeniibcr der Benutzung anorgan. Bindemittel hat dasVerf. denVorzug, daB der 
Betrieb durch unniitze BallastatofFe nicht erachwert wird. (D. R„P. 389412 KI. 24e 
yom 17/10. 1920, ausg. 31/1. 1924.) Oelkep..

H einrich  Koppers, Essen, Ruhr, Trockenreinigung von Leuchtgas, dad. gek., 
daB daa Ga3 nur bia zu einer Temp. yon etwa 35—50° heruntergekuhlt, yon Teer 
u. NH3 befreit u. auf dieaer Temp.-Stufe, also mit einem erheblich hoheren Waaaer- 
dampfballast ala biaher, durch die Eisenoxydreinigerkasten geschickt wird zu dem 
Zwcck, das Austrocknen der Reinigungamasae zu yeihindern u. aie durch die hohere 
Temp.-Lage wirkungafahiger zu machen. — Die Verbrennung de3 HsS findet mit 
yiel groBerer Geachwindigkeit statt, die M. bleibt wahrend der ganzen Gebrauchs- 
dauer durchlasaig u. aufnahmefahig, u. man kann den S-Gehalt leicht bis auf 50% 
u. mehr anreichern. — Die Ausriiamung aus den Kaaten erfolgt leichter, da die 
M. nicht mehr klumpt. (D. R. P. 389834 KI. 26 d vom 2/9. 1922, ausg. 8/2.
1924.) Oe l k e h .

104*
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R ichard  R einfeldt, Neuruppin, Calorieregler fiir Mischgas, 1. dad. gek., daB 
der in Arbeit umgesetzte Heizwert eines Teilstromes eines erzeugten Gases den 
Heizwert des letzteren automatisch reguliert u. auf eeine Wertigkeit einstellbar 
macht. — 2. dad. gek., daB deraelbe direkt aut die AntriebsmaBchine fiir den Gas- 
sauger einwirkt, so daB der Gang der Antriebsmaachine Bich anpassend an die je- 
weilige Gaserzcugung automat, u. zwanglaufig geregalt wird. — Es wird ermog- 
lieht, den Masehinen etc. ein dauernd gleichwertiges MisehgaB von niedrigster, noch 
ertraglicher Wertigkeit zuzufiihren, ohne die Fuuktionen der Masehinen zu beein- 
trachtigen. (D. R. P. 385 290 KI. 4c yom 1/3. 1923, ausg. 22/11. 1923.) Oe i /k e b .

E rich  yon Springborn, Wien, Verfahren und Vorrichtung sum JEnticasstrn 
von Torf. (Schwz. P. 101571 yom 21/2. 1922, ausg. 1/10. 1923. Oe. Prior. 6/5. 
1921. — C. 1922. II. 902.) Oe l k e b .

Samuel Jam es Uanson Auld, London, Spalten von Kohlenwasserstoffen. Man 
leitet die Dampfe hochsd. KW-atoffe mit oder ohne Zusatz yon H, oder H,-haltigen 
Gasen iiber eine akt. Kohle, die durch Erhitzen yon KokosnuBschalen erhalten 
werden kann, FsOs- oder SiOj-Gel; das Verf. kann auch unter Druck ausgefiihrt 
werden. (E. P. 208569 yom 20/7. 1922, ausg. 17/1. 1924.) F banz.

John  F erreo l M onnot, Mili Hill, London, Spalten von KoTilenwasserstoffdUn. 
Die KW-stoffe werden unter Druck durch Rohre, die einen mit Tonkugeln ge- 
fullten auf- 500’ erhitzten zylindr. Kessel umgeben, geleitet, das Erhitzen des mit 
einem Mantel umgebenen Kessels kann durch Auapuffgaae einer Gaskraftmaschine 
erfolgen. Die erhitzten KW-stoffe werden durch ein Ventil in ein offenes Rohr ge- 
blasen, durch das sie, mit Luft gemischt, in den mit Ton gefiillten Kessel gelangen. 
Die gebildeten Gase konnen direkt zu einer Gaskraftmaschine geleitet werden, oder 
fiir Heiz- u. Leuchtzwecke yerwendet werden. (E. P. 208310 yom 27/10. 1922, 
ausg. 10/1. 1924.) F ba n z .

H enry Mony, Seine, Frankreieh, Spalten von PetroleumJcohlcnwasserstoffen. 
Man dest. die KW-stoffe unter Zusatz yon geringen Mengen Eg., HC1 oder Fe,SOt 
u. gegebenenfalls yon NaOH, KOH. (F.P. 564550 yom 5/7. 1922, ausg. 4/1.
1924.) F banz.

Soc. des Etablissem ents B arbet, Paris, Frankreieh, Destillieren von Kohlcn- 
toasserstoffen. Die K W - stoffe werden in einem yertikalen Rohrenerhitzer ver- 
damp|ft, die Dampfe werden yom unteren Ende des Erhitzers in einen Behalter, in  
dem Dampfe yon FI. getrennt werden, u. yon dort in eine Rektifizierkolonne ge
leitet. Die abgeBchiedene FI. wird in einem zweiten Rohrenyerdampfer erhitzt u. 
die Dampfe in den untersten Teil der Rektifizierkolonne geleitet. Die yerflchiedenen 
Fraktionen konneń aus den einzelnen Abteilungen der Kolonne abgelaBsen werden. 
An Stelle der KW-stoffe kann man auch Phenole, Kresole, Chlorbenzole, Nitro- 
benzole u. andere hoch ad. Fil. destillieren. (E. P. 208175 yom 11/12. 1923, Auszug 
yeroff. 6/2. 1924. Prior. 11/12. 1922.) F b an z .

Sociśtś Deamarais Frferes, Seine, Frankreieh, Ununterlrochcne Destillation 
tton JRohpetroleum, Teerolen oder anderen EohUnu-asserstoffgemischen. Die Vorr. be- 
steht aus einer Reihe yon Destillierblasen u. Kondensatoren, die mit Rektifizier- 
kolonnen yerbunden sind. Das zu deatillierende Ó1 wird stetig in die erste 
Destillierblase geleitet u. dort erhitzt, yon dort gelangt es in die nachste Blase, in 
der es auf eine bohere Temp. erhitzt wird, yon dort in die dritte Blase usw. Die 
in der eraten Blase entwickelten Dampfe werden in einen Kondensator geleitet, in 
dem die hoebst sd. Anteile kondensiert werden. Das Kondensat lauft durch ein 
Rohr in den oberen Teil der unter dem Kondensator angeordneten Rektifizierkolonne 
n. durchlauft hier die yon dem oberen Teil der Kondensatora in den unteren Teil 
der Rektifizierkolonne geleiteten Dampfe, infolgedessen sammelt sich am Boden der 
Rektizifierkolonne ein einheitlichea Kondensat, das durch ein Rohr in den oberen
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Teil der nachBten Rektifizierkolonne geleitet wird. Die nicht kondensierten Dampfe 
werden erat durch Rohren in die Blaeen geleitet, die eine tiefere Temp. haben ais 
die Dampfe, u. BehlieBlich in Warmeaustauschapp. kondensiert. (F. P. 564503 vom 
30/3. 1923, auBg. 4/1. 1924) Fkanz.

Erdol- und K ohle-V erw ertung A.-G., Berlin, und Arno Debo, Mannheim- 
Rheinau, Ununterbrochene Behandlung von Kóhle oder Kohlenwasser stoff en durch 
Hydrierung oder Destillation in der Warme u. unter Druck, dad. gek., daB der 
erschopfte, von dem neu hinzuflieBendea Robgut getrennt abgefiihrte, nicht 
fliichtige Teil des Behandlungagutes durch Kiihlung zahfluasig gemacht wird, urn 
auf diese Weise seine Austrittsgeaehwindigkeit regelbar zu gestatten. (D. R. P. 
389946 KI. 12 o vom 4/11. 1920, ausg. 12/2. 1924.) Fbanz.

M anrice Jaeąnes Barendson, Seine, Frankreich, Gewinnung von Mineralolen 
aus Ólsćhiefer, Ólsand, bitumenhaltigen Stoff en, Kohle. Man behandelt die zer
kleinerten Rohstoffe mit b. W., dem zur Erhohung der D. Salze zugesetzt werden 
konnen im Gegenstrom, u. trennt daa an der Oberflache abgescbiedene Ol ab. Der 
Olsand wird z. B. von oben in ein ExtraktionBgefaB gebracht, in dem mehrere sich 
im entgegeDgeaetzten Sinne drehende Trommeln fibereinander angeordnet Bind. Der 
Durchmesser der Trommeln nimmt von oben nach unten zu, ihre Oberflache ist mit 
Spitzen, Latten usw. verBehen, um den Sand in dem b. W. zu yerteilen. DaB Ge- 
faB ist durch eine nicht ganz bis zum Boden reichende Scheidewand in zwei Teile 
geteilt, in dem oberen Teil befindet sich ein Uberlaufrobr fur das Ol, das W. wird 
etwa in der Mitte abgelassen, wahrend der erschopfte Sand vom Boden des Be- 
balters durch ein Becherwerk oder dgl. entfernt wird. (F. P. 563883 yom 16/3.
1923, ausg. 15/12. 1923.) Fbanz.

E. Lytton, London, Uberzugsmassen. Man mischt Anstrichen oder Firnissen
gepulyeites Glas bei, um Uberzugstnasstn fUr Hole usw. zu erzeugen, die einen 
Schutz gegen bohrende Insekten datstellen. (E. P. 207209 vom 17/5. 1922, ausg. 
20/12. 1923.) KAUSCH.

Isaao Diam ond, London, Motortreibmittel. Dem aus CH,OH oder A , A. u. 
Bzl. beatehendcn Gemisch wird etwas Nicotin oder ein anderes fl. Alkaloid zu
gesetzt u. hierauf uber CaO destilliert. (E. P. 207 883 yom 7/9. 1922, ausg. 3/1.
1924.) Fbanz.

Raym ond Ju les Engfene Langlois, Seine, Frankreich, Motortreibmittel. Man
yermischt Bzl. mit Steinkoblenteerolen u. etwas A., der Zusatz der Steinkohlenteer- 
ole soli gleichzeitig schmierend wirken. (F. P. 564483 vom 29/3.1923, ausg. 31/12.
1923.) . Feanz.

„Frodom o“ Chemlsch-technisohe F ab rik  G. m. b. HI, Copenick, NapMhalin- 
haltiger Feueranziinder mit einem die VerfliichtigUDg des Naphtbalins yerhiitenden 
tłberzug, dad. gek., daB der Oberzug aus eingedickter Zellstoffablauge besteht. — 
Die Feuergefahrlicbkeit des Feueranzunders wird ohne Beeintrachtigung der Brenn- 
fahigkeit yermindert u. die Verbrennungszeit wcsentlich yerlangert. (D. E . P.
389621 KI. 10 b vom 23/8. 1921, ausg. 4/2. 1924.) Oelkeb.

Lorenz R einhart, Mannheim-Sandhofeu, leueranziinder mit eingebettetem Streich- 
holz, dad. gek., daB an der Eindringungsstelle des Streichholzes in die M. des An- 
zunders rings um das Streichholz eine Aussparung yorgesehen ist. — Der Feuer- 
anziinder, der aus einer zu Wiirfeln gepreBten MiEchung yon Sagespanen, Paraffin 
u. Montanwacbs o. dgl. besteht, wird leicht u. sicher entziindet, da die Flamme des 
entziindeten Streichholzes eine groBe Flachę yorfindet, auf die sie warmend ein- 
wirken kann, so daB die FettatofTe zum Scbmelzen kommen u. sich dann leicht ent- 
zunden. (D. R. P. 388926 KI. lOb yom 12/2. 1922, ausg. 29/1. 1924.) Oe l k e b .

Egen Dreves, Dusseldorf-OberkasBel, PrUfung von Schmiermitteln, z. B . Ólen, 
unter JErzeugmg eines ein Papierblatt durchdringenden Fettflecks, dad. gek., daB
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die bei der Durchdringung yon der einen zur anderen Seite dea Papicra etatt- 
findenden Yerauderungen des FJeekbildes, namlich: 1. das Erseheinen der ersten 
Ptinktchen; 2. daa Wachaen der Piinktchen zu PJecken, bis diese anfangen Bieh zu 
beruhren, u. 3. die Entatehung eines einheitlich durchfetteten Fleckes beobaebtet 
u. die fiir diese Merkmale erforderliche Zeit festgestellt wird. — Das Verf. ist bei 
der Temp. durehzufdhren, fiir welche die Eigensehaffen des Sehmiermittels be- 
stimmt werden Bollen. (D. E . P. 389320 KI. 421 vom 4/1. 1921, ausg. 30/1.
1924.) KCJhling.

XX. SchieB- und Sprengstoffe; Zundwaren.
A lfred Jamea, Explosion mittśls fliissigen Sauerstoffs. Die bei den Exploaionen 

mitteJa fl. O, im Zusammenhang mit C, Celluloae, Naphthalin, Al, Mg, Si, Fe auf- 
tretenden chem. Erscheinungen, Gaa- u. Warmeyerhaltniase werden beaprochen. 
(Engin. Mining Journ.-Preaa 116. 1062—66. 1923. London.) Fbanckenstein.

C. A. Taylor und Wm. H. B inkenbach, Die Analyse von TNT-Tetrylgemisclien. 
(Vgl. S. 719 u. Ind. and Engin. Chem. 15. 73; C. 1923. II. 780.) Die Analyse beruht 
darauf, daB bei einer gegebenen Temp. die Loalichkeit des TNT (2:4:6 Trinitrotoluol) 
in CCI, sehr viel groBer iBt ais diejenige dea Tetryls ( 2 :4 :6  Trinitrophenylmethyl- 
nitramin). Bei 0,3° losen 100 g CCI* 0,215 g TNT, dagegen nur 0,0073 g Tetryl (bei 
0,5°). 0,35 g des troekenen, fein zerriebenen Gemiaches werden in einem gewogenen 
100 ccm-Kolben mit etwa 100 ccm CCI4 bis zum Sieden erhitzt, worauf man den 
Kolben auf Zimmertemp. abkiihlt u. wagt. Dann wird er durch Eiswas3er ab- 
gekiihlt, ein abgemessenes Vol. der auf 0 bis 0,5° abgekiihlten Fl. in einen ge
wogenen Erlenmeyerkolben pipettiert u. daB CC14 durch einen Strom trockener 
Luft yerdampft. Der Kuckstand wird bei 60° getrocknet u. gewogen. Ist G sein 
Gewicht, A  dasjenige des gesamten angewandten CCI*, B  daa Gewicht des in der 
abpipettierten Probe enthaltenen CCI*, so ist der Prozentgehalt des Gemisches an 
TNT nach der Formel: A  (100 C — 0,0073 B) / B  X  Gewicht der Probe zu be- 
rechnen. (Ind. and Engin. Chem. 15. 280—81. 1923. Pittsburgh [Pa.], Bareau of 
Minea.) BOttger.

Sprengluft-Gesellschaft m .b.H ., Deutaehland, Hersłellung von Sprengpatronen, 
inslescmdere unter Verwcndung verflussigter Gase. (F. P. 558255 vom 21/10. 1922, 
ausg.'24/8. 1923. D. Prior. 21/10. 1921. — C. 1923. VI. 781.) Oe l k e r .

Sprengluft-G esellschaft m. b. H. und L. Llsse, Berlin, Sprengpatrone. (E. P. 
206696 vom 1/11. 1922, ausg. 6/12. 1923. — vorst. Bef.) * Oel k e r .

E. von H erz, Charlottenburg, Initialsprengstoffe, welche aus in o- oder 
p-Stellung nitrierten Chinondiaziden der polymeren Phenole oder dereń Metallsalzen 
bestehen u. bei der HerBt. von Sprengkapseln u. Zundhiitchen entweder ala Deck- 
ladung fiir eine Hauptladung, wie z. B. Trinitrophenylmethylnitramin, Trinitrotoluol 
oder Nitropentaerythrit, oder in Misehung mit anderen bekannten Zundsatz- 
komponenten ais Hauptladung dienen. — Das K-Sa!z des Dinitro-m-oxychinondiazids 
wird z. B. erhalten durch Behandlung einer h. Bchwefelsauren oder salpetersaurem 
Lsg. yon MononitroaminoreBorcin mit einem tjberschuB yon KNOa, u. langeres 
Kochen u. darauf folgendes Abkuhlen der Misehung. Dabei krystallisiert das Salz 
in feinen gelben Nadeln aus. — Daa Dinitro-3,5-dioxyehinondiazid wird in derselben 
Weise aus Mono- oder Dinitioaminophloroglucin dargestellt. (E. P. 207563 vom 
25/5. 1922, ausg. 27/12. 1923.) Oe l k e b .

Jules E. F riederich , Frankreich (C6te-d’Or), Sprengstoffe. Das Verf. dea Haupt- 
patentes wird auf andere in der Sprengatoffinduatrie u. Feuerwerkerei zur Ver- 
wendung kommende Salze, insbesondare Nitrate angewendet. — Die Umhullung



1 9 2 4 .  I . H XXI. L e d e r ; G e r b s t o f f e . 1 8 1 1

der einzelnen Salzpartikelchen kann entweder in der Warme durch Mischung oder 
in der Kalte durch Verreibung crfolgen. (F. P. 26181 vom 22/11. 1921, ausg. 
5/9. 1923. Zus. zu F.P. 55D117; C. 1924. I. 38S.) Oelkeb.

H erm ann Staudinger, Zurich, Herstellung von Sprengmitteln. Bei demVerf. 
deB  Hauptpat. werden mit dem gleichen Erfolge an Stelle der Alkalimetalle Erd- 
alkalimetalle oder dereń Gemische mit Alkalimetallen oder dereń Amalgame ver- 
wendet. (Schwz. P. 100628 vom 9/10. 1922, ausg. 16/11. 1923. Zus. zu Schwz. P. 
100199; C. 1924 I. 528.) Oelker.

Sprengluft-Gesellschaft m. b. H ., Berlin, Herstelluny eines ZUnders, 1. dad. 
gek., daB man ais Zundbestandteile fiir den Ziinder, Ziindkapsel oder Aufsteckkiilse 
Cupren- oder ein dergleichen Polymerisationsprod. des C,Hj ver wendet oder zufiigt.
— 2. dad. gek., daB man dio (Jttjprenbestandteile in Lagen neben- oder iiber- 
einander aufschichtet, wobei abwechselnd eine oder mehrere Lagen bisher be- 
kannter ZiindbeBtandteile Verwendang finden. — 3. dad. gek., daB man dan Ziinder 
derart aufbaut, daB eine Cuprenmasse oder -Mischung den Ziinder ganz oder teil- 
weise durchzieht, welche M. dann von anderen Bestandteilen eingeschlossen werden 
kann. — 4. gek. durch die Kombination voa Cupren u. Nitro-KW-stoffen mit oder 
ohne Zufugung anderer Bestandteile. — 5. dad. gok., daB man ais Zundm. oder 
Ziindyerstarkungsm. Nitro-KW-stoffe verwendet oder solche zufiigt unter gleich- 
zeitiger YerwenduDg yerfliissigter Gase. — Es werden Ziinder erhalten, welche auch 
dann noch sicher detonieren, wenn zwischen dem Besetzen u. Abtun der Spreng- 
schiisse ein langerer Zeitraum ycrgangen ist. (D. B,. P. 385 210 KI. 78 e vom 26/7. 
1921, ausg. 20/11. 1923.) O elkeb.

H erm ann S taudinger, Ziirich, Initialziindung von Sprengstoffen. In Ab- 
anderuDg des Verf. nach dem Hauptpat. werden die dort verwendeten Alkalimetalle 
durch Eidalkalimetalle oder durch Gemische oier Legierungen derselben mit Alkali- 
metallen oder durch Amalgame der Erdalkalimetalle ersetzt. Ais am besten ge- 
eignet wird das Ba  empfohlen. (Schwz. P. 100629 yom 10/10. 1922, ausg. 1/11.
1923. Zus. zu Schwz. P. 100200; C. 1924. I. 528.) Oelkeb.

H erm ann S taudinger, Zurich, IniUalsundmg von Sprengstoffen. Das Verf. 
des Hauptpat. wird in der Weisa abgeandert, daB man zu dem Sprengstoff an 
Stelle von Alkalimetallen eine Kombination von mindestens einem der in dem 
Hauptpat. u. dem Zusatzpat. 100629 (vgl. vorst. Bef.) genannten Leichtmetalle mit 
Substanzen, welche sich mit ihnen unter Freiwerden erheblicher Energiemengen 
umsetzen konnen, hinzubringt, auf geeignete Weise eine intensive Beriihrung der 
Komponenten herbeifiihrt u. dadurch die Detonation auslost, die sich alsdann auf 
den Sprengstofi iibeitcagt. — Durch das Verf. iat jede Gefahr, wie bei der Herst. 
u. Verwendung der bekannten Initialzunder ausgeschlossen. (Schwz. P. 100 874 
yom 9/10.1922, ausg. 16/11.1923. Zus. zu Schwz. P. 100200; C.1924. I. 528.) Oelkeb.

XXI. Leder; Gerbstoffe.
George D uckw orth, Albert Park, Yictoria, Australien, Verfahren zur Ge- 

winnung der feinen Unterwolle non JJellen yon Beuteltieren (wie Kanguruhs, OposBums 
oder dergl.) u. Nagetieren (wie Hasen, Kaninehen oder dergl.), ohne die Haute fiir 
die Lederbearbeitung zu schiidigen, 1. dad. gek., daB die Felle zuerat mit einer 
Lsg. yon NasCOa behandelt, darauf in eine Lsg. yon NH3 tibergefiihrt u. schlieBlich 
einer Schwitzbehandlung unterworfen werden, worauf die Unterwolle mit den 
anderen Haaren mechan. entfernt wird. — 2. dad. gek., daB der erste Abschnitt 
der Behandlung in einer schwachen, ca. 3°/oig- Lsg. von NajSO, etwa 12 Stdn. 
lang zwecks Entfernung des Blutes u. Fettes erfolgt, worauf die Haute der NH3- 
Behandlung bei einer Temp. yon ca. 25—50° wiederum etwa 12 Stdn. lang unter
worfen werden, u. daB die Schwitzbsbandlung etwa 12—24 Stdn. lang durchgefiihrt
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wird. — Die mechan. Behandlung der Felle wird zweckmaBig sofoit nach der 
Entnahme der Felle aus dem SchwitzgefaB vorgenommen. Das Haar wird dureh 
Kratzen oder Bursten yollstandig unbeschadigt u. fur die Weiteryerarbeitung zur 
Herst. von Filzhiiten geeigneter Form erhalten. Die enthaarten Haute liefern, in 
iiblieher Weise gegerbt, sehr brauchbare Leder yersehiedener Art. (D. R. P. 388245 
KI. 28a yom 5/9. 1922, auag. 11/1. 1924. Aust. Prior. 28/9. 1921. Can. P. 231009 
yom 13/9. 1922, ausg. 15/5. 1923. F . P. 555755 yom 7/9. 1922, ausg. 6/7. 1923. 
Aust. Prior. 28/9. 1921.) SchottlAnder.

Otto R ohm , Darmstadt, Herstellung von mineralisćh gegerbten Ledtrn mittela 
Lsgg. yon Metallsalzen u. Śilicaten, z. B. Wasaerglas, 1. dad. gek., daB man, anstatt 
wie beim Verf. dea D. R. P. 378450 die BloBe wiihrend der Gerbung mit Hilfe yon 
Fe-Salzen mit WasBerglaslsgg. zusammenzubringen, hier Cr-Salze oder Al-Salze 
zugleieh mit Śilicaten zur Gerbung yerwendet. — • 2. dad. gek., daB man die yer- 
wendete Wasserglaslsg. zuerst ansauert u. unmittelbar darauf mit den Metallsalzen 
mischt. — 3. gek. dureh Mityerwenducg yon Aldehyden, insbesondere CH,0, yor, 
wahrend oder nach der Mineralgerbung. — Gegeniiber der Gerbung mit einfachen 
Cr- oder Al-Salzen wird dureh die Mityerwendung yon Śilicaten, wie Wasserglas, 
eine erhebliche Eraparnis au Cr bezw. Al erzielt. Daa Al-Silicatleder iat noeh 
hitze- u. wasaerbestandiger ais gewohnlichea Alaunleder. Vermischt man Lagg. 
der A1-, Cr- oder aueh der Fe-Salze mit yerhaltnismaBig geringen Mengen Wasser- 
glas in genugender Verdunnung oder siiuert letzteres zuyor mit HC1 oder H2S04 
derart an,. daB die Lsg. neutral reagiert, u. gibt sofort das Metallaalz zu, so erhalt 
man dauernd klar bleibende u. aogar kochbestandige Lagg., die unmittelbar zum 
Gerben yerwendet werden konnen. Die Gerbwrkg. kann dureh Mityerwendung 
yon Aldehyden, beaonders CHsO, vor, wahrend oder nach der Metallgerbung noch 
erhoht werden. Man kann aueh hier die BloBe zunachst in eine Cr- oder Al- 
Salzlsg. bringen u. dann die gewunschte Menge Wasaerglaslsg. langsam zusetzen. 
(D. R. P. 379698 KI. 28 a yom 2/12.1919, ausg. 27/8.1923. Zus. zu D. R. P. 378450 ;
C. 1923. IV. 624-.) SCHOTTLANDER.

A lfred Rem engo Caldwell, Whittier, Calif., Lederappretur. (D. R. P. 389 251 
KI. 22 g yom 2,9. 1921, auag. 28/1. 1924. A. Prior. 4/8. 1919. — C. 1921. 
IV. 1069.) Katjsch.

Joseph Law rence Robinson, Wilkes Barre, Pennaylyania, V. St. A., Verdićken 
von Chromleder. In iiblieher Weise Cr-gegerbtea Leder wird in eine wbb. Lsg. yon 
CH,0 eiugebracht u. ca. 7 Stdn. bei einer Temp. yon 15° in der Lsg. belassen. 
Hierauf wird es 48 Stdn. bei ca. 21° getrocknet u. gegebenenfalls in iiblieher Weise 
waaserdicht gemacht. Das Yerf. liefert ein wesentlich dickeres Leder ais die ge- 
wohnliche Gerbung mit Cr-Salzen. (Can. P. 230859 yom 16/11. 1922, ausg. 8/5.
1923. E . P. 198288 yom 26/10. 1922, ausg. 21/6. 1923.) Schottlander.

Anciens Etablissem ents A. Combę et Fila et Cle., Paris, Frankreich, Be- 
drucken von Leder. Daa mit CHsO oder Alaun u. dann mit Sumach gegerbte Leder 
wird nach dem Troeknen bei 35® bedruckt, z. B. mit einer Mischung yon Farbatoff, 
Beize, Tragant u. Glycerin, bei 75° gedampft u. je  nach dem benutzten Farbatoff 
mit Brechweinatein oder Sśiure naehbehandelt. Das Leder kann yor dem Drucken 
gefarbt werden. Die erhaitenen Drucke sind waachecht. (E. P. 207778 vom 6/4.
1923. AuBzug yeroff. 30/1. 1924. Prior. 30/11. 1922.) Fbanz.

Societe Anonyme des E tablissem ents H ntchinson, Seine, Frankreich, Nach- 
ahmen von Samt, Tuch oder Samiichkder. Man trankt ein Gewebe mit einer Lsg. 
yon Kautechuk, der Schwefel zugeaetzt sein k a n n , u. Btaubt m it Seiden-, Woll- 
oder Baumwollpulyer ein, hierauf w ird gegebenenfalls yulkanisiert. (F. P. 563 24S 
yom 26/5. 1922, ausg. 29/11. 1923.) Feanz.
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X X n. Leim; Gelatine; Klebmittel usw.
harlan E m ila  Soane, ubert. an: TJaher-W alker Limited, London, England 

Plastische Masse. Man ycrmiacht Gelatine mit den Hydrolyaierungaprodd. von 
Pentosanen. (A. P. 1468331 vom 5/5. 1921, auBg. 18/9. 1923.) F ba n z .

Ferd inand  Sichel Kom m anditgesellachaft, Hannover-Linden, und E rnst 
Stern, Hannover, Herstellmg eines Klebemittels nach Patent 338516, dad, gek., daB 
die Sulfosaureń mehrkerniger aromat. Verbb,, wie Naphthalin, Antbracen, Chryaen, 
Fluoren usw. oder dereń Substitutionsprodd., mit Gelatine, Leim, Albuminen oder 
anderen EiweiBstoffen in Rk. gebracbt werden. — Gegeniiber dem Yerf. des Haupt- 
pat. wird der Vorteil erreicht, daB billigere Stoffe zur Yerwendung kommen. 
(D. R. P. 387687 KI. 22i vom 21/11. 1919, ausg. 2/1. 1924. Zus. zu D. R. P. 338516;
C. 1921. IV. 715.) Oe l k e e .

K u rt R eiser, Frankfurt a. M., Fiir die Schuhindustrie insbtsondere ais Kappen- 
steife geeigneter Klebstoff aus Deitrinlsg., gek. dureb einen Zusatz von Gip3 u.

, Bimssteinpulyer. — Durch Anwendung dieses Klebmittels soli die bekannte Herst. 
der Steifkappe wesentlich yereinfacht u. abgekurzt werden. (D. R. P. 386823 
KI. 22 i vom 29/11. 1922, ausg. 17/12. 1923.) Oe l k e r .

Georg M ager, Miinchen, Klebmittel, insbesondere sur Herstdlung von Gummi- 
tohlen, dad. gek. daB es aus mit Bzl. (etwa 20 Teile) angeruhrter Bleiglatte (etwa 
20 Teile), Goldsehwefel (etwa 10 Teile), Robgummi (etwa 20 Teile) u. ZinkweiB 
(etwa 10 Teile) besteht. — Gegebenenfalls kann man der M. auch noch KienruB 
(etwa 15 Teile) zasetzen, wodurch die Elastizitat erhoht wird. — Das Klebmittel 
ermoglicht eine aufierst innige Verbindung einzelner, schichtweise angeordneter 
Gewebelagen, denen es gleicbzeitig eine groBe Haltbarkeit u. Widerstandsfahigkeit 
yerleiht, so daB daraus hergestellte Sohlen hinsichtlich ihrer Festigkeit u. Naeh- 
giebigkeit Ledersohlen gleichkommen. (D. R. P . 386822 KI. 22 i vom 19/12. 1922, 
ausg. 15/12, 1923.) Oe l k e e .

XXIV. Photographie.
W ilder D. Bancroft, Die Theorie der Photographie. Ais allgemeine Einleitung 

in eine umfassende Erorterung der physikal. Chemie des photograph. Yorganges 
wird eine tfberaicht iiber die hauptsach lich sten offenen Fragen der Photographie 
gegeben. Der gegenwartige Stand der Forschung auf dem Gebiet der Emulsion, 
der Plattenempfindlichkeit, der Empfindlichkeit des AgBr-Kornes, des latenten Bildes 
u. der Entw. wird kurz zusammengeatellt. (Trans. Faraday Soc. 19. 243—55. 1923. 
COKNELL-Univ. U .S . A.) B ist e k .

T. S la ter P rice, Die physiJcalische Chtmie des Bindemittels und der JEmulsion. 
Einleitende Yorrede. Allgemeine tJbersicht uber die Hauptunterschiede bei der Herst. 
von Emulsionen mit Kollodium u. mit Gelatine. Durch die Arbeiten des Adhesives 
Research Committee ist ein bedeutender Fortachritt erzielt worden in der Richtung, 
eine Gelatine zu erhalten, die ala einheitlicher Korper angesprochen werden kann. 
Nach den Angaben von C. R. Sm it h  (Journ. Amer. Leather Chem. As3oe. Okt. 1922) 
kann mit aachefreier Gelatine hergestellte Bromidemulsion durch „Kochen“ nicht 
sum Reifen gebracht werden. — Worauf die wertyolle EigenBchaft der Gelatine 
beruht, empfindliche Emulsionen liefern zu konnen, ist noch unbekannt. (Trans. 
Faraday Soc. 19. 256—60. 1923. Brit. P ho t. Research Asaoc. Labor.) B ist e b .

S. E. Sheppard, F e lix  A. E llio tt und S. S. Sweet, Mitteilungen iiber die 
photographische Chemie der Gelatine. Bei der HerBt. von Emulsionen haben die 
physikal.-chem. Eigenachaften der Gelatine wahracheinlich nur in sehr beschranktem 
MaBe Bedeutung. Abhangig von ihnen ist die Struktur der Emulsionen, z. B. GroBe,
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Haufigkeit, Gcatalt der AgBr-Korner; die Struktur u. Emfindlichkeit der Korner 
Belbst ist dagegen unabhśingig davon. — Die Wrkg. der Gelatine ala Sehutzkolloid 
diirfte in irgendeinem Zuaammenbang mit der [H‘J ateben. Bei Werten von 
Ph >  4,7 wird dia Gelatine yon den Kationen adsorbiert, bei pn <C. 4,7 wird aie 
aich mit den Br-Ionen yereinigen. — E. Gortner (Proc. Soc. Exp. Bio. Med. 19. 
257) hat gefunden, daB die wieder getrockneten Gelatinen aua Gelen yerachiedener 
Anfangakonzz. beim wiederholten Quellen W. nicht iiber die durch die Anfanga- 
kocz. geaetzte Grenze aufnchmen. — Mit Z u a a m m e n z i e h b a r k e i t  bezeicbnen die 
Yff. das Verbfiltnia yon Yerminderung der Flacheneinheit rur Vermindcrung der 
Dicke einer trocknenden Gelatinesehicht. Um Bie zu meesen, werden 6 X 2  Zoll 
groBe diinne Al-Bleche mit 10 ccm 10°/0ig. Gelatine-Lsg. begossen u. unter gleich- 
formigen Bedingungen getrocknet. Die Zuaammenziehbarkeit wird dann gemeaaen 
durch die Kriimmung 1/B der Al- Streifen. Die Zusammenziehung iat abhangig yon 
der Herkunft der Gelatine. Leimgelatine zeigte die geringste Zuaammenziehbarkeit. 
Daa liegt nicht an dem hohen Gehalt an hydrolysiertem Materiał. Denn eine 
Hautgelatine beaaB nach der Entaachung, wobei der groBte Teil dea hydrolyaierten 
Materiale zugleich mit der Aache entfornt wird, dieaelbe Zuaammenziehbarkeit wie • 
yorher. Die Zuaammenziehbarkeit nimmt zu mit wachsenden pn* Werten biB zum 
isoelektr. Punkt u. nimmt dann wieder ab. Ein unzweideutiger Zusammenhang 
zwiBchen der Zuaammenziehbarkeit u. der Quellungaverschiedenheit einer Gelatine- 
schicht in der Flachen- u. in der Dickenrichtung („Anisotropie der Quellung“) iat 
nicht erkennbar. Bei der Bebandlung der Gelatine unter beatimmten Bedingungen 
mit ateigenden Mengen Formaldehyd wird d ie  FlacheDąuellucg wenig yermindert, 
wahrend d ie  Vol.-Auadehnung abnimmt. — Die Frage, ob daa Quellen der Gelatine 
ein Masimum erreicht, ist schwer zu entseheiden, weil z w e i  Gruppen yon U m -  
standen einaDder entgegenarbeiten. Diejenigen Faktoren, die d ie  Quellung ver-  
mindern, wirken dahin, d ie  Q u elliiD g ais begrenzt erscheinen zu lasaen, wahrend 
diejenigen, die die Quellung yermehren, eo wirken, daB aie unbegrenzt zu sein 
acheint. Prakt. wird yon Gelatineachichten, die auf GlaB oder Film gegoaaen sind, 
tateachlich ein Maiimum der Quellung erreicht. Eine yollatandig befriedigende 
Formel fur die QuellungBgeschwindigkeit iat noch nicht gefunden. Eine Eeihe yon 
Quellveraa. in W. u. yerachiedenen Lsgg. wird in Form yon Kuryen dargestellt. 
(Trans. Faraday Soc. 19. 261—69. 1923. Eocheater [N. Y.], Labor. d. E astm an  Kodak 
Geaellach.) B isteb.

E. P. W ightm an, A. P. H. T rivelll und 8. E. Sheppard, StruUur der photo- 
graphischen Emttlsion. (Vgl. Journ. Pbyaical Chem. 27. 406; C. 1923. IV. 347.) Zu- 
aammenfaasung der Arbeiten iiber die Krystallform dea AgBr-Korna in Gelatine- 
emulaion u. iiber die Best. der KorngroBe u. -yerteilung. Die „Une nd l ic hk e i tB -  
s t e i l h e i t " ,  d. h. die Steilheit bei ,,unendlicher“ Entw. (bis die Steilheit durch 
weitere Entw. nicht mehr zunimmt) ist yon HlGSON u. Toy (Phot. Journ. 63. 68) 
an einer Eeihe von Platten deB Handels bestimmt worden. Wahrend bei diesen 
die Unendlichkeitsateilheit mit zunehmender durchachnittlicher KorngroBe abnimmt, 
zeigen zwei von den Vff. hergestellte Verauchareihen yon Emulsionen, bei denen die 
gleiche Halogenailbermenge auf die Flacheneinheit der Platte gegoaaen u. das 
Verhaltnis yon Halogenailber zu Gelatine konatant war, daa umgekehrte Verhalten. 
AuBer der GroBe dea entwickelten Ag-Komes iat aicher auch die Empfindlichkeit des 
Halogenailberkornes u. die Verteilung dieser Empfindlichkeit yon gleichberechtigter 
Bedeutung fur die Unendlichkeitsateilheit (Trana. Faraday Soc. 19. 270—79. 1923. 
Eocheater [N. Y.], Labor. d. Eastm an Kodak Gesellach.) B isteb.

K alle  & Co. Akt.-Ges., Biebrich a. Eh., Her&UUung von lichłempfindlichen 
Sćhichten mit Entwićklmgskomponenten auf geeigneter Unterlage, 1. dad. gek., daB
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man die Diazo- u. Azofarbstoffkomponente zusammen, gegebenenfalls unter Zusatz 
einer Siiure, auf der Unterlage anbringt. — 2. dad. gek., daB man Metallsalze, 
insbe8ondere solche des Cu, Ni, Fe, Mn oder Hg, entweder der lichtempfindlichen 
Schieht oder dem Entwicklungsbade zufiigt. — Die gemeinscbaftliche Ggw. der 
Diazo- u. Azofarbstoffkomponente beeintrachtigt nicht die Lichtempfindlichkeit, auch 
wird die liehtempfindliche Schicht nicht geschleiert. Die unter Mityerwendung von 
Metallsalzen erzeugten Bilder sind wasserecht. (D. R. PP. 386433 KI. 57 b vom 
7/10.1921 u. 386434 KI. 57 b [Zus.-Pat.]. (Erfinder: H. Neuenhaus, Biebrich a. Rh.) 
vom 20/5. 1922, ausg. 8/12. 1923.) KtłHLlNG.

Gevaert Photo-Producten N. V., Oudo-God bei Antwerpen, Lichtempfindliches 
Papier oder lichtempfindlicher Film in  Bollenform, dad. gek., daB die Enden einer
Rolle, welche durch Aufwickeln einer aus lichtempfindlichem Stoff u. daran ge-
klebtem undurchsichtigem Papier hergestellten Bandes erzeugt worden ist, durch 
besondere Schutzstficke gegen das Eindringen yon Licht geschtitzt sind, die auB 
einem Blatt undurchsichtigen Papiers bestehen, dessen Rander zuriickgeschlagen u. 
durch Aufwickeln des undurchtigen Teiles des Bandes gehalten werden. — Der 
undurchsichtige Teil des Bandes wird zweckmaBig mit Erweiterungen yersehen; 
die Papierblatter, welche die Enden der Rollen schutzen, konnen durch eine Papp- 
scheibe yerstarkt werden. (D. R. P. 388107 KI. 57b vom 19/3. 1922, ausg. 10/1.
1924.) KtłHLlNG.

Diirener Fabrik praparierter Paplere, Renfeer & Co., Niederau, Kr. Diiren, 
Rhld., Herstellung von Eisenblaupapier yon erhohter Haltbarkeitsdauer, dad. gek., 
daB zur Herst. Papiere benutzt werden, die mit einer Mischung yon BaSO^ oder 
ahnlichen neutralen Fullstoffen mit Casein, Leim oder anderen Bindemitteln ge- 
strichen sind. — Die Erzeugnisse yereinigen die bekannten Yorzflge der barytierten 
Papiere mit sehr groBer Haltbarkeit. (D. R. P. 388511 KI. 57 b vom 12/8. 1922, 
ausg. 14/1. 1924.) KOh l in g .

F. W. K ent, Streatham Hill, Engl., Herstellung eines photographischen Abzieh- 
druckes, dad. gek., daB ein abziehbares Positiybild, das nach der Obertragung eine 
matte oder nahezu matte Oberflache besitzt, auf eine Unterlage, die mit einer 
dicken Schicht einer Gelatinelsg. bedeckt ist, aufgelegt wird, welche sodann auf 
eine w. Flachę, wie Glas, Gewebe o. dgl., wahrend der Obertragung des Druckes 
auf die fl. Schicht aufgebracht wird, so daB die Gelatineschicht am Ansetzen ge- 
hindert wird, bevor die Obertragung erfolgt ist, worauf nach der Obertragung ein 
Abkflhlen u. ein Abstreifen der Bildschicht yon der Unterlage erfolgt. — Die 
Schwierigkeiten, welche sich bei dem ublichen Abziehyerf. bei der Herat. gleich- 
miiBiger heller Unterlagflachen ergeben, werden yermieden. (D. R. P. 389538 
KI. 57 b yom 29/11. 1921, ausg. 2/2. 1924. E. Prior. 22/12. 1920.) KtłHLlNG.

Constantino Constantini, Rueil, Frankr., Reprodulction photographischer Nega- 
tive, 1. dad. gek., daB man mehrere photograph. Negatiye yon ein u. demselben 
Gegenstand oder derselben Zeichnung aufnimmt u. daB man hierauf die yer- 
schiedenen Negatiye auf dieselbe Stelle einer einzigen lichtempfindlichen Schicht 
nacheinander projiziert. — 2. Yorr. zur AuBfiibrung deB Verf. nach Anspruch 1, 
die an die Stelle des photograph. Negatiys in einen YergroBerungsapp. eingesetzt 
wird, gek. durch eine drehbar gelagerte Scheibe, die eine Platte mit den nach
einander zu projizierenden Negatiyen trSgt, u. durch einen VerBchloB, der nach
einander betatigt wird u. der so gestattet, die einzelnen Negatiye nacheinander an 
die Belichtungsstelle zu bringen. (D. R. P. 388577 KI. 57 b yom 30/10. 1921, ausg.

Brono Thomas, W ien, Riickgewinnung der Fdelmetalle am  photographischen 
Fixierbddern. (Oe. P. 94401 yom 7/12. 1920, ausg. 10/10. 1923. — C. 1923.

15/1. 1924. F. Prior. 29/10. 1920.) KtłHLlNG.

n . 1268.) KtłHLlNG.
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Oswald O glethorpe H ayw ard, London, Chemigraphisches’Kopiervcrfahrcn zur 
Hcrstellmg dom DrucJcformcn durch EUckstrahlung. Ala Trager der lichtempfind- 
lichen Schicht wird Btatt der iiblichen Glasplatten eine Folie, zweckmaBig aus 
Celłuloid, yerwendet. Zur Herst. der lichtempfmdlichen Schicht wird yorzugsweise 
ein Gemiach von in W. gel. Gelatina mit citronensaurem Eisenosydammonium, 
FeS04, FeCl8, Eisenoxydammonoxalat, Mn- oder IJ-Salzen in Verb. mit FeCy,K4 
oder FeCy6K8 yerwendet. Die Schicht ist bo haltbar, daB die Folien yersandfahig 
sind. (Schwz. P. 102302 yom 27/2. 1922,-ausg. 16/11. 1923.) Kt)HXiNG.

J . H auff & Co., G. m. b. H ., Feuerbach b. Stuttgart, Photographisćher JEnt- 
icićkler. (Oe. P. 94344 vom 14/10. 1920, ausg. 25/9. 1923. D. Prior. 23/10. 1918 
u. Oe. P.P. 94345, 94346 [Zuss.-Palt.] yom 22/9. 1922, ausg. 25/9. 1923. D. Priorr. 
9/12. 1918. 17/4. 1920. — C. 1923. IV. 812 [A.P. 1432542J.) Sc h o tt la n d eb .

Compagnie d’E xplo ita tion  des Procśdes de PhotograpM es en Couleurs 
L. Dufay, Versailles, Farbige Lichtbilder. Auf den beiden Seiten eines durchaich- 
tigen Tragers werden 2 Emulsionsachichten yon yerschiedener chromat. Empfind- 
lichkeit aufgebracht, welche unter Farbnegatiyen belichtet werden u. um zu ver- 
hiiten, daB Lichtatrablen durch den Trager hindurch zu der auf der entgegen- 
geaetzten Seite liegenden Emulsionsachicht gelangen, mit Tartrasin gefarht aind. 
Letzteres wird nach der Belichtung ausgewaachen. (E. P. 208564 yom 28/12.1923. 
Auszug yeroff. 13/2. 1924. Prior. 19/5. 1922.) KtJHLiNG.

B rew ster F ilm  Corporation, New York, Umwandlmg von Silberbildern in 
Farbutoffbilder. Die Ag-Bilder werden, zweckmaBig nach yorangehender Hartung 
mittels Formalin o. dgl., mit einer KJ-J-Lsg. behandelt, welche nur etwa 0,1 g J  
auf 5 g K J enthalt. Unter dieser Bebandlung yerschwindet das urapriingliche Bild 
fast yollstandig, nur die hellen Lichter sind mehr oder weniger mit J  gefarbt. Das 
Erzeugnis wird dann gewascben, u. zur Entfernung der J-Farbung, bezw. des uber- 
schussigen J  mit einer Lsg. yon NaHSOa o. dgl. behandelt u. wieder gewaschen. Die 
Schicht ist nun yollig durchsichtig, nur wenn daa urspriingliche Bild sehr dicht 
war, ist eine sehwache Zeicbnung zu erkennen. Ea wird nun mit der, gegebenen- 
falls mit Esaigsaure o. dgl. schwach angesauerten Lsg. eines Farbstoffes behandelt. 
(Oe. P. 94526 yom 5/9. 1916, ausg. 10/10. 1923.) KtteLiNG.

Aron H am burger, London, Hentellung farbiger Phołographien, 1. dad. gek., 
daB auf eine Emulsion, die entweder positiy oder negatiy u. Ag-haltig oder nicht 
Ag-haltig ist, gleichzeitig oder nacheinander eine Kombination yon Farbstoffen ver- 
scbiedener Farbung aufgebracht wird, wobei diese Farbstoffe so gewahlt sind, daB 
sie bei darauf folgender Behandlung des Filma entsprechend den Abstufungen yon 
Licbt u. Sehatten zuriickgehalten werden. — 2. dad. gek., daB 2 Ag-haltige Emul- 
sionen u. 4 oder mehr Farbstoffe yerwendet werden, z. B. eine Misehung aus rotem 
u. gelbem FarbBtoff zur Behandlung einer Emulsion u. eine Misehung aus griinem 
u. blauem FarbBtoff zur Behandlung der andern Emulsion. — Das Verf. liefert bei 
groBer Einfachheit befriedigende Erzeugnisse, welche zur unmittelbaren Betrachtung 
sowie zu Projektionszw ecken dienen k5nnen. (D. S . P . 388 345 KI. 57b yom 8/3.
1923, ausg. 11/1. 1924. E. Prior. 1/3. 1922.) KttHUNG.

SchluB der Redaktion: den 3. Marz 1924.


