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A. Allgemeine und physikalisclie Chemie.
G iuseppe P la n ch er , Giacomo Ciamician. Nachruf su f den am 25/8. 1857 in 

Triest geborenen u. am 2/1. 1922 in Bologna geatorbenen organ. Chemiker. (Grazz. 
chim. ital. 54. 3—22) D e h n .

— , S .  J . Hamburger. Nachruf auf den For ech er, der beaonder8 fiir Einfuhrung 
der physikal.-chem. Metboden u. Ansiebten in  die medizin. 'Wisscnschaften wirkte. 
(Koninkl. Akad. van WeteoBcb. Amsterdam, W isk. en Natk. Aid. 83 . 6—9.) Sp.

— , D r. Christian H essf .  Nachruf auf den am 11. Juli 1923 in Bonn yer- 
storbenen Direktor der Farbenfabriken vorm. F r ie d r . B ayer  & Co., Leyorkuaen. 
(Naturę 112. 551. 1923.) Oh l e .

T. M artin  L ow ry, A lte  und neue Theorien der Koordination. (Vgl. Chemiatry 
and lud. 42 . 316; C. 1923. III. 278.) Kritik der Theorien von W er n er  ina- 
besondere in bezug 1 . auf die zu vage Begriffskonzeption der Haupt- u. Neben- 
valcnzen, 2. auf die Verteilung der elektr. Ladungen im Komplex-Ion, 3. auf 
die Auffassung des Kryatallwaaaera u. 4. auf die Unterscheidung zwiaclien 
ioniaierbaren u. nieht ioniaierbaren Valenzen. (Chemiatry and Ind. 42. 746—47. 
1923.) Be h e l e .

J. D. M ain S m ith , Krebsscherenartige („Chtlate") Koordination. Vf. definiert 
den Ausdruck „chelate" (=» krebaaeherenartig) dahin, daB eine chelate Gruppe ein 
System von verbundenen Atomen ist, das, in Gcmcinachaft mit einem anderen 
Atom, ein cycl. System vervollstandigt. W eiterhin polemisiert er gegen die von 
L ow ry  rorgenommene Teilung der Koordination in 2 BegrifFe, die zentr. u. die 
cycl. Koordination. W erners Koordinationatheorie sollte bleiben, wie W ek n ee  
sie yorgeachlagen u. ausgebaut bat, (Chemiatry and Ind. 42. 847—50. 1923. Bir
mingham, Univ.) Be h e l e .

T. M artin  L ow ry, Koordination und das Elektron. Vf. verteidigt seine Auf- 
faaaung von der Koordination gegentiber Sm it h  (yorst. Ref.) u. halt inabeaondere 
daran fest, daB die Auabilduug yon Kingen mit konjugierten Doppelbindungen ein 
wichtiges Moment zur Beforderung yon Koordination ist. (Chemiatry and Ind. 42. 
1 0 0 4 -1 0 0 7 . 1923.) Be h r l e .

T. M. L ow ry, Koordination und A ciditat. Vf. yerweiat auf aeine Ausfiibrungen 
uber da8 einzigartigc Verh. des Wasseratoffa (Chemiatry and Ind. 42. 43; C. 1923. 
III. 1388) w ie auch darauf, daB Koordination ais Faktor beim Auftreten yon Aci
ditat mitwirkt, da H-Ionen aua einer Saure ausgetrieben werden kónnen durch die 
Addition yon WaBsermolekiilen zu oinem komplexen Anion. Letztere Annahme 
atimmt uberein mit dem bygroskop. Charakter starker Sauren. (Chemiatry and Ind. 
42. 1048—52. 1923.) B e h r l e .

J ea n  B arb aud y, E ine neue Theorie der Allotropie naćh dem jUngstcn Bucht 
von Sm its. (Vgl. Sm it s , Theorie der Allotropie, L. 1921.) Kurzer Bericht uber 
die Grundlagen der Theorie u. ihre elektroehem. Anwendungen. (Eey. gćn. dea 
Sciences pures et appl. 34. 536—38. 1923. Paria, Inat. de Chimie appl.) B ik er m .

Jan Z aw idzk i, {jber den molekularkinctisćhen Mechanismus der autokatalytischen 
Eeaktionen. Auagehend yon der Oatwaldachen Reaktionsgleichung fiir katalyt. 
Prozease d x f  d t  =» (St -f- fc, c) (a — x)(b  — a;) (fur Ekk. vom Typns A  +  B  G), 
wo a u. 6 die urapttinglichen Konzz. yon A  u. B , x  die Konz. yon G, k die Kon-
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etante der fik. obne Katalysator, c die Konz. des Katalysators u. Jc, die Konstantę 
der katalyt. Rk. darstellon, etellt der Vf. 8  yerschiedene Spezialformen dieaer 
GleichuDg fiir autokatalyt. Prozesse auf. D iese Gleichungen entaprechen den 
8  mógliehen Kombinationen von beaehleunigender u. verzogernder W rkg. a) der 
Reaktionaprodd., b) der Reaktionssubstrate. Er bekommt auf dieBe W eise, fiir eine 
w-molekulare Rk., unter Annahme, da6  die Geachwindigkeit der Rk. ohne Katalyae 
(c,) neben der Geschwindigkeit der katalyt. Rk. (c,) versehwindet, folgende 
Gleichungen:

I. d x / d t  =» kt x m(a — *)"; IL  cLx j dt  =  fc, (a — a j x m\
III. d x / d t  =* k, (a — x)p (a — as)”; IV. d x j d t  =* l \  (a — £)"/(« — x)p ;
V. d x l d t * = ‘ Jc,xn  (a — x)p -{a — x f  ; V I. d  x / d  t =  k, xm(a — x)n/(a — x )p ; 

V n . d x l d t  =  k , (a  — x)p (a —  x)n x m-, V III. d x l  d t  =  * , (a — x f  /  xm (a — x)p .
Vf. untersucht d in n  die Reaktionskurven, die diesen 8  GleichuDgen entsprechen, 

u. gibt schlieBlich fur alte 8  Reaktionsgleichungen molekulartheoret. Erklarungen, 
die samtlieh auf der Annabme vorubergehender Gleichgcwichtszustande beruben. 
(Roczniki Chemji 3. 64—86. 1923.) R a b in o w itsch .

A. B randt, Uber die Beziehung zwischcn der Gl-eichung von van der Waals und 
der Formel von Trouton. Der Troutonsche Koeffisient, aus der van der Waalsschen 
Gleichung unter Vernachlasaigung des Fliiesigkeitayol. dem G a3vol. gegenuber usw. 
abgeleitet, mnB 10,8 betragen, wenn der Kp. 0,6 Tk ist. (Ann. der Pbyaik [4] 73. 
403—5 )  B ik eeh a n .

A. B randt, Betrachtungen ubcr den Kohdsionsdruck. Der Kohasionadruck soli 
der absol. Grofie nach dem negativen Drucke gleich sein, der notig ist, um das 
der Temp. T  sugehorige FliisBigkeitayol. bei absol. Nullpunkt zu erhalten. D iese  
GroBe wird in die modifisierte van der Waalsache Gleichung eingefiihrt, die der 
Assoziation von Stoffen Rechnung tragt. D ie Kohasion deB H , ist nicht negatiy, 
Eeine Aaaoziation nimmt abcr mit fallendem Druck zu. (Ann. der Physik [4] 73. 
415—25.) B ikebm an.

G. B. B eod h ar, U ber die Anderungen des Torsionm oduls tines Eurekadrahtes 
durch Ziehen. Aus einem 1,8 mm starken Eurekadraht wurden durch ein Zieheisen 
vier diinnere (bis 1 mm) DrShte geeogon u. der Torsionsmodul i] aller fiinf Proben 
bestimmt. Er nimmt mit dem Radius R  nach der empir. Formel i] =  R zu, 
A  fand Vf. zu 5,13-1011 u. zu 1,129 (OGS-System). Mikrophotographien der ge- 
zogenen Drabte zeigen eine Zertrummerung der ursprlinglichen Krystallaggregate. 
Ztschr. f. P hysik  21. 247— 51. Allahabad.) Bikebm an.

C. V. B ,am an, E ine Thtorie der Yiicositat von Fliissigkeiten. Vf. leitet auf 
Grund seiner nach Naturę 111. 600 (C. 1923. III. 332) wiedergegebenen Annahme 
fur die Viscositat von F il. die Gleichung ab:

V Flussigkeit VDampf e
worin i j Fiussi-rkeit * ê Viscoaitat der „starr“ aneinander gcbundenen Molekule, >/Dampf 
die Yiecositat der „beweglichen“ Molekule, E t  =  E 1 eine Energiefeonstante, R  die 
Gaekonatante u. T  die absol. Temp. bedeutet. Am Beispiel der Messungcn an 
B sl. zeigt er die Obereinstimmung der nach obiger Formel errechneten Werte mit 
den VereucbBergebnissen. (Naturę 111. 532—33. 1923. Calcutta.) B e h k le .

J ea n  T im m erm ans, D ie gegenseitige Lóslichkeit von Fliissigkeiten unter ver- 
anderlichem Druck. (Vgl. Archivcs neerland. sc. e iact. et Dat. 6. 147; C. 1923. 
III. 586.) Ein tfnerb lick  fiber die friiheren Arbeiten Vfs. (vgl. ThćSE, Bruiellea 1911).
— Waa die A oderung der krit. Lósungstemp. T, durch Druck betrifft, so sind 
nach YAN DEB W a a ls  drei Falle m dglich: 1. die untere Tt w ird durch KompresBion 
erhóht, 2. die obere T, w ird  durch Kompreasiou ern ied iig t, 3. die obere Tt w ird
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durch Kompreasion erhoht; Beispiel dafiir B in d  bezw. W . +  Trimeihylamin, 
W . -f- i-Bułłer$aure, W . -)- Phenol. Ist die obere Tt durch Druck crniedrigt bei 
allen reellen Drucken, so liegt eiue „einfaehe Zuriickziehung" vor. Hat das 
System unter dem Atmospharendruck beide T t (obere a- nntere), die sich unter 
Druck aneinander nShem, so heiBt die Zuriickziehung yollkommen; es gibt eiDen 
krit. Druck, bei welchem die beiden Tt zuaammenfallen, bei noch hoheren Drucken 
sind die Fil. miBehbar unabhangig von der Temp. D ieser krit. Druck betragt 
1100 at. fiir das Paar W . -(- Methylathylketon, 830 at. fiir W . +  seJc. Butylalkoho?. 
Hat das Gemisch nur eine untere Tt u. wird bei Temperaturerhohung, bevor die 
unbegrenste Mischbarkeit eintritt, die krit. Verdainpfungstemp. des fliichtigeren 
BeBtandieiles erreicht, so hat man eine „krit. Zuruetziehung". Das ist der Fali 
bei Gemischen CO, -{- o-Nttrophenol, W. -j- Triathylam in. — Eine „Spaltung11 

tritt ein, wenn die KoDopression die Misebbarkeit yerringert; eine „krit. Spaltung“ 
liegt vor, wenn das Entmiscben im krit. Verdatnpfangsgebiete erfolgt; wenn nicht, 
heiBt sie „einfaehe Spaltung'1. Sie wird an Cyclóhtzan -f- A nilin, Petroleum  -f- 
CcHsN O t , Cyclohexan -)- C E ,O H , W . +  GeHsO H  beobachtet; die krit. Spaltung 
am System Athan  -f- C U ,O H . — V f verteidigt gegen BttCHNEE (vgl. Roozebooms 
Heterogene Gleicbgewichte, II. 2 [1918]) seine Hypothese, wonach die beim Zuaatz 
eines dritten Stoffes stattfindende EnlmiBchung zweier F il. darauf hinweist, daB die 
Fil. ein  zur Gruppe vollkommener Zuriickziehung gehorendes binSres Gemiscb 
darstellen, dessen Entmischung bei negativen Drucken vor sich geht. — Uber die 
bei Entstehung einer feeten Phase eintretenden Komplizierungen ygl. Buli. Acad. 
roy. B elgiąae, Classe des sciences 1919. 765; O. 1921. II. 281. — D ie partielle 
Mischbarkeit iat keincswegs mit der molekularen Aasoziation verbunden; so baben 
CjH,NOs +  Paraffiae; C0HeN H, +  Paraffine, Polymethylene, A my len ; CH,J -(- 
Paraffine, Polymethylene; CO, -f- CHBr, eine obere T,; CO, -f- CsHjNO, u. seine 
Halogensubstituierte; A. -f- Chrysen eine untere 2V D ie letzten Beispiele zeigen 
zugleicb, daB die untere Ti nicht durch additionelle Verbb. bedingt ist. — Zum 
SchluB wird eine ZuBam m enstellung aller binaien Gemische gegeben, dereń Falten- 
punktkurven (Tt in Fanktion des Druckes) untersucht sind. (Journ. de Chim. 
physiquo 20 . 491— 507. 1923. Brussel.) B ikeem an.

E dm und B ry d g es  E u d h a ll P r id e a u i, D ie Theorie des Sdure-Alkali-Losungs- 
gleichgewichte* angewandt au f Salsę von ma (lig starken ober kaum loslichen Saur en. 
Fiir Sauren mit einer Loslichkeit von hoehstens 0,02 Mol pro Liter u. Dissoziations- 
konstanten zwischen 1  X  10— 3 u. 1 X  10“ 5 werden Gleichangen hergeleitet, mit 
dereń H ilfe die [H'J am Endpunkt der Neutraliaation einea Gemisches solcher 
Sauren mit staTken Sauren (Mineralsauren) berechnet werden kann. D ie theoret. 
Uberlegungen werden an Benzoesaure u. Salicylaaure eiperiraentell gepruft u. zum 
Teil bestatigt. [H‘] einer neatralen Lag. wird gegeben durch:

[H*] =  y K w K a I c  , 
wobei K w  = • DiasoziationBkonstante von W . =  1 X  10—14 bei 23°, c =  Gesamt- 
konz. des Salzes am Ende der Titration, K a  “  Dissoziationskonatante der Saure, 
oder logarithmicit: 2 log [H '] =  2 pH —  14 — log K a  +  l°g  c. Ffir Benzoesowe iat 
K a  =  6 ,8 6  X  10“ *, so daB fiir eine Normallsg. von benzoeaaurem Na (c =» 1), fiir 
eine bei 25° an Benzoesaure geaatt u. fiir eine 0,01-n. Benzoesaurelsg. sich der 
Beihe nach die Werte fur p n  =  9,155, 8,58, 8,08 ergeben; die Lsgg. laaaen sich 
also mit Phenolphthalein titrieren. Auf Salicyli ciur e angewandt ergibt sich fiir 
eine geeatt. Lsg. (0,0162 Mol. pro Liter) bei 25° p n  =  7,6 u. [H-] =» 2,5 X  10 
ffir eine Normallsg. p n  =  8 ,6  u. [H'] =  2,5 X  10—9, bei dieser Kom . muBte sich 
die Lsg. Phenolphthalein gegeniiber alkal. u. bei groBerer Verd. sauer verhalten, 
was jedoch nicht der F ali ist. D ie  Drsache dieser Abweichung ist, daB das H-Atom

113*
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der Phenolgruppe abdisEoziiert, wenn das H  der Carboxylgruppe durch Na ersetzt 
wird, u. es wird [H'] ■=■ 3 X  10—6. D ie Menge Alkali, die zugefiigt werden tnuJB, 
um den W ert p n  =“ 8,4 zu erzielen, bei dem die Leg. mit Phenolphtbalein rewa 
is t , laBt B ic h  daraus berecbnen. Gemiacbe starker Minerals&uren mit schwachen 
organ. Sauren werden titriert, am Endpunkt, bei dem die organ. Saure frei ist, ist 
[H -] =  y i i c .  — D ie zu unterauchenden Lsgg. wurdcn aus bekannten Mengen 

oder HC1 u. organ. Sauren oder durch Zersetzen n. Lagę. organ. Salze mit 
gemessenen Mengen Saare hergestellt. Sowohl Saure ais Alkali der Salze wurden 
bestimmt. Naeb der Filtration wurde der Saurend. von der anorgan. Saure durcli 
W aschen befreit u. Waschwaaser u. Filtrat erst in  G-gw. eines Indieators mitkleinem  
Titrationsesponent, dann mit Phenolphthalein titriert. D ie Differenz beider Titra- 
tionen entapricht der gel. Menge organ. Saure, welche aueh ermittelt werden kann, 
wenn die neutraliaierte Lsg. wieder angesauert, die organ. Saure durch Chlf. aus- 
gezogen u. so titriert wird. Oder das urspriingliche Filtrat wird mit Chlf. estra-
hiert u. der {JberschuB der MineralaSure im Filtrat bestimmt u. die organ. Saure im
Eitrakt titriert. D ie Titrationen werden mit verschiedenen Indicatoren ausgefuhrt. 
(Joum. Chem. Soc. London 123. 1624—34. 1923. Nottingham, Univ.) J o s e ph t .

E. P aternó , Gleichgewichte in  Systemen m it 3  Komponenten-. Wasser-Essigsaurc- 
Tannin. D ie Zuatandsdiagramme dieses Systems sind yerschieden, je  nachdem man 
das Tannin zuerst in W . oder in Eg. lost n. dann die 3. Komponente hinżusetzt. 
Vf. erklart dieses Phanomen durch die Annahme, daB daB 1. LoBungsm. vom
Tannin so festgehalten wird, daB es durch Zusatz des 2. nicht mehr yerdrangt
werden kann. So bleiben Eisesaigkrystalle in einer konz. wbs. Tanninlsg. ungel. 
Einer derartig innigen Verb. von gel. Stoff u. Loiungstn. durfte man des ofteren 
in der organ. Chemie begegnen. (Rec. trav. chim. Pays-Bas 42 . 572—73. 1923. 
Rom.) O h le .

W. P er r a k is , Studie ubtr die Stabilitat einer gewisscn Zahl binarer Gemische 
in Gegenwart von W aster. Vf. bestimmte bei konBtanter Temp. die Menge W ., die 
notig ist, um bei Zugabe zu 100 g einer der Zus. nach bekannten Mischung von 
Fil. den Obergang in  eine neue Phase festzustellen. D ie Veras. wurden unter- 
nommen an: 1. Mischungen von A . mit A t Jur, B el., o-Kresol, Phenol. — 2. Bel. 
mit Methyl-, A thyl-, Isopropyl- u. n-Butylalkohol. D ie zur Herbeifuhrung der neuen 
Phase notwendige Wassermenge ist abhangig von der Stabilitat der beiden Be- 
standteile der Mischung u. dem Affinitatagrad jeder dieser beiden Komponenten 
zum Wasser. D ie Unterss. der 1. Reihe zeigten, daB die gleichzeitige Anderung 
der Loslichkeit in W . u. der Miechung mit A. in der Reihenfolge A.-Phenol 
steigende Wasaermengen erfordert. Wahrend im ersten Falle der am wenigsten 1. 
Anteil (A ) einer Veranderung unterworfen wurde, war bei Prufung der 2. Reihe 
der in W . loalicbste Anteil (A.) die Variante. D ie Loslichkeit fallt vom Athyl- 
zum Butylalkohol, hingegen erhoht sich die Mischungsfahigkeit mit Bzl. vom 
Metbyl- zum Butylalkohol. Beim Vergleich des Metbylalkohola mit don librigen 
Alkoholen scheint das Mischungsverbaltnis der ausschlaggebende Faktor zu sein; 
im Falle des Athyl- u. Isopropylalkohols gleichen sich die W rkgg. gegenseitig aus. 
A uf das Mischungsverhaltnis von n.-Butyl- u. Isopropylalkohol iibt die Loslichkeit 
in W . den stiirksten EinfluB aus. — Genaue esperimentelle Befunde, die zahlen- 
miiBige Beziehungen zwischen Mischungsverhattnis, Loslichkeit der Komponenten 
in W . n. der zur Phasenneubildung notwendigen Wassermenge erkennen lieBeti, 
stehen noch aus, um die Yorgange gesetzmaBig iiberblicken zu konnen. (C. r. d. 
l’Acad. des scienees 177. 879—82. 1923.) H orst .

ST. P errak is, D ie tpeeifische Warnic und die Misćhungswdrme in  der Nahe der 
fcritischen Losungstempcratur. (Vgl. S. 1314.) D ie Yeras. beziehen sich auf die 
Paare Phenol +  -4> Ben. -f- A., Ben. -f- n. Butylalkohol u. o-Kresol +  A . D ie
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Warmekapazitat c des Gemisches ist in allen Fiillen grbfler, ais die nach der 
Mischungsregel bereehnete; der mittlere T eil der Kuryo c-Molzahl verlauft an- 
nahernd geradlinig, wobei die Geradlinigkeit am starksten hervortritt bei Paaren, 
die nahe zur krit. Losungstemp. sind. D ie Miscbungswarme derselben Paare ais 
Funktion der Molzahl weist, freilich nicbt so deutlich, dieaelbe Geradlinigkeit u. 
ihre Abhangigkeit von der Nahe des krit. Punktes der Miscbbarkeit. Ergebnisse 
sind nur in Kuryen wiedergegeben. (C. r. d. l’Acad. des sciences 178. 83 
bis 8 6 .) . ■ B ik e b m a n .

N. P errak is und A. M assol, U ber ein 7erfahren zur Bestimmung der Mikro- 
mischbarkcit. (Vgl. vorvorst. Eef.) Es wird ein Gemisch von A. u. atb. Ó1 mit 
W . bis zur dauernden Trubung „titriert“ oder ein W.-A.-Gemiach mit ath. Ol. 
Die in Tabellen zusammengefaBten Ergebnisse • konnen hier nicht wiedergegeben 
werden. D ie Genaaigkeit der Methode ist 3 mg auf 100 g Mischung. (C. r. d. 
l’Acad. des seiences 178. 322—23.) B ik e b m a n .

G eorges B rus, Katalytische Wasserabspaltungen und Dehydrierungen durch 
wasserfrties Zinksulfat. Analog den wasaerfreien Sulfaten von A l, Ca, Ba (Se n - 
d eeenb , Buli. Soc. Chim. de France [4] 3. 633. 828; C. 1908. II. 150. 1016; Ann. 
Chim. et PhyB. [8] 25. 449; C. 1912. I. 1887) u. den Calcinierungsprodd. von Al- 
Sulfat u. Alaun (Sa b a tiee  u . Ma il h e , Ann. Chim. et Phya. [8] 2 0 . 300; C. 1910.
II. 1136) kann wasserfreies Zinksulfat (aus Z nS04 *7H ,0  durch mafiigea Erhiteen) 
ais gemischter Katalysator zur gleichzeitigen Waaserabspaltung u. Dehydrierung 
dienen. Yf. untersueht die Einw. auf primare u. sekundare Alkohole, Aceton n. 
Fesigsaure, bei 380—400° im „Pyrex“-Rohr von 60 cm L&Dge, sowie auf Glycerin. 
Der Verlauf der Bk. wird cum T eil durch Unters. der entstehenden Gase fest- 
gestellt. Bei den Alkoholen uberwiegt die Dehydrierung (wie bei ZnO, jedoch 
wirkt ZnSO< energischer); der entstandene Aldehyd erleidet bei den niederen 
Gliedem Kondensation unter WaBserabspaltung (,,Crotoni8ierung“); Isobutylaldehyd  
u. Isovalerylaldehyd  werden in guter Ausbeute ais Bisulfitverb. gefaBt. A . gibt Gas 
von 14% C jflj u. 85% -Hj, Kondensat Crotonaldchyd-, n-Propylalkohol 13°/o P ro
pylen, 80°/o H 2; i-P r  opyl alkohol 40°/o Athylen-KW-stoffe, 60 °/0 H„ Kondensat Aceton 
neben Mesityloxyd u. Phoron; n-Butylalkohol 10°/0 Athylen-KW-stoffe, 87% H „  
Butylaldehyd nicht faBbar; Isobutyl- u. Isoamylalkohole geben fast nur H , u. die 
Aldehyde. Methylcdkohol gibt H , u. Formaldehyd, der seinerseits in CO -f- H, 
zerfallt. Aceton geht ohne Gasentw. zu 4—5% in M esityloxyd  u. Phoron  iiber. 
Glycerin, mit Yio seines Gewichtes ZnSO« bei 210—220° gibt W. u. Acrólein, sowie 
braunen zahen Riickatand. (Buli. Soc. Chim. de France [4] 33. 1433—40. 1923. 
Toulouse, Natur w. Fakultat.) A b n d t.

E rich  M u ller, D ie alkoholisćhc Vergarung des Formaldehyds durch Osmium. II. 
(I. vgl. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 54. 3214; C. 1922. I. 447.) D ie Einw. von Os auf 
Formaldehyd in bezug auf die Gleichung: 3H,CO +  2 , 0  =  CO, -j- 2CH„OH (1) 
yollzieht slch selbst bei Siedetemp. nur sehr langsam u. geht mit einer Braunfarbung 
der Lsg. Hand in Hand. Daraus schloB Vf., daB das Metali die Katalyse nur in 
kolloidem Zustande auszufiihren yermag. Tatsachlich wurde eine bedeutende Er- 
hohung der Rk.-Geschwindigkeit orreicht, ais man C H ,0 nicht auf das Metali, 
Bondem auf eine Verb. desselben einwiiken lieB, wobei durch die Bed. das Metali 
in statu nascendi in der hochat dispersen Form, wenigstens voriibergehend, auftrat. 
Das entwickelte Gas enthalt neben COt noch CHt  u. spurenweise GO. Daraus 
ergibt sich, daB Bich zu der Hauptrk. nach Gleichung (1) noch folgende Vorgange 
zagesellen: H,CO +  H ,0  =■ 2 H , +  CO, (2) u. 2H,CO ==> CH, - f  CO, (3).

D as Mengenyerhaltnis der auftretenden Gase u. somit der Verlauf der Bk. bangt 
etwas von den YersuehBbedingungen ab, u. zwar bringt steigende B. von CH4 sin- 
kende H,-Entw. mit sich, andererseits nimmt die Methanbildung mit wachsendem
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VerhSltms ccm Lsg./g Os ab. Jedoch ist die B. von Alkohol nach Gleichung (1) 
stets ganz vorwiegend. Das Verhaltnis von Aldehydlag. u. aDgewandtem Os(OH)4 

schwankte zwischen 0,6 g  Os(OHi* u. 1  g  Os(OH)4 aaf 10 ccm 28%’g* CHjO.
D ie Inkubationszeit zu Beginn der VersB. findet ihre Erklarung darin, daB die 

Red. dea O iyds zum Metali nur langaam erfolgt. Ist aber das Element erst ge- 
bildet, so wird durch den Verlauf der Bk. nach Gleichung (2) die Bed. beschlennigt 
u. durch gegenseitige Unterstiitzung von Red. u. Katalyse der schnelle Anstieg zum 
Rk.-Maximum bewirkt. Jedoch ist derselbe koin so plotzlicher wie bei der Katalyse 
der Ameisensaure, da Gleichung (2) am Gesamtyorgang der Katalase nur in ge- 
ringem Umfang beteiligt ist. Der jahe Abfall nach Erreichung des Masimums, der auch 
durch erneute Zugabe von C H ,0 nur weDig beeinfluBt wird, ist auf eine mehr oder 
minder rasche Umwandlung der hocbst dispersen Form des Os in eine minder dis- 
perse Form zuriickzuflihren (Kurven siehe im Original). — D ie Masiina der Ge- 
schwindigkeit der Gasentw. bezw. der Katalyse erniedrigen u. verspaten sich mit 
steigendem p^ (Kurve im Original), waB dadurch seine Erklarung findet, daB die 
Rd.-Gesch windigkeit dea OslOH^ zu Os mit der OH'-Konz. zunimmt. Eine Be- 
ziehung zwischen der GroBe des Maiimums u. dem p^ der Lsg. ist bei alkal. 
Lsgg. nicht angangig, da durch die hier eintretende Cannizzarosche Bk. neutrali- 
aierende Ameisensaure erzeugt wird. B ei sehr starker Alkalitat bort die Katalyse 
faat yollstandig auf, was wahrscheinlich darauf zuruckzufiihren ist, daB durch die 
Cannizzarosche Bk, der C H ,0 vor Erreichung des Kp. bereite zerstort wird, eine Kata
lyse der gebildeten Ameisensaure nRch der Gleichung H.COOH => H , -j- COt aber nur 
bei AnweseDheit von freier Saure Btattfindet (S. 1324). — Da die Rd.-Geschwiudig- 
keit der Os-Verbb. dem Dispersitatagrad der letzteren proportional ist, bo muB die 
Hochstgeschwindigkeit der Katalyse dareh gel. O s-Salze herbeigefuhrt werden. 
D ies wurde durch Verss. mit K ,0 a 0 4, 0 a 0 4 u. K,OsCl# bestatigt. D a die Inku- 
bationszeit u. der Anatieg zum Maiimum steta ziemlich unyerandert zutage treten, 
muB man schlieBen, daB die Red. der Verbb. wahrscheinlich zu Oe(OH)4 schnell, 
dessen Weiterred. aber erst in der Siedehitzc u. je  nach dcm DieperBitatsgrade 
yerschieden langsam erfolgt. — Durch erneuto Zugabe von Os-Verb. beim Er- 
lahmen der Katalyse kann analog der HefegSrung, bei der immer wieder Um- 
bildung des Enzyms aus der Hefe erfolgt, durch Umbildung hochst dispersen Os 
die Katalyse auf den Maximalwert ihrer Geschwindigkeit emporgehoben werden, 
wobei keine Inkubationsieit auftritt. D ie  Anwendung eines Schutzkolloids zur 
Verkleinerung der Aggregationugeachwindigkeit dea Ob war beim CHsO nicht mog- 
licb. (Ztschr. f. phyaik. Ch. 107. 347—56. 1923. Dresden.) L in h a ed t.

H . C olin  und A. Chaudnn, D ie JSricheiriungtn der Eydrdlyse. Ycrgletchende 
WirJcung der Sćiuren wr.d der Diatłase. CberBicht iiber die Arbeiten der Vff. (vgl. 
S. 1317). (Bev. gen. des Sciences purea et appl. 35. 13—16. Paris, InBt. catho- 
lique.) B ik eem an .

Ai- A tom struktur. R ad ioch em ie . P h otoch em ie .

J. D. M ain Sm ith , D as Bohrsche Atom. Vf. diskutiert vom Standpunkt des 
ChemikerB aus die Geeignetheit der Bohrscben Anscbauungen iiber die Atom
struktur. Es wird zuerst unter Zuruckstellung der Tatsachen der organ. Chemie 
u. derjenigen der Komplexverbb. die von Boh e  heryorgehobene Bedeutung dea 
Cbarakters der ło n  en  fiir die chem. Vorgange krit. betrachtet u. yerschiedene, 
nach AnBicht des Vfa. nicht genugend erklarte Tatsachen angefuhrt. Dcnnoch 
wird die Bedeutung der Theorie zum mindesten fur alle FSlle, in denen Atom- 
ionen vorliegen, zugegeben. Yf. bringt dann eine Kritik zur Arbeit von S id g w ic k  
(S. 5) iiber die Theorie der Koordinationsycrbb. im Zasammenhang mit der Bohr
schen Theorie. Yf. wendet sich gegen die von S id g w ic k  im AnachlaB von L e w is ’
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u. Langm uikb Theorie geauBerte Anschauung, daB „nicht polare“ Bindungen durcfa 
Elektroaenpaare charakterisiert sind, u. belegt aeine Anscbauungen mit Beispielen 
fur den kontinuierlicbeu Obergang zwischen .,Ionen“ (-polaren) u. Koordinatione- 
yerbb. Auch gegen S idgw ickb  Angahen iłber die „maiimale Koordinationszahl“ 
der einzelnen Atome u. dereń angebliehen Zuaammenhang mit ihrer Elektronen- 
konfiguration bringt Vf. eine Zahl von Einwanden, die teils auf ehem. Erfahruugs- 
tataachen, teils auf dem Nachweis von VerBtofien gegen Grundlagen der Bohrachen 
Theorie beruhen. Ans diesen Griinden werden auch die von SlDGWlCK gezogenen 
allgemeinen Folgerungen ais unrichtig verworfen. SchlieBlich weist Vf. auf die tat- 
sachliche Komplitiertheit der Yalenzyerhaltnisae in den Koordinationsverbb. hin u. 
bezoicbnet den W eg, auf dem sciner Ansicht nach eine Klarung zu erreichen ist. 
(Cbemiatry and Ind. 42 . 1073—78. 1923. Birmingham, Uniy.) F b ank en bubgeb .

N . V . S id g w ick , D as Bohrschc Atom  und K oralem . Gegeniiber Sm it h  (yorst. 
Kef.) begriindet Vf. seine friiheren (vgl. S. 5) Gedankengange ausfuhrlicher. (Che- 
mistry and Ind. 42. 1203—6. 1923. Oiford, D yson  P e b b in s  Lab.) B e h b l e .

C. D av isson  und C. H . K unam an, D ie Streuung langtamer EUktronen dwreh 
P ła tin  und Magnesium. Bei Spannungen bis za 1000 V wird ein Strabl von aus 
einem W -Faden auBgeaandten Elektronen auf eine P i-S ch eib e  unter einem Ein- 
fallsw inkel yon 45° geriebtet. D ie Zahl der gestreuten Elektronen mit mehr ais 
s/ 15 der Energie der primaren wird fiir yerschiedene Richtungen bestimmt. Fur 
Potentiale bis zu 200 V nimmt die Intensitat ziemlieh regelmaBig mit wachsendem  
Streuwinkel ab u. bat ein Maximum fur W  =  0. Bei hoheren Potentialen  
treten bei den Kuryen, welehe die Abhangigkeit dor Verteilung der Elektronen 
yom Streuwinkel darstellen, noch 2 weitere Maxima auf. Ist die Pt-Scheibe mit 
M g  bedeckt, so haben die Kuryen einen einfachen Verlauf, bis zu 500 V ist das 
Maximum bei W  —  0°, bei hoheren Spannungen bei W  =  905. Daraus wird ge- 
scbloasen, daB die Verteilung der Elektronen im Mg-Atora gleichmaBig ist, wahrend 
sie im P t-A tom  in gewisser Entfernung vom Kern weniger bestimmt ist, so daB 
daa Feld auBerhalb d eB  Kerns D iskoD tinuitaten aufweist. Nach der Theorie von 
D a v is s o n  (vgl. S. 1145) folgt aua obigen U nterss., daB im Mg-Atom eine Hiilla 
vom Eadius 1 X  10—9 mit 7 oder 8  Elektronen besetzt iat. (Physical Eeyiew [2] 
22. 242—58. 1923.) Jo s e p h y .

L eo n b a id  H eis, iśur Theorie des Elektroninstroms le i der Stopionisation. Hat 
ein Elektron eine groBere, ala der Ionisierungsspannung entsprechende kinet. Energie, 
so ionisiert es das getroffene Mol. u. bewegt sich weiter mit der um die Ioniaierungs- 
arbeit yermindeiten Energie, wobei das freigemachte Elektron ursptunglich keine 
kinet. Energie bat; Elektronen mit kleinerer kinet. Energie konnen elaat. (der 
Bruehteill 1  — a) oder unelast. (der Brucbteil a) stoBen. Der StoB wird unelast., 
wenn die kinet. Energie einer AnregungsBpannung entspricht. Eine statiat. Durch- 
fuhrung dieser Annabmen fur ein konstantes homogenes Feld fiihrt zu mit Er- 
fahrung iibereinatimmenden Formeln: o iBt fur H e < [ 0,1, fur Ar < [ 0,2, fur H , 
u. M, =* 1. (Physikal. Ztschr. 25. 25—41.) B ikebm an.

R . E u d y , Untersuchungen uber den Elektronenstofi. II. (I. ygl. S. 854). Der 
yorliegende zweite T eil des Berichtea bezieht sich auf ElektronenstoBe in zwei- 
atomigen Gasen, auf die Anregung der Liehtemiesion durch Elektronen u. auf die 
Dauer des StoBes. AnschlieBend werden W eehselwrkgg. zwischen Strahlung u. 
Atomen u. die Anwendung der Quantentheorie auf Elektronenbewegungen be- 
sprochen. (Rey. gen. dea Sciences pures et appl. 34. 542—53. Genf, Uniy.) B ik.

E rw in  S chród inger, Gasentartung und freie Wcglange. Es wird eine Quan- 
telung der Molekulbewegungen durcbgefuhTt, wobei n u r die R ichtungen ala ver- 
sehieden angeaehen werden, dereń Yektordifferen* yon der GroBenordnung h/2m ). 
(h Plancksehe Konstantę, m  M. des Mol., A freie W eglange) ist, u. wobei der Raum
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in Zollen zerlegt wird von der GroBenordnung der A. D ie so ermittelte Formel 
fflr die Entropie einea einatomigen Gasea zeigt, daB die Entartung nur bei Tempp. 
yon der GroBenordnung Zehntausendstel 0 merklich wird. Um fiir die chem. Kon
stantę den bekannten Auadruck zu gewinnen, muB man den kondenaierten Atomen 
die Entropie k \n (N \)  zuschreiben. (Phyaikal. Ztschr. 25. 41—45.) B ik er m a n .

C. E . Guye, Uber das Mitreipen des Oases bei der elektromagnełtschen JRotation 
der elektrischen Entladung. (Vgl. G d y e  u. R u d y , S. 997.) Fiir den Fali, daB Gas- 
uioll. prakt. nur yon positiyen Ionen fortgeaehleppt werden, bercchnet aich die Ge- 
aebwindigkeit der Rotation im Magnetfelde H , wenn e  die Elementarladung, M  die 
Anzahl der Moll. pro ccm, N  die entapreohende Ionenzahl, cr bez w. m den Radius

8 H
bezw. die M. des Mol. bedeutet, zu F  =■ ------r S r—’ 12 % a* M  m

(Arcb.
M  — N

Sc. pbya. et nat. G eceve [5] 5. Suppl. 121—23. 1923. Genf.) B ik er m a n .
E . G oldstein , tłbcr den Dunkelraum an der Kathode induzierter Entladungen. 

AnlaBlich des zuBammenfasaenden Bericbtes yon Se e l ig e r  (Jabrb. Radioakt. u. 
Elektronik 19. 222), der Vfa. Erklarung der Seharfe der Grenze dea Dunkelraumea 
an der Katbode iiberaehen bat, wiederbolt Yf. dieaelbe. (Verhandl. Dtach. Pbyaik. 
Ges. 2. 142 [1900].) Der Crookesache Dunkelraum kommt dadureh zustande, daB 
die aekundaren, frei yerachiebbaren Katbodenatrablen yon der Kathode abgestoBen 
werden, so daB den zur Kathode naebsten Raum bloB primare Strahlen durchlaufeu. 
D ie Grenze, bis zu welcher die diffusen Strahlen fortgetrieben werden, ist der 
seharfe Saum dieaes Raumea. Daraua folgt, daB der UmriB dea Dunkelraumes einer 
Kathode mit der Gestalt der Dunkelflaehe iibereinstimmt, welche dieselbe Kathode 
durch Ablenkung einer Schar unter aich u. der Kathode paralleler primarer Strahlen 
erzeugt. (Ztachr. f. Pbyaik 21. 252—53. Berlin-Babelaberg, Sternwarte.) B i ie k m a n .

J. C. S la ter , Strahlung und Atome. Vf. besprieht die Gesiehtspunkte, yon 
welchen aus die Wechselwirkung zwischen Strahlung u. Materie betrachtet werden 
kann, u. fiihrt aus, warum der Quantentheorie gegeniiber der klasa. Optik der Yor- 
zug zu geben ist. (Naturę 113. 307—08. Kopenhagen.) B e c i e b .

G. Y ła le , Untersuchungen iiber die photodynamischen Phanomene. IV. X-Strahlen
und pliotodynamische Phanomene. (Vgl. Atti R. Accad. dei Lincei, Roma [5] 31.
II. 150; C. 1923. I. 1345.) Róntgenatrahlen sind an sich einfluBlos, konnen aber 
die photodynam. Wrkg. des Sonnenlichtea beacbleunigen. (Arch. di acienze biol.
4. 323—31. 1923. Torino, U niy.; Ber. gea. Phyaiol. 21. 331. Ref. L aquer.) Sp.

H . Y an ag lh ara , Tappeiners photodynamischesPhanomen in  saurenund aVcalischen
Losungen. Methylenblau wirkt nur in neutraler oder alkal. Lag., N tutralrot at&rkcr 
in saurer u. alkal. Lag. ala in  neutraler. Vf. glaubt die photodynam. Erscheinung 
bedingt durch chem. Veranderung der zugesetzten Farbstoffe, besondera B. yon 
Saure (?). (Journ. of oriental med. 1. 71— 72. 1923; Ber. gea. Phyaiol. 21. 331. 
Ref. P in c u sse n .) Sfeeg el .

J. E g g er t, Uber die photochemische Sensibilisation der Maleinesterumlagerung 
durch Brom. Nach gemeinsamen Veras. mit W . B orin sk i. Maleinsaureester wird 
in CCI* bei Ggw. yon Brom durch Licht in Fumarsauretster umgelagert. Ea ergab 
aich die pbotochem. Ausbeute cp (Zahl der umgesetzten Mol. durch Zahl der ab- 
sorbierten Quanten) bei 18° u. blauem Licht (436 m fi) zu 565. Daa Aąuiyalent- 
geaetz wird also um mebr ais 2 Zehnerpotenzen iiberschritten. D er Um6atz ist 
der Zahl der abaorbierten Quanten proportional u. unabhangig yon der Farbę 
(zwischen X =  557 u. 684,5 m u), von der Bromkonz. (Grenzen 1 : 9 )  u. yon der 
Konz. des CCI* (Grenzen 1 :5 ) .  — D ie GroBe dea Umsatzes wSchst eiponentiell 
mit der Temp. — Wahracheinlieh wird daa Licht zunacbat yon Br absorbiert, u. 
d aB  aktiyierte Br lagert den Eater um. D ie Temp.-Abhangigkeit der Rk. kann so
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gedeutet werden, daB das Maleineatermol. selbst bei versehiedenen Tempp. einer 
Anregungsenergie verachiedener GroBe bedarf, die bei tiefer Temp. esponentiell 
kleiner ist ais bei hoher.

Vf. glaubt, daB das Halogen befahigt sein muB, die primar aufgenommene 
Energie so zu stabilisieren, daB das aktiyierte Mol. eine groBe Anzahl von Zu- 
sammenstoBen uber lange Zoitraume iiberdauern kann. — Gegen Energiestabiliaierung 
durch Zerfall Br, «= 2 Br spricht die Unabhangigkeit der Bk. von der Konz. u. die 
Etfahrung, daB elektrolyt. aus Br-Ionen gebildete Br-Atome niebt umlagernd wirken. 
(Physikal. Ztschr. 24 .'504—6. 1923. 25. 19—21. Berlin.) R e ih l e n .

G. B ook  und J . E g g er t, Uber die Photochlorierung des Toluols. Chloriert 
man Toluol bei 105° bis 110° in einem Ci-Strom von definierter Geschwindigkeit, 
so zeigt sich an einer eiakten Analyse der Chlorierungaprodd. mit H ilfe einer 
fraktionierten Desfc, des Bohprod., daB die Zus. desselben unabbangig davon ist, 
ob die Chlorierung im Dankeln oder bei bekannter Belichtung stattfindet. Eeaktions- 
prod. ist fast ausschlieBlich Benzylchlorid, wahrend in Ggw. eines Chloriibertragers 
(PesCl6) im wesentlichen o- u. p-Ci-C6H4-CHa entstehen. Bei —80° ist die Dunkelrk. 
prakt. unterdriickt, das System zeigt nach 70 Stdn. fast keinerlei Veranderung. 
Eine anschlieBende Belichtung des gekiihlten Rk.-Gemisches bedingt eine merklichc 
photochem. Umsetzung. Man muB annehmen, daB bei der Belichtung anfanglich 
neben den Ekk. 2C eHs .C H , +  Cl, ■=> 2C l-C 0Hł .CHe (oder 2C 0He.CH 2Cl +  HC1) 
Anlagerungsvorgange stattfinden. D ie Bechnung ergibt, daB ein absorbiertes 
Energieąuantum ~  26 Cl-Molekiile aktiviert. — Ggw. geringer Mengen J beeinfluBt 
die Dunkelrk. bei —80°, d a B  System reagiert f a B t stets mit einer Geschwindigkeit, 
die erst langBam, dann schneller einem Grenzwert zustrebt Solange dieBer ais 
chem. Katalyse gedeutete Vorgang nooh nicht stattfindet, reagiert das System bei 
Belichtung prakt. ebenso, ais ware kein J zugegen. J  zeigt also wie bei der Um- 
lagerung von Maleinester zu Fumarester (vgl. vorst. Ref.) keine Sensibilisationswrkg. 
(Ztschr. f. Elektrochetn. 29 . 521—27. 1923. Berlin, A.-G. f. Anilinfabr.) B e h r e n d t .

M. Jak ob son , Uber die photographiscłie W irh in g  der Kandlstrahlen. D ie 
Kanalstrahlen wurden in einer bei konstantem Druck arbeitenden Rdhre erzeugt: 
das Fullgas war H ,; eine besondere Vorr. gestattete den W echsel der photograph. 
Platten ohne Einlassen der Luft. D ie empfindlichen Platten waren Chlorbrom- 
silber-Diapositivplatten von Perutz, Velox-Papier u. Ridox-Papier. — Einsetzen 
eines das Licht nicht abschwfichenden Glasschirmes vor die Platte lieB die von 
Kanalstrahlen u. vom Licht hervorgerufene Schwarzung unterscheiden. D ie erBte 
ist viel starker, nimmt aber laDgsamer zu. D ie bei gleichzeitigem Auffallen von 
Kanalstrahlen u. ihrem Licht beobachtete Schwarzung ist (bei lśingeren Eipoaitionen) 
kleiner, ais dio vom Licht allein hervorgerufene. — D ie den Kanalstrahlen aus- 
gesetzte Platte wird nach der Entw. zunachst schwarz, bei langerer Belichtung 
erscheint im Mittelpunkt des sch warzeń Feldes cin weiBer Fleck; schlieBlich tret en 
innerhalb des weifien Fleckes inselartige Schwarzungen auf. U . Mk. scheinen die 
weiBen Flecke noch heller zu sein, ais die frische Platte; vor der Entw. Bind sie 
schwarz u. gleichsam eiDgedriickt. D ie inselartigen Schwarzungen bestehen aus 
aneinanderbangenden kry6tallin. Kreuzchen. — Erklarung: Kanalstrahlen zerlegen 
Ag-Halogenid u. zerstauben die Gelatine; das abgeschiedene Ag kann von der 
murben Gelatine nicht festgebalten werden u. wird bei der Entw. fortgeloat, die 
entsprechende Stelle der P latte sieht heller aus, weil sie besonders dunn ist. Im 
Laufe der Zeit sammeln sich die abgespaltenen Ag-Atome zu Krystallen, die durch 
eine Gelatinehiille von der A uflosung geschutzt sind. (Ann. der Pbyaik [4] 78. 
326—38) B ikeem an .

W illia m  D. H a ik in s  und R . W . R yan, E ine Methode, den A lbau  eines Atoms 
w  photographieren, und eine neue A rt von Strahlen. (Vgl. Naturę 112. 54; C. 1923.
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III. 587.) Vff. haben 80000 Bahnen von a-Teilchen photographiert in einer genau 
bescbriebenen u. abgebildeten Apparatur, die eine Modifikation der Anordnung yon 
Shim izu u. W ilso n  (Shimizu, Proc. Boyal Soc. London. Serie A. 99 . 425; C. 1922. 
I. 393) darstellt. D ie a-Teilchen haben insgesamt ca. 12 Billionen Atome passiert, 
doch nur in 3 Fallen fanden so echarfe ZusammenstoBe mit Rernen statt, daB das 
«-T eilchen zariickgeschleudert wurde, woraus man den Radius eines Kerns zu 
ca. 10~ 13 cm achatzen kann. Das Photogramm zeigt dann 3 yon einem Punkt aus- 
gehende Strahlen, die von dem a-Teilchen vor u. nach dem ZusammenstoB u. dem 
fortgeschleuderten Kern herruhren. Sie miissen in einer Ebene liegen, u. das Krafte- 
moment muB gewahrt werdon. Findet ein Abbau des Atoms Btatt, so tritt, w ie in 
einem Fali beobachtet werden konnte, noch ein yierter Strahl auf. Doch auch bei 
dessen Fehlen (was bei Mangel an W asserdampf yorkommen kann) laBt sich aua 
einer Anderung des Moments auf einen Keroabbau schlieBen, H ier brauchen die 
Strahlen nicht in  derselben Ebene zu liegen. — Es wurde eine neue Art von 
Strahlen entdeckt, die VfF. ais ^-Strahlen bezeichnen. Auf der Abbildung ist zu 
erkennen, daB sie durch ein a-Teilchen aus 2 w eit yoneinander entfernten Atomen 
ausgelost wurden. Beide liegen in fast parallelen Ebenen, sind stark gckriimmt u. 
fast parallel u. bewegen sich im spitzen W inkel riickwarts gegen die Bahn des 
a-Teilchens. Wahrscheinlich riihren sie von Elektronenemission her, doch kann 
das noch nicht mit Sicherheit ausgesagt werden. Jedenfalls miissen sie sehr leicht 
sein, da durch ihre Emission die Richtung des a-Teilchens nicht geandert wird u. 
ihre Reichweite ziemlich groB ist, weit groBer ais die der ^-Strahlen yon B dm - 
6TEAD. — Bemerkenswert ist, daB ein direkt getroffenes Ar-Atom trotz der sehr 
hohen Geachwindigkeit des a-Teilchens (aus ThC') nicht zersplittert wurde, w ie aus 
der Walirung des Moments heryorgeht. Auch bei einem direkten ZusammenatoB 
in Luft bieb das getroffene O- bezw. N-Atom unyerletzt; allerdings war hier die 
Geschwindigkeit des a-T eilchens geringer. 8  Aufnahmen sind wiedergegeben, 
darunter eine yon f-Strablen u. eine eines Kernabbaus. (Journ. Amerie. Chem. Soc. 
45. 2 095 -2107 . 1923. Chicago [111.1, Unly.) H e e t e r .

G eorge C lark und W illia m  B aan e, U ber tertidre X-Strahlung etc. In Fort- 
setzung ihrer fruheren VersB. (ygl. S. 1150) nehmen Vff. das Spektrum der Streu- 
strahlung von Mo u. Ag  auf, welche durch die K0-W-Strahlung ais Primarstrahlung 
erregt wurde. Es wurde wieder sekundar die Ka-W -Strahlung in mehreren Ord- 
nungen sowie die Fluorescenzstrahlnng des Mo bezw. A g mit ±  0,1% Genauigkeit 
bei genau denselben W ellenlangen gemeasen, welche dieae Elemente auch primśir 
emittieron. AuBerdem wurden aber noch 3 Maiima einer Tertiarstrahlung ge- 
messen, welche den bereits friiher gefundenen schwachen Knicken der Intensitats- 
kurye entsprachen, welche die Vff. am C u. Cu nacbgewiesen hatten (1. c.). D iese 
3 Maxima werden so gedeutet, daB 1. ein Elektron des K-Niyeaus des Mo durch 
die primare Ka-W-Strahlung herausgeworfen w ird, 2. dasselbe durch die K^-W- 
Strahlung geschieht u. 3., daB ein Elektron des L-Niveaus des Mo durch die Ka- 
W-Strahlung ausgeatoBen wird. D ie eiperimentell bestimmten Maiima atimmen 
annahernd mit den theoret. W erten uberein, welche sich aus der yon den VfF. auf- 
geatellten Formel (1. c.) fur die W ellenlangenanderung dieser Tertiarstrahlung bei 
der Streuung ergeben. Aufnahmen des Spektrums der Streustrahlung unter 45 u. 
135° zum Primarstrahl ergeben dieselbe Lage der tertiaren Maiima wie unter 90°. 
Nur die Form der Kuryen hatto ein etwaa anderes Aussehen. D ie Tertiarstrahlung 
des A g lag , entsprechend desBen hoherer Ordnungszahl bei kflrzeren W ellen ais 
jene des Mo. (Proc. National Acad. Sc. Washington 10. 41—47. H a ry a e d -  
Uniy.) B e c k e r .

G eorge C lark  und W illia m  D uane, Weitere Yersuche iiber die B efltńon der 
eigenen charakteristischen X-Strahlung durch einen K rytta ll. (Ygl. yorst. Ref. u.
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W al ter , S. 1143.) D ie Vff. fiibren von neuem eine Priizesionsmessung des Spek
tralna durch, welchea von der (100)-Flache des K J  bei Beatrahlung mit dem wciBen 
Licht einer Rontgenrohre mit W -Antikathode bei verachiedener Betriebaspannung 
reflektiert wird. Im Einklang mit den friiheren Messungen (Proc. National Aead. 
Se. W ashington 9. 117. 126; C. 1923 III. 104) finden sie im reflektierten Licht 
daa eharakteriat. J-Spektrum in 5 Ordnungen wieder u. zwar die J-Absorptions- 
bandkante u- die K  oc, (i u. y-Emiaaionslinien. Eine Aufloaung der etwaa diffusen 
Linien findet erat bei den hoheren Ordnungen statt, u. zwar eraeheint wieder (im 
Gegensatz zu dem Emiasionsapektrum) am starksten auagepragt die K /5, dann die 
K.-y u. am aehwiiehsten die K-a-Linie dea J. Sinkt die Anregungsspannung des 
Primaratrahls unter 33,030 Volt (krit. Abaorptionegrenze des J), dann tritt das 
Fluorescenzspektrum dea J nicht mebr auf. D agegen iat ea bei 80,000 Volt ebenao 
intenaiv wie die reflektierte K-W-Strahlung. Wahrend diese Fluoreseentstrahlung 
dem Braggachen Gesetz gehoreht, wurde bei diesen Mesaungen von den Vff. wieder 
eine zweite anomale E efleiion nachgewieaen (X-peaks), boi welcher die8 nicht der 
Fali ist. D iese anomale Refłexion wurde aowohl photograph. ais auch mittela 
Ioniaationskammer eindeutig festgelegt. D ie Verauehsbedingungen fur eine Sicht- 
barmachung dieeer X-peaka im Lauephotogramm waren folgende: eine Blciblende 
von 1,6 mm Durehmeaser vor dem Krystall bei 8  Stdn. Belicbtungszeit bei einer voll- 
kommen homogenen Gleiehspaunuog (Kondensatoren) mit 78,400 Volt, Abatand Anti- 
kathode — Krystall =  75 cm. Wiirde der einfallende Primarstrahl durch 2 Blenden 
ausgeblendet, ao wurde die Intenaitat dieser anomalen Rtflesion weitgehend herab- 
gedruckt. D ie Anregungaspannung dieses X-peaka liogt bei 33,000 Volt. Vff. aehen 
eine Mogliehkeit łur dessen Erkliirung darin, daB eine an den Atomen des Kryatalla 
ausgeloate eharakteriat. K ugelwelle von den anderen Atomen reflektiert wird. 
(Proc. National Aead. Se. W ashington 10. 48—53. HARVARD-Univ.) Be c k e r .

G eorge L. C lark, D ie Anregung, Beflexion und Yerwcndung der charakterisłi- 
schen aekundaren X-Strahlen bei der ZrysłallstruJcturanalysc. (Vgl. C la r k  u. Duank, 
Proc. National Aead. Sc. Washington 9. 117. 126; C. 1923. III. 104.) Vf. prtift 
die friiher gefundene Eracheinung nacb, daB die durch einen primaren Rontgen- 
strahl angeregte Sekundarstrahlung der Atome einea Kryatalla durch dessen KryataU- 
gitter selbst reflektieit wird, u. findet die friiheren Verss. in allen Einzelheiten be- 
statigt. DuTaus ergibt sieh eine neue Methode zur Strukturbeat. einea Krystalla, 
indem aua dem Gleitwinkel der sekundar reflektierten Eigenstrahlung der AbBtand 
der mit dieaen angeregten Atomen besetzten Netzebenen bereehnet werden kann. 
D ie zugehorigen W ellenlangen aelbat aind aua der Beziehung e V  =  h v  gegeben, 
wenn mit der Spannung so weit herunter gegangen wird, bis die betreffende 
Reflesion verschwindet. A uf diese Weiae beatimmt der Vf. den Abatand der 
J-Atome in der <(100]>-Richtung dea K J  durch Reflesion einea kontinuierlicheu 
Primarbundela einer W-Antikathode an der (lOOj-FlUche des KrystallB. Neben dem 
eharakterist. J-Spektrum in 5 Ordnungen tritt auch die W-Strahlung auf. Unter 
69000 Volt (K-Anregungsgrenze) eraeheint das W -L Spektrum bedentend schwiicher 
ais das J-K-Spektrum, yon welchem wiederum im Gegensatz zu einem primaren 
Emisaionsspektrum die JK^-Linie atarker eraeheint ais die 2T0-Linie. Unter Ein- 
setzen von F„,„ in die obige Gleichung ergeben sich die Mazi ma dea J Spektrums 
zu 0,3737 (Absorptionsgrenze), 0,3818 (K y), 0,3878 (Kp) u. 0,437 jL (5^)- D iese Werte 
stimmen mit den direkt gemesaenen W ellenlangen vollkommen uberein. Der A b
atand der J-Atome in der <100>-Richtung ergibt sieh daraua ebenfalla in Uberein- 
stimmung mit direkten Messungen zu 3,532 A. Nach derselben Methode wurde 
der AbBtand der J-Ebenen in  der <(0001)>-RichtuDg des heiagonalen Jodoforms zu
3,737 Jl. bestimmt. Das rhomb. Uranylnitrathexahydrat wurde durch Refleiion dea 
Primarbiindels an den (100), (010) u. (001) FlSchen bestimmt, wobei das U-L-Spektrum
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seknndar reflektiert wurde. Ea ergab aich d100 == 7,93, dolo —  11,45, d001 =  13,01 A. 
Fur eine D . von 2,807 enthalt diesea Elementarparallelepiped 4 Molekule, welche 
die Ecken u. Flachenmittcn deaaelben beaetzen. — D iese Anregnng u. EeQexion 
der Eigenatrahlung der Atonie eines Kryatalla durch diesen selbat acheint keine 
gewohnliche Reaonanz zu aem; denn ea ist nicht moglich, durch entaprechende 
Anregungaapannung die K a-Linie des J allein, ohne u. .fi^-Linien zu erhalten. 
Schliefilich geht der Vf. auf die achon beachriebenen Yersa, (C labk  u . D ha ne , 
S. 1150) iiber die W ellenlange der Sekundar- u. Tertiaratrahlung u. iiber die Un- 
stimmigkeit dieaer Ergebniaae mit der Comptonachen Streutheorie ein. (Journ. 
Americ. Chem. Soc. 46. 372—84. HARVAED-Univ.) Be c k e b .

K arl B eck er, D ie RSntgenstrahlen ais H ilfsm iłtel fiir die ćhemische Forschung. 
Yf. gibt einen Uberblick iiber die allgemeinen Prinzipien, welche bei der Beugung 
einea Rontgenstrahls an einem Kryatailgitter zu beachten aind, u. iiber die 
Methoden der qualitativen u. quantitativen chem. Rontgenspektralanalyae, -welche 
geatattet, Elemente mit hoherem At.-Gew. (etwa von Al ab) mit O,5°/0 Genauigkeit 
nachzuweiaen. Ea werden die bieher bekannten Falle aufgezahlt, wo die Eigen- 
frcąuenz ein u. deaaelben Elementa durch Eintritt in eine andere Modifikation oder 
Wertigkeitaatufe geandert wird. Schliefilich wird der Vergleich zwiachen Kryatall- 
struktur u. Stereochemie unter Hinblick auf die W em ersche Koordinationalehre 
gezogen. (Metallborse 14. 297—98. 346—47. 395—96. 442—43.) B ec k eb .

F ran k  W . Bubb, D as gerićhtete Quantum. Aua den VersB. W ilson s (S. 1148. 
1149) erganzt der Vf. aeine friiheren Auatubrungen (Naturę 112. 363; C. 1923. III. 
1197) u. eroffnet Auablicke auf eine korpuakulare Streutheorie der Rontgenatrahlen 
unter Beruckaichtigung der rektoriellen Eigenachaften deraelben. (Naturę 113. 
237. St. Louia.) B e c k e e .

A. D a u v illie r , SpeJcłrographitche Hochfreąuenzuntersuchungen in der Gruppe 
der seltenen E r  den. Vf. gibt die Mesaungen der L-Serien dea Ce, N d , S a , E u  u. 
G d, bezogen auf die von SlEGBAHN angegebenen K-Linien dea Cu u. F e , genau 
auf einige Zehntel X-Einheiten ( =  10“ 11 cm). Gleichzeitig bringt er einjge Linien 
dea B a, dereń Bezeichnung geandert werden mufite. — Aua theoret. Betraehtungen 
der Yerauchaergebnisae erhellt, dafi die N-Elektronenachicht achon lange vor dem 
Eracheinen der aeltenen Erden vierquantig mit 10 normalen Niveaux iat u. diea 
unzweifelhaft fiir das yorhergebende vierwertige Element, niimlich daa Sn, wird. 
(C. r. d. l’Acad. dea aciences 176. 1381—83. 1923.) B e h b l e .

3?, C roze, Uber die Beziehungen der jReststrahlen und der JiesonanzsłrahJen in  
den Spektren, die mthrere Seriemyiteme aufweisen. (Vgl. C. r. d. l ’Acad. des aciences 
175. 1143; C. 1923. III. 1134.) Vf. stellt den Satz auf, dafi die Reaonanzstrahlen 
der Elemente, dereń Bogenapektren mehrere Seriensyateme enthalten, nur dann die 
Reststrahlen u. charakteriat, Strahlen der Absorptionaapektren dieaer Elemente aind, 
wenu ihre Freąuenzen Kombinatiouen zwiachen denT erm en  entsprechen, die zum 
aelben Serienayatem gehoren. Er erhartet dieaen Satz an den Beispielen des Cr-, 
Mo- u. Mn-Spektrums. (C. r. d. 1’Acad. dea sciencea 177. 1285—87. 1923.) Be h r l e .

V . P . L u b oy ich  und E . M. P earen , mit einer Einleitang von J . C. Mc L ennan, 
Uber infrarote Spektroikopie. Im I. T eil unteraucht V . P. I*ubovich die infrarote 
Absorption (ygl. Mc L en n a n  u. Sh a y e e , Proc. Royal Soc. London [Serie A] 100. 
200; C. 1922. I. 1134) von D ieyanin, D icyanin A , Pinacyanol, N igrosin S S  bldu- 
lich in '/lscoj U' u. von A lizarinblau S  in */„09-n. alkoh. Lag. Da A. aelbst atark 
abaorbiert, wurde die Absorption nach [(<?j — da) .1 0 0 ]: d gefunden, wenn d, dt u. 
dt  die Ausachlage dea Galyanometers aind, veruraaeht durch die angewandte 
Strahlung allein u. nach Durchgang durch eine beatimmte A.-Schicht berw. einer 
alkoh. Farblsg. deraelben Schiehtdicke. D ie Farblagg. absorbierea nur in einem  
kleinen Interyall jenaeita A =  SOOO A. u. eignen sich daher gut zur Zuruckhaltung
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langwelliger Strahlen bei langer Belichtung, andererseits zeigen die Unteraa., daB 
Aufnahmefabigkeit bis X =  20000 1L. besteht. — D ie DorehlaaBigkeit veracbiedenec 
W sATTEN-panchromatiaclier Platten wurde untersucht, indem Vf. das Hg-Spektrum 
unter den yersebiedenaten Kombinationen der Platten photograpbierte. — Im zweiten 
Teil iiber infrarote Photographie (vgl. P a s c h e n , Ann. der Physik [4] 27. 559;
C. 1909. I. 253) pbotographierte Vf. daa Hg-Spektrum auf eine mit Dieyan empfind- 
lieh gemachte Platte. Nach 20 Stdn. war die von P a s c h e n  beobachtete Linie 
X =  10104 A. erkennbar, nach 40 Stdn. waren die starken Linien schwarz, wahrend 
X =  6717 A. u. X =  6903 L. noch weiB waren. Nach 60 Stdn. waren auch diese 
schwarz. Zngleich war eine neue Linie X =» 7729 A. za erkennen.

D ie Unters. von E. M. P earen  iiber das infrarote Spektrum des Hg mit Hilfe 
der Thalofide-Zelle (dereń akt. T eil in auf eine Quarzplatte aufgeschmolzenem 
Tł-Oiyeulfid beateht) ergab, daB die nicht belichtete Zelle einen Dunkelstrom aua- 
sandte. Beim Durcbgang durch den Bereieh dieses DunkelstromcB bei der Beat. 
der Wellenlange des Hg-Spektrums arbeitete Vf. mit belichteter Zelle. D ie MesauDg 
ergab in Obereinstimmung mit dem photograph. Befunde, daB A =  10140 A. aua
2 Linien X =» 10121 1. u. X «= 10165 A. besteht. — Ferner wurden die infraroten 
Spektra von Zn, Pb, B i, Sb zwischen 8000 u. 11000 1. mit je  einem Hg-Spektrum 
zuaammen auf der Platte photographiert. D ie Resultate Bind in Tabellen u. Auf- 
nahmen wiedergegeben u. mit den Angaben von R a n d a ll  (Astrophys. Journ. 34. 
Nr. 1 [1911]) u. W a l t e b s  (Bureau of Standards Nr. 411 [1921]) yerglichen. (Proc. 
Trans. Roy. Soc. Canada 16. Sekt. III. 195—212. 1922. Toronto, Uniy.) B eh b .

F r ied r ich  B u rk i, tlber eine neue Formel zur Darsłellung der Rotationsdispersion. 
Vf. leitet nebenst. Formel ab. DieBe Gleichung, fur dereń Esponentialfunktion auch

Verallgemeinerung der Boltzmannachen Formel dar. Durch eine kleine tabellarische 
Ubersicht (Tabelle siehe im Original) wird auch gezeigt, daB aich die neue Dar- 
atellung ebenfalls eng an die von D b h d e -Ackerm ann  anschlieBt. Auch eine sebr 
einfaehe Priifung auf graphiachem W ege iat durch die neue Formel gestattet. D ie

W ege siehe im Original. (Helv. chim. Acta. 7 .1 6 3 —67. Basel, Univ.) L in h a e d t . 

E dm ond B a y le  und R en ś F abre, Untersuchungen iiber die Fluorescenz einiger

scheidet sich dadurch Novocain von den nicht beeinfluBten Verbb. Cocain u. Stovain, 
N a-Salicylat von Taleum, Borax usw. Vff. geben fur eine groBere Reihe von Verbb. 
Farbę, yorherrsehende W ellenlange u. Intensitat (im Vergleich zu Na-Salicylat =  20) 
der durch den Strabl 3650 des Hg erzeugten Fluorescenz. Solche zeigte aich, 
auBer bei den oben genanten Verbb. bei Brenecatechin, Hydrochinon, Benzoesaure, 
den Oxybenzoesauren, verschiedenen Bemoaten  u. Salicylattn  (nicht bei dem von 
Bi), Cumarin, Saccharin, Sulfanilsaure, Besorcylsaure, nicht bei Benzol, Plienol, 
Retorcin, Acetylsalicyleaurc. (C. r. d. l ’Acad. des sciences 178. 632—35.) Sp ie g e l .

D. L. Chapm an und L. J. D a v ie 8, D ie Phosphorescenz von gesćhmolzener durch- 
sichtiger Eieselsaurc. Vff. zeigen an Entladungsrohren aus Quarzglas, daB Quarz, 
dessen Obeifiiiche Gase absorbiert hat, ein etwa 20 Min. langes helles Nacbleuchten 
nach einer Entladung zeigt, wclches aber von dem Nachleuchten der Gase selbst 
verschieden ist, W ird vor der Entladung die W and der Entladungsrohre stark 
gekiihlt, so tritt eine Yerstarkung dieaer PhosphoreBcenz auf. Dagegen tritt diese

[«] =

der Dmatand spricht, daB Verbb. mit groBer spezif. Drehung 
eine siarkę Zunahme dieser Drehung mit abnehmender 
W ellenlange aufweieen, was gerade durch die Exponentiai- 
fanktion wiedergegeben w ird, stellt gewisaermaBen eine

Darat. der Rotationsdisperaion von'zw ei Eatern der Bornylencarbonsaure auf dieaem

organischer Verbindungen. D ie durch ultrayiolette Strahlen erregte Fluorescenz 
gewisser organ. Yerbb. kann zu ihrem Nachweis in Gemischen dieneD. So unter-
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Eracheinung nicht ein, wenn die GefaBwande wiihrend der Entladung erhitzt 
worden waren. (Naturę 113. 309. Oxford. B e c k e r .

R . T. D ufford, S. C a lvert und D oroth y  N ig h t in g a le , Luminesccnz von 
Organomagnesiwnhalogeniden. Ea wurden 6 8  Grignardverbb. auf Chemilumiuesccnz 
u. Fluorescenz unteraucht, wobei sich folgendes ergab: Organ. Zn- u. Hg-Verbb. 
zeigen nie Chemilumineseenz, wohl aber Mg-Verbb., doch muB das Mg bei acycl. 
wie bei cycl. Verbb. an ein ungesatt. C-Atom gebundcn sein. Sie tritt auf bei der 
Osydation mit 0 „  bei vielen Verbb. auch bei der Einw. von Cblor- oder Brom- 
pikrin. D ie Unteras. wurden meiat in śith. Lsg. ausgeftihrt, doch tritt die Er- 
scheinung aucb in  anderen Losungsmm., z. B. Diphenylather, Isoamylather, Di- 
metbylanilin oder atherhaltigem Toluol auf. Das Loaungstn. beeinflufit die Inten- 
sitat, aber anscheinend nicht die spektrale YerteiluDg der Luminesconz. Wellen- 
lange u. Intensitat der Strahlung sind abhangig von dem an Mg gebundenen 
Halogen, von der Natur des organ. Badikals u. besonders, bei cycl. Verbb., von 
der AtŁ der Substituenten u. ihcer Stellung zum Mg. Wiihrend bei organ. Sub- 
atitaenten der Effekt mit steigendem Gewicht der eingefiihrton Gruppe wachat, 
gilt diese B egel nicht fur die anorgan., wie • Cl, • Br, • N H , u. die gemiachten, 
z. B. • N(CH,'.. D ie atarkste Luminescenz diirfto die des p-Cl • C„S4 • MgBr sein. 
V iele Grignardverbb, auch solche, die keine Chemilumineacenz zeigen, u. besonders 
ihre Osydationsprodd. fluoreazieren im langwelligen Dltrayiolett; die spektrale Ver- 
teilung der Fluorescenz ist yerschiedcn yon der der Chemilumineacenz. Fluorescenz 
u. LumineBceDz der untersuchten Verbb. sind in 2 Tabellen zusammengestellt. — 
D ie Darst. der Cl-haltigen Verbb. u. der Dijodverbb. geschah in i-Amylather m it Jod 
oder C,HsBr ais Katalysator. D ie Ausheute war wahrscheinlich etwas schlechter 
ais bei Anwendung von Pinenchlorhydrat nach H e sse  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 39. 
1147: C. 1906  I. 1423), doch war die Leuchtkraft der Prodd. hoher. (Journ. 
Americ. Chem. Soc. 45 . 2058—72. 1923. Columbia [Miss.], Univ.) H e b te b .

E . N ew to n  H arvey , Neue Versuche Uber Sioluminescene. D er Inhalt deckt 
sich im wesentlichen mit dem einea an anderer Stelle (Journ. Franklin Inat. 196. 
31; C. 1923. III. 1536) yeroffentlichten Aufsatzes. (Naturwissenachaften 12. 165—69. 
Princeton.) Sf ie g e l .

I. B in g e l, tlber lichtdeUrische W trkung in  Steinsalzkryitallen. Es wurden licht- 
elektr. Strome untersucht in gefatbten i^aGi-Krystallen, ais Vertretern der Krystalle, 
die durch Licht nur dann erregt werden, wenn aie Gitterstorungen zeigen. D ie durch 
Licht in Bewegung gesetzte Elektrizitatsmenge wurde mit einem Elektrometer ge- 
messen. D as Licht wurde von einer W-Spiraldrahtlampe bezw. einer Hg-Lampe 
geliefert, es kam in drei Intensitatsstufen zur Verwendung; von 5-10- !  cal./aec.qcm, 
5*10—ł u. 5*10~s. Zur Erlanguog reproduzierbarer W eite miis3en die von G tjdden 
u. P oh l  eingeftihrten KunstgrifFe (geringe Lichtdichten, BeschrankuDg auf kleine 
Belichtungszeiten u. die Extrapolation auf die Belichtungazeit Nuli, KurzschluB der 
Elektroden bei intensiyer Belichtung nach jodem Vers.) yerwendet werden. Ea 
wurde unter diesen Bedingungen gefunden, daB der Strom mit der Spannung 
(50000 Y.) u. der auffallenden Lichtmenge linear ansteigt. Bei geringer Lichtdichte 
setzt sich der bei Belichtung der ganzen Strombahn flieBende Strom aus den bei Teil- 
belichtungen flieBenden zuaammen, bei hoher Lichtintensitat (1. Stuie) g ilt dieses 
„Additionagesetz11 fur TeilbelichtuDgen, wahrend beim Obergang zur Belichtung der 
ganzen Strombahn eine eihebliche StromvergroBerung eintritt. D ie nach G tjdden 
und P oh l  (Ztschr. f. Physik 16. 170; C. 1923. III. 979) berechneten Ver- 
schiebungswege der Elektrizitśitstrager im Krystall x + bezw. x _  (die Formel lautet 
Qi>IQ =  (*+ +  ^—} / <3, worin die beobacbtete u. Q die nach dem Aąuiyalent- 
satz zu erwartende Elektrizitatsmenge, d  den Elektrodenabstand bedeuten) betragen 
ca. 10~ 4 em. (Ztsehr. f. Physik 21. 229—41. Gottingen, Unię-.) B ik e b m a n .



M. L e v ł, Uber photoelektrische Leitfahigheit des D iam ants und anderer fluo- 
reszierender K ryita lle. Vf. untersucht 6  Diamanten, Kunzit u. W iilem it (Zn,S,0<). 
Yornnteras. ergeben, daB nur 2 Diamanten dieses Phanomen zeigen. Dieae beiden 
zeigen Leitfahigkeit (einen Dunkelstrom) in einer bevor*ugtcn Riehtung bei Nicht- 
beleuchtung im geschlossenen Stromkreis. B ei Belichtung entsteht ein photoelektr. 
Strom, der in  Riehtung u. Starkę yon Riehtung u. Starkę dea Dunkelstromes ab- 
hangt. Bei langerer Belichtung treten im etarken Felde UuregelmaBigkeiten auf, 
die durch die Annahme einea PolarisationBstromea, der nachgewieeen wurde, erklart 
werden. D ie photoelektr. Empfindlichkeit wachst mit abnehmender W ellenlange 
des auBgcsaudten Lichta. B ei Anwendung von kleinen W ellenliingen (^-Strahlen) 
ergab der eine Diamant einen photopositiyen, der andere eincn photonegatiycn 
Strom; beide zeigen Fluorescenz, der eine auch Phoaphoreaceni. In einem theor. 
T eil wird geseigt, daB die biaher aufgestellten Erklarungen noch keinc Klarung 
gehraeht haben. (Trans. Proc. R oj. Soc. Canada 16. Sekt. III. 241—56. 1922. 
Toronto, Univ.) Be h r e n d t .

A j. E lek tro ch em ie . T herm ochem le.

G eorg Jacoby, Nachtrag zur Arbeit „ Uber die elekłrisćhe Polarisation des 
Dielelctricums“. (Vgl. Ann. der Physik [4] 72. 153; C. 1923. III. 1130.) Eine Ver- 
besserung der 1. c. entwickelten Theorie unter Riicksichtnabme auf die Elektronen- 
babnenyerzerrung, die durch die in der Bahnebcne liegende Komponento des 
auBeren FeldeB bewirkt wird. — Der tatsachliche W ert der DE. von W . liegt 
zwiachen den fur zwei verachiedene Wassermodelle nach der neuen Theorie be- 
reehneton W erten. (Ztachr. f. Phyaik [4] 73. 477—82.) B ik er m a n .

S .G agn eb in , Experimentelle Untersuchungen iiber die Anderung der Dielcktrizitats- 
honstanten des krysłallinitchen Quarzes bei hohen Temperaturen. D ie DE. des 
Quarzes, in  der zur Hauptachae senkrechten Riehtung gemessen, erfahrt oinen 
Btarken ZuwachB bei 510°, obwohl die allotrop. Anderung sich bei 575° yollzieht. 
D ie in der Hauptrichtung gemessene DE. steigt bis 220—300°, wo sie 28 mai 
gróBer ais bei Zimmertemp. ist, u. bleibt bei weiterer Temp.-Steigerung (bis 650°) 
nahezu konstant. (Arch. Sc. phys. et nat. Genćve [5] 5. 494—95. 1923. Lausanne 
u. Neucb&tel.) B ik eem an .

L eig h to n  B . Smith, und R ob ert S T a y lo r , Die Z'tsłandsgleichung fur reinen 
Stićkstoff, Gaiphase. Sorgfaltig gereinigter N ,,  dargeatellt aus (NH4),S0 4 u. KNO* 
in wsa. Lag., wurde nach der isometr. Methode untersucht. D ie Versuchsanordnung 
(Beachreibung u. Abbildungen im Original) w ar im wesentlichen die von Key es u. 
F e l s in g  (Joum . Americ. Chem. Soc. 41. 589; C. 1919. III. 915) u. K e y e s , Sm it h  
u. J od bebt  (J. Math. P hys., MaBS. Inst. Techn. 1. 195 [1922J). Aus den so fur 
0—200° u. 30—330 at gefundenen W erten errechnet sich die Zustandsgleichung 
fur N ,: .

S T  1623,63 , v 0,3113 ^  o n , DRK.
* W -  g  ~  (t, , +  0,2954)^ log 0,18683 - — - ;  22 =  2,92850.

D ie Ergebnisse werden mit denen mehrerer anderer Autoren yerglichen u. 
Fehleiquellen in dereń Unterss. besprochen. Nach der obigen Gleichung findet 
man daa Gewicht von 11  N , bei 0° u. 760 mm zu 1,2509 g , gegeniiber dcm all- 
gemein angenommenen von 1,2507 g. Der Kompreseibilitatakoeffizient bei 0° wird 
zu 0,00061 berechnet. (Journ. Americ. Chem. Soc. 45. 2107—24. 1923. Cambridge 
[Mass.], Techn. Inst.) H e e t e k .

L eigh ton  B . S m ith  und R ob ert S. T ay lor , B er SchmelzpunU ton  E is nach 
der absoluten Temperatwslcala. (Vgl. yorst. R«f.) Nach der passend umgeformten 
Zuatandsgleichung fur N , der Yff. (1. c.) berechnet sich der F . von W atser zu T0 =

1 9 2 4 . I .  A2. E le k t ro c h e m ie .  T h erm o c h em ie . 1747
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273,12°. Unter Berucksichtigung der Arbeiten anderer Autoren, die aich zum Teil 
auch auf andere Gaae beziehen, wird alg zurzeit wahrscheinlichater W ert T, =  
273,13 i  0,01° angenommen. (Journ. Americ. Chem. Soc. 45. 2124—28. 1923. Cam
bridge [Mass.], Teehn. Inst.) H e b t e b .

A. B randt, Uber die Diffcrenz der spczifischcn Warmen, bei konstantem Volume», 
einer FliissigTceit und iłires Dampfes. D ie  Bereehnung der besagten Differenz nach 
der thermodyn. Formel (vgl. PLANCK, Thermodynamik, S. 137 [1897] u. A magat,
C. r. d. l ’Acad. des sciences 142. 1120 [1906]) liefert fiir CO, den W ert O, wie 
iibrigens fiir andere normalc Sabstanzen. D ie Verschiedenheit der spezif. Warmen 
der FI. u. des Dampfs anomaler Stoffe wird auf die DisBoziationswarme der asso- 
ziierten fl. Moll. zuruekgefiihrt. (Ann. der PhyBik [4] 73 . 412—14.) B ik e b m a n .

P. S ch la p fsr  und P. D ebrunner, Z ur Kenntnis der spezifischen Warme des 
graphitischen Kohlenstoffs und des Kdkies. Mit einem sebon von W eiss, P iccabd  
C aeb aed  (Arch. Sc. phys. etnat. Genfeye [4] 43. 199; C. 1917. II. 96) beschriebenen, 
den Yersuchszwecken besonders angepaBten adiabat. Miscbealorimeter wurde die 
spezif. Warme verschiedener grapbit. C-Modifikationen u. KoksBorten im Temp.- 
Bereieh zwischen 20° bis ca. 1200° bestimmt u. die erhaltenen VersuchsergebniBBe 
mit den von W ebeb , M agnus, T e e e e s  u. S c h a ł l e e  mitgeteilten Zahlen yerglichen. 
Dabei zeigte sich, daB die spezif. Warme aller graphit. C-Modifikationen gleich  
groB ist, selbst wenn sie sieb ebem. yerschieden yerhalten (Kuryen u. Tabellen  
siehe im Original). Vollkommene Beinheit der auagegiuhten Versuchssubatanzen 
ist dabei Grundbedingung, da die spezif. Wfirme sonat durch die Verunreinigungen 
beeinflufit wird. — D ie spezif. Warme bei boher Temp. hergestellter Koksę laBt 
sich mit genugender Genauigkeit bereehnen, wenn der Gehalt an flucbtigen Bestand- 
teilen, Ascbe u. fisem C  beatimmt wird.'— Fur Hilfezwecke wurde die spezif. Warme 
des A u  u. des gegossenen Quarzes neu bestimmt. D ie fiir letzteren gefundenen 
W erte stimmen am besten mit den yon H e n g ste n b e b g  gefundenen mittleren 
spezif. Warmen iiberein. (Hely. chim. Acta 7. 31—58. Zilrich, Priifungsanst. f. 
Brennst.) L in h a b d t.

F . K irchhof, K onslitution und Verbrennungswarme. Vf. leitet die Bereehnung 
der Yerbrennungswiirme aus der Zahl der C-H u. C-C-Bindungen ab. Fiir Glieder 
yon C, aufwiirts g ilt die Formel: VerbrennungBwarme =  53000 (2n +  2) -J- 
50500 (n — 1), wobei n die Zabl der C-Atome bedeutet. Auf eine olefinische 
Bindung entfallt der 2—2,3fache. auf eine Acetylenbindung der 3,3—4facbe Betrag 
einer einfachen C-C-Bindung. Bei den cycl. KW-stoffen sinkt mit Abnahme der 
Kingspannung der auf eine C-C-Bindung entfallende Betrag einer C-C BinduDg. 
D as thormochem. Vcrb. des B zls. u. der bydrierten Benzole fiihrt zur PriBmen- 
formel L a d en bu eg s . Analog scheinen P yrid in  u. Thiophen gebaut zu sein. (Chem.- 
Ztg. 48 . 113—14. W impassing, Ó.) JUNG.

A. B randt, Uber die Verdampfungsioarme m d  den Drućk gesattigtir Dampfe 
bei sehr niedrigen Temperaturen. Zuriickweisung der Kritik yon A b ie s  (C. r. d. 
1’Acad. des sciences 164. 477; C. 1917. II. 150) deB Nernstsehen Warmetbeorems. 
In der Clapeyronschen Formel ist die Abgeleitete dpld t niebt gleich p I T  zu Betzen, 
auch bei absol. Nullpunkt niebt. (Ann. der Pbyaik [4] 73 . 406—8.) B ik eb m an .

M ayor F . F o g le r  und W orth  H . R odebush, D ie Verdampfungswarm.en von 
Quecksilber und Cadmium. In genau beschriebenen u. abgebildeten Apparaturen 
wurden die Dampfdtucke von Hg bei 142—147° u. yon Gd bei 754—867° absol. 
beBtimmt u. aus den erhaltenen W erten u. einigen ADgaben anderer Autoren die 
Verdampfungs warmen nach der Formel: d ln p  : d T  «= A  J S : I ł  T* berechnet. Eb 
ergab Bich A  H  fiir H g zu 14490 ±  50 cal. bei 142° oder 14670 bei 298® absol. u. 
fiir Cd zu 25350 ±  100 cal. bei 594,1° absol. (F. des Cd nach E geb tO N , Philos. 
Magazine [6 ] 33. 33; C. 1917. I. 945). D ie Entropien der einatomigen Dampfe
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von Hg u. Cd betrsgen danach 41,41 bezw. 39 90, nach L e w is  werden sie theoret. 
zu 41,50 bezw. 39,80 berechnet. — Aua E g e e to n b  (1. c.) Wert von 1,13 mm fiir die 
Dampfppannung v o d  Zn  beim F. berechnet sich deaaen Verdampfungswarme zu 
26800 ca l, was wahraeheinlich etwaa zu hoch ist; die Entropie ergibt aich ao zu 
39,1 gegen 38,2 berechnet. D ie Anwendbarkeit yerachiedener theoret Gieichungen 
wird betrachtet u. eine empir. Gleichung fur den Dampfdruck von Cd angegeben. 
(Journ. Ameiic. Chem. Soc. 45. 2080 -  90. 1923. Urbana [111.], Uniy.) H e b te e .

K. Schreber. D er Zustand des aus einer LSsung entstehenden JDampfes. In 
dem achon mebrfich erwahnten Streit iiber die Temp. dea au8 eiDer Lag. ent- 
atehendrn Dampfes (vgl. D ie Warme 46 141; C. 1923. III. 180) bleibt Vf. gegen- 
iiber Metzg ee  bei aeiner Behauptung, da8 die Temp. des Dampfea der Siedetemp. 
dea reinen Loaungsm. entspricht, wahrend Metz g ee  die entgegenatehenden Meinungen 
zu yereinigen geaucht ha«te. (GesundbeitBingenieur 46 . 424—25. Aachen.) Ne id h .

Chr. M etzger , Erwiderung a u f Vorstehendes. Vf. weiat die Einwendungen 
S cheeberb auf seine Ausfiihrungen zuriick. (Gesundheitaingenieur 46. 425—26. 
Gernabach-Murgtal.) N e id h a e d t .

A ,. K o llo id ch em ie .

J . E . I. H ep b u rn , Das Liescgangpkanomen — eine hiitoritche Anmerkung. 
Daa Phaoomen wurde zuerst beobachtet u. btsehrieben von Oe d  in seinem Werk: 
Der EinfluB der Kolloide auf die Kryatallform u. Kohaaion, London 1879. (Naturę
112. 439. 1923. London.) Oh l e .

W . B. H ardy, D ie Micelle — eine Frage der Bezeichnung. Vf. weist darauf 
hin, daB die von Mc Ba in  angewandte Bezeichnung: Micelle fiir kolloidale Ionen 
irrefiihrend is t , denn die Voratellung, die Na e g e l i, der diesea Wort in die 
Kolloidchemie einfiihrte, mit ihm yerbaod, deckt aich durchaus nicht mit dem Be- 
griff dea kolloidaien łona. (N aturę 112. 537. 1923.) Oh l e .

A. F odor und B. S ch oenfeld , Beitrag zur K inntnis der Kdlloidnatur des Tons. 
Ea wird daa Verh. des Tones in aeinen Suspensionen bei der Einw. yon Zuaatzen 
manDigfacher Art unter der Beobachtung dea Sedimentea ala auch der dartiber 
atehendeo PI. studiert, unter beBOnderer Beiiickaichtigung der Koagulationsbedingungen 
u. Peptiaationseracheinungen. Da reinster Ton nach jahrelangem Auawaschen mit 
W . nie aufhdrt kataphoret. zur Anodę zu wandem, yertreten Vff. die Anachauung, 
daB Ladungasinn u. Wanderucgayermogen dea Tonea durch die Ionen dea W. 
bedingt werden. Der Ton atellt daher durch aeine Stellung an der Grenze zwieeben 
dem grobdiapersen u. wahren kolloidyerteilten Zuatande ein Beispiel fiir die An- 
achauuDg uber daa Weaen der Enhydronen yon kolloidyerteilter Materie dar. — 
Die zur Unters. gelangten Tonarten wurden zunachst mit verd. HNOa u. nachher 
durch er8chopfendes Waachen mit dest. H ,0  gereinigt. Im ganzen gelangten 5 Ton- 
aorten zur Anwendung. D ie Versa. gestalteten aich folgendermaBen: Glaszylinder 
von 20 ccm Inhalt wurden mit der Tonsuepenaion beschickt, mit den nachstehenden 
Zuaatzen yerseben u. schnell umgeachuttelt. Nun wurde die Sedimentation in 
An- u. Abweaenheit der yerachiedenen Zuaatze atudiert u. yolumetr. gemeasen; daa 
Ausaehen der daruberatehenden FI. wurde genau beobachtet. Ferner wurde die 
kataphoret. Wanderung, die Leitfahigkeitsmessung, die Ermittelung der [H-] u. die 
ultramikroskop. Unters. auagefiihrt,

D ie Einw. yon Alkalien auf Tonsuspensionen gestaltet Bich durchaus yerschieden. 
Die "Wrkg. yon N H , in kleineren Mengen ist fordernd auf die Suspensionafabigkeit 
dea Tons, worauf aich die Methode zur Herat. dea Kolloidtons griindet. In groBeren 
Mengea bewirkt ea ultramikroskop. aichtbare Aggregation, ohne jedoch makroskop. 
aichtbare Koagulation hervorzurufen. Zum Uuterachiede dayon tritt achon bei 
weniger groBen Mengen yon NaOH Koagulation der gro b eren  Teilchen auf, wabrend

VI. 1. 114
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bei grofien Zugaben quantitatiye Auafallung erfolgt: ein Phacomen, das im engeren 
ZuaammenhaDg mit der R iic k v e r f lu s a ig u n g  ateht. Darunter vereteht man die 
Erseheinung, wonaeh eine beatimmte NaOH-Menge, die eine gegebene Tonsuspension 
yollstandig sur Flockung brachte, nach einiger Zeit wieder imstande ist, naeh Auf- 
-wirbelung der Mischung dieBe in Suspention zu balten. Im Gegensatz zu E h re n -  
b erg s Anschanung eincB irreversiblen chem. Prozessea liegt der Ruckyerfliisaigung 
ein reyeraibler PiozeB, u. zwar der Vorgang der Peptisation, zngrunde. Letzterer 
ist ein kolloidchem. ProzeB, mit dem nach Ansicht der Vff. folgende VorBtellungen 
zu yerkniipfen sind: D ie Tonteilchen einea reinen in HaO aufgeschlammten Tonea 
sind von einer Hydratmembran umgeben; das Tonteilchen wird ais TonEnhydron  
bezeichnet. Geringe ZiiB&tze yon Elektrolyten yerstarken die yorhandene kaiaphoret. 
Wanderung, weil sie von der Hydratachicht bis zu einem gewiasen Grade abaorbiert 
werden konnen. Wird daB Quantum des zugesetzten Elektrolyts zu groB, so erfolgt 
Dehydrataiion. Diese ist identiach mit Koagulation. Nun setzt die Peptisation 
ein. D ie NaOH ladet die Oberfiache der Tonteilchen unmittelbar auf, es findet 
chem. Absorption von NaOH atatt, die Peptisation ist yollzogen u. der Ton ist 
suspendiert. Wahrend beim Enbydron das Waaser ala Peptiaator wirkt, ubernimmt 
die NaOH diese Funktion beim Alkaliton. A lle Elektrulyto wirken auf den Ton 
peptisierend oder diapergierend, die imatande sind, sich mit ihm abaorptiy zu ver- 
binden. D ie Laugenzusatze ala Schwellenwerte sind nicbt nur von der [H'] ab- 
bangig, aondern auch von der in der Volumeneinheit bt-findlichen Tonmenge. Die 
Adsorption yon Lauge durch Ton wurde nachgewieeen, und zwar nach Feststellung 
der Wertepaare c u. c0 — c durch Auftragen auf Logarithmenpapier, wobei die 
Adsorptionaisotherme in groBer A nnahenwg eine Gerade ergab. Schon relati? kleine 
Mengen von (CaOH), bewirken eine starkę Koagulation: mit steigendem Ca(OH),- 
Zusatz nimmt daa Sedimentvolumen zu, was Yff. analog der NaOH auf die Pep
tisation u. die damit yerbundene Adaorption zuruckfuhren. B ei Adsorp'ion von 
Kalk durch Ton fanden W . die Adaorptionaisotherme in Giiltigkeit. Es erfolgt 
eine schnelle Einstellung der Gleichgewichte, -was gleichfalls fiir die Adsorption 
spricht. Durch erachopfendes Auawaschen eines mit Kalk yersetzten Tones erlangt 
der Ton nicht wieder seine ureprungliche Aufnahmefiihigkeit fiir Kalk. D ie ffillende 
Wrkg. der Laugen nimmt in der Reihenfolge von N H 8 zum Cu(OHi, in Bteigendem 
MaBe zu. D ie peptisierende Wrkg. erfahrt in deiBelben Reihenfolge eine kon- 
tinuierliche Verzogerung. D ie Alkaliflockung u. Saureflockung unterscheiden sich 
in eharakteriat. W eise yoneinander. D ie alkal. Koagulation beaitzt einen gequollenen 
Habitus, die Saurekoagulation dagegen eine dichtgeballte Konsiatenz; H-Ionen 
besitzen nicht die Eigenachaft, die Oberfiache zu beladen; sie peptiaieren nicht 
sondern dehydratisieren; die Tonteilchen Bind nicht mehr durch Hydrathttllen 
isoliert, sie schlieBen sich zu festen Masaen zuaammen. — Wahrend grdBere Mengen 
yon Salzen Koagulation bervorrufen, zeigen geringere Mengen ein giiDzlich anderea 
Verh., indem sie die SuapenBionBfahigkeit fordern. D ie Anweaenheit von gerade 
optimal suspendierend wirkender Lauge ubt auf das eedimentierende Verh. der 
Salze einen yerzogeinden EinfiuB aus. D ie Erseheinung der Schutzwrkg. wurde 
auch bei Phosphation in Bezug auf Ton yorgefunden. D ie peptisierende Wirkung 
des PhoBphats ist an keine bestimmte [H’] gebunden, was durch VergleichsveraH. 
eindeutig bewieBen wurde. Das Phosphat erfahrt entspreehend aeiner auppendie- 
renden W rkg. eine geringe aber nachweiebare Adsorption durch Ton, was sich 
durch Leitfahigkeitsmeasungen feststellen lieB. (Kolloidchem. Beihefce 19. 1—46. 
Halle, Univ.) L in h a b d t .

R unar C ollander, t!bcr die Durchlassigkeit d tr  Kupferferrocyanidniedcrschlags- 
membran fiir Ntchłelektrolyte. An Hand yon Veras. mit 25 Nichtelektrolyten wurde 
feetgestellt, mit welcher Geschwindigkeit yerschiedene Stoffe durch die Kupfer-
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ferrocyanidmembran dioemiercD, u. aus den gemeinsamen Eigenschaften der leicht- 
permeierenden Subatanzen eineraeita u. der achwer- oder nicht permeierenden Sub- 
stanzen anderersi ita auf die Faktoren geschloBBen, von denen der Durchtritt durch 
die Membran abhangt. Verauchaanordnung: Ein Trinkglas wurde durch einen 
Korken ver8chloBsen, durch den ein 10 cm langes u. 4 cm weites Glasrohr gefiihrt 
war. Ober das untere Ende dea Rohrea war eine Gelatinemembran gespannt, in  
die die Niederachlagsmembran eingelagert war. Einer der beiden Lsgg. wurde nun 
eine beatimmte Qaantitat der zu prufenden Substanz zugefiigt u. nach Verlauf einer 
bestimmten Zeit durch quantitative Analyae featgestellt, ein wie groBer Teil der 
zugesetzten Menge durch die Membram dioamiert war. Zur DarBt. der Nieder- 
schlagBmembran wurde ttbar die Óffnung dea Glaarohrea ein Stiick Verbandgaze 
gespannt u. daa Rohrende in eine lauwarme, 10°/0ig. Gelatinelsg. getaucht. Dieser 
ProzeB wurde nach dem Erstarren der Lsg ein- bis zweimal wiederholt, bis die 
Gelatineschicht ungefiihr 2 mm betrug. Nun wurde die Gelatincschicht durch eine 
5°/0ig. Formalinlsg. 24 Stdn. gehartet. Ala obere Lag. wurde jetzt CuS04-Lsg. (0,05 g 
pro 1) in daa Rohr gegoaaen u. dasaelbe in eine K4FeCy8-Lsg. (0,02 g pro 1) geatellt. 
Nach 24 Stdn. Einw. wurden die Membranen zu den Veraa. benutzt. — D ie secoi- 
permeable Niederachlagsmembran aus Kupferferrocyanid yerhalt sich gegenuber 
Nichtelektrolyten wie ein Ultrafilter oder ein Molekulsieb im Sinne M. T ra u b e b  
(Arch. f. Anat. u. Physiol. 1867. 87—165): Verbb., dereń Mol. eine gew isse Grofie 
nicht uberscbreiten, diosmieren mehr oder weniger leicht durch die Membran, 
groBere Mol. werden dagegen zuriickgehalten. Bei den vom Vf. angewandten Mem
branen war die obere Grenze der einigermafien leicht permeirenden Molekule bei 
einem Mol.-Vol. von etwa 80—100 gelegen. — Adaorptiona- u. LoBungsvorgange in 
der Membran treten also — wenn iiberhaupt yorhanden — gegenuber dem in 
diesem Falle ganz dominierenden EinfluB der mechan. Siebwrkg. stark in den 
Hintergrund. (Kolloidchem. Beihefte 19. 72— 105. Helsingfora, Uniy.) L i n h a r d t .

P a u l W oog, Direkte Beobachtung der H ydratation der KóKlenwasserstoffe. (Ygl. 
S. 1331.) Unter einer Glocke mit feuchter Luft in Krystallisierschalen befindliche 
gesatt. Ole werden nach einiger Zeit trube, ungesatt. erst nach lSngerer. Werden 
beide Arten nach Erreichung gleichen Triibungagrades unter gleichen Bedingungen 
erhitzt, bo werden die gesatt. zuerat klar. In trockener Luft bewahren beide Arten 
ibre Transparenz. — D ie Hydratation kaun auch aichtbar gemacht werden mit 
Hilfe eines von Ch. H e n r y  (Buli. soc. cncour. iuduBtrie nationale 1898. 735) be- 
scbriebenen Phśinomens, einer ortlichen Farbenanderung an auf W . irisierende 
Flachen bildenden Óltropfchen bei Anniiherung einea Waaaerdampf ausgebenden 
Korpera, wofttr Vf. eine beaondere Anordnung angibt. (C. r. d. 1’Acad. dea sciences 
177. 207—8. 1923.) S p ie g e l .

B. Anorganisclie Cliemie.
A. B randt, D ie Ihtrmodynamische Flachę des Wassers. Es wird das Zustands- 

diagramm des W . in 3 Abb. dargestellt. (Ann. der Physik [4] 73. 409—11.) B ik .
W . H . B ragg , D ie K rystallstruktur des JEises. Bei der Annahme des von 

V kgard bei NHjCl gefundenen DurchmeBaers dea H-Atoms (1,6 i.),, erhalt der Vf. 
die von D en n iso n  gemesaenen Gr6 Benverhaltniase einea Parallelepipeds, an deaaen 
Ecken 4 Molekule liegen, wenn er den Durchmeaser des H-Atoms auf 1,45 A. herab- 
driickt. D ie H-Atome liegen auf der Mitte der Verbindungslinie zwischen zwei
O-Zentren. Ditrigonale, bipyramidale Symmetrie. (Proc. Pbys. Soc. 34. 98 — 103. 
1922; N  Jabrb f. Minerał. 1923. II. 9. Ref, G ross.) E n szlin .

A. B ouzat und G. L eluan , Bestimmung der Siedetemperatur des B ro m . Durch 
eine Reihe vou Veras. mit auf verschiedene Weiae behandeltem Brt ernaittelten Vff.
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den Kp .760 in der Skala des H,-Thermometers zu 58,80“ (Feblergrenze 0,1°), alao 
nałie iibereinstimmend mit dem Werte von R amsay u . Y oung (Journ. Cbem. Soc. 
London 49. 453. [1886]) von 58,75°. (C. r. d l ’Acad. dea sciences 178. 635 —37.) Sp.

G iu lio  Tocco, Elektrolytische Darsłellung von Antimonsulfiden und -sulfoialzen. 
Bei der Elektiolyae von N a ,S ,0 , Lagg. zwiachen Sb Elektroden im Weebselstrom  
(42 Perioden u. 125 V ) bilden aich Sb Sulfide u -SulfoaaUe (Sulfate) in weehaelndem 
VerbaUnia je nach den ArbeitabedingUDgen: Sulfid allein entateht sum Beispiel bei 
einer Konz. von 20%, einer Temp. von 50—60° u. einer Stromdichte von 51 Amp. 
pro dms; Alkaliaalfid u. -caibonat yerhiDdern in 20%ig- Lsgg. die Sulfidbiidung 
yollig zugunaten der 8 ulfo8alze, dereń B bei Abweaenbeit von Alkaliaulfid u. 
-carbonat durch geringe Stromdichte, geriDge NajSjOg-Konz., durch Tempp. unter 
40° u. iiber 70° begunatigt wird. Die entatandenen Sulfide aind von veracbiedener 
Zus. D er Stromyerbrauch ist sehr groB. (Gazz. chim. ital. 54. 23 — 32. 
Mailand.) D e h n .

G. Tocco und N . Jacob, Elektrólytitche Darstellung von Zinntulfiden und 
■sulfosalien. (Vgl. yorst. Ref.) Bei der Anwendung der Wechaelatromelektrolyse 
von Na,S,O a zwiachen Sn-Elektroden gelang die Reinabacheiduog von Sn-Sulfiden, 
bezw. -aulfoaalzen nicht so gut. SnS  erreichte den hochaten Prozentaatz yon 
83,39% in 20°/0ig. Lsg. bei 50° u. 54 Amp.; SnSt  bildete aich nur bei ganz ge- 
ringer Intenaitat (15,55% bei 11,9 Amp ); Sulfoaalze mit 87,72°/0 entatanden in 
10°/0ig. Lag. bei 50°, 45 Amp. u. Ggw. von 5% Na,S. Im iibrigen zeigten aich 
die gleichen Eracheinungen wie bei der Elektrolyae zwiachen Sb-Elektroden. (Gazz. 
chim. ital. 54 32—38. Pavia.) D e h n .

L. J . S im on, i)b tr  die Chromechwefehdureoxydation der Kóhle. (Ygl. C. r. d. 
l ’Acad. dea aciences 177. 265; C. 1923. III. 1612.) D ie Einw. yon Chromaaure- 
gemisch au f sorgfaltig gepulyerte Kohle mit ca. 72,4°/, C. ergab ca. 51°/0 in gaB- 
fórmigem Zuatand (COs) unterhalb 60°, weitere 6 —7°/0 zwiachen 60 u. 100°, etw a 
ebeDSoyiel bei weiterem Erhitzen, wahrend der Rest zw ar teilweiae in Lag. ge- 
bracht, aber nicht in gaaformige Verbb. ubergefiihrt wurde. (C. r. d. l'Acad. des 
sciences 178. 4 9 5 -9 8 .)  S p ie g e l .

A. S lev er t8 und A. F ritzsch e, KaliumcarbonatlSsungen und Eołilendioxyd. I. 
Um die Gleichgewichte an Carbonatlsgg. mittlerer Konz. bei yerscbiedenen Tempp. 
zwiachen 30 u. lOO® zu bestimmen, benutzten Yff daa Verf. yon Mc C oy (ygl. 
Amer. Chem. Journ. 29 . 437; C. 1903. I. 1390), das nicht auf pbysikal.-chem. 
Metboden beruht, sondern auf den Analyaen der Lsgg. u. Gaaphaaen. Zu den 
VerBa. diente reinsiea E }COa u. E H C O a in 2 n. L>g, in COs freiem W . gelost. 
Yerf. u. App. aind im Origioal eingehend geschildert u. durch Figur erlautert. Zur 
Berechnung der Gleichgewichte diente die unter Beruckaichtigung der beiden K R . 
der Kohlemaure u. des Henryacben Gesetzea nb^eleitete Gleichung:

K  ^  a M K H C Q 8i8 '7fiO 

@ ■ [li jCO,j • z
worin a  den Diasoziationsgrad des Bicarbonata u. (i den des Carbonata, _pc0] den 
Partialdruck des CO, iiber der L sg., z  die molare Konz. [H,CO,] fiir den CO,- 
Druck von 760 mm yorstellen. Bei gleichbleibender Kaliumkonz. darf z  ais kon
stant betrachtet werden, daher auch nach der Regel yon A e b h e n iu s , daB in Ge- 
miachen zweier gleichioniger atarker Elektrolyte jeder so stark ioniaiert ist, ais 
wenn er allein mit der Konz. in Lag. ware, die dem Gesamtgehalt der Lsg. an 
dem gemeinsamen łon entspricht, auch ais konstant angeaeben werden. Fiir 
diesen Fali gilt die Gleichung: k =■ [KHCO, ] 1 / [K jC08]p COj D ie Ergebniaae der 
Verss. bei 30 , 40, 50, 60, 70, 80 a. 97° eind in 7 Tabellen wiedergegeben. D ie 
.K-Werte sind bei ein und deraelben Temp. annahernd gleich. Man erhalt eine mit
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Bteigender Temp. regelmaBig abfallende Zahlenreihe. Aub den obigen beiden
z 3Gleichungen folgt, daB k =  K  ■ ^ ist. Hiernach erweist sich k abhangig

von * , {1 u. a . Der EinfluB der Gesamtkalikonz. K  auf diese GroBen’ wird be-
sprochen.' K  ist nicht von der Summę [H,COs] -f- [CO,], sondern nur von [H,COe‘]
abbSngig, was nur einem kleinen T eil des gel. CO, entapricht. Wird der bydrati-
sierte Teil deB gpl. CO, mit y  bezeichnet, so lautet die GleiehuDg fiir K  genauer:
_  a ! -'K H C081».V60. .  /9 s . .  .
K  =■ u u i----------------> w oraus k =  K  • — . —  u. die A bhangigkeit desp . LK ,C 03| ‘f p COt- y  «* -7b 0 .y  6  6

Je von dem Hydratatioosgrad y  folgt. a* / erwiea sich ais von der Kaliumkonz. 
faat unabbaogig, doch z  u. y  mit ihr yeranderlich. (Ztschr. f. anorg. u. alig. Ch. 
133. 1 —16. Frankfurt a. M. u. Leipzig, Univ.) H orst .

A. S ie v e its  und A. F r itz sch e , Ealiumcarbonatldsmgen und Kohltndioxyd  II. 
(I. ygl. yorst. Ref.) Der Zweck naebstehender Verss. war, die Geschwindigkeit der 
(70,-Aufnabme durch E ,C O a-Lsgg. festzuBtellen. Hierzu wurden Gemische aus 
Luft u. CO, von bestimmter Zus. mit konstanter Geschwindigkeit u. bei konBtanter 
Temp. durch heflig  geruhrte K,COs-L 9gg. geleitet u. nach gewissen Zeitabschnitten 
die Menge absorbierter CO, maBanalyt. fettgestellt. D ie Ergebnisse Bind in zahl- 
reichen Tabellen u. Kuryenbildern yeranschaulicht. D ie Untersa. ergaben, daB die 
in der Zeiteinheit absorbierte CO,-MeDge der K obz. oder dem Partialdruck des CO, 
annahernd proportional iet. Der Einfl. der Temp. ist nur gering. Ea wurden Lsgg. 
yerscbiedeDer Normalitat (zwiachen 0,5—2-n.) yerwendet. D ie Konz. an K blieb 
wShrend der einzelnen Versa. unyeraodert. Je niedriger der K-Gehalt, desto 
rascher abaorbieren die Lagg. B ei hoherer Normalitat ist nicht, wie zu erwarten, 
die Viscositat an der VerlaDgsamung schuld (yergleichende Verss. mit Glyceiinzusatz), 
sondern nur die hohere Konz. D ie aufgenommenen CO,-Gewichte Bind der Zeit 
proportional, die Kuryen yerlaufen prakt. geradlinig. Man kann annebmen, daB 
die GreDzschichten der FI. mit CO, gesa tt sind u. daB die iibrige Lsg. infolge deB 
Riihrens gleiche Konz. CL an CO, b a t In der Grenzschicbt liegt ein Konz -Gefalle 
yor von der SattiguDgakonz. Cs  zu CL. Solarge CL neben C3 klein ist, gilt das 
Gesetz d x /d t  =  K - Cs , d. h. die Lega.-Geschwindigkeit iet der Sattigungskonz. u. 
daher auch dem Partialdruck des CO, in dem Gasstrom proportional. Da in 
K ,CO,-Lagg. hoherer Normalitat Gs  kleiner iat ais in yerd. Lsgg., ist auch die 
Adsorptionsgeschwindigkeit geringer. Durch Erhohung der Temp. wird Cs  kleiner, 
der Diffusionskoeffizient groBer; da sich beide Einflilsse annabernd ausgleichen, 
iat eine merkliche Abhangigkeit von der Temp. nicht zu beobachten. D ie Ab- 
haDgigkeit der Abtorptionsgeschmndigkeit von der Konz. der K,CO,-Lsg. ergibt 
sich aus der Gleichung 2A r*a:, /( l — x) =  JE [CO, -f- H,CO,], worin x  den Bruch- 
teil des in Bicarbonat tibergefiihrten Kaliums, N  die Gesamtkaliumkonz. bedeutet. 
Aus der Betra(htung dieses Gleichgewichtes erhellt, was auch die Yeres. der Vff. 
beBtatigten, daB in konz. K,COs-Lsgg. der mit konstanter Geschwindigkeit des CO,- 
Stroma in KHCOa iibergefubrte Bruchteil des Kaliums kleiner ist ais in yerd. Lagg. 
(Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 133. 17 — 25, Frankfurt a. M. u. Hannoyer, Univ.) H o r s t .

F . Z am bonln i und G. C arobbi, Uber die La.nthana.te von Bash.ruille und 
Catlett. D a wegen der baa. Eigenschaften des La die E iistenz yon Lanthanaten
unwabracheinlich iat, haben Vff. die Darst. des yon B a s k e r v i l l e  u . C a t l e t t
(Journ. Americ. Chem. Soc. 26. 75; C. 1804. I. 713) beschriebenen Natrium-
tetralanthanatf, N8,La40 7, aua La-Oiyd u. Na,CO, wiederbolt n. daa erhaltene 
Prod. opt. unteraucht. Es iat ein Gemisch aus mkr. trigonalem L a-O xyd ,
wie es auch durch Schmelzen yon La - Oxyd im Scarpaofen entsteht, aus 
einer noch undefinierten Substanz u. aus sehr feinen doppaltbrechenden Nadeln
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von La-Na-Carbonat, LaJ(C 03)t *NałC 0a-12H j0 , daa durch Einw. yon W . auf die 
Schmelze entatanden ist. D ie sechsseitigen La-Oiydplattehen waren nur 7—11 fi 
stark, so daB sie sich durch Methyleujodid nur unyollkommen isolieren lieBen. —
Dieselben' Ergebnisse erhielten VfF., ais sie ihre Verss. im elektr. Ofen bei 1200°
oder uber dem Meckerbrenner ausfuhrten. — Auch die anderen bekannten Lanthanate 
sind augenscheinlich Gemisehe aus L a-0xyd  u. -Hydroxyd mit A lkalihydroiyden  
u. -carbonaten. (Gazz. chim. ital. 54. 46—52. Neapel.) D e h n .

F . Z am bonin i und G. Carobbl, Uber die Doppdcarbonate aus N atrium  und. 
den Metallen der Cergruppe. (Gazz. chim. ital. 54. 53 — 59. — C. 1924
I . 629.) D e h n .

H aro ld  S. K in g , Eafnium und Keltium. Zum Prioritatsstreit wegen der Be- 
zeichnung Hafnium oder Keltium verweist V f auf seine friihere Feststellung (Journ. 
Americ. Chem. Soc. 44. 328; C. 1922. III. 15), daB die von U b b a in  angegebenen 
chem. Eigenschaften des Keltiums nicht mit den theoret. Ableitungen aus dessen  
Atomstruktur ubereinatimmen. (Naturę 112. 9.1923. Halifas, Neuschottland.) Be h b l e .

E d . B rb a in  und G. U rb a in , Uber das gemeinsame VorTiommcn des Keltiums 
und der Ytłererden in einigen Zirkonmineralien. In Zirkonen von Madftgascar, von 
E spahy, von Indien u. Brasilien, w ie auch in Malakon aus Madagascar u. Badeleit 
ans B rasilien stellten VfF. fest, daB Keltium u. die Yttererden sich begleiten, u. 
zwar wiicbst mit steigendem Gehalt an Yttererden auch der an Keltium. (C. r. d. 
1’Acad. des sciences 178. 265—66.) B e h b l e .

A. U n g a r e lli , E in  N itroprussiat des zweiwertigen Eisens. Vf. hat aus 5 g
Prussoaąuonatrium, Na8[Fe(CN)6(H ,0)] -f- H ,0  (vgl. K. A. H ofm ann , L iebig s Ann. 
312. 14; C. 1900 . II. 557) u. 2 g Natriumhyponitrit, NaaN ,0 , 5 H ,0 , in methyl- 
alkoh. L sg. N ałriumhyponitritoferropentacyanid, Na4[Fe(CN)6(NO)] -f- 9 H ,0 , gefallt. 
Gelbe, seidenglanzende Nadeln; ohne Kry stall wasser hygroskop. D ie aus den Er- 
niedrigungen des Gefrierpunktes berechneten Dissoziationswerte sind von derBelben 
GroBenordnung wie die von K4[Fe(CN)e], eo daB die angegebene Formel nicht zu 
yerdoppeln ist. Rkk. wie bei allen anderen Ferropentaeyaniden; mit NajS keine 
Rk. A us NaB[Fe(CN)6(NO)] konnte das Salz nicht erhalten werden. (A tti d. Reale 
Ist. V eceto d. Scienze, L ett. ed Arti 83 . II. 81 — 92. 1923/24. Padua, Sep. 
v. Vf.) D e h n .

F . Z am bonini, Uber das normale Thoriummolybdat, Tf^MoOt)x. (Gazz. chim. 
ital. 54. 3 9 -4 5 .  — C. 1923. III. 605.) D e h n .

N . A lsen  und G. A m inoff, Uber die Struktur des krystallisierten Quecksilbers.
Nach dem rontgenograph. Befund besitzt das H g  ein hexagonales Gitter mit fol-
genden AusmaBen a ■= 3,84 A , c =  7,24 A, 1 : c =  1 :1 ,8 8  u. 4 Atomen Hg. Die 
Anordnung ist der von H oll  fiir Zn u. Cd bestimmten hexagonalen Struktur ahn- 
lich , worauf auch die Acbsenyerhaltnisse schlieBen lassen (Zn a : c  1 :1 ,8 6 . 
Cd a : c ■= 1:1 ,89). (Geol. Forening i. Stockholm Forhandl. 1922. 124—28. N. Jahrb. 
f. Minerał. 1923. II. 5. Ref. Sch iebo ld .) E n sz l in .

E c g e n  S ch ilo w , Uber die K onstitu tion der Mercuroverbindungcn. D a fur die 
Mercurosalze ais Formel E g ,X , bewiesen ist u. die unmittelbare Bindung zweier Hg- 
Atome anzunehmen ist, bietet diese Konst. der Einordnung in das moderne System  
der anorgan. Verbb. einige Schwierigkeiten. Nach den Yerss. des Yfs. ist erwiesen, 
daB von den vielen komplizierten Dissoziationsgleichungen nur eine moglich ist: 
H g ^ N O ^  => S g t " -f" 2 N 0 3'. Vf. bestimmte die Uberfiihrungszahl des Mercuro- 
ions, die bei einer nach obiger Gleichung verlaufenden Dissoziation einen Wert 
yon U0 J,1 =  0,5 ergeben muBte. Hieraus konnte dann die maximale Leitfahigkeit 
yon Hgs(N 03), berechnet werden, da ja  die Beweglichkeit von N O / bekannt ist. 
Yf. machte zu dieser Best. yon dem Prinzip der unabhangigen Bewegung der Ionen
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Gebrauch. D ie VersuchsergebmBBe (Tabellen im Original) fiibrten zu einem W eit  
fur nHgi von etwa 0,5 u. konnten durch neue Leitfabigkeitsmessungen bestatigt 
werden. Dieae Versa. fuhrte Vf. nach der Walkeracben Metbode in atark verd. 
HNOs-baltigen Lsgg. aus. Bei 20° u. unendlicher Verd. ist daa Aqui?alentleit- 
yermogen => 123,6, wenn man die Beweglichkeit yon Hg," ala gleich 48/52 
yon derselben dea NOs'-Ions annimmt. Dieaer W ert stimmt mit den gefundenen 
unter Berucksichtigung der Hydrolyse iiberein. D ie aomit erneut bewieaene Exiatenz 
der H g,”-Ionen muB daher Voraussetzung bilden bei der Einordnung in daa moderne 
System der anorgan. Verbb. D ie Mercurosalze sind, da sie alle Eigenechaften von 
Verbb. mit kompletem Kation zeigen, ala komplexe Verbb. anzueprechen. D ie B. 
rein metali Komplexkationen ist yermutlich eine Eigenschaft der Metalle mit kleiner 
Elektroaffinitat, die im Falle dea Hg mit der homoopolaren Verwandtsehaft des 
H g Atoms yerbunden ist. D ie sich hier bietende Schwierigkeit, die B. der kom- 
pleien Verb. durch Bindung yerachiedenpolarer Eudungen zu erklaren, wird durch 
die Annahme eines Elektrons ala Anion erleichtert. Da die Polaritat nie einzige 
Ursache chem. Bindung ist, wohl aber richtende Wrkg. zeigt, muB die homoopolare 
Affinitat des H g in einer besonderen Anordnung der inneren Elektronen begrtindet 
sein u. kann nicht auf dem Vorhandenaein zweier Valenzelektronen allein beruhen. 
Nimmt man nach der Langmuir-Lewis schen Octettheorie an, daB aecha auBere 
Elektronen u. ein auBeratea Valenzelektron der beiden Hg-Atome zwei Octette mit 
zwei gemeinsamen Elektronen bilden (System yon 2 Wiirfeln mit gemeinsamer 
Kante u. je  einem Hg-A.tomreBt im Zentrum), so kommt man zu einem einfachen 
Modeli, das auch den EigenBcbaften der Mercurosalze weitgehend entspricht. (Ztschr. 
f. anorg u allg. Ch. 133. 55—66. Iwanowo-W osnessensk, Polytechn. Inst.) H orst .

F e lic e  G arelli, B ildung von Sulfiden, Seleniden und Telluriden des Kupfers. 
Metali. Cu yerbindet sich mit S, Se u. Te beim Schiitteln der beiden Elemente in 
moglichat fein yerteiltem Zustand in einer wss. Lag. yon C uS04 unter B. yon 
Sulfiden, Seliniden bezw. Telluriden, ohne daB der Cu-Gehalt der Lsg. verandert 
wird. Durch erhohte Temp. wird die Umaetzung beschleunigt. Ob sich CuS oder 
Cu,S bildet, hangt yon dem angewandten Mengenverhaltnia C u : S ab. Mit Se 
bildet aich die kryatallin. Verb. Cu,Se (Berzelianit), oder bei Anwendung groBer 
Stucke von metali. Se bei 40° die krystallisierte Verb. Cu3Se, (Umangit), in der 
Siedehitze entstehen die beiden amorphen Selenide Cu,Se u. CuSe D ie aus Cu u. 
T e erbaltene Substanz enthielt noch freies Te, scheint aber die Zus. Cu4Te zu be- 
aitzen. — Die B. der Ca-Sulfide wird durch die schwachsaure Rk. beschleunigt. — 
Mit anderen Metallen konnte unter diesen Bedingungen nur beim Cd in  ganz ge- 
ringem Umfang eine Umaetzung mit S erzielt werden. Messing wird unter dieaen 
UmatSnden ąuantitatiy in CuS u. ZoSO* ubergefiihrt werden. (Rec. tray. chim. 
Paya-Baa 42 . 818—20. 1923. Turin, Polytechnikum.) Oh l e .

D avld  S tock d a le , E in Beispiel von Polymorphismus in einer intermełallischen 
Verbindung. Vf. hat vor kurzem (Journ. Inat. Metals 28. 273; C. 1923 III. 1635) die 
Liquiduslinie Cu-reicher Al-Cu-Legierungen festgestellt u. dabei auch das eventuelle 
Beatehen einer Verb. Cm, 4 Z erw&hnt. Daa Bestehen dieser Verb. ist aus folgenden 
Griinden wahrBehcinlich: 1. Ea liegcn Haltepunkte der Legierungen mit 16,5—18% 
A l (Cu,Al => 17,5% A.') bei 1015°. 2. Wird eine Legierung mit 17,6% Al bei 
jeder Temp. unter 1000° abgeachreckt, ao ist u. Mk. eine gleicbformige feate Lsg. 
zu sehen; nach der Theorie yon E d w a r d s  (Journ. Inst. Metals 1911. 150) kommt ais 
alleinige intermetall. Verb. yon yerhaltniamaBig einfacher Zus nur Ca,Al ais Baustein 
in Betracht. 3. Je naher der Grenze yon 17,5% A l, nm so schwerer ist die Le
gierung zu atzen. Eine Lsg. von Cbromeaure, HNO, (1,3) u. W . 1 :12 :36 bat sich 
am besten hierbei bewahrt. Eine Legierung, die die y- oder Cu,Al-Krystalle ent- 
halt, zeigt Haltepunkte zwiachen 880 u. 770°; die dabei im Diagramm sich ergebende
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Linie ist nicht, w ie allgemein angenommen wird, ein Teil der Soliduslinie, da diese 
Legierungen spat-^stens unter 950° yollkommeo erstarrt sind. D ie Wiirmeentw. 
beim Abkiihlen findet bei der masimalen Temp. yon 875° u. bei 17,8°/o A.1, aiso 
einer Legierung, die der Verb. Cu,Al entapricht, stalt. Zusatz von Cu erniedrigt 
im Gegensatz zu Al die Haltepunkte stark. Wird nun eine Legierung uber dieser 
Haltepunktslinie abgeschreckt, so iat sie mikrograph. dasselbe wie eine unter dieser 
Linie abtjeschreekte, unabhiingig von der Atzleg. Diese ais y-iJ-Transformation be- 
kannte Warmentw. oder Absorption (A ndbew , Journ. Inst. Metals 1915. 249) kann 
nur erkliirt werden ais eine Anderung der Atom- oder Molekularanordnung der 
Verb. Cu,Al, mit andern Worten, die Verb. C»,A1 kann in 2 polymorphen Formen 
yorkommen. (Tians. Faraday Soc. 19. 135—39. 1923. Cambridge, The Goldsmiths' 
Metallurg. Lab.) W i i .k e .

W ard  L. R a y , D ie EinwirJcung von SelenozycMorid auf verschiedene Metalle 
und Metallnxyde. D ie Einw. von SeOGl,  auf Metalle, O iyde u. einige andere Veibb. 
wurde bei Zimmertemp, 90° (Waaserbad), 175° (Kp. des SeOCl,), in einigen Fallen  
auch bei hoherer Temp. untersucht. Das SeOCl, wurde aus SeO, u. Se.Cl4 ge- 
wonnen u. durch Vakuumdest. gereinigt (vgl. L e n h e r , Journ. Americ. Chem. Soc. 
42 . 2498; C. 1921. I. 480). Cu uberzieht sich bei Zimmertemp. mit einer schwarzen 
Schicht von Cu,Se u. CuSe, die allmablich in CuCl, iibergeht. D ie endgiiltige Rk. 
wird durch die Gleichung: 3Cu +  4SeOCl, =  3CuCI, -f- 2SeO , -f- Se,Ci, aus- 
gedriickt. Bei der Rk. yon SeOCl, mit Cu,Se (aus Cu u. Se bei 600°) entstehen 
ebenfalls CuCl,, SeO, u. Se,C l,. Beim Erhitzen yon wasserfreiem CuCl, mit SeOCl, 
an der Luft enteteht ein griines krystallines Salz der Zus. CuSeOa’ SeO, nach der 
Gleichung: CuCl, 3SeO, => CuSeO,• SeO, -(~ SeOC),. Hier wirkt SOC1, offenbar 
nur ais LosuDgsm. fiir CuCl, u. fur durch Hydrolyse entstandenes SeO,. Auch 
beim Erhitzen yon CuCl, u. SeO, bilden sich SOC1, u. ein Cu-Selenit. Aua CuO 
u. Cu, O entstehen CuCl, u. SeO,, im Falle des Cu,O wird ein T eil des SeOC), zu 
Se,Cl, red. D ie Einw. yon CuSeOt ‘2  3 , 0  yollzieht sich gemaB:

CuSe08-2 H ,0  +  3SeOCI, —  CuCl, +  4SeO , - f  4HC1.
Mit A g  reagiert SeOCl, iihnlich wie mit Cu, jedoch bedeutend langsamer, da 

A g,Se u. u. AgĆl dichte Schichten auf dem Metali bilden, die weiteren ADgriff er- 
schweren. Auch A g,Se  (aus gefalltem Ag u. iiberschiłsaigem Se bei Rotglut) wird 
langsam in AgCl ubergeftthrt. Aus A g,O  u. SeOCl, entstehen unter Warme- u. 
Licbtentw. AgCl u. SeO,. Durch die Reaktionawarme wird ein T eil des A g ,0  zer- 
setit. — Mit Pb  reagiert SeOCl, schneller ais mit Cu oder A g, anscheinend ohne 
intermediare B. yon Selenid. Daa entstandene PbCl, fallt vom Metali ab u. gibt 
so stets friache Oberflachc frei. Bei der Einw. yon wenig SeOCl, aufP&O, PbaOt 
u. P bO ,  wird Warme u. L icht entwickelt, mit P^O* u. PbO, entstebt Cl, nach 
der Gleichung: PbO, -J- 2SeOCl, = •  PbCl, -f- 2SeO, -f- CI,. — N i  u. Co werden 
nur sehr larigaam angegriffen; aus den Metallen in Blecbform u. SeOCl, entatanden 
in  1 Jahr wenig Metallchlorid u. Se,C I,; auch die Oxyde reagieren langsam mit 
SeOCl, unter B. der betreffenden Chloride u. yon SeO,. — Fe loat sich schnell in 
h. SeOCl,, das FeCl, bleibt in L e g , bei wiederboltem Abkiihlen u Erhitzen scheidet 
sich ein T eil aus. In der Kalte yerlauft die Rk. langsam, das meiste Chlorid fallt 
sofort nieder. Bei Zimmertemp. wird Fe,O, wenig angegriffen, dagegen schnell 
beim Oberleiten yon SeOCl,- Dampf uber auf 400° erhitstea Oxyd. An don kalteren 
Teilen des Rohres setzen sich FeCl3 u. SeO, ab. — Sb u. B i 15sen sich yollstandig 
im groBen OberschuB von SeOCl,, Bi zu BiCls , wahrend bei Sb die gebildete 
Menge yon Se,Cl, groBer ist, ais der B. yon SbCl, entapricht, u. geringer, ais zur 
ąuantitatiyen B. yon SbCl5 notig ware. — Sn  loat aich leicht in k. SeOCl, zu SnCl* 
ohne Abacheidung eines Nd. Bei Ggw. von geniigend Sn wird die FI. allm&hlich 
aufierst z&hfl. D ie Yerb. SnC l^SeO C J, yon W eb er (Pogg. Ann. 125. 135 [1865])
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konnte nicht durch Einw. von SeOCl, auf Sn erhalten werden. Wahracheinlich 
wird ihre B. durch das iin SflOCl, gel SeOa u. Se,Cl, verhiudert. (Journ. Americ. 
Chem. Soc 45 2190 94 1923. Madison [W is.l, Univ.) H e r teb .

P. P fe iffer , Ammoniak- und Aminverbindungen der Dialkylzinnhalogenide. 
(Eiperimentell bearbeiiet von A Joach im  UDd E . M u lle r ) (Vgl. Ztechr. f  anorg. 
u. alig. Ch. 71. 97; C 1911. II. 762.) Zinndialkylhalogenide lagern 2 Mol. Chinolin 
oder A ntlin  an. D ie Konst. dieaer Verbb. ais An)agerungsverbb. wird dadurch 
bew iesen, daB sie mit Pyridin glatt in die entsprechenden Dipyridinverbb. iiber- 
gehen, dereń Konst. ais Anlagerungsverbb mit koordinatiy sechswertigem Zioń 
feststeht (Pormel I —VII.). Dagegen steht die Ronst. der Ammoniafeadditions- 
yerbb. der Dialkylzinndihalo;enide noch nicht fest, Bie addieren mit Ausnahme des 
Diathylzinnchlorida, das 3 NHa addiert, 4 Mol. Ammoniak. Sie sind yielleicht mit 
koordinati? 8 -wertigem Sn zu formulieren (Formeln V III—XV.). Verbb. der 1. 
Gruppe kryetallisieren gat, haben aber keinen ecbarfen P .; die NH,-Verbb. sind 
hochst empfindlich gegen Feuchtigkeit. Darst.: Das Dialkylzinnhalogenid wird in
3 Mol der Base gel. (II. in 2,5; III. in 6  Mol) sur Kry*ta)lisation gebracht. D ie 
Ammoniakato werden durch Behandeln der Zinnyerbb. mit peinlichst getrocknetem 
N H , unter Kiihlung erhalten — Dichinolindimethyliinnchlorid, (CHa),SuCla, 2CBHtN  
(I.); -bromid, (CH3),SnBr„ 2 CSH4N (II ); D iańtlindim ethylzinnchlorid , (CBs),SnCI„ 
2 C6H5N H , (III.); -j'idid , (CHs'9S D j,,2C 6H6NHf (IV ); D iam lindiathylzinnchlorid, 
(CaHs)aSnC I,,2C 8H6N H a (V.); -brom id , (CaH5),SoBr,, 2C(H6NH, (V I.); D ianilin- 
dipropylzinnbrom id, (CjHjljSnBr,, 2CeH 6NH, (VIl.); Tttraammoniakdimethylzinn- 
chlorid, (CHs),SnCJa, 4 N H , (X III.); -bromid, (CBa)aSnBrs , 4N H , ( I X ) ;  -jodid, 
(CHs)aSDJf , 4N H , (X ); Triam mom akdidthylzinnchlorid , (CsH5)aSnCl,, 3N H , (XI.); 
Tttraammoniakdiałhylcinnbromid,iCaH6),SuBr„ 4N H , (XII.); -jodid, (C,H5),S jJ,, 4NH„ 
(XIII.); Tttraammoniakdipropylzinnchlorid, (CjHjJjSnCI,, 4NH„ (XIV.); -bromid, 
(C8B 7)aSnBra, 4N H S (XV.). (Ztsehr. f. anorg. u. allg. Ch. 133. 91—lOO.Bonn.) R e i .

Oh T am m ann und A. K o ch , t)ber das elekłromotorische Verhalten der Verbin- 
dung CoSn. D ie Potentiale der Ketten SnxCo(i—x) I-n. CoSO« | Sn; SnxC o(i-x) 1 n.- 
H aS 0 4 | in KC1 | HgCl | Hg; SnxC o(i-x) 1 n.-K.OH | in KC1 | HgCl | H g wurden fur 
yerschiedene Co-Sn-Legierungen getnessen. Daa edelste Potential zeigt eine Legie- 
rung m it 65 Gewichts-°/o Sn. Die Verb. CoSn enthalt 6 6 J8 ° / 0 Sn. Im Regulus mit 
65% Sn sind zwischen den Co • Sn - Krystalliten noch gan i geringe Mengen Sn, 
wahrend die Krystallite m it 6 6 ,8  °/o Sn von dilnnen Sn-Saum en umgeben sind. 
Trotz des edlen Potentials fallt CoSn Cu aus C uS04, A g aus A g ,S 0 4 u. Hg aus 
H gJ-Lsg. D ie edle Spanuung der Verb. wird durch eine Sauerstoffbelegung her- 
yorgerufen, denn in ReduktionBm itteln, welche Btatt der Sauerstoff- eine W 8 sser- 
stoff belegung erzeugen, verha.lt sich CoSn wie ein unedleB Metali. Erholungs- 
kurven nach kathod. u. anod. Polarisation sind gezeichnet. Nach kathod. Polari- 
sation ist der Erbolungsvorgang mit einer Osydation yerkniipft, nach anod. Polari
sation erfolgt Spannungsabfall. Hinsicbtlich der Passiritat yerhalt aich CoSn ahn- 
lich wie Cr-Stahle m it mehr ala 15% Cr. Bei VergiofieruDg des 0 ,-G eh a ltes des 
Elektrolyten traten sowohl bei CoSn ais auch bei A a u. Pt Schwankungen auf, es 
scheint, ais wiirde CoSn bei hoherer Os -Konz. edler. (Ztschr. f. anorg. u. allg. 
Ch. 133 1 7 9 -8 6  Gottingen, Univ.) J o s e f h t .

N . P arravan o und G M azzettl, Uber die Reduktion einiger Salogenide miłłelt 
Wasserstoff. B C ls, AlCla, CClt , S iC lt , T tC lit W Clt , MoCls, werden in Dampf- 
form von H , bei 900° zu den Elementen reduziert u. durch Oberleiten der Dampfe 
iiber Fe ais Fe-Verbb. abgeschieden. (Rec. tray. chim. Pays-Bas 42. 821. 1923. 
Rom, U n iv ) Oh l e .

E. F r itzm an n , tjber Komplexverbindungtn des PaUadiums m it organischen 
Seleniden. Abbandlung II. (I. ygl. Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 73. 239. C. 1912.
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I. 985.) W ie ku erwarten, ergab die Unters. der Komplexverbb. des P d  mit organ. 
Seleniden, daB die Verbb. weniger stabil sind ais die mit organ. Siilfiden u. daB 
wnder laomerie- noch Polymorphieerscheinungen dabei auftreten. I  C h lo r v e r b b .  
[Pd-2B,Se*CI,]. Zur Darst. der Komplexverbb. des zw eiweitigen Pd mit Se Athern 
wurde eine 6°/0ig. Lsg. von 1 Mol. K- oder NH4-Chloropalladit in W . mit 2 Mol. 
Se-Ather bei gewohnlicher Temp. bis rur Entfarbung geschiittelt. Aus dem Nd. 
werden KC1 oder NH4C1 mit W. ausgewaschen u. der Nd. aus organ. Losungsmm. 
umkrystallisiert. Yerss. die ^9-Modififeation durch Miachen von 1 Mol. EL Chloro- 
palladit in 6% wsb. Lsg. mit 4 Mol. Se-Ather u. Erwarmen bis 70° zu erhalten, 
scheiterten. Bei den Analysen wurde Pd ais metali. Pd beetimmt. Ferner werden 
Pd u. Se zusammen nach Zerstorung der organ. Bestandteile durch Fallen mit 
Hydrazinsulfat oder -chlorid bestimmt. C u. H , wurden durch Verbrennen der 
Substanz iiber CuO u. PbCr04 mit A g Spirale gefunden. D ie kryoskop. Bestst. des 
Mol.-Gew. wurden in Bzl.-Leg. ausgefiihrt. — Momentane Bk. zwischen K-Chloro- 
palladit u. (CHa)aSe liefert PdC i Hl t 8ei Cli orangeroie Krystalle, F. 127—128°, etwas
I. in CHsOH, A., 1. in Aceton, 11. in Bzl. Toluol, X ylol u. besonders Cblf. — Mit 
(CsH6)4Se orangerote Krystalle, F . 45°, P dC &HiriSet Cl? in den organ. Losungsmm. 
leichter 1. ais das Methylderiy. — Mit (C8H7)jSe verl&uft die Bk. langsamer (1 Stde.) 
P d C ^ S ^ S e ^ li  orangefarben, F. 62—62,5°, 11. in Aceton, A., Bzl., Toluol, X ylol, 
Chlf. — D ie Rk. geht mit IeobutylseleDid (C4H9)aSe noch langsamer. Der Nd. ist 
weniger amorph, wird aus CHsOH mit 5 —8% Bzl. umkrystallisiert, oraDgerote 
Krystalle, P. 79°. P dC ^ H ^Se, - Clt  1. in A., A ., Aceton u. KW-stoffen. Rk. zwischen 
Pd-Salz u. Isoamylselenid (CjHnljSe ist in einigen Min. volIstandig, Pd(73!|f l44SeJCI, 
orangerote Krystalle F. 76°, 1. in organ. Losungsmm. Mit Pbenylselenid roter Nd. 
Aus C hlf mit Bzl. umkrystallisiert, orangerote Nadeln, F. 181—182°. PdC14flj,Ą C 71.
— Mit DiathyltrimethylendiBelenid gelber Nd., unl. in organ. LoBungsmm. F. 181° 
unter Zers. R d C jH ^ S e ^ ,.  D ie selenorgan. Pd-Verbb. enteprechen der allgemeinen 
Formel [Pd*2R,Se«OI,] oder [Pd-R  — Se — (C H ,)n— SeR *C l,]; sie verhalten aich 
analog den entsprechenden Pt-Verbb.

II. B r o m v e r b b . [Pd-2BjSeBrj1] wurden sowobl durch Umwandlung der 
Cl-Verbb. in wss. alkoh. Lsg, durch Behandeln mit KBr alB anch durch Scbutteln 
von 1 Mol. K-Chloropalladit in 6°/0 wss. Lsg. in  Ggw. von KBr mit 2 Mol. R,Se er
halten. D ie Br-Verbb. unterecheiden Bich kaum von den entsprechenden Cl-Verbb., 
nur krystallisieren sie nicbt so gut. Es wurden dargestellt: P d ’2(C H 3),Se> B r, F.129°. 
P d -R C ^ H ^ -S e -B r ,  F. 167°; P d - S ^ f l^ S e - B r ,  F. 165°; P d ‘2(Ct Era\S e - B r ,  P. 170°; 
P d - 2 ( 0 , ^ ) , S e -B r, F. 4°; P d-2(C i Hi)i Se-B r, F. 197°; P d - C ^ S e ^ C H ^ S e C ^ - B r ,
F. 162°.

III. J o d y e r b b . [Pd<2R ,Se-J,] wurden entsprechend den Br-Yerbb. dargestellt. 
D ie Farbę ist beinahe schwarz mit rotlich-violetter Niiance. Sie sind sehr 11. in 
organ. Loaungamm., bilden gute Krystalle, dereń Seitenflachen allmahlich den Glanz 
verlieren. Es treten auch hier keine Isomeriefalle auf. Es wurden gefunden: 
P d -2 {C H ,\S e -J i F. 123 5°; P d -2 iC )Ht \S e - J ,  F. 60°; P d -2 (C ,E 1)i S e .J , F. 74°; 
P d ’2\.Ct H ,),Se>J, F. 147°. P d -2 ^ sHn ),S e 'J , F. 121°. D ie Stabihtat nimmt von 
den C i-zu  den J-Verbb. hin ab. — Vf. hat auch yersucht, die entsprechenden organ. 
Selenide mit A u, B i  u. Rh  darzustellen. D ie Au-Verbb. sind anfanga gelb, werden 
von sich ausscheidendem Au braunlich; sie sind sehr labil, wahrend die Verbb. 
voq Au mit Thioathern atabil sind. — Die Bi-Verbb. Bind himbeerrot, Btabiler ais 
die Au-Verbb., nach langerem Aufbewahren erfolgt Zera. Auch Komplexverbb. von  
P t mit !Te-Atbern wurden untersucht. P t Cl i ■ 2(C, Hs ■ OH,), Te wurde durch Mischen 
einer alkoh. Lsg. von Benzyltellurid mit waa. Lsg. von K-Chloroplatinit oder nach 
der Methode von T s c h u g a je f f  (C. r. d. l ’Acad. des sciences 159. 188. C. 1914.
II. 694) dargestellt. Orangefarbenes Pulver, 1L in Chlf., schwerer in A., unl. in  A.
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In Leg. tritt beaonders beim Erhitzen Zers. ein, die Lag. wird echwarz, Te, Pt u. 
Dibenzyl scheiden sich aua. In featem Zustand ist die Verb. sehr bestandig.
F . 200°. Der Verb. wird die Koordinationaformel [P t-2(0,11,),Te-C l,] zugeschrieben. 
Pt u. Te werden ahnlich w ie Pd u. Se bestimmt. (Ztachr. f. anorg. u. allg. Ch. 
133. 119—32. Petersburg, Uniy.) J o seph y .

E. F ritzm ann, Uber elektrische Leitfahigkeit komplexer Verbindungen des Platins 
und Palladtum s m it organischen Monoseleniden. Abhandlung III. (II. rgl. vorst. 
Ref.) Ais Lóaungsm. bei der Unters. der elektr. Leiltahigkeit wurde CHsOH ge- 
wahlt, DE. —35, Diasoziationagrad 88°/o in 1000 1 u. Aasoziationsgrad 3,4. Der zu 
den folgenden Unteraa. yerwandte Methylalkohol hatte die apezif. elektr. Leitfahig- 
keit 5 X  10—6 bei 25°. Abbildung u. Beachreibung des GefaBes ygl. im Original. 
D ie Meaaungen wurden mit der Kohlrauschschen Brucke, im Thermoataten mit 
elektr. Heizung u. elektr. Regulator (bis 0,1°) ausgefuhrt. — Es ergab sieh, daB 
daa Halogenid EinfluB auf die Leitfahigkeit, die bei den Cl-Verbb. am groBten, bei 
den J-Verbb. am kleinaten iat, ausiibt, wahrend die Natur des Metalles weniger 
auf die molare Leitfahigkeit wirkt. Der EiufluB der Konz. -wurde bei [Pt*2 Se'*Cl,]a, 
[P d-2 Se'*Cl,] u. bei [Pt*2Se'*Cl,]jS unteraueht. D ie Leitfahigkeit andert aich bei 
der 1. Yerb. mit der Konz. gar nicht, bei der 2. w enig, bei der 3. auBerat stark. 
Ferner wurde die Abhangigkeit der Leitfahigkeit in 1/iooo"m° laren Kompleiealzlagg. 
von der Ggw. wachaender Mengen freien Se-Athers verfolgt W achscnde Se'- 
Mengen bewirken bei der Pt^-Verb. besondera anfangs atarkea Wacbaen der L eit
fahigkeit, gleichmaBiges W acbsen bei der Pt- a  Y erb , geringe Anderung der Pt-Br- 
u. Pt-J- u. aller Pd-Verbb., u. zwar gilt das fur alle Konzz., was dem Obergang 
*u einer Verb. yom hoheren Typus [P t-4R aSe]Cl, entapricht. D ie Konz. ist bei 
Abwesenheit von freiem Selenid bei der c-Pt-Verb. ohne Einw. auf die Leitfahig
keit, bei der ^-Verb. wachst diese mit dem Grad der Verd. auch bei Ggw. von 
Se-Ather, wahrend sie in diesem Fali bei der «-Verb. ausnahmsweiae abuimmt. 
Fiir die Br- u. J-Verbb. des Pt u. fiir die Verbb. des Pd iat der EinfluB der Zeit, 
Konz. der Lsg. u. Menge des zugefugten Se-Athers unmerklieh. Aus dem yer- 
schiedenen Verh. der a-  u. fi Cl-Pt-Verbb. werden Schliisse auf die Eonat. der 
Verbb. gezogen, die ^9-Form (trans-Konfiguration) erweist aich ais labiler ais die 
a-Form (cia-Konfiguration). W egen des indifferenten Verh. der molekularen L eit
fahigkeit der Pd-Verbb. u. der Br- u. J-Verbb. des P t wird fur dieae cia-Kon
figuration angenommen. D ie Ergebniaao der eingehenden Unteras. sind in zahl- 
reichen Tabellen zuaammengeatellt u. werden an Kuryen ęrlautert. (Ztschr. f. anorg. 
u. allg. Ch. 133 133—52. Petersburg, Uniy.) J o seph y .

H. S ch a ck , B as ternare System Kupfer-Blei-Antim on. Da nur daa Syatem 
Cu-Sb-Verbb. aufweist, die beiden andern Zweistoffaysteme dagegen nicht, kommen 
Klarkreuze in diesem ternaren Syatem nicht yor. Es tritt yon der Pb-Cu Seite eine 
Miachungalucke auf, die sich innerhalb dieaes Systems schlieBt u. dereń Grenzen 
festgelegt wurden. Durch Auswertung der Abkuhlungskurven konnte die ungefiihre 
Lage der isotherm. Linien festgeBtellt werden. Vf. war so in der L age, die Le- 
gierungen des System s, die ais techn. brauchbar in  Betracht kooimen, anzugeben: 
D ie Legierungen in der Cu- 6 0 wie die in der Pb-Ecke (yielleicht ais Lagermetalle). 
(Ztachr. f. anorg. u. allg. Ch. 132. 265—72. 1923. CharlotteDburg, Techn. Hoch- 
schule.) W il k e .

W . G uertler, Betrachtungen zur theoretischen Metallhułtenkunde. III. Gleich
gewichte zwiachen Metallpaaren und Schwefel. E  L d d er , B as ternare System  
Silber-Eisen Schwefel. (Vgl. S. 747.) D ie drei binaren Syateme Ag-Fe, Fe-S, Ag-S 
sowie der ąuaaibinare Schnitt Ag,S-FeS lieBt-n im Ag-Fe-reichen Teil de8 Syatems 
Ag-Fe-S  folgende Verhaltniase erwarten, was auch beatatigt wurde: im fl. Zuatande 
eine auagedehnte Miachungalucke, die sich yom Syatem Fe-A g zum Syatem Ag-
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Ae-,8 ununterbrochen durchs ganze System hinzieht. Gefunden wurde, da8 die 
Bindungsgeraden samtlich nach der Ag-Ecke hin konyergieren. Im feeten Zustaude 
mufite das Feld Fe-Ag-Ag,S-FeS durch einen ąuasibiniiren Schnitt in 2 Dreiecke 
zerlegt sein, wobei der Schniit Ag-FeS ais gtiltig gefunden wurde. — Die Unters. 
war dadurch erachwert, daB die Klarkreutmi-thode nicht anwendbar war, weil die 
dem Klarkreuz entBprechende Scbmelze in 2 Schichten zerfloB. An Hand theoret. 
Betracbtungen wurden die dadurch heryorgerufenen Verhalcnisae erortert. Das 
Ergebnis muBte aus der mkr. Identifizieruog der GefiigebjBtandteile gewonnen 
werden Untersucht wurden 8 Scbmelzen. D ie Ergebnisse Bind durch Diagramme 
u. eine Złhlentafel wiedergegeben. (Metali u. Erz 21. 65—69. Berlin, Metallinst., 
Techn. Hochsch.) S ach s .

0. Mineralogische und geologische Chemie.
J . J. P. V a le to n , Wachstum und A uflósung der Krystalle. I. Jede Krystall- 

flache verachiebt sich beim Wachstum parallel mit aich selbst. Jede schnellere 
Wachstumaflacbe, die sich zwischen zwei langsameren befindet, verschwindet all- 
mahlich ganz. D ie Yerschiebungpgeschwindigkeit ist fur jede Flachę unabhangig 
von ihrer Umgrenzung u. ihrer GroBe verachieden. Yf. leitet dann die Wachstums- 
beding,ungen unter moglichst konttanten auBeren Bedinguogen geometr. ab. Kon- 
kave Stellen der Oberflache des Auagangskorpers miiasen sowohl durch Wachstum  
ais auch durch Aufloaung yerschwinden. Da beim Wachstum nur Flauhen mit 
kleinBter W achstumsgeschwindigkeit zur Entwicklung kommen u. die Krystalle 
verhaltni8maflig wenig Formen zeigen , hat die Wachstumsgeschwindigkeit nur 
wenige acharf auagepragte Minima. Dieae Formen, die vorherrBchend den Habitus 
der Krystalle bedingen, gehoren fa B t obne Auanahme zu denen mit kleinsten Indices. 
(Ztschr. f. Kryatailogr. 59 135—69. 1923. Breslau.) E n s z l in .

J . J. Saslaw aky, D ie Kontraktion der M intrale. Fiir neutrale Yerbb. ist das 
Vol. der Verb. etwa gleich der Halfte der Summę der Volumina der sie bildenden 
elementaren Korper unter Voraussetzung eiementarer Mischungen. (Kontraktion 
C =■ 0,5). Fiir Sioffe mit bas. Charakter u. Hydrate, die leicht Wasser abgeben, 
ist C <  0,5, fiir solche mit saurem Charakter C  0,5. Verbb., bei denen die 
Bindung sehr geschwacht ist (Legierungen, viele Araenide u. Sulfide), zeigen kaum 
Kontraktion. C wird durch Vergleich dea Molekularyol. der Verb. mit der Summę 
der Atomyolumina der einfacben Korper bestimmt u. fur viele StofFe tabellar. zu- 
sammengeatellt. (Ztschr. f. Kryatailogr. 59. 170—208. 1923. Iwanowo Wosneeaensk, 
Polytechn. In st) E n sz l in .

E  E ep ossi, A zurite und Malachite des Bergwerkes von Campo Pisano  (Iglesias). 
Vf. hat die zahlreichen, in Campo PiBano yorkommenden Formen des Azurits ein- 
gebend unteraucht u. 8 neue K/ystallformen gefunden; Umwandlung in Malachit 
u. Pseudomorphose von Malachit nach Azurit ist aehr hśiufig. (Memorie d. B. 
Accademia N aiionale d. Lincei [5] 14. 250—65. 1923. Sep. v. Vf.) D e h n .

Joh an nes B in drich , Bergkrysta.il aus Goyas (Brasilien). Vf. unteracheidet 
2 Typen, solche mit priamat. Habitus, bei denen auBer der Priamenflache nur ein  
steiles Rhomboeder vorhanden ist, u. solche, die sich nach der Spitze yerjiingen, 
alao eine raache Aufeinanderfolge von mehreren Bhomboedern daratellen. A uf den 
Grundrhomboedern finden sich dreieckige Vertiefungen bezw. Erhohungen, die zur 
Unterscheidung von poaitiyen und negatiyen Rhomboedem dienen konnen. Ea aind 
alles /3-Quarze. (Ztachr. f. Kryatailogr. 59 . 113 -3 4 . 1923. Dreaden.) E n sz l in .

E. V. Shannon , Boulangerit, B ism utoplagionit, Naumamnt und eine sM er- 
haltige A bart des Jamesonits. Boulangerit (vgl. C. 1921. III. 712.) A nalyaen des 
B oulangerits yon P rzibram  (P o r ic k y -H e lm h a c k e r )  u . yon Ober-Lahr, St. A ntonio
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u. Betzdorf (G tjille m a in )  pafaen entgegen friiheren Analyaen gut auf die Formel 
3PbS*SbaSa. — Bismutoplagionit von W ickeb  Montana, D. 5,35, Hartę 2,8. 5PbS> 
4(B Sb)sS,. B i: Sb = = 9 : 1 .  BLaulieh bleigraae, stampf metallglanzendo, faarige, 
wahiBCbeinlich rhombiBcbe Krystalle mit dunkelbraunlichgrauem Strich. LI. in h. 
konz. HC1. LWingit u. Plagionit sind gan* analog, aber mit dieaem wahracbein- 
licb nicht iBomorph. — N aumannit (C. 1921 I. 486.) — Silberhaltiger Jamcsonit, 
Bormangrube, Siver City, Idaho. Hartę 2,5. 2(PbA g,)S-Sb,S,. Im Gegenaatz zum 
Jameaonit ganz hellgrau, auf friachem Biuch lebhaft metallglanzend. Dicht maaaig. 
Strich rotlichbraun, auf Papier grapbitgrau. (U. S. Nat. Mua. 58. 589—607. 1921; 
N. Jabrb. f. Minerał. 1923. H . 27. Ref. E i t e l  ) E n s z l in .

E. F. H olden , Ceiuleofibrit, cin new s Minerał. D. 3,54. Hartę ungefahr 3.
Fundort Bisbee, Arizona. Kleine durchaichtig seidenglanzende Faaern mit hell- 
blauem Strich von der Zus. CuCll *1/jCu(AaOł)s '6Cu(OB)g. Rhombiach. Schwacher 
Pleocbroiamus. Doppelbrechung ct => 1,736 ±  0,002, j]  => 1,737 ±  0,002, y  =
1,741 ±  0 002, y  — a  =  0,005. Unl. in W., 1. in k. HCl u. HNO,. Im Gliih- 
rohr erhitzt wird ea erat grfln, dann schwarz, gibt W . ab u. es entsteht ein 
Suhlimat. (Am. Min. 7. 8 0 -8 3 . 1923; N. Jahrb. f. Minerał. 1923. II. 19 Bef. 
E it e l .) E n szlin .

G. Carobbi, Analytische Untersuchungen Uber den Scheelit non Traversella. 
Ein gut auagebildeter, gelbbrauner bis honiguelber Scheelitkryatall aus TrRyeraella. 
zeigte folgende Zu*. (in °/0). B ,0 :  0,01; W O,: 79,51; MoO,: 0,58; Nb,Os: 0,08; 
Ta,O0: 0,02 (?,; CaO: 19,57; BaO u. Sr O in geringen Spuren; M^O: 0,05; Ytter- 
erden: 0 06; Ce,Oa: 0,03; L»sOa, Nd,Oa, Pr40 , :  0,05. Das molekulare VerhSltriiB 
zwischen WO, (bezw. MoO,) u. CaO betrug 0,347 : 0,349. (Gazz. chim. ital. 54. 
59—64. Neapol.) D eh n .

S. G. G ordon, Vorlaufige Mitteilung Uber Vauxii und P aravauxit, ztcei neue 
Mineralien von Llallag%a, Buliuia. Vauxit, 4FeO -2 Al,Oa-3 P ,0 S"24H ,0 -f- 3 B ,0 .
D. 2,45, Bartę 3,5. Bimmel- bis venetianiachblaue, glapglanzende, durcbsicbtige, 
trikline Tafeln. Stiich weiB. Starker Pleocbroiamus. Optiach -j-. cc ■= 1,551, 
8  =  1,555, y  =  1,62 ( ^  0,003). — P aravauxit, F e 0 -A l,0 3-P ,0 6*6HS0  -f- 5 B ,0 .
D. 2,30. Ha,'te 3. Kleine glas- bia pcrlmutterglanzende, trikline Priamen. a  =>
I,551, /? =» l 55*3, y  =  1.573 ( ±  0,003). (Am. Min. 7. 108. 1922; N. Jabrb. f.
Minerał. 1923. II. 20. Ref. E it e l .) E n szlin .

M. S iev a n o v ltch  S v ó to lik , Erystallographische und optische Untersuchungen 
Uber den Ztnnober von A vala. Vf. teilt rein krystallo^raph. den Zinnober in
4 KlaBsen ein. D ie erate Klasae besitzt nur ihomboedr u. prismat. Formen. Die
2, aufier den Formen der 1. auch noch Trapezoeder u. Pyramiden recbts. (Rechts- 
form). D ie 3. daaselbe linka u. die 4. Rechts- u. Linkaform kombiniert. Die 
Zirkularpolariaation gebt im Gegeneatz zum Grothschen Gesetz immer in Richtung 
der Trapezoederflachen. D ie 4. Klaase zeigt die Airyachen Spiralen. (Buli. Soc. 
franę. Miućral. 45. 1 3 4 -6 1 . 1922.) E nszlin .

F. Z am bonin i, Beitrage zum Studium der natUrlieh vorTcommenden Sulfusalze.
II. Uber die Iderditat des SychnodymiU m it dem Garrollit. III. Uber die Zu-
tammensetzung der Silberkiese. II  Vf. gibt eine krit. Obersicht der Analyaen der 
beiden Mineralien u. kommt zu dem SchluB, daB beide der Formel R,S< ent- 
sprechen. Ala R kommen in Betracht: Cu, Co, Ni, F . A uch Poh/dym it entapricht 
nach einer Analyse von C la b k e  u . C a t l e t t  der Formel RaS4. — III. Die Silber- 
kieae aind Miacbkryetalle des rhomb. A gPe,Sa mit dem rhomb. a-Magnetkies, die 
auch S in feBter Leg. enthalten konnen. D. steigt mit dem Markaaitgehalt. (Riv. 
min. crist. ital. 47. 1916. Sep. Abdr. 21 p; N. Jahrb. f. Minerał. 1923. II. 25. Ref. 
B e r g e a t . )  E n s z l in .
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G. Ceearo, Betrachtungen iiber die Zusammensetzung von Sulfosalzcn. Vf. 
stellt Konstitutionsformel fiir die Sulfosalze auf u. yeisucht dło natiirlich vor- 
kommenden Sulfosalze systemat. eineureihen. (Buli. Soe. franę. Minśral. 38. 38 
bis 74. 1915; N . Jahrb. f. Minerał. 1923. II. 25. Ref. Sch n a ebele .) E n sz l in .

G Cesa.ro, Uber Silberkiese. Vf. Bchlagt folgende Formeln vor: S%lberkies 
A gF e,S ,; A rgyropyrit A g,Fe7Su ; Argentopyrit (Agl0Fe) (Fe,S„)4; Sternbergit 
A gł Fc9SI6 bis Ags Fe1(JS,0; Frieseit AgeFe1BS ,8 bis Ag8Fe)1Sa3. Zur Erklarung des 
t}berschusses an S nimmt Vf. die Eiistenz einer gewissen Anzahl von Gruppen 
—S—S—S —S—(!Vn an Stelle der S-Aiome an (vgl. Z a m b o n in i, vorvorat. Ref.). 
(Riv. min. crist. Ital. 49 . 3—13. 1917; N. Jahrb. f. Minerał. 1923. II. 27. Ref. 
M il lo s e v ic h .)  E n s z l in .

F. A h lfe ld , Das Kupfervorkommen von Alghero a u f Sardinien. D ie LagerBtatte
bildete sich beim Empordringen eines Dazitmagmas, ist hydrothermal-metasomatischen 
Ursprungs u. enthalt neben Kupferkies Pyrit u. Covellin. (Gliickauf 58. 1507—13.
1922. Gelsenkirchen.) E n szlin .

J . E. Bpurr, Die Blei- und Zinkenvorkommen am óberen M issisiippi. Gesehichte 
u. Beschreibung der Erzvorkommen. (Engin. Mining Journ.-Press 117. 246 bis 
250.) F ba n c k en stein .

W . Y ern ad sk y , D ie lebendige Materie und die Chemie des Meeres. Vergleich 
der chem. Zus. der Hydrosphare u. der lebendigen Materie; die letztere enthalt 
mehr S, P , Si, K , F e, Zn, Cu, J , B , F , weniger N a, Cl, Br, Mg, Ag. — Be- 
sprecbung der Rolle der Organismen in der Erhaltung der Zus. des Meeres. — 
Auseinandersetzung der Rolle der Organismen in der chem. Bilanz des Ozeans u. 
ihrer uberwiegenden Bedeutung bei der B. ozeanischer N dd., namentlich von Ca-, 
F e-, Al- u. SiO ,-Salzen. (Rev. gćn. deB Sciences pures et appl. 35. 5 —13. 
46—54.) Bikebm an.

P . B a la y o in e , Kalk- und schwefelsaurehaltiges Mintralwasser von Confignon. 
D ie drei Quellen von Confignon (Genfer Kanton) liefern W. folgender Z us.: 1040 
bia 1764 mg tro-iknen Ruekstands, 136—153 mg gebundener CO,, 16—20 mg Cl, 
329—657 mg SO„, 342—542 mg CaO, 31—95 mg MgO. (Arch. Sc. phys. et nat. 
Genćve [5] 5. Suppl. 113—14. 1923. G enf) B ik eb m a n .

H erm ann B on gard s, ffbtr den kosmischen Ursprung der radwaktioen Sub- 
stanzen  in  der Atmosphdre. Der Inhalt deckt sich mit einer friihercn Veroffent- 
lichung (ygl. S. 635). (Astrophys. Journ. 68. 307 — 13. 1923. Hamburg - GroB- 
borstel.) B e h b l e .

G. P. M err ill, E in  neuer Meteoritenfund von Okechobee, F lorida. Graugriine
Farbę. W enig Metali; dafiir 01ivin, Eostatit u. aehr schon yerzwillingte monokline 
P yroiene. Auch wurde Ca Phosphat chemiach (im Gegensatz zu optisch) nach- 
gewiesen. (Proceed. U. S. Nat. Mus. 51. 525 f. 1916; N. Jahrb f. Minerał. 1923. 
II. 38. Ref. Eit e l .) E n szlin .

G. P. M e r r ill, Uber Eisenmeteorite von A lpine, Brewster County, Texas, und 
Signal M ountain, L ow tr California, und iiber einen PallasiUn von Cold B ay, 
Alaska. 1. Meteorit von den Chico Mts. (Brewster) Bruchstiick einer zweit ge- 
sehatzten M. Analyse: 0,015 Si; 0,012 S; 0,328 P; — Mn; 5,620 Ni; 0,430 Co;
0,016 Cu; 93,600 Fe; 0,008 C. — 2. Eisen von Signal Mt. Analyse: 0,004 Sr;
0,002 Si; 0,041 P; 7,860 N i; 0,600 Co; 0,015 Cu; 91,47 Fe. — 3. Pallasit Stark oxy- 
diert. (Proceed. U. S. Nat. Mus. 61. 1— 4. 1922; N. Jahrb. f. Minerał. 1923. II. 
38. Ref. Eit e l .) E n sz l in .

G. P. M err ill, Ein Eisenmeteorit von Owens Valley, California. Analyse: 
55,15 Fe; 30,09 N i; 0,67 Co; 13,06 P; 0,15 Si; Spuren Pt u. Ir; 0,019 gebundener 
C u 0,013 Graphit. (Mem. Nat. Acad. Sc. 19. 5—7. 1922; N- Jahrb. f. Minerał. 
1923 II. 39. Ref. E it e l .) E n szlin .



1 9 2 4 . I . D. Or g a n isch e  Ch e m ie . 1 7 6 3

G. P. M err ill, Bemerkungen Uber die Eisenmeteorite von Withfield County, 
Georgia, und neuere Analysen. Vf. atellt aowohl die Btrukturelle ala auch die chem. 
Yeraohiedenheit der Eisen von den biaher yon W. E. H id d e n  u . C. N. S h e p h a rd  
beaehriebenen aua dem gleichen Bezirk feat. (Proceed. U. S. Nat. Mua. 5 l. 447 
bia 449. 1916; N. Jahrb. f. Minerał. 1923 II. 39. Ref. E i t e l . )  E n s z l in .

G. P. M errill, Bemerkungen iiber die ZusammenseUung und Struktur des Meteo-
riten von Indarch, Ru(5land. D. 3,42. BeBteht aua 74,42% Enatatit, ll ,5 0 ° /0 Metali, 
13,296% Troilit, 0,596% Oldhamit, 0,31% Grapbit. Der metali. Anteil beateht aua 
90,44 Fe; 8,26 Ni; 0 ,i8  Co; 0,08 P; 1,04 Mn. Farbę dunkelgriinlicbgrau. (Proceed. 
U. S. Nat. Mae. 49. 109 — 12. 1915; N. Jahrb. f. Minerał. 1923. II. 37. Ref. 
E it e l .) E n szlin .

D. Organische Chemie.
H. D. M u ller , Uber den nichteierioertigen Kóhlenstoff. Zusammenfaasende

Oberaicht uber die bekannt gewordenen Verbb. mit dreiwertigem C u. die daran 
geknupften theoret. Erorterungen. D ie jetzige chem. Zeichenachrifc bedarf einer 
Erganzung durch Zeichen, welche die A it der Energieyerteilung kennceichnen. 
(Chem. Weekblad 20. 665—68. 1923. Delft.) Sf ie g e l .

H. D. M u ller , Organische Verbindungen m it einem swei- oder vierwertigen 
Stiekstoffatom. Zuaammenfaaaende Darat. der einschlfigigen Arbeiten yon Sch lubach , 
P il o t y , W ie l a n d  u. G old sc bm id t . (Chem. W eekblad 20 . 668—70. 1923. 
D e lft ) Sp ie g e l .

P. H. H erm ana, D ie geometrtsche Bangordnung und die ćhemische Wirkung 
der Atome. A ntw ort an D r. H. J. Prins. (Vgl. auch Chem. Weekblad 20 . 326; 
C. 1923. III. 613.) Bemerkungen zu den Auafuhrungen yon P b in s  (ygl. Chem. 
W eekblad 20. 402; C. 1923. III. 997.) (Chem. Weekblad 20 . 5 5 5 -5 6 . 1923. 
Rotterdam.) G ro szfeld .

G. B red ig , Uber ,,absolute“ asymmttrische Synthese. Nach VerBB. yon P. Man- 
g o ld  u. Th. G W illia m s, Y eras, chem Rkk. ledigiich durch Einw. auBerer 
pbyaikal. Krafte in aaymmetr. Sinne za leiten, Bind bi8her erfolgloa gewesen. Bei 
derartigen Veraa. im elektromagnet Felde ist biBherjedoch der DE. der Reaktionafll. 
u. ihrer Magnetisierungazahl niemała Rechnung getragen worden. Denn nach dem 
Prinzip yom kleinaten Zwange liegt gar kein Grund fiir einen aaymmetr. Verlauf 
einer R i.  vor, wenn dieae beiden GroBen keine Anderung erfahren. — Fiir UCJS 
finden Vff. eine apezif. Leitfabigkeit =  0,46* 10—8 reciprok x tt  =» 1,1 • 10 8 
reciprok £2 u. fiir DE. bei - 1 3 ,5 °  227, bei -1 2 ,1 °  219, bei - 1 0 ,5  205, bei —5,8° 
180, bei —3° 171, bei — 1° 165, bei +  1,6° 156, bei +10,2* 132, bei 15,6° 123, 
bei 22,1° 114. Fiir Benzaldehyd x0 =  1,6 -10 7 reciprok i2 ; D E .,5 =  17,7, 
DE ,31 = j 18,6. Fur M andelsaurenitril, durch fraktioniertea Auafrieren gereinigt, 
x0 =  1,63• 10 xsa5 =  5 ,9 l-1 0 ~ 6 reciprok £}; DE.ł0 =» 26,2 (Luftbad), DE.1S =■ 
27,5 (Toluolbad). Fur W . DE ł5 =  80,5, fiir NUrobenzol DE , 6 =  35,9. — Die 
HCN beaitzt sIbo die grSBie biaher gemeaaene DE. homogener F il. — D ie  
Magnetiaieruogazahlen dea Syatems Benzaldehyd-HCN-Mandelaaurenitril aind noeh 
nicht gemesaen worden.

D ie aaymmetr. Beeinflusaung chem. Rkk. durch zirkular-polarisiertes Licht ver- 
Bpricht nur dann Auaaicht auf E tfolg, wenn der photochem. ProieB an der 
aBaymmetr. werdenden Atomgruppe angreift. Jedoch konnte bei der photochem. 
Zera. yon Diaiocampher u. AthyUdenmilchsaure daa Auftreten yon opt. Aktivit5t 
nicht beobachtet werden. Auch einige Co Komplexsalze mit Athylendiamin  wurden 
in dieaer Richtung unteraucht, jedoch ohne Erfolg. (Ztachr. f. augew. Ch. 36. 
456—58. 1923. Karlaruhe, Techn. Hochsch.) O h le .
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Graham E dgar und W illia m  H. S ch u y ler , Veresterungsgleichgewicht in  der 
Gasphase. Vf. bestimmt die Gleichgewicbtskonstante der Gaephuse des Systems 
JEssigtaure, A ., Essigester, W. bei 75° (Mittel) daa im therm. Gleichgewicht mit 
folgenden 3 Gemischen ist. Eg.: 18,90; 12,63; 22,00®/,; A.: 14,36; 9,66; 16,907,; 
Essigester: 55 38; 73,94; 21,50°/0; W : 11,34; 3,74; 39,60°/,. D ie ziemlich schwierige 
Analyse des Dampfes, bei der einige Fehl«rquelllen nicht ausgescbaltet werden 
konnen, ergibt einen auBcBt kleinen Anteil (im Mittel ~  0,237,) 8n Essigaaure u. 
einen ziemlich groBen (79—84°/,) an Essigester, gegenuber yon 21—74°/, des 
Fl-Gemiacbes. D ie Gleichgewichtukonatante ergibt aich zu 450 im Mittel (347—559 
im Einzelnen). D ie Veras. bei tieferer Temp. u. erniedrigtem Druck zeigen, daB 
die Gleichgewichtskonstante von deraelben GroBenordnung ist, andererseits zeigen 
sich UnregelmaBigkeiten, so daB iiber einen Temp.-Koeffisienten nichts ausgeisagt 
■werden kann. Aua dem Ergebnia berechnet sich, daB bei 150° 95°/, der Gaspbase 
aus Essigester beBtehen, so daB die Ergebnisse von E eid  u. M u jlliken  bei Ggw. 
von SiO, Gel nicht durch die katalyt. Wrkg. des Gela erklart zu werden brauchen. 
(Journ. Americ. Chem Soe. 46. 6 t —75. Yirginia, Unir.) BEHRENDT.

R on a ld  G eorge W reyford  N orrish , Untersućhungen iiber M ektroeakns. III. Die 
katalytische AkUmerung von MoUkiiltn und die Reaktion zwiachen Athylen und 
Brom. (11. vgl Low ry  u. Bubgess, Journ. Cbem. Soc. London 123. 2111; C. 1923.
III. 1388.) Vollkommen trockene Substanzen reagieren chem. nicht miteinander. 
D ie Bk. tritt erst ein, wenn man eine Spur einer polar gebauten Verb. binzufiigt. 
D iese katalyt. Wrkg. kann man darauf zurfickfiihrpn, daB die polare Verb. die 
intramolekularen Krafte der nicht reagierenden Verbb. anregt u. sie bo reaktiona- 
fahig macht. Durch enge Assoziation mit der polar gebauten Verb. werden die 
Moll. in einen energiereicberen Zuttand iibergefuhrt. Im AnscbluB an L o w ry s  
Anschauungen uber den Bau ungesait. Verb. (vgl. Journ. Chem. Soc. London 123. 
832; C. 1923 III. 274) kann man C ,B 4 u. Cl, sich gebaut yoratellen nach: C B ,+ —CH,— 
u. Cl+ C ł~. Zwiechen dieaer Anscbauung u. der yorher daigelegten iiber die Akti- 
yierung yon Substanzen durch polar gebaute Vert>b. bestebt weitgehende tłberein- 
stimmung. —  Vf, priifte Beine Tbeorie an der Einw. von 0 ,H t auf B rt . Besteht 
Bie zu Eecht, so muB keine Ek. stattfinden, wenn die W andę des Ek.-GefaBes mit 
einer nicht polar gebauten Substanz bekleidet Bind, wahrend bei Anwesenheit einer 
polaren Verb. die Umsetzung stattfinden muB. Das Esperiment gab eine sichere 
Bestatigurig dieser Armahmen. Werden die Glaswande mit Paraffin  bekleidet, bo 
tritt keine oder nur geringe Rk. ein, es unacht sich eiDe deutliche iDduktionBperiode 
bemerkbar; die B. von Ct H tB r, findet danach auch atatt, jedoch nur dadurcb, daB 
die Gase allmahlich durch die Schutzschicht an die Glasober flachę gelangen u. 
hierdurch giinstigere Bk.-Bedingungen gegeben Bind. Wird die GlasoberflSehe da- 
gegen mit den polar gebauten Verbb. Stearinsaure oder Cetylalkohol bedeckt, so 
fiadet die Ek. mit bedeutend groBerer Geschwindigkeit sofort statc. D ie Rfc. ist 
bimolekular u. die Geschwindigkeitakonatanten fiir die yerachiedenen Substanzen 
sind nach den Unterss. des Vfs. folgende: Paraffin 0,0030, Cetylalkohol 0,0266, 
Glas 0,0506, Stearinsaure 0,0864. (Journ. Chem. Soe. London 123. 3006—18. 1923. 
Cambridge, Dniy.) H a b e r la n d .

W . Gluud und G. S ch n eid er , Uber die Gtwinnung von Alkohol aus dem 
Athylen des Kokereigases. I. Betchleanigung der Reaktion zwiachen Athylen und  
Schwefelsaure durch Katalysatoren. II, Vergleichsoersuche Uber die Absorption von 
Athylen in  Schietfelsaure unter Yericendung des K atalysators X . Der wesentlicbe 
Inhalt dieser beiden Abhandlungen ist bereits nach Ber. Dtach. Chem. Gea. 57. 
254 (S. 1351) referiert. D ie Verss. wurden in einer beideraeits mit Habnen ver- 
Behenen gewobnlichen SchOttelente bezw. einer Kempfschen En te mit Heizvorr. 
auagefuhrt, die mit einem Gasometer mit C,H4 unter Zwischenschaltang einer
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Friedrichschen Waschflaache (mit H ,S 0 J  yerbunden war. Sehr umfangreiche 
Tabellen. Der neue Katalysator, A g,S O t , yergrofiert die Wabrseheinliebkeit, prakt. 
aus CsH4 u . H j SOj A. gewinnen su konnen, erheblich. UnerlaBliche Vorbedingungen 
sind jedoch die Beseitigung der gasformigen schweren KW-stoffe des Gaeea u. die 
Umgehung der groBen fur die Verseifung der C,H,sHS04 notigen Mengen W . (Ber. 
Ges. f. Kohlentechn. [Dortmund-Eving] 1923. 210— 23. Dortmund-Eving; Sep. 
V. Vff.) LlNDENBAUłl.

W. G luud, K. K e lle r  und G. S ch n eid er , Uber die Geioinnung von Alkohol 
aus dem Athylen des Kokereigases. III.: Der Saureverbrauch zur Beinigung des 
Oases. (I. u. II. vgl. yorst. Ref.) Das Leitungsgas entbalt neben kondeusierbaren 
schweren KW-stoffen (Bul., Cyclopentadien, Butadien u b w .) ca. 0,8% nicht kon- 
densierbare schwere KW-stoffe u. ca. 1,2% C,H4, das yon obigen Begleitern zu 
befreien iat. — Komprimiert man daa Gas auf 100—110 Atm., w & B c h t es dann in  
Stahlflaschen mit Kalilauge u. yerschiedenen W ascholen (Solventnaphtha, Pyridin- 
b a s e D ,  Benzolwaschol), darauf intensiy mit konz. H ,S 0 4 u. berieselt es nun mit kata- 
lyaatorbaltiger H ,S 04, sodaB das Endgas keine nachweisbaren Mengen schwerer 
KW-stoffe mehr entbalt, so wird zwar recht reine CsH6H S04 u. ebenao A. er hal ten, 
aber zur Vorwasche des Gaaes sind ca. 200 g  Saure pro cbm Gas notwendig. — 
Komprimiert man das Gas auf 150 Atm., laBt es dann unter 105 Atm. durch einen 
Pumpautoklayen mit W aschol stromen u. wascht es nun nach Durchgang durch 
Kalilauge u. CaC)9 mit konz. H ,S 0 4, so reduziert sich die Menge der letzteren auf 
125 g  pro cbm Gas. Auch dieser Saureyerbrauch ist prakt. noch yiel zu hoch. —  
W eder Durchgang des Gases durch akt. Kobie vor Eintritt in die H ,S 0 4 noch 
teilweiser Ersatz der konz. Saure durch die billigere yon 80% ergaben besaere 
Ergebnisse. (Ber. Ges. f. Kohlentechn. [Dortmund-Eving] 1923. 224—31. Dortmund- 
E?ing; Sep. y. Vff.) L in d e n b a u h .

N . D. Z e lin sk y , Uber die Kontakt-Poiłymerisation des Acetylem. (C. r. d. 
1’Acad. dea sciences 177. 882—85. 1923. — C. 1924. I. 1170.) A. R. F. H esse .

IL D. M uller, E tw as uber organische M etalhcrbindungen. Obersicht iiber Ge- 
winnung yon Organometallyerbb. mit Zn, Hg, Alkalimetallen  (Tetraalkylammonium), 
Cd, P b , S n , anhangsweise iiber Carbide. (Chem. W eekblad 2 0 . 653 — 56. 1923. 
Delft.) Spie g e l .

M ich el P o lo n o v sk i, Chroinschicefclsaureozydation und fi-O xydation. Um zu 
prufen, ob die /5-O iydation der Fcttsauren, w ie sie biolog, yor sich geht, auch 
durch H ,C i0 4 zu erzielen ist, wurde unter Verwendung von schwachem Chrom
ach wefelsauregemisch der Cbromsaureindei (ygl. C. r. soc. de biologie 86. 853; 
C. 1922. IV. 530) bei Oiydation yon E ssig -, P ropion-, B utter- u. Valeriansaurc 
bestimmt. Eseigsaure blieb unter den eingehaltenen Bedingungen unyerandert, 
Propionsaure wurde nur langsam bu Brenztraubensaure u. weiter zu Essigaaure 
oxydiert, wahrend die Kuryen des 0-Verbrauchs bei B utter- u. Valeriansaure, bei 
letzterer auch die B. yon Aceton die Oxydation am ^9-Kohlenstoff anzeigt. (C. r. 
d. l ’Acad. des sciences 178. 576—78.) Spie g e l .

J . B óesek en  und J . G. d e Y o o g d , D ie Dioxymaleinsaure (Dioxyfumarsaure). 
Vff. unterziehen d i e  Angaben von F e n to n  (Journ. Chem. Soc. London 65. 899 
[lb94]) iiber da3 durch Behandlung yon Dioxymaleinsaurc mit HBr u. Eg. an- 
geblich entBtehende Iaomere einer Nachpriifung mit dem Ergebnis, daB die an- 
gebliche OiyfumarBaure yon F e n to n  ident. ist mit der Dioiymaleinsaure. Das 
bei dieser Behandlung entstehende Prod. hat nach Vff. die Zub. C,Hs0 8, ist alao 
entweder eine Yerb. yon 1 Mol. wasserfreier Dioiym aleinsaure mit 1 Mol. Eg oder 
MoDoacetyldioiymaleinaaure -f- 1 H ,0 . Im Esaiceator iiber H ,S 0 4 u. KOH geht 
d ie B e s  Prod. in Diosymaleinaaure, C4H40„ -f- H ,0  iiber. Dunstet man eine wss. 
Lsg. jenes Prod. uber KOH ein , so erhalt man C4H4Oa-2H aO. Die Krystalle

VI 1. 115
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dieaer Saure haben zwar einen andern Habitus ais die der Dioxymaleinsaure, sie 
zeigen Doppelbrechung, aber die Beat. der Brechungsexponenten nach der Ein- 
tauebmethode ergab, daB wohl fiir den einen Strahl n =  1,58, also betriiehtlich 
groBer ala fiir Dioiym aleinsaure (1,38) war, daB jedoch der Brechungsexponent des 
andern Strahls n =  1,77 den gleichen Wert hat w ie der fiir Dioxymaleinsaure. 
Auch die Leitfahigkeit der Saure mit u. ohne Zuaatz von Borsaure stimmt mit der 
der Dioiymaleinsaure annahernd iiberein. D ie Leitfahigkeitserhobung durch Bor
saure iat allerdings fiir die fragliche Saure w esentlich groBer ais fiir D ioiym alein- 
sSure (250 gegen 185 bei 0,005 m Lagg.), doch achreiben Vff. dieeen Unterachied 
der Ggw. geringer Verunreinigungen zu, die auch fiir die Anderung des Rrystall- 
habitus yerantwortlich gemacht werdeD. (Eec. tray. chim. Paya-Bas 42. 745 — 49. 
1923. Delft.) Oh l e .

Fr. F ic h te r  und F r. K uhn, Uber die Oxydation von Aminosauren m it Wasser- 
stoffperoxyd und an der Anodę. Der Verlauf der Oxydation auf elektrochem. W ege 
u. mittela P.rhydrol wurde in drei Parallelveras. mit Glykokoll (I.), a-A lanin  (II.) 
u. Leucin  (III.) untersucht. Dabei wurde beatatigt, daB die Oxydation auf beiden 
W egen gleich yerlSuft. Bei der Oxydation von I. in achwefelsaurer Ls<g mittels 
HjO, ist die Aufapaltuug in NH ,, 2COa u. HaO vollkommen. Bei der elektrochem. 
Orydation wird in diesem Falle das Yerhaltnis NHs :COa =  1 : 2  erat nach lange 
fortgesetzter Elektrolyse erreicht. Bei der Oiydation von I . in ammoniakal. Lsg. 
erhielten Vff. Harnstoff, hierbei aind die Auabeuten bei der elektrochem. Oxy- 
dation viel beaaer ais bei der mit HaOa. Durch Kontrollveras. mit (NH4),COs wird 
gezeigt, daB der B. von Harnsfoff der vollige Abbau des Glykokolla vorausgeht. — 
Auch der Verlauf der Oxydation von I I . mit HsOa oder an der Platinanode, bei 
der NH „ CHaCHO, CH.COOH, HCHO, HCOOH u. COa entsteht, ist yollig parallel. 
Bei der elektrochem. Oxydation von I I I .  erhielten Vff. Isovaleraldehyd, Isovalerian- 
saure, Isobuttersaure, Aceton, CHaCOOH, H C O O H  CO, u. N H t. D ie Oiydation 
yerlauft also auch hier in beiden Pallen gleicb, da Da k in  (Journ. Biol. Chem. 4. 
63; C. 1908 . I. 1164) in neutraler Lsg. mit HaOa Isovaleraldehyd, Isoyaleriansiiure, 
Aceton, COa u. NH8 erhalten hatte. (Helv. chim. Acta 7. 167—72. Basel, Anst. f. 
Anorg. Chem.) LlNHARDT.

J . G illis , U ber die Lage des UmwandlungspunJctes der Glucose: £ aaq =?= Sa +  L  
(im internen Gleićhgewicht). Aus den Loslicbkeitabestst. von Ja c k s o n  u . S ilsb e e  
(Scientific Papers o f the Bureau of Standards, Nr. 437. 1922) folgt, daB der Um- 
wandlungBpunkt a-Glucoae (S0) ^  tó-Glucosehydrat (<Saaq) bei ca. 50° u. einem  
Glucosegehalt von 71,06 g  auf 100 g Lag. liegt. Dureh Umrechnung der Daten von 
J a c k s o n  u. S ils b e e  u . Einaetzen in die Formel logie =  a /T  -f- 6 hoffto Vf. bei 
der grapb. Darst. gerade Linien zu erhalten u. durch dereń Schuittpunkt den Um- 
wandlungspunkt genauer charakterisieren zu konnen. Er erhielt jedoch auch in 
diesem Falle schwach gekriimmte Kuryen. (Rec. trav. chim. Pays-Bas 42. 1077 
bis 1079. 1923. Gent.) O h le .

8. A kam atsu , Uber GalaktoseschicefeUaure. Aus 20 g  iiber P ,0 6 getrockneter 
d-Galaktoee in 60 ccm Chlorsulfonsaure u. 80 ccm CHC1, (Kuhlung) u. Bebandeln 
mit Barytwasser erhielt Vf. das Bariumsalz einer Galaktose-tetra-sulfonsaure, 
C8H80 8(S0,)4Baa*3Ha0 ,  11. in W ., kann mit W . kurze Zeit ohne Zers. gekocht 
werden. Bei Zugabe yon HC1 bildet aich rasch B aS04. Ammoniakal. B leiessig  
erzeugt starkę Fallung; h. Fehlingsehe Lsg. wird reduziert. In featem Zustand zer- 
aetzt es sich bereits bei 605. Wird durch Hefa nicht yergoren. Auch Sulfatase 
aus Aspergillus orycae erzeugt keioe Spaltung. — K alium saU , C8H80 8(s0 ,)4K4, 
Zera. gegen 200°, reagiert neutral; [a ]oi0 -f- 41,7°. (Biochem. Ztschr. 142. 181 bis 
183. 1923. Berlin-Dahlem, Kaiaer WlLHELM-Inat. f. exp. Therap. u. Biochem.) L in .
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P . K arrer, M. Stanb, A. W ein h a g en  und B. Joos. Polysaccharide. X XII. 
Zur Kenntnis der Lichenase und JReservecellulOBe (Lichenin). (XXI. vgl. Helv. chim. 
Acta 6. 800; C. 1923. III. 1454.) Unter Lichenin yerateht man das w eit ver- 
breitete Kohlenhydrat, dae man bisher meiatens ala „Eeseryecellulose11 bezeichnet 
hat. Es findet sich in allen bisher gepruften Flechten u. in den meisten Samen. 
Lichenase ist die Enzymmischung, die Eeseryecellulose bis zu Glucose abbaut. 
Sie muB aus mindestens zwei Enzymen beatehen: die Reseryecellulase, die die 
Eeseryecellulose in Cellobiose spaltet, u. die Cellobiaae, die die Cellobioae abbaut.
— S c h n e c k e n lic h e n a s e :  Eeinigt man die im Magendarmkanal der Weinberg- 
echnecke (Helis pomatia) entbaltene FI., in der zahlreiche Fermente yorhanden sind, 
durch D ialyse, so erhalt man allein die Lichenase u. eine Cellobiaae. Nach be- 
endeter DialyBe, bei der infolge Diffusion des Enzyms erhebłiche Mengen Lichenase 
yerloren gehen, fallt man das Enzym durch Aceton oder A., nutacht ab u. waseht 
mit A. trocken. Jedoch ist die Oberfuhrung der Lichenase in  Trockenform durch 
Aceton oder Alkoholfallung mit einer maBigen Ahachwachung der Aktiyitat ver- 
bunden. So wurde bei einer Lichenaselsg. der. Lichenasewert des Praparates zu 9 
festgestellt, wahrend er sich bei einem durch AcetonfSUung erhałtenen Trocken- 
praparat auf 3,6 bereehnet. Unter Lichenaseeinheit yerstehen Vff. die Lichenase- 
menge, welcbe bei 37° u. Ph  5,28 1 g  Lichenin (in ca. 1,5—2%ig. Lsg.) innerhalb 
2 Stdn. zu 20% spaltet. Eine weitere Reinigung der Lichenase wurde durch Ad- 
sorptionsmethoden yeraucht: bas. Al-Sulfat bindet aus neutraler Lsg. faBt die ge- 
samte Lichenase dorch einmalige Adsorption. Yon 63 in den Vers. eingefuhrten 
Liehenaaeeinheiten wurden dabei 48 wiedergefunden. Lichenasewert des eluierten 
Praparates 6. Auch Al-Hydroxyd C adsorbiert aus neutraler Lichenaselsg. das 
Enzym yollstandig, doch konnte man auch hier nicht mehr die Gesamtheit der 
eingefuhrten Lichenaseeinheiten zuriickgewinnen (39 von 63). Zasatze yon Koeh- 
salz, EiweiB u. Seife sind ohne merklicben EinfluB auf die Wirkaamkeit der Liche
nase, dagegen wirken Zusatze yon Zuckerarten hemmend. Schon bei 40° wird 
Lichenase geschwacht, bei 60° wird sie rasch zerstort. P f la n z l i c h e  L ic h e n a s e :  
Diese iat mit der Schneckenlichenase sehr eng yerwandt, wenn nicht identisch. 
Beide unterscheiden sich yorerst noch durch ihr Verh. gegeniiber bas. Al-Sulfat u. 
A l-H ydroiyd, yon welchen die pflanzliche Lichenase sehr schwer adsorbiert wird. 
Ein weiterer Unterschied besteht in bezug auf enzymat. Einheitlichkeit, da die 
pflanzliche Lichenase yon yerschiedenen mit ihr eitrahierten Enzymen wie Diastase 
noch nicht getrennt werden konnte. An Hand yon zahlreichen VerBa. wurde der 
Gehalt an cellulosespaltendem Enzym yon yerschiedenen keimenden Samen (ge- 
keimte Platagerste, Grunmalz, Mais, Hafer, treibende Hyazinthen, keimende Erbsen, 
Spinat u. weiBe Bohnen) festgestellt. Grunmalz zeichnet sich durch besondera 
hohen Gehalt an Lichenase aus. Der Gehalt yon 2 kg Grunmalz an Lichenase 
entspricht ungefahr dem yon 35—40 Schnecken. (Hely. chim. Acta 7. 144—54. 
Zurich, Urny.) L inhardt .

P. K arrer, M. Staub und B. Joos, Polysaccharide. X X III. Vbcr die Zerlegwng 
der „Lichenase11 in  Teilenzyine. (XXII. ygl. yorat. Eef.) W ie Vff. an Hand yon 
Tabellen u. einer Kurve yermuteten, yerliert die Lichenase beim Stehen der was. 
Lsg. ein Partialenzym durch Inaktiyierung. Dieses Enzym ist die Cellobiase, die 
Cellobiose zu Glucose abbaut, wahrend das bestandigere Enzym dasjenige ist, das 
Eeseryecellulose nicht bis zu Glucose, sondern zu einem hoheren Zucker, wahr- 
scheinlich Cellobioae, abbaut. — Reine Cellobiose (ygl. Beb tba n d , Buli. Soc. Chim. 
Paris 7. 177; C. 1910. I. 1781) wurde yon dem gealterten Schneckenferment nicht 
gespalten.

Durch Parallelyerss. mit Lichenin u. Cellobiose wurde sodann gezeigt, daB 
gleiche Mengen des frischen Ferments Lichenin etwas Bchneller abbauen ala Cello-

115*
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biose, was darauf zurttckzufiihren sein durfte, daB im erateren Falle mehrere Enzyme 
zusammenwirken. Bei der Cellobiosehydrolyse wurde beobachtet, daB die Spaltung 
ziemlich l a D g a a m  einaetzt, dann aber in gleichen ZeitabBchnitten annahernd gleiche 
Mengen umgesetzt werden, waa auf eine ganz andere Reaktionakinetik wie bei der 
Licheninzcrlegung schlieiJen laBt. (Tabelien siehe im Original) Gealterte, cello- 
biaBefreie Fermentlag. baut Lichenin zu einem Zucker ab, deasen Reduktionskraft 
nur UDgefahr 50% der Glucoao betriigt. — In einer Nachachiitt nehmen Vff. Bezug 
auf eine Arbeit von P r in g s h e im  u .  L e ib o w itz  (S. 923), in welcher diese mit ge- 
altertem Malzauszug einen Partialabbau des Lichenins zu Cellobioae erzielt haben 
wollen. Es wird gezeigt, daB die Cellobiojespaltung durch Cellobiase irrtumlich 
berechnet ist u. nicht 99,6%, sondern nur ca. 77% betriigt. — Auch die Angabe 
uber die Spaltung dea Lichenins in Cellobiose bedarf noch weiterer Stutzen. (Helv. 
chim. Acta 7 . 154—59 Ziiricb, Univ.) L in h a e d t .

P. K arrer, M. Staub und J. Staub, Polysaccharide. XXIV. Uber das Vor- 
Tcommen von Lichenin (Reservecellulose) in  Flechten und anderen Pflanzen. (5. M it- 
teilung iiber Lichenin.) (XXIII. vgl. yorat. Re f ) L iihenin findet sich nicht nur in 
Cetraria Islandica, sondern auch in yielen anderen Flechten, w ie Eyernia yulpina, 
U snea barbata L . u. Parmelia furfuracea Ach. D ie Iaolierung aus Evernia yulpina 
geschah durch Eitrahieren der fein geachnittenen Flechte mit sd. A. (4 S tdn) u. 
sd. A. (10 Stdn.), mehitagiges Legen in 2%ig. Sodaleg., Auakochen mit W., Filtrieren 
u. Einengen (vgl. Hely. chim. Acta 6. 801; C. 1923. III. 1454). Aus der Tatsache, 
daB die Lichenase im Samen yieler Pflanzen gefunden wurde, muB gefolgert werden, 
daB das Lichenin ebenfalls in diesen Pflanzen yorkommt. (Hel?, chim. Acta 7. 
159—62. Ziirich, Uniy.) L in h a r d t .

Guido P e ll iz z a r r i , JDie Einwirkung der ealpetrigen Saure au f die Biguanide. 
Der Inhalt ist bereits nach Gazz. chim. ital. 53  384 (C 1923. III. 1164) wieder- 
gegeben. (Atti R. Accad. dei Lincei, Roma [5] 31. II. 540—43. 1922.) O h le .

S. C. I. O liy ier , Uber einen Parallelismus zwitchen Beweglichkeit des Wasser- 
stoffs des Bcnzólkerns und der des Chlors der Seiłenkette. Zuaammenfasaende Be- 
sprecbuBg der Resultate fruherer Arbeiten des Vfs. iiber die Beeinfluaaung der 
Yeraeifungsgeschwindigkeit des B em ylchlorids durch Substituenten im Benzolkein 
(ygl. Rec. tray. chim. Pays-Bas 42  516; C. 1923. III. 1641 u. friihere). Es ergibt 
sich folgende Regel: D ie Beweglichkeit des Cl dea Benzylchlorids wird durch 
einen Substituenten X  im Benzolkern in der gleichen W eiee beeinfluBt- wie die Be- 
weglicbkeit des der Gruppe CH,C1 entsprechenden H Atoms in der Verb. C,H6X. 
Bewirkt also der Substiiuent X  in der Verb. XC6H4CH,C1 in p Stellung die groBte 
Yeraeifungsgeschwindigkeit (gegeniiber o- u. -m-Position), so orientiert derselbe 
Substituent in C6H6X  einen 2. Subbtituenten yorwiegend in die p-(o)-Stellung. Das 
Entsprechende gilt fiir den Fali, wenn die yeraeifungsgeschwindigkeit der m-Verb. 
den groBten Wert hat. Der EinfluB der Temp. ist fiir boide Pbanomene gleich- 
sinnig. D ie Verseifungsgeschwindigkeiten der p -, o- u. -m-Ifomeren riicken mit 
steigender Temp. naher zuaammen. Andererseits wird bei der Darat. yon disubsti- 
tuierten Benzolderiyy. aus monosubstituierten bei erhohter Temp die Ausbeute an 
Nebenprodd. groBer. (Rec. tray. chim. Pays-Bas 42 . 775—78. 1923. Wage- 
ningen.) Oh l e .

N e v il  V in cen t S id g w ic k  und Jam es A cheson  N e i l l ,  Die Ldslichkett der 
Phcnyltndiam ine und ihrer Monoacctylderivate. D a die Kpp. der Phenylendiamine 
abweichend in der Reihe o =  252°, m  =  287°, p  =  267“ liegen, wurden die Los- 
lichkeiten der freien u. acetylierten Verbb. in W . u. Bzl. bei yerscbiedenen Tempp. 
bestimmt (Tabelien u. Kurven vgl. Original). Bei dieser Gelegenheit wurde fest- 
gestełlt-, daB m-Phenylendiamin, F. 62,8°, dimorph ist; der ObergaDgspunkt ist 36°; 
die c-Form  ist iiber 36° bestandig u. besteht aus braunen Nadeln, die ^9-Foim ist
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unter 36° stabil u. kryatallisiert in mauęefarbenen PJatten. D ie Ergebniseo der 
Unters. waren im tibrigen folgende: D ie o-Reihen sind besaer ]. in Bzl. ala in W., 
die m-Verb. gleicht beziigliek ihrer Loslichkeit mehr der o ais der p-Yerb. m-Acetyl- 
diamin ist in Bel. w e D ig e r  1. ais die p-Verb.. wabrend sie eigentlieh mebr 1. sein 
Eollte. D ie Loslichkeiten der Acetylderiyy. in  W . iat statt o m p gefunden 
iu  p o <  m. (Journ. Chem. Soc. London 123. 2813— 19. 1923. Oxford, DyBon, 
Perrina Lab.) H a b e r la n d .

N e v il  V in cen t S id g w ick  und E r ie  N ew m a rch  A llo t t , D ie Loilichkeit der 
Oxybenzaldehyde und Oxytolualdehyde. (Vgl. vor»t. Ref.). D ie Loslichkeiten von
0-, m- u. p  Oxybenzaldehyd sowie der Aldehyde C E O : O E : GEt  =  1 : 2 : 5 ,  1 : 4 : 5
tu 1 : 4 : 6  in W. u. Bzl. wurden bei yerachiedenen Tempp bestimmt. D ie Oxybene- 
aldebyde gleichen in dieser Beziehung Behr den fruher untersuchten Nitropbenolen 
(vgl. S id g w ic k  u. A ld o u s , Journ Chem. Soc. London 119. 1001; C. 1921. III. 
1119). D ie Einfiihrung von CH, in  die Oiyaldehyde yermindert die Loslichkeit in  
W. W erte fiir krit. Losungstempp. in W . u. Bzl. bei verschiedenen Substituenten 
vg!. im Original. W ie die Nitrophenole u. Oxysauren zeigen auch die Oiyaldehyde 
das typ. Verh. anormaler Beneolderiw .: die o-Verb. differiert weitgehend von der 
m- u. p Verb., die beiden letzteren gleichen Bich mehr. D ie o-Verb. ist am leich- 
testen fluehtig, am wenigsten mit W ., am meisten mit Bzl. miechbar. — Gelegentlich 
dieser Unters. stellten V£f. ais neue Verb. dar: 2-Oxy-p-tolualdehyd, CsH ,0 „  durch 
Nitrieren yon p-Tolualdehyd, Red. der Nitroverb. mit F eS04 -f- N a,C 03 (ais Bisulfit- 
verb ) u. DiazotiereD, schwach gelbe Nadeln, F. 73°. (Journ. Chem. Soc. London 123. 
2819—26. 1923. Oxford, Dyson Perrins Lab.) H a b e r la n d .

M arcel de M ontm ollin  und P a sca l M atlle , Einige neue D erivate des Butylens-
1,2. — a-Butylenchlorhydrin, C4H90C1, durch Einleiten von Butylen in HOC1, Aus- 
Balzen mit NaCl, Extrahieren mit A., farblose FI., Kp. 141°; daneben entstehen
1-Chlormethylathylketon, Kp. 135—137°, yon durchdringendem Geruch (gibt mit 
Pbenylhydrazin gelbe kryatallin. Yerb. F. 210—215° [Zers.]) u. Dichlorbutan, CiHgCIj, 
Kp. 121—122°, Kp. 31°, dieses auch direkt aus Cl, +  Butylen in W ., wobei gleich- 
zeitig Trichlorbutan, C4H,C18 ■= CHS-CHC1-CHC1«CE,C1, gebildet wird; K p.„ 62 
bis 63°, K p m  165—168°. — B utylenbrom hydrin, C4H90 B r, Kp.a  56—58°; gibt 
durch Oxydation mit CrO, Brommethylathylketon, Kp. 145°, mit PsOs ein Gemisch 
der beiden Brombutene, CH3 • CH, • CH— CH Br u. CH3 • CH— CH • CH, Br, Kp. 95—102°.
— 1-Brommethylalhylketon, farblose FI. von durchdringendem Geruch, Kp.n  42—44°, 
Kp-„5 145°, gibt mit C6H6N H N H , gelbe krystallin. Verb., F . 200—205®. — Neben
1,2-Dibrombutan  entsteht bei der Rk. auch ein bromiertes Bromhydrin, C4H8OBr„ 
Kp. 79—80°. D ie durch Einw. yon C6H8NHNH, auf die chlorierten oder bromieiten 
Ketone erhaltenen gelben Verbb. sind der Analyse Dach keine Phenylhydraeone.

WahrEcheinlich entaprechen die Veibb. einem Phenylhydr-
H ,C —N H -N H -C sHj azidophcnylhydrazin  (nebeDst.), jedoch laBt sich ein Grund

C—N —NHCeH5 fur die yerschiedenen Eigenscbaften der beiden Verbb.
H6 nicht angeben. — B utylendiacetat, CjH140 4, aus Dibrom-

butan -f- Eg. bei Ggw. von wasaerfreiem K-Acetat, farb
lo se , angenehm rieebende FI., Kp. 196—199°; gleichzeitig entsteht Brombułen, 
C,H5*CBr— CH. — Butylenbromacetat, C9Hn O,Br— CHs *CHs-CH(OCOCHs)'CH,Br, 
aus Diacetat -f- HBr, gelbliche FI. von angenehmem Gerucb, Kp 16 76*, gibt beim 
Yerseifen Bromhydrin. — Butylenoxyd, C4H80 , aus dem Chlor- oder Bromhydrin -f- 
konz. KOH, farblose FI., Kp. 58,5—59°. — Aminooxybutan  aus yorigem +  NH4OH, 
Kp. 168—170°. (Helv. chim. Acta 7. 106—11. Neucb&tel, Uniy.) H aberland .

M. M asriera , Additionsprodukte der Phosphinimine. II. Mitteilung. (I. vgl.
S. 903.) Es wurde weiterhin die Synthese derartiger Prodd. aus Triphenylphosphin 
«. den am N  chlorierten Aniliden  bewirkt. Dabei gab Acetylphenylchloramid eine
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bestandige Verb., isomer der unbestandigen aua Triphenylphosphinphenylimin u. 
CH8*C0C1, p-ToluoUulfonphenylchloramid die gleicho Yerb. w ie jenea Imin mit 
p-Toluolaulfurylchlorid. Aus dem bisher unbekannten, aber analog der Br-Verb. 
erhSltlichen 2 ,4 -D idilorphenylazid  wurde Triphenylphosphin-2 ,4 -diehlorphenylamin 
erhalten, daa keine baa. Eigenschaften mebr zeigt u. mit p-Toluolsulfurylchlorid 
kein Additionsprod. liefert. D agegen reagiert p-Toluolsulfon-2,4-dtchlorphenylchlor- 
am id  mit Triphenylphoapbin unter B. einer unbeatandigen Verb., die sieb in eine 
bestandige Additionsyerb. von gleichem Yerh. w ie die Homologen umlagert.

V e r s u c h s t e i l .  Acetylphenylchloramid, C H,*C0«NCl-C6He, wurde mit gater 
Auabeute nach dem Verf. von Cha tta w a y  u. Ob tON (Journ. Chem. Soc. London 
75. 1050; C. 99 . II. 1050) erhalten. D ie daraus mit Triphenylphoaphin erhaltene 
Verb., (Ct E t )„PCl— N(CaHs)C O 'O n s (?j, Tafeln (aua Chlf. -f- PAe.), P. 100— 102°,
1. in  A ., A ., B zl., sehr bcatandig..— 2,4-D idilorphenylazid , C0H8C V N 3, schwach- 
gelbe Nadeln (aua absol. A.), F. 51°, 1. in A ., A., Bzl., Chlf. u. PAe., unl. in W ., 
sehr explosiv. — Triphenylphosphin - 2 ,4  - dichlorphenylimin, C8H8C1S»N : P(CeH6)8, 
farblose Tafeln (aus Bzl.), F. 161°, 1. in A., Bzl. u. Chlf., swl. in A. u. PAe. — 
P rod. aus Triphenylphosphin u. p-Toluolsulfon-2,4-dichlorphenylćhloramid, (C0H6)8P : 
N(SO,"CaH4-CHs)-CeB8C lj(?), Zera. ca. 100°, 1. in A ., Chlf., B zl., die Lsgg. zers. 
sich schon bei ca. 60°. (Anales soc. eBpanola Fis. Quim. 22. 25—48. Ziirieh, Techn. 
Hochscbule.) Sp ie g e l .

A. B inz, Z ur Oeschichte des Neosilbersaharsans. III. M itteilung uber Arseno- 
metalherbindungen. (II. ygl. Ber. Dtsch. Chem. Gea. 55. 3826; C. 1923. I. 1160). 
D ie Entdeckung des Neosilbersalyarsans kam dadurch zustande, daB die Rk. yon 
K a r r e r : R *A s:A a*R  -f- R '-As': AsR' «=• 2R -A s : AsR' auf unaymmetr. Auagangs- 
materialien ubertragen werden sollte. Zu erwarten w ar, daB entweder keine Rk. 
eintrat oder die folgende:

R *A s: A s-R ' +  R .A s:A s .R "  =  R .A s : A s .R  +  R '.A s:A sR " .
Zur Prufung dieser Annahmen wurden Neosalyarsan u. Silbersalyaraan ver- 

wendet. In beiden Fallen muBte sich eines der beiden ReaktionBprodd. mit COj 
auafallen laasen. Das ist indessen nicht der Fali. D er Karrersche Reaktions- 
mechanismu8 ist also auf diesen Fali nicht ubertragbar. (Ztschr. f. angew. Ch. 36. 
551—52. 1923.) Oh l e .

I . J . R in k es, Uber Metachloranilin und Mełaóhlorphenol. Gegenuber den An- 
gaben Se e k l e s  (Rec. trav. chim. Pays-Bas 42. 69; C. 1923. I. 767) betreffs der 
F F . yon m-Chloranilin u. m-Chlorphenol weist Vf. auf eine fciihere Arbcit (Holle- 
m ann  u. R in k e s , Rec. trav. chim. Pays-Bas 30 . 31; C. 1911. II. 19) hin, in der 
fiir m-Chloranilin F. — 10,4° u. fiir m-Chlorphenol F. 32,8° sichergestellt worden 
ist. (Rec. tray. chim. Paya-Baa 42 . 1092. 1923.) Oh l e ,

Er. F ich ter  und W llh . D ietr ich , Elektrochemisćhe Ozydation von Alkylathern 
des Phenols und der drei isomeren Diozybcnzóle. (Vgl. F ic h t e r  u. A ckerm ann , 
Hely. chim. Acta 2. 583; C. 1920. I. 497.) D as Anisol wird elektrochem. an PbO,- 
Anoden mit gater Ausbeute za Chinon oiydiert, wobei die Oiydation iiber Hydro- 
chinon-monomethylather ais Zwischenprod. yerlauft. Ahnlich yerhalten sich auch 
Phenetol u. Phenólisoamylather, Kp. 215°; jedoch ist die Ausbeute an Chinon 
niedriger, da die Ausbeute an den Abbauprodd. des Chinona (Fumarsaure u. COj) 
boher ist. — Hydrochinon-monomethylather gibt an der PbO,-Anodę glatt Chinon, 
Hydrochinon-dimethyldther hingegen liefert dasselbe Prod. nur hochstens mit 50% Aua
beute. — Ouajacol wird, neben weitgehendem Abbau zu einem Biguajacol oiydiert, 
welches zum eDtsprechenden Bibrenzcatechin entmethyliert werden kann (Bibrenz- 
acetat); beim Methylieren dea Biguajacols entsteht Tetramethylbibrenzcatechin (Bi- 
yeratrol). — Veratrol liefert Bibrenzcatechin-trimetbylather, neben etwas Biyeratrol. —
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Resorcinmonomethylather gibt einen oligen Biresorcindimethylather, der sich zum
2, 4, 2 \  4'-Biresorcin entmethylieren laBt.

Diacetat des Biguajacols, CHe • CO • O • CeH ,(0  • CH„)• CaHs(0  • CH3) > O • CO • CHB =» 
Cu Hu 0 8, F. 198°; mit sd. 2 n . NaOH entsteht Biguajacol, aus A. Nśidelchen, 
F. 166°. Gibt mit konz. HsS 0 4 eine schone Griinfarbung, mit FeCl, eine Orange- 
farbung. — Bibrenzcatechin, mit konz. HJ, Nadelchen, die sich an der Luft rasch 
dunkel farben, in W . wl., in  A., A. u. Bul. 11., mit FeCl, smaragdgriinc Farbung, 
F. 134°. — Dibenzoat des Biguajacols, C,sHa,0 8, aus A. weiBe Nadelchen, F. 203°. 
In PAe. w l., in A. u. Bul. 11. — Tetromcthyibibrenzcatechin mit CHSJ -f- NaOH, 
aus A. glanzende Tafelchen oder Blattchen, F. 130°; Kp lt 195°. Bibrenzcatechin- 
tetracetat, CaoH130 8, aus A. F. 161° unter yorherigom Erweichen. — Acetat des 
Trimethylathers desBibrenzcatechins, CHa*CO0(CH3O)-C6H8*C9H3(OCHe)s =  Cl7HI80 6. 
Aus A. schwachgelbliche Blattchen, F. 116°. — Biresorcindimethylather, CuHu 0 4, 
amorph. Diacetat, Kp,ls 190°. (Helv. chim. Acta 7. 131—43. Basel, Anst. f. anorg. 
Chem.) L in h a r d t .

E n g en  B am b erger  und Joa B rnn, Studien iiber A rylazide. 3. M itt Chinol- 
dther aus p-methylierten Arylaziden. (2. ygl. S. 759.) Aus p-methylierten Arylaziden 
entstehen Iminochinolather (ygl. nachst. Kef.), die in Form der entsprechenden 
Chinoldther in reinem Zustand abgeschieden werden konnen. Durch Schutteln von
2 .4 -X yly l-l-a zid  mit 4faeher Menge alkoh. HsS 0 4 (1 Vol. konz. HaSOł -f- 2 Vol. 
absol. A.) entstehen: p-Xylohydrochinondiathylather, (CH81<OCsH6s-OCsH65.CH84) =  
C „H 180 „  aus Gasolin qundrat. Tafeln, aus A. gerippte Platten, F . 106—107°, autJer- 
dem ein Ol, aus dem p-X ylochinon, (CH81*CH84. 0 , - 0 6) =  C8H80 , ,  gelbe Nadeln, 
F. 123° isoliert wurde; weitere Aufarbeituug der Zeraetiungaprodd. (Einzelheiten im 
Original) ergab 2,4-Dimethylćhinolhydrat, C8H10O„ aus W . Nadeln, F. 72—73°; 
sow ie eine Saure C „ S ie0 6, braune amorphe Flocken; p-Xylóhydrochinon, C8H10O„ 
F. 211—212°, durch Umlagerung von Xyloehinol entstanden; 2,4-Xylochinolathyl- 
iither, C10H14O„ Kp.u  97—98°, mit p-Nitrophenylhydrazin p-N itrophenylazoxylyl, 
F. 128—129°, mit Semicarbazid p-Xylylazocarbonam id, F. 136—137° gebend; Dixylenol 
aus A. Nadeln, F. 137,5—138°; Xylenol (CH3I«CH88-OH4;; ferner Iminoxylochinol- 
dther, Iminoxylochinol, D ixylylam in, C18H18N, X ylid in  (CH31-CHa8.N H s4;) u. eine 
amorphe Base, CsS n ON, hellbraun. — Aus p-T oluylazid  wurden analog erhalten 
Toluchinolathylather, C8H12Os, aus Gasolin F. 52,5°, aus Iminotoluchinolather wahrend 
der Aufarbeitung entstanden; JN3a u. p-Toluidin  neben amorphen harzigen Prodd. 
Wird Btatt C,H6OH CH8OH angewandt, so entstehen: Toluchinolmethylather, C8Hł0O„ 
aus A. F. 37—40°, wenig Iminotoluchinolmethylather, p-Toluidin, N E „  p-Eresol (?) 
sowie harzige Prodd. (Helv. chim. Acta 7. 112—22. Zuricb, Polytechn.) H a b e r l .

E ug. B am b erger , Jos. Brnn und Ad. H artm ann, Studien iiber Arylazide. 
4. Mitteilung. Iminochinolather aus p-methylierten Arylaziden. (3. ygl. voret. Bef.) 
Durch Zers. yon 2 ,4 -X y lil- la z id  mit Monohydrat -J- CH,OH konnten isoliert werden 
(Methode ygl. Original): Imino-2,4-xylochinolmethyldther, CeH,aNO, Kp.18 94—95°} 
Chlorimid, CsHu ONCl, ans Gasolin F. 62,5—63,5°; 2,4-Xylochinolmcthyldthcr, F. 40 
bis 40,5° aus dem Iminoiither entstanden; sehr wenig 2 ,4-Xyloćhinol, C8H10O„ 
Xylenol u. unbekannte Krystalle mit F. 112—113° sowie F. 265°, harzige u. amorphe 
Vcrbb. — Bei Anwondung yon C2H6OH -f- Monohydrat wurden erhalten: Imino-
2.4-xylochinolathylaiher, C10H15NO, Chlorimid F. 31°; 2,4-Xylochinol, F. 72,5°;
2.4-Xylochinolathylather, aus Gasolin weiBe Blattchen, F. 106—107°; Xylohydro- 
chinon, X y lid in  u. Xylenol. (Helv. chim. Acta 7. 123—31. Zuricb, Polytechn.) H a.

J ea n  P iccard  und F a lk  A bouchy, Biphenylierte Phenylendiamine und die 
Farbę ihrer Oxydationsprodukte. Vff. steliten syntbet. dar: 1. Dibiphenyl-pphenylen- 
diarnin, 2. Dibiphenyldiphenyl-p-phenylendiamin, 3. Tetrabiphenyl-p-phenylendiamin. 
Nur aus 1. lieB sich durch Oiydation eine Base, Dibiphenylćhinondiimin gewinnen.
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Aua den beiden ersten Verbb. konnton mericbinoide Pikrate erhalten werden; die 
holocbinoiden Salze waren nicbt in festem Zuatand isolierbar, ebensowenig wie 
bolo- u. mericbinoide Salze aua 3. D ie merichinoiden Salze der 3 Basen sind  
blaulichgrun, giun u. gelbgrun; mit konz. H ,S 0 4 enlatehen aua den Salsen von 2 
u. 3 blauviolette u. blaue Prodd., dieae bolochinoiden Salze B in d  Disalze. Aua 1. 
erhalt man daa yiolette Diesla erat durch rauchende H ,S 0 4, mit konz. H ,S 0 4 ent- 
ateht nur daa blaue Monosalz.

V e r a u c h e . Diacctodibiphcr,yl-p-phenylendiamin aua Dibrombenzol -f- p-Acet- 
aminobiphenyl in C„HsNO, bei Ggw. von K ,C 08 u. Cn bei 180—215°, aua Toluol 
danach aua CH8COOH farbloae Kryatalle, F. 245°. — Dibiphenyl-p-phenylendiamin, 
C8,H ,4N„ aua yorigem -f- ad. 17°/o’g- alkoh. KOH, aua Toluol, danach aua Eg. 
metali, glanzende Blattchen, P. 256°, wl. in organ. Mitteln; Lsg. in konz. H2SOł 
farbloa, in Eg. achwach griin; in Eg. +  PbO, oder Na,Cr,O, erat braun, dann rot 
werdend, in Bzl. -j~ PbO, kirschrot, Lsg. in konz. H ,S 04 wird durch Oxydation 
blau. A lle Farbungen beruhen auf B. yon Dibiphenylchinondiimin, CS0H „N ,; aus 
Eg. +  N a,C r,07 -{- K ,C 08 durch W . gefallt, blutrotes amorphea Prod., F. 266°, 
Lsg. in Bzl. kirachrot (Baso), in konz. H ,S 0 4 -f- SOa blauviolett, in konz. H,SO< 
blaugriin, in Eg. braunrot, in Eg. -)- H ,S 0 4 oder HC1 (konz.) blau, in Eg. +  W . 
yiolett, mit yiel W . orangefarbener Nd., in HCOOH blau; die blauen Lagg. ent- 
halten daa Monosalz, die yioletten daa Disalz, die grtinen das mericbinoide Salz. —  
P ikra t des ineri-Dibiphcnylchinondiimomuine, man yeractzt eine moglichst feine 
Suapenaion deB yorigen in Eg. mit 50° w. Lsg. yon 1. in Eg. u. gibt Eg.-Pikrin- 
aiiurelsg. hinzu; blaugrtineB Pulyer, F. 208°, Lsg. in Bzl. griin, ebenso gefarbt bleibt 
Lsg. in Eg. bei Zugabe yon W . Durch Red. mit TiCl, entsteht 1. — Dibiphenyl- 
diphenylphenylendiamin, C4,H „ N „  aus 1. mit C6H6J in C6H5NO, -f- K,COs -J- Cu 
oder aus 1. -f- Jodbiphenyl, aus Toluol farblose Krystalle, F. 211°, Lsg. in konz.
H ,S 0 4 farblos, in Eg. schwach griinlich; durch Oxydation in Eg. entsteht eine 
griine Lsg. des merichinoiden Salzes; durch H ,S 0 4 zu erbaltendea holochinoidea 
Salz ist blauyiolett; Oiydation gelingt am besten durch Zugabe yon etwas konz. 
HCJ zum Eg. — P ikrat det meri-Dibiphenyldiphenylchinondiimoniums, griingelbea 
Pulyer, F . 169°, Lsg. in  Bzl. gelbgrun, Lsg. in CHaCOOH griin, yerUndert sich 
nicht durch W ., durch yiel W . wird das Salz zers. — TetrabipTtenyl-p-phtnylen- 
diam in, C64H40N „ aus Toluol u. CH3COOH fast farblose KryBtalle, F. uber 280°; 
Lsg. in H ,S 0 4 u .  CHaCOOH w ie 1. u. 2. Durch Oxydation entateht daa griine 
merichinoide Salz, die Farbę grenzt dicht an Gelb zweiter Ordnung. Durch Oxy- 
dation in Eg. +  HC1 kann daa blaue holochinoide Salz erhalten werden. Das 
mericbinoide Salz ist aebr wenig bcstiindig; ein Pikrat konnte nicht erhalten 
werden. (Hely. cbim. Acta 7. 75—83. Laueanne, Uniy.) H abebland .

E. B riner, E . P a try  und E . de Luserna, Untersućhungen iiber die Ozydation  
mittels Ozon. I. Uber die Darstellung des Vanillins. D ie Yerss. (Tabellen aiehe 
im Original) zeigen , daB, im Gegensatz zu den bisher angewandten Metboden zur 
Oxydation des Itoeugenols zu Vanillin, das Ozon um so beBser ausgeniitst wird, je  
tiefer die Temp. ist, bei der man arbeitet. Ea ware auch yon Yorteil, ein Gaa zu 
gebrauchen, das yiel reicher an 0 8 is t , wie daa biBher benutzte. Man wiirde aut 
dieae W eise die Oiydation besehleunigen, ohne daB die Ausbeute nennenswert yer- 
ringert wurde. Zu den Versa. wurde im allgemeinen ein Gasstrom yon 5 1 in der 
Stde. yerwendet, der auf 3 g  Iaoeugenol in 100 ccm CC14 einwirkte. (Helv. chim. 
Acta 7. 62—74. Genf, Uniy.) L in h a b d t .

C orn illo t, Uber die K onstitution der Phthalonsaure. Statt der ublichen Formel L 
haben F a b g h e b  u .  P e r k in  (Journ. Chem. Soc. London 119. 1729; C. 1922 I. 682) 
fur Phthalonsaure die Oiylactonformel (II.) in Betracht gezogen, die R uboda u .  

P e r k in  (Journ. Chem. Soc. London 123. 2094; C. 1923. III. 1516) durch die B.



1 9 2 4 . I . D. O b g a n isc h e  C hem ie. 1 7 7 3

eineB Acetylderiv. fur erwiesen halten. Vf. kann zwar nach eigener Unters. die

diesem Praparat gegebene Formel (III.) bestatigcn, hiilt es aber fiir ein sckundares 
Umlagerungsprod. Pkthalonsdurcnnhydrid (IV.) wird durch Essigsaure langsam schon 
in der Kiilte, sebr schnell bei 100° in jene Verb. ycrwandelt. Bei Einw. von CHS* 
COC1 u. (CHaO),0 auf Phthalonsaure entsteht ein Gemisch beider, n. zwar um so 
mehr von dem Acetylderiy., das danaeh unter Ringyerengerung au3 dem Anhydrid 
heryorgehen diirfte. (C. r. d. 1’Aead. des sciences 178. 490—92.) Sp ie g e l .

H. J. P r in s, E ine neue Mcthode zur ReduJction von E słtrn . (Vgl. Rec. trav. 
chim. PayB-Bas 42 . 473. 482; C. 1923. III. 898. 899.) A uf Grand seiner friiher 
(Chem. Weekblad 11. 479; C. 1914. II. 196) entwickelten Anschauungen hat Vf. 
eine Methode zur Red. von Estem  bei n ieiriger Temp. ausgearbeitet, die 90°/o u. 
mehr des durch Red. der Saure entstehenden Alkohols liefert. Aldehyd entsteht 
nur in kleinen Mengen (1—3%) nebenher. A is Zwischenprod. wird er wahr- 
scheinlich von der Na-Oberflache stark adsorbiert u. schnell reduziert. Ausbeute 
bei aliphat. Estern 90% u. mehr (bei A thyloktylat 97% ), bei PhenyUsiigester 50%, 
bei Zimtsaureester nur wenig PhenylpropylaUcohol. Der Ester wird im 3-fachen 
Gewicht A. gel., mit konz. Na-Acetatlsg. unterschichtet u. so geruhrt, daB die 
JL-Schicht schnell rotiert, die Acetatschicht aber ziemlich ruhig liegen bleibt. Dann 
wird bei —5* Na in kleinen Stiicken zugegeben u. durch Zutiopfen von 30%ig. 
Essigsaure die A.-Schicht neutral oder ganz schwach Bauer gegen Lackmu3 ge- 
halten. W enn Temp. u. saure Rk. niedrig gehalten w ird, braucht man 25—30% 
Na mehr ais berechnet. Dauer der Red, 3 —5 Tage. (Rec. tray. chim. Pays-Bas 
42 . 1050—52. 1923. Hilyersum, Essenzfabr. P o la k  & S chw aez.) P o sn e k .

G erm aine C anąu il, Uber die Veresterung von Cydohexanól und einiger seiner 
JKomólogen. Bei Veresterung von Cyclohexanol, o-Methylcydohexanol u. 1,3 4-Di- 
methylcyćlohexanol mit Essigsaure in molekularen VerhaltniBsen ergaben sich die 
GrcDzwerte, nach ca. 110 Stdn. erreicht, zu 55,64 ber.w. 49,85 u. 47,5% , woraus 
sich K zu 0,635 bezw. 1,012 u. 1,221 berechnet. V ergleieh mit den von Me n - 
SCHUtkin (Ann. Chim. et Phys. [5] 20 . [1880]) fiir Dimethylcarbinol u. seine 
A thylderiw . gefundenen Grenzwerten laBt den EinfluB der Substition in der cycl. 
Reihe etwas groBer erscheinen. (C. r. d. l ’Acad. des sciencea 178. 323—26.) Sp .

B ror H o lm b erg  und E r ik  Sunesson, Uber Sulfitlaugcnborneol. Sulfitlaugen- 
borneole verschiedener Herkunft besaBen ein Drehungsvermogen, wahrend sie sonst 
ais inakt. beschrieben sind. Nach der nur unwesentlichen Ver5nderung des Drehungs- 
yermogens in yerschiedenen Losungsmm., dem kryoskop. Verh. in Bzl. u. den 
geringfiigigen Veranderungen beim Erhitzen mit yerd. u. methylalkoholhaltiger 
H jS04 sind sie frei von Ieoborneol. D ie yerschiedenen Praparate enthielten 14 bis 
22% 1-Borncol. — Das Acetat des Sulfiłlaugenborneols, Kp. 226—228°, erstarrte im 
COj-A.-Gemiscb, Bchmolz aber schon wieder beim Auf bcwabren in Schnee. — Durch 
Oiydation wurde Campher erhalten, Kp. 175— 178°, Oxim, Kp. 118—119*. — D ie  
Aafdpaltung des Sulfitlaugenborneols in d- u. I-Bomeol gelang nur sehr unvoll- 
kommen. S a li von Bornylphthalsaure m it d-Phcnathylamin, C14Hu O • CO • C6H4C 0 ■ 
O • NH,CH(CH,)CeHs , Prismen, F. 103—106°, zeigte bei fraktionierter KryBtalli- 
sation nur in den ersten Fraktionen eine schwache AnreicheruDg der 1-SSure. Da-
gegen erhielten Vff. aus dem Salz der Bornylzanthogentaure m it l-Phcnathylamin, 
C « H „ 0  • CS • S • NHaCH(CHs)CeH5, F . 8 8 -9 0 ° , wl. Salze reicher an 1-Borneol. —

OH
CO—CO,H i  __  _

s C— CO,H
O—CO—CHS 
Ó—COsH

CO

+ CHx.COOH
■<
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Eornylxanłhogenessig8aurel aus dem Na-Xanthogenat des Sulfitlaugenborneols u. Na- 
Chloraeetat, konnte nicht zur Krystallisation gebracht werden, wohl aber das mit 
wss. NHS entstehende Bomylxanthogenamid, C10H17OCS • NHS, F. 133—135°. Durch 
Erwarmen mit Bromeaaigeaure wurde dieses in  Bornylbromid, Kp. ca. 85°, Carba- 
minthioglykolsiiure u. andere nicht bestimmte Zers.-Prodd. gespalten. (Syensk 
Kem. Tidskr. 35. 215—29. Stockholm, Techn. Hochschule.) Mo k ten sen .

0 . W allach , Uber die Eonstitution des Buccocamphtrs (Diosphenol) und seiner 
Homologen, sowie uber dereń Abicandlung in Dioxime der cyclischen Orthodiketone. 
Gemeinsam mit A lb ert W eissenborn hat Vf. die friihercn Arbeiten (Nachr. K. 
Ges. W iss. Gottingen 1915. 246; L ieb ig s  Ann. 414. 296; C. 1918. II. 116) iiber die 
Umwandlung von Cyclohesanonen in Cyclopentanone fortgeBetzt u. den Bcwcis er- 
bracht, daB die Zwischenprodd. der Bk'. von der Zus. CnHsn_ , 0 , ,  b e s t a n d ig e  
Monoenolformen cycl. Orthodiketone, d. h. also ungesatt. ,J'-Oxy-2-ketone sind.

Der aus Menthondibromid entstehende Buccocampher (Diosphenol) hat also die 
Formel I. Buccocampher entsteht auch sehr glatt durch Oxydation von A'-Men- 
thenon-3 mit verd., eiakalter KMnO^Lsg.; ebenao gibt Carvenon Diosphenol, wobei 
die B. des ungesatt. Ketons der Formel II snzunehmen ist. Fiir das Bestehen  
eines la b  i le n  Gleichgewichts zwischen Monoenol- u. Diketoform spricht auch die
B. eines Dioxim s des Orthodiketone (Formel III), beim Losen von Diosphenol in  
KOH, Erwarmen mit Hydroxylaminchlorhydrat u. Au3fallen mit COa; farbl. Verb., 
F. 197°, 11. in A. u. Alkali.

D ie H o m o lo g e n  verhalten sich analog. D as Dioxim des Cyclohesandions (IV.), 
kryst. aus ed. W. in farbl. Nadeln, F. 194—195°. — Die Verb. aus o-Methylhexanon 
zeigt F. 166°; die entspr. m-Yerb. F. 181°, p-Verb. 185°. — Die A lkylderiw . bilden  
wie die A lkylderiw . des Glyosims Komplexaalze mit den Metallen der 8. Gruppe; 
das D ioiim  des o-Cyclohexandions kann gleichfalls wie dieses zum Nachw. von N i 
benutzt werden. Eine Lsg. von o-Cyclohcsandionoxim in W . (1:5000) gibt noch 
eine deutliche Ek. mit einer Lsg. yon 1 g  N i in 2000 Liter W . Auch geringe 
Mengen N i konnen in Kobalt durch dieses empfindliche Eeagene nachgewiesen  
werden. (Nachr. K. Ges. W iss. Gottingen 1923. 85—88.) A. H e ss e .

H ans R upe und M argrit S ch arer , Einwirkung von Ferrichlorid au f Oxy- 
methylencampher. Kocht man Oxymethylcncampher in alkoh. Lsg. mit F eC l,-L sg. 
(vgl. E u pe  u. Sch m id , Helv. chim. Acta 5. 783; C. 1 9 2 3 .1. 67), bo entateht, indem 
vielleicht intermediar HC1 angelagert u. C H ,0  abgespalten wird, cc-Chlorcamphtr, 
F . 92—92,5°. Bei langerer Einw. bildet sich iiber Campherchinon Camphersaure- 
anhydrid , F. 218—219°. Letzteres wurde auch direkt aus Campherchinon durch 
Behandlung mit FeCls dargestellt. E s iat mit Wasserdampf teilweise unzers. fliichtig 
u. w l. in PA e. Aus Oxymethylencampher u. FeBr3 entsteht a-Bromcampher. (Helv. 
chim. Acta 6. 1072—76. 1923. Basel, Anst. f. organ. Ch.) R ic h t e r .

H an s B n p e  und C arl C onrvoisier , D ie Rotationisdispersion einiger homologer 
Methylencampherderitate. D ie Darst. der Verbb. erfolgte nach dem Vferf. von R u pe  
u. B u r ck h a bd t  (Ber. Dtsch. Chem. Gea. 49. 2547; C. 1917. I. 66), Kondensation 
Von Methyleccampherchlorid mit Na - Acetessigestern u. VerBeifung u. D est der 
entstandencn Sauren. Ein Teil der so gewonnenen Alkylidencampher ist ais Ge- 
miach zweier Diastereoisomeren zu betrachten, dereń Mengenyerhaltnis sich bei 
wiederholter Dest. andert, wie die Betrachtung der Drehungen lehrt. D ie Eotations- 
dispersion ist dagegen in allen Fallen vollkommen normal. Hierdurch erklaren sich

IV. |
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auch die Abweichungen gegenuber fruheren Beobachtungen (Rope u . I s e l in ,  Ber. 
Dtaeh. Chem. Gea. 49. 25; C. 1916. I. 291; H a l le r  u . M in gu in , C. r. d. l ’Acad. 
des sciences 138. 578; C. 1904. I. 948).

a  - Methylencampher-a - methylessigsaure, C10Hu O : GH • CH(CH8) • COsH. Durch 
Umeetzung von Methylencampherchlorid mit Metbylaceteasigester u. Na u. Versei- 
fung dea Estera (Kp.n  164—167°) mit Eg.-HCl. Nadeln, P. 109:—110°. Liefert, bei 
160° im Vakuum destilliert, Athylmethylencampher, Propylidencam pher, Cl0Hu O : 
CH-CjHj. Nadeln, P. 41—43°. Aus fl. Saure wurde ein fl. StereoiaomereDgemisch 
(a. Tabelle) erbalten. — u  - Methylencampher - a  - athylessigsaure, C1(,Hu O : CH-CH

D .m4 Losungsm. [«]d
[« >
M o

M ethylm ethylencam pher............................ ■ Bzl. 203,4° 2,35
Athylmethylencampher (f l.) ...................... 0,9497 — 149,18° 2,38

(fest) . . . . 0,8771 Bzl. 22,67° 2,16
Propylm ethylencam pher............................ 0,9389 — 94,58° 2,35
B u ty lm eth y len cam p h er............................ 0,9332 — 116,48° 2,36
A m ylm eth y len eam p h er........................... 0,9252 — 141,13° 2,37
Isoamylmethylencampher............................ 0,9202 — 133,84° .2,35
B utenm eth ylen cam pher........................... 0,9475 — 144,23° 2,37
Phenylathylmethylencampher . . . . 1,0104 — 126,29° 2,36
Methylencampherpropionsaure . . . . — Bzl. 32,25° 2,36
M etbylencam pherisobutyleEsigsaure . . — Bzl. 108,74° 2,27
(CjH^.COjH (mit H ans Bnrokhardt). Nadelchen, F . 118°. Ca-Salz, Nadelbiischel.
— Athylester, C17Ha80 , .  Gelbliches Ó1 von bitterem Geschmack. Kp.lt 169°. — 
Propylmethylencaynpher, Butylidencampher, C10HI4O : C H -C H ,.C ,H 6. Kp.^ 130 bis 
131°. — cc-Methylencampher-a-propylessigsdure, C10Hu O : CH'CH(CH,*CsH6).CO,H. 
F. 95—96°. — A thylester, C18Hj8Ot. Kp.9i6 176—179°. — n-Butylmethylencampher, 
n -Amylidcncampher, C10Hu O : CH.CHs .C H j.C ,H 6. Kp.t,  139—141°. — n-B utyl- 
acetessigester. Kp.I0 102— 104°. — a-Mcthylencampher-a-n-butylessigsaure, C10Hu O : 
CH.CHiC.H^.COjH, Nadeln, P. 76°. — Athylester, C19H80Os. Kp.u  191—193°. — 
n-Amylmethylencampher, Sezylidencam pher, C10Hu O : CH • CH, • CH, • CH, • C,H6. 
Kp.lt 147—149°. — ci-Mtthylencampher-ci-isobutylcssigaaure, Ci„H140  : CH-CH(C4H8)* 
CO,H. Nadeln, F. 97—98°. — Athylester, CKlH860 3. Kp.10 183—185°. — Isoamyl- 
methylencampher, C10H ,4O : CH»CH,.CH,<CH(CHS),. Kp.ls 144—146°. — a-M e- 
thylencampher-u-allylessigsaure, C10Hu O : CH*CH(C8H„).CO,H, F. 95°. — Athylester, 
C18H!80 8. Kp.u  183 — 185°. — Buten - (■£) - methylencampher - (1), C10H 14O : CH>CH,- 
CHj • CH : CH,. Leicht bewegliche, nach Campher u. Lauch rieehende Fl., Kp.u 136 
bis 137°. — a-Methylencampher - a  -benzylessig saure, C10H14O : CH'CH(CH,-CeH6)- 
CO,H (mit H ans B nrckhardt). Biiaehel, P. 127°. LI. in A., A., Bzl., wl. in Bzn. 
N a -S a lz , swl. — Athylester, Kp.ls 226— 228°. — Phenylathylmethylencampher, 
CI0H14O : CH- C H ,• C H ,>C6H5. Kp.ls 204—206°, 11. in organ. Loaungsmm. — Me- 
thylencampherbernsteinsaurc, C10H14O : CH*CH(CO,H)*CH,-CO,H. Der Athylester 
(Kp.jj 219 — 222°) entsteht ans Acetbernsteinaaureester, Methylencampherchlorid u. 
Na. D ie Saure bildet Nadelbiischel vom P. 158°. Ca-Śals, wl. — Methylencampher- 
propionsaure, C10H u O : CH -C H ,.C H ,*C O ,H . Darch Dcat. der vorhergehenden Verb. 
im Yakuum bei 180°. Kp.10 210—213°.

Bei der Einw. von Methylencampherchlorid auf die Natriumalkylacetesaigeater 
entatehen ala Nebenprodd. die im folgenden aufgefuhrten Di-(methylencampher)- 
alkylessigsaureester; sie konnen auch direkt durch Einw. von Methylencampher
chlorid auf die Natriumverbb. der MethylencampheralkyleBsigeater erhalten werden. 
Sie krystallisieren in Nadeln, sind 11. in h. A. u. Bzl., wl. in A., k. A., unl. in W., 
Soda, Alkalien. Ihre alkoh. Lag. gibt mit Alkalien oder N a-A thylat besondera in
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der Warme eine tiefrote Eosinfarbung, die beim staiken YerdGnnen mit W . oder 
beim Anaauern mit Esaigsaure verBchwindet — Dimethylencamphermethylessigester, 
(C,0H14O : CH),C(CH,)- CO, • C,H,s, P. 118°. — Dimełhylencampherpropylessigesłer, 
(C,„Hu O : CH),C(CH,• C,H61 • CO,• C,H6, P. 161°. — Dimethylencampherbutylessigester, 
(C10Hu O : CH),C(CH,*CH,-C,H6).C O ,-C ,H M F. 175°. — Dimethylencampherallyl- 
essigester, (C10H14O : CH),C(C,Hs).C O ,-C ,H s, F. 148°. — Bimtihylencampherbcrmiein- 
saurediathylester, (Ci0H14O : CH),C(CO,*C,Hj)-CHs -COa-C,H6, F. 105°. — Dicampho- 
athandien, C10H u O : CH-CH : C10Hu O. trans-Form , F. 282°, u. cis-Form , F. 239 
bis 240°, wurden ebenfalls ais Nebenprodd. erhalten. Sie entstehen aus Methylen- 
campherchlorid u . N a-A th y la t (Helv. chim. Acta 6. 1049—71. 1923. Baael, Anat. 
f. organ. Ch.) R ic h t e r .

L. R n zick a , H . Sch inz und J u les  M eyer, Hóhere Terpenverbindwngen. X V I. 
Zur Kenntnis des KoJilenstoffgeriiUei der Abietinsaure und iiber den dehydrierenden 
Abbau in  der Abietinsaurereihe. (XV. vg l. R u zick a , P o n t a l t i  u. B a la s , Helv. 
chim. Acta 6. 855; C. 1 9 2 4 .1. 43.) Durch die Ergebnisse der katalyt. Hydrierung 
u. der refraktometr. Unters. ist zweifelafrei bew iesen, daB Abietinsaure 2 Doppel- 
bindungen enthalt. Gegen die von A sch an  u. V ir ta n e n  (L iebigs Ann. 4 2 4 .1 1 7 ;  
C. 1921. III. 1417) aufgestellte Formel I. der Pinabietinsaure sprichi die leichte 
Oiydierbarkeit des daraus erbaltlichen KW -stoffes CI9H ,3 (II.; nach Vff. entsteht 
iiberwiegend C,9H ,0!). Unvereinbar mit ihr ist die B. von Trimellitaaure aus dem 
Metbylabietin C,0H80 (III.?J, das aus Abietinsaure durch Ersatz des Carbosyla durch 
Methyl hervorgeht. Hieraus u. aus der B. von Metbylretenchinon aua Methylreten 
ergibt sich die Moglichkeit, die Zahl der Abietinaaareformeln auf vier (IV.—VII.) 
zu reduzieren, wenn man nur solche Formelbilder zulaBt, die sich aus Isoprenresten 
aufbauen laasen. tJber die Lage der Doppelbindungen laBt sich etwas Bestimmtes 
nicht aussagen, da beim Abbau mit Braunstein u. 57°/0ig- H,SOł neben Trimellit
saure (VIII.) u. Mellophansaure (IX.) auch Pyromellitsaure (X.) u. aus Abieten auch 
Benzolpentacarbonsaure erhalten wurde. D ie beiden letzten Vcrbb. konnten ent- 
weder von Polymerisationsprodd. des Ausgangsmaterials herruhren oder watarschein- 
licher durch Ubertragung von Carboiylgruppen — analog der B. von Benzoeaaure 
aus B z l (CariijS, L ieb igs Ann. 148. 50 [1868]) — entatanden sein. Da Dihydro- 
abieten mit MnO, u. H ,S 0 4 Mellophansaure u. keine Trimellitsiiure liefert u. auch 
Methylabietin bei successiyer Osydation mit KM n04 u. MnO, nur Mellophansaure 
bildet, konnte die reaktionsfahige Doppelbindung im Ringe 2 sitzen. Der Abbau 

CH3 
ĆH

o.CH<gg;

CH(CHS),
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mit M d04 u . H sS 0 4, bei dem zunachst hydroaromat. Kingę debydriert werden, wird 
ais debydrierender Abbau bezeichnet. Im Ringe 1. der Abietinsaure kann eine 
Doppelbindung nicht vorhanden sein; denn beim energiachen Behandeln mit Mi- 
neralsauren eollfe sie zum Carboxyl wandern, u. man durfte dann bei der Bouveau.lt- 
schen Rk. nicht daB zweifach ungeaatt. Abietinol erhalten.

E s p e r im e n t e l l e s .  Abietinsaureathylester, C ,SHS40 , .  Durch Kochen der Saure 
mit A. u. H ,S 0 4. Kp.0i6 1 7 6 -1 7 8 °; D .104 1,031; =  1,5248. — Red. nach Boo-
YEATJLT (vgl. Helv. chim. Acta 5. 588; C. 1922. III. 671) liefert Abietinol, Csl)H8tO. 
K p 0f5 173—176°; D .ls4 1,026; nD16 =  1,5433. — M ethylabU tin , C,0H80. Dickes, 
blaulich fluoreseierendes ó l. Kp.0i, 144°; D .164 0,9718; nule =» 1,5397; =»
—1-101,8°. W ird durch 20-std. Kochen mit alkoh. H ,S 0 4 nicht yerandert. Gegen 
Br u. KMn04 stark ungeaatt. — MeliophansauremtthylesUr. Durch Erhitzen von
l-Methyl-4-isopropyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalin mit rauch. HNO, auf 180° u. Um- 
setzung des Ag-Salzea mit CH„J. N adelchen, F . 128°. — Das durch Erhitzen der 
AbietiDaaure (F. ca. 160°) auf 300° bereitete Gemisch von Abieten u. Abietin  wurde 
mit 57°/0ig. H ,S 0 4 u. MnO, 24 Stdn. gekocht; Trennuug der Sauren durch t)ber- 
fuhrung der A g-Salze in die Methyleater u. fraktionierte Dest. Iaoliert wurden: 
Trimellitsaure (F. 225°), Mellophansaurcmethylester (F. 128—129°), Benzolpentacarbon- 
sauremethylester (F. 146—147°). V iel schwerer wird Dihydroabieten  zu Mellophan- 
saure (F. des Metbyleatera 1269) oiydiert. Methylabietin  liefert bei der Oiydation 
MellophanaSure (F. 230—232°) u. Trimellitsaure (F. 220—221°), nach Voroxydation 
mit KM n04 dagegen nur Mellophansiiure. — Abietinsaure (25 g) wurde mit 460 g 
MnO,, 620 ccm konz. H ,S 0 4 , 370 ccm W ., 370 ccm Eg. 20 Stdn. gekocht. Iaoliert 
wurden Trimellitsaure (F. 224°), Mellophansauremethylester (F. 130—131°), Pyro- 
melliUauremethylester (F. 142°). — JRctenchinon liefert, analog behandelt, Pyromellit- 
eauremetbylester (F. 142°) u. MelliUauremethylester (F. 184°). Der letztere wurde 
schlieBlich auch aus Methylretenchinon gewonnen. (Helv\ chim. Acta 6. 1077—96.
1923. Zuricb, Techn. Hochschule.) R ic h t eb .

E. E. Turner, Stereoisomerie bei den Derivaten des D iphm yls. Diphenyl, durch
_ _  ____  nebenstehende Formel ausgedriickt, enthalt vier tertiare

/ ____ \ ----------------C-Atome. Von den 2,2'-Derivv. muBten aleo opt.-akt.
\ ------/  \ = /  Formen eiistieren. (Naturę 112. 439. 1923. East London
College.) Oh l e .

J . K en n er, Stereoisomerie bei den D eriw ten  des D iphtnyls. (Vgl. vorat. Ref.) 
D a die 4 as. C-Atome nicht unabhangig yoneinander sind , eiistieren nicht alle 
2,2'-Derięv- in opt.-akt. Formen. Im ubricjeu ist nach CHALLENOR u. I ngold  (Journ. 
Chem. Soc. London 123. 2066; C. 1923. II I . 1353) die para-Bindungaformel fur
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Bzl. yon D ew ak  stereoebem. ident. mit der yon B eagg  angenommenen Atom- 
anordnung. (Naturę 112. 539—40 1923. Sheffield, Uniy.) Oh l e .

T. M. L ow ry, Stereoisomerie bei den Derivaten des Diphenyls. D ie Formel von 
D e WAR Bteht im Widersprueh mit den Messungen yon B k ag g , nach dem die Lange 

der C—C-Bindung nahezu konstant <=> ca. 1,5 1 . ist. D ie
CH----- CH------- CH Aufgabe der Hexagonalformel fiir Bzl. zugunaten neben-
(JjH!------CH------- CH stehender Formel erscheint unbegriindet. Vf. schlagt daher

vo.r, die p-Bindung in dem Sinne aufzufasaeu, daB an den 
C-Atomen 1 u. 4 freie Valenzen yorhanden sind. (Naturę 112. 654. 1923. Cam
bridge, Uniy.) Oh l e .

H . S tau d in ger , Uber Ketene. 47. Mitteilung. Uber dic Konstitu tion der 
dimeren Ketene, ein Beitrag gum Valenzproblcm der organischen Chemie. (46. ygl. 
St a u d in g e e  u . K b e is , Hely. chim. Acta 6. 321; C. 1923. I. 1318.) Vf. kommt 
auf seine friihere Polemik mit Sch eo eteb  zuriick (ygl. Ber. Dtsch. Chem. Gea. 53. 
1073; C. 1920. III 230 u. Sch ro eteb , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 53. 1917; C. 1920.
III. 924) u. weist unter Beruckaichtigung der Arbeiten von D ieck m a nn  u. W i t t - 
MANN (Ber. Dtach. Chem. Gea. 55. 3331; C. 1923. I. 409) sowie eigener friiherer 
u. nachstehend yerofientlichter Unterss. nochmals darauf hin, daB die dimeren Ketene 
normale Valenzyerbb. u. nicht, wie Sc b eo e teb  annimmt, Molekiilyerbb. sind 
(Hely. chim. Acta 7. 3 — 8. Zurieh, Techn. Hochsch.) H ab eela n d .

H. S tau d in ger und A. R h e in er , Uber Ketene. 48. Mitteilung. Cyclobutan- 
derivate aus Diphenylketen und Athylenverbindungen. (47. ygl. yorst. Ref.) Daa 
von St a u d in g e e  u. Su t er  (Ber. Dtsch Chem. Ges. 53. 1092; C. 1920. III. 381) 
beschriebene Anl8geruDgsprod. yon Diphenylketen an Styrol hat nicht, wie dort 
angegeben, die Konat. I., aondern, wie sich aua yorliegender Arbeit ergibt, II. Bei 
Einw. yon C,H60N a entateht a ,a ,f i  -Triphenylbuttersaure (III.) durch Aufspalten des 
Bingea. D ie CO-Gruppe konnte jetzt in  II. auch nachgewieaen werden, denn durch 
Einw. yon CH,MgJ bildete aich der tertiśire Alkohol IV., der durch Erhitzen nach 
A u. B geapalten wurde. Bei Einw. yon C„H5MgJ auf II. entsteht nicht, w ie er- 
wartet, 1,2,2,3-Tetraphenylcyclobutanol, sondern durch Ringaufapaltung Diphenyl- 
benzalaeeton (V.), wie aich aua den Spaltprodd. mit C3H6ONa (Diphenylmethan u. 
Zimtaaure) ergibt. — D ie von St a u d in g e r  u. Su t e e  (1. c )  aua Diphenylketen u. 
Cyclopentadien erhaltene Verb. VI. geht durch Hydrierung in VII. iiber, daa langsam 
beim Erhitzen zerfallt in Cyclopenten u. Diphenylketen. Durch NaOH laBt aich VI. 
aufspalten zur Carbonaaure VIII., die durch Hydrieren in IX . ubergeht. D iese 
hydrierte Verb. entsteht auch aus VII. durch NaOH Sowohl in V I., ais auch in
VII. laBt sich die CO Gruppe durch B. der tertiaren Alkohole X  u. XI. mit CH8MgJ 
nachweisen. Mit C9H6MgJ entstand hier eine dimere, noch nicht aufgeklarte Verb.

V e r su c h e . 2 ,2 ,3 -Triphenylcyclobutanon (II), dargestellt nach St a u d in g e e  u . 
Su t eb  (1. c.), aus A . oder Aceton, F. 135 -136°, reagiert nicht mit sd. C8H5NHNHS, 
PC16 oder K in Bzl. — Mit CsH6ONa entsteht u,cc,fi Tnpher.ylbuttersaure (III.), 
F. 178 —179°, bildet sich auch aus II. bei der Red. mit Na -j- C,H5OH. — 1-Methyl- 
2,2,3-triphenylcyclobutan-l-ol, C!3HslO (IV.), aus II. 5-fachem ObersehuB CH3My J,
1. in CHsOH u. A ., wl. in PAe. u. L g., F. 132°, liiBt sich nicht acetylieren. Mit 
CsH 6!NCO entsteht Verb. CmH „O t N  oder C87H3i0 3N, (Diphenylallophansaureester?), 
F. 181°, beim Verseifen ein Aufapaltungsprod., F. 135°, liefernd. Bei Dest. von IV. 
(20 g) wurden erhalten: Aceton 1,1 g, Styrol 4,7 g, Diphenylaceton 9,3 g u. 3 g  Tri- 
phenylćithylen. Bei der Dest. im Hochvakuum entsteht wahrscheinlich durch Um- 
lagerung Verb. Ci3H „ 0  (XII. oder XIII.), aus PA e., F. 137°. — Diphtnylbcnzal- 
aceton, C ,,H I80  (V.), aua II. C6H5MgBr, aus A., F. 112°, Kp.la 250°, wl. in PAe.,
1. in h. A. oder A., 11. in B zl., addiert leicht Br, gibt mit KMn04 CaH6C 0 0 H  u. 
(C6H6)sCHCOOH; mit sd. 10°/0ig. C,H6ONa entsteht Zimtsaurc u. Diphenylmethan.
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Kann (nach W . Mosor) synthet. dargestellt werden aus asymm. Diphenylaceton -f- 
C6H6CHO, aus A ., F. 111°. — Diphcnylkctencydopcntcn  (VII.), Darat. nach St a u - 
d in g e k  u. Sutek  (1. c.), F. 92°, Kp.„,0,  168° ohne Zers., Kp,10 210°, wobei bei 200° 
allmabliche Zera. eintritt unter B. von Cyclopenten, C6H8, Kp 41—42°. —  Mit 
W . W idm er. Cydopentyldiphenylessigsaurc, C,0HMO3 (I X ), aus VII. mit sd. alkoh. 
NaOH, aus P A e., F. 85°; A nilid, C,5H ,6ON, aus A ., F . 139°. Saure IX . entsteht
(C8h 5)sc - c= ;o  (C6h 6)3c— C— o  (c , h 5!,c— c o o h

i i  i l — >  I
I. H ,C -C H -C 8H6 ■ II. C8H8-CH—OH, \  m .  c 8h s. c h - c h 3

'v\C ,H 5MgJ
A .^ r  (C6H6)ac  c < ° H» ^  (C4H6)SC H -C 0

° E - V - 
. . OH P^-CH3 /C H ,—CH—CO VI.

IV. C8H8. ( k - C H ,  \  ( W !P H - C < 0  C H <  | |
C8H8-CH=:CH3 CH— CH—C(C8H„),

N aOH^^

/C H ,—CH—CO VII. ,C H ,-C H , COONa ^  ,C H ,-C H , COONa
C H , /  | | C H < VIII. | | — >  CH,< IX . | |

\C H ,- C H - C ( C 0H6), X ) H - C H - C ( C 8H6), \C H ,- C H - C ( C 8H6\

/C H ,—OH— C < p S  / C H , - C H - C < 2 1  (C„H6)4CH COCHj
.C H <  X . | | CH,< X I. I i ^  X II. | |

^ C H - C H - C ( C 8H6), ^ C H ,—CH—C(C8H6), CaH6-C H -C H 5
4 5 0

(C8H8),C— COCH„ /C H ,—CH C < ° H»
XIII. | XIV. CH< I | u

C8H5 • CH— CH„ ^ C H  -  C H -C (C 6H5),
auch durch Hydrieren von V III. — Mit B . F isch er . 6 ,6-Diphenyl-7-methyl- 
(0,2,3)-bicyćlo-3,4tf)-htpten-7-ol, C,0Hs0O (X.), aus VI. -f- CHaMgJ, aus A. oder PAe.,
F. 130°, wird mit alkoh. KOH aufgespalten zum Keton G103 , 0O (XIV.); Semicarb- 
azon, CalHS8ON8, F. 115°. — 6,6-Diphenyl-7-tnethyl-(0,2,3)-bicydoheptan-7-ol, C,0H„O  
(XI.), aus A ., P. 90°. — Verb. G3iH i t O (Mol.-Gew. gefunden za C]9H180) oder 
CssHt l OĄ aus VI. -(- C„H6MgJ (4 Moll.), aus A. oder A ceton, F. 214°. Vtrbb. 
^ss-®sj O, oder Gu 3 u O wurden erhalten beim Vers., vorige Verbb. zu synthetisieren  
aus Dicyclopentadien -f- 2 Mol. Diphenylketen in P A e., F. 95°, der Analyse nach 
Additionsprod. aus 1 Mol. Diphenylketen -f- 1 Mol. Dicyclopentadien. (Helv. chim. 
Acta 7. 8— 18. Zurich, Techn. Hochsch.) H a b eb ła n d .

H . S tau d in ger  und P a u l Jos. M eyer, Uber Ketene. 49. Mitteilung. Cyćlo- 
butanderivate aus Dimethylketen und Athylenverbindwngen. (48. vgl. vorat. Bef.) 
Dimethylketen lagert sich viel langsamer an ungesatt. Verbb. an ais Diphenylketen. 
Die Verss. der VfF. ergaben nur Additionsverbb. mit Vinylather u. Cyclopentadien. 
D ie erhaltenen Cyclobutanonderiw. haben entweder Konst. Ia . oder b ., be*w. IIa. 
oder b. Sie zeigen n. Reaktionsfahigkeit der CO-Gruppe, ein Beweis fur die schon 
fruher ausgesprochene Vermutung, daB die Reaktionstragheit der CO-Gruppe in 
den aus Diphenylketen u. Athylenderivv. erhaltenen Verbb. durch die C,H8-Gruppe 
bedingt wird. — Ware die Addition von Dimethylketen an die 1,4-Stellung des

(CHS),-C —C—O (CHS),*C------C = 0  C H ,-C H -C O
H ,Ó -Ó H .O C ,H 5 ‘ C,H50 -Ó H -Ć H , 3‘ C H — CH—Ć(CHS),

I lb . (CHS)C-------------- C = 0  IV.
PR C H - C H - C O  III. C H -C H ,- Ć H  C H .- C H - 0 —O

CH,—CH— Ó(CH,), * C H = ^ = Ó H  i<fp H J-Ć H -Ó (C H 3),
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Cyclopentadiena erfolgt, so miilJte bei der Red. des P rol. (III) Campbenilon ent- 
stehen; es entsteht jedoeb aus IV. beim Erhitzen Dimethylketen, der Vierring muB 
also hier noch yorliegen.

V e r s u e h e . Mit W  M enly. Dimcthyla.thoxycyclobutar.on, CsHu Os (la . oder b.), 
aus Dimethylketen -j- Vinylather anfangs bei —80°, spater bei —20°, aua PAe. 
farblosea Ol, Kp. 1G6—169° ohne Zers., D.!8 0,9328, nD =  1,4253; Phtnylhydrazon, 
C14HsoON„ aus A. weiBe Nadeln, F. 70°, an der Luft bald barzig werdend. — Mit 
A. B in k ert: Verb. C0H l t O (IIa- oder b.), aus Cyclopenti»dien -f- Dimethylketen 
entateht ein farbloses Ol, Kp.10 72—73°, aus II. -f- Dieyclopentadien; Entpolymeri- 
sieren des letzteren durch wiederholte D est., woraus II. ais farbloses Ol, Kp. 175 
bis 178°, zu erhalten ist, Geruch campherartig, ungeaatfc gegen Br u. KMn04, beim 
Erhitzen Zerfall in Dimethylketen u. Cyclopentadien. Semicarbazon, Cl0H1,ON>, aus
A., F. 215°. — 6,6-Dimethyl-(P,2,3)-bi*cyclohcptan-7-on, C8Hl40  (IV.), Kp. 17(5- 178°, 
riecht campherartig; Semicarbazon, C10H,7O N ,, aus Chlf. -j- A ., F. 224°. (Hely. 
chim. Acta 7. 19—22. Ziirich, Techn. Hoehsch.) H abebland .

H . S tau d in ger  und A. B h ein or , Uber die Konstitution d a  Dicyclopentadicns. 
Durch Polymerisation von Cyclopentadien entsteht Dieyclopentadien, von dem die 
beiden strukturisomeren Formen la . u. b. moglich wSren, die wieder in je 2 atereo- 
isomeren Formen esistieren miiBten. Aus kauflichem Dieyclopentadien konnten Vff. 
auch 2 yerschiedene Verbb. isolieren, denen eine bestimmte Konat. jedoch noch 
nicht zugeteilt werden konnte. DaB die Verbb. nur stiukturisomer sind, geht aus 
den Beduktionsprodd. heryor, die in beiden Fallen mit H , II., mit 2 H , III. ergaben. 
Letztere Verb. ist sehr bestandig u. durch Erhitzen nur schwer zu Cyclopenten 
spaltbar, II. stcht in dieser Betiehung zwischen I. u. III. W ie in anderen Fallen 
auch (z. B. Limonen u. Heiahydrocymol, C ycloheien u. Cyclohezan) ist die gtoBere 
Best§ndigkeit der hydrieiten Verbb. darauf zuruckzufiibren, daB bei den ungesatt. 
Verbb. die C-Bindung in ,3-Stellung zu einer ungeBatt. Gruppe geloekert iat. — 
Beim Erhitzen von Cyclopentadien entateht nicht, wie K bon s t e in  (Ber. Dtsch. 
Chem. Ges. 35. 4151; C. 1903  I. 158) yeroffentlicht hat, ein Polypyclopentadien, 
sondern, w ie schon W eg eb  (Zrschr. f. angew. Ch. 22. 345; C. 1 9 09 . I. 1278; ge- 
zeigt hat, eine Reihe hóherer Polymerieationsprodd.

C H .-C H —C H -C H . CH,—CH—C H -C H , „
la .  CH< CH_ ( i H_ 5 H_ C H > CH “ >  1 CH— ĆH—6 h —C H ^  *

J T  I
.C H  C H — C H — C H j  per _  p o  PTT pTT

• < c h 1- 6 h - Ó h - c h >  m - c h < c h ; - Ó h - 6 h - c h s1 > C H s

V e r su c h e . Dieyclopentadien, C10H IS (la . oder b.); die in kauflichem Dicyclo- 
pentadien entbaltenen Krystalle stellen die cc-Form, F. 32 5°, dar; das fl. Prod iat 
ein Gemisch beider Formen; dieses wurde mehrmals bei Kp „  68—70° fraktioniert, 
der bei 68—70° iibergehende Anteil in CH,OH gel. u. die «-Form hieraus durch 
Anafrieren bei —80° entfernt. Nach Kouzentrieren der CHaOH-L?g. krystallisiert 
beim Abkiihlen auf —80° die fi-Form  aus, F. 19,5°. Beide Formen werden bei 
170—180° za Cyclopentadien entpilymeriaiert. — DthydrodicyclopetJadien, C14H14 (II.), 
K p.„ 103— 105°, aus CH.OH weiBe Krystalle, F. 57°, Kp.7e6 183,5-184,5°. Durch 
tjberleiten der Dampfe im Vakuum iiber hellrot gluhende Pt-Spirale fiodet EdŁ- 
polymerisierung statt zu Cyclopenten u. Cyclopentadien. — Tetrahydrodicydopentadien, 
C10HU (III.), aus CH,OH F. 77°. Spaltung wie yoriges gab geringe Menge Cyclo
penten neben diekfl. Ol, Kp. 182°. — Tricyclopentadien, CUH18, aus la .  oder b. 
durch 6-std. Erhitzen im Robr auf 170°, K p 0,"« 90—92°, aus CHaOH farblose 
Krystalle, F. 60°. in A. u. PAe. weniger 1. ais L, 2 Doppelbindungen sind durch 
Br nachweisbar. — Tetracydopentadien, CS0HS4, aus I. durch 20-atd. Erhitzen auf
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180°, yorige Yorb. durch A. entfernt, Riickstand mit h. CHsOH, danach mit sd. 
B il. eitrahiort, aus letiterem  auf Zusatz von A. genannte Yerb., auH Eg. F. 188 
bis 190°, wl. in CS„ 11. in h. Bzl. u. Cblf., 1. in Essigester u. AcetOD, swl. in A., 
unl. in  PAe., zerfallt bei 180—200° in Cyclopentadion, Addition von Br nur an 
eine Doppelbindung. — Tetrahydrotetracyclopentadien, C!0HS8, durch Hydrieren des 
vorigen, aus Essigester F. 200—202°, ohne Zers. destillierbar. — Hochmolekulares 
Gyclopentadien, (C6H6)r, aus I. durch 48-atdg. Erhitzcn bei 180°, unl. in  allen 
Mitteln, Zers. bei 285° in leichtfliichtige Spaltprodd. (Cyclopentadien?). (Helv. 
chim. Acta 7. 23—31. Ziiricb, Techn. Hochsch.) H a b ee la n d .

E. A d ln o lfl, tjber die Yeranderungen der Lićhtabtorption der Farbsłnffe des 
Tripłienylmethans. (Ygl. Atti R. Accad. dei Łincei, Roma [5] 31. I. 461; C. 1923.
I. 194) Dio beiden Yerschiedenen Stadien der DiffuBion, denen man in Lsgg. yon 
Farbstoffea der Triphenylmethanreihe begegnet, fuhren zu der Annahme, daB den 
beiden Absorptionsbanden im sichtbaren Gebiet 2 Schwingungszentren entsprechen. 
D iese Annahme wird durch folgende Beobachtungen geatiitzt: 1. D ie beiden Ab- 
sorptionsmazima werden in yerschiedenen Losungsmm. nicbt gleichsinnig yerschoben. 
Wahrend bei Cyanin, Malachitgriin, Azofuchsin, Methylgrun, Rose bengale u. Eosin 
das bei groBerem A gelegene Maiimum eine starkere Verschiebung erleidet ais das 
andere, ist das Gegenteil fur Viktoriablau, F uchsin, Rosanilin, Pararosanilin u. 
Metbylyiolett der Fali. — 2. B ei Methylgrun, Metbylyiolett u. einigen anderen be- 
obachtet man spezielle batbo- u. hypsochrome Effekte. In schwach saurer Lsg. ist- 
die Farbę yertieft durch Versehwioden der Bandę von kleinerem A. Das andere 
Maximum ist gegen grofiero A yerschoben. In alkal. Lsg. dagegen yerschwindet 
die andere Bandę. — 3. Beim Uranin wird in alkal. L sg. die Fluorescenz yerstarkt 
bei gleichseitiger Intensitatszunahme des Absorptionsmasimums bei 493 fx(ji. In 
saurer Lsg. yerschwindet dieses Maiimum mit dem Fluorescenzyermogen, wahrend 
das 2. Mazicnum ins auBerste Yiolett yerlagert wird. (Atti R. Accad. dei Lincei, 
Roma [5] 31. II. 5 5 1 -5 4 . 1922. Neapel, Uniy.) Oh l e .

Jam es M oir, D ie Farbę monocyclischer Substanzen, berechnet durch Festlegung 
einer Abaorptionsbande fiir jede mtiglićhe tautomere Form. (Vgl. Journ. Chem. Soc. 
London 121. 1555; C. 1923. I. 91.) AnschlieBend an fruhere Arbeiten werden fiir 
weitere Farbstoffe die Absorptionsbanden berechnet u. mit den beobachteten Werten 
yerglichen. Vf. hat gefunden, daB wahrscheinlich alle A zo- u. Azomethinderiw. 
ein doppelbandiges Spektrum besitzen; beide Banden konnen mehr oder weniger 
sich iiberlagern; alle diese Verbb. zeigen nun wieder je  nach der [H.'] 3 yerschiedene 
Farben, so daB 6 yerschiedene Arten der Banden moglich sind, die 6 tautomeren 
Formeln entsprechen. Beim p-Oxyazobeneol sind diese Formeln: 1. PhNHN(OH)- 
C8H40 ', 2. PhN(OH)NH>C6Hł O' in alkal. L sg.; in saurer L sg.: 3. P h N : NT* 
HCICjHjOH u. 4. PhN TH C l:N C 6H 4OH; in neutraler L?g.: 5. P h N - .N -C ^ .O H  u.
6. P hN H -N  : C6H4 : O. Ausgehend yon dem łon CeH60 ' berechnet Vf. die Zentren 
der Banden der 6 Verbb. mit Hilfe der friiher (1. c.) fur die einzelnen Gruppen 
festgestellten Faktoren u. erhalt folgende W erte (eingeklammerte Zahlen =  be- 
obachtete W erte): fiir 1. A == 432 (433), fiir. 2. A =~ 396 (395), fur 3. A 488 (491); 
fur 4. A =■ 447 (461); fiir 5. A =  345 (340) u. fiir 6. A =  316 (315) Aus den 
Werten der Oiyyerb. kann man die entsprechenden W erte fur die NH,-Yerbb. 
errechnen durch Multiplikation mit 1,2 bei den Formeln in alkal. Lsg., bei saurer 
Lsg. ist der Faktor 1,13, ebeneo in neutraler Lsg. Zur Berecbnung der Banden 
der Dimethylaminoverbb. aus der alkal. Phase der Oryyerbb. miissen diese mit 1,26 
multipliziert werden, in saurer Lsg. ist der Faktor 1,12. D ie neutrale Lsg. der 
Dimethylaminoverbb. seigt dieselben Banden wie die Oiyyerbb. in saurer Lsg. — 
Bei Azomethinen sind zwei Typen denkbar (A ==» Ausochrom): 1. P h N : CH-CaH4A. 
u. 2. PhCH : NC,H4A  Die Lage der Banden yon 1. werden berechnet nach den

VI. 1. 116
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hydroiylierten Formeln: PhCH(OH)NH*C6H4A u. PhCH,N(OH)C6H4A, auagehend 
von p-Aminophenol u. dem Oiybenzylfaktor, u. p-Oiyaminophenol (Chinonimin) u. 
dem Bensylfuktor. D ie Banden von 2. werden gemafi der friiheren Methode (1. c.) 
ausgehend yon CH, u. CHOH ais Zwischenglieder bereełmet. A lle W erte atinamen 
mit den beobacbteten gut iiberein. Tabelle der zur Berechnung erforderlicben 
Faktoren ygl. Original, wo auch die errechneten u. beobacbteten W erte fiir folgende 
Verbb. zu finden eind: p- Oxybenzaldehyd, p-Ozybenzophenon, p - Oxybenzylalkohols. 
p-O xybtnzhydrol, Fućhson, Chinonanil, p - Oaydiphenylamin, Chinonoxim, p-O xy- 
bcnzylidenanilin, p-Btnzylidenaminophenol, p- Oxystilben, Dimetkylfucheon, p-N itroso- 
dimethylanilin, Dimethylchinondiimin, Aminobenzylidenanilin, Benzylidm-p-phenylen- 
diamin, DimethylaminobcnzyUdenamin w. Benzylidendimethylphenylendiamin. D ie  
caehatehend genannten Yerbb. werden in ihrer Farbę beim Obergang yon aaurer 
zur alkal. L sg. nicht yerandert, solange sie in  diesen Medien ionisiert aind, aie 
haben an Stelle yon 6 Banden nur 2: fur die ionisierte u. nicht ionisierte Form: 
p-Nitrosophenol, p-Oxybenzaldehyd, p-Aviinophenol, p-Nitrotophenol, p-Aminobenz- 
aldehyd, p - Oxybenzylidenanilin, Bemyliden-p-aminophenol.

Ala UrBache der (aicbtbaren oder unsichtbaren) Farbę aieht Yf. die Existenz 
von 2 positiyen Punkten im Mol. an mit nur einem lockeren Elektron; ein anderer 
Faktor ist nicht erforderlich, u. die alten Auadriicke Cbromophor u. Chromogen 
werden ilberfluaaig. AuBer dem Auxochrom ist nur ein Element u. keine doppelte 
Bindung erforderlich. Fur den zweiten Substituenten, der auBer dem Kern u. 
Auuochrom yorhanden aein muB, u. der die Absorptionsbande aolcher Subatanzen 
yerstarkt, schlagt Vf. die Bezeichnung „Hapton'1 yor u. w ill darunter jede Gruppe 
yeratanden wiaaen, die sich yon den Elementen C, O, N  u. S ab leitet Das Hapton 
ist im Gegensatz zum Auiocbrom achwer oder gar nicht ioniaierbar. Anhanga- 
weise werden einige Beobachtungen iiber Banden von Azofarbstoffen u. Azo- 
methinen gegeben, sowie eine kurze Mitteilung iiber Berechnung yon dicycl. Azo- 
u. Phenazinderiw . (Journ. Chem. Soc. London 123. 2792—2803. 1923. Johannea- 
burg, Goyernment Labor.) H a b er la n d .

Jakob  M eiaenheim er und W a lte r  L am perter, Z ur Kenntnis der Beckmann- 
8chen Umlagerung. II. (I. ygl. Meise n h e im e r , Ber. Dtach. Chem. Ges. 54. 3206; 
C. 1922. I. 346.) Eine Nacbpr&fung hat ergeben, daB die WaaserabBpaltung aua 
den Bcnzildioximen  nicht b o  yerlauft, wie in der ereten Arbeit angenommen wurde. 
ct-Dioxiin  yerfliichtigt aich beim Erhitzen im Vakuum unter teilweiaem tJbergang 
in (S-Dioiim am langaamsten. (i-D \oxim  aublimiert achneller u. yollig unyerandert. 
Nur das y-D ioxim  bildet ein Anhydrid neben Umwandlung in /J-Dioiim. Ea be- 
ateht also Obereinetimmung zwischen dem Verb. der Dioxime u. ihrer Diacetylyerbb. 
Das Gleiche haben Vff. jetzt fiir die Benzoylyerbb. bestatigt. D ie Acetyl- u- 
Benzoylderiyy. der beiden Benzilmonoxime yerhalten sich bekanntlich bei der Ver- 
aeifuog yerschieden. Wahrend die 3 anderen zu den entaprechenden Oximen ver- 
seift werden, zerfallt das Benzoylder*v. des a-M onoxims in Benzonitril u. 2 Mol. 
Benzoesaure. Vff. sehen in  diesem Benzoylderiy. jetzt nicht mehr ein 0,N-Di~  
benzoylisobenzamid aondern daa walne Benzoyl-a-btnz\loxim , daa bei der Verseifung 
Beckmannache UmlageruDg zweiter Art erleidet. Es besteht BOmit kein Grund 
mehr zu der Annahme, daB die Yeraeifung der A c y ld io x im e  anomal yerlauft. Zur 
Erklarung der beobacbteten Tataachen nehmen Vff. an, daB die Waaaerabspaltung 
aua dem y-(amphi )dioxim unter yorauBgehender Nebenyalenzbindang des einen OH 
an das andere N yerlauft u. dadurch leichter eintritt ala die direkte Abapaltung
0 ,H 5.C--------- C.CsH6 . C6Ht >C------ C-C»H6 , C„HS • C------ C-C.H,
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zwiBchen .den syn-OH-Gruppen des ^ -D ioiim s. D er Obergang des Diacetyl-{3-di- 
oxini8 beim Erhitzen iiber den P. (124—125°) in eine Substanz von hoherem F. (148°) 
beruht nicht, wie Atjwebs u. Me y e e  fruher annahmen, auf teilweisem Zerfall in 
das freie Oxim, Bondem die Verb. vom F. 148° ist offenbar eine dimorphe Form 
des gewohnl. Diacetyl-/?-dioxims, verunreinigt durch geringe Mengen Diacetyl-y-di- 
oxim. Das aogen. S-Benzildioxim  von Ata c k  u . W h in y a t es  (Journ. Chem. Soc. 
London 119. 1184; C. 1921. III. 1233) halten Vff. fur ein Gemisch von viel a -  mit 
wenig |9-Dioxim.

V erB u eh e. Dibenzoyl-a-benz\ldioxim. W l. Nadeln aus A. oder Aceton, F. 220°.
— Dibenzoyl-@-benzildioxim. Krystalle aus A ., A ., oder A ceton, F . 157—158°, 
leichter 1. ais die a-Yerb. — Dibcnzoyl-y-btnzildioxim . Schuppen aus A . oder 
groBore Krystalle aus A ., F . 135°. — Benzoyl-ct-lenzilmonoxitn. Aus dem a-Osim  
u. Benzoesaureanhydrid. Krystalle aus A., F . 96°. Liefert mit Zn-Staub in k. Eg. 
Desoxybenzoin, in sd. Eg. daneben Imabenzil. — Acetyl-cc-benzihnonoxim. Aus 
c-M onoiim  u. Acetylehlorid in Pyridin. Nadeln aus A ., F. 67—68°. — Diacetyl- 
fi-benzildioxim gewohnl. Form. Krystalle aus A ., F. 124—125°. L iefert bei 125 
bis 130° die dimorphe Form  vom F . 148°, die beim UmkryBtalli6ieren wieder in 
erstere ubergeht. — ct-Benzildioxim. Schuppen aus CHaO. F. der ganz reinen 
Verb. 243—244°. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 276—82. Tiibingcn, Univ.) P osneb .

J a k o b  M eisen h eim er  und H an s L a n g e , Zur Kenntnis der Bechnannschen 
Umlagerung. III. (II. ygl. vorst. Ref.). Das auB a,y-D iphenyl- fi-anisylisoxazol (I.) 
dureh Ozon&paltung entstehende Benzoyl-4'-methoxybenzil-7-oxim, daa nach seiner
B. syn-Konfiguration  (II.) besitzen muB, entateht aueh mit Benzoylchlorid in Pyridin  
aus dcm schon bekannten 4'-Methoxybenzil-7-oxim. Letzteres liefert bei der Beck- 
manuschen Umlagerung mit PCJ6 in A. das A n iłid  der Anisoylameieensdure, 
CHaO • C6H , • CO • CO • NH • CeH,,, ist aho alB fi-4'-Methoxybcnzil- 7-oxim  zu bezeichnen. 
Das ce-4'-Mtthoxybenziloxim laBt sich aus p-Methoxydeaoxybenzoin mit CjH6ONa u. 
Amylnitrit oder besser aus 4,-Methoxybenzil-7-oxim-7',7-dimetbylaeetal mit sd. Eg. 
gewinnen. D a somit letztgenanntes Acetal der «-R eihe angehort, ist die fruher 
(Me isen h eim ek  u. J o c h el so n , L ieb ig s  Ann. 355. 289; C. 1907. II. 1624) be- 
obacbtete Umwandlung in  das ^J-Oxim durch konz. HC1 auf eine Umlagerung zu- 
ruckzufuhren. D ie beiden p-Methoxybenziloxime entsprechen auch in allen Rkk. 
den Oximen der einfachen Benzilreihe. Das «-Oxim laBt sich leicht in das /30x im  
umlagern. Beide Acetyl* u. das ^5-Benzoylderiy. liefern bei der Vexseifang das 
Oiim zuriick, daa «-Benzoylderiv. dagegen zerfallt schon mit k. NaOH in Benzo- 
nitril, Benzoe- u. Anissaure. DaB das a-Benzoylderiv. nicht Iaobenzamidstruktur be- 
sitzt, zeigt seine B . aus dem n. Benzoyl-«-acetaloxim mit k. Eg.

CHjO • CaH<, • C---------C • C6Hj CHsO • C0H4 • C— C • CeH6
I. CeH6-Ć—O—N II. d) A

CsH5.CO-Ó
V ersu ch e . fl-4'-Methoxybenzil-7-oxim  (syn-Form), CH80 • CjH^• CO• C (: NOH)• 

C8Hj. Aus 4'-Methoxy-7-nitrostilben (1. c.). A us dem «-Oxim mit k. konz. HC1. — 
Anisoylam eisensaweanilid, C1SH1B0 SN. Gelbe Nadeln aus A ., F. 106—107°. 
(Anisoylameisentaure. Aus Anisoylcyanid mit konz. HC1, F , 90—92°. Krystalle aus 
BzL, verlieit schon beim Kochen mit Bzl. CO. — A m id , wl. in A.). — Benzoyl- 
@-4'-methoxył>eneil-7-oxim, Cs,H 170 4N  (IL). Prism at Tateln aus CH8OH, F. 95,5 
bis 96,5°. — Acetyl-fi-4f-methoxybenzil-7-oxim, C17H160 4N. Derbe Krystalle aus 
CHsOH, F . 85—86°. — ci-4'-Methoxybenzil-7-oxim, C16H ,3OaN. Nadeln aus CS,,
F. 87,5—89°, leichter 1. ais daa /S-Oxim. — Acetyl- a-4'-methoxybenzil-7-oxim, 
CkHjjOjN. Derbe Krystalle aus CH,OH, F. 133—134°, wl. in den meisten k. Ld- 
sungamm. — Benzoyl-ct-4'-methoxybenzil-7-oxim, CsjHjjOjN. Nadeln aus CH8OH,

116*
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F . 137,5—138,5°, weniger 1. ais das /?-Deriv. — Methyl-cc-4'-tnethoxybcnzil-7-oxim, 
C16H16OsN. Aus fóO iim  u. CH,J. Tafeln aus CH,OH, F. 62—63°, 11. in den ge- 
brauchlichen organ. Lo3ungsmm. Entsteht auch aus Methyl-a-4'-methoxybenzil- 
7',7'-dimethylacetal mit h. Eg. Lagert sich mit b. konz. HC1 in die (9-Verb. um. 
Das schon bekannte a-4'-Methoxybenzil-7-oxim-7',7'-dimethylacetal, C,H5«C(NOH)- 
C^CH jJj-Cj^^O CH a (1. c.) iat die anti-Form. Umlagerung in eine stereoisomere 
Form gelang nicht. Gibt beim Erhitzen mit A. +  W . a -  u. Oiim mit W. 
(i Osim , Benzonitril u. Anissaure. — Benzoyl-a-4'-methoxybenzil 7-oxim-T,7'-di- 
methylacetal, Cł4H ,80 8N. Nadeln oder Prismen aus CH,OH, Aceton oder Bzl.,
F . 127—128°, bei raschem Erhitzen 128—134°, 11. in allen organ. Losungsmm. auBer 
PA e. Spaltet die Benzoylgruppe Behr leicbt, mit k. Eg. entsteht Benzoyl-c-mcthoxy- 
benziloiim . — a .y-D ip łiin yl-fi anisyli&ooMZol (I.). Aub 4'-Methoxy-7-nitrostilben mit 
sd. 50°/oig. NaOH. Krystalle aus Eg. oder CH8OH, F. 189°. (Ber. Dtsch. Chem. 
Ges. 57. 282—89. Greifswald u. Tubingen, Univ.) P o sn er .

Jak ob  M eisen h eim er und H elm u t M ela, Z ur Kenntnis der Beckmanmchen 
Umlagerung. IV. (III. ygl. yorst. Ref.) Yff. besprechen eine Reihe von Beispielen  
aus der Literatur, die ais Stiitze fiir die Auffassung dienen konnen, daB allgemein 
die Beckmannsche Umlagertmg sich in einem der selther iiblichen Ansicht gerade 
entgegengesetzten Sinne abspielt. Das Oximanhydrid der o-Benzoylbenzoetdure (I.) 
liefert mit konz. H,SOt Phthalanil (II.), doch gelingt es nicht, ein stereoisomeres, 
nicht zur Anhydridb. befahigtes Oxim der o-Benzoylbenzoesaure zu erhalten, das 
sich in anderem Sinne umlagern miiBte. o-Chlor- u. o-Brombenzophtnonoxim  ent- 
sprechen, da sie mit NaOH Phenylindoxazen  (III ) liefern, der syn-Form IV. u. 
geben mit PCI6 in A. nur das Anilid der o-Chlor- u. o-Brombenzoesaure, doch 
konnte auch hier das stereoisomere Anti-Oxim nicht erhalten n. gepriift werden. 
Auch das o- Oxybenzophenonoxim ist nur in einer Form bekannt, die nach Analogie 
syn-Straktur haben wird, obwohl sie sich nicht in Phenylindoxazen iiberfiihren 
latit, u. die mit-PCJ5 Salicyhaureanilid  [neben Spuren von Anhydrobenzoyl- o-amino- 
pTtenol (V.), aus dem stereoisomeren Oxim entstanden] liefert. Zur W asserabspaltung, 
d. h. Iudoiazenb ., wird auch hier, w ie bei den Benzildioximen (s. yoryorst. Ref.), 
gerade die nicht iaolierbare Anti-Form infolge NebenvalenzbetiŁtigung zwischen 
Kern-OH u. Oximido-N befahigt sein. D as o-Aminobenzophenonoxim ist in 2 stereo
isomeren Formen bekannt. D as Oxim yom F. 156°, das in Phenylindosazen uber- 
fiihrbar u. demnach die syn-Form (VI.) ist, gibt mit PC16 Anthranilsaureanilid. Das 

,---------- C .C .H ,  ------ CO ,— C-C»HB
1  n - C .E , m - C A < a

0 -C .H . , 0 . ę .C ,H ,  „ r „  „  . ------------- O .C .H ,

-N(OH)
H O .CH — ę .C 8H5 .H H O -C H .O .H , x n  , -C H -C .H ,

Ó .H .--N -O H  ‘ 6 ‘^ N H ----- CO ‘ 6 ‘\ N H - Ó 0
Oxim yom F. 126° liefert keine krystallisierten Prodd. Mit A. bei 170° geht aber 
das Oxim yom F. 156° manchmal in das yom F. 126° uber, das bei Ggw. yon HC1 
gleich, ftber das n. Prod. Benzoyl-o-phenylendiamin  (VII.), in Benzenylphenylen- 
amidin (VIII.) umgelagert wird. D as Oxim der 2,4-Dimethylbcnzophenon-2'-carbon- 
saure konnte wieder nur in einer Form erhalten werden, die sich ebenso yerhielt, 
w ie die metbylfreie Verb. D ie yorliegenden Verss. beweiaen also die neue Auf- 
faasung der Beckmannschen Umlagerung nicht endgultig, sprechen aber sehr zu 
ihren Gunsten. D ie einzige Tatsache, die bisher fur die alte Auffassung der
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Beckmannschen Umlagerung zu sprechen schien, die Umwandlung dea u-Benzoin- 
oxims unter Abspaltung von W . fiihrt nicht, w ie E. F isc h er  zuerst annahm, zu 
tó-Phecylindoiyl sondem zu N- Oxy-u-phenylindol (IX.). D ie Wasserabspaltung 
mufi sich alao so yollziehen, daB zungchst eine Anlageruog des einen Bzl.-Kerns 
an den Oximido-N, dessen OH-Gruppe ihm abgekehrt ist (X.), erfolgt. Es ergeben 
sich demnach fiir die Benzoinozime gerade die entgegengeBetzten Raumformeln, 
wie sie bisher iiblich w aren, d. h. fur das «-O sim  die Struktur X . D a sich daa 
Acetyl-/S-benzoinoxim zum A cctyl-^-benziloiim  oxydieren lafit, fiihren nunmehr 
alle Tatsachen in beiden Reihen zu den gleichen Baumformeln u. bestatigen die 
neue Auffassung der Beckmannachen Umlagerung. Eb wurde noch featgeatellt, 
daB Mandelsaureanilid (X I), das durch Beckmannsche Umlagerung aus ^-Benzoin- 
oxim entatehen konnte, mit konz. H2S 0 4 in (3-Phenyloxindol (XII.) fibergeht. Beim  
p-Toluid yerWuft diese Rk. quantitativ.

Y e r su c h e . A nhydrid  des o-Benzoylbenzoesaureoxims (I.). A us Benzoylbenzoe- 
aSure, NHaOH-HCl u. BaCOs im B d. A. F. 163—164°. — 2,4-Bimethylbenzo- 
phenon-2’-carbonsaure. Krystalle aus Eg. F . 143°. — O xim ańhydrid, CI#Hu O,N  
(analog I.). W iirfel aus A., F . 133—134°, wl. in k. A., A. u. Bzl. Gibt mit konz. 
HjSO« Phthalaaure u. 1,2,4-Xylidin. — Methylester der Dimetbylbenzophenonearbon- 
saure, C17H160 8. Krystalle aus A ., F. 69—70°, Kp.10 209—210°. — o-Chlorbenzo- 
phenonoxim  (analog IV.). F. 133—134°, 11. in A ., krystallisiert aus B il. mit Kry- 
atallbzl., das an der Luft abgegeben wird. Gibt mit sd. 30°/oig. KOH in CH,OH  
Phenylindoxaeen  (III.). — A n ilid  der o-Chlorbenzoesaure, F. 114°. — o-Broińbenzo- 
phenonoxim  (IV.). — Na-Salz, C18H9ONBrNa. Nadeln aus konz. NaOH, sil. in W . 
u. A. — o-Brombenzoesaureanilid, C ,,H 10ONBr. Krystalle aus A . F . 123—124° 
(nicht 141°), w l. in Bzl. u. A. — o-Oxybenzophenonoxim. F . 133—134°, 11. in  A. 
u. A ., wl. in Bzl. — Anhydrobenzoyl-o-aminophenol (V.). Platten aus Aceton,
F . 1 0 0 -1 0 3 ° . — fi-Phenylozindol, CMHu ON (XH.). W iirfel aus A. F 1 8 5 -1 8 7 °;  
wl. in k. A., Bsl. u. A. — , 5-M ethyl-3 phenyloxindol, C16H15ON. Aus Mandelsaure- 
p-toluid. Krystalle aus Bzl. F. 211*; unl. in W ., 11. in A ., Eg. u. Bzl. (Ber.
Dtsch. Chem. Ges. 57. 289—97. Greifswald, Univ.) P osner.

J. L a c r o is , Barstellung ton  3,3'-Diaminodiphenyhulfon durch eleUrolytUćhe 
Reduktion to n  3,3'-D initrodiphtnyhulfon. A is gilnstigste Bedingungen fiir diese 
auf chem. W ege schon yerschiedentlich durchgefuhrte Red. ergaben sich: 1. An- 
wendung einer Kathodenfl. aus A . von 80—90°, mit HCl angesauert, worin die Di- 
nitroyerb. suspendiert wird. — 2. Kathode aus Ni-Gewetje, mit achwammigem Sn
bedeckt, Stromdichte hier 0,02—0,05 Amp. fiir 1 qcm. — 3. Anodę aus P b , ais
Anodenfl. Lsg. yon Ha8 0 4. — 4. Temp. der Kathodenfl. 68—72°. — 5. Bewegung 
derselben. — D ie Ausbeute an Diaminoyerb. betrug 94,5% , die Stromausbeate 
66,5%. (C. r. d. l ’Acad. des sciences 178. 483—86.) Sp ie g e l .

Ch. Courtot und A. D o n d e lin g er , Synthese des Indanylam ins und seiner am 
Stićkstoff substituierten B erita te . (Vgl. C. r. d. 1’Acad. des sciences 177. 536;

C. 1923. III. 1410.) D ie Herst. des «-Indanylamins (Formel

JCH, nebenat.) gelang weit einfacher ais bisher durch Einw. von
q jj  N H , auf a-C hlorindan, mit schlechter Ausbeute in wss.

C H -N H  Lag., mit guter bei Benutzung yon fl. N H , in  zugescbm.
8 Rohr bei gewohnlicher Temp. Nebenbei wurde B iindanyl-

a»it'n, Stabchen, F. 84—85°, erhalten. Durch Anwendung wasserfreier prim. u. 
sekund, alipbat. Basen statt N H , gelangt man so zu den N-subatituierten D eriw . 
des Indanylamins. — M ethylindanylam in , farblose Fl. yon ahnlichem, aber mehr 
ammoniakal. Geruch wie C8H6»NH(CH,), Kp.is 106—107°. — Btm ełhylindarylam in, 
Kp-u 99—100°. — Athylindcm ylamin, K p , 106—107°. — Biathylindanylam in, Kp.e
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112—113°. — Indan  lieB sich leicht durch katalyt. Red. yon Inden  mit P t in A. 
herstellen (97% Auabeute) u. reagiert im Gegensatze b u  diesem nicht mit C j H j - 

MgBr. D ie  Beweglichkeit yon H  des CH, im Inden iat aho der Doppelbindung 
dea 5-Ringes zuzuschreiben. (C. r. d. l ’Acad. dea aciences 178. 493—95.) S p ie g e l .

M. B a tte g a y  und A. W o lff, Uber die J-(iso-y-)-Saure. (Vgl. K o en ig  u . 

H a lle b , Journ. f. prakt. Ch. 101. 38; C. 1921. I. 245.) D ie „J-Saure“ (D. R. P. 
75469) erteilt Azofarbatoffen, die aie ala Komponento enthalten, die Fahigkeit, die 
pflanzliche Faser direkt zu farben, im Gegenaatz zu allen anderen Aminonaphthol- 
aulfonsauren aufier der „M-Saure“. Eine konatitutionelle Erklarung hierfiir konnen 

Vff. nicht geben. D ie Konst. der J-Saure ala 2-Amino- 
5-naphłhoJ-7-sulfonsaure (nebenatehende Formel) war nach 
der Darat. durch Alkaliachmelze der 2-Naphthylamin- 
5,7-diaulfonaSure wahracheinlich; Vff. erharten aie, indem 
aie daa NHj iiber N H -N H , u. dann die Sulfogruppe durch 

Red. mit Na-Amalgam (F b ied la n d eb  u . L u c h t ,  Ber. Dtach. Chem. Ges. 26. 3031 
[1894]) eliminieren u. daa entatandene a-Naphthol durch Rkk. nachweiaen. D ie 
J-Saure hat aolber schwache Affinitat zur pflanzlicben Faser, starker, wenn in 2 
ein Methylpyrazolonring eingefiihrt wird. D ie von Vff. naher unterauchten sub- 
stantiellen Azofarbatoffe aua J-Saure werden samtlich durch Kupplung mit fremden 
Diazoyorbb. erhalten, dereń Eintritt ateta in 6 angenommen wird. Ihre Farbekraft 
wird durch Eraatz von N H , in 2 durch Cl u. a. atark yermindert. Andere starkę 
subatantielle Azofarbatoffe erhalten Vff. aua dem 2-Hydrazinderiyat mit 1,2-Diketonen; 
aie betrachten dieae ala o-Oxyazokorper. Mit Aldehyden gibt daa Hydrazin keine 
Hydrazone, sondern nur lockere Zwischenprodd. • NH-NH*CHOH- wie Phenyl- 
hydrazin-p-aulfonaaure (B il tz ,  MauĆ u . S ied en , Ber- Dtach. Chem. Ges. 35. 2000;
C. 1902. II. 195).

J-Saure, aus dem techn. ca. 80%ig. Prod. durch Kryatallisieren des Na-Salzes 
u. weiterhin der freien Saure aus W . rein gewonnen. Kleine hellgraue Rhomboeder; 
sw l. in k. W. (15° 0,077%), Na-Salz schone Nadeln. Nachweis durch HC1 +  
NaNOj, dann NasCOs : blauyioletter Farbstoff durch Kupplung der 2-Diazogruppe 
mit 6. Zieht schwach auf Baumwolle mit schwach grauer Farbę. Diazoderiv. der 
J-Satire, C^E^OdNjS, kleine gelbe Krystalle, unl., ziemlich beatandig. Kuppelt 
leicht unter B. substantieller Azofarbatoffe. Zieht auf Baumwolle nur in Form yon 
Zera.-Prodd. Yff. erortern an Hand yon Absorptionakuryen die yerschiedenen 
Móglichkeiten der Konst. der Diazoverb.: Chinondiazid wie bei den Osydiazoyerbb. 
yon H a n tz sc h  u. R e d d e lie n , inneres Salz zwiachen Diaronium- u. OH-Gruppe, 
oder zwiachen Diazonium- u. Sulfogruppe, u. halten die letzta fiir wahracheinlich, 
analog der Diazobenzolaulfonsaure. —  H ydrazin  der J-Saure. C10H5NH • 
NHa(2)OH(5)SOsH(7)• 2 H ,0  (K oen ig  u. H a l le b ,  1. c.> Aua der Diazoyerb. mit 
SnCl, -j- HC1. Kleine weiBe Krystalle aus W . Swl. in k. W ., wl. in h. W ., unl. 
in organ. Loaungsmm. — H ydrazon der J-Sdwre m it Miehlers Keton, C j,H ,8Oł Nł S 
iiber das mono-Chlorhydrat (hellgelbe Nadeln): orangerotes Polyer, unl. in W ., 1. in  
Laugen u. Sauren. Farbt Baumwolle faat nicht. — H ydrazon der J-Saure m it 
Phenanthrenchinon (C,4H „O sN ,S, Ca-Salz), rote Komchen, farbt Baumwolle rot. — 
Hydrazon mit Iaatin, nicht rein isoliert, farbt gelb. — l-J-Sdure-3-methylpyrazolon, 
Cu Hu OtN ,S, aus dem obigen Hydrazin mit Aceteaaigeater; zieht auf Baumwolle 
faat farbloa; nachfolgende Behandlung mit p-Nitrodiazobenzol gibt intenaiy orange 
Farbung. — Tartrazin der J-Saure, N a-Salz, C,łH1,On N <S,Na!, aus dem Hydrazin
u. Diosyweinaaure. Dunkelbraunes Pulyer aua 60%ig. A ., farbt Baumwolle gelb, mit 
p-Nitrodiazobenzol Umachlag nach Rot. — Additionsverb. aus dem H ydrazin  der 
J-Saure « . m-Nitrobenzaldehyd, Ca-Salz, CjjH^OjN^S, orangerot, hygroakop., reduziert 
Fehlingsche Lag., farbt Pflanzenfaser nicht. — 2-Chlor-5 naphthol-7-sttlfonsaure.



1 9 2 4 . I . D . O b g a n is c h e  C h e m ie . 17 8 7

Aus der Diazoverb. nach Sa n d m e y e b ; Na-Salz, C m H ^ C lS N a^ H jO , fast farbloae 
Krystalle, zieht achwach auf Baumwolle.

M ono a z o f  arba t o f f e ,  dargeatellt durch Kupplung yon J-SSure oder dereń 
Deriyy. in  sodaalkal. Lsg. mit Diazolagg. — 6-121,4'-Xylylazo-)-J-saure, C „H 1, 0 1N,S. 
Farbt Baumwolle stark blaurot. — 6-[fi)-Naphthylazo-Jsaures N a, C ,0H u O4N„S Na. 
BronzeBchillernde Krystalle aus 40°/0ig- A. — Fiirbt kraftig rot. — 2-Ghlor-6{2',4'- 
xylylazo)-5-naphihol-7-eulfon8aures N a, Cł8H140 4NtClS Na, orangcrotea bronze- 
schillerndes Pulyer aus 50°/0ig. A. Farbt nur schwach rot. — 2-Chlor-6-(8-naphthyl- 
azo)-5-naphthol-7-sulfonsaure. C,0H lsO4NaClS, braunes Pulyer, farbt nur schwach rot. — 
Farbstoff aus dem M ethylpyrazolon der J-Saure u,, diazotiertem m -X ylidin , C „H 30O6N4S. 
Farbt ziemlich stark braunrot. — Farbitoff aus dem M ethylpyrazolon der J-Saure 
u. diazotiertem fi-Naphthylamin, C14H170 5N4S Na. Farbt ziemlich stark orangegelb. 
(Buli. Soc. Chim. de France [4] 33. 1481—1510. 1923. Miilhausen, Hohere Chemie- 
schule.) A b n d t .

P. P feiffer, Verhalten der Oxalsiiureester gegen Antimonpentachlorid. SbCl6 u. 
SnCl4 (ygl. L iebigb  Ann. 398 . 138; C. 1913. II. 763) yerhalten sich gegen o-O iy- 
ketone analog, in dem zuerat Anlagerung des Ketona u. darauf unter Abspaltung 
yon HC1 immer Kompleisalzbindung eintritt. So gibt fi - Aceto - a -  naphthol das 
braungelbe gut krystallisierende Tetrachlorantimon-fi-aceto-cc-naphtholat (I.). — D ie  
Deutung der Rk. yon SbCI5 mit Oxalsaureestern durch R osen h eim  u . LOw enstam m  
(Ber. Dtsch. Chem. Gea. 35. 1115; C. 1902. I. 923), die annehmen, daB die 
Additionsyerb. (II.) unter Ersatz yon Alkylwaaaeratoff durch SnC)4 weiter reagiere, 
iat unricbtig. Ea entsteht unter Verseifiing deB Estera Verb. (III.). Dieser ublichen 
Esterversoifung durch alkoh. KOH geht wahracheinlich ebenfalls eine Anlagerung

yon KOH an den doppelt gebundenen Sauerstoff yoraus. — Ditetrachlorantimon- 
oxalat (III.), a) aua ber. Mengen SbCI6 u. wasserfreier Osalsaure in Chlf., F . 143° 
(Literaturangabe 148—149°); b) 3 g Oralsauremethylester werden in 10—20 ccm Chlf. 
unter yolligem AusachluB yon Luftfeuchtigkeit mit 15 g SbCls erwfirmt. Analog 
auch aus dem A thyleater. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 133. 101—6. Bonn.) R e ih l e n .

W ilh e lm  W islicen u s fu n d  H erb ert W eitem ey er , t)  ber F luor en- und 2-N itro- 
fluoren-9-oxalsaureathyle»ter. (Vero£fentlicht von W in f b id  H e n t b ic h ). Der yon 
W islic en u s  u . W e it e m e y e b  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 54. 978; C. 1921. III. 224) 
durch Red. von Fluorenoxalester erhaltene Fluorenoxyesstgester wird in guter Aus- 
beute erhalten, wenn die Red. nach Clem m en sen  ausgefiihrt wird. Nitrierong d e B  

Fluorenoialesters fdhrt zu 2,9-Dinitrofluoren; das in 9-Stellung Bitzende NO, ist 
nur locker gebunden; eine Umlagerung in  die aci-Form warde hier nicht fest
gestellt. Mit primaren aromat. Aminen reagiert die CO-Gruppe des Fluorenoial- 
esters unter B. von Anilen. Mit Hydrazinhydrat entsteht dagegen das H ydrazid  
der Fluorenoxalsaure.

V ers]u ch e. F luoren-9-oxyessigsdure  (=» fi, f i'- Diphenylen-cc-oxypropiomdure), 
CuHlsO,, aus Fluorenoxalester durch Red. mit amalgamiertem Zn -j- HC1 (12 Stdn. 
mnter RttckfluB), weiB, aus C,H6N O „ F. 194 -1 9 5 ° . — Methylester, C16HI40 „  aua 
CH,OH weiBe Nadelchen, F . 96°, 11. in A. u. Aceton. — 2,9-Dinitrofluoren, 
Ci>H80 4N „ aua Bzl. weiBe N adeln, F . 136°, am Licht gelb werdend, 11. auBer in  
PAe. u. W ., Erhitzen uber F. fiihrt zu 2-Nitrofluorenon. D ie Dinitroyerb. laBt 
sich auch durch Nitrieren yon 9-Nitrofluoren erhalten. — A n il des Fluoren-9-o«al-

Cl6Sb.O —C -O R  
R 0 - Ć = 0 - S b C ls 0 - Ć = 0

C—CHS
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saureałhylesłers, C!sH180jN , aus A. orangegelbe Krystalle, F . 137°, 11. in A . u. Bzl.
—  p-Toluidinverb., CSłHslOjN, aus A. oraDgegelbe Krystalle, Verh. w ie yoriges. — 
fi-Naphthylaminoverb., C5IHslO ,N , aus A. gelbe Krystalle, F. 156°. — Fluoren- 
9-oxahdurehydrazid, C15HlsO ,N ,, aus Eg. gelbliche K rystalle, F. uber 350°, wl. in 
iib lichen Losungsmm.; alkob. Lsg. reduziert ammoniakal. Ag-Lsg. Mit C6H6CHO 
entsteht die Benzylidenterb., Cs2H i60 ,N s, aus Eg. weifie NadelcheD, Zers. uber 350°, 
w l. — Acetonverb. des H ydrazids, CieHu OsN s, aus Eg. weifie Krystalle, F. 216*. — 
2-Nitrofluoren-9-oxalsaureathylester, C17H14OsN, durch Zufugen yon 60° w. Lsg. von
2-Nitrofluoren in B il. za benzol. Lsg. von (COOC2Hs), -f- C,H6OK entsteht die  
K-Verb., hieraus der freie Ester; aus Eg. gelbe K rystalle, F. 143°, 11. in  A., Bzl.,
1. in A. u. Eg., wl. in  L g.; alkoh. Lsg. +  FeCl, braunrot, Farbung yerscbwindet 
allmahlich; Cu-Verb. gelb, amorph; Ni-Verb. orangegelb. — 2-Nitrofluoren-9 oxal- 
saure, Ci5H80 6N -f- H ,0 ,  durch yorsichtiges Verseifen des Eaters mit 5-n. Na OH. 
Bei Eintritt einer Triibung (B. yon 2-Nitrofluoren) sofort mit W . yerdunnen, Filtrat 
ansauern, Nd. ausathern; aus Eg. gelbe Krystalle, F. 183°, mit FeC l, schmufziggriine 
Farbung. — Methylester, ClaHn 0 6N, aus CHsOH gelbe K rystalle, aus Eg. F . 120* 
(wechselnd). — Phenylhydrazon des Athylesters, C2SH190 4N „ aus Eg. gelbbraune Kry- 

C H (NO )s stalle, F. 192°. — 0-Benzoylverb. des 2-Nitro-
| '  > C  : C(— O—COCsHj)CO,CsH6 fluoren- 9- oxalsduredthyltsters, C!4H17OeN

C,H4 (nebenst.), aus der K-Verb. dea Estera +
CjH5COC1, aus h. A . gelbe Krystalle, F. 137 

bis 138°, U. in  alkohoh. KOH unter B. der K-Verb. — A n il des 2-Nitrofluoren- 
9-oxalsdureathylesters, CseH180 4N ,, aus A. oder Eg. tiefrote Krystalle, F . 162°. — 
p-Toluidinderiv., CI4H ,00 4N„ aus Eg. oder A . hellrote Krystalle, F. 161°; fi-N aphthyl- 
aminderiv.\ CS7H ,0O4N „ aus Eg. dunkelrote Krystalle, F . 187°. (L ieb ig s  Ann. 436 . 
1—9. Tubingen, Uniy.) H a b eela n d .

W ilh e lm  W is lic e n u sf , Studien in  der IndenreiTie. I. Mit W in fr id  H en trich , 
Abkommlinge des Indenoxalesters und der Inden-l-carbonsaure. Durch Behandeln 
der K-Yerb. des Indinoxdlesters mit CH,J u. Abspaltung des Oialsaurerestes der 
Methylyerb. mit H2S 0 4 entsteht 1-Methylinden. D ieselbe Ek. laBt sich zur Darst. 
yon 1-Athyl-, Propyl-, Benzyl- u. Allylinden  yerwenden. Mit primaren aromat 
Aminen bildet der Ester Anile, mit sekundaren Aminen findet keine Ek. statt, mit 
Phenylhydrazin u. Hydroiylam in bildet die CO-Gruppe Phenylhydrążone, bezw. 
Ozime. Mit Hydrazinhydrat entsteht ein Anlagferungsprod. (I.), mit 2 Mol. Hydr- 
szinhydrat entBteht unter Abspaltung yon A. das H ydrazid. — Durch Bromieren 
dea Estcrs mit 2 Br entsteht ein Gemisch yerschiedener Br-Deriyy., bei Einw. von 
4 Br bildet sich 1,2 ,3- TribromindanS-Tcełocarbonsaureester. Aus IndonoialeBter u. 
diazotiertem Anilin, m- u. p-Nitroanilin bildeten sich Kupplungsprodd., far die ais 
wahrscheinlichste Formulierung II. in Betracht kommt. — Die nach den Angaben 
yon W eiszg eb b eb  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 44 . 1440; C. 1911. II. 206) darstellbare 
Indencarbonsaure muB auf Grund der jetzigen Erfahrungen uber die Verschiebung 
der Doppelbindung im Inden-Funfring bei Ggw. yon Alkali ais Inden-l-carbonsaure 
bezeichnet werden. Der Athylester dieser Saure reagiert leicht mit Hydrazinhydrat 
unter B . des primaren Hydrazids. D ie freie Saure selbst reagiert in Ggw. yon 
Alkali mit aromat. Aldehyden unter B . von B tnzofuhenderiw . (III.). Mit (COOCjHs^ 
kondensiert sich die Saure zu Inden-l-carbonsaure-3-ketocarbonsduretster. D ie K-Yerb.
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der Indencarbonsaure kuppelt ebenfalla mit Diazoyerbb., jedoch konnte die Konst. 
der Verbb. noch nicht aufgeklart werden. — 2-Nitro- u. l-Methyl-2-nitroinden 
laasen sich mit (COOCsHs), nicht kondensieren. Aus Inden-l-methyl-2-carbonsaure- 
athylester -f- CjH6OK entatand leicht Inden-l-methyl-2-carboxathyl-3-ketocarbonsaure- 
athylester.

V e r su c h e . 1-Methylinden, C10H10, Indenozalester -j- CHSJ bei Ggw. von 
CsH6OK zum Kp. erhitzt, nach Abdest. dea A. Riickstand mit W. yeraetst, aus- 
geathert, nach Verdampfen mit 10°/oig. H ,S 0 4 kochen; stark lichtbrechendes, naph- 
thalinartig riechendes Ol, Kp. 198,5°, D .S04 0,9640. — 1-Athylinden, CUH1S, Kp. 215 
bis 216° (geringe Zers.), Kp.ls 116°, farblose FI., wio voriges, an Luft langsam braun 
werdend, mit konz. H ,S 0 4 braunrote, violetts(ichige FarbuDg, beim Verd. mit W . 
weiBe Triibung. — 1- Athyl-3-benzylideninden, C1BHI8, aus vorigem -f- C6H6CHO bei 
Ggw. von metbyialkoh. KOH, aus A. gelbe T afeln , F. 57—58°, mit konz. HtS 0 4 
yoriibergehende Violettfarbung. — 1-Bcnzylindcn, CIeHH, farbloae Nadeln, F. 35°, 
Kp.u 179°. — l-Benzyl-3-benzylideninden, aus A . F. 137,5°. — l-Benzyl-3-p-tolyliden- 
inden, C,*!!,,, gelbe SpicBe, 11. in CHaOH, aua A. oder Bzl. F. 94°, mit konz. H ,8 0 4 
indigoblaue Farbung. — l-Benzyl-3cinnam yUdeninden, C^H,,,, aus A. orangcfarbene 
Prismen, F. 161—162°, 11. in Bzl., mit konz. H ,S 0 4 dunkelgrune Farbung. —  Indtn- 
l-benzyl3-oxalester, C!0Hl8Ot, aua A . gelbrote Tafelchen, rotviolette Enolrk. gebend, 
F. 130°, mit konz. H ,S 0 4 carminrote Farbung. — l-n-Propyl-3-benzylideninden  aus 
Bzl.-Bzn. oder Chlf.-Bzn. gelbe Krystalle, F . 132°, mit konz. H1S 0 4 intensiy blau- 
yiolette Farbung. — 1-A llylindtn , C1SH ,,, indenartig riechende gelblicbc FI., an 
Luft schnell rot, spater braun werdend, K p.„ 138°, mit konz H ,S 0 4 blatrote Farbung 
unter Abscheidung harziger Prodd., bei langsamem Yerd. mit W . geht die Faibung  
in WeiB uber. — D e r iy y . deB I n d e n o x a le s t e r s :  A nil, CltH l7OsN, aus A. braun
rote Prismen, F. 142° (vorher Sintern), 11., bei langerem Aufbewahren Zers. —
0-Toluidinderiv., C,0H ,9OjN, aus A . oder Bzl. dunkelbraune Prismen, F. 107—108°, 
sehr leicht zers. — a-N aphthylam indsriv., C!aH 190 ,N , rotbraun, krystallin., F . 127°, 
11. u. leicht zers. — Phenylhydrazon, C18H18OaN ,, nach ofterem Auufallen mit W . 
aus alkoh. Lsg. aus Bzl. oder Bzl.-Bzn. mattgelbe W urfel, F . 69°, 11. in A. u. 
Aceton, beim Aufbewahren Zers., Lsg. in konz. H ,S 0 4 dunkelrot, auf Zusatz yon 
FeCl„ blauyiolett. Lsg. in konz. H ,S 0 4 +  K ,C r,0 , yiolett, bald braun werdend.
— Oxim, ClsHlaOBN , aus Bzl.-Bzn. gelbea, krystallin. Pulyer, F. 204° (Zers.). — 
Verb. G13S l t OsN } (I.), aus Indenozalester in A. -f- NHł »NH„ aus Bzl.-Bzn. eigelbes 
krystallin. Pulyer, F . 184° (Gasentw.), unl. in A., Lsg. in konz. H ,S 0 4 rot mit 
yioletter Fluorescenz; in konz. B ,S 0 4 -f- K ,C r,0 , dunkelrotyiolett; H ydrazid , 
C i.H .A N ,, aus dem Ester -f- 2 Mol. N H ,*N H ,, aus Bzl. weifie N adeln, F. 218° 
(Zers.). — 1,2,3-Tribromindan-lkctocarbonester, CISH ,10 ,B r ,,  aua Bzl. -f- Eg. gelb- 
braune Parallelogramme, aua Bzn. weiBe Bosetten, F . 101°, 11. in A. u. Bzl., an 
Luft bald gelbbraun, nach einigen Monaten unter Zers. schwarzbraun werdend. —
1-Phenyiazoinden-l-ketocarbonester, C19H „O aN , (II.), durch Zutropfenlasaen einer 
alkoh. Lsg. der Na-Verb. des Estera zu CgHsN,*Cl-Lsg., aus Chlf.-Bzn. oder Eg. 
dunkelrotes krystallin. Pulyer, F . 146°, farbt sich im Sonnenlicht heller, 11. unter 
Yeranderung in A lkali mit roter Farbę. — l-p-Nitrophenylaioinden-l-ketocarbon- 
ester, C19HI50 5 Nj, aus Eg. dunkelrote Nadeln, F. 209* (Zers.), U* in A. u. A., wl. in 
Bzl., C hlf, unl. in  Lg., Lsg. in konz. H ,S 0 4 blutrot, in A lkali tiefblau. — 1-m-Nitro- 
phenylazoinden-l-ketocarbcmester, leuchtend rotea amorphes Pulyer, aua Bzl., F. 201 
bis 202° (Zera.), 11., gibt mit Alkali keine Blaufarbung. Nach mehrtagigem Stehen 
deB Estera mit 4°/0ig. KOH fallt beim Ansauern ein roter Nd. aus, aua A . F. 151 
bia 153° (Zera). — Inćknoxalsaure durch Verseifen des feinst darcbgesiebten Esters 
mit 2°/,ig. NaOH, rotę Prism en, F. 153—155° (Zers.), Gasentw. beginnt bei 148°; 
Na-8alx gibt mit Sehwermetallen braunrote Ndd. — Inden-l-carbont&ure, CleH ,0 ,,
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aus voriger in NaOH -j- H ,0 ,  (15°/0ig.), aus Chlf.-Bzn. oder Chlf. gelbliche priemat. 
Nadeln, F. 160°. H ydrasid, C,0H10O N ,, aus A. weiBo Tafeln, F. 186°, w l. in B il.;  
Chlorhydrat Nadeln, bei 245° Dunkelfarbung, Zers. bei ca. 263°; Benzalverb. d a  
S ydrazid s , C1TH 11ON„ aus A. weiBe Nadeln, F . 272—273°, wl. in A., 11. in Chlf., 
Aceton, Eg., swl. in Bzl.; o-Nitrobenzalverb., C]7H180 8N8, aus Bzl. gelblichweiBe 
Nadelchen, F. 215° (Gaaentw.). — Verb. ClsHt t ONt)  aus p-Toluylaldehyd, weiBe 
N adeln, F. 254—255° (Zers.). — Verb. aus Salicylaldehyd, aus Eg.
gelbliche Nadeln, wl. in A. u. Bzl., F. 267° (Zers.). — Verb. ClsH i t ONf aus Zimt- 
aldehyd, aus Bzl. schwefelgelbe Blattchen, F. 239—242° (Gaaentw.) — Verb. 
Cn 3 ^ 0 %N t , aus Furfurol, aus Eg. gelbliche prismat. Nadeln, F . 234° (Braunfarbung).
— Verb. aus Oxindol-3-aldehyd, aus Bzl. gelbe Nadeln, bei 280° dunkel
werdend, F . 293° (Zers.). — Monobenzoylverb., C,7H14OaN „ aus A. weiBe Blattchen, 
aus B zl. F . 212—213°, aus der alkoh. Mutterlauge bei 253—255° schm. Verb. ist 
wahrscheinlich das Dibenzoylprod. — Von M authe wurden noch folgende D eriw . 
dargestellt: Diacetylverb., Cu H140 8N „ aua A. Nadelchen, F . 147°. — (f-Phenylhydr- 
azid der Inden-l-carbonsaure, C18H14ON„ aus A. gelbe N adeln, F. 188° nach mehr- 
fachem UmkrystalliBieren, w l. in Bzl., 11. in Aceton u. Eg., mit konz. H ,S 0 4 +  
K,Cr,Oj rotviolette vergangliche Farbung, mit konz. HsS 0 4 -f- FeCl8 Violettfarbung.
— Inden-l-carbonsaureamid, C10H9ON, aus Chlf. gelbe Blattchen, F. 180°. — Inden- 
1-carbonsaureaniUd, CiaH12ON, auB A. gelbe Stabchen, F . 158°.

Inden-3-btnzyliden -l-carbon saure, C „ H ,,0 , (III.), aus Indencarbonsśiure 
C8H5C aO  in CH,OH +  28%ig. methylalkoh. KOH, aus Bzl. gelbe Nadeln, I'. 222°,
11. in A., A., Chlf., swl. in Lg., mit konz. H ,S 0 4 Kotfarbung, li. in Alkali. — Inden-
3-fttraI-l-carbonsaure, C16H10O8, aus A. braunrote, prismat. Nadeln, F . 250°, mit konz. 
H jS 04 Kotfarbung, Lsg. in Alkali grun. — Inden-3-cinnamyliden-l-carbonsaure, 
C19Hu 0 a, aus Chlf. oder Bzl. orangefarbenes Krystallpulver, F. 235°, Lsg. in konz.
H ,S 0 4 rotviolett. — Inden-l-carbonsaure-3-oxale$tir, C14Hlt0 5, aus dem Dikalium- 
salz der Siiure +  (C 00C ,H 6)„ aus Bzl. hellorangerote Prismen, F. 138,5°, U. in A. 
u. A ., mit FeCl, vergangliehe dunkelrote Fiirbung. F reie Siiure, ClsHgOs , aus A. 
+  Bzl. rote Krystallkrusten, F. 199°. — Inde.n-l-carbonsaurt-3-oxalsaurediathylester, 
Ci4H i60 6, aus Indencarbonsaureathylester -f- (COOC,H6), -f- CsHsOK entsteht K-Verb., 
aus A. gelbe Wurfel; durch Zers. mit H ,S 0 4 wird der D iathylester erhalten, aus 
A. oder Chlf. orangerote Prismen, F. 116°. — W ird Inden-l-carbonsaure in trocknem 
A . -f- w enig A. unter H,-Atmosphare mit K  yersetzt, dann so viel A. zugefugt, 
bis das Metali gel. ist, u. C,H8Br zugegeben, so laBt sich ais Hauptreaktionsprod. 
Athylindencarbonsaure isolieren. — Verb. (7,4Ą 0OtJV4 aus der K-Verb. von 1 Mol. 
Indencarbonester -j- 2 Mol. C8H6N,C1, aus Bzl. orangefarbene Wurfel, F. 163°, Lsg. 
in konz. H ,S 0 4 rotyiolett —  Mit p-NO,-C,H4N,Cl entstand ein ahnliches Konden- 
sationsprod., aua BzL oder Lg. rotes, krystall. Pulver, F . 223—225° (Gasentw.), 1. in 
konz. H ,S 0 4 mit tiefroter Farbę. — Inden-l-methyl-2-carboxathyl-3-kttocarbonsawe- 
athylester, C17H180 8, aus nachfolgendem K-Salz, aus A. gelbliche Nadeln, F . 123 bis 
125°, keine Kk. mit FeCl,. — K Salz, C17H17OeK, aus IndenmethylcarbonsSureester 
+  (COOC,H6), +  CjHsO K , aus A. gelbe Blattchen, 11., bei 200° Dunkelfarbung 
F. 214° (Zers.), Lsg. in konz. H ,S 0 4 rubinrot. — Analog Methylester, C18H „ 0 6, 
gelbliche Nadeln, aus Bzl. F . 134—135°, 1. in konz. H ,S 0 4 mit orangeroter Farbę; 
K-Salz gelbe Blattchen.

II. Mit Guatav M authe, f)ber Inden-l-carbonsaure. D ie  Indencarbonsaureester 
lassen aich bei Ggw. von CH,OK, bez w. C,H,OK mit Alkylhalogen zu in 3 alky- 
lierenden E stem  umwandeln, aus denen durch Abspaltung der COOH-Gruppe die 
in  1 alkylierten Indene entstehen. D ie Benzoylierung mit 1 Mol. CeU6COCl nach 
dieser Methode gibt undefinierbare Yerbb., mit 2 Mol. C#HSC0C1, deutlieher mit 
m-NO, .C ^ C O C l, treten 2 Saurereste in  bisher noch nicht feststehende Stellungea.
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Durch Kondensation yon Indencarbonsiiure mit C,H6NOs wurde das K-Salz der 
-3-Nitroinden-l-carbonsdurt erhalten. D ie freie Saure selbst konnte nicht hieraua 
bereitet werden.

V era u ch e . 3-MethyUnden-l-carbonsduremełhylesłer, C12H i,0 , (Druckfehler im 
Original) aus Indencarbonaauremethyleater -f- CHsOK -f- CHaJ (auf 1 Mol. Ester 
l 1/* Mol.) in der Kalte; gelbliches Ol, Kp.u  127°; Dibromid, C i,H „0,B rs, Kp.u 170 
bis 185°, aua CH,OH F . 87—88°. — D ibrom id des Inden-1-carbonsdwrtdthylattrs, 
aus B il. F . 86°, beide Bromide sind wenig bestandig. — 1-Methylinden aua dem 
vorigen Eater -f- sd. methylalkoh. KOH, Kp.J0 95°. — 3-M tthylindtn-l-carbonsdure- 
athylester, Kp.16 132—136°, gibt mit alkoh. KOH ebenfalla Methylinden. — 3-Athyl- 
inden-l-earbonsdureathyltster, C^H^Oj, Kp,19 148—150°, gibt mit konz. H,SO< braun- 
rote Farbung. — 1-Athylinden, CUH1S) Kp.18 115— 117°. — 3-Benzylinden-l-carbon- 
saureathylester, C„H 18Os, gelbliches, zahes Ol, Kp. 240°. — 1-Benzylinden, Kryatalle.
— 3,3 (oder l,3)-D ibtnzoylinden-l (oder 3)-carbomduretster, CseHso0 4 oder Cl9H180 „  
aua Indencarbonaaureester -J- 2 Mol. C„HsCOCl bei Ggw. von C,H6OK, FI. wird 
blau, nach 1 Stde. mit A. -J- angeefiuertem W . auBgeachiittelt, Farbenumsehlag nach 
Bot, A.-Biickatand aua Aceton gelbe Priamen, F. 166°. — 3 ,3  (oder l,3)-D i-m -nitro- 
bensoylinden-1 (oder 3)-carbonsdureathylester, C,eH1B0 8N 8, aua Aceton, danach aua 
A. -f- wenig Aceton gelbe N adelchen, F . 164°. — 3,3 (oder l,3)-D ibenzoylinden-l 
(oder 3)-carlon8duremethylester, C,eH18Oj, aua Aceton, F . 182°. — P b-Salz der3-N itro- 
inden-l carbonsaure, C^HjO^NPb, durch Yeraetzen einer benzol. Lsg. von C,H6OK 
bei 30° mit CjH6N 0 3, danach mit Inden-l-carbonaaure (‘/t Stde., 60—70°), u. nach 
Iaolieren u. W iederauflosen dea K-Salzea mit Pb-Acetat, gelber Nd.

III. Mit K arl P fe ils t ic k e r , Uber 3-Nitroinden. Durch Kondenaation von Inden 
mit Athylnitrat bei Ggw. von CjH6OK entateht daa K-Salz dea 3-aci-Nitroindens, 
hieraua durch Sauren aci-Nitroinden  (I.), daa aehr leicht zerB. wird. Aua Nitro- 
indenkalium +  C„H6C0C1 entateht Verb. H. Mit aromat. Aldehyden entatehen 
Nitrobenzofulvtne (III.); da dieae Bk. nur bei Ggw. von w. konz. HC1 stattfindet, 
muB man annehmen, daB die aci-Nitroverb. in die 3-Nitroverb. u. weiter in 1-Nitro- 
inden umgelagert wird.

V e r su c h e -  Nitroindenkalium, CBH80 ,N K , 1 0 g K gel. in  40 ccm absol. A. in 
30 ccm obaol. A. unter Hs-Atmosphfire versetet mit L sg. von 25 g  Inden -f- 25 g  
C,H5N 0 8 in 100 ccm A. (10— 30°). Aua A ceton gelbe Bhomben, 1. in W . mit gelber 
Farbę, aehr leicht zera. unter Braunfarbung. Durch Loaen in Eiawaaser u. An- 
sauern mit aehr verd. Saure hieraua N itroinden  (I.), grunlicbgelbe N adeln, F. 50°, 
wl. in W ., 11. in anderen Loaungamm., unl. in Ben. Mit KOH wird K-Salz zuruck- 
gebildet. — l-Btnzoyl-3-nitroinden, Ci8Hu O,N (H.), aua dem K-Salz in CHsOH -f- 
CjHjCOCl. Gelbe Bhomben, F. 121°, bei 70° Dunkelfarbung. — l-Nttro-3-benzyliden- 
inden, CI6Hn O,N (III. B ==■ C6H6), aua dem K-Salz in CHaOH -f- C6H6CHO bei Ggw. 
von HjSO^. Aus A. Bzl. orangefarbene Blattchen, F . 139°, 11. in KOH mit gelber 
Farbę; Pb-Verb. gelbes Pulver, durch Eg. unter Ruckbildung von III. zersetzt. —
l-Nitro-3-p-methylbenzylideninden, C17H13OsN , etwaa dunkler ais vorige, F. 105°. —
l-Nitro-3-p-nitrobenzylideninden, C1(H10Oł N „ aua Eg. +  wenig C8H6NO, rote Nadeln, 
F. 218—220°. — l-Nitro-3-cinnam ylideninden, C)8HI80 ,N , aus Eg. tiefrote Krystalle, 
Zera. bei 208°, 11. in Alkali mit hellgelber Farbę. — 1 (oder 3)-Benzyl-3 (oder 
l)-amiMindenćhlorhydrat, C18H18NC1, aua III. in A. durch Bed. mit Zn -f- HC1; aua 
5°/0ig. HC1 mkr. K rystalle, F . 237°; freiea Amin, olig, achnell dunkel werdend;
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Acetylverb., ClaH17ON, aus A. Nadeln, Zera. bei 243°, addiert Br. — 1 (oder 3)-Cinn- 
am yl-3{oder l)-amir.oindenchlorhydrat, C18H18NC1, P. 242—245°; Acełylverb., C10H19ON, 
aus Eg. Nadeln, Zers. bei 267°. (Lie b iGs Ann. 436. 9—41. Tflbingen, Univ.) Ha.

W ilh e lm  W is lłc e n u s t , Kondensation von Oxaleaureester m it Nitrotoluolen. 
L Mit E rw in  Thom a, D ie Redktion des o-Nitrotoluóls. Durch Kondensation von 
o-Nitrotoluol mit (COOCsH6), bei Ggw. von C2H6OK entsteht Kalium-o-nitrophenyl- 
brenztraubensaureester; der Verb. muB wegen ihrer roten Farbung die Konst. eines 
Enolsalres oder eines chinoid gebauten Aeinitrosalzes (I.) zugeschrieben werden. 
D ie beiden deamotropen Formen des freien Estera (II bezw. III.) konnten isoliert 
werden. Beide Verbb. geben mit NaHSO„, C6H6NHNH, u. NH,OH dieaelben 
Prodd. Mit Cu-Acetat, FeCl„ u. Br reagiert dagegen (II.) langaamer ais (III.). 
Aus dem Eater +  NHa entsteht das Amid; mit Pyridin wird die Enolform rasch. 
in  die Ketoform umgelagert. Mit Anilin, Toluidin u. 1,3,4-Xylidin entstehen Anile, 
jedoeh nicht mit ^3-Naphthylamin u. N-Dimethylanilin. Mit (CH8)jS04 bildet der 
Ester o-Nitro-cc-methoxyzimtsaureathylester (IV.). Dieselbe Verb. entsteht aus dem 
K-Salz -f- CH3J , daneben entsteht in  diesem Falle jedoeh noch das isomere 
C-Methylderiv. (V.). Benzoylierung u. Acetylierung des K-Salzes fuhrt zu O -D eriw . 
Mit C,H6CHO reagiert der Ester unter B. des Lactons VI. Ein w. von KNO, -j- E g. 
fuhrt den Ester uber in o-Nitrophenyl-ff-isonitrosobrenztraubensaureathylester (VII.).

I . (N O O K JtC eH ^C H C O C O O C Ą ; II. OsN -C eH4.CH,.CO-COOC8H5 ;
III. O jN • C6H4CH : C(OH)-COOC2H6; IV. 0 ,N -C 8H4- CH : C tO C H ^ C O O C ^  
V. OaN • C„H4• CH(CHS)*CO• COOC,H6; VI. OsNT.C ,H 4.C H -C H .C 6ff6 

VII. O jN -C s^ -C f: NOHjCOCOOCsH6 . ^

V e r su e h e . K -S a lz  des o-Nitrophenylbrenztrauben8aureathylesUrs,Cl l H.l „Oi H'K(l.), 
durch Zugeben von Vs Mol. o-Nitrotoluol zu absol ath. Lag. von ł/ ,  Mol. (COOCaH6)s -f- 
V* Mol. CjH60 K  in A., tiefrote Kryatalle, unl. in A., Bzl., Lg., aus Aceton um- 
krysfallisierbar, im Essiccator lSngere Zeit haltbar. — Freier Ester, C11Hu 0 6N, 
Ketoform (II ), durch Eintragen von L in L sg. von konz. HaS 0 4 oder gasfdrmiger 
HC1 in A. (Kuhlung), hellgelbes Ol, su  farblosen priamat. Nadeln erstarrend, F . 46 
bis 47°, 11. in A., A., wl. in Lg. Frische alkoh. Lsg. gibt keine Bk. mit FeCIE, 
bei langerem Stehen Griinfarbung. — Enolform  des Esters (III ), aus I. durch Ein
tragen in Halfte der berechneten Menge ath. HC1 oder 10°/0ig. ath. H ,S 0 4 bei — 17 
bis —20°, sehwefelgelbe Krystalle bub PA e., von Spuren yon II. durch W aschen 
mit w. Lg. befreit, F . 70—71° (yorher Erweichen), mit Cu-Acetat Griiaffirbung, mit 
FeCJ3 tief dunkelgrune biB schwarze Farbung. — Bisulfitverb. aus II. u. III., 11. in 
W ., wl. in NaHSOs, beim Erwarmen AbBcheidung der oligen Ketoform: aua dem 
Filtrat krystallisiert die Bisulfitverb. ais Nadeln aus, erweichen u. achm. zwischen 
105 u. 155°, geben keine Rk. mit FeCl3. — o-Nitrophenylbrenztraubensaureathylester- 
pihenylhydrazon, C17Hn 0 4N 8, aus A. gelbe NadelD, F . 103,5°, g ib t mit konz.
H ,S 0 4 -f- FeCl3 purpurrote Farbung. — Oxim, CnH^OjNj, aus A. Nadelchen, aus 
A.] F . 121—122°, 1. in Lauge. — o-Nitrophenyl-^-brombrenztraubensaureathylester, 
Cn H1((0 6NBr, aus III. in  A. +  Br, oder aus I. durch Eintragen in ath. Br-Lsg., 
weifle Krystalle, F. 76—82°, 11. in  A., Aceton, Chlf. Mit NaHSO, Abspaltung von 
Br u. Ruckb. des Esters. Mit Alkali entsteht neben braunen Ólen Verb. CleHltlOeNt Br, 
aus A. Nadelchen, F. 121— 122°, indifferent gegen Lauge. — o-Nitrophenylbrenz- 
traubensdureamid, C9H80 4N „  aus dem Ester in  A, +  N H , entsteht zun&chst roter 
Nd. (NH4-Enolat), bei weiterem Durchleiten yon NH3 weiB werdend; aus A . 
Nadeln, F . 165—166°, wl. in A., 11. in Eg. (Zers.), 1. in h. W . u. NaHSO„. — -4niJ 
des o-Nitrophenylbrenztraubensaureathyletters, C1,H 1(!0 1Ns , aus A. rote Priemen, 
F. 92°, 11. in A., Chlf , wl. in Lg.; entsteht auch aus I. -f- C6H6N H S»HC1; beim 
langen Kochen mit A. oder mit Oiydationamitteln Isonitrilgeruch. — p-Toluidin-
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dcriv., ClsH180 4N i, aus A. dnnkelrote KryBtalle, F . 90,5—91,5°. — o-Toluidir.deriv., 
C18H180 4N „ aus A. orangerote Krystalle, F. 77—78’. — m-Toluidinderiv., C18H180 4N „  
orangerot, F. 138°. 1,3,4-Xylidinderiv., C19H ,0O4N „ rot, F. 106,5—107°. — p-Brom - 
cmil, C17H ,50 4N,Br, dunkelrote Prismen, F . 136—137°. — o-Nitrophenylbrenztrauben- 
sa w e  durch Verseifen des Esters mit 10°/0ig. H ,S 0 4 oder durch Eintragen des 
Esters in 50°/0ig. H ,S 0 4 bei —15°, gelbliehe bis farblose Blattchen, F. 121°. — 
o-Nitrophenylbrenztraubensauremethylester, Ct0H9O6N, gelbe Nadeln, Sintern von 65°, 
F. 8 3 —87°, gibt tiefdunkelgriine Enolrk. — o-Nitro-u-methozyzimtsaureathylester, 
C1SH „ 0 6N (IV.), aus L  in A. +  (CH8),S 0 4 durch mehrwóchiges Steben, aus A. 
Sehuppen, 11. in A., Bzl., Chlf., Lg., F . 46—47°. Methylierang des K-Salzes mit 
(CH,),tś04 u. Abstumpfen des Cberschusses des letzteren mit verd. N H 4OH ergab 
aus Bzl. gelbe Blattchen, F. 13 0 —136°, Konst. unbekannt; mit alkoh. KOH u. 
darauffolgende Veresterung mit CHaOH entstand Methylester von IV. IV. wird 
durch Sauren in o-Nitrophenylbrenztraubensaure yerwandelt. Keine Rk. mit 
CjHjNH-NH,. Mit aceton. KM n04 entstanden o-Nitrobenzoesaure u. o-Nitrobenz- 
dldehyd. — D ibrom id von I V ;  C19H180 6NBra, aus Chlf. Prismen, F . ca. 98". — 
Monobromid, CI2H ,j0 6NBr, aus vorigem -f- w. A. Prismen, aus Lg. 79—80°. —  
o-Nitro-a-methoxyzimtsdure, C10H9O6N, aus Bzl. F . 160—161°, keine Rk. mit FeCl,.
— Methylester, CnH^OjN, aus Lg. Nadelchen, F . 67,5—68°, wl. in A. — o-Nitro- 
a-athoxyzimtsduremethykster, CuHjjOjN, aus I. in Bzl. +  C,H6J ; aus L g. F . 49 
bis 50°. — o-Nitro-a-athoxyzi7ntsaure, aus Bzl. farblose Nadeln, F . 146 —147°. —
o-Nitrophenyl-^-methylbrenztraubensaureathylesterphenylhydrazon, C18H ,90 4N 8, aus
I. in  sd. Aceton -J- CHSJ, Riickstand nach Verdampfen des Acetons in A. gel., 
Behandeln mit NaHSOa ergab aus ath. Lag. bauptsachlich IV., aus der NaHSO,- 
Lsg. hellgelbes 01, aus dem mit C6H6NHNH, 2 Phenylhydrazone entstanden: gelbe 
Blattchen, 1. in A. u. weiBe Nadeln, diese auB A., F. 131,5— 132,5°, Lsg. in  kona. 
HsS 0 4 purpurrot, beim Stehen violett werdend. Aus der alkoh. Mutterlauge gelbe 
Blattehen, wahrscheinlich Phenyl-hydrazon des - Dimetkyl-o-nitropheriylbrenz- 
traubensdureathylesters, C19Hlt0 4N8, F. 136°. — 0-B enzoy\ieriv. des o-Nitrophenyl- 
brenztraubcnsaureathylesters, C18H160 ,N , aus Lg. oder A. Tafeln, F . 46—47°, keine 
Rk. mit FeC!8,C8H6NHNH, oder NaHSO,, entfarbt aceton. KM n04. 0-Acetylderiv-, 
CijH iaOeN, au3 Bzl. Prismen, F. 9 5 —96°. — Lacton der o-Nitrophevyl-fl,fi-oxybenzyl- 
brenztraubensaure, Cu Hn O,Ń (VI.), aus dem Ester +  C„H6CHO bei Ggw. yon 
Pyridin, Krystalle nach Waschen mit W ., A. u. A., F. 165—175°, der Analyse 
nach ein Hydrat; aus Bzl. mit 1 Mol. Krystallbenzol, das bei 100—110° abgegeben 
wird, F. jetzt 174—176°, 1. in N ajC 08, mit konz. H ,S 0 4 allmahlich Blaufarbung, 
mit alkoh. FeC), rotbraune Farbung. — o-Nitrophenyl-fi-isonitrosobrenztraubensaure- 
athylester, CuH ^O .N,, aus II. in Eg. +  KNOs, aus Bzl. Tetraeder, F . 120,5— 121,5" 
(Gasentw.), 1. in Lauge ohne Rotfarbung. — Verb. C1,H l i ObN 1i, aus dem Ester in 
A. -f- C,HsN,Cl bei Ggw. von CHaCOONa, hellgelbe Krystalle, Zers. bei ca. 100°,
II. in Lauge unter schwacher Rotfarbung, Lsg. in konz. H ,S 0 4 wird allmahlich 
violett, mit 8tb. HC1 geringe Spaltung.

II. Mit F r itz  S ch n ltz , Kondensation von Oxalsaureester m it p-Nitrophenól. 
Unter denselben Bedingungen wie o-Nitrotoluol kondensiert sich p-Nitrotoluol mit 
(COOCjHj), zum p-Nitrophenylbrenztraubensaureałhyleiter, es bilden sich jedoch  
durch DehydrieruDg auch andere Verbb.: p,p'-Dinitrostilben, ein Isorceres dayon 
u. p,p'-D initrodibenzyl. Bei Abwesenheit yon (COOC,Hs)s bilden sich durch 
CjH,ONa oder CjH6OK dieBe zweikernigen Verbb. nicht; sie entstehen auch nicht 
beim Arbeiten mit dem Dimethylester; dagegen bilden sie eich in H,-A.tmosphsre. 
Dem K-Salz muB auch beim p-Ester die ehinoide aci-Formel zugeteilt werden. 
Die desmotropea Formen des freien Esters liefien sich in diesem Falle nicht isolieren. 
Durch Br-Titration wurde ein Enolgehalt yon 1000/<, festgestellt. Mit primaren
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aromat. Aminen entatehen Anile, mit o-Diaminen Chinoxaline. mit 1,3,4-Toluylen- 
diamin z. B. I. Mit o-Amidophenol entsteht ein Oxazinderiv. (II.). Das Phenyl- 
hydrazon des Estera geht unter Abspaltuug yon NHS in das Indolderiy. (III.) iiber.

Y e r su c h e . p-Nitrophenylbrenztraubensaureathylester, Cn Hu 0 8N, aus p-Nitro- 
toluol +  (COOCjHj)* bei Ggw. von C,H6OK entsteht die K-Verb., aus A. oder 
Aceton rote Nadeln. Freier Ester aus ath. Lsg. durch Zers. mit 20°/<)ig. HaS 0 4; 
ungel. bleibt p,p'-D initrostilben; aus der ath. Lsg. kryatallisiert zunachst^jZ-D im iro- 
dibenzyl, danach die Enolform des Ester8, gelbe Prismen, F. 106°, am L icht lang- 
sam dunkel werdend, 11. auBer in Lg., 1. in Alkali mit tiefroter Farbę, hieraus 
durch Mineralaiiuren fallbar, mit FeCl, in yerd. alkoh. L sg. braunlichgiun, in konz. 
Lsg. fast schwarz. — p  - N itrophinylbrenztraubensaure, F . 194°; Pyridinsalz, 
C14Hla0 6N ,, gelblichgriine Nadeln, F . 150°, 1. in  NajCO, mit roter Farbę. — 
p-Amidophenylmilchsaure, C9Hu O„N, durch Red. des Estera mit Sn +  HC1, aua 
verd. A. weiBe Nadeln, F. 188°. — Phenylhydrazon des E sters, C17H170 4N3, aus A. 
gelblicbgriine Prismen, Sintern bei 105°, F. 113°, 11., unl. in L g.; mit kona. 
HjSO* +  FeCI3 rotyiolette Fiirbung. — 3-p-Nitrophenylindol-2-carbonsaureathyl- 
ester, C17H140 4Na (III.), aus yorigem mit h. 15%ig. alkoh. H jS 0 4, aua Pyridin gelbe 
Tafelchen, F. 216°, faat unl. in A , A., Bzl., 1. in Aceton. — A n il des Esters, 
C17H180 4N „ aus den Komponenten bei 140°, aus A.-A. orangerote Tafelchen, F. 76° 
(yorher Sintern), 11. in A., Aceton, Bzl,, 1. in A. — o-Toluidinderiv., C,8H18OłNJ, 
aus A . orangegelbe Nadeln. — p-Toluidinderiv., ClaH180 4N ,, aus A. scharlachrote 
Prismen, F . 97°. — a-N apM hylam inderw., CslH180 4Ns, aua A . orangerote Blattchen, 
F. 113°. — fl-Naphthylaminderiv., CslH1B0 4Ns, aus A. Echarlachrote Tafeln, F . 137°.
— Anthranilsaurederiv., CI8H18Ó6NS, aus A .-A. gelbe Nadelchen, F. 194°, 1. in 
NbjCOj mit dunkelroter Farbę, 11. in  A ., A. u. Aceton, unl. in Lg. — 6-Oxy- 
7-p-nitrobenzoyl-2-methylchinoxalin, CigH ,0O,Na (I.), aus dem Ester -f- 1,3,4-Toluylen- 
diamin in Eg., weiBe Nadeln, 1. in E g. mit gelblicher Farbę, sonst unl., L sg. 
in  yerd. Mineralsaure gelb.- F. 270°, sw l. in' W . u.' Alkali, 1. in alkoh. KOH 
mit tiefyioletter Farbę. — 6-Keto-7-p-nitrobenzylbenzoxazin, CJ6H ,0O4N , (II.), aus 
dem Ester -f- o-Amidophenol bei 150—160°; auB Pyridin rechteckige Prismen, 
F. 192°, fast unl. in A., A., Aceton, Bzl. u. L g . — p-Nitrophcnylbrcnztraubensćiure- 
mefhylester, C10HsO5N, aus CHsOH-Aceton gelbe Pyramiden, F . 149°, ist weniger L 
ais Athylester; K-Salz aus CHsOH oder Aceton rotyiolette Nadeln. —  p-Nitrophenyl- 
fi-brombrenztraubensauremethylester, aus A. F . 114—115°. Oxim, C10H10OsN„ aus 
A. gelbliche St&bchen, aus Bzl. F. 172—173°, 11. in  A., Aceton, A .; gibt keine Rk. 
mit FeCJs ; Phenylhydrazon, C19H ,50 4N3, gelblichgrune K rystalle, F. 136—145°.

H I. Mit E u g en  M undinger, Kondem ation von Ozdlsaureathylester m it 1-Nitro-
2-mełhylnaphthalin. Durch Kondensation der genannten Yerbb. in Ggw. yon 
CjH6OK entsteht die K-Verb. des l-Nitronaphthyl-2-brenztraubensauredthylesters. 
Mit 2 Mol. CjHjOK entsteht fast nur l,T-D initronaphłhyl-2,2'-athan. Aus erst- 
genanntem K-Salz wurde der freie Ester in der Keto- u. Enolform erhalten. In 
alkoh. Lsg. lagert erstere sich allmahlich in letzere um, nach 48 Stdn. ist ein
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Gleichgewieht yon Enol aus bei 58,9°/0, yom Keton aua bei 57,5°/o Enol liegend 
eingetreten. Ked. des EBters fuhrt zu a  - N aphthindol-2  - carbonsaureathylester 
(Formel IV.)

V e r su c h e . K-Verb. des l-NUronapkthaUn-2-brenztraubensduredthylesters, rot. 
Aua ath. Lsg. HC1 freier Ester, C16H 130 6N, Gemiach beider Formen, aua A. oder 
Lg. gelbe Nadeln, F . 102°, mit FeCls intensiy brauugelb. — Cu-Verb., Ct0Hj4OI0NsCu, 
braune M., F . 182°. — l-Nitronaphthalin-2-essigsaurc aua dem Eater +  alkoh. 
KOEL -{- 15°/0ig. H,Oj, F. 209° aua CHaOH, 1. in KOH mit tiefroter Farbę. —
l,l'-D initronaphthyl-2,2'-athan, Cs,H190 4N„ B. analog erstgenanntem Ester bei 
Ggw. von ubersehusaigem C»HsOK; aua C„H6C1 brauugelbe Prismen, F . 251°, unl. 
in Sauren, Alkalien, A. u. W . — Kttoform  des Estery, C16H ,a0 8N, aua dem Ester 
in  A. +  NaHSO, entatebt die Bisulfituerb., C16HI4OaNNaS, aua A. gelbe Nadeln, 
F. 130—140°; durch 50—65® warmes W ., bis gelbe Farbę der Bisulfitverb. ver- 
echwunden u. Flocken erscheinen u. Losen der Flocken in L g. erhalt man die 
Ketoform des Esters ais weiBe Nadeln, F . 84°, Rk. mit FeCJ8 erst nach l&ngerer 
Zeit. — Enolform des Esters, C16Hia0 6N, aua der K-Verb. in A . +  kom . H ,S 0 4 
bia zur Entfarbung (Eiakuhlung); auf Zuaatz von PAe. gelbe Krystalle, an Luft 
bald braun werdend, F. 135°, nach nochmaligem Umkryatallisieren aus A. +  PAe. 
F. 132°, aua w. Losungsm. F . 102°. — A dditionsprod. m it CH3O H  aus dem Ester -{- 
w. CHaOH, briiuuliche Oktaeder, F . 76°, Rk. mit FeCl„ in A. oder Aceton erst 
nach langerer Zeit; CH,OH wird beim Erhitzen iiber F . abgespalten. — Benzoyl- 
verb., CłsH1, 0 6N, aus A . gelbe Prismen, F. 107°. — 0-M ethylderiv., C,eH160 6N, 
aus dem K-Salz in Aceton -f- (C H ,\S 04, aus A . perlmutterglanzende Prismen, 
F. 114—115’, alkoh. LBg. entfSrbt KM n04-Lag. Durch Veraeifu’n e hieraus erhaltene 
Siiure hat F. 178°, zeigt keine Rk. mit FeCJ,. — A nil, CJ1Hla0 4Nł , aus A. gelbe 
Prismen, F. 116—117°, alkoh. Lsg. addiert Br. — 6-Keto-7-l'-nitronaphthyl-2'-methyl- 
benzoxazin, C18Hlt0 4N, (Formel entBprechend Formel II. in  yoriger Arbeit), aus 
Ester -J- o-Amidophenol, aus Eg. gelbe Prismen, F. 179°. — u-Naphthindol-2-carbon- 
tdureathylester, C16H ,,0 2N (IV.), durch Red. des Esters in A. -f- Zn-Amalgam -)- 
konz. HC1 aus A. weilie Nadeln, F . 173—174°. Freie Saure, F. 213°. (L ie b ig s  Ann.

W ilh e lm  W is licen u s t , Uber Kondensationen in der Reihe der A rylactto- 
nitrile. I. Mit G eorg B utterfaB  und G erhard K ok en , Uber Formylnaphthyl-1- 
acetonitril, Formylnaphthyl-l-essigsauredthylester und Naphthyl-l-oxalessige$Ur. Das 
durch Kondensation yon Naphthyl-1-acetonitril +  HCOOC,Hs bei Ggw. von C,H6OK 
entstehende Formylnaphthyl-1-acetonitril nimmt die berechnete Menge Br auf u. 
b i u B  daher nach I. konstituiert sein. Desmotrope Formen der Verb. konnten nicht 
isoliert werden. — Formylnaphthyl-l-essigestcr lalit sich aus I. durch gleichzeitige 
Verseifung u. Veresterung nicht darstellen. Das p-Toluidinderiy. dieBes Esters (II.) 
laUt sich unter Ringachluii in 3-(Naphthyl-ll)-4-oxy 6-methylch\nolin (III.) tiberfuhren. 
Der Ester lafit sich nach Clem m en sen  reduzieren; infolge Anwesenheit yon HC1 
entBteht durch teilweise Verseifung N aphthyl-ltropasdure  (IV.). Der reduzierte 
Ester geht unter Abspaltung yon W . bei der Vakuumdest. in  u-N aphthyl-l-acryl-

436. 42—68. Tiibingen, Uniy.) H a b eklan d .

IV . CĄOH.CHtC.oH^COOH  
(C10H7)1.CHCOOC,Ht

A /VÓ 0C 00C ,H 6 N -C .H ,
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sawreester uber. Aikylierung des Estera fiihrt ausschlieBlich zu O -Deriw . — Naph- 
thyl-1-easigaaureathylester +  (COOC,H6), bei Ggw. von C,H6OK bilden N apkthyl-
l  oxalessigcster (V.), desaen gut krystalliaierendes Pyrazolon  (VI.) dargestellt werden 
konnte. Durch Abapaltung von CO aus V. entateht Naphthyl-l-malonester, aus dem 
Naphthyl-l-bernsteinsaure aynthetiaiert wurde.

V e r s u c h e . K -S alz des Oxymethylennaphthyl-l-acetonitrils, ClaHsONK, blaB- 
gelbea Pulver, gibt mit aehr verd. FeCl, rotviolette Farbung, klar 1. in wenig W ., 
mit mehr W . Triibung infolge B. des fieien  Nitrils. — Oxymethylennaphthyl-l-aceto- 
n itr il, C1BH8ON, aus Bzl. kryatallin. weiBe M., F. 130°, Geruch nach HCN, mit 
FeCi, Dunkelblaufarbung; mit Cu-Acetat amorphes, braunea Cu-Salz; fuebain- 
achweflige Saure wird nicht gefarbt. A nilid , C19HUN,, aua A . mkr. Platten, F. 152 
bia 154°, 11. in A., Bzl., Chlf., Aceton, 1. in Eg. u. A., wl. in Lg. u. PAe. Keine 
Yeranderung durch sd. Sauren oder Alkalien. — p-T olu idindcriv., CS0H ,6N ,, aua 
A. weiBe S&ulen oder Priamen, F . 142°, 1. wie voriges. — Semtcarbazon, C^H^ON^  
aua A. weiBe, rautenformige Kryatalle, F. 172—173°, keine Bk. mit FeCl,. — Oxim, 
NH(OH)CH: C ^ H ^ - C N  oder C H (: N O H J .C H ^ H ^ .C N  => C18H10ONS, aua A. +  
h. W . bia rur Triibung blaBbraunliohe N adeln, F. 111°. — Carbanilsaurcester, 
CsH6.N H -C O .O .C H :C (C 10H ,)1-CN =  C10Hu O,Ns, aus I. +  21/, Mol. CsHsNCO bei 
135° (im Kobr), 9 Tage stehen laasen, aus CS, mkr., gelbliche N adeln, F . 158 bis 
159’ (Zers.), 11. in Aceton, Chlf., Eaaigester, Bzl., 1. in CH„OH u. A., wl. in A., CS„, 
CC14, Lg., PAe. Keine Rk. mit FeCI,. — Der iw . des Formylnaphthyl-lessigsaure- 
dłhylesters-. A n ilid , Cł lHu Oi N, aus A. Saulen, F. 94—96°, entfarbt Br. — p-Toluidin- 
deriv., C3jH ,10 ,N  (II.), aus Lg., F. 90—91°. — 3 (Naphłhyl- l ‘)-4-oxy-6-methylchinolin, 
Cj|,H15ON (III.), aua vorigem bei 25 0 —260°, aua CH,CO,CaH6 mkr. Nadelchen, F . 302 
bis 305°, wenig iiber F. erhitzt, aublimieren teilw eise weiBe Nadela, 1. in w. yerd. 
HC1, unl. in CH,COOH u. NaOH; P ikra t, aus Eg. citronengelbe kryatallin. M., 
F. 140—150°. — Naphthyl-l-tropasdure, C19HlsOa (IV.), aua h. W . -f- w enig A. 
mikrokryatallin. Pulver, F. 112°. Aua dem ath. Auazug der Reduktionsleg. erhalt 
man ein Ol, Kp.lt 220— 230°, es wird mit C,H5ONa in A. -f- wenig W . gekocht, 
nach Ansauern auageSthert u. hieraus ct-Naphthyl-l-acrylsaure, C18H 10O ,, erhalten, 
aus B zl. mkr. Tafeln, F . 152—154°, 11. in A ., 1. in w. Bzl. u. viel h. W ., wl. in 
PA e. — Methylather dez Oxymethylennaphthyl-l-essigsaureathylesteri, ClsHieO ,, aus 
h. konz. alkoh. Lsg. -f" Spur W . kriimelige, weiBe M., F . 63—64°, farbt nicht 
fuchainachweflige Saure; Spaltung mit alkoh. KOH fiihrt zu S C  O OH, CHsO H  u. 
Naphthyl-l-essigsdwre. — Athylather, Cn H180 „  aus Lg. priamat. Nadeln, F. 75°. —  
Naphthyl-l-oxalessigester, Ci8H180 4 (V.), gelbliches Ol, mit FeCI8 burgunderrote 
Farbę, Geachmack brennend auBlich bitter. K -Salz, C18H170 6K , aua A .-BzL  
Blattchen, F. 220—223°, 11. in w. A,, L in Bzl. — Cu-Salz, C8,H !40 19Cu, aus PAe. 
mkr. Nadelchen, F . 99—100,5°, diese aus Bzl. +  A. geben Tafeln, F . 54—56° (un- 
acharf), beim Liegen an Luft wird der friihere F. infolge Abgabe von Loaungsm. 
wieder erreiebt. — l-Phenyl-4-[naphthyl-l')-pyrazolon-(5)-3-carbonsauredthyU ster, 
C„H leOsN „  aus V. -f- C8B6N H N H , u. nachtragliche Abapaltung yon A . aus der 
zahen M. bei 200°, aus A. mkr. Blattchen, F. 213—214°, L9g. in konz. H ,S 0 4 gelb, 
keine Rk. mit FeCl, oder K ,C r,0 ,. B ei uberachuaaigem CeH5N H -N H , findet Auf- 
spaltung atatt unter B. von Oxalyldiphenylhydrazid. — Naphthyl-l-maloniaureathyl- 
ester, C1IH18Oł , aus V. bei 180—186°; auBpAe. Priamen oder Platten, F. 59—60°, 11. 
in C h lf, A. u. Bzl. — Naphthyl-l-berniUinsdure, CIłH11Oł , aus Na-Verb. des yorigen +  
Bromessigeater u. Ver8eifen, aua h. W . rechteckige Blattchen, F. 206° (CO,-Entw., 
yorher Sintern), 11. in  A., A., Eg., wl. in PAe.

II. Mit H ans R ie th m u lle r , Uber Formylnaphthyl-2-acetonitril und Formyl- 
naphthyl-2-essigsaureathylester. Hinaichtlich aeiner Eigenschaften gleicht Formyl- 
naphłhyl-2-acetonitril dem yorher beachriebenen 1-Iaomeren. Das K-Salz reagiert
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mit C8HeNsCl unter Abspaltung von HCO u. B. des Phenylbydrazoiis. Bei Einw. 
yon J entsteht zunśicbst Jodformylnaphthyl-2-acetonitril (I.), das sich zu Dinaphthyl-
2-bernsteinsdurenitril (II.) umsetzt. Aus der alkal. Lsg. des freien Nitrils entsteht 
durch Einw. von J Dinaphthyl-2-dicyanathylen  (III.), das sich auch nach den unten 
genannten Ekk. bildet. — Das Phenylhydrazon des Formylnaphthyl-2-essigeiters lieB 
sich nicht darstellen, es entstand stets das F yrazolon ; mit 2,4-Dinitrophenylhydr- 
azon lieB sich ein EingschluB nicht bewirkeD.

I. CN 2H 0 U - CN CN
2C 10H7Ó(CHO)J — '— *■ C10H7Ć H -C H .C ioH7 +  2HCOOH +  J,*

q  -q  __ C H  V e r s u c h e .  OocymethyUnnaphthyl - 2  - acetonitril,
IH . I0G N > C—° < C N  7 C13H90 N , aus Bzl. B lattchen, F . 181-182%  in alkoh.

Lsg. +  FeCla blau- bis dunkelgriine Farbung gcbend, 
die mit CH,COONa in dunkelyiolett umschlagt; Lsg. in Chlf. addiert Br; alkoh. 
Lsg. +  Cu-Acetat gibt braunen Nd.; K-Salz +  FeCJs schmutzigblau; Bisulfitverb. 
weifle Krystalle, keine Enolrk. gebend. — 0-Benzoylderiv., CS0HlaO2N, aus A. gelb- 
lichweiBe Nadeln, F. 188°, addieit Br. — A nilid , CieHu N „ aus A. oder Eg. gelb- 
liche Nadeln, F . 185°, keine Enolrk., Addition von Br. — p-Toluidinderiv.. CJ0H1BN S, 
aus Eg. gelbbraune N adeln, F. 199—201°, aus A. gelbgriine Blattchen u. Nadeln.
— Oxim, C,eHł0ON„ aus verd. CH,OH Blattchen, F. 135— 136°, leicht zersetzlich. 
Garbanilsaur tester , Cj,H140 2N ,, aus Bzl. N adeln, F. 178° (Zers.). — Naphthoyl-2- 
ameisensaurenitrilphenylhydrazon, C1BH 1SN ,, aus K-Salz des Nitrils in W. -j- 
C6H5N,C1, aus A. ehromgelbe N adeln, F. 195—196°, geben keine Ek. mit FeCl„  
gegen Sauren u. Laugen sehr bestSndig, 1. in C,H6OK, in konr. H,SOt blutrot, auf 
Zusatz von FeCl„ in braunrot, von K ,C r,07 in schwarzgriin umschlagend. — Brom- 
formylriaphthyl-2-acttonitril aus dem Nitril in Chlf. +  Br (entsprechend I.), aus 
Toluol, F. 162—164®, zeigte noch schwache Enolrk. — Dinaphthyl-2-bcrnsteinsaure- 
n itr il, CjjHuNj (IŁ), aus dem K-Salz des Nitrils in CH,OH +  ‘/i  Mol. J , gelber 
Nd. aus h. Eg. umkrystallisiert, wohei zunachst farbloee Prismen, dann gelbliche 
Nadeln ausfallen, erBtere werden bei 50° abfiltriert, F. 246—249°, wl. in  E g ., A., 
A. u. Bzl. Aus Filtrat erhaltenes Gemisch hat F. 210—222®. Aus freiem Nitril 
in W.-CH3OH +  NaOH J oder durch Einw. von J -)- CH80N a  auf Nitril in 
CHaOH entateht s. Dinaphthyl-2-dicyanathylen, C!4H14N , (III.), aus Eg. gelbe Nadeln, 
F. 204°, wl. in  A., A., Eg., 11. in Chlf. u. Bzl. — a-Naphthyl-2-fi-oxypropiomaure, 
C i,H 120 , ,  durch Eed. von Formylnaphthyl-2-ea8igeater nach C lem m en sen  u . Yer- 
seifen des Eeduktionsprod., aus W . Krystallbiiechel, F . 154—156®. — A n ilid  des 
Formylnaphthyl-2-essigsdurtathylestere, Cn H190 aN, aus verd. A. blaBgelbe Nadelchen, 
F. 91—92°, entfarbt Br, alkoh. Lag. -j- FeCla nach langerem Stehen braungriin. —
l-P h in y l i-ln aph thyl^ -d-pyrazo lon , CleHu ON„ aus A. Nadelchen, F. 219—220®. —
2.4-Dinitrophenylhydrazon des Formylnaphthyl-2-essigesters, CslH180 6N „ aus A. orange- 
gelbe Krystalle, Sintern bei 110°, F . 115— 118°, 1.' in konz. H ,S 0 4 mit orangeroter 
Farbę, die auf Zusatz von K ,C r,07 erst dunkelviolett, dann dunkelrot wird. Er- 
wiirmen iiber F . bewirkt Abspaltung von A.

H I. Mit H u go  E Ich ert und M ariannę M arąnardt, Uber Feterkondemationen  
des Benzylcyanids. Gute Ausbeute an Cyandesoxylbenzoin aus C6H6COOC,H, +  
CjjHjCHjCN erhalt man, wenn ais KondensationBmittel statt des trockenen C,H50N a  
fein verteiłtes K in Bzl. benutzt. D ie aus dem Nitril erhaltenen Beneoylphenyl- 
essigester zeigen nach langerem Stehen in A. oder A. Desmotropie. D ie Enolmenge 
wurde zu 4— 5°/0 bestimmt. Mit Anilin reagiert der Ester unter B. des Saureanilids, 
mit CSH,NHNHS entsteht das Phenylhydrazon, bei hoherer Temp. bildet sich
113.4-Triphenylpyrazólon. Nach Schema A. bildet sich mit PC1S l-Chlor-2phenyl- 
indon (I.) neben Benzoylphenylchloressigester. — Benzoylbenzoesaureathylester -j-

VI. 1. 117



1 7 9 8 D. O r g a n i s c h e  C h e m ie . 1 9 2 4 . I .

C8H6CH,CN bei Ggw. yon C,H6ONa oder K kondensieren sich zu Btnzoylbtnzoyl- 
phenylacttonitril (II.), von dem 2 Isomere isoliert wurden, die beide keine Enolrk. 
gaben. Daa Methylierungsprod. war das einzig daratellbare Deriv. dea Nitrila. 
Ketonreagenzien blieben wirkungslos. — Aus Isobuttersaure -j- C6H5CH,CN ent- 
stand Isobutyrylphenylacetonitril, das schwache Enolrk. gibt. Ober den Iminoather 
wurde a-Phenyl-y-dimethylacetessigester erhalten. Aua den Estern konnten leicht 
die Pyrazolone erhalten werden. Der letstgenannte Ester enthalt 19,71°/0 der Enol- 
form. — Diphenylacetylphenylacetonitril aus Diphenylessigester -{- CaHsCH,CN gab 
keine Enolrk., dieae trat auf bei dem hieraus zu erhaltenden a-Phtnyl-y-diphenyl- 
methylacetessigester.

A. C6H6COCH(C0H6)COOC3H6 — >
C,He • C(C1): C(C4H8)C 00C ,H 6 ~ C,Ht0H->-

II. (C6H6CO-C9H4CO).CH(CN)-G6H6 
V e r s u c h e . Cyandesoxybenzoin, Cn HISN ,, durch Eintragen von C8H6* C 0 0 ' 

CsH 6 +  C6HSCH,CN in geBchmolzenes, in w. Bzl. fein yerteiltes K; aua Eg. rhomb. 
Blattchen, F. 91—92°. — Benzoylphenylessigsdureathylester, durch Einleiten von HC1 
n alkoh. Lsg. dea yorigen u. Zufiigen von W . Aua A. N adelchen, F. 90—91°, 
Kp.13 220—225°, in ath.-alkoh. Lag. erst nach 20 Stdn. rotviolette Farbung mit 
FeCl,; ais Nebenprod. entsteht das Am id, F . 172—173°; K-Salz, Ci7H160 3K, weifi, 
krystallin., wird durch W. sofort hydrolysiert. —  BenzoylpJienylessigsdureinethylester, 
C18Hu Oe, aus CHsOH Prismen, F. 74—75°. — Benzoylphenylacetanilid, CslH i70 ,N , 
aua Athylester -J- C„H6N H , bei 185°, aus A. N adeln, F. 168°, wl. in P A e., U. in 
Bzl. — Pheńylhydrazon des Athylesters, C,8H „ 0 ,N „  aua A. Nadelchen, F . 173—174° 
(Zers.), mit konz. H,SO< +  FeCl, rotviolette Farbung. — 1,3,4-Triphenylpyrazolon, 
CMH l6ONs , w ie yoriges, bei 110—115°, F . 193—194°, aus A. Blattchen, alkoh. 
Lsg. -f- Cu-Acetat gibt schokoladenbraune Cu-Verb. — l-Chlor-2-phenylindon, 
CisH90C1 (I.), aus auf WaBserbad geschmolzenem Ester -j- PCIt. K p.„ 205—210°, 
aua A. orangerote Nadeln, F. 93— 94°, 11. in A ., P A e., Bzl. u. Eg. — Benzoyl- 
phenylchloressigetier, C17H160 8C1, entsteht in geringer Menge bei yoriger Bk. oder 
durch Chlorieren des Esters in Chlf., o lig , bald erstarrend, K p.„ 225—230°, aus 
PAe. Nadeln, F. 44—45°. — Benzoylbenzoylphenylacetonitril, C „H 160 ,N  (II.), aus 
Benzoylbenzoesaureester +  C,H6OK +  C6H6C B ,C N , aus A. Nadeln oder rhomb. 
Tafelchen, F . 214°, aus Bzl. Krystalle mit F. 188°, wl. in W . u. L g ., 11. in A., 
Xylol, Eg. — C-Methylbenzoylbenzoylphenylacetoniłril, C,3H n O,N, aua A. oder CHsOH 
prismat. Krystalle, F . 145°, 11. in A. u. Bzl. — Isobutyrylphenylacetonitril, Cj,H15ON, 
nach zweimaligem Dest. Kp.^ 154— 156°. — cc-Bromisobutyrylphenylacetonitril, 
C uHuONBr, aus A . weiBe Nadelchen, F. 192°. — Phenylhydrazon des Br-freien  
N itrils, C18HieN8, aua PAe. weiBe Nadelchen, F . 109°. — H ydra zon, C^H^N,, aus 
Bzl. weiBe Nadelchen, F . 102°. — Oxim, Cn Hu O N ,, aus Bzn. N adeln, F. 85°. — 
Semicarbaeon, C18HlsON4, aus Bzl. weiBe Nadeln, F. 147°. — a-Phenyl-y-dimethyl- 
acetessigsaureathylester, Cu HI80 8, aus dem Nitril in A. -f- gasf. HC1, nach 8 Tagen 
Zers. des IminoatherB mit W ., gelbes 01, K p 18 150—160°, rotviolette Enolrk. — 
Methylester, C ,,H 1(Os , aus CH3OH weiBe T afeln , F. 52°, rotyiolette Enolrk. — 
a-Phenyl-y-dimethylacetessigsaure, C„Hu O,, auB A. weiBe Nadelchen, F . 159°, 11. in  
Bzl., Eg., wl. in k. W., 1. in h. W . — 3-Isopropyl-l,4-dipher.ylpyrazolon, C,aH18ON„ 
aua dem Ester +  C6HeN H N H , bei 120°, aus Bzl. weiBe Nadelchen, F. 191°. —
3-l8opropyl-4-phenylpyrazolon, Cu H14ON„ auB Bzl. Nadeln, F. 192°. — 3-Itopropyl-
4-phenyl-l-carbonamidopyrazolon, CI8H180 ,N ,,  aus dem Ester in A. -f- salzsaurem 
Semicarbazid, aus B zl., F. 187°, erstarrt wieder bei 188—189°, hat danach F. 318 
bis 320°. — Isopropyłbensylketon, Cn Hu O, aus dem Ester -f- sd. 25°/0ig. H ,S 0 4, 
olig, Kp. 232—235°; Semicarbazon, F . 140—141°. — Durch Saurespaltung (mit sd.
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alkoh. KOH) zeifallt der Eater in A ., Phtnylessigsaure u. Isobuttersuure. — D i- 
phenylacetylphenylacetonitril, C,jH„ON, aus (C,H5)aCHCOOCsH5 in A. -f- C,H5OK -j- 
CeH6CH,CN entstehendes K-Salz wird durch CO, zers., ath. Lsg. zur Entfernung 
von DiphenylessigBaure mit NaHCO, geachuttelt; aus A . weiBe Nadelchen, P . 97°.
— Phenylhydrazon, CJ9H „N 8, aus Bzl. weiiJe Nadeln, F. 167°; Hydrazon, Ć „H 19N8, 
aus Bzl. N adeln, F. 135°. — a-Phenyl-y-dipheriylacetessigester, CalH„O a, uber den 
aalzsauren Iminoather, aus Bzd. Tafelchen, F. 109— 110°, rotyioletto Enolrk. —
3-Diphenylmtthyl-4-phenylpyrazolon, CsaHiaON,, aus dem Ester -j- Hydrazinhydrat, 
aus Bzl. weiBe Nadeln, F . 232—233°. (Lieb ig s  Ann. 436. 69—100. Tiibingen, 
Uniy.) H aberland .

W ilh e lm  W islicen u s f  und F r itz  M elm s, BingscKlupsynthescn m it Oxalester. 
Benzylmethylketon u. 2 Mol. (COOC,H6), kondenBieren sich bei Ggw. yon C,H6OK 
zu Phenylcyclopentantrionoxdlester (I.), der durch sd. HC1 in Phenyl-l-cyclopentan- 
trion-2,4,5 (II.) u. (COOH), gespalten wird; yon diesem wurden 3 yerschiedenfarbige 
Modifikationen isoliert. Eine der 3 CO-Gruppen in II. ist besonders ausgezeichnet, 
sie reagiert allein mit Ketonreagenzien. D ie p-Nitrobenzalverb. krystallisiert aus A . 
mit 1 Mol. A ., das erst bei 120° entweicht. D ie A.-haltige Verb. gibt erst nach 
langerer Zeit eine Enolrk., wahrend die A.-freie Yerb. sofort mit FeCls reagiert. 
Yff. geben der Verb. Konat. III. Fiir das Dibromid yon II. ist Formel IV. am 
wahrscheinlichBten. — fi-Athozyglutaconsaureester +  (COOC,Hj), kondensieren sich 
zu Yerb. V., die beim Stehen bald unter Abapaltung yon C,H6OH ubergeht in VI,

V e r s u c h e . Phenylcyclopentantrionoxalsdweathylester, C^H^O,, (I.), aus nach- 
Btehend genanntem Di-K-Salz, aus Eg. gelbe prismat. N adelchen, F . 169—170°, 11. 
in A ., A ., Aceton, 1. in  B zl., wl. in  P A e., alkoh. Lag. gibt mit FeCl, griinbraune 
Farbung. Dikaliumsalz, C15H ,0O,K„ aua O ialester +  Methylbenzylketon in Ggw. 
yon C,HjOK, 1. in W . mit roter Farbę, wl. in A ., was. Lsg. -j- Cu-Acetat gibt 
dunkelroten Nd. — PhenylcycIopentcmtrionoxalsawe, C,aH8Os , aus Essigester gelb- 
rotea Krystallpulyer, F. 214° (Zers.), U. in A., A., Aceton, wl. in Bzl., swl. in  PAe., 
alkoh. Lsg. -f- FeCl, rotbraune Farbung. — Phenylcyćlopentantrion, Cu HeOs (II.), 
auB I. mit sd. HC1, aus Bzl. gelbe Nadeln, F . 167°, 11. in h. W ., A., Easigeater, A .; 
wsa. L3g. reagiert sauer auf Lach mus, Fehlingache Lsg. wird in derW arme redu- 
ziert; alkoh. Lag. -f- FeCls intensiy rotbraun; essigsaure Lag. +  H N 03 gibt beim  
Verd. mit W . gelbo L sg.; gibt man hierzu NaOH, so wird sie tiefblau, yerblaUt 
aber raach zu grun. W erden die aus Bzl. erhaltenen gelben Krystalle geschmolzen 
oder mit wenig W . gekocht, so resultieren orangerote N adelchen, die aus Bzl. 
ebenso gefarbt sich umkryatalliaieren laaaen u. dieselben Eigenschaften zeigen, wie 
die gelbe Form. Orangerote Subatanz in abBol. A. gel. gibt beim langsamen Ver- 
dunsten fast farblose Nadeln, die aus den gelben auch in A.-Atmosphare entstehen, 
aus Bzl. farblos umkrystallisierbar. — Phenylhydrazon, C17H140 ,N „  aus orange- 
rotem Prod., aua A. goldgrUne Schuppen, F. 241°, unl. in A lkali, keine Farbung 
mit FeCl,. — A n il, Cn Hn O ,N , aus Bzl. orangerote Blattchen, F . 172°, unl. in

1. II. CO
c 6h 6. c h - c o  

I >c.o 
c o - c h . c o c o o c , h 6

OH

co
COOC,H6
C=C(OK).COOC,H6

V. c - o c ,h 6 
<!>h
ÓOOC,HS

co

117*
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KOH, keine Rk. mit FeCl8l beim Kochen damit Grunfarbung. — p-T olil, C18H16OsN, 
ziegelrot, aus B il. F. 195—196°, Verh. wie yoriges. — Ghinoxalin, ClvHn ON,, aus 
Eg. braune N adeln, F . 251°, keine Rk. mit FeCla, 1. in Alkali mit griiner Farbę, 
durch Saure unter teilweiser Zera. ausfallbar. — Methylather des Phenylcyclopen- 
tantrions, Cu H10Oa, auB PAe. weiBe Nadeln, F . 54—55°/ alkob. Lag. reagiert nicht 
mit FeC)„; unl. in Na3C 03; Braunfarbung beim UbergieBen mit KOH, beim Er- 
warmen gelbe bis braune Lsg. — Benssylidenphenylcyclopentantrion, C,8Hta0 3, gelb, 
F. 219°, aus CHjOH umkrystallisierbar, 11. in  A ceton, h. W. u. Alkali, wl- in A., 
A., CH9CO,C,Hs , Bzl.; gibt tiefblaue Enolrk., aus alkal. Lsg. unyerandert fiillbar; 
N a-S alz, C18Hu OsN a, U. in W ., wl. in A. u. Essigester, gibt mit FeCla Braun
farbung, mit C u-Acetat roten N d., mit N i-A cetat gelbroteu Nd. — p-Tolyliden- 
phenylcyclopcntantrion , C19Hu Os , aus Bzl. gelbe Nadeln, F. 206—207°, intensiye 
rotbraune Enolrk. gebend; N a -S a ls  hellrot. — p  - Nitrobenzylidenderiv. , aus A. 
CjsHuOjN -j- CjHjOH, hellgelbe Nadeln, F. 262—264° (Dunkelfarbung, Zers.), unl. 
in k. W ., mit w. W . entsteht orangerote Farbung, ohne daB viel Substanz gel. 
wird; Lsg. in A. gelb; 11. in A. mit gelbroter Farbę, ebenso in Essigester; wl. in  
Bzl. mit gelber Farbę, in Aceton rot. — Dibromphenylcyclopentantrion, CnH60 8Br„ 
aus Chlf. F. 185°, 11. in A ., Essigester u. Chlf., 1. in w. B zl., unl. in P A e , alkoh. 
Lsg. +  FeCl, gibt Braunfarbung. — Verl>. C3iS u 0 6, aus II. (orangerote Form) +  
sd. KOH durch Ansauern, aus sd. Acetessigester rote Krystalle, Uber 200° sehwarz 
werdend u. sinternd, unl. aufier in Pyridin (Lsg. tiefdunkelrot), alkoh. Lsg. gibt 
mit FeCla braune Farbung. — Verb. OnK  (IV.), durch Kondensation yon
Oralsaureester - |- Atbylacetondicarbonsaureester bei Ggw. yon CsHsOK entsteht 
ein gelber Krystallbrei (V.), beim Erwarmen auf 70° oder durch mehrstd. Stehen 
in VI. ubergehend, rot, 11. in W . u. A. mit roter Farbę, w l. in A. u. Lg., wss. Lsg. 
wird beim Kochen oder Stehen heller; aus Eg. Nadelchen, wss. Lsg. gibt mit Me- 
tallsalzen gefarbte Ndd., beim Losen in  Essigester hinterbleibt gelber Riickstand,
1. in W . mit neutraler Rk. — Cyclopentantriondicarbonsaureester, Cn H190 7K ,, aus 
Acetondicarbonsaureester -f- Oialester - f  C,H5OK. —- Verb. Cl0H n OeK , =  H6C»- 
OOC— CH-C(OK)-CH—C(0K)C00CaH5, aus K-Acetessigester -f- Oxaleater, gelb, 11. 
in W . mit gelber Farbę u. alkal. Rk., wl. in Bzl. u. Essigester, an Luft zerflieBend, 
wobei Farbanderung iiber Rot nach Braun; freier Ester sehr empfindlich, olig, gibt 
in  alkoh. Lsg. intensiy rote Rk. mit FeCl„. (LlEBlGs Ann. 436 . 101—12. Tiibingen, 
Uniy.) H abebland .

W ilh e lm  W is lic e n u sf und H erm ann B nbeck , Uber Eiterkondcnsationen mit 
o-Aminophenylessigestcr und Oxindol. Durch Kondensation des o-Amidophenyl- 
essigeaureathylesters mit HCOOC,H8 entBteht das K-Salz des Oxindol-3-aldehyds (I.). 
Aus Oxindol u. (COOC,H4), bildet sich Oxindol-3-kctocarbonsaureathylestcr (II.), 
dessen Titration mit Br ergab, dafi die krystallisierte Verb. die reine Endform 
darstellte. Durch Benzoylieren bildet sich aus II. die O-Benzoylyerb. In alkoh. 
Lsg. reagiert II. mit CeH6NHNH, unter B. yon Oxindoloxahaurtphenylhydrazid u. 
OxindoloxaletUrp?ienylhydrazor,. In sd. Eg. entsteht mit CeH ,N H N H , dagegen ein

NH NH N NH
c . c o o c sh 6
" N c(OH)
_Jco
NH

C-COOC,H,

NH,

— > 80
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Prod. unbekannter Konst. (V.?), dessen Analyse ergab, daB es durch Abspaltuug 
yon 1 Mol. HaO u. C,H6OH sich gebildet hatte. — Aus o-Aminophenylessigester 
u. (COOC,H6)j wird nicht, w ie erwartet, II. gebildet, sondern durch Abspaltuug 
yon CsH6OH aus der zweiten COOCaH5-Gruppe des OsalesterresteB entsteht a , @- 
Dioxycinchonimaurecithylester (IV. aus III.), aua dem beim Acylieren nur Monoacyl- 
yerbb. erhalten wurden.

V e r su c h e . K -Salz des Oxindol-3-aldehyds, C8H„OaNK (I.), aus o-Amino- 
phenylesBigester +  2'Mol. HCOOC,H6 +  CaH6OK aus A. feinpulyriger Nd.; freier 
Aldehyd, C9H7OaN, aus A. -{- W . (1:3) braungelbe Nadeln, ab 185° Rotfarbung, 
F. 105—206°, unter Aufachaumen bu tiefroter FI. fraktioniertes Ausfallen der h. 
konz. alkoh. Lsg. mit W . gibt gelbliche Nadeln, F . 214°; An U F . 246°. — Oxtn- 
doloxdlsduredthylester, ClaHu 0 4N (II.), aus Osindol +  (COOCsI3j)2 -f- CsH50 K  in 
A. entsteht zunaehst das citronengelbe, sehr hygroskop. K-Sala, 11. in A. u. W ., 
hieraus II. aus A. orangegelbe Nadeln, Sintern bei 185°, F . 187—188’, 11., auch in 
Alkalien u. NasCOa, Lsg. in konz. HaS 0 4 gelb, durch Eiswasser unverandert fallbar, 
mit FeCI3 schmutziggrune FSrbung, langere Zeit bestandig. — Oxindoloxalsaure, 
Ci0HjO4N, aus h. Eg. orangegelbe Blattchen, aus denen bei 250° rotbraune Dampfe 
unter Sintern der Subatanz entweichen, F. 262—265° unter Aufachaumen zu dunkel- 
roter FI.; alkoh. Lsg. -j- FeCls schmutzbraun. — o-Benzoyloxindoloxaltster, 
C19HI60 6N, aus II. in Pyridin, aus A. gelbe Nadeln, F . 160—161°. — Gu-Salz des 
Esters, CS4H10ObN,Cu, moosgrune Krystalle. — A n ilid  der Oxindoloxaisaure, 
C18H 1sOsN3, aus Eg. orangegelbe Blattchen, F. 261° (Zers, yorher Sintern), alkoh. 
Lsg. +  FeCl, dunkelbraun, Lsg. in konz. H 8S 0 4 rot. — A nil des Esters, Ci8H190 8Ns, 
aus A. goldgelbe Prismen, F. 191—193®, keine Rk. mit FeCl,. — a-Naphthylamin- 
deriv., CaaHI8OsNj, gelbgriine Prismen, F. 190°, Lag. in konz. HaS 0 4 dunkelrot. — 
Phenylhydrazid der Oxindoloxalsaure, CjoH^OjN,, aus h. alkoh. Lag. neben dem 
Phenylhydrazon; Trennen durch sd. CHsOH, wobei das Hydrazid ungel. bleibt; 
aus A. grunlicbgelbe Nadeln, Sintern bei 229° unter Rotfarbung, F . 238—239°, 1. 
in konz. HaS 0 4 mit roter Farbę, auf Zuaatz yon FeCJ, dunkelyiolett werdend; alkoh. 
Lsg. +  FeCl, schwarzbraun. — Phenylhydrazon des Oxindoloxalesters, C18Hi7OaNs, 
aus A. gelbe Prismen, F. 160—164° (Zers. u. Abspaltung von Dampfen); Lsg. in 
konz. HaS 0 4 dunkelgriłn, auf Zusatz yon FeCI8 yiolettschwarz werdend. — 6- Oxy- 
7-3-oxindó\ćhinoxalin, CieHn OaN ,, aus dem Ester +  o-Phenylendiamin in Eg., 
ziegelrotes Krystallpulyer, swJ. in organ. Mitteln, 1. in  NaOH mit roter Farbę, unl. 
in Na,COa, bis 350° nicht schm. — 6- Reto-7-3’-oxindolbenzoxazin, C18H10OaNs , aus 
dem Eater o-Amidophenol in Eg., dunkelrot, unl. auBer in Pyridin, aus viel h. 
Eg. dunkelrote Nadeln, F. 306°. -  Verb. G ^ H ^ N ,  (V.?), aus 31. +  C,H6NHNHS 
in sd. E g., hieraus beim Erkalten Eg.-haltige Platten, die bei 120° Eg. abgeben, 
Ruckstand grunliches Pulver, ans A. Nadeln, bei langerem Stehen an Luft ober- 
flachlich griin werdend, Zers. beginnt bei 265° unter Schwarrfarbung, 1. in konz. 
HNO, mit roter Farbę, Lsg. in konz. HsS 0 4 farblos auch bei Ggw. von FeCl,, 
beim Erwarmen Rotfarbung, die beim Abkiihlen yerschwindet; mit angesauertem 
K sC r,07 farbt V. sich grtin; 11. in w . Alkali, woraus beim Ansauern amorpher N d.,
1. in NajCO, solange noch feucht, nach Trocknen unl. Durch Kochen von V. mit 
yerd. N H 40 H  scheidet sich das NH4-Salz des Aufspaltungaprod. Verb. CleHu OeN B 
ais weiBe Nadeln ab. — Methylphenylhydrazon des Oxindoloxalesters, C19H190 ,N „  
aus CH,OH gelbraune Prismen, F. 139°, Lsg. in  konz. HaS 0 4 dunkelrot, grunatichig, 
auf Zusatz yon FeCl, Vertiefung der Farbę. — OxindoloxalianremethyU$ter, 
Cu H90 4N, aus CH,OH orangegelbe Nadeln, F . 167—169° (Gasentw.); Phenylhydrazon, 
C^H^OjN,, auB CH,OH gelbe prismat. Nadeln, Rotfarbung bei 175°, schm. bei 
197° zu roter FI. unter Aufschaumen; mit sd. Eg. entsteht unter Abspaltung yon  
CHjOH (V.). — a , fi-Dioxycinchoninsdureathylester, C,aHu 0 4N (IV.), aus h. Eg.
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Prismen, ans A. prismat Nadeln, Sintern bei 210*, Erweichen bei 223°, F. 227—228°, 
bei 230° Gasentw. u. Braunfarbung; wl. in A ., unl. in B il. u. Bzn., 1. in konz. 
K O H, wl. in verd., unl. in Na,CO, u. yerd. Sauren; aus konz. alkal. Lsg. durch 
CO, fallbar; verd. alkob. Lsg. reagiert sauer gegen Lackmus, mit FeCl, smaragd- 
griine Farbung, in konz. Lsgg. dunkelblaugrune Farbung, durch verd. NaOH oder 
Na-Acetat in Dunkclrot umschlagend. — a,fi-Dioxycinchoninsaure, C10H7O4N, aus 
Eg. weiBe Nadeln, bei 180° CO, abspaltend unter B. von a , |3-Dioxychinolin  
(F. 257—258°), U. in h. W .; verd. alkoh. Lsg. -J- FeCl, dunkelbraunrot, mit Cu- 
acetat gibt h. wss. Lsg. gelbbraunen Nd. — A nilid, aus Eg. Nadeln, F. 260° (Zera.), 
Bk. mit FeCl, w ie Ester. — N H t-Salz non IV ., ClsH M0 4N ,, aus h. A. weiBe 
Blattchen; Hydrazinsdlz, CnH^OjN,, weiBe Blattchen, bei 205° Gelbfarbung, F. 208° 
unter Abspaltung yon Dampfen, dauach wieder erstarrend. — fi-Benzoyl-a, 0-dioxy- 
cinchoninsaureathylester, C18H160 6N, aus CH,OH N adeln, F. 182 — 183°, keine 
F&rbung mit FeC l,, 1. in KOH unter B. yon C,H,COOH -f- Ester; Ac(tylverb., 
Cu Hu OgN , aus CH,OH Wurfel, bei 184° Sintern, F . 190’, mit FeCl, nach kurzem 
Stehen Griinfarbung. (Liebigs Ann. 436 . 113—24. Tiibingen, Uniy.) H aberland .

M. B a tte g a y  und J. B ernhardt, Anthrachinonylurethane und Anthrachinonyl- 
harnsłoffe. (Kurze Eeff. nach Chimie et Industrie vgl. C. 1923. I. 527.) Nach- 
zutragen ist folgendes: Darst. der Uretbane aus dem betreffenden Aminoanthra- 
chinon in Nitrobenzollsg. mit Chlorkohlensaureester. — a-Anthrachinonylurethan, 
C17H190 4N. Gelbe Blattchen aus Eg., Anisol oder verd. Pyridin, F. 215°. — fi-Anthra- 
chinonylurethan, C17H130 4N (D. B. P. [2] 167410). Gelbe Krystalle, F. 275°. —
4-Nitro-l-anthrachinonylurethan, C17H „ 0 6N „ braune Krystalle aus Pyridin, F. 245°.
— 4-Oxy-l-anthraćhinonylurethan, C17H1,0 5N, rote Krystalle aus Pyridin, F. 225°.
— 4-Methoxy-l-anthrachinonylurethan, C18H160,sN. Rote Nadeln aus Pyridin, F . 230°.
— 4-Benzoylamino-l-anthrachinonylurethcm, CMH180 sN „  aus 4-Benzoylamino-l-amino- 
anthrachinon, das durch Eed. yon 4-Nitro-l-benzoylaminoanthrachinon gewonnen 
wird. Bote Nadeln aus yerd. Pyridin. F. 218*. — Aus den Aminoanthrachinonen 
in Nitrobenzol u. Phosgen bei niederen Tempp. werden die A n th r a c h in o n y l-  
c a r b a m in s ś iu r e c h lo r id e  erhalten; diese oder die daraus zu gewinnenden Iso- 
cyanate, oder auch die Drethane, geben mit einem weiteren Mol. Aminoanthrachinon 
H a rn  s to f fe ;  die yollig s. Harnstoffe werden direkt aus dem Amin u. Phosgen erhalten. 
a-Anthraćhinonylcarbcmiruawrechlorid, C15H,0,NC1. Gclb, Zera. bei 120°. Verd. 
Laugen hydrolysieren zum ci-Aminoantbrachinon. — fi-Anthrachinonylcarbaminsaure- 
chlorid, C16H,0,NC1. Grau, braunt sich bei 230’. Unl. in W ., swl. in A., A ., wl. 
in k. Toluol. Bestandiger ais die «-Verb. Erhitzen der Lsg. in Toluol fiibrt zum Iso- 
cyanat; mit 5°/0ig. NaOH B. yon ^-anthrachinonylcarbaminsaurem Na. — 
anthracihinonylharmtoff (Helindongelb 3 O N , D. E. P. 232739), Krystalle aus Nitro- 
benzol, gibt fein yerteilt mit NaOH braunyiolettes Na-Salz. — a a ?  Dianthrachinonyl- 
harnstoff, orange, F. 340—350°. — a . f i - Dianthrachinonylharnttoff, C,0HlaO5N , aus 
(?-Chlorid u. a-Amin. Sublimierbar, gelb, F. uber 360°.

p ,p r- Subitituierte a ,c i  - Harnstoffe. 4,4'- D initro  - l,l'-dianthraćhinonylharnstoff, 
C,bH u OsN4. Dunkelgelbe Krystalle, F. iiber 360°, sublimierbar; Verkiipung ohne 
Hydrolyse, Kupę farbt Baumwolle yiolett. — 4 ,4 '-Dior.y-1,1'-dianthrachinonylfiarn- 
stoff, C,8Hle0 7N ,. Violett3chwarze Krystalle aus Pyridin, F. iiber 360°. Na-Salz 
u. Kiipenfarbung au f  Baumwolle blau. — 4,4'-I)imethoxy-l,l'- dianthrachinonylharn- 
stoff, CMH „ 0 7N ,. Braunes KryBtallpulyer aus Pyridin, sublimiert bei ca. 320°. 
Kiipenfarbung auf Baumwolle braunrot. — 4,4'-Dibenzoylamino-l,l'-dianthrachinonyl- 
harnstoff, CłsH ,eO;N4. Kote Krystalle aus Pyridin, F. iiber 350°, Kiipenfarbung auf 
Baumwolle rot. — 4-Nitro-l,2'-dianthrachinony\harnstoff, C,„H15N80 7, aus /S-Chlorid 
u. 4,1-Nitroaminoverb. Gelbe Krystalle aus Pyridin, F. iiber 350°. C,H,ONa gibt 
rotes Na-Salz. Kiipenfarbung gelb. — 4-O xy-l,2’-dianthrachinonylharnstoff, C,9HleOsN ,.
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Darst. analog; rotbraune Krystalle aus Pyridin. Na-Salz blau, Kupenfarbung 
zicgelrot. — 4 - M eihozy-l^-dianihraćhinonylharnstoff, C„H 18N20 6, braungelbes 
Krystallpulyer, F. 350°, Kupenfarbung orangerot. — 4 - Benzoylamino - l ,? -  dianthra- 
chinonylharnstoff, C,6Htl0 6N8, braunrot, violettes Na-Salz, braunrote Kupenfarbung.
— (3 - Anthrachinonylharnttoff, C16H10O8Ns , aua (9-Anthraehinonylcarbaminsaure- 
chlorid, in Tolaol suspendiert, mit NH„. Kleine gelbe Krystalle aus Pyridin,
F. 360°. W l. in A ., Toluol, X ylol, gut 1. in Pyridin. D ie ci-Verb. ist nicht dar- 
stellbar. — Phenyl-fi-anthrachinor.ylharnstoff, C„H140 8N , , aus ^  Chlorid u. Anilin. 
Gelbe KryBtalle aus Nitrobenzol, Zers. bei 240—250°, F. 300°. Violettes Na-Salz. — 
Methylphcnyl-fi-anthrachinor.ylharnstoff, C uH ^O jN,, aus ^-Chloiid u. Metbylanilin. 
Gelbe Krystalle aua Nitrobenzol, F. 300°, tiefer gelb ais der yorige, mit C2H5ONa 
Rotfarbung. — p-Nitrophenyl-^-anthrachinonyiharnstoff, Cn H180 8N8. Gelbe Krystalle 
aus Nitrobenzol, F. 360°, mit C,H60 N a  Orangerotfarbung. (Buli. Soc. Chim. de 
France [4] 33. 1510—36. 1923. Mulhausen, Hohere Chemieschule.) A rn d t .

E m il H enser und W ilh e lm  S oh ott, Ozymethylfurfurol aus Cellulose und 
Cellulo8cderivaten. Nach K ierm a y ebs  Vorschrift (Chem.-Ztg. 19. 1003) gewonnenes 
Osymetbylfuriurol ergab D er iw ., dereń Zus. der von K ieb m a y er  angegebenen 
entepricht, nur liegt der F. des Phenylhydrazona nicht bei 137, sondern bei 140°. 
Der F. dea SemicarbazonB liegt bei 235—236°. Bei Erhitzen dea Oiyaldehydg auf 
160° tritt keine meBbare Abspaltung von Furfurol ein. Das n. Orymethylfurfurol 
wurde nach E rdmannb Angabe (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 43 . 2391) tiber Brommetbyl- 
furfurol aus Fruetose gewonnen u. durch daa Semiosamazon identifizieit. Auch 
beim Erhitzen dea n. Orymethylfurfurola auf 160° wurde nur unbedeutende Ab- 
spallung yon Furfurol featgeatellt, Durch langeres Erhitzen mit 0,3°/0ig. Osalsaure 
im Bombenrohr laBt sich daa Erdmannsche Prod. in daa Kiermayersche Isomere 
iiberfubren. Das rotbraune Ol, das beim Erhitzen yon Cellalose, Viscose u. Hydro- 
cellulose mit 5°/„ig. Oialsaure entsteht, erwies Bich ais daB Kiermayersche isomere 
Oiymethylfurfurol, die Ausbeute an diesem Prod. ist durch B. huminartiger Stoffe 
beachrankt. D ie Angaben yon H eu seb  u. E ise n b in g  (Cellulosechemie 4 . 25; 
C. 1923. III. 199) wurden bestiitigt, im aicht schlioBenden Autoklayen wurden 
dieselben Ergebnisse erzielt wie im Bombenrohr. D ie hochsten Ausbeuten an Zucker 
u. Aldehyd wurden aus Hydrocellulose erhalten, dann folgen Viseose u. Cellulose. 
D ie Garungswerte fur Glucoae blieben um 1—2%  hinter den Reduktionawerten 
zuriick, Garyersa. an Zuckerlagg. zeigten, daB Oiymethylfurfurol in den Grenzen 
kleiner Zusśitze nicht garungsatorend wirkt. (Cellulosechemie 4. 85—90. Beilage 
zu Papierfabr. 21. Darmstadt.) SOvern .

R . Fosae, Ph. Hagfene und R . D ubois, W irkuńg des H ydrasins a u f Hydantoin  
und Allantoin. Hydrazin lagert aich an Hydantoin u. Allantoin an unter Sprengung 
dea Ringea u. B. yon H ydantoylhydrazid  (ygl. C. r. d. 1’Acad. des sciences 177. 
333; C. 1923. D L  1020) bezw. A llantoylhydrazid, N H ,-C O -N H .C H (C O .N H .N H a). 
NH«CO-CH,. — Benzylidenhydctntoylhydrazon, C10H ltO3N4, aua Hydantoylhydrazid 
u. Benzaldehyd in W ., F. (ja nach Art dea Erhitzens 206, 208, 209°). — p-Meth- 
oxylenzylidenhydantoylhydrazon, Cn H ,40 8N4, entsprechend mit Anisaldehyd, Farbung 
gegen 215 oder 220°, F . gegen 220 oder 227°. — Allantoylhydrazid, Diureidoglyoxyl- 
hydrazid, C4H10O8N „ aus W . yon 65° mit 1 H ,0 , das langsam im Vakuum oberhalb 
80° entweicht, F . 185° (Zers.). Gibt mit Xanthydrol ein Trixanthylderiv., C43H340 6N4,
F. 223—225° (Zera.). (C. r. d. l’Acad. des sciences 178. 578—81.) Spie g e l .

J . P . W ib au t und G. M. K ra a y , L ic  W ir kun g von Brom a ś f  Aminopyridin. 
(Vgl. Rec. tray. chim. Pays-Baa 42 . 240; C. 1923. III. 1364.) Bei der Einw. yon 
Br auf Aminopyridin entateht das gleiche Dibromaminopyridin  yom F. 104—105° 
wie das yon F isc h e r  u. Ch u r  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 27. 1331 [1894]) auf dem 
durch die Formeln I.—IV. gekennzeichneten W ege erhaltene Prod. D ie Angaben
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von F i SCHEB u . Ch d b  bzgl. der F F . der Benzoyl- u. A cetylderiw . dieses Amins

sind irrtumlich. — 3,5-Dibrom-2-aminopyridin, C6H4N ,B r,, aus verd. A. oder Lg. 
Prismen yom F. 104—104,5°, wl. in W . mit neutraler Ek., 11. in A., A., Bzl., mit 
verd. KM n04 u. NaOH in der W arm etief violett — Y blau — >■ griiu. — Acetyl- 
vtrb., C,HaONjBr„ aus Lg. Nadeln vom F. 160—161°. — 3 d-Dibrom-2-benzoylamino- 
p yr id in , C19H8O N ,B r,, aus 70°/oig. A. Nadeln yom F. 181—182°. — P ikrat des
3,5-Dibrom-2-aminopyridins, aus A. gelbe Nadeln vom F . 232—232,4°. — N-Methyl- 
pyridonchloihydrat, F. 164°, P ikra t, F . 123°. Additionsprod. m it Hydrochinon,
F. 115—116°. — 3,5-Dibrom-N-methylpyridin, aus A,, F. 179,5—180,5°. — 1,3,5- Tri- 
brom pyridin , aus verd. A. Nadeln vom F. 45—45,5°. (Eec. trav. chim. Pays-Bas 
42. 1084—91. 1923. Amsterdam, Uniy.) Oh l e .

C harles D ufraisse und H en ri M onreu, Wirkung des P iperidins auf cc-Brom- 
benzalacetophetion; Gewinnung eines neuen a-D ikttons, des Phenylbenzylglyoxals. Es 
hat sich friiher (Du fba isse  u. G ć b a ld , Buli. Soc. Chim. de France [4] 31. 1285; 
C. 1923. III. 1216) gezeigt, daB die Doppelbindung des a-Brombenzalaceiophenons, 
C6H5-C 0-C Br : CH"C4Hj, ebenso leicht reagiert wie die dreifache im Benzoylphenyl- 
acetylen, so daB in beiden Fallen die gleichen Prodd. entstehen. D ies schien auch 
fiir die Einw. von Piperidin zu gelten, bei der nach W atson (Journ. Chem. Soc. 
London 85 . 1322; C. 1904. II. 1645) aus Brombenzalacetophenon Piperidobenzal- 
acetophenon entsteht, dem er die Konst. C6H6*CO-CH: C(NC5H10).C 8H , zuschrieb. 
D ie nahere Unters. ergab, daB zunachst, w ie erwartet, Anlagerung des Piperidins 
stattfindet, das erhaltene, selbst bei Abwesenheit yon Luft u. Licht sehr unhestan- 
dige Prod. A , blaBgelb, F. 164°, gibt auch bei Behandlung mit 1 Mol. Alkali in A. 
die W atsonsche Verb., die aber rubinrot u. in allen Eigenschaften verschieden ist 
yon dem durch A ndkć  (Ann. de Chimie [8] 29. 577; C. 1913. II. 1142) aus Benzoyl- 
phenylaeetylen dargestellten blaBgelben Piperidinobenzalacetophenon, fiir welches er

Verb. Phenylbenzylglyoxal, C8H j*C 0'C 0-C H s "C6H6, blaBgelb, F. 67—68°, sehr leicht 
veranderlieh anLuft, sil. in organ. LosungBmm., das durch das Monoiim (ygl. Sc h n eid e - 
WIND, Ber. Dtsch. Chem. Ges. 21. 1326) charakterisiert wurde. Danach muB die

CBr(NC6H ,0) ■ CHS• C6Hs. (C. r. d. l’Acad. des sciences 178. 573—75.) Sp ie g e l .
E rw in  Ott und Otto L iidem ann, Pfeffertioffc. III. Uber das Chavicin des 

schicarzen Pfcffers (II.). (II. ygl. Ot t  u. E ic h l e b , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 55. 
2653; C. 1923. I. 94.) Vff. konnten das Chavicin, C17HltO,N, jetzt in Form der 
SnBr4-Verb. reinigen u. durch Zers. der letzteren in A. mit NH,-Gas in analysen- 
reiner Beschaffenheit erhalten. D ie Isomerie mit Piperin wird bestatigt. B ei der 
Dest. im Hochyakuum wird es wieder unreiner. Kp.0iS5 245—260° (Zers.), rotlich 
braunes dickes Ol. Beim Verseifen entstehen nur Isochayicinsaure u. Piperidin. 
Im Vergleich mit Piperin in reinem Zustand ohne LSsungs- oder Dispersionsmm. 
ist Chayicin ais der yorzugsweise wirksame Bestandteil des schwarzen Pfeffers zu 
bezeichnen. (Ber. Dtsch. Chem. Ge3. 57. 214—16. Munster i. W ., Uniy.) P osneb .

J. M ore, ffxydałion der Harnsaure durch Jod in  alkalischem Medium. Wahrend 
bei Zusatz yon J-Lsg. zu Harnsaure in Ggw. von NaHCOs 1 Mol. Harnsaure genau
2 At. J  yerbraucht (ygl. E onchŁse , Journ. Pharm. et Chim. [6] 23 . 336; C. 1906. L 
1511), ist der Ycrbrauch hóher u. yeranderlich, wenn man OberschuB yon J-Lsg. 
zugibt u. dann nach Ansauern zuriicktitriert (bei etwa 5 Min. Beriihrung ca. 2,5 At.).

N
ÓH,

N
ÓHS

N N

die obige Konst. nachgewiesen bat. Bei der Hydrolyse durch Sauren gab die rote

rote Yerb. die K on st C6H6-CO.C(NC6H10) : CH-C6H6 hahen u. Yerb. A  C6H6.CO-
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D ie Ergebnisae naherer Unters. fiihren zu folgender Deutung dea Vorganges: In 
Ggw. von NaHCOs entsteht mit 2 At. J  ein durch Easigsaure zu Aliantom zers. 
Zwiachenprod. A , daa auch von verachiedenen Autoren (vgl. B i l t z  u. M ax, Ber. 
Dtach. Chem. Gea. 54. 2457; C. 1922. I. 32) bei alkal. Oiydation mit KMn04 fest- 
gestellt wurde; dieaeB iat selbat durch J weiter oiydierbar, achneller in aaurer ala 
in alkal. LBg., dabei findet aber gleichzeitig Zers. des Zwischenkorpers zu Allantoin 
dorch die Saure etatt, bo daB ein Teil der weiteren Oiydation entgeht. — D ie von 
K b e id l  (Monatshefte f. Chemie 14. 109 [1893]) bei Einw. von J auf NaOH-Lag. 
der Harnsiiure beobachtete Anomalie wird auf tolgende W eise gedeutet: D ie Harn- 
saure wird hier zunacbat zu einem Zwiachenprod. B  oiydiert, das bei Eindampfen 
der alkal. Lsg. Uroiansauresalz liefert, nach vorherigem Anaauern mit Essigaaure 
aber Allantoin. Diesea Prod. muB von A  verachieden sein, da es in saurer Lag. 
leichter oiydiert wird u. A  nach 15 Min. langer Einw. von verd. NaOH-Lsg. unter 
gleichen BedingUDgen iiberhaupt nicht mehr oiydiert wird. Auch B  geht dabei 
langsam in einen in  saurer L sg. schwerer oiydierbaren Korper B' uber, der an- 
scheinend tautomer ist, da er gleichfalls Uroianaauresalz u. Allantoin liefert. B  
kann nicht iaoliert werden, wohl aber sein J-Oiydationsprod., daa ais Am id der

N H — C : N -C O -N H ,
Allantoxansaure, C4H40 8N4 =  C O < ^ ^ . ^  , charakteriaiert wurde.

Ea wurden folgende Salze dayon dargestellt: GJI^Ol N i Na,5H .10 ; Ct Ht Ot N t K ,  
5 H^O\ Gt3 , 0 , N ^ N B J , JET,O. B ' liefert bei Oxydation in saurem Medium, die 
mehrere Stdn. dauerf, ein Gemisch von Oxalsiiureureiden, die von dem obigen Amid 
yerschieden aind. (C. r. d. l’Acad. des aciences 178. 498—501.) Sf ie g e l .

L eon P ia u z , Uber die K inetik der spontanen Oxydation der Sarnsaure in  
dlkalischer Flussigkeit. Bei 5 Moll. KOH fiir 1 Mol. Harna&ure beobachtet man 
aehr schnello Absorption von O,. Ea bildet sich eine reichliche Menge NH„ u. bei 
Ansauern entweicht COa. B ei Zuaatz von A. zur FI. kryatallisiert das K-Salz der 
A ilaniozantaure, die ebenao wie Allantoxaidin  im Maąuenneachen Błock F. 293° 
zeigt. D ie Auabeute daran entsprach 50°/o der nach der Gleichung:

C6H40 aN4 +  2 0  +  H ,0  =  C4Hs0 4N8 +  CO, +  NH, 
berechneten Menge, u. atteh der Gehalt der FI. an NHS entsprach ungefahr dieser 
Auabeute, der Verbrauch an O, aber nur 1,7 Atomen fiir 1 Mol. Harnsaure. Beatimmte 
Prodd. weniger weitgehender Oiydation konnten nicht iaoliert werden, nur noch 
Ozalsaure. Bei konstanter Menge KOH vermehrt Steigerung der Temp. sehr schnell 
die Geschwindigkeit der Os-Absorption, bei konatanter Temp. (19°) findet mit 1 Mol. 
KOH iiberhaupt keine Oiydation statt, mit 2 Moll. sehr langsame, von 3 Moll. bis 
zu 10 Moll. atandig schnellere. — Weder K-Allantoat in alkal. Lsg. noch eine 
alkal. Lsg. von Harnsiiure, die achon die W rkg. von 1 At. O pro MoL (durch 
KM n04) erfahren hat, werden durch Luft weiter oiydiert. (C. r. d. l’Acad. des 
sciencea 178. 637—40.) Sf ie g e l .

M ar und M ich e l P o lo n o v sk i, f)ber das Etheierólen. (Vgl. S. 49.) Die Er- 
gebnisse sind achon nach Buli. Soc. Chim. de France [4] 33. 970 (C. 1923. III. 
1228) wiedergegeben. (C. r. d. l’Acad. des sciences 176. 1480—83. 1923.) H a b eb l .

L. D eb u cąu et, Uber die Atropinphosphate. Monobat. Phosphat, Cn HSINO, • 
H ,P 0 4) aus molekularen Mengen der Komponenten in 06'/oig. A ., Krystallkdmer,
F. 196° (im Błock), 1. in etwas <  5 T . W ., wl. in k. A., faat unl. in  A. u. Chlf. — 
S iba t. Phoiphat konnte nicht gewonnen werden. (Journ. Pharm. et Chim. [7] 29. 
15—22.) Sf ie g e l .

A lbert A. E p ste in  und E u g en ie  H irsch b erg -M a ech lin g , Eine Studie uber 
Phlorrhizin und seine Derivate. Teil I. Vff. nehmen bei Phlorrhizin zwei Wrkgg. 
an, Glykosurie u. Forderung der B. von Glykogen in  der Leber. Um sie zu trennen,
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sollen D cr iw . uatersucht werden. Ea wurden bisher dargeatellt: Tetrabenzylphlor- 
rhizin(?), F. 94,5—96°, 1. in A ., Aceton, Pyridin, wl. in A ., unl. in L g ., W . u. 
Alkali. — Tetra-p-nitrobenzoylphlorrhizin, amorph, griinlicbgelb, F. 122°, 11. in 
Pyridin, wl. in sd. A. — Pentapalmiłylphlorrhizin , amorph, gelb , F. 51,5°, 11. in 
Chlf., A ., A. — Na-Phlorrhizintrisazobenzol, SchwiiMung 190°, Zers. 405°, 1. in A., 
in Alkalien mit roter Farbę. — Dargestellt, aber noch nicht naher untereucht 
wurden PhlorrhizinsulfanilAiazotat, -diazo-o-toluoltf), -diazo-p-toluol(l). (Zahlreiche 
offenbaro Fehler in der Bezeichnung der Yerbb. im Originalreferat!) (Proc. of the 
soc. f. exp. bioL and med. 2 0 . 541—42. 1923. New York City, Mt. Sinai Hosp.; 
Ber. gea. PhyBiol. 21. 386—87. Ref. L e ss e e .) Sf ie g e l .

A. W . van  der H aar , Untersuchungen iiber die Saponinę. (Vgl. Ber. Dtsch. 
Chem. Ges. 55. 3041; C. 1923. I. 95.) Vf. vervollstandigt die Hydrolysenresultate 
des Eastaniensamensaponins. Es enthalt 9,8% W . u. l° /0 Aache u. liefert bei der 
Hydrolyse 46,2% Sapogeninc, 23% d-Glucose, 4,8% Pentote, 4,2% Methylpentose, 
2,24% d-Galactose, 10°/o d-Glucuronsaure u. 3,4% Iissigtaure (die beiden letsten  
jetzt alB solche identifiziert). D ie Hauptmenge der Glucuronsaure liegt in dem in
A. unl. Anteil der Ba-Salzo vor. d-Fructose kommt in reinem, von Rohrzucker be- 
freitem Saponin n ic h t  vor. X ylose, d-Mannooe, Fucose u. GalacturonsSure werden 
bei der Hydrolyse nicht abgespalten. (Rec. trav. chim. Pays-Bas 1080—83. 1923. 
Utrecht.) Oh l e .

F e lix  M achatsohki, t)ber die Erystallform  und das optische Verhalten eintger 
organitcher Verbindungen. a  - Methyltetrahydroberbcrin, CslHJ80<N. Untersucht 
wurden mehrere Fraktionen des Stoffes, yon denen aich nur eine zur Measung 
eignete. F . 163°. Brauue, schwach pleochroit., monoklin domat. Krystalle. 
a : b : c =  0,7269 : 1 :  0,76670. {110}, {101}, {011}. — Allobetulin, C80H6JOs oder 
CgoHjjO,. Farblose, triklin-pediale Krystalle. a : b : c — 0,60666 : 1 :  0,03745. Je 
nach den Loaungamm., aua denen sie auskryatallisierten, verachiedener Habitus. 
Oborali schiefe Ausloschung. — Betulindiacetat, CsoH60(OOC‘CHa), oder C80H5,(OOC- 
CH,),. Krystalliaiert aus A. rhomb.-bisphenoid. a : b : c >= 0,99165 : 1 : 0,79830. 
Saulenformig nach der c-Achso. {110}, {111}, {101}, {010}, selten {001}. — Betulin- 
dibenzoat, C„,H„(OOC‘C6H6)j oder C9nH6,(OOC-CaH6),. Aus Pyridin-A.-Miachung 
kleine monokline, prismat. Kryatalle. {010}, {111}, {210}, {101}, seltener {110}, {301}, 
{311}. Ausloschungsschiefe 30° 15' auf dem seitliehen Pinakoid u. auf dem Prisma 
{210} etwa 18°. (Ztschr. f. Krystallogr. 59. 209—15. 1923. Graz, Univ.) E n s z l in .

E. Biochemie.
J u les  Am ar, Koagulałion und Obcrflachenspannung. Vf. verfolgt den EinfluB 

gcrinnungafordernder StofFe auf die Koagulation von Milch u. Kieaelsaure u. zeigt, 
daB jene Stoffe die Oberflachenspannung des W . herab?otzen. Dieae EigenBchaft 
betrachtet er ais Ursache ihrer Wrkg. u. er stellt die Hypothese auf: „Die Materie, 
besondera die lebende, entwickelt sich im Sinne zunehmender Koagulation u. Ent- 
wasserung unter dem EinfluB von Stofien, welche die Oberflachenspannung herab- 
aetzen.11 So wird das A ltem  vornehmlich ais phyaikal.-chem. Vorgang aufgefaflt. 
(C. r. d. 1’Acad. dea Bciences 178. 522—25.) Sp ie g k l .

M arlo G arcia B anus, Uber den EinflufS des elektrischen Stroms auf die Permea- 
bilitdt t>on Pflanzenzellen. (Ygl. HObeb  u. B a n u s , S. 207.) In Erweiterung der 
mitgeteilten Befunde wurde festgestellt, daB aus einem Gemisch von lcicht difFu- 
siblem Saurefuchsin u. schwer diffusiblem Isaminblau  die gereizten Zellen nur das 
erstere aufnebmen. D ie gefarbten Zellen halten die Farbę auch dann fest, wcnn 
sie etwa 20 Stdn. lang in W. liegen. D ie Epidermiszellen von Blattern von TradeB- 
cantia discolor absorbieren nach der elektr. Durchatromung K N O » viel rascher ais
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ungereizte Zellen; dieaeB kann innerhalb 4 Stdn. wiedcr ausgewascben werden, 
nach 24 Stdn. aber selbat nicht durch 1-std. W aschen in  deat. W . Dio urspriing- 
liche geringe Permeabilitat ist also zuruckgokehrt. Auch fiir Gemische von CaCl, 
u. NaCl werden diese Zellen gut durchlaBsig, ebenso fiir KNOa CaCl,; n. sind 
sie hierfiir fast undurchlaaeig. D ie Permeabilitat38teigerung ist in beiden Fiilleu 
reyeraibel. (P f lO g e rb  Arch. d. Physiol. 2 0 2 . 184—93. Kiel, Univ.) W o lf f .

M ichel-D urand, Uber den Zustand der Tannine in  der Pflanzcnzdle. Es wurde 
gefunden, daB durch Aceton aus den yerachiedenen Organen von Eiche u. Kaatenio 
stets nur ein Teil der yorhandenen Tannino auagezogcn werden kann. Dica bc- 
atatigt die aus mikrochem. Unterss. von anderen Forsehern gezogene Folgerung, 
daB Tannin in der lebenden Zelle sich teilweiso in Bindung oder Adsorption mit 
einer kolloidalen Substanz befindet. (C. r. d. 1’Acad. des sciences 178. 586—89.) Hp .

A lb ert N od on , Unter suchun gen iiber den Zellzerfall. Mit Hilfe empfindlichcr 
MeBinatrumente giaubt Vf. an lebenden Organismen, Pflanzen u. Tieren, eine Radio- 
aktiyitat festgestellt zu haben, die eine Funktion des Gradcs yon Lebenafahigkeit 
zu aein scheint, nach dem Tode nicht mehr merklich ist. Bei den Pflanzen 
schwankt sie mit Art der Pflanze u. dea unterauchten Organa (hoher bei den 
zeugenden alg bei den yegetatiyen), 4—5 mai hoher ala diejenige von U, bei Tieren 
(hauptsachlich an Insekten untersucht) ubcrschreitet sie zuweilen diejonige des 
hier benutzten Ba (15 mai so stark wie U). Dio „Zellradioaktiyitat11 yariiert analog 
deijenigen yon Ba mit der Sonnenbestrahlung. Vf. deutet seine Bcfunde ais Be- 
weis, daB die einfachen Atome yon H , O, N u. C unter dem EinfluB des Lebena 
beaondere physikal.-mechan. Eigenschaften annehmen, zufolge dereń sie unter Ultra- 
strahleneinfluB einen analogen Zerfall w ie dio kom pleien Atome erloiden. (C. r. d. 
1'Acad. des aciences 178. 486—87.) Sp ie g e l .

D a n ie l B erth e lo t , Bemerkungen zu  vorstełiender M itteilung. Zu der Mitteilung 
yon N odon iiber Zellzerfall (yorst. Ref.) bemerkt Vf., daB er in den Jahren 1909 
u. 1910 an pflanzl. Organen in den krit. Perioden dea Pflanzenlebena wiederholt 
durch mkr. nachweisbare Ablenkungen des Elektroskopa eino betrachtliche Radio- 
aktiyitat zu erkennen glaubte, durch Kontrollyeraa. aber diese Eracheinungen ais 
durch Feuchtigkeit bedingt erkannte. An yerschiedenen Tieren, beaondera Leucht- 
wiirmern im lebhafteaten Leuchtstadium, hat er ebenfalls yergeblich Rndioaktivitiit 
nachzuweiaen gesucht. (O. r. d. l ’Acad. des aciencea 178. 487.) Spie g e l .

W o lfg a n g  H ea b n er , D ie W irkung von ,,Alkaloiden“ a u f dic Permeabilitat. 
Bemerkung zu  der Arbeit von A . Brinkman und A . v. Szent- Gytirgy. Der Gegen- 
satz in der W ikg. von Morphin  u. Codein (Brin k m a n  u. v . Szen t-G yOr g y , Bio- 
chem. Ztschr. 139. 270; C 1923. III. 1090) beruht vielleicht ahnlich wie bei der 
hamolyt. Wrkg. dieser Alkaloide (R ho de  , Biochem. Ztachr. 131. 560; C. 1923. I. 
1054) auf einem UnterBchied zwischen dem Chlorid des Morphina u. dem Phoiphat 
des Codeins. (Biochem. Ztschr. 144. 351—52. Gottingen.) W o l ff .

F il . B o tta zz i, D ie kolloidalen Sytteme des lebenden Organiimus. Vf. achliigt 
eine neue Einteilung der Kolloidsystcme vor, die den Bediirfnissen der Biologie 
beaser ala die biaherigen gerecht werden aoll. (Arch. di scienze biol. 4. 424—47. 
1923; Ber. gea. Physiol. 21. 322. Ref. L a q uer .) Sp ie g e l .

E ,. P flan zen p h yslo log le . B akterio log ie .
C. N en b erg  und K. L in h a rd t, Iiber Sulfaiate. II. (I. vgl. N eobebg  u. 

K u ro n o , Biochem. Ztschr. 140. 295; C. 1923. III. 1416.) Vff. untersucht en die 
Wrkg. yon Sulfataae gegenuber p-Kretolschitefclsaure. — 1 °/0ig. Lsgg. dea p-kresol- 
achwefelaauren Ealiums erhielten Zuaatze yon Takadiastase iń wechaelnder Menge. 
Nach einer Stunde ist H ,S 0 4-Abspaltung bereits zu erkennen. D ie Takadiastase 
iat aber nicht aehr reich an SulfataBe, denn aelbat bei Anwendung gleicher Mengen
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Substrat u. Ferment gelangt die Spaltung nur bis zu 33% in 17 Tagen bei einer 
Temp. von 37°. Dagegen seheint die Sulfatase Eehr bestandig zu sein. ZusStze 
von Na-Acetat oder Mg-Carbonat schśidigen das Ferment, ebenao sanre Puffer. — 
Aua dem fermentierten Gemisch kann durch Dest, uber CaCO, freies p-Kreaol iso
liert werden. (Biochem. Ztschr. 142. 191—94. 1923. Berlin-Dahlcm.) L in h a e d t .

J. N o g u ch i, Uber Sulfatase. III. Uber die cnzymatische Spaltung von im 
Pferde-, Hammel- und Kaninchenharn enthaUenen aromatischen Athcr-Sćhwefelsdure- 
verł>indungen. (II. ygl. vorst. Eef.) Sulfatase ist auch im Harn tatig. Dabei ver- 
halten sich Urine von Hammel, Pferd u. Kaninchen, welch letzteres mit Phenol 
gefuttert worden war u. daher einen an aromat. Atherachwefelaaureyerbindungen 
reichen Harn lieferte, grundsatzlich gleich. Mit hinreichenden Fermentmengen 
wird nahezu yollkommene sulfat. Hydrolyae der Atherschwefelsauren erreicht. (Bio
chem. Ztschr. 143. 186—89. 1923.) L in h a e d t .

J. N o g u ch i, Uber Sulfatase. IV. Uber die enzymatische Spaltung der (3-Naphthol- 
schuiefelsaure. (III. vgl. vorst. Eef.) DaB Sulfatase auch Athersulfate spaltet, die 
gewohnlich nicht im Organismus vorkommeu, wird am Beispiel der fi-Naphthol- 
schioefelsaure gezeigt. Das K-Salz dieser Saure, die nach Einreiben yon /9-Naphthol 
in die Haut, sowie nach Verfiitterung sich im Harn findet, stellt Vf. dar, indem er 
zur Lag. yon 10 g  ^-Naphthol in 20 ccm Pyridin unter Eiskiihlung u. Eiihren eine 
Mischung yon 8,4 ccm Chlorsulfonsaure mit 50 ccm CHC1S tropfenweise zugibt. 
Feine weiBe Blattchen, in k. W . swl., in h. W. zl.; iihnlieh in A .; in A. unl. — 
Eine L sg. yon 1,0 g  des K-Salzea in 100 ccm W . -f- 1 ccm Toluol wurde yon 0,4 g 
Sulfatase in 4 Tagen bei 32° zu etwa 24% gespalten. (Biochem. Ztschr. 144. 138 
bis 140. Berlin, Kaiser WiLHELM-Inst. f. exp. Therap. u. Biochem.) A. E. F. H esse .

S van te  A rrhenius, Verlauf der Enzymreaktionen. Der Inhalt ist nach Medd. 
Kgl. VeteiiBkapsakad. Nobelinst. 6. Nr. 4. 1 (C. 1924. I. 347) wiedergegeben. (Ztschr. 
f. angew. Ch. 86. 455. 1923.) Oh l e .

S. A kam atau , Hbtr das Forkommen von Glycerophosphatase in der „Taka- 
dia8tase“. D ie Takadiastase enthalt eine kraftige Phosphataae, die glycerinphos- 
phorsaure Salze zerlegt. Glycerinphogphoraaurea Na wurde in l% ig. Lsg. yon der 
Takadiastase, dereń Menge ein Zehntel der angewandten Substanz auamachte, bei 
37° bis zu 88% innerhalb 12 Tagen gespalten. (Biochem. Ztschr. 142. 184—85. 
1923. Berlin-Dahlem.) L in h a ed t .

8. A kam atau, Uber Lecithinspaltung durch Takadiastase. Auch die naturlich 
yorkommende, in Lecithin enthaltcne Glyeerinphosphoraaure wird yon Takadiastase 
hydrolyaiert. D ie Spaltung des Lecithins in methylalkoholhaltigem W . bei 37° 
wurde durch Ermittlung der zunehmenden Aciditat mittela NaOH u. Phenolphthalein 
ais Indicator kontrolliert. D ie Spaltung berechnet sich auf etwa 70%. (Biochem. 
Ztschr. 142. 186—87. 1923. Berlin-Dahlem.) L in h a e d t .

Th. S ab a litsch k a , Uber die Ernahrung von Pflanzen m it Aldehyden. II. Th. Saba- 
litach k a  und H. E ie se n b e r g , Polymerisation des Formaldehydu durch Phaseolus 
m ultiflorw  und Pelargonium zu  hóheren Kohlenhydraten. (I. ygl. Ber. Dtsch. Pharm. 
Ges. 32. 278; C. 1923. I. 356.) Der Zucker- u. Starkegehalt der etiolierten Pflanzen 
wurde durch S G H O  im Dunkeln atets erhoht, u. zwar war eraterer immer hoher 
ais letzterer. Auch das Trockengewicht wurde fast durchweg erhoht. D ie Be- 
obachtungen stehen im Einklang mit der Baeyerschen Asaimilationatheorie, konnen 
aber nicht ais direkter Beweis fiir dereń Eichtigkeit gelten. (Biochem. Ztschr. 144. 
545—50. Berlin, Uniy.) W o l ff .

Th. S ab a litsch k a , Uber die Ernahrung von Pflanzen m it Aldehyden. III. Th. Saba
litsc h k a  und H. E ieaenberg’, Stort noch vorhandener Formaldehyd die Bestimmung 
von Zucker und Starkę nach Sabalitechka in  den m it lorm aldehyd behandelten 
Pflanzen? (II. ygl. yorst. Eef.) Es besteht keine Beeintiachtigung der Verss. des
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Vfs. durch noch yorhandenen unyeranderten HCHO. (Biochem. Ztechr. 144. 551—55. 
Berlin.) W o lff .

D en n is E dw ard  H a le y , Veru>ertbarkeit des im Orfhóklas enthaltenen Kaliums 
fiir die Pflanzenernahrung. B ei Buchweizen zeigte sich , wenn K in Form von 
Orthoklaa zugefiihrt wurde, bei 2,65 °/0 desaelben um 21 % groBerer Trockengewichta- 
ertrag, aber weaenUich geringerer K-Gehalt. D ie Pflanzen yerwerten also K in 
dieser Form Bparsamer. CaCO„ u. C aS04 Bteigern die Menge dea yerfflgbaren K, 
NaCl steigert zwar die Trockengewichtsmenge, yerringert aber den K-Gehalt, Na2S 0 4, 
Dextroae, Starkę vermindern beide. (Soil acience 15. 167—80. 1923; Ber. ges. 
Physiol. 22. 58. 1924. Ref. Ab n b e c k .) Sp ie g e l .

J. D. N ew ton , E in  Vcrglcich der Absorption anorganischer Sto/Je und der 
Puffersysteme von Leguminosen und Niehtleguminosen und teine Bcdcutung fUr 
bestehende Theorien. Verss. in Nahrlsgg. lasaen keine merklichen Unterachiede 
in der Nahrstoffaufnahme zwiachen Gerate einerseita, Erbse u. W icke andererseits 
erkennen, nur bei Bobnen groBeren Yerbrauch von Ca im Yerhaltnis zu K, ferner 
keine deutliche Beziehung zwiachen N- u. Ca-Aufnahme. Der groBere Gehalt 
yon in freiem Lande gewachaenen Erbsen u. W ickcn an Ca u. Mg gegenuber 
Gerate wird durch die groBere Ausacheidung von CO, durch die Wurzeln 
jener erklart, wodurch loaende W rkg. auf die Ca- u. Mg-Verbb. des Bodens 
geubt wird. D ie [H'] des Saftea war durch yerringerte Ca-Aufnahme nicht 
merklich gesteigert, die Pafferwrkg. bei Gerste u. Erbse annahernd gJeich, bei 
Bohnen etwas groBer. D ie geltende Theorie, daB zwiachen N-Aufnahme u. Ca- 
Bediirfnis der Pflanzen Proportionalitiit beatehe, scheint hiernach in der allgemeinen 
Form nicht berechtigt. (Soil acience 15. 181—204. 1923; Ber. ges. Phyaiol. 22. 
53. Ref. A bn bec k .) Sp ie g e l .

D ayid  I. M acht und D orothy  S. L u b in , E ine phyto-pharmakologische TJnter- 
euchu/ng einiger Herzdrogen. Von Stoffen der Digitaliagruppe zeigte aich nur das 
tier. Bufagin  yon erheblicher Giftwrkg. auf das Wachstum yon Lupinen. (Proc. 
of the soc. f. exp. biol. and med. 2 0 . 333—35. 1923. Baltimore [Maryland] J ohns 
H o pk in s  U niv.; Ber. gea. Physiol. 21. 448. Ref. W achh old eb .) Sp ie g e l .

L. A. Iw a n o ff und M. T h ie lm an n , Uber den Einflufl des Lichtes verschiedener 
Wellenldnge a u f die Transpiration der Pflanzen. (Vgl. I w a n o ff , Biochem. Ztscbr. 
181. 140; C. 1923. I. 1036.) Lebende Blatter erfahren bei Ubergang yon rotgclbem 
zu blauyiolettem Licht eine Erhohung, bei umgekehrtem Wechael eine Herabaetzung 
der Transpiration. Der unmittelbara Warmeeffekt dea Lichtea war bei der gewablten  
Verauchsanordnung, bei der die yerschiedenen Lichtstrahlen die Blatter mit gleicher 
Energiemenge erreichten, gering, es muB daher eine Mitwrkg. phyaiol. Faktoren an- 
genommen werden. (Flora [2] 16. 296—311. 1923. Petersburg, Foratinst.; Ber. ges. 
Physiol. 21. 368—69. Ref. L am pb ech t .) Sp ie g e l .

H ans Sch losab erger und L in a  B onacorsl, D er Einflufi der Beaktion der 
Kulturnahrbdden a u f das Keimhemmungsvermogen chemischtr Substanzen. Einerseita 
ubt dieselbe chem, Substanz auf yerschiedene Bakterienstamme die atarkste Keim- 
hemmung bei yerschiedener [H‘J, andererseita weichen yerschiedene chem. Sub- 
atanzen darin gegenuber demselben Bakterienstamme ab. Bei Beat. des Wirkunga- 
gradea yon Deainfektionsmitteln sind diese Yerhaltnisse von Bedeutung. (Giorn. 
di clin. med. [Parma] 4. 41—49. 1923. Frankfurt a. M., Inst. f. exp. Therapie; Ber. 
gee. Physiol. 21. 437. Ref. H a n n e s .) Spie g e l .

C harles G. L. W olf, D er E in  fiu {S der Qualitat des angewendeten Fleisches auf 
die Beaktionskurue eines Nahrmediums. Importiertea (Gefrier-) Rindfleisch enthielt 
0,073°/o, englisches 0,039% Glucose, Herzfleiach (auch yom Schwein) war frei 
davon. Trots des boheren Zuckergehaltes zeigte sich Nahrboden aus Gefrierfleisch 
bei Ziichtung yon Diphtheriebacillen der Sauerung uDguńatiger u. dem Alkaliach-
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werden gunstiger, młthin besonders geeignet fiir B. von Toxin, die am besten bei 
PH => 8 erfolgt. (Brit. Journ. of exp. pathol. 3. 295—98. 1922. Cambridge, A d d e n - 
brookes Hosp.; Ber. ges. Physiol. 21. 290. 1923. Bef. S e lig m a n n .)  S p ie g e l.

M asanaka T erada, Untersuchungen uber denjenigen Beitandteil des Blutes, 
welchcr zum Wachstum der Influenzabacillen notioendig ist. Trager dieser Eigen- 
schaft sind die roten Blutkórperchen, friscbes Serum u. Plasma wirken sogar 
hemmend. D ie wacbstumsfordernde Substanz inufci irgendwie (durch Erhitzen oder 
Hamolyse) freigemacht werden; hierauf u. auf der Inaktiyierung der Hemmung 
durch Serum beruht die gute Wrkg. von erhitztem Blute. Wirkaam ist nicht das 
Hamoglobin, da die Wrkg. durch Serum bei 56° zerstort, hingegen durch Papain 
u. Pankreatin nicht beeintrachtigt w ird, ebensowenig durch Erhitzen von yerd. 
Blat auf 70°, wobei das Hamoglobin zum groBten Teile koaguliert. Ein mit Hilfe 
der genannten Fermente gewonnenes Blutkórperchenbrcipepton hielt sich lange Zeit 
wirksam. D ie Lipoide der Blutzellen u. die Stromata haben keine fordernde W rkg. 
D ie wirksame Substanz wird mit EiweiBkorpern niedergeschlagen, sie wirkt nur 
in Ggw. von Bouillon oder Pepton. — D ie Substanz des Serums, welche die Wirk- 
samkeit der wachstumsfordernden Substanz zerstort, geht durch Behandlung des 
Serums mit CO, in den Globulinnd., ist nicht difFusionsfahig, thermolabil, wirkt 
am besten bei 37° ohne nennenswerten EinfluB yon Salzen u. nur auf gel. Wacbs- 
tumssubstanz, nicht auf intakte Blutzellen. (K i ta s a to ,  Arch. of exp. med. 5. Nr. 1. 
34—66. Nr. 2. 62—91. 1922. Tokyo, KiTASATO-Inst.; Ber. ges. Physiol. 21. 290—91. 
1923. Bef. S e lig m a n n .)  S p ie g e l.

B ach , Verandtrungen der Wasserstoffionenkoneentration unter dem Einflttise der 
Assimilation der N itrate durch Aspergillus repens de B ary. Die Assimilation der 
Nitrate muB unter Verbrauch yon N O / u. Freiwerden der Basen erfolgen, auf der 
anderen Seite kann in zuckerhaltigem Medium bei dem Yerbrauch des Zuckers 
Saure gebildet u. dadurch die durch den ersten Yorgang bedingte Yermindeiung 
der [H'] kompensiert werden. Yerss. mit Aspergillus repens in nitrat- u. zucker- 
haltiger Nahrlsg., in der er bei pH =■ 3,5—8,4, aber schneller bei saurer ais bei 
alkal. Bk. wachst, zeigten, daB bei yerschiedenem Ausgangawert yon p g  der End- 
wert stets derselben GroBe, annahernd 6 , zustrebte, daB also je  nach Umstanden 
die Alkali- oder die Saureproduktion uberwiegt. (C. r. d. l ’Acad. des sciences

C.-E. A. W in slow  und I. S. F a lk , Untersuchungen uber Salcwirkung. VIII. B er 
E influp von Calcium- und Natriumtalzen bei verschiedener Wasiersto/fionenkonsen- 
tration a u f die Lebensfahigkeit des Bact. coli. — IX. D ie additiven und antagonisti- 
schen Wirkungen von Natrium- und Calciumchlorid auf die Lebentfahigkeit des 
Bact. coli. (Vgl. W in s lo w , F a lk  u. C a tj lf ie ld . S. 1213.) YIIL 0,0145-mol. NaCl-Lsg. 
u. 0,00145-mol. CaCI,-Lsg. begunstigen die Lebensfabigkeit, solche von 0,725 Mol 
NaCl oder 0,435 MoL CaCl, B i n d  bei jeder Rk. deutlich tox., C aC l,-L sg. yon 
0,145 Mol. CaCl, atox. bei jeder Rk., die wahrend des Vers. aufrechterhalten wird, 
in nicht adjustierten alkal. Medien aber schadigend, da Ca-Salz die Umstellung 
zum gunstigen Neutralpunkt durch die Bakterien hindert. — IX. Durch NaCl-Lsgg., 
die an sich auch tox. wirken, tritt unter Umstanden ein Ausgleich in der sehad- 
lichen Wrkg. des CaCl, in 0,145-mol. Lsg. bei pH =  8 durch Antagonismus der 
Salze ein. Ist NaCl ebenfalls in 0,145-mol. Lsg., so bestebt maBige Giftwrkg., die 
bei 2—3 Mol steigt, bei 4 Mol aber stark absinkt u. bei weiterem Steigen des 
NaCl wieder etwas steigt. Reguliert man die [ET], so wirken die Salze bei pg  =  7 
u. weniger additiy, bei alkal. Rk. antagocist. (Journ. o f bacteriol. 8 . 2 1 5 -3 6 .  
237—44. 1923. New Hayen, Yale School o f med.; Ber. ges. Pbysiol. 21. 292. Ref.

178. 520 -2 2 .) Sp ie g e l ,

Selig m a n n .) Sp ie g e l .
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G eorg lo o k e m a n n  und W erner U lrich , Uber die Desinfekłionsmrkttng ciniger 
Tetralinderiuate. Ea wurden folgende Verbb. gepriift: 1-Tetralol, 2-Tetrcilol, 1-Brom-
2-Tetrdlol, l,3-Dibrom-2-Tetralol, tetralim ulfom ures N a  u. oktohydroanthracensulfo- 
saures Na. D ie Versa. ergaben, daB durch die Aufnahme yon 4 H-Atomen in den 
einen King des Naphthalinkernes die desinfizierende Wrkg. der Naphthole gegen
uber Typhus- u. Paratyphus-B-Bacillen gan i erheblich geBteigert wird. Femer 
ergab aich, daB beim 4fach hydrierten 2-Naphthol, dem 2 Tetralol, durch Eintritt 
von einem Br-Atom gegeniiber Staphylokokken z war eine Steigerung, gegenuber 
Paratyphua B eine Herabsetzung, durch Eintritt yon 2 Br-Atomen beiden Bakterien- 
arten gegenuber eine erhebliche Verminderung der bactericiden Kraft bewirkt 
wurde. YersB. mit den Sulfoaauren dea yierfach hydrierten Naphthalins u. dea 
achtfach hydrierten Anthracens zeigten die Steigerung der baktericiden Wrkg. 
durch Aufnahme yon H -Atom en in den Benzolkern. (Deainfektion 2. 1—9. 
Berlin.) Bo b iń sk i.

D i R en zo , Zur Keimłdtung und Keiml6su»g. Die Bakteriolyee ist eine an 
daa Leben geknupfte, aelbst bei yorbehandelten Tieren in den yerachiedenen 
Korperfll. u. Zellaufachwemmungen aowie im Bauchhohleneieudat dea friach ge- 
toteten Tierea nicht mehr zutage tretende Funktion. (Ztachr. f. Immunitatsforsch. 
u. exper. Therapie I. 38. 519—26. Hamburg, Krankenh. Eppendorf.) Sp ie g e l .

Otto O lsen und YoBhlo Y aeak i, Zur Frage der Sestillierbarkcit und Fliichtig- 
keit der d'H irdlelysine. Gegenuber G il d e m e ist e r  u .  H erzberg  (S. 1550) yerweiaen 
die Vff. darauf, daB sie auch ohne Capillarluftstrom gleiche Ausbeute an Lyain im 
Destillat erhielten w ie mit solchem. W ichtig eracheint ihnen Druckreguiierung 
hinter der Vorlage, wodurch der Druck auf 70—80 mm H g erhalten wird. DaB 
mit zunehmendem Vakuum die Auabeute abnimmt, glauben aie durch Abaaugen 
des leichtfliichtigen Łysina seitena der Pumpe erklaren zu sollen. (Klin. Wchachr.

E . G ild em eister  und K u rt H erzb erg , Erwiderung. Gegeniiber Olsen  u .  

Yasaki (yorat. Kef.) yerweiaen Vff. darauf, daB Auftreten yon L y iin  im Vakuum- 
destillat nicht featzuatellen ist bei Verwendung eines wirksamen Fraktionieraufsatzea, 
wohl aber bei Yerwendung eines einfachen Knierohres, w ie in den Versa. jener, 
mit oder ohne CapillaTluftstrom. B ei Verwendung des Reitmairschen Aufsatzes 
wird auch unter den von jenen betonten Druck- u. Temperaturbedingungen jeder 
tJbergang yon Lysinen in die Yorlage unterbunden. (Klin. Wcbschr. 3. 278) Sp.

W . B orchardt, Is t das lytische Agens des d'Hercllesćhen Phanomens fliichtig? 
Vf. konnte bei Benutzung einer Vorr., die das MitreiBen yon Tropfchen yerhiitet 
(Watte u. gewundene grobcapiilare Glasrohre), ebenfalla die Angaben yon Olsen  
u. Ya sa k i (ygl. yorat, Reff.) nicht beatatigen. (Klin. Wchachr. 3. 278—79. Hamburg, 
Krankenh. St. Georg.) Sp ie g e l .

J . B ordet, Spontanes Auftreten des lyeogenen Yermogens in  reinen Fulturen. 
(Vgl. C. r. soc. de biologie 88 . 1211; C. 1924. I. 490.) Von 4 friiher aus einem 
lysogenen Colistamm isolierten Kolonien, die kein lyt. Vera;ogen gegen den Shiga- 
bacillua mehr zeigten, nahmen 3 im Laufe 8-monatlicher Fortziichtung dieae FShig- 
keit wieder in  yerachiedenem Grado an, die daher alB Ausdruck dea phyaiol. Zu- 
Btandes aufgefaBt werden muB. A lle aua diesen Kulturen isolierten Kolonien waren 
wirksam. (C. r. soc. de biologie 90 . 96—98. Briissel, Inat. Pasteur.) S p ie g e l.

M. L isbonne und L. Carr&re, Uber das spontane Auftreten des lytogenen 
Vermdgens in  reinen Kulturen. (Zu einer Mitteilung yon B o r d et .) D ie yon B ordet 
(ygl. yorat. Ref.) den Vff. iibersandten nichtlyaogenen Kulturen yon aus dem lyso
genen Stamm iaolierten Kolonien wurden im Lab. der Vff. biaher nicht lysogen. 
Sie konnten dieae Eigenschaft auch an dem Ausgangsstamm nicht feststellen. 
(C. r. soc. de biologie 90 . 265—66.) Sp ie g e l .

3. 278.) Spie g e l .
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E . W ollm an , Untersuchungen ubtr das d'Herellesche Phdnomcn. Wtrkung des 
T rypsins a u f den Bakteriophagen des Shigabacillus. Das lyt. Phiinomen ver- 
schwindet durch Einw. von Trypsin, wahrcnd die Shigabacillen hci dessen Ggw. 
gut gedeihen. (C. r. soc. de biologie 9 0 . 59—60. Paris, Inst. Pasteur.) Sp ie g e l .

Burgera und W . B achm ann , Bakłeriophagenstudien. I. V e r s u c h e  m it  
g r a m p o a it iv e n  M ik r o o r g a n ism e n . D ie Tatsache, daB grampositiye Bakterien 
der Erzeugung von zugehorigen Lysinen Widerstand leisten, konnte daraut beruhen, 
dafi ihre Leibeshulle das Freiwerden des wirksamen Agens verhindert. Es wurde 
deshalb yersucht, ob nach Anwendung von Methoden, die die betreffenden Orga- 
niamen gramnegatiy machen, die VerhaltnisBe sich iindern. Durch Saureaufschliefiung, 
Eitraktion mit dest. W . u. physiol. NaCl-Lsg. gelang es in der Tat in einzelnen 
Fiillen nach Zuchtung in Bouillon wirksame Filtrate gegen Grampositiye zu ge- 
winnen, dereń Wrkg. durch 1-std. Erhitzen auf 56° nicht yerloren ging, die aber 
nur in bescbrankter W eise die lyt. Eigenschaft fortziichten liefien.

II. Y e r s u c h e  m it g r a m n e g a t iy e n  M ik r o o r g a n ism e n . AuBer Bestatigung 
der allgemeinen Erfahrungen werden folgende Befunde heryorgehoben: Dialysier- 
barkeit des Virus von Euhrbakteriophagen durch gegen Eiweifi undurchlassige 
Kollodiummembranen in dest. W . — Diffundierbarkeit des Virus in Agar. — Kein 
wirksames Lysat aus abgetotcten Buhr- oder Colikeimen. — Filtrate von Einder- 
galle u. aus Extrakten des Pankreas u. der Duodenalschleimhaut des Eindes wurden 
gegen Shiga-Kruseache u. Pseudodysenteriebacillen deutlich wirksam gefunden, ein 
Filtrat aus Meerechweinchen- u. Hundekot stark wirksam gegen Pseudodysenterie, 
Nasensekret Schnupfenkranker schwach. Buchnerscher Prefisaft aus Dysenterie- 
oder Colibacillen blieb auch nach Fortfuhrung bis zu 5 Passagen gegen den Aus- 
gangsstamm unwirksam. Dagegen gelang aus dem hier benutzten sebr empfind- 
licheu Colistamm die Zuchtung eines Bakteriophagen durch Abschwemmen mit 
physiol. NaCl-L;g., Aufnehmen des durch Zentrifugieren erhaltenen BodenBatzes 
mit gleicher Lsg. u. 1-std. Erhitzen auf 56°; er wirkte aber nur auf den Ausgangs- 
stamm, u. zwar nur, wenn die erhitzte Coliaufschwemmung lebensfahige Eeime  
enthielt, nicht auf andere Coli- u. Aerogenesstamme. — III. I n t e r fe r o m e tr is c h e  
V e r s u c h e  mit dem erwahnten Colistamm u. dem zugehorigen Łysin ergaben, dafi 
auf diesem W ege der Anstieg des Lysingehaltes durch Erhohung des Interfero- 
meterwertes bei der Lyse u. Wiederabnahme bei wieder eintretendem Wachstum 
der Bakterien yerfolgt werden kann. (Ztschr. f. Hyg. u. Iofekt.-Krankh. 10L 350 
bis 361. Dusseldorf, Hyg. Inst.) Sp ie g e l .

E r ic h  Zdansky, Uber die Bcdeutung der Salze fiir die Ubertragbaren Lyeine 
Bakteriophagen). Im Anschlufi an Dnterss. yon D o er e  u. E ose (Schweir. med. 
Wochenschr. 54. 1) teilt Yf. Dnterss. mit, nach denen Lysine in deet. W . bei 
Zimmertemp. in 12 Tagen unter allmahlicher Abnahme des Wirkungswertes yollig  
zerstort wurden, in Leitungs- oder FluBw. sich dagegen unyerandeit hielten. D ie  
schutzende Wrkg. dieser W asser wird ihrem Elektrolytgehalt zugeschrieben; daB 
sie starker war ais diejenige der yon genannten Forschern benutzten Salz- 
kombinationen, durfte darauf znruckzufiihren sein, daB das IoneDgleicbgewicht in 
den naturlichen Wasaern den Bakteriophagen giinstiger ist. (Wien. klin. Wchschr.
37. 141. Bassl, Dniy.) Sp ie g e l .

C harles E ic h e t , E u d ox ie  B ach rach  und H en ry  Cardot, Uber die Gleich- 
zcitigkcit sieeier entaegengesetzter toxischer W ir kun gen (Oewdhnung und Anaphylaxie) 
an dertdben Zelle. (Vgl. C- r. d. 1’Acad. des sciences 174. 345. 842; C. 1922. IU . 
1305 ) D ie schon in den fruheren Mitteilungen kurz erwahnte Tatsache, daB der 
Milchsaurebacillus gleichzeitig au ein Gift gewohnt u. gegen ein anderes sensibilisiert 
werden kann, wurde in besonderen Verss. weiter yerfolgt, wobei Zuchtung in 
Nahrbóden mit kleinen Mengen KaAsO, u. gleichzeitig CuSO, oder HgCl, yor-
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genommen wurde. Es ergab Bich Gcwóhnung an daa As-Salz bei gleichzeitiger 
Steigerung der Etnpfindlichkeit gegen die anderen. Auch diese komplese Er- 
scheinung ist erblich iibertragbar. (C. r. d. l ’Acad. des sciences 178. 5B5—37.) Sp i .

E . P o zersk i, Ober die Exkretion von Phoiphorverbindungen durch Mikroben. 
W irkung des Formoli in  schioachen Dosen  ( 1 : 4000). (Vgl. P o z e b s k i u .  L e y i, 
<3. r .  soc. de biologie 88. 259; C. 1923. III. 1092.) Durch Anwendung von B ta r k  

yerd. H,CO (1:4000) gelingt es, die Periode, in der die FortpflanzungafUhigkeit yer- 
loren gegangen is t , aber die Absonderung der P-Verbb. noch andauert, auf iiber
4  Tage zu yerliingern. (C. r. soc. de biologie 89. 27—28. 1923. Inst. P asteu b .) O h le .

C. St. Sah&tzeanou und C. T heodorasco, Vcranderlichkeit der biochemitchen 
JReaMionen der Yibrionen bezilglich der ZucJcer. A us yergleiehenden Verss. mit 
Bahlreichen cholerigenen u. nichtcholerigenen Vibrionenstammen scheint heryor- 
zugehen, daB da3 Verh. gegenuber yerschiedenen Zuckern u. nahestehenden Verbb. 
hier nicht zur Charakterisierung der einzelnen Arten dienen kann. (C. r. soc. de 
biologie 9 0 . 318—20. Chiainau [Rumanien], Hop. mil.; Lab. d’Hyg.) Sp ie g e l .

P. E em lin g er , B eitrag zum Studium  der Glyccrinwirkung a u f das W utvirus. 
(Vgl. S. 1214.) D ie  Abschwiichung der Virulcnz in einem in Glycerin getauchten  
Gehirn yon an Iafektion mit ,,Virus fixe“ eingegangenem Kaninchen geht yon der 
Peripherie aua vor sich, u. die Virulenz kann im zentralen T eil um so langer er- 
haltea bleiben, je groBer die M. ist. Bei Gehirnen yon Kaninchen mittlerer GroBo 
wurde ein Maiimum yon 240 Tagen erreicht. Gehirnaubatanz bewahrt die Yirulenz 
langer ais Ruckenmack, StraBenyirus langer ais Virus fixe. (C. r. aoc. de biologie 
90 . 70—72. Tanger, Inst. Pasteur.) Sp ie g e l .

M artin M olliard , A rt des YerhaUens der Stcrigmatocystis nigra gegeniiber vtr- 
schicdenen gezuckerten Substanzen in schwach mineralischen Medien. (Ygl. S. 1213.) 
D ie B. yon organ. SSure aua Saccharose bei beachrankter N- u. Mineralnahrung 
geht auch bei groBeren Saccharoaemengen nicht iiber ca. 56 ccm n. Saure in  
150 ccm (7,3 g Gluconsaure in 100 ccm) hinaus. Andere Zucker u. Polyalkohole, 
Maltoae, Lactoae, Glucose, Layuloae, Galaktose, Arabinose, Mannit, Glycerin, 
konnen zwar auch dem Pilze ais Nahrung dienen, aber die Saurebildung bleibt 
sehr gering, am hoebaten noch bei GlucoBe mit 4 ccm n. Saure, wo auch Glucon
saure in kleiner Menge nachgewiesen werden konnte. D ie Spaltung der SaccharoBe 
durch den Pilz erfolgt weaentlich schneller ais die Oiydation der Gluco3e zu 
Gluconsaure. D ie letzte wird durch gleichzeitige Ggw. yon Layuloae erheblich 
gesteigert, bleibt aber auch dann im giinstigaten Falle noch hinter der SSuerung 
durch Saccharoae zuruck. (C. r. d. 1’Acad. des acienceB 178. 161—63.) Sp ie g e l .

0 . F ern an d ez und T. G arm endia, Daten zu r Biologie des Bacterium coli: 
Dismutationsversućhe. (Vgl. S. 1393.) Bei der Analogie zwischen den yon Hefe u. 
yon Bact. coli heryorgerufenen Vergarungen von Traubenzucker yerauchen die Vffi, 
ob aie durch schwach alkal. Zusatze auch bei Bact. coli die „dritte Art Garung“ 
hervorrufen konnen. Eine typ. „Dismutation11 (Neu beb g ) wird nicht beobachtet, 
doch andern Bich die Garungsprodd. deutlich. D ie analyt. Methoden zur Best. der 
GSrungaprodd. werden yerfeinert. NaJEtOOs hat folgenden EinfluB: die Menge dea 
gebildeten Eg. steigt bis zu einem bsstimmten Zusatz (bei 4 g  NaHCOa Yeryier- 
fachung gegeniiber der neutralen Lag.!); ea tritt mehr Glycerin, weniger A . auf, 
BemBteinsaure wird nicht beobachtet. D ie insgesamt yergorene Traubenzucker- 
menge sinkt mit steigendem N aH C 03-Zuaatz. Immer entsteht mehr Eg. ais Milch* 
saure (G&rung bei Luftzutritt!) Anzeichen fur Butylenglykolbildung werden nicht 
beobachtet. — EinfluB von Glykokoll, Leucin, A lanin  u. A sparagin. B. von A. bei 
allen yier etwa die gleiche; Aldehyd laBt sich gar nicht oder nur in Spuren nach- 
■weiaen; B. yon Eg. weit geringer ala bei N aH C 08-Zuaatz; Milchsaureproduktion bei 
allen yier Aminosauren erheblich; das Yerhaltnis zwischen beiden Sauren iat Btark

VI. 1. 118
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abhangig von der Art u. Menge des Zueatzea: Bernsteinaaure tritt bei Alanin- u. 
Leucinzuaatz nicht auf, bei Zusatz von 1 g Glykokoll oder Asparagin wird mehr Bern- 
steinaaure gebildet ala bei Zusatz der doppelten Menge; Glycerin entateht bei Zusatz 
yon Leucin u. Asparagin nicht, mit den anderen Aminosauren wenig. Eine Beziehung 
zwischen den gebildeten Mengen Eg. u. Glycerin besteht auch bei Glykokollzusatz, 
wo am meiaten Glycerin auftritt, nicht. In allen Ffillen (1 u. 2 g Zuaatz von Amino- 
saure zu 4 g Glucose in 200 g W.) wird merklich weniger Zucker yergoren ala obne 
Zusatz; am wenigaten druckt Aaparaginzusatz die Garung herab; ea wirkt etw a  
ebenso atark w ie NaHCOj. Steta wird neben den in der Leg. beatimmten Prodd. 
noch CO, u. H , gebildet. (Anales aoe. espanola Fia. Quim. 21. 481—92. 1923. 
Madrid, Inst. Nac. de Higiene.) W . A. R o t h .

S. A kam atau, Phytochemische JReduktion in  der Cyclohexanreihe. Ea erwies 
aich o-Meihylcyćlóhexanon ais durch garende Hefe reduzierbar. In einer Aua- 
beute bia zu 38% ging aie in o-Hethylcyclohexanol iiber; dabei yerlief die phyto- 
chem. Red. asymmetrisch; der entatandene A. war opt.-akt. Kp. 170°; [a]D =  —(-28,18°* 
(Biochem. Ztachr. 142. 188—90. 1923. Berlin-Dahlem , Kaiser W il h e l m - Inat. f. 
exp. Ther. u. Biochemie.) L in h a r d t .

J u liu s  O rient, Uber die Wirkung der Aminę au f die Garung. II. (Vgl. B io
chem. Ztachr. 132. 352; C. 1923. III. 257.) Unteraucht wurden Tełramethylammo~ 
nium jodid, A th y lam in -E C l, D iathylam in• H G l u. freie B ase, Triathylam in-H C l u. 
freie B ase, P ropylam in, Isoamylamin, Glucosamin • H C l u. freie Verb., Athylen- 
diam in -E C l, -dibenzoat u. freies Diamin, Pentamethylendiamin, Indol, Skatol. Alkyl- 
amine fordem entsprechend der Zahl ihrer Radikale die Gfirung. (CH8)łN J wirkt 
aber gerade entgegengesetzt; anfangs wird die Garung angeregt, spater yerzogert. 
Diathylamin-HCl entfacht die Garung deutlich, wahrend die freie Base die Zymaae 
atark hemmt. Ebenso hemmend wirken aueh die freien Basen Triatbylamin, Propyl
amin, i-Amylamin, Athylendiamin, Pentamethylendiamin wie auch Glucoaamin, deaaen 
Chlorhydrat dagegen die Garung ausgeaprochen aktiyiert; daa Chlorbydrat dea Penta- 
methylendiamina wirkt in achwacher Konz. ebenfalls aktivierend. (Biochem. Ztschr. 
144. 353—60. Klauaenburg, Univ.) W o l ff .

J u liu s  O rient, Uber die Wirkung der Oxymethylanthraclńnon entlialtenden 
Drogen a u f die Garung. Unteraucht wurden Rheum chinense, desgleichen Schensi, 
desgleichen electa, Rheum bohemicum u. rhaponticum auatriacum, Cortei Cascarae 
aagradae, Casaiae fistula, Cortex frangulae, Folia Sennae, Aloe, Estractum u. Reaina 
A loes, Tubera Jalapae, Fructus Colocynthidis. D ie Rheumartcn wirken im all- 
gemeinen fordernd auf die GSrung, namentlich die an Triosymetbylanthrachinon 
reichen echten Arten wie Rheum Schenai u. electa; ebeneo Frangularinde. Rheum  
noatras, rhaponticum u. bohemicum, die wenig oder kein Emodin enthalten, fordem  
auch weniger die Garung. Casaia u. Caacara, die Glucoside aua der Anthrachinon- 
reihe enthalten, begunatigen zwar deutlich die Garung, aber nicht so atark wie die 
zuerst erwahnten Drogen. Aloe wirkt in geringer Menge hemmend auf die Garung, 
aktiyiert sie aber in groiJerer Menge; ahnlich Senna; Jalapa wie Caacara; Colo- 
cynthis hemmt wenigatens im Anfang. Der pharmakodynam. Wert geht dem Grade 
der garungasteigernden Wrkg. bei dieaen Drogen parallel. (Biochem. Ztschr. 144. 
361—65. Klausenburg.) W o l f f .

E a. T ie rch em ie .

H . J u n gm an n  und M. Sam ter, t)ber den Ealkgehalt von Organen kalkbehandelter 
Katzen. U L  (Vgl. H e u b n e e  u. R o n a , Biochem. Ztschr. 135. 248; C. 1923. IIL  
682.) Nach intrayenoser CaCl,-Zufuhr finden sich im Kleinhim  Ca-Mengen, die 
yielleicht auf eine Anreicherung yon Ca im Zusammenhang mit den cerebellaren 
Funktionsstorungen bei Ca-vergifteten Tieren schliefien laaaen konnten. Auch der
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Ca-Gehalt der Nieren ist hoher ala bei subcutanen Gaben. Bei einem zweiten Tier, 
das intrayenos fructoscmonophosphorsaurcs Ca (12% Ca) erhielt, war der Ca-Gehalt 
der Leber mindestens der Gfache wie bei subcutaner Ca-Zufuhr. DieBe Verb. ist 
also fiir die Anreicherung in Organen viel giinstiger ais CaCl,. Auch in  Enddarm, 
N iere, Gehirn sind die Ca-Werte entsprechend hoher, ahnlich an der Muskulatur. 
(Biochem. Ztschr. 144. 265—69. Berlin, Charitć.) W o l ff .

Gerhard H echt, Uber den Kalkgehalt von Organen kalkbehandclter K atien . IV. 
(III. ygl. yorst. Ref.) W eitere Organanalysen erlauben zusammen mit den obigen 
yon J ungm ann  u. Sam teb  (1. e.) die Aufstellung einer Ca-Bilanz, wonach das Tier 
nach Zufuhr yon 416 mg CaO bis m m  Tode allerhochstens 102 mg CaO wieder 
durch Darm u. Nieren ausgescbieden hat. B ei intrayenoser Injektion yon CaCla 
steigt der Ca-Gehalt der Niere wesentlich hoher an ais bei subcutaner. Dennoch  
reicht die in den Ausscheidungen, Ausscheidungsorganen u. sonstigen weichen 
Organen anzutreffende Ca-Menge kaum aus, um Aufklarung iiber den Verbleib des 
Ca zu geben; die Annahme einer Ablagerung in den Kuochen erscheint unaus- 
weichlich. Nach intrayenoser Zufuhr ist der Ca-Gehalt auch des Blutserums etwa 
sechsmal hoher ais n. oder nach subcutanen CaCl,-Gaben. Bei akuter Ca-Vergif- 
tung scheint die Haut ibren Ca-Gehalt wesentlich zu erhohen. W iederholte intra- 
yenose Zufuhr yon Ca-Acetat fuhrt nicht zu erkennbaren Verśinderungen des 
Organkalkes, auch nicht in der Leber u. im Herzen. (Biochem. ZtBchr. 144. 270 
bis 277. Gottingen, Pharmakol. Inst.) WOLFF.

Gascard und G. D am oy, Uber die Alkohole und die Kohlenwatserstoffe des 
Bienenioaćhses. (Vgl. S. 1397.) D ie Unters. ergab Alkohole u. KW-stoffe, die den 
yorher beschriebenen Sauren entsprechen. AuBer dem Myricylalkohol yon Sch w alb , 
C31HS40 , yon Cerylalkohol wurden gefunden NeocerylalTcohol, CS5H6,0 ,  F . 75,5°, u. 
MontanylalJcohol, CieH60O, F . 84°, die beiden eraten in groBter Menge. Von KW - 
Btoffen fanden sich neben den bereits yon Schw alb  isolierten, Heptacosan u. 
Hentriacontan, auch die den beiden neuen Alkoholen entsprechenden, Pentacosan,

F. 54—54,5°, u. Nonacosan, Ci8H60, F. 63,5°. In reinem Zustande krystal- 
lisieren alle diese Verbb. in hexagonalen oder rautenformigen Tafeln, nicht in 
Nadeln. (C. r. d. l ’Acad. des sciences 177. 1442—43. 1923.) Sp ie g e l .

M aurice P ie ttr e , tjber die Proteide des Milchserwns. Ihre Trennung durch 
die Acetonmethode. (Vgl. S. 1216.) Auch auf die EiweiBkorper des Milchserums laBt 
sich die Methode mit Erfolg anwenden, nachdem das Casein durch Lab ab- 
geBchieden ist. Es wurde HC1 entsprechend 0,7 ccm '/loo-n. HC1 pro ccm Serum 
zugcsetzt, mit A . erschopft, mit Aceton bei 0° gefallt, der Nd. mit dest. W . (%» des 
urspriinglichen Serums) in Beriihrung gelassen u. nach 12 Stdn. gut yerrieben u. 
bei niedriger Temp. durch kraftiges Schutteln mit A. homogenisiert, dann durch 
Zentrifugieren das unl. EiweiB yom gel. Albumin getrennt. Jenes, den Globulintn 
nahestehend, aber wie Casein stets aschehaltig (in der Asche 66,68% CaO u. 
29,70% P ,0 ,)  hat [« ]D in NaOH-Lsg. =  —31° 12'. Es ist in der Milch zu ca. 2,3 g  
fur 1 Liter enthslten. Das Lacłalbumin, durch Fallung mit A . gereinigt (ca. 3,20 g  
in 1 Liter Milch), bildet einen gelblichen Sirup, koagulierend yon 67—70° bis 76 u. 
78“, [«]D=  —41° 23',' erstarrt in Kalte plotzlich zu weiBer M. — Aus der Aceton- 
lsg. wurden durch Erschópfen mit A. ca. 0,086% (auf die Milch bezogen) Lipoide 
mit 0,980% P  isoliert. (C. r. d. l’Acad. des sciences 178. 333—35.) Sp ie g e l .

A nton io  C lem enti, Untersuchungen iiber Arginasen. VII. D ie Arginasen in  
jDarmschleimhant und D arm saft. (VL ygl. A tti R. Accad. dei Lincei, Roma [5] 31.
II. 454; C. 1923. III. 1176.) Im Dunndarmsekret yon AfFen (macacus resus) u. 
Hunden konnte keine Arginase nacbgewiesen werden, wohl aber in der Diinndann- 
mucosa. Das Ferment beteiligt sich also nicht an der intestinalen Verdauung der 
Proteine, sondern tritt wahrscheinlich bei der Synthese homogener, artspezif.

118*
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Proteine in der Darmwand in Aktion. (Atti R. Accad. dei Lincei, Roma [5] 31.
II. 559 —61. 1922. Rom, Univ.) Oh l e .

M. W . B ey e r in c k , Urease ais ein Produkt von Bacterium radicicola. Im An- 
sehluB an die Mitteilung von W e b n e b  (Naturę 112. 202; C. 1923. III. 1030) uber 
die Ggw. yon TJrease in den Knotchen der Wurzeln von Legaminosen weist Vf. 
darauf h in , daB auch Bacterium radicicola reichlich Urease produziert. (Naturę
112. 439. 1923. Goessel [Holland].) Oh l e .

F. M algnon, Uber die Wirkungen der Elektrolyse a u f die Gewebsdiastasen 
tierischen Ursprungs. Uberflufi an Kieselsdure in der Asche. (Ygl. C. r. d. l ’Acad. 
des sciences 174. 566; C. 1922. IV. 341.) D ie nach LEBEDEFFecher Methode aus 
den einzelnen Organen gewonnenen, auf erkrankte Organe spezif. wirkenden 
Estrakte hinterlassen hei Veraschen einen sehr reichlichen, schmelzbaren u. dann 
bei Erkalten zu glasartiger M. erstarrenden Ruckstand, der reich an SiO, bezw. 
Silicaten ist. A lle enthalten ferner Ca, nur einige POłt A s0 4, Mg u. Fe. — Lagg. 
der pulyerigen Diastasen leiten den elektr. Strom wesentlich besser ais reines W . 
u. geben bei der Elektrolyse im positiyen wie im negatiyen T eil Ndd. yon gleichem  
Vcrh. w ie die in Pankreassaft auf gleiche W eise entstehenden. Nachdem so die 
Abscheidung der minerał. Ionen yom EiweiBsubstrat yollstandig erfolgt ist, haben 
die Lsgg. ihre therapeut. Eigenschaften yollstandig yerloren. (C. r. d. l’Acad. des 
Bciences 178. 654—57.) Sp ie g e l .

D e L una, Uber die Teilnahme einer Peroxydase am Auftreten von Pigm ent bei 
Drosophila melanogaster Loeto. DaB das schnelle Auftreten yon Farbungen an 
dem ausgeschlupften Insekt mit der W ikg. einer Perosydase susammenhangt, wird 
aus folgenden Tatsachen geschlossen: 1. Nach Veres. mit p-Phenylendiamin u. 
d-Naphthol, besser mit Benzidin -(- HsOs findet sich Peroxydase an den Stellen, 
die sich starker farben. — 2. Bei gleichen Verhaltnissen bzgl. Oj u. Peroxydase 
ist das Auftreten des Pigments yon der Temp. abhangig. — 3. Anasthetica (A., 
Chlf.) yerzogern das Auftreten der Farbung, w ie Yf. annimmt, durch Lahmung 
der Peroiydase. — 4. In 0,-freiem Medium bewahren die Insekten die kaum merk- 
liche Farbung, die sie beim Ausschlupfen haben. (C. r. d. 1’Acad. des sciences 
178. 525—27.) Sp ie g e l .

M erriU  C. H art und F red er ick  W . H e y l ,  Uber Cholesterylpalmitat, ein B e- 
standteil des Corpus luteum. Das sich bei Konz. des Acetonauszuges yon Corpus 
luteum ausscheidende Prod. besteht aus Cholesterylpalmitat, K-Stearat, moglicher- 
w eise einer sehr geringen Menge Cholesterylstearat u. freien Fettsauren. (Journ. 
Amer. Pharm. Assoc. 13. 17—22. Kalamazoo, Mich., Upjohn Comp.) D ie t z e .

D. A ckerm ann, F . H o ltz  und F . Kuta ch er, Ober die EztraJctstoffe von Eledone 
moschata. (H. Mitteilung.) (I. ygl. Ztschr. f. Biologie 77. 241; C. 1923. I. 1334.) 
D ie ziemlich stark eingeengte LBg. der kohlensauren Basen der Pbo3phorwolfram- 
saurefallung der Lysinfraktion wurde mit Pikrinsaure gefallt, in einen in h. W . 
wl. u. 11. T eil getrennL Der w l. T eil wurde mit iiberschussiger HC1 yersetzt. Der 
in absol. A. unl. T eil der Chloride lieferte reichlich Betainchlorid, der in A. 1. 
T eil wurde mit PtCl<-Lsg. gefallt; neben dem in W . unl. Ammoniumchloroplatinat 
erhalt man hier aus dem in W . 1. Teil eine in k. yerd. HC1 wl. Fraktion u. eine 
sw eite Fraktion beim Einengen des Filtrates der Platinate der ersten Fraktion. D ie  
erste Fraktion wurde in h. W . gel., mit HsS in die Chloride yerwandelt, yon heim  
Eindampfen ausfallendem Betainchlorid durch Aufnehmen in absol. A. getrennt, 
dieser yerjagt, mit AuC^-Lsg. gefallt; mkr. Krystalle des iZomoeMcmirtchloraurates, 
C jjH hNjO sH jAujOs, F . unscharf, 225—235°. Platinat, Cu H ,sN ,0 ,B ,P tC )s , zers. 
bei 229—230°. — Das Goldsalz der zweiten Fraktion unterscheidet sich aoBerlich 
u. in seinem Yerh. beim Umkrystallisieren nicht yom yorigen; JSIedoninchloraurat, 
Cj^HjoNiOjHjAUłCls, F . ebenfalls 225—235°; in dem Muskel in weit geringerer
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Menge yorhanden ais Homoeledonin. — W eiter wurden Taurin  u. Garungmilch- 
sawre identifiziert. (Ztschr. f. Biologie 8 0 . 155—62. Wiirzburg, PhysioL-ohem. Inst.; 
Marburg, Physiol. Inst.) W o l ff .

D. A ckerm ann. F . H o ltz  und H . R e in w e in , Uber die Extrokutoffe der See- 
walze (Holothuria tubulosa). In der Purinbasenfraktion des Muskelschlauohes fand 
sich Adenin, in der Lysinfraktion B eta in ; aus der alkoh. Mutterlauge des Betain- 
chlorides mit PtCJ4 u. dann H ,S  eine Lsg. der Chloride, aus der tiberraschender- 
weise beim Eindampfen nochmals Betainchlorid ausfiel. Aus dem in A . 1. Teil 
der Chloride der A. beseitigt, mit AuCl4H gefallt; (Cl6Hs,N ,0 8)H,Au,Cl81 die in h. 
W . w l. Krystalle schmelzen bei 134° zu einer roten FI.; Platinat, (C16H ,jN ,0 ,)H ,P tC l6, 
in W . zwl.; aber nach Krystallform u. F. nicht mit Homoeledonin (vgl. yorst Bef.) 
ident., sondern ein Isomeres, Betainogen, aus dem beim Eindampfen mit freier 
HC1, die bei der Zers. des Chloraurates mit H ,S frei wird, Betain abgespalten wird, 
u. swar aus 0,3 g  reinen Betainogenchloraurates 0,11 g  Betaingold; der Rest des 
Betainogenmol. besteht yermutungsweise aua einem Trimethylaminheptylsaureiest, 
der peptidartig mit dem Glykokollbetain gekuppelt ist. Auch Homoeledonin u. 
Eledonin  spalten bei HCl-Hydrolyse Betain ab, aber in ungleich geringerer Menge.
— Im alkoh. Filtrat der Pikrinsaurefallung fand sich noch E ledonin, in dem der 
Phosphorwolframsaurefallung Gdrungsmilchsaure. (Ztschr. f. B iologie 8 0 . 163—70. 
Wiirzburg.) | WOLFF.

John  F . F u lto n  jr ., Tterisches Chlorophyll: setne Btziehung zum Hamoglobin 
und anderen tieritchen Pigmentem. Sammelreferat im AnschluB an eigene Unterss. 
an Aktinien, Echinodermen u- Tunicaten. Vf. gelangt zu dem Schlusse, daB bei 
fast allen Eyertebratengruppen im Blate Chromogene yorkommen, die sich in 
ubereinstimmender oder Shnlieher Form in der Haut ais Pigmente wiederfinden 
u. dereń Ursprung in yielen Fallen unmittelbar auf bestimmte Stoffe der Nahrung 
zuriickgeht. (Quarterly Joum. of microscop. science 66. 339—96. 1922. Dyer 
Island [Bermuda], Bermuda biol. Station; Ber. ges. Pbysiol. 21. 344. 1923. Ref. 
A bn d t .) Sp ie g e l

T etsutaro T adokoro und S h o ich i Sato, Studien Uber die Schutzkolloide der 
Hilch. D ie Sauregerinnung wird gehemmt durch Na-Nucleinat Gelatine 
D eitrin, die Labgerinnung durch Na-Nucleinat >  Alkaliglutinat D eitrin . Bei 
konstantem Gehalte an Schutzkolloiden wird d ie  Hemmung mit abnehmendem 
Fermentgehalte groBer, ais dem yorhandenen Ferment entspricht. Viscositat u. 
schutzende Kraft stehen in  keinem Yerhaltnis. Gegenuber anderen Kolloiden ais 
Casein ist die Reihenfolge in der Wirksamkeit nicht die gleiche. Das Verhaltnis von 
Casein e u  seinem Schutzkolloid (Lactalbumin) in der Milch ist maBgebend fur dereń 
Yertraglichkeit. (Journ. of biochem. 1. 433—43. 1922. Sapporo, Hokkaido univ.; 
Ber. ges. Physiol. 22 . 16. 1924. Ref. R h o d e .) S p ie g e l .

P a u l (łuast, Chemische Untersuchung des OrganextraJcts der KonkrementendrUse 
und des Nephridium von Cyćlostoma elegans D rap. Im wss. Organeitrakt der 
Konkrementendruse finden sich C 0 3, HsP O l} HCl, H t SOt , S iO „ Ca, Mg, Fe, N a, 
N H 3\ im tJbergewicht Harnsdure, X anthin, Hypoxanthin, Adenin. Im wss. E itrakt 
des ganzen Emunctoriums wurden 00,(1), E seatinin  u. Allantoin  gefunden. (Ztschr. 
f. Biologie 80 . 211—22. Bonn, Univ.) ’ W o l ff .

E 4. T ie rp h y s lo lo g ie .
R aym ond  G. H ussey und W illia m  R . T hom pson , B er Effekt von radio- 

aktiven Strahlungen und X-Strahlen auf Enzym e. II. B ie  Wirlcung der Strahlungen 
*on Radiumemanation auf Pepsinlosungen. (I. ygl. Journ. Gen. Physiol. 5. 647; 
C. 1923. IH . 1494.) Pepsinlsgg. werden von den Strahlungen der Ra-Em. ebenfalls 
inaktiyiert, u. zwar besteht dieselbe Gesetzmafiigkeit zwiechen den zerstorten
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Fermentmengen u. der zu dieeom Zweck aufgewendeten Strahlungsenergie (TT): 
k =  l/T F *ln  Q0IQ. Beim Trypain geht jedoch die Inaktmerung ca. 20 mai schneller 
vor sich ais beim Pepsin. (Journ. Gen. Physiol. 6. 1—5. 1923. New York, Memoriał 
Hospital; Univ.) Oh l e .

E a y m o n d  G. H ussey  und W illia m  R . T hom pson , B er Effekt radioaktwer 
Strahlungen und X -Strahlen auf Enzyrnc. III. E ine Mafieinheit der A ktivitd t fiir 
Radiumemanati&n. (II. vgl. vorst. Ref.) Beim Studium des Fermentzerfalls durch 
Ra-Strahlungen hatte Bich ergeben, daB die chem. Verandenwg des bestrahlten 
Systems eine Funktion von 2 Variabeln, der mittleren Quantitat Ra — Em (E„) u. 
der Beatrahlungsdauer (i) ist. Weiterhin wurde gefunden, daB bei gleichem Umsatz 
E a' t  konstant, =  W  war. Darin hat W  die Bedeutung eines Energiebetrages, 
wahrend E a eine Menge (ausgedriickt in Curie) darstellt. Daher ist die Formu- 
lierung nicht ganz korrckt. Zur Aussehaltung dieses Dimensionsfehlers setzen Vf. 
an Stelle von E a die GroBe P a =  mittlere Aktivitat des Ra-Praparats, ais dereń 
Einheit diejenige definiert wiTd, welche die mit 1 g  Ra im Gleichgewicht befind- 
liche Menge Emanation (=» 1 Curie) besitzt =  1 Curiestarke (analog KerzenstSrke). 
P a ist also numer. =» E a, folglich W  => P a~t. D ie  von 1 Curie in 1 Stde. aus- 
gestrahlte Energie ist demnach 1 Curiestarkenstunde =  109,3 cal. — D ie Einfuhrung 
dieses neuen Begriffea in die Gleichung (I.) des vorsteh. Ref. gestattet eine bessere 
Auslegung der beobachteten Zuaammenhange. Es ist:

t t 
W  => E a t  =  f E d t  =  f P d t .  

o o
Da Qo konstant, liefert I  bei der Differentiation:

d Q =  — k Q ' d W  = > — k Q ‘ P ’ dł ,
d. h. die ZerfallsgeBchwindigkeit des Enzyms d Q/d t  ist proportional dem Prod. aus 
der jew eils vorhandenen Menge unyeranderten Enzyms u. der jew eils wirkBamen 
Aktivitat des Ra-Praparates. (Journ. Gen. Physiol. 6. 7—11. 1923. New York, 
Memoriał Hospital. Uuiv.) Oh l e .

E m il A b d erh a ld en  und K ik o  Goto, D as Verhalten der Fermente des Magen- 
darmkanals gegenuber Dtketopiperazinen. Mit Ruckaicht auf das immer wahrscheia- 
licher werdende V. von Aminosaureanhydriden im EiweiBmol. (vgl. A b d eeh a ld en , 
Ztschr. f. physiol. Ch. 128. 119; C. 1923. III. 936) sollen Eigenschaften u. biolog. 
Yerh. derartiger Kom pleio untersucht werden, beaonders die Abbaufiihigkeit durch 
bestimmte Fermente des Magendarmkanals (vgl. Ab d e e h a l d e n  u . W a c k eb , Ztschr. 
f. physiol. Ch. 57. 325; C. 1808. II. 1886). D ie yorliegende Unters. beachaftigt 
sich mit Glycyl-d-alaninanhydrid, C6H ,0 ,N „  durch Spaltung von SeidenabfaUen 
mit 70%ig. H2S 0 4 bei 37° erhalten, Kryatalle von bitterem Geachmacfc, Zers. 239° 
(unkorr.), [a]D30 =  —3,28°. D ie Verfolgung seiner Aufspaltung mittels der opt. 
Methode u. der Best. von Amino-N zeigte, daB sie bei Einw. von Pepsin oder 
Trypsin nicht merklich anders verlief ais ohne diese Fermente bei derselben [H'] 
bezw. [OH']. Ea erfolgt oftcnbar die Aufspaltung des Ringes allein durch Saure- 
oder Aikaliwrkg. unter B. von Polypeptiden, die dann durch Polypeptidasen zu  
freien Aminosauren abgebaut werden. (Fermentforschung 7. 169—75. 1923. Halle 
a. S., Univ.) Sp ie g e l .

E m il A b d erh a ld en  und A ugusto  M osohini, Weitere Studien uber die Spaltbar- 
keit von Polypeptiden durch Fermente, an dereń A ufbau  Aminosauren beteiligt sind, 
die unter den Eiwei/ispaUprodukten noch nicht aufgefunden sind. (Vgl. Ab d eb - 
h a ld en  u. KUk t en , Fermentforschung 4 . 327; C. 1921. III. 296.) Es wurden die 
N orvalyl-l-tyrosine entsprechend den fruher unterauchten NorvalyJglycinen her- 
gestellt u. der Einw. von Hefemacerationssaft unterworfen. D ie d-Yerb. wurde 
zerlegt, die 1-Verb. nicht. — d-Brom-n.-valeryl-l-tyrosin, Cu H180 4NBr, Kryatalle
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(aua W.). — .Norvalyl-l-tyrosin, Cu Hł0O*N„ Krystalle (aus h. W.), F. 255—260°, 
=  + 26 ,3° (in W ., c =» ca. 1), 1. zu ca. 1,5% in w. W ., fast unl. in A., 

unl. in A.., Chlf., Essigester. (Fermentforschung 7. 176—78. 1923. Halle a. S., 
Univ.) Sp ie g e l .

E m il A b d erhald en  und W a lter  S t ix , Versuche iiber die JEinwirkung von 
Fermentlósungen au f 3,5-Dijod-l-tyrosin und Glycyl-3,5-dijod-l-tyrosin. Der Befund 
yon A bd erh ald en  u. Sia y u  (ZtBchr. f. physiol. Ch. 61. 405; C. 1909. II. 1482), 
daB Glycyl-3,5-dijod-l-tyrosin im Gegensatze zu der nicht glyeylierten Verb. im 
tier. Organismus kein J abspaltet, wurde bestatigt. Isolierung, der nach Dar- 
reichung von jenem im Harn auftretendon J-haltigen organ. Verb. gelang nicht; es 
wird eine Dijod-p-oxyphenylbrenztraubensaure bezw. -milchsaure, yielleicht noch 
teilweise an Glykokoll gekuppelt, yermutet. Es wurde untersucht, ob sich im tier. 
Organismus lokalisierte Fermente finiłen, die AbBpaltung yon J  aus dem Dipeptid 
u. Zerlegung desselben bewirken. Abspaltung yon J konnte weder bei dem D i
peptid noch bei 3,5-Dijod-l-tyrosin durch Organauszuge bewirkt werden. Zerlegung 
(durch Formoltitration nachweisbar) erfolgte bei dem Dipeptid nicht durch Schild- 
driisenpreBsaft, wohl aber durch Pankreasauszug, Darmschleimhautauszug u. Hefe- 
macerationssaft. (Fermentforschung 7. 179—82. 1923. Halle a. S., Uniy.) Sp ie g e l .

E . C hristine P lllm a n  "W illiams, Untersuchung iiber die Eonstanz der chemischen 
Zusammensetzung des Blutes wahrend der Schwangerschaft. Alg Mittelwerte fand 
Vf. auf 100 ccm Blut 25,2 mg NichteiweiB-N u. 19,5 mg Harnstoff. Bei fortlaufen- 
den Unterss. fand sich der niedrigste Harnstoffwert im 5. u. 6. Monat, wahrend 
der NichteiweiB-N konstant blieb. (Journ. of obstetr. and gynaecol. o f the Brit. 
Empire 30. 186—96. 1923. London, School of med. f. womeo; Ber. ges. Physiol. 
21. 406. Ref. Gb o ll .) Sp ie g e l .

0 . L. V . de W esse lo w , Uber Phosphor und Calcium im B lu t bei Nieren- 
krankheiten. B ei allen schweren Nierenkrankheiten ist der anorgan. P  yermehrt, 
Erhohung yon 5—8 mg in 100 ccm macht schon die Prognose ernst. Direkter 
Parallelismus zu  den Harnstoffwerten besteht nicht, doch scheinen die Ausschei- 
dungBbedingungen fiir beide ahnlich zu sein. Ca war in  den betreffenden Fallen  
yermindert (keine Beziehung zu Krampfuramie, wohl aber zur Refleserhohung bei 
azotam. Uramie). Therapeut. Ca-Gaben hatten keinen Eifolg. (Quart. Journ. of 
med. 16. 341—62. 1923; Ber. ges. Physiol. 21. 482. Ref. S tb a u s .)  S p ie g e l .

W . M ozotow sk i, Uber die N atur des Blutzuckers. D ie yon W in t e r  u . 
Sm it h  (Journ. of Physiol. 57. 100; C. 1923. I. 709) beobachteten u. auf V .. yon 
y-Glucose gedeuteten E rscheinungen konnten n ich t besta tig t w erden. (C. r. soc. de 
biologie 9 0 . 311—13. W arschau, Fac. de mód.) Sp ie g e l .

C. K. W a ta n a b e , Studien iiber die durch Verabreichung von Guanidinbasen 
herbeigefuhrten Stoffwechselceranderungen. VI. D er E in  fiu (i der Guanidinacidose 
a u f den Fettgehalt des Blutes. Bei Hungertieren stellte sich nach Eingabe yon 
Guanidin regelmaBig Acidose einj wahrend die sonst eintretende Lipamie ausblieb, 
was Vf. auf bessere Ausniitzung des Fettes deutet. (Journ. of biochem. 1. 195—200.
1922. San Francisco, Stanford Univ. Med. school; Ber, ges. Physiol. 22 . 59. 1924. 
Ref. Sch m itz .) Sp ie g e l .

G inlio  P u p illi , D ie Harnsdure bei den V(igeln. D ie mittlere Menge von Harn- 
saure und Harnstoff im Blute des Huhnes. Vf. fand fur Harnsaure (modifiziertes 
Verf. yon Curtm ann  u. L e h bm a n) w ie fur Harnstoff (nach Sa lk o w sk i) hohere 
Werte ais biaher angegeben, ubrigens auch im Blute von Saugetieren. Der mittlere 
Harnatoffgehalt der Huhner (0,009%) ist danach betrachtlich geringer ais der yon 
Saugetieren, der mittlere Harnsauregehalt (0,012%) erheblich hoher. D ie Haupt- 
nienge (ca. %) der Harnsaure findet sich beim Huhn im Serum. (Arch. di fisiol. 
21. 61—67. 1923. Parma, Uniy.; Ber. ges. Physiol. 21. 406. Ref. L aquek .) Sp.
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G. V ia le ,  D ie  Diseoziationsgctchwindiglceit des Oxyhamoglobins unter der JEin- 
wirkung des Lichtes. D ie Belichtung bedingte keinen Unterschied in der 0,-K apa- 
jsitSt dea B lutes, besehleunigte die Reduktionsgeachwindigkeit in defibriniertem, 
nicht aber in lackfarbenem Blute, also nur bei Intaktheit der roten Blutkorperchen 
(Parallele bu Chlorophyll). (Arch. ital. de biol. 72. 40—48. 1923. T utin , Uniy.; 
Ber. ges. Physiol. 21. 338. Ref. Schoen .) Sp ie g e l .

G iu lio  P u p illi , Refraktometrisćhe Untersućhungen an Hamoglobinlósungen. Bei 
Unters. verBChiedener Verdflnnungen stieg atcts der Brechungsindex mit der D ., 
aber nicht in gleicher W eise, wenn die Verdiinnungen einmal direkt, das anderemal 
durch D ialyse hergeatellt waren, wobei auch die Dialyae in  geschlossenem Sack 
anders’wirkte ais die gewohnliche. Auch die Oberflachenspannungen der auf dieeen 
yerschiedenen W egen hergeBtellten Lsgg. zeigen Abweichungen. Yermutlich treten 
dabei verachiedene Anderungen der Kolloide ein. Zugabe yon Milchsaure (0,0132 
bis 0,0924°/o) Betzt die Brechungsesponenten um so mehr herab, je konzentrierter 
die Lsg. iat, was nicht auf B. von Methamoglobin, wahrscheinlich auf Aggregation 
von Hamoglobinmolekeln beruht. (Arch. di scienze błol. 4. 285— 306. 1923. Parma, 
Univ.; Ber. ges. Physiol. 21. 478—79. Ref. Schm itz .) S p ie g e l .

Taunematau Taurum aki, Experimenłe1le Studien iiber die intrarenose Infusion  
von physiologischer KochsalzlSsung und Singer-Locheschcr LSsung. D ie Ringer- 
Lockesche Lsg. iat bei intrayenoser Infusion weniger schadlich ais NaCl-Lsg., da 
sie besser ausgeschieden wird u. auch fur yiele Organe, beaonders das Blutgefafi- 
syatem, harmloser zu aein scheint. D ie Infuaionen werden in um ao groBerer
Menge ertragen, je  langsamer infundiert wird u. je groBer die indiyiduelle Fahig- 
keit dea Tieres aur Ausacheidung der FI. iat. W esentliche Erhohung dea Blut- 
drnck8 wurde bei der Infaaion nur beobachtet, wenn der Anfangadrack unter der 
Norm war. Kurz yor dem Tode steigt er rapid u. betrachtlich, um dann abzufallen. 
(Acta acholae med. uniy. imp. Kioto 5. 303—28. 1923. K yoto, Uniy.; Ber. ges. 
Physiol. 21. 484. Ref. W achh old eb .) Sp ie g e l .

T akusM ro K o dam  a und Junzo N a g a i ,  Untersuchmg der Blutzellen durch 
Jodeosinmethode. Eingehender Bericht iiber die mittels dieser Methode featgestellta 
Alkalinitat der yerschiedenen Blutzellelemente. Sie stimmt nicht mit den Verhalt- 
nisaen der Farbung durch saure u. bas. FarbBtoffe uberein, die chem. Theorie der 
Granulafarbung kann daher nicht zutreffcn. (Transact. of the Japanese pathol. 
Soc. 11. 77—79. 1921. Tokyo, Univ.; Ber. gea. Phyaiol. 21. 398. 1923. Ref. 
G b o ll .) Sp ie g e l .

A lessandro  F a lc ła to re , Uber die Cholesterinamie. Klinuche und experimenteUs 
Beitrage. Yerminderung des BlutcholeBterins fand Vf. stets bei Anamie (mit Be- 
ziehung zur Schwere derErkrankung; nach YerabreichuDg yon yiel Eiern Steigerung 
flber die Norm), in  akuten fieberhaften Malariafallen, bei Tuberkulose u. akuten 
Nephropathien, meist bei frischen Sypbilisfallen, bei Bantiscber Krankheit im anam. 
Stadium, Vermehrung bei dieaer Krankheit im ascit. Stadium, bei chroń. Formen 
der Malaria mit Komplikationen seitens der Milz, bei Ikterus, bei chroń. Nephro
pathien u. meiat bei alten Syphilisfallen. — Tieryeraa. ergaben Sinken bei Anamie 
nach Se u. T e, mit der Erkrankung fortschreitend, bei Nephritis nach U  ebenso 
(doch wurde hier einmal starkę Yermehrung beobachtet), erat Vennehrung, dann 
bei Eintritt degeneratiyer Eracheinungen Senkung bei uls-Yergiftung. (G-iorn. di 
clin. med. [Parma], 4. 141—52. 1923; Ber. ges. Phyaiol. 21. 406. Napoli, Ist. 
C. M a b te l l i .  Ref. Schm itz.) S p ie g e l.

S. A . L e y in so n , Untersuchungen iiber die Giftiglceit ton  Menschenblutplasma 
fa r  Meerschweinchen. I. B eziehm g der Giftiglceit zwischen fotalem m d  miitter- 
lichem Plasma. II. GerinnungigiftigJceit. I. Frisch gewonnenes mutterliches 
PlaBma tótet, ictrayenos beigebracht, Meerschweinchen durch akuten Shock. N.
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weibliches Plasma. ist toxischer ala miinnliches^ seine Giftigkeit steigt nach Men- 
Btruation, in der Schwangerschaft u. besondera wahrend der Geburt. Nabelschnur- 
blutplasma ist ungiftig. D iese Unterschiede gehen parallel mit solchen der Ober- 
flachenaktiyitat. — IL D ie Giftwrkg. dea menaehlichen Plaamaa beruht auf intra- 
capillarer Gerinnung, die in der Lunge histolog. nachgewiesen wurde, in Herz, 
L eber u. Gehirn vermutet wird. Wirksamer Faktor ist das Fibrinogen, seine Be- 
seitignng durch Kerzcnfiltration oder Erhitzen auf 56° hebt die Wrkg. auf, yor- 
herige Yerabreichung gerinnungswidriger Stoffe an die Yersucbstiere yerzogert sie. 
(Journ. of immunol. 7 . 497—509. 511—22. 1922. Chicago, Univ. o f Illinois; Muni- 
cipal tubercul. sanit; Ber. ges. Physiol. 21. 297—98. 1923. Ref. Sc h n itzer .) Sp .

W . K op aczew sk i, D er Humoralshoćk durch Seifen und die Hamolyse. Der 
Schutz gegen anaphylakt. Shock durch vorherige Darreichung von Na-Oleat, gallen- 
sauren Salzen, Saponin usw. wird vom Vf. ais eine Stabilisierung des kolloidalen 
Zustandes im Serum durch Verminderung der Oberflachenspannung der Korper- 
Bafte aufgefafit, wiihrend L uilliiR E  ais Ursache B. unl. Ca-Seifen im stromenden 
Bluta ais Ursache betrachtet. Vf. weist nun nach, daB der akut todliche Shock 
nach Einspritzung von Seifen auf Hamolyse beruht, daB B . von Ca-Seifen bei den- 
jenigen Konzz., die bei der Schutzwrkg. im Blute yorhanden sind, nicht stattfindet, 
daB dagegen zwischen den schiitzenden u. die Oberflśichenspannung erniedrigenden 
Dosen meist ein Zusammenhang besteht; bierin ergab sich nur bei Saponin eine 
Differonz gegenuber Na-Oleat, die Vf. durch Kombination der Wrkg. des frei- 
gewordenen Hamoglobins (niedrige Oberflachenspannung) mit der des Saponins er- 
klaren w ill. (Arch. internat, de pbysiol. 21. 1—7. 1923; Ber. ges. Physiol. 2L  
303—4. Ref. S c h n itzeb .) Sp ie g e l .

A lic e  C. E y a n s, D ie Giftigkeit von Sauren fiir  Leukocyten, nachgewieten 
durch die TropinreaJction. Leukocyten absorbieren H ‘ aus schwach sauien LBgg. 
u. erleiden bei einer gewissen GroBe dieaer Adsorption Scbadigung der phagocyt. 
Fahigkeit (Milchsaure, Esaigsaure u. Buttersaure bewirken auBerdem noch besondere 
SchSdigung). B ei Phagocytoseyerss. in yitro Bind deshalb die Leukocyten gegen  
EinfluB yon Sauren zu schutzen (gepufferte L sgg .!). D ie Vereinigung yon Schutz- 
korper (Bakteriotropin) mit dem Bacterium (StreptococcuB) wird durch die Ande- 
rungen der [H‘] nieht beeinfluBt. (Journ. o f immunol. 7. 271—304. 1922; Ber. ges. 
Physiol. 21. 298. 1923. Ref. E. K. W o lf f . )  S p ie g e l.

B en jam in  S. N enhaunen und Jam es E . B realin , Untersuchung iiber den E in - 
flufi ćhemischer Stoffe a u f die Erythrocytenmembranen durch Anderungen im Kor- 
perchemolumen. In den isosmot. Konzz., bei denen sie gerade den Beginn von 
Hamolyse herbeifiihren, wirken die folgenden Salze auf die Zunahme des Blut- 
korperchenvol. in der Beihe CaCl, < [ NaCl < [  KC1, Glucoae ahnlich CaCl,. (Buli. 
of tbe J ohns H o p k in s  Hoap. 34. 199—201.1923. Baltimore, J ohns H o pk in s  Univ. 
med. school; Ber. ges. Phyaiol. 21. 472—73. Ref. KttBTEN.) Sp ie g e l .

W illia  E . G onw ens, W irkung der Temperatur auf die Eeaktionsgeschieindigkeit 
der Hamolyte. Erhohung der Temp. beschleunigt einerseits die Hamolyse nach Art 
chem. Rkk., hemmt sie andererseits durch Inaktivierung des Komplements, die bei 
langerem Erwarmen schon bei 20° deutlich wird. Das Optimum der Temp. liegt 
bei 40—45° (90—95% Umsatz). D ie Bindung von Amboceptor an Erythrocyten 
betragt bei 10° in 1 Min. schon 90%, wird deshalb durch Erhohung der Temp. 
nur wenig beeinfluBt. D ie Bindung yon Komplement an den Kom plei Ambo- 
ceptor-Erythrocyt ist nicht fest u. wird ais Oberflachenerscheinung gedeutet. (Journ. 
of infect. dis. 32 . 421—32. 1923. Chicago, Univ. of Chicago; Ber. ges. Physiol. 2L  
476. Ref. KtłBTEN.) Sp ie g e l .

M aurice R en aud  und J u g e , Uber die hamostatieche Wirkung von Natrium- 
citrat. Intrayenoee Injektion des Salzes in 30% ig- Lsg. (10—25 ccm) brachte heftige
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u. jeder anderen Behandlung widerstehende Blutungen sofort zum Stillstande. 
Anderungen in den Eigenschaften des Blutplasmas lieBen sich dabei nicht nach- 
weiaen. D ie W rkg. diirfte im Zuaammenhange stehen mit sofort nach der Injektion 
eintretenden yaaomotor. Erscheinungen, die zu einem shockartigen Symptomen- 
komplex gehoren. (C. r. soc. de biologie 90 . 425—26.) Sp ie g e l .

H . C hiari und F . S ilb orste łn , Untersuchungen iiber die Bildung des Diphtherie- 
toxins. In Ubereinstimmung mit D een by  (vgl. D e e n b y  u. W  album , Biochem. 
Ztschr. 138. 505; C. 1923. III. 1496) konnten einfache Beziehungen zwischen  
formoltitrierbarem N u. Veranderung der [H'] einerseita, Toxinproduktion anderer- 
seits nicht nachgewiesen werden. Fiir die Gewinnung hochwertiger Diphtherie- 
to iine scheint eB am giinstigsten zu sein, wenn man in die vergorene u. leicht 
aDgedaute Bouillon Diphtheriebacillen bringt, die in  rascher Folgę einige Małe 
einen Zucker neben hochmolekularen EiweiBkorpern enthaltenden Nahrboden (Loffler- 
Berum) passiert haben. (Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin 38 . 337—45. 1923. W ien, 
Univ.) W o l f f .

Q. E am on, tjber das Diphtherietoxin und -antitoxin. FlockungsvermSgen und  
immunisierende Eigenschaften. Der Inhalt deckt sich mit dem fruherer Veroffent- 
lichungen (C. r. soc. de biologie 88. 167. C. r. d. l ’Acad. des sciences 177. 1338;
C. 1923. IV. 85. 1924. I. 681) dea Vf. (Ann. Inat. Pasteur 38. 1—10.) Sp ie g e l .

H ans Sch m idt, Zur Frage der antigenen W irkung der Typhusbacillenfettstoffe. 
Entgegen den Angaben von Stu b ee  (Biochem. Ztschr. 77. 388; C. 1917. I. 95. 
Vgl. auch Sc h a c h en m eie b , Biochem. Ztschr. 124. 165; C. 1922. I. 515) ergaben 
die Versa. des Vfs. keine B. von abgestimmten zusammenballenden Kriiften des 
Serums nach Einspritzung der mit A. aus Typhusbacillen ausziehbaren Fettstoffe. 
D ie  Fahigkeit der Zusammenballung wird einem Typhusimmunserum durch A. 
nicht entzogen u. einem n. Serum durch dic Stoffe des ath. Auazugs von Typhus
bacillen nicht verliehen. Nennenswerte Gewichtszunahme bei Behandlung von  
Tieren u. Menschen mit solchen Fettstoffen lieB sich auch nicht beobachten. Vf. 
glaubt trotzdem diesen Stoffen eine antigene Rolle nicht endgultig absprechen zu 
sollen, weil erst Verss. entscheiden konnten, wobei die Stoffe in einer dem Ver- 
teilungsgrade in der naturlichen Zelle entaprechenden Form eingefiihrt werden. 
(Ztschr. f. Immunitatsforsch. u. exper. Therapie I. 38 . 511—19. Hamburg, Krankenh. 
Eppendorf.) Sp ie g e l .

H . K oen igsfe ld , Uber Beeinflussung der Immunkorptrbildung durch Hóhen- 
sonnebestrahlungen. An Tieren zeigte sich kein EinfluB auf Komplementgehalt u.
B. von Tetanuaantitoiin; dagegen erhohen sich Agglutinations- u. Hamolysintiter 
sow ie Pracipitinbildung. Auch uberimpfte Mausetumoren werden im Sinne einer 
Hemmung beeinfluBt, wobei es sich nicht um B. von echten Antikorpern handeln 
kann, sondern nur um eine unspezif. allgemeine Resistenzsteigerung. (Ztachr. f. d. 
ges. exp. Medizin 38. 410—19. 1923. Freiburg i. Br., Univ.) W o l f f .

C hiencliI W h a , Beitrag m m  Verhalten von Calcium, Kalium, Chlor und 
Phosphor in der Milch und zur Technik der Ultrafiltration. Das Ca iat bis zu 50% 
in kolloidaler, nicht diffusibler Form in der Milch vorhanden. Durch Sauerwerden 
der Milch geht das geaamte Ca in ionisierte Form uber. Auch der P iat zu etwa 
60% in nicht diffusibler Form enthalten, K  u. Cl dagegen Bind yollstandig diffusibel.
— GroBere Mengen Ultrafiltrat werden rasch erhalten, wenn man ein zylindr. Sieb 
benutzt, um das ein Kollodiumfilter angebracht ist. (Biochem. Ztachr. 144. 278—84. 
Berlin, Charitć.) W o l f f .

L eroy  S. P a lm er , Is t Lipase ein normalcr Bestandteil der Kuhmilch? Nach 
Yerschiedenen Verff. angestellte Veras. fiihren zu dem Schlusse, daB Kuhmilch in  
der Norm keine Lipase enthalt. (Journ. of dairy science 5. 51—63. 1922. St. Paul 
[Minnesota], Univ.; Ber. ges. Phyaiol. 21. 432. 1923. Ref. D a y id so h n .) Sp ie g e l .
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H erb ert E rn est W oodm an und J oh n  H am m ond, D ie Zusammeneetzung ton  
Sekretem, aus den Ruheutern wahrend der Trachtigkeit. (Vgl. Journ. A gricult 
Science 12. 97; C . 1922. III. 304.) Wahrend der eraten 4 oder 5 Monate der 
Trachtigkeit zeigen Charakter u. Zus. der Milch keine wesentliehen Abweichungen  
von der Norm, dann beginnt die eigentliche Milch zu verschwinden u. daa Sekret 
von honigartiger Konsistenz enthalt schlieBlich ca. 40°/, feate Beatandteile, darunter 
35% Globulin, desaen betrachtliche Menge fur alle autierhalb der n. Lactations- 
periode gewonnenen Proben eharakteriat. ze. aein scheint. Der Aachegehalt blieb 
ziemlich konstant. (Journ. Agricult. Science 13. 180—91. 1923. Cambridge, Univ.; 
Ber. gea. Phyaiol. 21. 341—42. Ref. K b z y w a n ek .) Sp ie g e l .

Takamaro C huin, D ie Ausscheidung uersćhiedener Substanzen und dadurch 
hervorgerufene tntzilndliche Veranderwngen in  den Respirationsorganen. I. Mitteilung. 
Gewiase Subatanzen scheinen in den Capillarbronchien u. A lveolen zur Aus- 
acheidung zu gelangen, u. dieae Art der Ausacheidung kann eine Rolle bei der 
Entatehung von Bronchitis u. Pneumonie apielen. Nach Injektion yon Lipoiden 
(Cholesterinester), Cantharidin u. H abugift, fanden aich bei Saugetieren u. Vogeln 
entziindliche Veranderungen an den Atmungaorganen. (Tranaact. o f the Japaneae 
pathol. aoc. 11. 99. 1921. K yoto, U niv.; Ber. gea. Phyaiol. 21. 397. 1923. Ref. 
L e w in .) Sp ie g e l .

M argarete L evy , Wachsłumshemmungen nach Bestrahlung m it Ultraviolettlicht. 
Beatrahlung mit Quarzlampenlicht hemmt bei friach geworfenen Mauaen u. Meer- 
schweinchen Wachstum dea Korpers u. der Haare, waa spaterhin wieder aus- 
geglichen werden kann. Beatrahlung dea trachtigen Muttertierea bewirkt keine 
MiBbildung der Jungen. (Strahlentherapie 15. 390—97. 1923. Berlin, Univ.; Ber. 
gea. Phyaiol. 21. 331. Ref. P in c u ssen .) Sp ie g e l .

Sabato V isco , D er Nahrwert der Samen von Lathyrus Glymenum. 2. Mit
teilung. Ala weitere Stutze, daB die Lathyruaaamen geniigend Yitamin B entbalten, 
werden folgende Verauchareihen mitgeteilt: 1. Nach 39 bezw. 49 Tage dauernder 
auBschlieBlicher Ernahrung von Tauben mit jenen bedingte Eraatz durch geschliflFenen 
Reia Auftreten polyneurit. Symptome erst in der gewohnlichen Zeit, ein Zeichen, 
daB wahrend der Lathyruaernahrung keine Verarmung dea Organismua an Vitamin 
eingetreten war. — 2. Nach durch auaachlieBliche Ernahrung mit geachliffenem 
Reia eingetretener Polyneuritis wurde dieae durch Zuaatz von taglich 5—10 g  
Lathyruaaamen zum Stillstand gebracht, durch 20—30 g zur achnellen Beaserung 
u. Heilung. (Arch. Farmacologia aperim. 37. 47—48. 49—57. Rom, Univ.) Sp ie g e l .

D. B reese  Jon es, A. J . F in k s  und C arl O. Joh n s, Nahrwert von Eiweifi- 
misćhungen aus M ais und verschiedenen Konzentraten. Mischungen von 25 Teilen  
TomatenaamenpreBkuchen, Sojabohnenmehl oder ErdnuBmehl u. 75 Teilen gelbem  
Maiamehl, 12—15%  EiweiB enthaltend, gaben in einer bzgl. der NichteiweiB- 
nahrungsstoffe vollwertigen Koat fiir daa n. Wachstum weiBer Ratten geeignetes 
EiweiB. Miachung gleicher Teile Maia- u. CocosnuBmehl war geeignet bei 12%  
EiweiB, ermoglichte nur etwaa yermindertes Wachstum bei 9%- Nach Yeraa. mit 
nur 7,2%  EiweiB in Form der Gemiache rangiert der W ert der EiweiBatoffe ais 
Erganzung zu denjenigen dea Maisea in der Reihenfolge Soja, ErdnuB, Tomate. 
(Journ. Franklin InBt. 196. 829. 1923. U. S. Bureau of Chem.) Sp ie g e l .

H . H . M itc h e ll und V a len te  V ille g a s , Der Nahrwert der Eiweifistoffe aus 
CocosnufimM, Sojabohnen, Reiskleie und M ais. Aus Veras. an Ratten mit Zuaatz 
von 10%  EiweiB zu einer sonst quantitativ ausreiehenden Nahrung ergaben aich 
folgende Mittelwerte fiir den biol. W ert des Eiweifiea: CocoanuB 58%i Sojabohne 
64% , Reiskleie 67%  in Gemischen gleicher Teile Mais u. Sojabohne 66% , Cocoa- 
mehl -J- Mais 58% , Cocosmehl Reiskleie 63% . (Journ. of dairy science 6.
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222—36. 1923. Urbana, Univ. of Illinois; Ber. ges. Physiol. 22. 58. 1924. Ref. 
K affham m er .) Sp ie g e l .

E . L esn ś und M. Y a g lia n o , B as antisJcorbutische Yermogcn' gezuckerter kon- 
densierter M ilch von alter Herstellung. Obwohl nach H a r d en  u . Z ily a  (Biochem. 
Journ. 12. 259; C. 1919. I. 391) das Yitamin C beim A ltem  schnell an Wirksamkeit 
verliert u. auch eine stark zerstorende Wrkg. yon Os auf dieses Vitamin angenommen 
■wird, zeigte sich 15 Monate alte kondensierte Milch, mit sterilem W . 1 : 4  verd., 
zur Ernahrung yon Meerschweinchen ebenso geeignet w ie Bohmileh, wahrend 
15 Min. auf 120° erhitzte Milch in 18 Tagen zum Tode mit typ. Skorbut fiihrte. 
(C. r. soc. de biologie 90. 393—94.) Sp ie g e l .

E . N o b e l, Uber die Beeinflussung des experimentellen Meerschiceinchenskorbuts 
durch die G raviditat. (Vgl. N obel u. W a g n er , Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin
38 . 181; C. 1924. I. 930.) GJrayiditśŁt yermag zumeist den StofFwechsel so zu be- 
einflussen, daB es nicht zum Entstehen des Skorbuts kommt, auch wenn das Tier 
an der Vitamin C-freien Fiitterung zugrunde geht. (Ztschr. f. d. geB. exp. Medizin 38. 
528—36. 1923. W ien, Univ.) W o lf f .

A. L ich ten ste in  u. E . v . E u ler , Vorversuche zur Aufstellung einer B ilans der 
wasserlSslićhen Biokatalysatoren  (Fitamine) bei Sauglingen. Mittels Feststellung der 
Beschleunigung der Garungsgeschwindigkeit von Trockenhefe mit bekanntem 
Aktivatorgehalt wurde festgestellt, w ie sich bei Sauglingen die mit der Nabrung 
aufgenommene Anzahl Einheiten von Yitamin B  zu der durch Harn u. Stuhl ab- 
gegebenen yerhalt. Dabei ergab sich, daB Muttermilch mehr Biokatalysator enthalt 
ais Kuhmilch, Stuhlaufschwemmungen sehr w enig, Harn deutlich u. daB die Be- 
schleunigungBkurven Maxima durchlaufen. — Das Hardensche Coenzym yerhalt 
sich wie Phosphat insofern, ais es nicht nur einer der Garungsaktiyatoren, Bondern 
notwendig fur die Wirksamkeit der meisten anderen Biokatalysatoren ist. (Acta 
paediatr. 2. 383—99. 1923; Ber. ges. Physiol. 21. 383. Bef. F retjdenberg .) Sp.

G. M a rsh a ll E in d la y , B ie Bezithung von Vitamin G zur Bakterieninfekiion. 
(Ygl. F i n d l a y  u. M a c k e n z ie , Biochemical Journ . 16. 574; C. 1923. I . 475.) Mit 
von  V itam in C freier Kost ernShrte M eerschweinchen hatten  yerm inderte K esistenz 
gegen Pneum o-, Staphylo- u . Streptokokken u. B. coli. Vf. b ring t dies in  Zu- 
sam m enhang mit der Schadigung des blutbildenden Knocbenmarka, die bei skorbut. 
T ie ren  aufzutreten  scheint. (Journ. of pathol. and  bacteriol. 26. 1—18. 1923. Edin- 
bu rgh , P hysicians’ L ab .; B er. ges. Physiol. 21. 295. Bef. S e lig m an n .)  S p ie g e l.

J o h n  H . N orth rop , B ie  Bynam ik der Trypsinverdau,ung. I. Versuche uber 
das Vorhandensein einer intermediarcn Verbindung. Der Grad der Caseinspaltung 
durch Trypsin wird durch Zufiigung von Gelatine nicht beeinfluBt. Das Trypsin 
vexbindet sich daher nicht auch noch mit der Gelatine, wenn nicht Sonderenzyme 
fur Casein u. fur Gelatine yorhanden sind. D ie Ggw. von Casein fordert das 
Gelatinespaltungsyermogen des Trypsins nach Hitzeinaktiyierung, die Ggw. yon 
Gelatine fordeit ebenso die Caseinspaltung. Fiir den ersten genannten F ali muBten 
zw ei Sonderenzyme angenommen werden, aus der zweiten Yersuchsreihe ist aber 
zu folgern, daB das gleiche Enzym Casein wie Gelatine angreift. (Journ. Gen. 
Physiol. 6. 239—43. B o c k efel ler -Inst.) W o l ff .

W . H . V e il ,  Physiologie und Pathologie des Wasserhaushaltes. Ausfuhrlicher 
Cberblick uber den gegenwartig9n W issensstand. (Ergebn. d. inn. Med. u. Kinder- 
heilk. 23. 648—784. 1923; Ber. ges. Physiol. 21. 383—85. Bef. Me y e r -B isc h .) Sp.

TJ. L om broso und V . S iracn sa , Uber den FettstoffwecJiscl. HI. Mitteilung. 
Uber den Fettstoffwcchscl in der Leber hungernder oder panlreasexitirpierter Hunde 
nach Zuftihr von Traubenzutker zum BurchstrSmungsblut. D er Zusatz yon Trauben- 
zucker anderte die fruheren Befunde bei den Lebern der unter den yerschiedenen 
Bedingungen gehaltenen Hunde in keinem Falle wesentlich, Mangel an jenem kann
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alao nicht die Ursache der fehlenden Fettyerwertung bei Hunger oder nach Pantreas- 
eiatirpation sein. (IV. ygl. L ombkoso, Ann. di clin. med. 12. 65; C. 1923. III. 465.) 
(Ann. di clin. med. 12. 1—7. 1922. Messina, U n iv .; Bor. ges. Phyaiol. 21. 386. 1923. 
Ref. L a q uek .) Sp ie g e l .

Shunjiro  H a tto r i, Uber den Einflufi von Natriumchlorid auf Fettresorption. 
NaCl in der Kost kann die Fettresorption erheblich hemmen. In vitro zeigte aich 
der hemmendo EinfluB yon, NaCl auf Spaltung yerBchiedener Fettarten durch Lipase 
um so groBer, je hoher die Konz. an NaCl war. (Journ. o f oriental med. 1. 51—56. 
1923. Kyoto, U niv.; Ber. gea. Physiol. 22 . 60. 1924. Bef. K apfh a m m ek .) Sp ie g e l .

G erolam o Cnneo, B er Begriff des Arthritism us und das Gleichgewichtsgesets 
fiir Stickstoff und Galorien. Verlangsamung des Stoffwechsels bei den unter der 
Bezeichnung „Arthritismus11 zusammengefaBten Krankheiten ist nicht festgestellt, 
eine gemeinsame Basia dieser Krankheiten konnte Vf. in geBteigertem Harnsaure- 
gehalt deB Blutea nicht nachweisen. Nach ihm ist die gesamte phyaiolog. u. 
patholog. yorhandene Hsrnsaure auf Oxydation von Xanthinba9en zu beziehen, die 
geringe n. auftretende Menge lediglich den hydrolyt. Funktionen der Leber ent- 
gangen. Wahrend der Gichtanfalle liegt Hyperazoturie (Vermehrung von Harn- 
saure- u. Harnstoff-N im Harn) vor. (Rif. med. 39. 535—38. 1923; Ber. gea. Physiol. 
21. 393. Ref. J a s tk o w itz .)  S p ie g e l .

R ob ert W elB  und M ax R e iB , tiber die Wirkung des Alkohole auf den 
respiratorisehen Stoffwechsel. Alkoholgaben fiihren bei Kaninchen regelmaBig zu 
Sinken dea respirator. Qaotienten u. Anstieg des Os-Verbraucha. D ie B. von COa 
ist je nach GroBe der anstcigenden Warmebildung konstant, vermindert oder ge- 
steigert. (Ztschr. f. d. gea. exp. Medizin 38. 420 — 27. 1923. Prag, Deutache 
Univ.) W o l ff .

R o b ert W eiB  und M ax R eiB , Uber den JEinflufi des Adrenalins und P itu itrin s  
au f dtn respiratorisehen Sto/fwechsel hungernder und gtfutterter Kaninchen. Adrenalin 
intrayenos fiihrt zu starkerer Kohlenhydratyerbrennung u. aomit zu Erhohung dea 
respirator. Quotienten. Das Verh. der Calorienproduktion h&ngt vom Kohlenhydrat- 
reichtum der Tiere ab. Bei gefiitterten, an Kohlenhydraten reichen Tieren kommt 
es zu einer Steigernng der Calorienproduktion u. des respirator. Stoffwechsels, bei 
einer Verarmung an Kohlenhydraten durch fortgesetztea Hungern oder yoran- 
gegangene Adrenalininjcktionen zu einer allmahlich abnehmenden Steigerung u. 
endlich zu einem Sinken der Warmebildung. Pituitrin intrayenos wirkt auf den 
respirator. Stoffwechsel u. die Warmeproduktion ahnlich w ie Adrenalin. Beide 
setzen den Stoffwechsel herab u. Bteigern gleichzeitig die Verbrennung der Kohlen- 
hydrate. (Ztachr. f. d. gea. e ip . Medizin 38. 428—37. 1923. Prag.) W o l f f .

R o b ert W eiB  und H erth a  K ebenfeld , B er JEin/lufS der Temperatur a u f d tn
Sauerstoffverbrauch des isolierten Froschmuskels. Der Os-Verbrauch des isolierten  
Froschmuakels im April u. Mai steigt bei Erhohung der Umgebungstemp. B ei einer 
Steigerung der Temp. von 10° auf 20° steigt der Stoffwechsel um 42—124°/0, im 
Mittel um 84%. Bei einer Anderung der Temp. yon 20 auf 25° betragt die Stoff- 
wechselsteigerung 7—73%, im Mittel 40%• (Ztschr. f. d. geB. exp. Medizin 38. 
443—44. 1923. Prag.) W o l ff .

T heodor B rugsoh  und Irg er , Uber die Ausscheidung des E isens durch die 
Galie, ein Beitrag zur Physiologie des Eisenstoffwechtels und zur Phyeiologie der 
Galie. Nach YersB. an Hunden besitzen w ir in  der Galie einen Faktor der Fe- 
Ausacheidung, der fiir den Fe-Stoffwechael yon groBer Bedeutung ist u. damit aeine 
beBondere Note fiir die Falle yermehrten Blutumsatzes bezw. geatorter Leber- 
funktion haben muB. (Ztschr. f. d. ges. eip . Medizin 38. 362—66. 1923. Berlin, 
Charitś.) W o lf f .
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T heod or B rn gsch  und H ans H orsters, Cholerese und Cholerełica, ein Beitrag 
zu r  Physiologie der Galie. Cholerese ist die in einer Zeiteinheit abgesonderte Galien- 
menge, wie sie aus einer Lebergallenfiatel produziert wird. Ein Cholereticum ist 
ein diese Cholerese fórderndes Hilfsmittel. Cholagoga bewirken die Espulsion yon 
Blasengalle. — UnterBS. an Gallenflstelhunden. Das spezif. Gew. der Fistelgalle  
b e trag t 1,0083—1,0149, im Mtttel 1,0120, die innere Keibung 1154—1160 (1140 fiir 
reines W .); die Oberflachenspannung ist ziemlieh konstant etwa 64,3. D ie innere 
ReibuDg ist somit um durchaehnittlich 30°/0 hoher ais bei reinem W ., die Ober
flachenspannung um 10% erniedrigt. — D ie Tatigkeit der Leber steigt, sow eit sie 
sich in der Gallenabsonderung dokumentiert, in der Naeht an. Wahrend der h. 
Tage nimmt die GroBe der meisten Stundenwerte ab, die Verwasserung der Galie 
dagegen zu. Eigengalle u. Desozycholsaure erhohen die Gallenabsonderung; naeh 
Eigengalle steigt die Oberflachenspannung der G alie, nach Desosyeholsaure sinkt 
sie um fast ebensoyiel. Da diese Saure w ie alle Gallensauren stark oberflaehenakt. 
ist, muB man annehmen, daB die zugefiihrte Desoxycbolsaure auf dem W ege iiber 
Darm, Pfortader, Leber alsbald wieder in  der Galie erscheint. W. in erhebliehen 
Mengen steigert die Gallenabsonderung nicht, nur der duich Essigsaure fallbare 
Anteil ist um etwa 30% erhoht. Fiir Salicylsaure war keine eindeutige gallen- 
treibende W rkg. festzustellen; die nach Gabe des Na-SalzeB abgesonderte Galie hat 
die Eigenschaften yon Blasengalle. Nach groBen AlJcoholg&ben nimmt die Gallen- 
abBonderung sehr stark ab, wobei eine fast farblose „weiBe Galie" sezerniert wird. 
Zwischen der Ausaeheidung yon W . durch Leber u. Niere beBteht ein Antagonis- 
mus; dementsprechend yermindern Coffein u. N ovaw rol den GallenfluB bis weit 
unter die Halfte des n. Tageswertes. Aber wahrend beim Noyasurol der Trocken- 
gehalt um iiber 50% zunimmt, sinkt er beim Coffein stark ab. Atophan  erzeugt 
einen maehtigen GallenfluB, der den der bekannten gallentreibenden Mittel weit 
iibertrifft. D ie so entleerte Galie ist fast reine Lebergalle. Ebenso wirken sein  
Na-Salz u. sein Methylester. Atophan ist ein typ. Cholereticum. Auch Kombina- 
tion der Phenylchinolincarbonsaure mit Desosyeholsaure u. Salicylsaure fiihrt zu 
sehr wirksamen Praparaten. Hierbei scheint sich auch die lange yermutete W rkg. 
der Salicylsaure auf die Gallenblasenentleerung an sich zu zeigen. (Ztschr. f. d. 
ges. exp. Medizin 38. 367—97. 1923. Berlin, Cbaritć.) W o l f f .

T heodor B rngach und E rn st F ra n k e l, Fettsaurenresorption und Galie. Der 
gesunde Magen-Darmkanal yon Hund und Mensch resorbiert yon yerfiitterter 
Stearinsaure (in Form yon Seife) den groBten Teil. Sobald aber ein absol. Ab- 
sehluB der Galie yom Darm yorhanden ist, yersagt die Besorption u. die Resorptions- 
werte Binken auf 0—11%> bei unyollstandigem VerschluB auf 28—34%. (Ztschr. 
f. d. ges. exp. Medizin 38. 398—406. 1923. Berlin, Charitć.) WOLFF.

G enesio P aoheco, Experimentelle Versucht uber die Wirkung der Kolloide a u f  
die Im munitat. I. Natiirliche Im munitat. D ie Injektion yersebiedener Kolloide 
(A g, R h, MnCl,) laBt das Agglutinationsyermogen gegenuber gewisaen Bakterien 
sinken, gegenuber einzelnen aber auch steigen. (C. r. soc. de biologie 9 0 . 298—300. 
Ist. Oswaldo Cruz [Brasilien].) Sp ie g e l .

A . H o ttin g er , Z ur Wirkungsioeise des Schwefels. W ie H e f f t e b  u . H aushann  
friiher naebgewiesen baben, wird S durch eine Reihe yon Organen in H ,S yer- 
wandelt, w ie er auch bei Hefegarung ais typ. H-Acceptor wirkt. D ie B. yon Poly- 
sulfiden aus H ,S geh t um so besser yor sieb, je  starker alkal. das Medium ist, fur 
die Resorption yon S diirften daher die Verhaltnisse um so giinstiger sein, je  mehr 
alkal. die Rk. im Darm ist (Empfeblung gleichzeitiger Zufuhr yon Alkali). Aus 
dem M assenw irkungsgesetz wird gefolgert, daB S auch ais Polysulfid resorbiert 
werden kann, also in leicht abspaltbarer Form im .Organismus kreieen u. auch 
noch dort ais Dehydrogenisierungsmittel wirken kann, wo es O nicht tut. Neben
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Eed. u, Polyaulfidbindung kann aber auch Oiydation eintreten. Vf. nimmt einen 
Osydoreduktionayorgang nach Art der Cannizzaroschen Rk. au. Garung yon Glu- 
cose, Glycerin, /S-Milchsaure, Bernsteinsaure durch Hefe wird durch Zusatz von 
Polyaulfid, aowie von kolloidalem, gefalltem S erheblich gefordert. Der S scheint 
hei Oxydationsyorgangen im Organismus, namentlich bei Abbau gewiaaer aaurer 
Stoffwechselprodd., einer groBen Rolle fahig. (Schweiz. med. Wochenachr. 53. 429 
bis 432. 1923. Basel, Uniy.; Ber. gea. Physiol. 22 . 5—6. 1924. Ref. WOLFF.) Sp .

L. J . Sim on und E .‘Aubel', Versuch zum Nachweis der Brenztraubensaure im  
Muskel und in  der Leber. (Vgl. C. r. d. 1’Acad. dea aciencea 176. 1925; C. 1923.
III. 1495.) In Ggw. yon Bouillon aus Leber oder friachem Muakel yerachwindet 
Brenztraubensaure nicht, in yiyo nach Einspritzung in die Leber langaam, so daB 
nach 1 Stde. noch ca. 40% unverandert gefunden werden. Alanin, Glucose, Milch
saure lieferten unter gleichen Umatśinden keine nachweisbare Menge Brenztrauben
saure. Dieses negatiye Ergebnis kann aber auf ungeniigender Empfindlichkeit des 
Nachweisyerf. oder auf schneller Umwandlung der Siiure im Moment der Ent- 
atehung beruhen. (C. r. d. 1’Acad. des sciencea 178. 657—59.) Sp ie g e l .

E . L eśne und H . B a ro k , Adrenalin, beim K inde rektal verabreicht. (Vgl. 
L e sn ś , Buli. et mśm. de la soc. mód. des hop. de Paria 36. 800; C. 1921. I. 185.) 
Um auf diesem W ege eine deutliche Wrkg. auf Pula (Beachleunigung um 10 bis 
12 SchlSge) u. Blutdruck (Erhohung des Masimums um ca. 2°) zu bewirken, bedarf 
ea fiir Kitider yon 10—14 Jahren 60—80, beaser 100 Tropfen l% Dig. Adrenalinlag., 
einer Menge, die per os keinerlei Anderung des Blutdrucka u. kaum eine leichte 
Beachleunigung dea Pulses herbeifiihrt. Dabei wurde niemała Glykoaurie erzeugt. 
Bei jiingeren Kindern ateht die Menge von 100 Tropfen rektal, indem sie den Puls 
bia um 30 Schlage beachleunigt u. Estrasystolen heryorruft, bereita an der Grenze 
der Ertraglichkeit. (C. r. soc. de biologie 9 0 . 389—92.) Sp ie g e l .

M ario A iazzi M a n c in i, U btr die Wirkung der Camphocarbonsaure. Beitrag  
zur Pharmakólogie der Camphergruppe. D ie Saure (ygl. B r Oh l , Ber. Dtsch. Chem. 
Ges. 24. 3384) besitzt keine to i. oder pharmakol. W rkgg. auBer geringer Depreasion 
am isolierten Froschherzen u. leichter Herabsetzung dea Blutdruckes beim Kaninchen  
nach intrayenoser Zufuhrung des Na-Salzes. (Arch. di fisiol. 21. 3—25. 1923. 
Firenze, lat. di studi sup.; Ber. gea. Physiol. 21. 448. Ref. L a q u er .) Sp ie g e l .

R,. H o fsta tter , Experimentelle Studie iiber die E inwirkung des N icotins auf 
die Keimdriisen und a u f die Fortpflanzung. Histolog. Untera. der Geschlechta- 
organe mit Nicotin yergifteter geschlechtareifer Tiere ergab allgemeine Atrophie 
der Hoden ohne Vermehrung der Zwischenzellen, bei jugendlichen Tieren einiges 
Zuriickbleiben in der Entw. der Hoden, ebenso bei Embryonen, dereń Mutter chroń, 
yergiftet waren. An den Eieratocken waren die anatom. Veranderungen geringer, 
die reifenden Follikel aber an Zahl yermindert, die interstitielle Druae nicht yer- 
mehrt, Corpua luteum nicht beeinfluBt. D ie Geschlechtslust der yergifteten Tiere 
war herabgesetzt; wahrend der Behandlung eingetretene Tracbtigkeit endigte haufig 
mit Abort, bei yorher bestehender erfolgte der W urf zu n. Zeit, waren die Friichte 
aber schwachlich u. Btarben leicht. D ie Stillfahigkeit wurde nicht beeintrachtigt. — 
Nicotin kann intrautorin durch die Placenta, spater durch die Milch auf daa Jungę 
ubergehen. (Vikch ow s Arch. f. Anat. u. Phys. 244. 183—213. 1923. W ien, U niy.; 
Ber. ges. Phyaiol. 21. 493. Ref. R om eis.) Sp ie g e l .

R u d o lf  B eck er, D ie W irkung von Ałkaloiden a u f Feldheuschrecken (Acrididen). 
Die FeBtstellung der Giftwrkgg. erfolgt durch Beobachtung der Beinpaare, die 
Giftzufubr durch peiikardiale Injektion oder aolche in eine der kontraktilen Kopf- 
ampullen. Verd. Lsgg. yon Sauren, Alkalien u. Salzen sind ohne EinfluB, konz. 
fuhren ohne yoraufgehende Muakelrk. aogleich zum Tode der getrofienen Zellen. 
Yohimbin sowie seltsamerweiae auch Strychnin  u. A tropin  sind fiir daa Neryen-
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system neutral. Aconitin  wirkt primarjlahmend, kenntlich an den schlaff gespreizten 
Sprungbeinen. Erregend wirken Arecolin u. Pilocarpin, Cocain u. Nicotin, Coftein 
u. Morphin  mit paarweise ahnlicher Rk., am starksten Physostigmin  u. dann Tera- 
łr in . B ei gleichzeitiger Anwendung mehrerer dieaer Substanzen kamen teilweiae 
die typ. Gegengiftwrkgg. heraus. Auch therm. Einflusae sind wichtig; Temp.- 
Erhohung z. B. yeratiirkt die Wrkgg. (Arch. f, exp. Pathol. u. Pharmak. 1 0 0 . 
335—48. Ulzen.) W o l ff .

L. H ab erlan d t, ii  ber die erregende Wirkung des Atropina au f die sympathischen 
Endfasern im Herzen. W egen der nach Atropin eintretenden erheblichen Puls- 
yergroBerung ist dieBe W rkg. nicht auf eine reine antagonist. Wrkg. gegen bei der 
Herztatigkeit etwa gebildetes Cholin zu beziehen. (Vgl. A s h e r ,  Ztschr. f. Biologie 
78. 297; C. 1923. III. 947.) D ie Wrkg. des Atropins ist h ier ausgesprochen positiy- 
inotrop, aber niemals positiv-chronotrop. D ie pulsyerstSrkende W rkg. des Atropins 
beruht auf einer Erregung der fordernden, sympath. Endfasern im Herzen. (Ztschr. 
f. B iologie 8 0 . 137—42. Innsbruck, Univ.) W o lf f .

O. 0 . S to lan d  und JT. P . Sherw ood, Die prophyldktisćhc W irkung von A tro- 
pinsu lfa t a u f die anaphylaktisćhen und allergischen Reaktionen des isolierten Uterus 
jungfraulicher Meerschweinćhen. Ggw. von Atropinsulfat verhindert die durch 
Hundeserum auftretende Kontraktion, n ich t aber die durch tox. Eiweilimengen. 
Vollkommen gereinigtes EiweiB ist fiir nichtBensibilisierte Tiere ungiftig; die durch 
gewohnliches eintretende Giftwrkg. wird tox. Nebenprodd., zum Teil Mg- oder 
NHj-Salzen zugeschrieben. (Journ. o f immunol. 8. 91—103. 1923. Lawrence, Uniy. 
of Kansas; Ber. ges. Physiol. 21. 301—2. Ref. S ch n itzer .) Sp ie g e l .

G eorge B . R o th , Untersuchungen Uber das autonome System. I. Der Anta- 
gonismut der JSrregungswirkung von Bariumchlorid a u f den isolierten iiberlebenden 
Diinndarm des Frosches (Rana pipiens) durch JEpinephrin, Pilocarpin und A tropin. 
W ie Epinephrin (ygl. Proc. of the soc. f. exp. biol. and med. 2 0 . 43; C. 1923. IH . 
406) heben auch Atropin u. Pilocarpin, aber erst in viel hoheren Konzz., die Tonus- 
steigerung durch BaClj auf. Epinephrin, Atropin u. Ba zeigen am Froschdarm u. 
am Kaninchendarm gleiches Verh,, wahrend Pilocarpin an diesem bekanntlich kon- 
trahierend wirkt. Vf. nimmt an, daB bei den yorliegenden Verss. Pilocarpin u. 
Atropin auf den Darmmuskel direkt wirken, Atropin durch Erregung sympath. 
Endigungen. Danach ist E iistenz sympath. Fasem  im Froschdarm wahracheinlich, 
wahrend parasympath. Inneryation zu fehlen scheint oder nicht zur Wrkg. kommt. 
(Arch. internat, de pharmacodyn. et de thćrap. 27. 333—46. 1923. Cleyeland, W estern 
Reserye Uniy.; Ber. ges. Physiol. 21. 318—19. Ref. R ie sse b .) Sp ie g e l .

A. G. P oh lm an  und F . W . K rauz, Uber die Wirkung gewisser Drogen, be- 
sonders des Chinins, a u f die HdrscJiarfe. In  Nachpriifung der Angaben yon Macht , 
G r een b er g  u. Isaacs (Journ. Pharm. and Exp. Therapeutics 15. 149; C. 1920 . II I . 
211) yorgenommene eiakte Verss. ergaben, daB die „Arzneiwrkgg.“ im AusmaB 
hinter den spontanen Schwankungen der Horecharfe (Aufmerksamkeitskonz.) zuriick- 
bleiben. Wa3 besonders das Chinin anlangt, das nach den Genannten die Hor- 
scharfe steigern soli, so wurde unter Beriicksichtigung des obigen Beobachtungs- 
fehlers nach 1,6 g  kaum Veranderung, noch 2,6 g deutliche Herabsetzung festgestellt, 
die bei tiefen Tonen ausgesprochener zu sein Bcheint ais bei hohen. (Proc. of the 
soc. f. exp. biol. and med. 2 0 . 140—51. 1922. St. Louis, Uniy. Geneya [111.], Sab in  
Lab. of acouatics; Ber. ges. Physiol. 21. 430. 1923. Ref. v . H obnbostel.) Sp .

E . K eeser, Adsorption und Arzneimittelverteilung im  Organismus. IL Mit
teilung. (I. ygl. Biochem. Ztschr. 138. 176; C. 1923. IH . 1184.) Vf. untersucht 
den Verlauf der elektropolaren Adsorption yon Jod , Salicylsaure u. Harnsaure 
(Anionen) sowie yon Morphin u. Cocain (Kationen) an gepufferte Lsgg. yon Bio- 
kolloiden, ais welche Hamoglobin, Lecithin aus Eigelb, Otlatine u. Euglobulin  yer-
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wandt werden. Aus den Verss. geht heryor, daB die Adsorption yon Kationen 
nach dem Alkal. hin zunimmt. Bei pn  =  6,7 werden die Alkaloide nicht quan- 
titatiy im Ultrafiltrat wiedergefunden, w eil die untersuchten Biokolloide noch negatiy 
geladen sind. Der Yerlauf der AdBorption von Anionen yon pH => 8 bis zum iao- 
elektr. Punkt der yerwendeten Biokolloide wird yon der Ladung der Kollodium- 
membran dea Ultrafiltera bestimmt, wahrend aich jenseits de3 iaoelektr. Punktea 
nach dem Sauren hin die Adsorption durch die Biokolloide zu der dea Kollodiuma 
summiert. Aus den erhaltenen Ergebnissen werden SchluBfolgerungen auf die Ab- 
hangigkeit der Verteilung u. der Wrkg. der Arzneimittel yon den im Organismua 
herrschenden PotentialdifFerenzen gezogen. (Ztschr. f. klin. Med. 9 9 .1 8 6 —94.1923. 
Berlin, Uniy.) W o l ff .

E. K eeser, A dsorption und Arzneimitteherteilung im Organismus. III. (II. vgl. 
yorst. Ref.) Es wurden yerschiedene Kohlearten auf ihr Adsorptionsyermogen fiir 
Morphin-E.C\ u. S t r y c h n i n in yitro untersucht Zwischen der Adeorptiona- 
fahigkeit einer Kohle fiir Alkaloide u. der fiir Jod eowie ihrem Entgiftungsvermogen 
im Magen-Darmkanal des Hundea besteht keine Parallelitat. Zwischen den einzelnen 
Kohlen besteht keine prinzipieller Unterschied ais Ausdruck ihrer Herkunft; ihr 
yerschiedenartigea Verh. wird durch die Art ihrer Veraibeitung weaentlich mit- 
bedingt. Buchenholzkohle Merck u. Lindenholzkohle Kablbaum adeorbieren unter 
allen angestellten Versuchsbcdingungen schlecht; Blutkohle Merck u. Kahlbaum, 
Knochenkohle u. Buchenholzkohle Kablbaum sowie CarboyeDt adsorbieren gut. 
Strychnin-HNOs wird atarker adsorbiert ala Morphin*HCl. Zusatz yon NaHCO, 
yerstarkt die Adsorption yon Strychnin-HCl u. Strychnin* HNO, an Kohle. Tier- 
blutkohle Merck wird bei pn =  4,0, Blutkohle Kahlbaum bei 3,5, Buchenholzkohle 
bei 6,6, Carbovent bei 3,9 umgeladen; Knochenkohle u. Lindenkohle Kahlbaum 
aowie Buchenholzkohle Merck werden innerhalb der untersuchten Breite nicht um
geladen. (Biochem. Ztschr. 144. 536—44. Berlin, Uniy.) W o l ff .

M ich in osu k e Y ok ota , Ubtr die Wirkung des Aconitins auf die Darmbewegung. 
Bei direkter Applikation wirkt Aconitin auf den Kaninchendarm Btets entsprechend 
Angaben yon P oh l  bewegungs- u. tonuayeratarkend, doch kommt ea weiterhin zu 
Erachlaffung u. Bewegungsatillatand, die aofort nach intrayenoaer Injektion auftreten. 
D ies wird so erklart, daB die erste, erregende Wrkg. durch Reizung des Auerbach- 
schen Pleiua u. der Vagusendigungen zustande kommt, die zweite durch Reizung 
der sympath. Ganglienzellen. (Tóhoku Journ. o f exp. med. 4. 52—57. 1923. Sendai, 
Tóhoku U niy .; Ber. geB. Phyaiol. 21. 320. Ref. W achh old eb .) Sp ie g e l .

D om en ica  L lotta , Uber die W irkung des Ouabains, Słrophantins und D igttalins 
a u f das isolierte Herz. Starkere Stropbantinlsgg. ais 1 : 100000 sind scbadlich fiir 
Ventrikel u. Vorhof dea isolierten Herzens yon Testudo graeco. Yerdiinntere Lsgg. 
1 : 500000) regulieren dagegen yollstandig den Ventrikelrhythmua, auch nach yor- 
heriger Yergiftung mit groBeren Stropbantindosen. Der Vorhof iat weniger emp- 
findlich fiir die regulierende Wrkg. — Digitalinlegg. 1 : 5000 aind fiir Vorbof u. Ven- 
trikel giftig. Lsgg. 1 : 100000 regulieren den Ventrikelrhythmua, aind aber fiir den 
Vorhof giftig. — Ouabainlsgg. 1 : 10000 sind fiir den Vorhof giftig, nicht fiir den 
Yentrikel. Lsgg. 1 :  100000 regulieren den Ventrikelrhythmus unter Verstarkung 
der Kontraktionen. Der Vorhof wird aucb reguliert, aber in geringerem Grade ais 
der Yentrikel. (Arch. Farmacologia sperim. 36. 145—55. 161—65. 1923. Rom, 
Uniy.) Oh l e .

H en ri G od lew sk i und Ch. R ich e t flis, Biuretitehe Wirkung des Saftes weifler 
Traubtn im Versuch m it intravendser Injektion. Der Traubensaft wirkt auf diesem 
Wege stark diuret., Neutraliaation begiinatigt diese W rkg. nicht, kann aie sogar 
schadigen. D ie Wrkg. fehlt dem Safte der achwarzen Traube u. geht in dem der 
weifien bei langerem Aufbewahren, durch Erhitzen (schon in 1 Min. bei 82—84° in

VI 1. 119
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offenem GefiiBe, wShrend im geschlosaenen dabei in 6—8 Min. nur Schwachung 
eintritt), durch Dialyee u. durch Zusatz; von Ca-Phosphat verloren. Im D cstillat 
oder im iith. E itrakt des Traubenaaftes konnte sie nicht naehgewiesen werden.

A. P it in i und G. T ernandez, Wirkung einiger Organextrakłe auf in  vitro ge-
zuchtete Gewebe. I. Mitteilung. Erorterung der bisher in der Literatur yorliegenden 
Angaben. Eigene Veras. an Milz- u. Muskelgewebe junger Meerschweinchen er- 
gaben positiven blastotrop. EinfluB der Estrakte yon Hypophyse, Thymus, Ovarien, 
Hoden, keinen oder negatiyen yon Schilddrusenestrakt. (Arch. Farmacologia sperim. 
37. 90—96. Palermo, Univ.) Sp ie g e l .

Gustavo L eon e, Wirkung von Schilddrusenpraparatcn auf die Leberfunktion. 
Friache Schilddrtise u. TrockenprSparate yermindeiten bei Hiindinnen sehr betracht- 
lich die Gesamtmenge der Galie, ihren Salzgehalt (bis auf Yto der Norm) u. Trocken- 
riickstand, ein wenig den Cholesterin- u. NHS-Gebalt, erhohtcn den Harnetoff-N. 
(Arcb. di scienze biol. 4. 352—65. 1923. Napoli, Uniy.; Ber. ges. Physiol. 21. 414. 
Ref. L acjueb.) Sp ie g e l .

H . C habanier, C. Ł obo-O nell und M. L eb ert, Experimer,telle und klinische 
Studie iiher einen alkoholischen Pankreasextrakt (Insulin ) hinsichtlich seiner Anwendung 
zur Behandlung des menschlichen Diabctcs; die Insulinkuren. Der eingeengte saure 
Eitrakt wurde nach Filtration durch Papier, dann durch Kerzen filtriert, neutrali- 
siert u. direkt injiziert. D ie klin. Ergebnisse bestatigen die Angaben der Torontoer 
ForBcher. (Buli. mćd. 37. 579—96. 1923. Paris, Hop. N e c k e b ; Ber. ges. Phygiol. 
21. 391. Ref. L esseb .) Spie g e l .

B. S jo llem a  und L. S eek le s , Uber die Wirkungsart des Insulins. Es wird
gezeigt, daB gleichzeitige Einspritzung yon CaClj (oder Ca-Acetat) die Wrkg. des 
Insulins auf den Blutzuckergebalt ganz oder fast ganz aufhebt. (Koninkl. Akad. 
yan WetenBcb. Amsterdam, W isk. en Nalk. Afd. 33. 63—64.) Sp ie g e l .

G. W . P u ch er , K. F . Cori und B. D. B o w en , D as Schicksal des Iletins im  
Tierkorptr. (Vgl. C. F. u. G. T . Cobi u. P u c h e r ,  Journ. Pharm. and Exp. Thera- 
peutics 21. 377; C. 1923. III. 1243) Iletin (Insulin) geht im Tierkorper nicht 
rasch zugrunde (bei Hungertieren Konyulsionen noch nach 14 Stdn). Gewohnung 
konnte bei langdauemden Verss. nicht festgestellt werden. (Proc. of the boc. f. exp. 
biol. and med. 2 0 . 521. 1923. Buffalo, Gen. Hoep.; Ber. ges. Pbysiol. 21. 391. 
Ret. L esseb .) S p ie g e l.

A aron B odansky, Antagonistische W irkm gtn  von Insulin und Thyroxin. Am 
Schaf wurde durch Thyroiin die Ruckkehr des durch Insulin erniedrigten Blut- 
zuckers zu n. Werten heschleunigt. (Proc. of the soc. f. e ip . biol. and med. 20. 
538—40. 1923. Ithaka [N. Y.], Cobnell  Uniy. med. coli.; Ber. ges. Physiol. 21. 
413—14. Ref. L esseb .) Sp ie g e l .

H ans G raf, Uber die Beziehungen zieischcn chemischer Konstitution und lokal- 
anasthesierender Wirkung bei N -alkylierttn Leucinoleitem der p-Aminobenzoeiaure. 
Der p-Aminobenzoesdureester des N-Diathylleucinols (I) (vgl. K abbeb , Helv. chim. 
Acta 4. 76. 5. 469; C. 1921. III. 826. 1922. III. 766) unterscheidet sich von der 
Base des Noyocains (II.) nur durch Einfiigung eines Isobutylradikals am dem

alkylierten N benachbarten Radikal. Es war deshalb yon Intereese, die Chlor- 
hydrate dieses Esters u. einiger Homologen (p-Aminobenzoesaureester von N-Dimethyl-, 
N -D ipropyl- u. 2-Piperidylleucinol) bzgl. ihrer lokalanastheaierenden Wrkg. zu 
untersuchen. Sie zeigten sich dem Noyocain uberlegen durch raschen Eintritt der 
Anasthesie u. gioBere Tiefenwrkg. an der Cornea; die seneiblen Nerven wurden

(C. r. soc. de biologie 9 0 . 408—10. Paris.) Sp ie g e l .

N H ,-C eH 4.C 0 * 0 -C H ,.r !w

II.
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ebenso oder gleichfalls spater beeinfłuBt. Dabei zeigt sich aber im Gegensatzo zu 
den Verbaltni8Ben bei Novocain u. dessen Homologen das Masimum der Wrkg. 
beim Diathylderiy. Sowohl das Dimethyl- ais das Dipropylderiy. wirken schwacher, 
u. auch die SchliciJung der beiden Athylgruppen durch ein weiteres C zum Piperidin- 
ring bewirkt eine, wenn auch weniger weitgehende Abschwachung. Prakt. kommt 
daher nur das (Mono-)Chlorhydrat der Diathylyerb. in Betracht, Blattchen (aus h.
A.) von bitterem Geschmack, P. ISO0, in physiol. NaCl-Lsg., besonders in Warme 
zl., Lsgg. farben sich' mit der Zeit gelblich. Fallt EiweiB u. Pepton nicht. D ie 
trockene Substanz wird durch HNOa braunrot. In der tox. Wrkg. am Kaninchen 
steht es dem Cocain naher ais dem Noyocain. — Im theoret. T eil wird eine gute 
Obersicht uber die bisher aufgedeckten Beziehungen zwiaehen lokalanaBtheaierender 
W rkg. u. Konst. gegeben. (Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak. 99. 315—45. 1923. 
Ziirich, Univ.) Sp ie g e l .

H. E h o d e  mit M agdaleno  Luhnau, K urt E lg n o w sk i und M artin  M arker, 
Uber die gcwebsschadigende W irkung drtlich betaubender Mitłel. D ie gewebdschadi- 
gende W ikg . yon Eucain B , Stovain, Tropacocain, A lypin , Cocain, Novocain, 
SaUgenin u. Benzylalkohol wurde daduich bestimmt, daB man die Funktionsstorungen 
beobachtete, welche Paramacieu, Hefe, Pflanzenkeimlinge, rote Blutkorperchen u. 
Spermien durch sie erleiden. D ie Reihenfolge war bei allen Priifungsobjekten die 
gleiche, obige, in absteigender Folgę. (Ztschr. f. d. ges. esp. Medizin 38. 506—19. 
1923. Konigsberg i. Pr., Univ.) W o l ff .

Conrad B runner, D as Problem der prophylaJctischen Tiefenantisepsis in der 
Wundbehandlung. Aus krit. Durcharbeitung der Literatur u. eigenen Erfahrungen 
gelangt Vf. zum Schlusse, daB auch mit den modernen Mitteln, wie Vuzin, Trypa- 
flavin, R ita m i,  das Problem nicht gel. ist, da immer wieder der Zwang sich geltend 
macht, mit Rucksicht auf die Gewebe die Konz. des Antisepticums bei der prakt. 
AnwenduDg auf einen antisept. nicht mehr geniigend wirksamen Grad herabsetzen 
zu mussen. (Klin. Wchschr. 3. 257—64. Ziirich.) Sp ie g e l .

A ttilio  B u sacca , Ezperimentelle Urdersuchungen uber die von Arsenobenzolen 
bewirJcten „nitritoiden Krisen.“ III.—V. (II. vgl. S. 935.) Rkk. in  vitro: Verss. m it 
Neo»alvarsan und einigen lótlichen N atriw m alzen . D as Blutserum von Menach, 
Pferd, Rind, Hammel u. Meerschweinchen yerhalt sich gegen Neosalvarean gleich- 
artig: 1 ccm desselben gibt mit einer Lsg. yon 0,01 g Neosalyarsan in 1 ccm W . 
an der Beruhrungsstelle einen weiBlichen Ring. (Flockung.) Oxydiertes N eo
salyarsan wirkt starker. Lsgg. yon 0,0018 g Neosalyarsan in 1 ccm W . geben 
diese Ek. nicht. — Na-KaJcodylat (0,01 g. auf 1 ccm W.) gibt nur mit menschlichem u. 
Hundeserum eine schwache Flockung. — Eine 10°/0ig. L3g. yon Bzl. gibt Ringb. — 
NaBr, Na-Salicylat, N8tS,Oa, NaCl O ,, NaHCOs , ŃaNOs , N83P 0 4 u. N a,H P 04 in  
5°/0ig. Lsg. gaben keine Flockung. — N ai Si Oi  gibt keinen Ring, Bondem groB- 
flockigen Nd., Na-benzoat unsichere Resultate. — N a B r , Na-Salicylat, N a C l0 3, 
N aH CO a, NaNO„ u. N at H P O t  in 5°/0ig. LBg. yerhindern die Ringbildung des 
Serums mit NeosalyarBan in allen Fallen; Na8P 0 4 u. Na-Benzoat nicht (bei Hammel- 
blutserum w iikt auch letzteres hemmend.) — Serum yon Meerschweinchen, die 
yorher eine Neoaalyarsaninjektion iutrayenes erhalten haben, gibt mit l°/o'g- Neo- 
salyarBanlsg. keinen Ring. III. Unterst. mit CaCl,  und Mg-Salzen. 5°/0>ge Lsgg. 
yon CaCl,, M gSO t  u. M g-Salicylat begunstigen die Flockung des Serums durch 
l° /0ig. Neosalyarsanlsgg. Mg-Salicylat bewirkt auch schon ohne Neosalyarsan eine 
leichte Flockung. — IV. Verss. m it Kohlenhydraten. 5°/0ige Lsgg. von Glucose 
u. Lactose yerhindern die FlockuDg des Serums mit Neosalyarsan, Lavulose, Saccha- 
rose, Raffinose, Arabinote u. D ulcit nicht. D ie 3 ersten Zucker scheinen sie aogar 
zu begiinatigen. — V. Verss. m it Adrenalin, Endohypophyein  u. Ergotin. Eine 
Lsg. yon Adrenalinćhlorhydrat 1 :1 0 0 0 0  gibt mit Serum Flockung, ein l% ige Lsg.

119,*
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von Ergotin Yvon  u. JEndohypophyńn (Serotherapeut. Inst. Mailand) nicht. Adrenalin 
begunstigt die Flockung durch Neosalyarsan, die beiden andern Praparate sind 
ohne EinfluB darauf. — Vf. schlieBt aus dicsen Ergebniasen, daB die Flockung des 
Blutserums durch Neosalyarsan nicht die Ursache der „nitritoiden Krisen“ sein 
kann. DaB eine Substanz die Flockung in yitro begunstigt oder yerhindert, ist 
kein Beweis dafiir, daB sic die „nitritoiden Krisen“ im entsprechenden Sinne be- 
einflufit. (Arch. Farmacologia sperim. 36. 129—36, 156—60, 166—71, 186—90.
1923. Bom, Uniy.) . Oh l e .

W a lter  Sim on, Wirkurtg verschiedener Substamen, insbesondere der sogenannten 
Herzmittcl, a u f  Ltitungsstorungen dea Hereens. Die durch Cocain oder Strychnin  
hervorgerufenen Bhythmusstorungen des Froachherzena (vgl. K ochm ann , PelO gerb  
Arch. d. Physiol. 190. 158; C. 1922. I. 214) werden durch amorphes Strophanthin- 
B o e h b in g e b , LiquitaUs-OEEE, Campher, Pilocarptn, A tropin, K , A ., Traubenzucker 
u. Pferdeserum  nicht beeinfluBt, dagegen durch Coffein, Suprarenin, Ga u. mensćh- 
lichcs Serum  ganz oder teilweise behoben. Am wirkaamsten crwies aich Suprarenin. 
Campher besitzt zweifellos einen Angriffapunkt an den Beizerzeugungsatatten des 
Herzens. (Arch. f. erp. Pathol. u. Pharmak. 100. 307— 15. Halle a. S., Univ.) W r.

L. W . B o w e , D ie antispasmodische W irkung des Chloretons. Aus den Veras. 
geht heryor, daB Choreton, C4H70C18, 2 bis 3 mai starker wirkt ais Benzylalkohol, 
u. daB seine Wrkg. langer andauert. Brometon ist fast ebenao wirksam wie Chloreton. 
(Journ. Amer. Pharm. Aasoc. 1 3 .22—27. Detroit [Mich.], P a b k e , D a t is  & Co.) D ie t z e .

T eu tsch laen d er, Uber die endgiiltigen Ergebnisse unserer Experimente sum 
Nachweis carcinogener Komponenten im Heidelberger Oaswerkteer. Solche Stoffe 
werden in der Anthracenolfraktion u. im Biiekatand (Pech) nachgewieaen. D ie  
L9g. des Peches in Bzl. wiikte bei Mausen nicht aicherer u. rascher ais Vollteer. 
D ie Wrkg. der Krebs erzeugenden Stoffe halt Vf. fiir eine lokale, indirekte, relatiy 
apezif., die W rkg. dea Teera auBerdem fur eine Allgemeinwrkg. Unyerkennbar 
sind Einfluase der Exposition u. DiBposition. (Ztschr. f. Krebsforach. 2 0 . 111 bis 
124. 1923. Heidelberg, InBt. f. Krebsforach.; Ber. ges. Physiol. 22. 37. 1924. Bef. 
G b o ll .)  S p ie g e l.

E rn est F ournean , H orr und Frau Jacąu es T rśfo u e l und Jean  Y a lló e ,  
Ober eine neue Reihe von trypanociden Heilinitteln. An Hand von Patenten der 
Farbenfabriken yorm. F b ie d b . B ayer & Co. haben Vff. unter zahlreichen ahnlichen 
Verbb. auch eine ais „Nr. 309“ bezeichnete hergestellt, die sie auf Grund der Ober- 
einatimmung in physikal. Eigenschaften u. therapeut. Wirksamkeit fiir ident. mit 
„Bayer 2 0 5 1' halten. Es ist der s. Harnstoff des Na-Salzes der m-Aminobtnzoyl-m- 
amino-p-methyXbenzoyl-l-naphthy\amino-4,6,8-trimlfonsaure. Zur Darst. laBt man auf 
daa Na-Salz der l-Naphthylamin-4,6,8 triaulfonaaure unter energ. Riibren p-M ethyl-m- 
nitrobenzoylchlorid in Ggw. yon NaCjHjO, einwirken, reduziert die entstandene Nitro- 
yerb., laBt auf daa Prod. m-Nitrobenzoylchlorid einwirken, reduziert wieder u. konden- 
siert 2 Moll. der erhaltenen Verb. mit COC1,. —  Es ergab sich die merkwurdige 
Tataache, daB die Wrkg. nur der Verb. yon dieser Konst. zukommt u. durch die 
geringston Anderungen im Mol. aufgehoben wird, z. B. durch Einfiihrung dea CHa 
aua dem eraten in den zweiten Kern, Umstelluug eines oder mehrerer SOaH im 
Naphthalinkern, Ersatz der AminobenzoesSure durch Aminosalicylsaure, Amino- 
phenylessigsaure, Aminobenzolsulfonsaure ua w. (C. r. d. 1'Acad. des sciences 178. 
675—76.) Sp ie g e l .

B ,icłiard G ralka, Akute Massenvergiftung m it Bromnatrium. Endemisch auf- 
getretene nichtinfektiose Schlafsucht. Zunachst ratselhafte Erkrankung satntlicher 
Mitglieder einea Hausatandea mit auffallender Mattigkeit, hochgradiger Schlafaucht, 
Gleicbgewichtastorungen, auffullendem Gedachtnisachwund klarte sich auf ala Br- 
Yergiftung, heryorgerufen durch Yerwechslung yon NaCl, das zur Herst. yon Brot
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dienen sollte, mit NaBr. D ie Erwachaenen durften davoa bis zum Ausbruch der 
Krankheit m i n d e B t e n s  58 g genommen haben. Da auch ein Saugling erkrankte, ist 
der Ubergang des NaBr in die Milch erwiesen. D ie Heilung eifolgte langsam, 
■was bei der Cl-Armut der Nahrung erklarlich ist. (Klin. Wchschr. 3. 319—21. 
Breslau, Univ.-Kinderklin.) S p ie g e l.

W . H . M anw aring  und T. B. W illlam B , Physiologisehe Anpasaungen fixiertcr 
Oewtbe bei Anaphylazte und Im munitat. I. Beaktionen des isolierten Kaninchen• 
Jierzens auf Kobragift. Durch wiederholte nicht todliche Mengen Kobragift konnte 
ein Teil der VersuchBkaninchen gegen Kobragift unempfindlicher gemacht werden. 
D ie ieolierten Herzen derartiger Tiere lieBen in der Empfindlichkeit bei Durch- 
Btromung m it Kobragiftlsg. keine UDterschiede gegenuber n. erkennen. (Journ. of 
immunol. 8 . 75 — 81. 1923. Sta nfo rd  Uniy. [California]; Ber. ges. Physiol. 21. 302. 
Ref. F lu by .) Sp ie g e l .

G, Analyse. Laboratorium.
A  P iccard  und L. S ecretan , E ine Rohrenvtrbindung. An Stelle von Kaut- 

schuk konnen zwei Glasrohren mit einem Celluloidband yerbunden werden, wenn 
es zunaebat mit Aceton befeuchtet u. dann um die Rohren gewickelt ist. (Arch. 
Sc. phys. et nat. Genćve [5] 5. 492. 1923.) B ik e e m a n .

F erdlnand  S ch em ln zk y, E ine linfache empfindlićhc Wage fiir SchntUwagungen, 
speziell fiir biologische Zwccke. D ie W age ist so konstruiert, daB das Gewicht dea 
Objektes durch den Ausschlagswinkel bestimmt w iid. Dieeer wird durch Ver- 
achiebung von Laufgewichten bo  eingeatellt, daB er im Mittel 15—20° betragt. 
1° entspricht dann 0,5 cg. D ie W age eignet sich besonders fiir Serienwagungen 
kleiner Objekte, z. B. Forelleneier, Kauląuappen, Schmetterlingspuppen usw., dereń 
Gewicbte voneinander nicht stark abweichen. Der W agefehler gegenuber einer 
Analysenwage betragt 1— 1,5% ; die Genauigkeit ist also fur biol. Zwecke aus- 
reichend. Beschreibung u. Abbildung vgl. Original. (Ztschr. f. wisa. Mikroskopie 
40 . 7—13. 1923. W ien, Univ.) O h le .

L. Sch m u ck , E ine neue VaTiuumpumpe. Eine sehr schnell wirkende Pumpe 
wird beechrieben u. abgebildet, die ganz in ein Ólbad getaucht u. daher absolut 
sicher abgeschlossen ist. D ie Pumpe iet sehr atabil. Ein GefaB von 10 Liter Inhalt 
wird in 6 Min. auf 0,02 mm evakuiert, wahrend eine WasBerstrahlpumpe den Druck 
erst in 1 Stde. auf 10—12 mm H g reduzieren wurde. (La Parfumerie moderne 16. 
230—32. 1923.) A. H esse .

L. Jen d rassik , Niveaurcgulator fiir W aiserdettillation. Der Destillierkolben 
ateht mit einem NiyeaugefaB durch ein Glasrohr bestimmter, wechaelnder Starkę 
in Verb. (Biochem. Ztschr. 144, 285—86. Budapest, Univ.) W o lff .

G nstav W id m er, Uber die frdktionierte D estillation kleiner Substanzmengen 
Der vom Yf. konstruierte Fraktionieraufsatz ist im wesentlichen eine Kombination 
der von D ufto n  (Journ. Soc. Chem. Ind. 38. 45; C. 1919. IV. 243) u. Golodetz 
(Journ. Soc. Chem. Ind. 35. 141; C. 1912. I. 1084) angegebenen Prinzipien (Figur 
siehe Original). Der App. kann zu D estst. bei Atmospharendruck bis zu 170°, im 
Vakuum bis zu 190° verwendet werden. Es ermoglicht Substanzen aicher zu trennen, 
dereń Kpp. ca. 10° auseinanderliegen. Der Substanzyerlust beim App. fiir 20 ccm 
betragt ungefa.hr 15—20% , beim Mikrofraktionierapp. ca. 25%. (Hely, chim. Acta 
7. 59—61. Ziirich, Techn. Hochech.) L in h a bd t .

E . B er i, M. I s le r  und A  L ange, Besłimmung der Zahflussigkeit hochvitcoser 
KSrper. Vf. beschreibt eine Viscositatswage, die gestattet, fiir zahfl. Substanzen 
ubereinstimmende, relatiye W erte zu erhalten u. die Best. bei yerschiedenen Tempp. 
durchzufiihren. Sie beruht darauf, daB die Zeit gemessen wird, die ein Ober-
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gewicht braucht, einen eingetauchten Metallstab bis zu einem bestimmten Ausschlag 
der Zange aus der Probe herauszuheben. Fiir wenig viscoBe FU. ist der App. nicht 
geeignet, dagegen fiir mit suspendierten Teilchen yersetzte F il., wenn der Betrag 
eine gewiase obere Grenze nicht iiberschreitet. (Ztschr. f. angew. Ch. 37. 128—31. 
Darmstadt, Techn. Hochsch.) J ung .

W . J . C lark, E ine neue Methode zur Bestimmung des Strahlungs- und Ioni- 
sierungspotentials, welche keiner tiefen D rucie bedarf. Yf. beschreibt eine einfache 
VerBUchganordnung, welche lediglich aus einem Gliihdraht, einem Netz u. einer 
Auffangplatte, welche zum Elektroskop fiihrt, besteht u. mit welcher eB moglich 
ist, bei etwa I mm Druck zu arbeiten. Dadurch wird der EinfluB yon Verun- 
reinigungen herabgemindert. D ie Ionisations- u. Strahlungspotentiale von N , u.
O, werden bei yerschiedenen Drucken bestimmt. D ie genannten Werte wurden 
zwischen 0,5—1 mm erhalten. (Proc. of the Univ. of Durham 6. 312—22. 1923. 
Sep) B ec k e r .

W ilh e lm  P la h l, Zu Pfefters Angdben Uber das Verhalten der Globoide zu  
konzentriertem Alkali. D ie Farbbarkeit der Globoide nach Bebandlung mit NaOH 
beruht nicht, wie P f e f f e b  vermutete, auf der Ggw. eines N-haltigen, protein- 
artigen Sloffes, sondern auf der Ggw. von Mg-Salzen, die durch NaOH. ohne ihre 
Form zu yerandern, in Mg(OH), iibergehen. Dieses nimmt leicht Jod u. Anilin- 
farben auf. (Ztschr. f. wisa. Mikroskopie 4 0 . 31—33. 1923. Prag , Uniy.) Oh l e .

H . B. P u ls ife r , E ine neue Methode Metallschliffe herzustellen, so dafi sie eine 
zuverlassigere und zusammenhangendere Auskunft iiber dis Metallstruktur geben. Um 
die Arbeit au f ein Minimum zu reduzieren u. doah eine yollstandige Wiedergabe 
alles W esentlichen zu erlangen, laBt Vf. daB Feinpolieren fort u. beginnt eine Tief- 
iitzung nach dem Polieren mit gewaschenem Tripoli. Abwechselndes schwacberes 
Atzen u. Handfrottieren werden solange fortgesetzt, bis da3 Bild zur gewiinBchten 
Scharfe entwickelt ist. Nach der andern Methode verachwinden die Schrammen 
nicht restlos, eine Atzung ist meistens fiir die Strukturentw. zu wenig, u. da nach 
neueren Autoren Politur auf OberflachenfluB beruht, auch starkes Polieren schadlicb. 
Vf. weist an einigen Schliffbildern die Yorteile seines Verf, nach. (Chem. Metallurg. 
Engineering 29. 838—39. 1923. Lehigb, Uniy.) W il k e .

G erhart Jan d er und H erm an n  B e ste , Uber das Destillationsverfahren nach 
Bunsen zur jodometrischen Beitimmung von Stofftn in hoheren Oxydationsslufen, 
eeine FehlermSglichkeiten und dereń Ausschaltung. Vff. schildern zunachst die 
alteren Yorschlage, die apparativen Mangel der in ihren Grundlagen woblbekannten 
Methode zu beheben, u. heben heryor, daB selbst in den Lehrb&chern der ąuantitat. 
chem. Analyse den Mśingeln, die der Methode allgemein anhaften, keine genugende 
Beachtung geschenkt wird. W ie achon B uPP (Ztschr. f. anal. Ch. 57. 226; C. 1918.
II. 557) nachweisen konnte, besteht cino wesentliche Fehlerąuelle darin, daB daB 

mit den Wasserdampfen gleichzeitig aus dem Zera -GefaB iiberdestilliertnde Cl 
teilw cise in HC1 iibergefuhrt wird (2HjO -f- 2 Cl, == 4HC1 -{- Os) u. so der Wir- 
kungswert eines Teiles des Cl yerloren geht. Vff. konnten die Feststellungen yon 
R u p p  bestatigen, daB, wenn Cl mit den Wasserdampfen uberdest., die Resultate 
am ungunstigsten sind u. besser w erden, wenn bei Zusatz yon 0,5 g  KBr Brom 
mit iibergeht, aber yollkommen richtig werden, wenn Jod mit iibergeht. D ie Verss. 
wurden mit KMnO< untemommen, das durch 18°/0 HC1 zers. wurde in einem App., 
dessen Einzelheiten im Original genau beschrieben sind. Um die Fehler, die auf 
der obiger Gleichung entsprechenden B. von HC1 beruhen, auszuschalten, wurde 
die Konz. der Zera.-SSure yariiert u. gefunden, daB erwahnte Umwandlung yon Cl 
in  HC1 um so geringer ist, je konz. die Zers.-Saure angewandt wird. Dieser all- 
gemeine Fehler des Verlustes yon Cl laBt sich aber durch Beobachtung geeigneter 
Yersuchsbedingungen yollig beaeitigon, denn Yff. konnten zeigen, daB je ktlrzere
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Zeit die H ,0 - u. Cl-Dampfe nebeneinander yorhanden sind, d. h. je  kleiner der 
Eaum zwiachen der Fl.-Oberflaehe u. dem Endo dea Oberleitungsrohrea ist, die 
Resultate um so gunstiger werden. Ein entsprechend abgeanderter u. verbesserter 
Deat.-App. ist im Original skizziert. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 133. 46—54. 
Gottingen, Univ.) HORST.

G erhart Jander und H erm ann B eate , U ber die Verwendbarkeit des Kalium- 
dichromats ais Titersubstane in  der Jodometrie. Vff. haben durch ihre Versa. zur 
Beilegung der yon yieleń Forachern diakutierten Streitfrage, ob i f ,  CVS O, zur Ein- 
stelluDg von NaoS^Oj-Lsgg. bei jodometr. Bestat. zuyerlaaaig brauchbar sei, bei- 
getragen. Beaondera die Methode von Z u lo w sk i, welche die Bunaenache Chlordeat. 
yermeidet, wurde lebhaft beatritten. Vff. haben daher die Arbeiten von Me in d l  
u. K olthoff (Ztschr. f. anal. Ch. 58. 529. 59. 401; C. 1920. IV. 109. 1921. H . 
838) durch Verss. nacbgepriifc, fur die sowohl die Methode von Zu lo w sk i ala auch 
die yerbeaserte Cl-Dest.-Methode von B u n sen  herangezogen wurden. D ie im 
Original tabellar. angegebenen Resultate zeigen, daB alle Methoden zu uber- 
einstimmenden Ergebnissen fuhren, wenn die friiher besprochenen (ygL yorat. Ref.) 
Fehlermogliebkeiten gewiasenhaft yermieden werden, so daS man mit K ,C r ,0 , den 
Titer von Thioaulfatlsgg. in durchaua zuyerlasaiger Weiae ermitteln kann. (Ztachr. 
f. anorg. u. allg. Ch. 133. 7 3 —81. Gottingen, Uniy.) H orst.

I . M. K olth off, Studien iiber d ii Anwendung von Kaliumpermanganat in der 
Oxydimetrie. Bei der Oiydation in aaurer Lsg. nimmt daa Ozydationepotential mit 
steigender [H'J zu; bei UDgeniigender [H-] acheidet aich MnO, ab. In alkal. Lsg. 
yerlauft die Oiydation u. aomit die Red. des KM n04 zu yerachiedenen Ozydationa- 
atufen von Mn, mit prakt. Genauigkeit aber bis zu MnOs. D ie meisten organ. 
Stoffe werden durch KM n04 in alkal. Lsg. yiel schneller oxydiert ala in aaurer; 
doch iat das Reduktionspotential der organ. Stoffe noch yollatandig unbekannt u. 
nicht zu bestimmen, w eil die Red. iiber yerschiedene Z wischenstufen yerlauft. Bei 
der Anwendung der KMn04-Lsg. in der Oiydim etrie iat die Haltbarkeit der Lsg. 
von Bedeutung; hierbei iat zu beachten, daB KM n04 eine grofiere Sauerstoff- 
spannung hat ais Luft u. sich daher freiwillig zersetzen kann; daa dabei entstehende 
MnO, wirkt katalyt. beachleunigend. (Pharm. Weekblad 61. 133—37. Utrecht, 
Uniy.) G ro szfeld .

P. F le n r y  und H. L ev a ltier , Untersuchungen iiber die Ejeldahlsche Sticksto/f- 
bestimmung und ihre Modifikationen. Am Beiapiel dea Caaeina wird die Brauch- 
barkeit der yerschiedenen Modifikationen durcbgepruft, wobei eineraeita die Dauer 
des Erhitzens, andereraeits die N-AuBbeute ais MaBatab gilt. Am geeignetsten 
zeigte sich danach die AufachluBfl. aua 5 cem H ,S 0 4, 15 ccm H8P 0 4 (60° Bć.) u.
5 g K ,S 0 4. Daa Erhitzen kann wahrend der ganzen Dauer energ. erfolgen, muB 
1U—V, Stde. nach der Entfarbung fortgesetzt werden. (Journ. Pharm. et Chim. [7] 
2 9 . 137—47. Paria, Fac. de Pharm.) Sp ie g e l .

A. T ian, M etsung der Starkę kleiner Warmeąaellen: Anwendung eines Kompen- 
sationsmicrocalorimeters. D ie Vera.-Anordnung geatattet die Meaaung kleinater Warme- 
tonungen, w ie sie bei langBam yerlaufenden physikal.-chem. Rkk. oft yerfolgt 
werden muB oder beim Studium der LebenayorgaDge kleinater Organismen sich ala 
notwendig erweiat. Der App. beateht aua einer im Thermo3taten befindlichen Zelle, 
in weleher der Warmeyorgang aich abspielt, die mit mehreren thermoelektr. Ketten 
u. Nullin8trumenten yerbunden ist. Je nachdem der Vorgang mit Aufnahme oder 
Abgabe von Warme yerbunden is t, kann dieser durch Peltier- oder Jouleeffekt 
kompensiert werden, was durch Beobachtung der Mefiinstrumente leicht moglieh ist. 
Bei Messung biol. Warmetonungen genugt diese Anordnung nicht, da hier mit 
grofieren Temp.-Schwankungen gereehnet werden muB, die eine photograph. 
Registrierung notwendig machen. D ie Mes3ungen werden durch Storungen der
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Temp.-StromuDg in  der Naho des App. stark becinfluBt. Fur */» g Calorie pro Stde. 
ist die Genauigkeit einige HundertBtel. (C. r. d. 1’Acad. des seiences 178. 705 
bis 707.) H o e st .

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

G. P . P am fil, D ie Anwendung mcłallischen Magncsiums dl s qualitatives m d  
quantitatives Bcagens in der anorganischen Analyse. Vf. yerwendet die reduzierende 
u. neutraliBierende Wrkg. von metali. Mg in Beriihrung mit Lsgg. yon Metallaalzen 
zur Best. anderer Elemente. Metali. Mg wird von yerd. Sauren, von Lsgg. die 
NH4C1, Alkali- u. Erdalkalicarbonate enthalten, angegriffen. Schwermetalle der
H,S-, (NH4),S- u .  HCl-Gruppe werden von Mg in neutraler Lsg. zera., die Kationen 
fallen ais Metalle oder Hydrate a u B ,  die Anionen yerbinden sich mit Mg oder 
Mg(OH),. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 133. 265—66. Cluj i. Rumanien, Uniy.) Jo.

E m il J . B aum ann, Uber die Bestimmung von organischem Phosphor. Vf. 
findet bei der Bell-DoisyFchen Metbode Fehlerąuellen in der Art der Yeraschung, 
namlich MitreiBen yon HaP 0 4 mit den HsS 0 4-Dampfen scbon bei 180—200° u. Um- 
wandlung von etwaB Ortho- in Pyrophosphorsaure. Er empfiehlt mit H ,S 0 4 u. 2 mai 
dest. 30%'g- HjO, zu oiydieren, dann in einer Scbale einzuengen, bis fast alles 
W . yerdampft ist. (Proc. of tbe boc. f. esp. biol. and med. 20 . 171—73. 1922. 
New  York C ity, Montefiore Hoap.; Ber. ges. Physiol. 21. 332. 1923. Ref. BOp.n - 
s t e in .) Sp ie g e l .

B. S jo llem a  und H . G ie te lin g , Modifikałion der colorimetrischen Phosphor- 
eaurcbestimmung non B ell-D oisy-Briggs. W o eine yorherigc Zerstorung der organ. 
Substanz notwendig ist, erfolgt diese yorteilbaft durch Erhitsen im kleinen Kjel- 
dahlkolben mit 3 ccm H ,S 04, l g  K ,S 04 u. 100 mg C uS04- 5 HjO; HNOs iet nicht 
zu empfehlen, da die kleinen nach dem AufschluB noch ubrigen Mengen dayon zu 
niedrigc Werte bedingen. (Chem. W eekblad 20 . 658—59. 670. 1923. Utrecht.) Sp i .

E . B e r i und W . P fa n n m u ller , Zur jodometrisćhen Bestimmung des Sćhwefel- 
natriums. (Ygl. Norddeutsche Chem. Fabrik, Harburg, Chem -Ztg. 47 . 752; C. 1923-
IV. 787.) B ei Lsgg. mit hohem Gehalt an N a ,S  hat die Best. durch EinflieBen. 
lasaen der Na,S Lsg. in die angesauerte J-Lsg. zu erfolgen. D ie Titration ohne 
Zusatz yon Saure oder in Ggw. von Dicarbocat oder Alkali liefert zu hohe Werte. 
B ei niedriger Konz. des N a,S kann jedes Verf. Anwendung finden, die beste 
Metbode ist die erwabnte. (Chem.-Ztg. 48. 115—16. Darmstadt, Techn. H ocbBch.) Jtr.

G. E . F . L u n d ell, J . I . HofFman und H. A. B r lg h t, Die Analyse des Chrom- 
Vanadin-Stahles. D ie Beat. dea C, P , S , S i, sowie dea Cr u. des V mittels der 
Persulfatmethoae, die allgemein in  der U. S. Steel Corporation angewandt wird. 
Es wurde besonders yeraucht, die storenden Einfliisae der Begleitelemente auf die 
einzelnen Bestst. auszuschalten. (Ind. and Engin. Chem, 15. 1064—69. Washington, 
Bureau of Standards.) W ilk e .

V . A u ger und L. Odinot, Uber das Miłgerissenwerden von Kobalt und Nickel 
durch Z inn ais Stannisulfid. Colorimetrisćhc Bestim m m g  tton Kobalt. Vff. unter- 
suchten, ob durch Zusatz yon HC1 in den Grenzen, in denen Sn eben noch mit
H ,S  auafallt, eine Konz. gefunden werden kann, bei der daa Mitgerisaenwerden 
von Co u. N i  nicht stattfindet. Ea wurden Lsgg. mit einer Konz. yon 0,5—7°/0 HC1 
angewandt u. festgeatellt, daB die mitgeriaseDe Menge Co im umgekehrten Yer- 
hiiltnis zum Sauregrad der Lsg. steht. A uf diesem W ege war eine Trennung von 
Sn u. Co nicht móglich. Nur bei yorberiger Ked. der Stanni- zur Stannolsg. kann 
yermieden werden, daB S n S  au3 der Lag. Co mitreiBt. Bei N i liegen die Ver- 
haltnissc analog. Dagegen wird durch Benutzung yon „ Cupferron“ Sn ais Komplei- 
salz gefallt, ohne daB der Nd. Co oder N i enthalt. — D ie colorimetr. Beat. des Co 
in  H C l-Lsg., bedingt durch die B. einer komplexen Kobaltchloroicasscrstoffsaure



1 9 2 4 . I . G. A n a l y s e . L a b o r a t o r iu m . 1 8 3 7

Von blauer Farbę, gest alt ot sich sehr empfindlich. Es konnten noch 25 mg Co 
nachgewiesen werden. Farbunterschiede von 3 —5°/0 Co konnen gut wahrgenommen 
werden. Bei gleicher Menge Co wird die B cbŁ. colorimetr. am deutlichsten, je 
stSrker die Konz. an HC1 in der LBg. ist. Yon dem Verhaltnis 6HC1 auf 4 E ,0  
ab wird bei weiterer Verd. mit W . die Farbtonung irnmer undeutlicher, um bei
4,5 HC1 auf 5,5 H ,0  in RoBa, die Farbę der Co+ + -Ionen, umzuschlagen. Spuren 
yon FeC)s atoren die Best. durch das Auftreten griiner Farbung anstatt der blauen. 
(C. r. d. 1’Acad. des sciences 178. 710—11.) H obst .

P. lu d e w ig  und E . L oren ser , Uber die Verwendbarkeit von Radium - und 
Urannormallósungen fiir  Emanationsmessungen. II. (I. ygl. Ztschr. f. PhyBik 13. 
284; C. 1923. II. 826.) E3 wurde der EinfluB des Druekes (400— 1000 mm) in der 
Ionisationskammer auf den y -  bezw. a-Strahlen^Sekt ermittelt. D ie y-Strahlen- 
ionieation nimmt mit dem Druck linear zu , die yon a-Strahlen hat ein schwaches 
Maximum bei ca. 700 mm. Unter Beriicksichtigung dieser Druckabhangigkeit 
wurden die 1. c. beachriebenen Normallsgg. wieder zweimal gepriift. Sie stimmen 
untereinander bis auf 2°/0 uberein. (ZtBchr. f. Physik 21. 258—63. Freiberg i. Sa., 
Bergakademie.) B ik eem a n .

A. Picoard und E . K essler , Neue Bestimmung des Aktivitdtsverhaltnisses von 
Acłinium und R adium  in radioaktiven Mineralien. Von der Pechblende auagehend, 
stellt man eine u. A c X  enthaltecde Lsg. dar; das Verhaltnis Ra : A cS  in der 
Lsg. ist dem im urspriinglichen Minerał gleich, w eil Ra u. A cX  isotop sind. Nun 
fiillt man mit Pb u. Bi alle radioakt. Substanzen (RaA, RaB, RaC, AcB, AcC) —  
einmal aug einer ungeriihrten LBg., das andere Mai aua einer L sg ., durch welche 
yorhin ein Luftstrom durchperlte (1 Min. Durcbperlen, 9 Min. Rube). Im zweiten 
Falle kann RaEm ihre akt. Ndd. in der Lsg. nicht bilden; die MesEung der 
C-Strahlung der Ndd. in beiden Fallen laBt also das Verhaltnis Ac/Ra ermitteln. 
Es wurde mit 5,0°/o gemeasen- yon 21 f7-Atomen yerwandelt sich also 1 in Ac, 
20 in Ra. (Arch. Sc. phys. et nat. Gen6ve [5] 5. 491—92. 1923.) B ik er m a n .

Krusch, Mikroskopischer Nachioeis von P la łin  und Gold in den Siegerlander 
Grauwacken? Gegen eicen Aufaatz yon SckneidehhO HN (Metali u. Erz 17. 511 
[1919]) wird ausgefiihrt, daB die mkr. u. chem. Identifizicrung von kleinen Kornchen 
Au in Geateinen einigermaBcn sicher, yon P t dagegen yóllig unsicher ist. (Metali
u. Erz 21. 73—74.) Sachs.

O rg an isch e  S u b s tan zen .

D. J. X . W etae laar , Aschenbestimmung m it H ilfe  tlon Sauerstoff. Nach Er- 
fahrungen des Vfs. yerlauft die Best. echnell in wenigen Minuten, wenn man aus 
einer Bombę mit Reduzieryentil O, zuleitet. Bei vorsichtigem Zuleiten iet ein  
Yerspritzen yon Aechenteilchen nicht zu befurchten. (Pharm. W eekblad 61. 
212.) G eo szfeld .

N . T arugi und G. G asperini, E inige Beobachtungen iiber die hydrotimctriiche 
Analyse. Es wird festgeatellf, daB daa Verh. der Alkalisalze yon Ol-, Palm itin- u. 
Stearinsaure gegen Ca-Salze zwar gleich iat, gegen Mg-Salze aber Abweichungen 
zeigt. Hier reagieren zwar Palmitin- u. Stearinsaure auch w ie bei den Ca-Salzen, 
indem auf 2 Mol. Saure 1 Atom Mg gebunden wird, Olsaure aber mit 11 Mol. Saure 
auf 4 Atome Mg. Man kann demnach niemals richtige Ergebnisae erhalten mit 
einer Seife, die Alkaliaalze aller 3 Fettsauren enthalt, u. muB olsaurea Salz, das yon 
Gtfichabd empfoblen wurde, ausschlieBen. D ie Stearate sind wegen ibrer geringen 
LoBlichkeit bei tieferen Tempp. ungeeignet. Ea bleiben also zur Herat. der Stamm- 
lag. nor die Palmitate, von denen zur HerBt. der starken Lsg. nach BOUTRON u. 
Botjdet nur das K-Salz, fur die achwachere Lsg. nach C laeck  auch das Na-Salz 
in Betracht komm t Es werden 1,85 bezw. 0,277 g  reine Palmitinaanre (F. 62°) in



1 8 3 8 G . A n a l y s e . L a b o r a t o r iu m . 1 9 2 4 . I .

60 ccm A. von 95° gel., nach Zusatz von */» ccm alkoh. Phenolphthaleinlsg. mit 
n. KOH bezw. mit '/lo'11- KOH oder NaOH neutralisiert u. mit W . auf 100 ccm 
aufgefiillt. (Boli. Chim. Farm. 63. 33—38. 65—70. Pisa, E. Univ.) Sp ie g e l .

J . D. Jan sen  und W . Sohut, D ie Bcstimmung des Wasscrgehaltes von A nilin  
m it H ilfe der Entmiichungstemperaturen (O. T.) von Ólanilingcmischen. Es iat be- 
reits bekannt, daB bei Best. der Entmengungstemp. yon Gemischen yon Anilin u. 
Ólen (ygl. Me e r b u r g , Pbarm. W eekblad 51. 1572; C. 1915. I. 768) das Anilin 
yollig trocken sein muli. Yff. bestatigen dies durch neue Verss. u. stellen fest, daB 
die Erhohung des O. T. bei Verwendung der yerschiedenen Ole dem Gehalte an 
W . parallel liiuft, bo daB auf dieaem W ege dieeer Gehalt leicht bestimmt werden 
kann. (Chem. W eekblad 20. 657— 58. 1923. Eotterdam, Keuringsdienst van 
Waren.) Sp ie g e l .

M anrice F ranęois und C harles L orm and, Nachiceis w id  Bestimmung der 
Weinsaure. (Ann. Chim. analyt. appl. [2] 6. 33—39. — C. 1924. I. 1068.) Sp ie g e l .

B e s ta n d te ile  v o n  P flan zen  u n d  T ieren .

A ntoina Laoasaagne und J. S am uel L attes, Autohistoradiographische Methode 
sum Nachweis injisierten Poloniums in  den Organen. Das zu untersuchende Organ 
oder ein Teil desselben wird in iiblicher WeiBe fiiiert, in Paraffin eingebettet u. 
mittels Mikrotoms geschnitten. Eine yollig ebene SchnittflSche wird auf die 
empfindlicho Seite einer photograph. Platte gelegt. Nach einigen Tagen erhalt 
man Autoradiogramme, die fttr jedes Organ den Grad der Fm erung von Po im 
allgemeinen u. die besonderen Teile des Organs, in  denen es sich fixiert hat, er- 
kennen lassen. (C. r. d. l’Acad. des scieuces 178. 488—90.) Spie g e l .

S. K uroda, Uber den Nachweis des Toluols in  Organen und seine ferteilung  
im  Organismus. Toluol lost sich bei 6std. Schiitteln bsi Zimmertemp. zu 0,08°/0 
in W .; also in 11 W . 0,697 g Toluol; spez. Gew. 0,8708. — Das Yerf. beruht auf
dem beim Bzl. yon JOACHIMOGLU angegebenen Prinzip (ygl. Biochom. Ztschr. 70.
193; C. 1915. II. 492). Bei Hunden u. Kaninchen auBerten sich die Vcrgifcungs- 
erscheinungen neben lokalen Eeizwrkgg. auf Schleimhaute namentlich in der Einw. 
auf das Zentralneryensystem, z. B. fibrillaxe Zuckungen in tiefer Narkose. Das 
Blut ist bei der Sektion dunkel, Gerinnael fehlen. Das Zentralneryensystem ent- 
hait relatiy mehr Gift ais die ubrigen Organe. Zum Unterschied yom Bzl. enthalt 
aber die Mile mehr Toluol ais das Zentralneryensystem. Auch die Leukocytenzahl 
nimmt ziemlich stark ab. (Biochem. Ztschr. 144. 287—93. Berlin, Pharmakol. 
Inst.) W o l ff .

Joh an n a  M aas, Z ur K ritik  der miJcrochtmischen Fett- und Cholesterinbestim- 
mung nach Ivar Bang. D iese Methode ist fiir die Klinik zu empfindlich, auBer- 
dem ist die gleichmaBige Leitung des Oiydationsprozessea mit sehr erheblichen 
Schwierigkeiten yerknupft, so daB Vf. nicht regelmaBig brauchhare Eesultate erhalten 
konnte. (Biochem. Ztschr. 144. 379—82. Charlottenburg-Westend, Stadt. Kranken- 
haus.) W o l f f .

G. A. W etse la a r , Tabelle zur Blutzuckerbestimmung nach Schaffer-Hartmann- 
Cohen-Tervaert. Nach T er v a ert  (ygl. Nederl. Tijdschr. Geneeakunde 65. II. 857;
C. 1921. IV. 772) bestimmt, werden die ccm Vłoo‘n- Thiosulfatlag. entsprechenden 
W erte an Glucose-°/oo> tabellar. wiedergegeben. (Pharm. Weekblad 61. 213 bis 
218.) G ro szfeld .

E lm er  G. S en ty , E ine vergleichende Studie cerschiedener Methoden der Hamo- 
globinbestimmung. Mit dem Dareschen H&moglobinometer iat die Best. bei 20—65°/0 
gut, daruber hinaua ungenau, mit dem Tallquistschen anscheinend ebenso. D ie  
Scheibenmethode nach N ew com ee u. die Saurehamatinmethode yon Cohen  und
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Sm it h  geben gute Eesultate. (Journ. of laborat. and clin. med. 9. 591—604. 1923; 
Ber. gea. Physiol. 21. 402. Ref. P in c u ssen .) Sp ie g e l .

J. H. Cascao de A nciaes, Uber die Bolle der Adsorption bei der Bestimmung 
des Beststickstoffs sowie der Anstellung der Abderhaldenschen Beaktion (Vgl. S. 1424). 
Durch Organpulyer wird nur wenig Harnstoft, etwas mehr Glykokoll u. Alanin, 
Kreatinin u. harnsaures Li adsorbiert. Peptone werden aber bis iiber 30% zuriiek- 
gehalten. — Bei EiweiBfallung wird am meisten durch kolloidales Fe, weniger 
durch Wolframsaure u. noch weniger durch Wolframsaure-Trichloresaigsaure zurttck- 
gehalten. — Bei Best. dea Rest-N fehlen also betrfichtliche Mengen der hochmol. 
Abbaustufen. (Klin. Wchachr. 3. 115. Berlin, Urbankrankenhaus.) MOllee.

L. G rim bert und G. P o ir o t , Unter sućhung auf Urobilin in  der Duodenal- 
fliissigkeit. Das in der F l. vorhandene B ilirubin  wird durch H ,0 , in Biliuerdin  
ubergefuhrt, das Bich in Chlf. nicht lost. Dann wird mit Chlf. auageschiittelt u. in  
diesem mit einer Lsg. von bei 100—110° entwiissertem Zn-Acetat auf Urobilin ge- 
pruft. (C. r. soc. de biologie 90. 278—80 ) Sp ie g e l .

Em erich. S c h ill, Uber ein annaherndes Qaantitativverfahren zur Bestimmung 
des Earnzuckers m ittds einfacher Einrićhtung. Benutzung der Nylandersclien Prohe 
in yerschiedenen Verdunnungen. (Med. Klinik 19. 1051. 1923. Budapest, P ete r  
PA tMANY-Univ.; Ber. ges. Physiol. 21. 410. Ref. P in c u ssen .) Sp ie g e l .

H en ry  C. S w ean y, D ie W irkung von Phenol bit der Bestimmung reduzierender 
Zucker durch die Pikraminsdurcverfahren. Phenole wirken zwar nicht fur sich, 
wohl aber in Verb. mit den im Slutfiltrat yorhaudenen Stoffen reduzierend auf 
Pikrinsaure, aber nur, wenn sie vor der yollstandigen Farbentw., also gleichzeitig  
mit reduzierendem Zucker zugegen sind. Auch. konnen sie mit den Abbauprodd. 
de3 Zuckers unter B. gefarbter Verbb. reagieren. Bei dem alteren Verf. von 
L ew is  u. Be n e d ic t  bedingen die Phenole des n. Blutea Fehler von 10°/0, im S a rn  
sogar, wenn Bie nicht yorher entfernt werden, Fehler yon 20—50%. B ei der neuen 
Modifikation yon B e n e d ic t  ist dieser Fehler ausgeschaltet. (Journ. of laborat. and 
clin. med. 8. 572—78. 1923. Chicago, Uniy. of Chicago; Ber. ges. Physiol. 21. 458. 
Ref. Schm itz .) Sp ie g e l .

J . B a d lez  und W . Jan k ow sk a , Nachioeis und Bestimmung der Oxalsaure. 
Zur Best. im Harn  werden 100 ccm in einem Kolben auf 50 ccm eingeeDgt, mit 
5 ccm 36%ig. HC1 yersetzt, dann mit je 40 ccm A., der 4 ccm absol. A. enthalt,
4 mai auageschiittelt. D ie auf ca. 10 ccm eingecngten, dann noehmala filtrierten 
ath. Ausziige werden mit CaCl, u. NHS gefallt, dann mit Eafiigsaure aogesauert, 
der Nd. am nachsten Tage abfiltriert, yerascht u. das Ca nach L a id la w  u. P ayne  
(Biochemical Journ. 16. 494; C. 1922. IV. 1159) bestimmt. (C. r. soc. de biologie
90 . 310—11. Warschau, Fac. de mćd.) Sp ie g e l .

N . 0 . E n g fe ld t , Klinische Methode zur Bestimmung des Acetons und der (3-Oxy-
buttertaure in kleinen Earnmcngen. D ie yon L u b l in  (Klin. Wchachr. 1. 2285; 
C. 1923. II. 949) angegebene Methode ist nicht prazis genug, ebenso die L u b l in - 
sche Blutmethode. Durch Verbesserungen, die Yf. angibt, konnen Gesamtaceton 
bis zu 1 mg-% u. ^S-OsybutterBaure bia zu 18 mg•% ala unterste W erle bestimmt 
werden. (Biochem. Ztschr. 144. 556—71. Stockholm, Tierarztl. Hochschule.) W o l ff .

G iovanni R e v o lte lla , Weiteres iiber die Herstellung des Ureasetroókenfermenta 
und iiber die Methodik der Harnstoffbestimmung in  normaUn und pathologitchen 
Sarnen. Vf. gibt Verbesaerungen in der Methodik der HeraL des Fermentea an, 
macht weiter auf einige Fehler u. dereń Vermeidung aufmerksam u. berechnet die 
Gleichgewichtakorrektur. Der Harnstoff im Harn kann so bestimmt werden, daB 
nach Gleichgewichtakorrektur yon + 3 ,5 %  die gesamte Harnstoffmenge in 100 ccm  
Harn bestimmt wird. Durch die Auswertung der Trockenurease konnen dabei Ver- 
lauf, Dauer u. Yollstandigkeit der Rk. kontrolliert werden. Mittela eines 2. Yerf.



1 8 4 0 G. ANALYSE. LABORATORIUM. 1 9 2 4 . I .

kann der Harnstoff in jeder Korperfl. bestimmt werden, u. z war mit genauen, zu- 
yerlasaigen W erten, die einer Korrektur nicht bediirfen. Zur VermeiduDg von 
NH,-Verlusten dient ein yerbeaaerter A pp. zur B est. Barnsaure atort die Ver- 
garung nicht, E iw tifi (Serum) beschleunigt sie eher; die Auiow rkg von GlyTcokoll 
wird beata.tigt; NaCl ist ohne Einfiufi, {N U i)t COs hemmt. Bzgl. der Einw. der 
Temp. gilt auch hier das van’t Hoffache Grcaets; auch die [H‘] ist yon Einfiufi; Be- 
lichtung fiihrt zu Abnahme der Enzymwirksamkeit. (Biochem. Ztschr. 144. 229 bis 
257. W ien, Uniy.) W o l f f .

V. Z otier, Uber die Klarung von Earn m it Hinsicht auf den Eiweifinachweis. 
Yf. fand, dafi die hartnackig allen KlarungayerBB. widerstehende Triibung aus be- 
weglichen Mikroben (B . coli, Bac. subtilis uaw.) beBteht u. durch dereń Abtotung 
beseitigt werden kann. A is geeignetea Mittel bierzu, das Eiweifi nicht yerandert, 
EUgleich aber mit dem Harn einen flockigon, die Filtration wirksamer machenden 
Nd. erzengt, ergab sich KMnO,. Zu 20 ccm Harn gibt man 10 Tropfen KMn04- 
Lsg- 1 :5 0  u. nach Schiitteln u. 2 Min. Stehen 5 Tropfen 12 Vol.-°/oig. H ,0 ,L a g .  
(Buli. Sciences Pharmacol. 31. 87—88.) Spie g e l .

M anfred i F errara , Untersuchung det diastatischen Vermogens im Urin zur 
funktionellen Nierenpriifung. Es ergab sich eine gewisse Herabsetzung bei arterio- 
sklerot. Nierenyeranderungen u. Stauungsniere, Erhohung bei InfektionBkrankheiten 
mit entzflndlicher Beteiligung der Niere. Der Unterschied diirfte diagnost. wenig 
yerwertbar sein, da auch andere Faktoren ais die Nierenfunktion den Diastaae- 
gebalt des Harns beeinflussen. (Morgagni I. 65. 185—97. 1923; Ber. ges. Physiol. 
21. 410. Eef. L a q uek .) Sp ie g e l .

G iuseppe S o lim an o , D ie Methode der W ahl zum Nachweis der Gallenfarbitoffe. 
Empfeblung des Oberschichtens mit verd. J-Tinktur nach Robin . D ie Probe mit 
Anwendung der Chlf.-Lsg. von J ist erheblich weniger empfindlich. (Pathologica 15. 
169—70. 1923; Ber. ges. Physiol. 21. 410. Ref. Sc h h it z .) Sp ie g e l .

C. San n ie , Beschreibung einer Wasserstoffelektrode zur Messung des P B auf 
kleinen Mengen biologischer Flussigkeiten. Bei einem Spritzenkorper, moglichst aua 
neutralem Glase, aind unterer Teil u. Zwinge durch eine Kammer yon 3 —5 ccm  
Inhalt eraetzt, auf die 3 Rohrcn mit Hahnen aufgeschmolzen aind, 2 aeitlich, 1 ala 
V erbindungarohr am unteren Ende, In den zentralen Teil des Stempels ist der 
ganzen Lange nach ein nach aufien offenes, dadurch mit H g zu fullendea Rohr 
eingeachmolzen, an desaen anderem Ende der Pt-Draht eingeschmolzen ist, der das 
platinierte Pt-Blech tragt. Man kann so eine beliebige Menge FI. entnehmen, 
wahrend die Kammer mit H , gefiłllt ist. Das Pt-Blech kann auch nach einem 
VorEchlage yon M aurice Y in cen t seitlich an der Kammerwand befestigt aein. 
(C. r. soc. de biologie 90. 84—85. Paria, Fac. de m śd.; Hospice de Villejuif.) Sp i .

A ndrea3 Z erk o w itz , Veriuche zum Nachweis orgampezifischer Cytolysine. 
Serum kastrierter Kaninchen wurde mit Subatraten aua Hoden, Muskeln, Leber u. 
Gehirn yeraetzt, der etwaige Abbau durch die yermuteten Organcytolysine nach 
yerachiedenen Modifikationen der AbderhaldeDschen Methode yerfolgt. Nach den 
yorlaufigen Festatellungen durch makroakop. Beobachtung, die interferometr, u. die 
colorimetr. Methode besitzt daa Kastratenserum im Gegeneatze zu n. spezif. Abbau- 
yermogen gegen H odenEubstrat. (Fermentforachung 7. 223—28. 1923.) Sp ie g e l .

G iuseppe M arcia lis , Der Einfiufi einiger Aminosauren a u f die Wassermannsche 
Beaktion. B ei Ggw. gewiaser Aminosauren, auch in Form von Na-Salz, kann 
sonst negatiyes Serum mehr oder m inder poaitiy reagieren. Am statksten w irk t 
Glykokoll, dann Leucin, Tyrosin  ist unwirkaam. Glykokoll hem m t fiir sich die 
Hamolyae, beaondera in Ggw. yon Serum. D a aich aber bei abgestuften Mengen 
W irkuDgaionen zeigen, mufi es irgendwie auch in den Mechaniamua der W a. Rk. 
eirgreifen, yielleicht durch adsorptiye Anlagtrung an Eiweifibeatandteile u. damit
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verbunelene Schw&chung ih rer StabilitUt. (Arch. di Bcienze biol. 4. 337—51. 1923. 
SaBsari, U n iv .; Ber. ges. Pbyaiol. 21. 446. Eef. S e lig m an n .) S p ie g e l.

E. K uester und A. H ess, D ie Diagnose der Bindertubcrkulote durch Nach- 
weis der Abderhaldenschen Abbaufermente (Abderhalden-Beaktion) mittels des Zeiflechen 
Flilssigkiitinterferometers. Nach einer Zusammenstellung der mit dem urBpriing- 
lichen Abderhaldenschen Verf. gemachten Erfahrungen wird iiber eigene VerBB. 
mit dem interferometr. Yerf. nach H ir s c h  berichtet, die dasselbs trotz der damit 
verbundenen Schwierigkeiten ais betriichtUchen Fortschritt erkennen lassen. 
(Fermentforschung 7. 211—22. 1923.) S p ie g e l .

G iuseppe B ecca d e lli, D er Finflufl des Blutes auf chemiiche Reaktior.en (M it 
Anwendungen a u f die gerichtliche und klinische Medizin.) III. D ie Ausscheidung des 
A g bei der Red. von ammoniakal. Ag-Lsg. durch HsCO wird durch Blutserum 
oder was. Eitrakte aus eingetrocknctem Blut verhindert unter gleichzeitiger Ent- 
stehung einer fur die verachiedencn Blutarten charakteriat. Farbę. Zus. des Reagenses
38—40 Vol.-%ig- H,CO 0,5 ccm 0,75ig. A gN 03-Lsg. 0,5 ccm, NHa (0*0,925) 0,5 ccm. 
Farben: Kaninchen bernsteingclb (nicht sehr stark), Ziege bernsteingelb (noch 
sehwacher), Hund aiegelrot, Schwein strobgelb, Ochs m essinggelb, Menach (normal) 
bernsteingelb (charakterist.) Syphilitikerblutaerum bleibt farblos. D ie Rk. eignet 
Bich daher nicht nur zur U nterscheidung verschiedener Blutarten im zoolog. Sinne, 
aondern auch zur Syphilisdiagnoae: Sie ist der W-R. mindeBtens gleichwertig. — 
Sie ist kolloidaler Natur. D ie Farbę hangt augenBcheinlich mit der yerschiedenen 
GroBe der Ag-Partikel zusammen. Das Serum fungiert also ais Schutzkolloid. 
(Arch. Farmacologia sperim. 36. 137—44. 1923. Palermo, Univ.) Oh l e .

A. G. B enton , Unttrsuchungen iiber die quantitative Fettbestimmung in  Mikro- 
organismen. Je nach dem benutzten Verf. werden sehr stark abweichende Werte 
erhalten. So gab bei Oidium lactis die Laraonsehe Acetonmethode nur l,21°/0 Fett, 
dagegen die Methode von C. R. Sm it h  mit alkoh. NHS 6,13°/0. (Proc. of the soc. 
f. exp. biol. and med. 2 0 . 512—13. 1923. Minneapolis, Univ. of Minnesota; Ber. 
ges. Physiol. 21. 437—38. Ref. E. K. W o l f f .) Sp ie g e l .

E. 01 iveri-M an d ala  und E , C alderaro, Bestimmung des Pyramidons in Ocgen-
wart von A n tipyrin  und A spirin . Zur Best. dea Pyram idons (I) neben A ntipyrin  
(II) gehen Vff. von der Eigenschaft von I  aua, mit wsa. KOH (1 :1 ) quantitativ 
Dimethylamin zu entwickeln, wahrend I I  unter deDselben Bedingungen keine 
Aminoderiw. bildet. Das Dimethylamin wird mit V, n. HsS 0 4 titriert. — Ist I  nur 
mit A spirin  (III) yermengt, ao wird die Tatsache benutzt, daB sich I  volumetr. mit 
Vu-n. HsS 0 4 mit Methylorange ais Indicator bestimmen liiBt u. die Ggw. von III, 
entsprechend dem freien Carboiyl von II I , proportional die Menge der zur Neutrali- 
aation notigen H,SOł verringert. (Gazz. chim. ital. 51. I. 324—28. 1921. Palermo, 
Univ.) B e h r le .

F. U tz, D ic Bestimmung des Phcnolphtkaleins in  Tdbletten und ahnlichen Zu- 
bereitungen. D ie Tabletten werden mit Aceton, A. oder CHsOH ausgezogen, die 
Lsgg. werden im ZeiBachen Eintauchrefraktometer untersucht. Tabellen werden 
gegeben. Enthalten die Prodd. Fette, ao aind dieae zuvor in der Kalte mit geringen 
Mengen PAe. zu entfernen. (Schweiz. Apoth.-Ztg. 62. 109—13. Miinchen.) D ie t z e .

M. de W a a l, D ie Wertbestimmung von Buccoblattern. Priifung von Bucco- 
campher auf Yerh. gegen F e C l,: 0,216 g Oleum Bucco -f- 1,362 g  FeCls Lsg. +  
ca. 4 ccm A. (95%), 1 Stde. dunkel stehen lassen, dann mit ca. 8 ccm A. in 
Kolbchen mit eingeschliffenem Stopfen apulen, nach Zusatz von 2,5 ccm HC1 +
2,5 g KJ mit 0,1-n. Na,SjOs-Lsg. titrieren, Wirkungswert des FeCl, in besonderem 
Vers. festBtellen u. abziehen: 100 mg Oleum Bucco entsprechen 2,25 ccm 0,1-n. 
N a,S ,03. — Entsprechende Priifung der Blatter: 20 g feingepuWerte Blatter 24 Stdn. 
mit 300 ccm W . stehen lasaen, dann 200 ccm abdest. (Kontrolle mit FeC lj-Lsg.:
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keine Griinfarbung mehr!), dem D estillat 1 g  FeCl9-Leg. zusetzen, 1 Stde. dunkel 
hinstellen u. nach Zusatz von 2 ccm HC1 -f- 2 g K J wie oben titrieren. FeCla- 
Yerbrauch von 20 g  Blattein entsprechend 2,1 ccm 0,1-n. Na,S,Os. — Verh. gegen 
Fehlingsche Lag.: 10 ccm CuSO^Lag. -f- 10 ccm Seignetteaalz-NaOH-Lag. -f- 
Buccool in wenig A. mit W. auf 75 ccm, in 3 Min. zum Eochen b r i D g e n ,  2 MiD. 
Bd. dann w ie bei Zuckerbest. nach SCHOORL weiter. Ahniich beim Destillat der 
Blatter. Es erforderten 100 mg Ó1 1,9 ccm 0,1-n. Na,SsOs , 20 g Blatter im D e
stillat 1,6 ccm 0,1-n. Na,S,Oa. D ie erwahnten Bestst. sind ein MaB fiir den Gehalt 
der Drogę an Diosphenol. (Pharm. Wcekblad 61. 185—95. Wageningen.) G eo sz f.

E d ith  P h ilip  Sm ith , Puffermrkung von Leitungswasser bei der Bestimmung 
von Kohlendioxyd durch Feranderung der Wassersto/fionenkonzentration. Bei einem  
von H aas angegebenen Verf. zur Messung der Atmung von lebendem Materiał 
durch den Farbenumschlag eines Indicators infolge des gebildeten COa werden die 
„N orm alm ss." in LeituDgsw. auagefiihrt. Man muB dann immer die Titrations- 
kurve des benutzten W . u., wenn man die Einw. yerschiedener Keagenzien auf die 
Atmung untersuehen will, die Kurven bei dereń Ggw. mit COs bestimmen, wofiir 
eine einfache u. exakte Methode angegeben wird. (Ann. of botany 87. 344—46. 
1923; Ber. ges. Physiol. 21. 451. Ref. Gyem a nt .) Sp ie g e l .

H ein r ich  R h od e und Y u tak a Saito, Uber die Heritellung einer phyiiologischen  
Salzlosung von yerschiedener [B."\ fur Warm- und Kaltbliiter. D ie [H'] wurde 
colorimetr. mit Phosphatgemischen ais Vergleichslsg. beatinamt. Das OBmot. Verh. 
entspricht dem des Blutserums; A  =  0,556—0,56°, der durch Veranderung der Bk. 
nicht nachweislich verrachoben wurde. A) Chloridlsg., in 11 168 g N aCl, 4,2 g 
KC1, 4 ,2 g C a C lj , 2,1 g  MgCl,; B) 10 ccm n-Na,COs-Lsg. in 11; C) 8,52 ccm 
n-H8P 0 4-Lsg. in 1 1. B) u. C) werden in bestimmten, je  nach der erstrebten Bk. 
wechselnden Yerhaltnissen gemischt; dann werden 1000 ccm des Gemisches mit 
50 ccm der Lag. A) versetzt. Fiir Veraa. am Kaltbliiter werden 4 Teile der be- 
treffenden Warmbliiterlag. mit 1 Teil W . verd. (Ztschr. f. d. ges. eip . Medizin 38 . 
503—5. 1923. Konigaberg i. Pr., Uniy.) WOLFF.

H, Angewandte Chemie,
I. Allgemeine chemische Technologie.

H . v . Jriptner, Technik und Reaktionsgeschwindigkeit. Vf. untersucht die 
mathemat. G esetze, nach denen aich die Reaktionsgeschwindigkeit mit der Kon- 
zentration u. Temp. bei monomolekularen u. mehrmolekularen Rkk. yerandern. 
(Feuerungstechnik 12. 49—52. 58—60. 66—70.) N e id h a e d t .

A. K rauB, Beziehungtn zwischen der chemischen und mechanischen Industrie. 
Vf. erortert, w elche beaonderen Aufgaben dem Ingenieur in der chem. Industrie 
gestellt werden: Bau der App. u. Maschinen aua den fur die einzelnen chem. Stoffe 
beatgeeigneten Baustoffen, wozu eine griindliche Kenntnis der Baustoffe erforder- 
lich ist. PlanmaBige Verteilung der erzeugten Warmeenergien ist in der chem. 
Industrie beaonders wichtig. D ie Bewegung der Massengiiter erfordert zahlreiche 
Fordereinrichtungen, fiir das Trennen u. Mischen der Stoffe werden Spezialapp. 
gebraucht u. zur Betriebskontrolle sind die yerachiedensten MeBinstrumente notig. 
(Ztschr. Ver. Dtsch. Ing. 68. 1—5. 22—24. Ludwigshafen a. Rh.) N e id h a e d t .

de G rahl, Warmedurchgang durch Róhren bei veranderUchen Fliissigkeits• 
temperaturen. A uf Grund seiner Yerss. kommt Yf. zu dem Ergebnis, daB die 
Warmedurchgangazahl sich ais Funktion der Anfangs- u. Endtemp. im h. Rohr 
darstellen laBt, selbst wenn die Strómungsgeschwindigkeiten im Innen- u. AuBen- 
strom eine Anderung erfahren. (Die Warme 46. 499—502. 512—13. 1923. Berlin- 
Zehlendorf-West.) N eid h a e d t .
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H ein r ich  L en t, tłber die Vcrbnnnung in  Gasbrennern, den Warmeiibergang 
an feuerfestem Stein und uber die Frage der Warmespeicherausmauerung. An einer 
auf dea Rhein. Stahlwerken in Duisburg-Meiderich erbauten VerBuchsatrecke bat 
Vf. die Betriebseigenschaften einer Gasfeuerung eingehend untersucht. D ie Ver83. 
gcben AufachluB iiber den EinfluB dea Kamintugea u. des kiinstlichen Zuges 
auf das Misehungsverhaltnis von Ga3 u. Luft, iiber den Temperaturyerlauf langa 
der ganzen Stiecke u. iiber den Warmeiibergang zwischen h. Gaeen u. Speicher- 
steinen. (Die Warme 47. 24—26. 33—37 . 45—49. Duieburg-Ruhrort.) N e id h a r d t .

B ern er, Neuere Aufgaben der Warmetechnik. D ie neueren Bestrebungen zur 
Erzielung einer wirtscbaftlicheren Ausnutiung der Warmeenergie bewegen sich in 
folgenden Richtlinien: Erhóhung des Kesseldrucke, Dampfspeicherung, Verb. Yon 
Kraft- u. Heizbetrieb, Yerbesserung der Feuerungen (Staubfeuerung). (Braunkohle 
22. 649—55. 673—79.) Ne id h a b d t .

F. M. B ayer, Neuerungen an Me/lapparaten fiir Gase, Dampfe, Fliissigkeiten 
und ESrnergut. (Forts. von Ohem. Apparatur 9. 78; C. 1922. IV. 345.) Patent- 
literaturiibersicht. (Chem. Apparatur 9. 110—11. 133—35. 144—46. 156—58. 221 
bis 223. 232—33. Berlin-Charlottenburg.) P f l Oc k e .

D. S tavorinus, D ie Spencer- Bonecourt-Dampfkessel zur sparsamen D am pf- 
erzcugung m it Gas. D ie Verbrennung des Gases bei diesen Kesseln erfolgt durch 
angesaugte Luft in  mit schraubeDfórmigem Band aupgekleideten Rohren, wobei 
ersterea in  Rotglut gerat. In den Flammrobren werden bereits 70°/o der Ver- 
brennuugswiirme ubertragen, die Abgase sind nur etwa 2 0 —30° heiBcr ais die 
Dampftemp. Ein besonderer Vorteil ist die durch die rasche W arm eiibertragung 
bew irkte starkę Zirkulation des KesseliDhaltes, w odurch das Am etzen von Keesel- 
ttein  vermieden w ird. (Het Gas 44. 53—58. Amsterdam.) Gkoszfeld .

R itte r , Selbstansaugende Kreiselpumpen. Bei der Sihi-Pumpe der Firma 
S iem en & H in sc h , S t  Margarethen (Holstein), wird daa Fordermittel durch eine 
begrenzte Saugoffnung nur einem Teil der Radzellen zugefuhrt, die von einem 
spiralformigen Gehause umgeben sind. D ie iibrigen Zellen Bind von einem dichten 
GehauBe fest umschlossen u. unter sich getrennt. D ie Kreiselpumpe kann ais 
Fliissigkeitspumpe, Vakuumpumpe oder Kompressor verwendet werden. (Chem.- 
Ztg. 48. 116. Stettin.) J u n g .

S. G. U re, Ir,dustrieV.es FiUrieren. T eil I. Englische Kammer- und Rahtnen- 
pressen. Eine Bescbreibung des industriellen Filtrieren u. einiger engl. Filterpressen. 
(Chemistry and Ind. 43. 136—41.) Mok ten sen .

M ich ael Z ack, Zurich, Vorrichtung zum Fórdern von bei niedriger Temperatur 
leicht verdampfenden und unter geringem Druck stehenden I< liissigkeiten nach D. R. P. 
355657, 1. dad. gek., daB mindestens 2 Pumpen untereinander so verbunden sind, 
daB eine yon ihnen der anderen Pumpe, welche die zu fordernde FI. ansaugt, 
Druckfl. wahrend eines TeileB des Saughubes unmittelbar liefert. — 2. dad. gek., 
daB die Kolben der Pampen um ungefahr 180° gegeneinander versetzt sind, so daB 
die Saugwirkung der z we; ten Pumpe die Druckwirkung der ersten unterstiitzt. —
з. dad. gek., daB die Pumpen mit zwanglaufig gesteuerten Ventilen yersehen sind,
и. daB das Verbindungsventil zugleich fur die erste Pumpe ais Druckventil u. tur
die zweite ala Saugventil dient. (D. R . P. 3 9 0 5 4 7  KI. 17g vom 12/5. 1921, ausg. 
20/2. 1924. Zusatz zu D. R. P. 355 657; C. 1922. IV. 537.) K ausch .

H. P lan son , Hamburg, Serstellung kolloidaler Diipersionen und Pulver. 
(Sołrwed. P . 5 4 6 6 4  vom 26/3. 1921, ausg. 30/5. 1923. D . Prior. 29/8. 1918. —
C. 192L IV. 236 [0. R. P. 337429]) K ausch .

G. A. K rause & Co. A. G., Miinchen, Anlage zum Zeritauben und Trocknen 
von Fliissigkeiten und Staubabicheidung miłtels Filteranlage, bestehend aus einem
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turmartigen Raum, in dem die FI. in fein zerataubtem Zustand dor Einw. einea 
filtrierten u. erwarmten Luftstromes ausgesetzt wird, u. einem an den Troeknungs- 
turm anachlieBenden Filter zum Auffangen des yon dem abziehenden w. Luftstrom 
mitgerisaenen Trockengutes, dad. gek., daB die AuBenwand des die Anlage ent- 
haltenden Gebaudes mit der der GebaudeauBenseite zugekehrten UmfaBsungswand 
des Trocknungsturmes u. des Troekengutfilters sowie der Nebenteile (wie Luftfilter 
u. Lufterhitzer) zusammenfallt. (D. R . P. 39 0 3 1 3  KI. 12a yom 17/6. 1919, ausg. 
18/2. 1924.) KAH8CH.

T he Sh arp les S p ec ia lty  Company, Philadelphia, V. St. A ., Verfahren und 
Vorrichtung zur Irennung dreier fliistiger oder teils fliissiger und teils festtr Stoffe 
mit yoneiDander yerschiedenen DD. durch Ausscbleudern mittels einer Trommel, 
welche mit Entleerungskaniilen u. zu diesen in yerschiedenen Entfernungen yon 
der Drehungsachse fiihrenden EinlaBoffnuDgen fur die beim Schleudern entstehenden 
Schichten yersehen ist, dad. gek., daB durch am Auatrittsende der Kanale an- 
gebrachte einstellbare Oberlaufe die Abstande der Beriihrungsflachen der Schichten 
yon der Drehungsachse derart geregelt werden, daB der Abstand der BerUhrunga- 
flache der Beatandteile mittlerer u. hoherer D . ais auch von Veranderungen in der
D . des letzteren Bestandteils unbeeinfluBt bleibt zu dem Zwecke, eine yollkommeno 
Trennung zwischen den beiden spezifisch leichteren Anteilen zu erreichen. — Mit 
Entleerungskanalen yersehene Schleudertrommel zur Ausfuhrung des Verf., dad. gek,, 
daB die am Austrittsende der Entleerungskanale befindlichen einstellbaren t)ber- 
łaufe ais auswechselbar, komentriach zur Trommelachse gelagerte Ringe gestaltet 
sind. (D. R.. P . 8 8 8 3 6 2  KI. 12d yom 16/12. 1920, ausg. 12/1. 1924.) K ausch .

J. B n o la n z , Paris, Serstellung von Ultrafiltern. Porose Membranen, welche 
zur D ialyse oder Ultrafiltration yon wss. oder alkoh. Lsgg. oder auch yon mit W . 
nicht mischbaren F il. geeignet sind, werden durch unvollkommenes Trocknen oder 
durch Koagulieren einer dunnen Schicht einer Celluloseacetatlsg. erhalten. — Bei- 
spielsweise lost msn Celluloseacetat in CsH40 ,  und bringt die Lsg. durch Zusatz 
yon W . sur Koagulation. Eine derartig hergestellte Membran ist wasserhaltig 
u. muB daber in gewissen Fallen, z. B. fur die Filtration yon Bzl.-Lsgg. erBt 
durch W aschen mit A., Aceton o. dgl. yon W . befreit werden. — Um der Membran 
eine groBere Festigkeit zu geben, kann man sie auf einem Trager, z. B. irgend- 
einem Gewebe befestigen. (E. P. 20 3 7 1 3  yom 8/9. 1923, Ausz. yeroff. 7/11. 
1923.) O e lk e b .

J . D u claur, Paris, Filtrieren eon Fetten und Ólen. D ie Ultrafilter-Membranen, 
welche in dem Hauptpat. beschrieben Eind, werden zum Filtrieren yon Fetten  
u. ó len , yorzugsweise bei erhShter Temp., benutzt. (E. P . 20 8 5 2 7  vom 5/12. 
1923, Ausz. yeroff. 13/2. 1924. Prior. yom 16/12. 1922. Zus. zu E. P. 203 713 
yorst. Ref.) O e lk e b .

H ans B ien n tta , Berlin, FiltergesUll, bestihend aus zw ti ineinander setzbaren, 
das Ftltertuch oder -papier zuńschen sich aufnehmenden durchbrochenen, Jcegelformigen 
Teilen, dad. gek., daB beide Teile aus am FuBpuckt sich kreuzenden Metallbandern 
bcstehen, dereń Enden am Oberteil zwecks B. yon Auflagerfłachen abgebogen sind. 
(D. R . P . 8 8 9 8 7 7  KI. 12d yom 28/9. 1920, ausg. 15/2. 1924.) K au sch .

T he T h erm al In d n str ia l and C hem ical (T. I . C.) R esearch  C om pany, 
L im ited , London, iibert. yon: J o h n  S tan ley  M organ, London, Gewinnung von 
Gasen, die von feeten Kórpern abtorburi w ord en tind . (Can. P. 2 3 2 9 8 8  vom 23,6.
1921, ausg. 24/7. 1923. — C. 1923. II. 126.) K ausch.

T he K oppers C om pany, Pittsburgb, P ennsyly , ubert. yon: E u gen e H. B ird , 
Pittsburgh, Gasreir.igungsapparat. (Can. P. 2 3 3 3 2 6  vom 27/9. 1922, auag. 7/8.
1923. — C. 1923. II. 1141 [E. P. 190117].) K ausch .
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T he K oppers Company, Pittsbureb, Pennayly., iibert. yon: D avid  L Jacobson, 
Pittsburgh, Gasreinigung. (Can. P. 2 3 3 3 2 7  yom 27/9. 1922, auag. 7/8. 1923. —
G. 1922. IV. 1114 [fl. P. 1390037].) K ausch .

T he K oppers Company, Pittsburgh, Pennsyly., iibert. yon: Joseph  A. Shaw , 
Pittsburgh, Gasreinigwng. (Can. P . 2 3 3 3 2 8  yom 27/9. 1922, ausg. 7/8. 1923. —
C. 1923. II 1142 [E. P. 190119]) Kausch .

T he K oppers C om pany, Pittsburgh, Pennsyly., iibert. yon: F red erick  
W. Sperr jr . und D avld  L Jacobson , Pittsburgh, Gasreinigung. D ie Gasreinigung 
findet im KreialaufprozeB atatt, wobei das Gas darch eioe Alkalicarbonailsg. ge- 
waschen wird. Letstere stromt im Kreislauf darch die Wasch- u. Lilftungiyorr. 
In letzterer bilden sich Alkalithiosalfate, die gewonnen u. nach Mischen mit Kohle 
u. Kalkstein wieder in Alkalicarbonate iibergefiihrt werden. (Can. P . 233 329 yom 
27/9 1922, ausg. 7/8. 1923.) K a u sc h .

T he K oppers C om pany, Pittsburgh, Pennsyly., iibert. yon: F red er ick  
W . Bperr jr. und R a lp h  E. H a ll, Pittsburgh, Gasreinigung. (Can. P. 233331  
vom 9/10. 1922, au sg .'7/8. 1923. — C. 1924. I. 1075.) K a u sch .

W. B. D ayidson , Newcastle-on-Tyne, Gasreinigung. Man leitet das Gas uber 
einen Ratalycator, welcher in diioner Schieht auf einem anderen Materiał so an- 
geordnet ist, daB ein Zusammenbacken nicht moglich ist. Ais Katalysatoren konnen 
z, B. Fe,O, oder Pt yerwendet werden u. ais Trager F e , das sich durch Einw. 
feuchter Luft mit einer diinnen Eostaihicht iiberzieht. Die Katalysatoren werden 
auf diesem Trager in  Form yon Spiralen, Streifen o. dgl. angeordnet. — Man kann 
auf diese W eise z. B. Kohlengas von H t 8  befreien. (E. P . 2 0 7 9 9 5  yom 25/11.
1922. ausg. 3/1. 1924) Oe l k e k .

W ilh e lm  N orth , Hannoyer, Eltktrisćhe Gasreinigung. (H o li. P  9 4 0 9  yom 
3/8. 1920, ausg. 15/11. 1923. D. Prior. 27/8. 1917. — C. 1921. IV. 1168) Ka.

M eta llb an k  nnd M eta llu rg isch e  G esellsch aft Akt.-G es., Frankfurt a. M., 
EWktrtsche Gasreinigungtanlage viit Bohreltktroden, dad. gek., daB die Eohr- 
elektroden u. ein ihre den Ndd. ausgesetzte Wandung bestreichender Abstreifer 
axial gegeneinander bewegbar sind. — Vorr. fiir die Anlage, 1. dad. gek., daB die 
Rjhrelektrode nut Bezug auf ihren Abstreifer heb- u. senkbar ist derart, daB der 
Abstreifer fiłr gewohnlich auBerhalb der Eohrelektrode sich befindet, ohne den 
Durchgangfąaerschnitt zu yerengen. — 2. dad. gek,, daB der Abstreifer mit einem 
den Durchgangfąaerschnitt der Eohrelektrode freilassenden speicheuartigen Eahmen 
an dem die Eohrelektrode durchziehenden Ausatromer befestigt ist. — Weitere
4 Anspruche bctrefifen andere Ausfuhrunggformen u. AnordnuDgen. (D. E . P. 3 9 0 3 8 6  
KI. 12 e yom 15/3 1921, ausg. 18/2. 1924. A. Prior. 27/5. 1919.) K ausch.

Johan n  Carl M uller, Dresden, Drchbare Trockentrommel. Bei Drehtrommeln 
mit einer im Innem der Trommel angeordneten, aus geschlossenen Eohrkórpcrn 
bestehenden Dampfrohrgruppe, dereń Eohrenden an einem Ende der Trommel yor- 
u. in eine Feuerung hineinragen, wird eine fahrbare Feuerung verwendet, welche 
mit einer den Trommelhals mit den yorstehenden Eohrenden aufnehmenden Wand- 
aussparung yersehen i s t  Dadurch werden die Teile der Drehtrommel, welche 
den groBten Beanspruchungen ausgesetzt sind u. infolgedessen am meisten einer 
Oberwachung u. Instandhaltung bediirfen, leicht zuganglicb gemacht. (D. R. P. 
389741 KI. 82a yom 29/7. 1922, ausg. 7/2. 1924) Oe lk eb .

W illia m  M ason B ro w n e ll, London, Trockentrommel mit abwechselnd ange
ordneten rechta u. linksherum steigenden Spiralgangen. D ie durch Siebscheiben 
getrennten Spiralgange sind mit trogfoi migen Hubechaufrln yersehen, dereń in der 
Drehrichtang vorn liegende Wand naeh dem Troginnem schrag abgedeckt ist, 
■wahrend die riiekwarts liegende Trogwand nach dem Troginnern taschenartig urn-
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gebogen ist. (D. R . ? .  3 9 0 9 9 4  KI 82a vom 29/3.1918, ausg. 27/2. 1924. A. Prior. 
6/4. 1917.) Ma i .

P a n i W ein , Beuthen, O.-Schl., Kaminkilhlcr, bei dem der E uhlluft Abwarme 
aus dem Betriebe zugeleitet w ird , dad. gek., daB die Abwarme der Kfihlluft vor 
Eintritt in den Turm beigemischt wird, um ein Yereisen dea Turmea iu  yerhindern. —  
E s konnen auch gioBe App. im Winter eiafrei gehalten werden. (D. R. P. 3 9 0  539  
KI. 17 e vom 18/3. 1922, ausg. 26/2. 1924.) Ma i .

N a tio n a l A n tom atic  R efr igera tor  C om pany, Boston, Y. St. A., Absorptions- 
kaltemaschine, bei der der Kocher zugleich ais Absorber dient, dad. gek., daB der 
Kondensator mit dem Verdampfer durch ein Robr von derartig geringem Quer- 
schnitt yerbunden ist, daB der erforderliehe Druckabfall durch die beim Durch- 
fłieBen dieses Rohres auftretende Droaselung heryorgerufen wird. — Das sonst 
iibliche Regulieryentil fiillt fort. Zum Ab- u. Einschalten des elektr. Heisstromes 
fiir den Kocher u. des Kublwassers fur den Kocher u. den Kondensator dient ein  
im Kondensator angeordneter Schwimmer. (D. R . P . 3 9 0 7 9 9  KI. 17a yom 22/10.
1921, ausg. 23/2. 1924.) • Ma i .

T he T h erm al In d u str ia l and C hem ical (T. I . C.) R esearch  C om pany,
L im ited , London, iibeit. yon: Sir A rthur Mc D o n g a ll D uckham  und Joh n  
S ta n ley  U organ , Londort, Erh\tzen von Flussigkeiten durch Embringen in ge- 
schmolzeres Metali. (Can. P. 2 3 2 9 8 9  yom 23/6. 1921, ausg. 24/7. 1923. — O. 1922. 
IV. 1129 [F. P. 539265].) K ausch .

T h e T h erm al In d u str ia l and  C hem ical (T. I. C.) R esearch  Company, 
L im ited , London, iibert. von: John  S ta n ley  M organ, London, Eintauchtn zer- 
teilter fester Stoffe in Fliistigkeiten. (Can. P. 2 3 2 9 9 0  yom 10/8. 1921, ausg. 24/7.
1923. — C. 1922. IV. 1129 [F. P. 539220].) K ausch .

V. Anorganische Industrie.
Joh an n es K u k łen sch m id t, Berlin-Hohenschonhausen, Ozonerzeuger, dad. gek., 

daB an einer oder an beiden Seiten der an dio Pole der Spannungequelle an- 
geschlossenen, nichtgeerdeten Elektroden geerdete Elektroden angeordnet sind, 
•wobei auch swischen die spannungfiibrendfn, ungeerdeten Elektroden geerdete 
Elektroden eingefiigt sein konnen. (D. R. P . 378129  KI. 12 i yom 24/7. 1921, ausg.
16/2. 1924.) K ausch .

A u gu stin  A m śd śe  L onis Joseph  D am ien s, Arcueil-Cachan, Seine, M arle  
C harles J osep h  E lyaóe de Loisy, Paris, und 01 iv ler  Joseph G isla in  P ie tte ,  
Brussel, Gewtnnung de» Schwefels aus Gasen. (D. R. P. 3 9 0 0 8 6  KI. 26d vom 12/4.
1922, ausg. 12/2 1924. P. Prior. 3/6. 1921. — C. 1923 II 1021.) Oelk eb .

T. S ch m icdel, Niirnberg Doos, und H. K len ck e , Frankfurt a. M., Schwefelsaure.
(Schw ed. P. 5 4 8 8 2  yom 27/4.1922, ausg. 27/6. 1923. Piior. 18/5,1921. — C 1923.
IV . 852.) r K ausch .

L’A ir L iqu ide S o c ić te  A nonym e ponr 1’E tn d e e t  l ’E x p lo ita tio n  des Pro- 
cśd ós G eorges C laude, Paria, ubert. yon: G eorges C lande, Paris, Ammoniak- 
sytithese. (Can. P. 2 3 2 7 5 8  yom 11/11. 1921, aueg. 17/7. 1923 Schw ed. P . 5 4 7 0 8  
yom 26/10. 1921, aupg. 6/6. 1923. F . Prior. 20/11, 1920. -  C. 1922. II. 1179.) Ka.

L’A lr L iq n id e S o c ie tś  A nonym e ponr 1’E tn d e e t  1’E ip lo ita t io n  des Pro- 
ced es G eorges C laude, PariB, iibert. von: G eorges C lande, Paris, Awmoniak- 
synthese. (Can. P. 232759  yom 11/11. 1921, ausg. 17/7. 1923. — C. 1922. IV. 
663. [F P. 536770].) K ausch .

L’A ir L ląu id e S oc iśte  A nonym e p o u r l ’E tu d e e t l ’E x p lo ita tio n  d es Pro- 
cedes G eorges C lande, Paris, iibert. yon: G eorges C lande, Paris, Ammoniak- 
tynthese. (Can P . 2 3 2 7 6 0  yom 11/11. 1921, ausg. 17/7. 1923. — C. 1922. IV. 
663. [F. P . 537195.].) K ausch .
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L’AIr L iquide, S oo iete  A nonym e pour l ’E tu d e e t  l ’E x p lo ita tio n  des Pro- 
cśd es G eorges Claude, Paris (Erfinder: G. Claude), Ammoniaksynthese. (Schw ed. 
P. 5 4 7 8 8  vom 18/11. 1920, ausg. 6/6. 1923. F. Prior. 15/12. 1919. — C. 1923. II. 
1022.) K ausch .

N orsk  H yd ro -E lek tr isk  K v a e ls to fa k tie se lsk a b , Christiania, Ammoniak
synthese. (H oli. P. 10 0 2 7  vom 15/10. 1920, ausg. 15/12. 1923. N. Prior. 28/10.
1919. — C 1922. IV. 1007.) K a u sch .

L. C asale und E . L eprestre, Kora, Ammoniaksynthese. (Sohw ed. P. 5 4 7 0 6  
vom 19/5. 1921, ausg. 6/6. 1923. — C. 1924. I. 1085.) K a u sch .

C hem ische F a b r ik  G riesheim  - E le k tr o n , Frankfurt a. M. (Erfinder:
H. Specketer), Stickttoffoerbindungen. (Schw ed. P. 5 4 7 0 5  vom 30/3. 1921, aueg.
6/6. 1923. D. Prior. 18/8. 1916. -  C. 1923. II. 896.) K ausch.

H en k el & Cle. und W . W eb er , Dusseldorf, Ammonchloridlaugen. (E. P . 
2 07142  vom 7/3. 1923, Auszug yeroff. 16/1. 1924. Prior. 15/11. 1922. — C. 1924.
I. 697.) K ausch .

P a u l A ndreu und E e n e  P a ą u e t , Paris, Gewinnung ton  Ammoniak neben 
Ti(OH)4. (D. E . P . 3 9 0 6 5 7  KI. 12k vom 3/11. 1921, ausg. 22/2. 1924. F . Prior. 
23/2. 1921. — C. 1924. I. 697.) K a u sch .

P a u l A ndreu und E en ó  P a q u et, Paris, Gewinnung von Diingemitteln und 
Titan. (M n . P. 3 2 0 6 5  vom 22/2. 1922, auBg. 6/8. 1923. F. Prior. 23/2. 1921. —
C. 1922. IV. 27.) KUh l in g .

B ritish  T hom son-H ouston Co. L td ., London, iibert an: E. E. C harlton, 
Schenectady, V. St. A ., Alkalimetalle. An eine Entladungsrohre ist ein Bohr an- 
geschlosaen, welches einen Raum zur Aufnabme eines Gemieches eines Alkalisalzes, 
z. B. eines Chlorides, mit fein gepulvertem Mg, Ca o. dgl. u. 2 W iilste enthalt, in 
welche daa beim Erhitzen des Gemischea entwickelte Alkalimetall nacheinander 
deet. wird. Ein zw eites Ansatzrohr verbindet die Entladungsrohre mit der Pumpe; 
dieses Robr tragt seinerseits ein Ansatzrohr, welcheB zwecks Verdichtung von 
Waaserdsmpf mit fl. Luft gefcuhlt wird, u. ein Hahnrohr zum Zulaesen eines 
indifferenten Gases wie Ne. Die Vorr. wird zunacbst entliiftet u. dann das Ge- 
misch auf 250° erhitzt. (E. P . 2 0 8 6 9 4  vom 9/11. 1923. Auszug veroff. 13/2.1924. 
Prior. 21/12. 1922.) KUh l in g .

B ad isch e A n ilin - u. Soda-Fabrik, Ludwigshafen a. Rh. (Erfinder: W ilh e lm  
W ild , Ludwigshafen a. Rh.), Darstellung von Alkalinitraten  aus H N 08 oder nitrosen 
Gaaen u. Alkalichloriden, 1. dad. gek., daB aus dem beim Abtreiben der HC1 ent- 
weichenden Gasgemisch die nitrosen Gase durch H jS 04 entfernt werden. — 2. dad. 
gek., daB die entstehende Nitrosylschwefelsaure bezw. Mischsaure enthaltende 
HjSO* denitriert wird u. die dabei anfailenden Stickoxyde bezw. die HNOs dem 
ProzeB wieder zugefuhrt werden, wahrend die H ,S 0 4 nach vorhergehender Konz. 
von neuem zur Absorption yerwendet wird. (D. E . P. 3 9 0 7 9 1  KI. 121 vom 14/8. 
1921, ausg. 23/2. 1924.) K a u sch .

K ali-F orach nngs-A n sta lt G. m . b. H . und H ans F r ied r ich , StaBfurt-Leopolds- 
hall, H trstellung von Chlorkalium aus H artsalz und S yh in it, 1. dad. gek., daB der 
DeckprozeB durch ein Umlcsen des NaCl-haltigen KC1 gemaB dem D . R. P. 388789 
ersetzt wird. — 2. gek. durch die Verwendung solcher KCl-NaCl-Gemiscbe, die 
sonat infolge ihres bohen NaCl-Gehaltes fur den DeckprozeB nicht mehr verwend- 
har Bind, z. B. von BuhneDealren. — 3. gek. durch die Yerwendung solcher Salze, 
welche bei Verdampf- u. Kuhlverff. erhalten werden, die Trennung der bei der 
Verdampfung gefallten Salze von den bei der Abkiihlung abgeschiedenen nicht er- 
moglichen. (D. E . P. 390123  KI. 121 vom 23/12. 1922, ausg. 21/2. 1924. Zus. zu
D. R- P. 388789; C. 1924. I. 1251.) K ausch .
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B. de H aen  C hem ische F ab rik  , L ist11 G. m. b. H., Seelze b. HanDover, D ar- 
stellung von E alium nitrat und Ammoniumchlnrid m it E ilfe  von Ealiumchlorid, dad. 
gek., daB man durch W echselzers. yon KCl u. Mg(NO,)„ KNOs u. MgCl, bildet, 
dieses in  den ProzeB zuriickfuhrt, indem man durch Fallung mittels NH3 oder 
(NHJjCOj, Mg(OH), oder MgCOs ausscheidet u. nach der Filtration in HNO, zur 
WiedergewinnuDg yon Mg(NO,), auflost. (D. R. P . 3 9 0 3 9 4  KL 121 yom 16/12. 
1921, aueg. 38 2. 1924) K a u sch .

P lau son ’s F orsch u n gsln stitu t G. m . b H., Hamburg, Gewinnung von lóslidien 
AIJcalisalzen aus urdoslichen Mineralien, wie Feldspat u. dgl. (D. R . P . 3 9 0 7 9 3  
KI. 121 vom 12/7. 1921, ausg. 23/2. 1924. — C. 1923. IV. 450.) K ausch .

A. W elter , Krefeld-Rbeinhafen, EaUbarmachen von Chemikalien. (Schw ed. P. 
5 4 9 0 4  vom 9/8. 1920, ausg. 4/7. 1923. D . Prior. 24/7. 1919. — C. 1923. IV. 
1024.) K a u s c h .

C ourtaulds L im ited , England, Atznatron. (F. P . 5 6 2 7 2 2  yom 26/2. 1923, 
ausg. 17/11. 1923. E Prior. 16/5. 1922. — C. 1923. IV. 400.) K ausch .

S iem en s-S ch u ck eitw erk e  G. m. b. H., Siemensstadt b Berlin, Vorrichtung zur 
Gewinnung von Salz aus dem Meerwasser m it H \lfe der Strahlungswanne der Sonne, 
gek. durch ein die Strahlungswanne der Sonne aufnebmendes VakuumgefaB, in dem 
das Meerwasser yerdampft. — Das VakuumgtfaB ist an demj-nigen Teil seiner 
WanduDg, der den Sonnenstrahlen ausgesetzt w ird, mit Rippen verBehen, die in  
das Salzwasser hinabreichen, u. in einem Vorwarmer wird das Salzwasser durch 
den im VakuumgefaB erieugten Dampf yorgewarmt. (D. R . P. 3 9 0 3 9 3  KI. 121 yom  
1/9. 1922, ausg. 22/2. 1924.) Ma i .

G esellsohaft fiir K o h len tech n ik  m. b. H., Dortmund-Eving, (Erfinder: W ilh e lm  
G luud in Dortmund-EyiDg), EtrsteUung von Ammoniaksoda, darin bestehend, daB 
man einerseits NH, u. CO, oder ibre Verbindungsprodd, wie z. B. insbesondere 
(NH,)HCO„ andererseits NaCl in ganz oder teilw eise geloster Form in einer SuUleg., 
die soyiel N H 4C1 entb&lt, daB der durch die Umsetzung gebildete NE^Cl sofort zur 
Abscheidung kommt, umsetzt. (D. R . P . 3 8 8 3 9 6  KI. 121 vom 19/4. 1921, ausg. 
31/1. 1924.) K au sch .

T he W est V ir g in ia  P ulp  and P ap er Com pany, New York, ubert. yon: 
Y ig g o  D rew sen , New York, Natriumsulfite. Man leitet MgO Milch durch eine 
Anzahl yon AbsorptionsgefaBen, durch die man in entgegengeseizter Richtung SO,- 
G-ase hindurchslromen laBt. Das sich bildende schwache MgH,(SOs), wird in einer 
Atm. yon SO, in konz Bisulfitlsg. ubergefiihrt, dann mit troekenem NaCl gemischt, 
gekiihlt u. gerubrt. Es entsteht Nutriummetabisulfit, das abfiltriert wird; aus dem 
Filtrat wird SO, abgetrieben. (Can. P. 2 3 2 9 9 3  yom 14/8. 1922, ausg. 24/7.1923.) K a .

M eta llb an k  und M eta llu rg isch e  G esellsoh aft Akt.-Ges., Frankfurt a. M., 
Zersttiung von SulfaUn durch Verblasen eines Sulfat-KohU-Gemenges. (D. R . P. 
3 9 0 9 9 8  KI. 12i yom 26/9. 1917, ausg. 26/2. 1924. — C. 1922. IV. 876.) K a u sch .

E. de H aen C hem ische F ab rik  „Ltat“ G. m . b. H ., Seelze b. Hannoyer, D ar- 
stellung von Kalisalpeter und Calciumchlorid aus Kaliumchlorid und Calciumnitrat, 
dad. gek., daB man die gebildete CaCl,-L8g. aut tiefe Temp. von etwa 10° unter 
N uli abkiihlt, um das in Lsg. gebliebene Ca(NO,', nahezu yollstandig zuriickza- 
gewinnen. (D. R. P . 3 9 0 3 9 5  KI. 121 yom 1/2. 1922, ausg. 18/2. 1924.) K ausch.

C&miłle D eg u id e , Enghien, Frankreich, Barium hydroxyd. (Dan. P. 31231  
yom 29,12. 1921, ausg. 5/2. 1923. F. Prior. 13/1. 1921. — C 1923. II. 1022.) Kt>.

A. L. T e illa rd , Paris, Barium sulfat. (Schw ed P. 5 5 0 2 8  yom 3/7.1922, ausg. 
18/7. 1923. F. Prior. 18/7. 1921. — C. 1923. IV. 361.) K ausch .

W a lte r  B oehm , Berlin, Herttellung von Tonerde. (D. R . P . 3 6 9 8 2 6  KI. 12m 
yom 15/6. 1916, ausg. 16/1. 1924. — C. 1924. I. 824.) K a u sc h .
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M eta lly tw erk e  A.-G. fur M e ta llv e r e d e lu n g , Miinchen, Gewinnung grofier 
K rystalle m it SchtcebekSrpern verunreinigten Salzlósungen yon Schwermetall- 
salsen , dad. gek., daB die h. Laugen der geetorten Kryatallisation unter worfen 
werden u. eodann das erhaltene Kryatallmehl durch echnelles, yorsichtigea AbgieBen 
der Mutterlauge von den Sehwebekorpern getrennt wird, worauf das gegebenenfalls 
gewaachene Kryatallmehl durch Umkryatalliaieren in groBe Krystalle iibergefuhrt 
wird. (D. R. P. 3 9 0 7 8 7  KI. 12c yom 26/2. 1921, auag. 23/2. 1924.) K ausch .

H erm ann C. S tarek , Berlin (Erfinder: Franz K laus, Heriberge, Elster), Her- 
stellung von Chromsaleen, dad. gek., daB Chromeisenatein bei Ggw. oxydierender 
Stoffe, wie HjCrO^, in bekannter W eise aufgeschlossen wird, u. die H ,S 04-haltige 
FI. mit Eisenchromlegierungen zwecks Red. yorhandener Ferriverbb. u. Ab- 
stumpfung tiberachusaiger H ,S 0 4 yeraetzt wird, worauf dann Alkalisalze zwecks 
Umaetzung oder B. yon Doppelaalzen zugegeben werden. (D. R . P. 3 9 0 6 0 2  KI. 12m 
yom 2/6. 1922, auag. 21/2. 1924.) K ausch .

W arren F. B leeck er , Boulder, V. St. A ., Anreicherung von Carnotiterz. Daa 
Erz wird mit H,SOt u. H F behandelt, bi8 die Ra-haltigen Bestandteile u. die Gang- 
art eo weit yoneinander getrennt sind, daB ihre mechan. Scheidung erfolgen kann. 
(A. P. 1478631  vom 1/2. 1922, ausg. 25/12. 1923.) KUb l in g .

E lek tro ch em lsch e  W erke 0 . m  b H., 0 . D reibrod t, H. Eapis und D. StrauB, 
Bitteifeld , Her stellung smaragdahnlichgriiner Korunde, dad. gek ., daB man der 
AIjO, Co, Mg, Za u. Vd ala Hauptfarbtrager u. unter Umatanden zur Niianzierung 
Fe, T i oder Ca, Sc, Cr, Mn, N i, Be, Sr, Cd, Ba in Form der Metalle, O iyde oder 
anderer Yerbb. in geeigneter Weiae zuaetzt u. in bekannter W eise yerschmilzt. 
(D. R . P. 3 9 0 7 9 4  KI. 12 m yom 7/12. 1922, ausg. 23/2. 1924.) K ausch.

E rnst Soh lum berger, Berlin-Lichterfelde, Herstellung synthetischer Edelsteine,
1. gek., durch die Anwendung mehrerer, fest8tehender gegen die Ofenachse ge- 
neigter Brenner. — 2. dad. gek ., daB die Achsen dieser Brenner in einem Kegel- 
mantel liegen, in deesen Spitze sich die Heizzone befindet. — 3. dad. gek., daB 
man der Diisenachse eine gleichsinnige, seitliche Abweichung erteilt, bo daB sich 
ein Gaawirbel bildet. (D. R . P . 3 9 0 7 9 5  KI. 12m  yom 4/2. 1923, ausg. 23/2.
1924.) K ausch.

VI. Glas; Keramik; Zement; Baustoffe.
W ilh e lm  Schm idt, E tw as iiber den Boitiutofen. Mitteilung aber „Yergleichende 

Beobachtungen an 3 Boetiuaofen" nach D elo rm e , nach denen die Hauptfehler dieaea
O fen a mit Halbgaafeuerung folgende sind: Sehwierigkeit des Abrostens, wodurch 
yiel Kohle yerloren gebt, wenn diese stark schlackt; sehr gro Be Verluste durch 
Abgaae; Unsulanglichkeit der erreiebbaren Temp. Man kann Verbeaserungen des 
Ofenbetriebea erreichen durch Verwendung wenig schlackender Kohle u. indem 
man durch besaere Rostfiihrung die Verluate durch brennbare Stoffe in den Ab- 
gasen reduziert, wenn man sich nach Moglichkeit einer neutralen Verbrennung 
nahert, aber dieae MaBnahmen sind nicht geeignet, die Temp. des Ofena zu heben. 
Nur der Umbau zu einem Gaaofen kann wesentlich beBsere Resultate zeitigen. 
(Keram. Rdsch. 31. 460—62. 1923. Grafenroda.) W ec k e .

A lfred  Faber, Zur Warmewirtschaft gasbeheizter PorzellanrundSfen. Vf. fiihrt 
gegenuber Dettm eb  (ygl. Sprechsaal 56. 197; C. 1923. IV. 403) aua, daB es aich 
bei aeinen. Veroffentliebungen nicht um die Frage gehandelt habe zu entsebeiden, 
ob Bund- oder Tunnelofen wirtscbaftlicher arbeiten, sondern allein um den Beweig, 
daB die GasfeueruDg gegenuber der unmittelbaren Bekohlung Warmeersparnisae 
erziele. (SprechBaal 57. 15. Leipzig.) 'Wec k e .

H ein r ich  M aurach, D er Warmeflufł in  einer Schmelzofenanlage fUr Tafelglas. 
An sfimtlichen Teilen einer W annenofenanlage, yom Warmeerzeuger bis zur Eaae,
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wurden Messungen durchgefiihrt, beł denen die Stoffmengen festgestellt, auBerdem 
die Veranderungen der Temp., Druck- u. Zugverhaltnisse, sowie der chem. Zub. 
von Priseh- u. Abgasen beobachtet wurden; im Normalbetrieb umfafiten die Unterss. 
eine Zahl von Einzelmessungen u. zuaatnmenhangenden Dauermessungen, um auch 
die wechseitigen Grofienbeziehungen veranschautichen zu konnen. Es zeigte sich, 
daB nur 12,8°/o der dem System primar zugefiihrten Warme nuttbringend verwertet 
worden sind; die Abkuhlungsrerluste des Ofens betrugen 40% , der zum Kamin 
ziehenden Abgase rd. 30%  u. der Generatoren u. dea Hauptsammelkanals rd. 9%. 
(Sprecbsaal 56. 503—5. 511—13. 523—25. 1923. Frankfuit-Main.) W e c k e .

G nstav S ch n lte , Betrachtungen iiber das Giefien von sćhuachem Spiegelglas. 
Bericht iiber die in einer GlaBhtitte gewonnenen Erfahrungen, wobei mit dem 
Sehopfen aus der W annę bialang recht gute Resultate erzielt worden sein sollen. 
(Sprechsaal 57. 5 —6. Koln-Ehrenfeld.) W e c k e .

H erb ert In s ley , Mtkroskopische Bestimmung von Steinen im Glas. Eine kurze 
BescbreibuDg der Methoden zur Herst. der mit dem petrograph. Mikroskop, zu 
untersuchenden Proben nebst BeBchreibung der hauptsachlichsten im Glaa vor- 
kommenden auf diese W eise bestimmbaren Krystalle: Quarz, Tridymit, Cbryseo- 
ballit, W ollastonit, D iopsit, Natriutn-Calciumailicat, Sillimanit, Nephelit. (Journ. 
Amer. Ceram. Soc. 7 . 1 4 —18.) L. Mabckw ald .

E . B e r g e r , tjber unzerbrecłiliches und hammtrbares Glas. D ie Eigenscbaften, 
welche das Zerbrechen des Glaaes durch mecban. Beanspruchung u. Temperatur- 
wechsel herbeifiihren, werden besprochen. Von jenen kaDn nur der geringen Zug- 
festigkeit mit Erfolg entgegeDgewirkt werden durch ,,Verbundglas“, hergestellt 
durch Verschmelzen yon Glasern mit yerschiedenen Auadehnungskoeffizieuten. Da- 
durch wird z. B. die auBere Rinde, welche den geringeren Ausdehnungskoeffieicnten 
hat, unter Druckspannung gehalten, die nun bei eintretender Zugspannung zunachst 
ausgeglichen werden muB u. daher groBere Zugspannungen gestattet. Dem Zer
brechen durch Bchroffen Temperaturwechsel wird durch Anwendung von Glasern 
mit geringem Ausdehnungskoeffizienten entgegengewirkt. Eeines Quarzglas hat 
5 X  107, wahrend eine Reihe angefiihrter Spezialglaser yon 13—57 X  107 Aus
dehnungskoeffizienten zeigen, dereń sonstige Eigenschaften: Yerh. in der Hitze, 
Widerstand gegen chem. Einw. etc. fur ihre Verwendung maBgebend sind. Es 
wird gegen die Bezeichnung „nnzerbrechlichea Glas“ fiir Prodd polemisiert, die in 
ihren Eigenschaften die friiher hergestellten keineswegs ubertreffen u. sich auch 
bzgl. Zus. wenig yon ihnen unterscheiden. Der Ausdehnungskoeffizient yon Pyrex- 
glas, der mit 32 X  10’ angegeben wird, wurde zu 37 X  107 gefunden. Durch 
Verstftrkung des Seherbens wird zwar die Festigkeit erhoht, aber die Ausnutzung 
der Heizkraft stark yermindet. (Naturwissenechaften 12. 79—83. Jena.) L. Mabck .

/  Z. v . H irsch b erg , Quarzgut und Quarzglas. Besehrcibung der yerschiedenen 
/  A iten der Herst., der Eigenschaften u. der Yerwendungefahigkeit. (Ztschr. f. an- 

gew. Ch. 37. 99—100. Berlin-Paukow.) W e c k e .
L oeser, Uber dcutsche Pegmatiie, Feldspatsande und eogenanntc Feldtpate und 

dereń B ewtrtung fiir  Porzellanmassen. D ie yorliegende Studie zerfallt in  folgende 
Kapitel: 1. AUgemeines; 2. Skandinay. Feldspate; 3. Deutsche Pegm atite, Feld
spatsande u. sogen. Feldspate u. die Berechtigung ihrer Bezeichnung. 4. D ie Be- 
wertung yon deutschen Feldspatsanden im Allgemeinen. 5. Einfuhrung deutseher 
Feldspatsande ais Ersatz fiir skandinay. Feldspate in  Porzellanmassen. (Sprech
saal 57. 2 —4. 13—14. Miinchen.) W e c k e .

R ich a rd  Grnn, D ie wissenschaftliclie Erforschung des Zements. BeBchreibung 
des Forschungsinstituts der Huttenzementindustrie, das sich ais erstes in der 
W elt die Erforschung der Hochofenschlacke zur Aufgabe gestellt hat. (Beton u. 
Eisen 22 . 281—89. 1923. Dusseldorf.) W e c k e .
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H ans K uhl, D as Zementfeld im  Dreistoffiy&tem Kalk-Kie.selsawe-Eisenoxyd. 
Vf. bat achon im Jabre 1921 die Pragę, ob im Rahmen des Systems Kalk Kiesel- 
aaure-Eisenoicyd Zemente hergestellt werden konnen, bejahend beantwortet. Mit 
der Auafiibrung von 46 Verauchsbranden beantwortet Vf. jetzt die Frage Uber den 
Umfang dea Gebietea der eiaenoxydreichen Zemente. Ala Grenzen fur den Silicat- 
modul, innerbalb dereń das Feld fiir dieae Zemente zu sucben iat, kann man die 
Yerhaltnisse 1 :1 ,20  u. 1 :6 ,0 0  annehmen, beim hydraul. Moduł die W erte 1:1 ,50  
u. 1 :2 ,45 . Dariach reicht das Feld dieser Zemente weiter ais das der Portland- 
zemente. D ie mit den Versuchszementen gewonnenen Festigkeitazablen zeigen, daB 
fur die beeten Zemente der Silicatmodul iiber 1 : 3  liegt, wiihrend Portlandzement 
die beaten Featigkeitszahlen bei 1 :2 ,5  gibt, ferner daB bei giinstigen Verhiiltnis9en 
sich aus toneidefreien Syetemen Zemente gewinnen lassen, die in ibren FeBtigkeita- 
zahlen hinter den beaten Portlandzeonenten nicht zuriickstehen u. die selbet in der 
Dreitagefestigkeit uberraaehend gute Zahlen aufffeiaen. (Zement 13. 2 5 — 27. 37 
bis 39. 45—46. Berlin-Lichterfelde.) W ec k e .

R ich ard  Grun, Hoćhwertige Zemente. Nach einer Besprechung u. Einteilung 
der yerBchiedenen aog bochwertigen Zemente werden zur Aufklarung der taUach- 
lichen Verhaltnisse bei dieBen durcbgefiihrte VersB. beschrieben. Ea zeigt sich, 
daB die tonerdereichen Zemente tataachlich die angegebenen hohen Festigkeiten  
haben; jedoch fiihrt bei ihnen nicht nur Sehmelzen, sondern auch Sintern zu guten 
Zementen. Der Yera., Hochofenschlacke mit tonerdehohem Klinker zu yermablen, 
ergibt, daB nur die rd. 30°/0 Tonerde entbaltenden Schlacken sich zur Hochofen- 
zementfabrikation eignen. D ie hochwertigen Zemente, also Zemente mit hohen An- 
fangsfa8tigkeitea, sind nach den Ve'B3. wie folgt einzuteilen: A. solche mit Port- 
landzementcharakter: 1. Sonderportlandzemente wie Loriinser a. andere oaterreich. 
Zemente, 2. Sondernaturzemente, evtl. mit Puzzolanzusatz, wie Meteor-estra, B. mit 
Tooerdezementcharakter: 3. Kalk-Tonerdezemente mit 30% Tonerde u. 70°/0 Kalk 
w ie belgischer Ciment fondu, 4. Tonerdezemente oder Calciumaluminatzemente mit 
55°/0 Tonerde u. 35% Kalk wie franzosischcr Ciment fonda. (Zement 13 27—30.
39—41. Dusseldorf.) W ec k e .

J. Schaefer, AnbacJcen von Zement im Schachtofen. Der springende Punkt 
beim Anbacken dea K linkers am Mauerwerk ist daa Verhaltnis zwischen Be- 
achickung u. Ofenfatter. Das Anbacken kann yermieden werden, wenn daB Ofen- 
futter atark baa. ia t ;  ferner muasen seine phyBikal. Eigenachaften ao aeiD, daB eine 
auch bei jedem Materiał in geringem MaBe aaftretende chem. Reaktionsfabigkeit 
auf ein Minimum zuruckgedrangt wird. Diese Eigenachaften hat das Dynamidon 
u. das Alumidon. (Zement 13. 31. Mannheim-Waldhof.) W e c k e .

R ich a rd  Grun, Uber die Mahlfeinheit von Hochofenzcment. Yerss. ergaben 
folgendes: die D ruckfestigkeiten eines Hochofenzementes yon 7,5% Ruckstand auf 
dem 5000er Sieb konnen durch Heruntermahlen auf etwa 2% fast yerdoppelt 
werden. Feinmahlen des Klinkers erhoht die Anfangafestigkeiten; Feinmahlen 
nur der Schlacken yerbeBsest die Anfangsfeatigkeiten kaum, dagegen die End- 
fcatigkeiten. Zusammenyermahlen der Rohstoffe zeitigt bei gleichem Feinheitsgrade 
bessere Ergebnisse ala getrenntea Vermahlen. Daa Ablosehen geainterter boch- 
kalkiger Mergel durch naaaen Schlackenaand mit ŁagernlaBsen u. gemeinaamem 
Trocknen wirkt yermutlich zerkleinernd auf den Naturklinker u. fiihrt deBhalb zu 
guten Festigkeiten. (Tonind.-Ztg. 48 . 18—21. Dusseldorf.) W ec k e .

H aegerm an n , Marmorzement- Bericbt uber einen F ali, in dem beim Ver- 
arbeiten yon Marmorzement mit Portland zement Treiberacheinungen auftraten, da 
der erstere aus alauniBiertem Gipa beatand. (Zement 13. 1 3 —14. Karlshorst) W e.

— , Zement m it hohem Aluminiumgehalt. Kurzer Bericht uber die Beschaffen-
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heit u. Verwendbarkeit dea 41 °/0 A1,0„ u. 37% CaO enthaltenden frantos. Spezial- 
zementes. (MetallborBe 13. 2051. 1923.) W e c k e .

H ans K uhl, Fluflspatzusaiz zum Zementróhmehl. D ie  vom Vf. mit W e h rm a n n  
u. B e c k e r  gemeinsam unternommenen Veraa. erstreckten sich auf die laboratoriums- 
m;L8ige Herat. von Portlandzementen unter Zusatz von 0 —201/, FiuBepat, auf daa 
Bohmehl gereehnet. Bei Beobacbtung der Schwindungapunkte zeigte sich, daB erBt 
Zuaiitie uber l° /0 eine sicbtbare Wrkg. erreichen; Zasatze von 3—5°/0 erzielen eine 
Senkung des Schwindpunktes um rund 400°. Noch hohere Zusatze fiihren za einer 
Verdicbtung des Materials bereits vor der KohlensaureauBtreibung, so daB das 
Endprod. 18—20%  Gliihverlust zeigt. Ferner wurden Beobachtangen iiber den 
EinfluB auf daa Zerrieaeln des Klinkers gemacht. — Die bekannten rotbraunen 
Farbtone verschwinden wieder, wenn die Maase sehr Beharf g<brannt wird. — Bei 
niederen u. mittleren Brenntempp. treten keine Fiuoryerluste ein , bei der Brenn- 
temp. des Portlandzements sind sie gering, um bei hoberen Tempp. schnell anzu- 
ateigen. — Eine gunstige Baeinfłussung der Koohbeatandigkeit der erbrannten 
Zemcnte unter bestimmten Bedingungen wurde festgestellt. — Bei der Unters. auf 
Featigkeit zeigte sich, daB bei Fluilepatzusatz u. acharfem Brande die AnfangB- 
festigkeit meist erheblich herabgesetzt wird, dann aber vielfach gut aufholt u. die 
dea Zementes ohue FlaBspatsusatz ubeitrifft. (Zement 13. 3—5. 9—10. 18—21. 
Berlin-Liehterfelde.) W ec k e .

B nrchartz und v. W roch em , Versuche Uber den Einflufi von Zucker und 
ahnlichen Stoffen au f das Abbmden von Zement bezw. ZementmSrtel. Daa Anmachen 
mit Zuckerbg. ubt, wenn sich die Starkę der Lsg. in geringen Grenzen halt (0,1 
bis hochstens 0,25%), keine prakt schadigende Wrkg. auf Zementmortel aus; hoher- 
prozentige Lsg. wirkt dagegen stark schadigend bis zur vollatUndigen Zerstorung. 
D ie gleiche Wrkg. w ie durcb Zuckerlag. wird durch 1—2% ig. Glucoselag. ver- 
ursacht. Zusatz von Gerbsaure selbst zu 2°/0 hat nur eine geringe Festigkeits- 
verminderung zur Folgę. — U. Mk. wurde festgeatellt, daB die l% ig . Zuckerlsg. 
die Krystallbildung verhindert, zum mindesten auf halt. (Zement 13. 11— 13. Berlin- 
Dahlem.) W ec k e .

H e w it t  W ilso n , Prtifung von feuerfesten Steinen unter Druck bei hoher Tem
peratur in Beziehung zu ihrem Schmelzpunkt, ein Yergleich von Produkten des Nord- 
westens von der K dste des Pazific mtt anderen wohlbekannten feuerfesten Steinen. 
17 Materialien vom NordweBt der Ver. Staatea u. 27 audere Prodd. wurden der 
Prufung von K egel 10 an unter einem Druck yon 25 Pfd. p. Quadratzoll unter- 
worfen, bia sie eine lineare Schwindung in der Druckrichtung von 10% zeigten. 
D ie Temperaturschwindungs-Diagramme sind gegeben. Bis dicht an ibren F. lassen 
sicb nur krystallisierte Stoffe ohne Bindemittel unter Drack erhitzen. Bei Stoffen, 
die neben hoch feuerfesten Bestandteilen Bindeton von geringer Feuerfestigkeit 
enthalten, ist der Widerstand gegen Druck bei hoher Temp. wesentlich nach MaB- 
gabe des F. dea Bindetonea verringert. Doch hSngt die diesbzgl. Beeinflussuug 
auch stark von der Dauer u. Hobe dea Erhitzens bei der Fabrikation ab, da, wie 
nachgew iesen wird, durch eine weitere hohe Erhitzung der Widerstand weBentlich 
erhoht werden kann. D ie gepruften Materialien des Nordweatens zeigen sich den 
entsprecbendeu Yergleichsatoffen gleichwertig. (Journ. Americ. Ceram. Soc. 7. 34 
bis 51. Univ. of. Washington.) L. Mabckw ald .

H . Chr. N uB baum , Die unzulangliche Erhartung des Weipkalkmortels. A uf 
Grund der seit 1886 vom Vf. zusammen mit K. B. L eh m en n  untemommenen Verss. 
werden Bichtlinien fur die Yerwendungamoglichkeit von WeiBkalkmoitel gegeben. 
(Zement 13. 51—52.) W e c k e .

S lc h a r d  Griin, E in fiu (3 von Milchsaure a u f Beton. Verss. mit saurer Milch 
u. Sauerkraut u. Beobachtangen an Grunfattersilos ergeben, daB Milchsaure an
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sich eine schadliche Saure ist, gegen dereń Eintritt in das Innere von Beton dieser 
gesch&tzt werden muB. Im allgemeinen geniigt aber bei nicht bu hoher Konz. 
einer yollkommen dichter Putz. W ert ist darauf zu legen, daB der Beton durch 
seine alkal. Einw. allenfallsige Garungsprozesae nicht yerbindert. D ie Abgabe 
von Kalk aus dem Beton kann yerhindert werden durch wiederholtes Stehenlaasen 
zunachst mit W. u. dann mit Luft oder, falls diese MaBregel nicht geniigt, durch 
Anatrich mit Weinsaure oder Fluaten. Bei Einw. konzentrierter Milchsaurelegg. 
ist Glaa- oder Plattenyerkleidung notwendig. (Beton u. Eisen 22. 287—88. 1923. 
Diiaseldorf.) W ecke .

F ranz Carl W eb er, W as uns die Segerkegel von den Brennfehlern erzahlen. 
Hinweis auf Beobachtungen aus der Praxis, die geeignet sind, nutzbringende Riick- 
schlusae auf mancherlei Vorgange im Betriebe zu yermitteln, nicht allein hinsicht- 
lich der Temperaturentw, sondern auch iiber die Brennyorgange. (Keram. Rdsch. 
31. 459—60. 1923. Turn.) WECKE.

Hans H ech t, Priifmasćhine zur Bestimmung det JErweichungsverhaltens unter 
Belastung le i hohen Temperaturen. Beschreibung der im Chem. Lab. f. Tonind.
konatruierten Masehine. Zeichnung. (Keram. Rdsch. 32. 55—56.) W ecke.

H ow ard  C. A rn o ld , Das Polarisationsmikroskop ais H ilfsmittel le i der F dd -  
spatprilfung. (Sprecbsaal 57 51—52. — C. 1924 I. 1092.) W ecke.

— , Studien Uber die Warmeleitung einiger feuerfester Stoffe. Unter Fortbildung 
der Methode von Hepplew h ite  (Buli. Am. Cer. 1. 5. [1922]) •wurde ein in Ab- 
hildung wiedergegebener App. konstruiert, beBtehend aus einer Heizkammer, dem 
dariiber liegenden, vor Eindringen der Heizgase geschiitzten Priifungsatiick, einem 
Calorimeter, welches mit desaen Oberflache ycrbunden, eine regulierbare Luftmenge 
einzublasen u. dereń Ein- u. AusgaDgstemp. zu bestimmen gestattet. F einer wird 
die Temp. an den der Heizkammer u. dem Calorimeter zugewandten Seiten des 
Priifungsstuckes wahrend des Versuchs konstant gehalten u. abgelesen. Aus diesen 
Zahlen, den AusmaBen des PriifungeBtiickes, u. der berechneten yon der Luft aus 
dem Calorimeter fortgefiihrteu Warmemenge ergeben sich die zur Berechnung der 
W armeleitung notigen Daten. D ie Herat. der Priifungastiicke, soweit es sich nicht 
um techn. Prodd. handelt, besonders die Bindung der im elektr. Ofen hergestellten  
Auagangsmaterialien mit Bindeton, dessen Zus. u. die Porositaten der Priifungs- 
stiicke sind gegeben. Eine Tabelle gibt die Resultate mit Leitfahigkeiten yon 
0,000 89 (Silica Nr. 2) bis 0,0982 „Cry«tolon“ Siliciumcarbid Nr. 1. (Journ. Amer. 
Ceram. Soc. 7 . 19—28. W orcester [Mass.] Norton Co.) L  Mabckwald.

R  Grengg', Ober die Normung natiirlicher Baustoffe. Entwurf zu einer Er- 
neuerung der Gesteinspriitnng u D t e r  besonderer Beruckaichtigung des Probeziehens 
durch den Petrographen u. des Yerwendungszweckes. (Mitteil. Staatl. Techn. Ver- 
suchsamts 12. 59—66. 1923.) W ecke.

W ilh e lm  S ch ń tz , Diisseldorf, M ilderung der Eiihlspannungen in  Schlacken-, 
.Olas- und keramischen Schmeleen usw. mit oder ohne Eiseneinlagen, dad. gek., daB 
der Schmelze vor der Formgebung Asbestfaaern beigeriihrt werden. — D ie Asbeat- 
fasern konnen yorher feuerfest gefarbt oder mit Stofien getrankt werden, welche in 
der Hitze Farbę erzpu?en, z. B. Lagg. yon Metallsalzen, wie Cu-, Au- oder Mn- 
Lsgg. (L .R .P . 3 9 0 6 4 6  KI. 80b yom 29/3. 1923, ausg. 22/2. 1924.) Ma i .

C orning G lass W orks, Corning (New York, V. Sf. A ) ,  Nicht transparente 
Glaser. (8chw z. PP. 101345, 101346  yom 20/2.1922, ausg. 17/9.1923. — C. 1923.
II. 847 [F. P. 547 092].) Oelkeb .

Schott & Gen., Jena, Geharteter Glatgegenstand, dad. gek., daB er aus einer 
Glasart besteht, dereń kubisebe Warmeausdehnungszahl hochstens 200-10~7 betragt.
— Solche Glaser finden sich z. B. unter den Borosilicatglasern. Bei ihrer Hartung
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laBt sich der Bonst eintretende Bruch vermeiden u. eine Wideretandsfahigkeit er- 
zielen, die nicht merklich geringer ist ais die der geh&rteten Gegenstiinde aus Glas- 
arten, dereń kub. Auadehnnngszahl 200-10- 7 betriigt. (D. f i .  P. 389481  KI. 32 a 
vom 29/7. 1921, ausg. 2/2. 1924.) Mai.

G. P o ly s lu s , Deasau, Brennen, insbesondere von Zement, in Drehofen m it 
elektritcher Beheizung. 1. dad. gek., daB die Vorwarcnung u. Calcinierung des 
Gutes durch die an sich bekannte Widerstandsheizung, die Sintorung aber durch 
die an sich ebenfalls bekannte Anwendung des Flammbogens erfolgt. — 2. Elektr. 
Drehofen zur Auaftthrung des Verf. nach Anspruch 1, dad. gek., daB auBer der 
Wideratandaheizung mehrere Flammbogen, gegebenenfalls verschiedener Warane- 
wrkg., hintereinander angeordnet sind, an denen das zu sinternde Gut vorbei- oder 
durch die es hindurcblauft. — 3. Drehofen nach Anspruch 2 , dad. gek ., daB der 
oder die Flammbogen auBerhalb des Drehofens liegen u. daB das vorgewarmte Gut 
durch sie hindurchfallt. — Es brauchen dem Gut keine groBen Mengen h. Luft 
zugefuhrt zu werden, wodurch die Gtfabr der Entttehung von Stickstoffrerbb. u. 
dereń schadlicher EinfluB verringert wird. (D. B . P . 3 8 8 2 6 2  KI. 21 h vom 11/3.
1920, ausg. 7/2. 1924 ) K O h lin g .

C arl M a tta re l, St. Gallen, Eumtsteinerzeugnisse. Aus mit W . angemachtem
Zement u. Asbeat wird ein dunnwandiger Grundkorper hergestellt u. auf diesen, 
zweckmaBig noch feuchten Grundkorper, mindeatens einseitig, ein Oberzug aus 
einer Kunststeinm., z. B. eine Miachung von angemachtem Zement u. Steinniehl 
oder Terrazzo-Mosaik, aufgebracht. Nach dem Erbarten konnen die Erzeugoisse 
gerauht, poliert, geschliffen o. dgl. werden. Sie zeichnen sich durch geringes Ge- 
wicht aus. (Schw z. P. 102212  vom 21/10. 1922, ausg. 16/11. 1923.) K U h lin g .

A ib erto  Godi d i Godio, Genua, Beton. (H o li. P . 9684  vom 3/8. 1920, ausg. 
15/10. 1923. E. Prior. 27/7. 1914. — C. 1923. II. 991.) KOh l in g .

E. W alter , Montclair, V. St. A., Poriger Beton. (Schw ed. P. 5 4 3 6 3  vom 30/3.
1921, ansg. 18/4. 1923. A. Prior. 31/10. 1918. — C. 1922. IV. 582.) KOh ling .

E. L ink , Essen, Kuhr, Eunstlicher Puizolan. (Schw td . P. 54419  vom 23/6.
1920, ausg. 25/4. 1923. D . Prior. 9/7. 1917. — C. 1923. II. 1H0.J KOh l in g .

P au l M eck e , Unna i. W ., Herstellung eines wasserdichten Kellenspritzputzes, 
der ohne Unterpatz auf die rohen Steinflachen aufzutragen ist, dad. gek., daB ein 
anorgan. Chloride, Fettsaure u. Paraffin enthaltender Kalkbrei, mit W. u. Silicaten 
gemischt, unmittelbar auf die Steinwande mit der Kelle gespritzt wird. — Die M. 
erhalt, auch in diinner Schicht aufgetragen, eine Festigkeit, welche derjenigen des 
Zementputzes nahekommt; sie verhindert zugleich das Eindringen von Kegenwasser. 
(D. f i .  P. 3 8 9 9 4 2  KI. 80 b vom 19/8. 1922, ausg. 9/2. 1924.) K U h lin g .

VIII. Metallurgie; Metallographie; Metallverarbeitung.
V ulcan , D ie Oeschichte der Giefiereimetallurgie. D ie Entw. iiber Sir I. L. B e l l ,  

W ood, Tctbner, G. R. Joh n son , H a t f ie ld ,  Adam son, Cook, P ilk in g to n , K iek  
bis zum augenblicklichen Stande der Anschauuagen. (Metal Ind. [London] 24. 
83—84.) W ilk e .

A. S. E. A ckerm ann, FlUisigJceittdruck von Metallen. In Erganzung der Arbeit 
von H. 0 ’N eill (Naturę 111. 430; C. 1923. II. 1025) wird von Pb, Pb-Sn Legierung, 
Sn, Al, Cu, Muntzmetall, FluBeisen u. Zn neben anderen GroBen der Fliisaigkeits- 
druck experimentell bestimmt u. in Beziebung geaetst zu H u (ultimate hardnesa), 
niimlich gleich 2 X  u. zur Zug- u. Scberfestigkeit. Zn laBt sich hierbei nicht 
einordnen. (Naturę 111. 534—35. 1923. Westminster.) W ilk e .

H en ry  S. M aokay, Der Mackay-clektrochemische Prozefi fiir Rupfererze. Nach  
Besprechung der Prinzipien des Body- u. Laszynskiprozesses wird der Mackay- 
prozeB eingehend behandolt, der sich von anderen dadurch unterscheidet, daB keine
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Verunreinigungen in der Elektrolylfl sich anreichern konnen u. deshalb keine 
grofien chem. Reinigungen notwend g  sind. D as zerkleinerte Geatein wird in yer- 
schiedenen Ofenkammern des modifisieiten Mac Dougallofens allmahlich auf 590° 
(gute Temperaturkontrolle!) erhitit, wobei F eS 04 zu in 2°/0ig H,SO, unl. Oxyd zers. 
•wird, wahrend CuS04 noch UDzersetzt bleibt. Das gerostete Erz wird mit W. rur 
Lsg. dea CuSO* ausgelaugt, bis die Lsg. etwa 3% Cu enthalt; sie wird bei 45° 
elektrolysiert, bis 50% dea Cu niedergeschlagen u. die entsprecbende Menge H ,S 0 4 
gebildet is t  Diese Lsg. wird zum weiteren Losen des Cu aus dem Erz benutzt usw. 
Der Fe Gehalt im Elektrolyten darf 0,50% nicht uberateigen, ein Al-Gehalt yer- 
ursacht nur Saureverluet. Fe u. Al wird in Ggw. von CuO durch Einblaaen von 
Luft in die FI. ais Fe(OH)8 u. Al(OH)8 gefallt, wahrend eine entsprecbende Menge 
des CuO ala CuS04 in Lag. geht. (Engin. Mining Journ.-Press 116. 975—79. 1923. 
London.) W ilk e .

H. E sselbach , D ie W armebilam des Kupolofens. Vf. untersucht die Bctriebs- 
yerhaltnisae eines Kupolofens u. stellt desaen Warmegleichungen so auf, daB die 
einzelnen Elemente auf 1 kg Kohle bezogen werden, wahrend bisher die Warme- 
bilanz des Kupolofens meistens auf 100 kg GuBeisen bezogen wurde. Aus den 
gefundenen Gleichungen, die durch graph. Darstst. erlautert werden, wird weiter 
gefolgert, wie die Warmeyerbaltnisae durch Anderung der Betriebsweise (Koks- 
umkleidung mit Kalk, Kohlenstaubfeuerung, HeiBwind) gebessert werden konnen. 
(Die Wiirme 46. 502—4. 514—15. 524. 1923. Berlin.) Neid habdt .

W . E. H u g h es , Untersuchungen uber galvanische Metallabscheidung. I. D ic  
Elektronerdheorie und die Metallabscheidung. Eine kurze Einfuhrung iiber den 
heutigen S<and unserer Kenntniese der Yorgange im Elektrolyten. (Metal Ind. 
[London] 2 4  49—52. 7 3 -7 6 .)  W ilk e .

K  A. S ch reib er , Ein/lu/S eon Phosphor a u f das Kleingefiige des Eisens. Der 
EinfluB des P wird an Hand von Originalaufnahmen an Proben mit sehr Yer
schiedenen P-Gehalten naher untersucht. Da es sich vorzugaweise um die Unters. 
dea P-reichen Eutekticuma handelt, apielt die an sich in bezug auf die yerschiedenen 
anderen Komponenten yerschiedene Zus. eine fast yerschwindende Rolle Tcmper- 
guB, FluBstahl, gegoeaenes Stahleisen, gegosaenes Spiegeleisen, Hamatitroheisen, 
graues Roheisen, Thomaaroheisen wurden untersucht. Dabei ist ein P-Gehalt unter
0,1 % ohne deutlichen EinfluB auf die Struktur; iibersteigt der Gehalt etwa 0,5%, 
so tritt ais erkennbare Gefugekomponente ein P-haltigea Eutekticum auf, das bei 
1 % P lyp Gefiigeformen (Steadit) annimmt. Sehr hohe P-Gehalte yon 3% n. mehr 
konnen durch ihre Tendenz, in langen streifigen Gebilden zu krystaliisieren u. 
dieae Form auch anderen Komponenten, besoDdera dem Ferrit, aufzuzwiagen, den 
sog. Schieferbruch des Fe herbeifiihren. (Metallborse 13. 2240—41. 1923.) W ilk e .

— , E ine Herstellung neuen korroiionsbestandigen Eisens. Neuerdings ist ein 
gegen atmoaphar, Korrosion bestandiges Fe in den Vereinigten Staaten auf den 
Markt gekommen. F e- oder StahlgegenBtande werden elektroehem. mit einem  
diinnen Cd-Oberiug (0,0025—0,025 mm) yersehen u. yerachiedene Stdn. auf 150—200° 
gehalten, wodurch das Cd in Fe iibergeht u. eine korrosionsbestandige Legierung 
bildet. Eine glanzende Flachę erhalt man beim Luftdurchblaaen durch die Lsg. 
Auch ein anderer Oberzug wie N i, A g u. Au kann iiber die Cd-Schicbt gelegt 
werden, der so langer der Korrosion widersteht, ais wenn er direkt auf daa ur-
aprungliche Metali oder auf einen Cu-Oberzug kommt. Es wird behauptet, daB Ni
auf „ U d y l i t e 11, der Name dieses neuen Prod., lOmal langer dem Salzwasser 
widersteht ais N i direkt auf Fe oder auf einem Cu-Oberzug. FaTbanstriche usw. 
haften feat auf Udylit. Gegen eine groBe Zahl von Alkalien u. Sauren ist der
Widerstand besser ais bei den galyaniaierten Artikeln. (Metal Ind, [London] 23.
578. 1923.) W ilk e .
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J. W . B o lto n , Strukturtn von Graueisen und Halbstahl. Vf. zeigt, welche 
Strukturen wttnschenswert u. welche zu yermeiden sind, u. daB die mkr. Untera. 
der einfachste u. genaueste W eg iat, den wir besitzen, um die Eigenscbaften des 
Fertiggusaes zu beatimmen. Pr akt W ege der Strukturenerkennung aind kurt u. 
nicht techn. erklart. (Iron Age 113. 47—49. 155—57.) W il k e .

B,. T. R o lfe , D ie Wdrmebehandlung des Flufieisens. Zuaammenstellung dea 
biaher Bekannten. (Metal Ind. [London] 24. 9 —10. 3 3 —34. 57—59.) WlLKE.

P. G oerens, D ie Kesselbaustoffe. D ie mechan. Eigenscbaften des unlegieiten  
u. legierten Flufłeisens werden in Zahlentafeln u. Scbaubildern miteinander ver- 
glichen, u. Vf. cmpfiehlt die Verwendung dea legierten Blecbes, wozu die Be- 
aeitigung des Yerbotes, Blecbe mit groBerer Featigkeit ais 41 kg/mms zu verwenden, 
in den behordlichen Vorachriften notig ist. (Ztachr. Yer. Dtsch. Ing. 66. 41—47. 
Essen.) Neidhardt .

A. Jaąu erod  und H. M iigeli, Anderung des ersłen JElastizitatsmoduls des Stahls 
m it der Temperatur. D ie Methode besteht in einer Beobachtung des Ganges einer 
Taachenuhr, die mit einem Pendel aua Stahl oder Inyar u einer Stahifeder ver- 
seben ist. D ie Dhr befindet sich in einem beaonderen Thermostat. D ie Genauig- 
keit ist 1 : lOOOuO (1 Sek. pro Tag). B ei 78° (die hochste Verauchstemp.) storte 
das allmahlicbe Anlaaaen dea Stahls; zwischen 0 u. 30° iindert aich da8 erate 
Elastizitatsmodul der Stahifeder beinaho linear mit der Temp. W eitere Verss. 
Bollen folgen. (Arch. Sc. phys. et nat. Genśvo [5] 5. 490. 1923. Neucbatel.) Bi.

H ector  P 6ch eu x , Vom Magnetismus der Stahle. Fur geachmiedete u. an- 
gelaBsene Stahle mit geringem Mn-Gehalt nimmt die Permeabilitat mit abnehmendem 
C-Gehalt ab. Daa Barten erhoht aehr erheblich die Koerzitiykraft zugleich mit 
ainkender remanenter Induktion. Der EinfluB dea Mn in geharteten Stahlen geht 
also dem dea C entgegengesetzt. (C. r. d. l'Acad. des sciencea 176. 1387 —89.
1923.) B e h r l e .

H . M. D uncan, D ie W irh ing von geschmolzenem Messing au f Nickelstahl. Ein 
Ni-Stahl (0,25—0,3°/0 C, 0,70% Mn hóchstens, 0,04% P  hochstens, 0,04% S u. 
3Vi—5% Ni) mit guten mecban. Eigenachaften wurde zwecks Loten bei 1000 bis 
1050° Tiegeltemp. in 70/30 Meaaing getan , daa yon einer Schicht geschmolzenem  
B orai bedeckt war; dabei bildeten sich R isse, die sich in einigen Fallen mit 
Meaaing fiillten. Es gab keine Risse mit Stahl unter 3,5% u. zwischen 25 u. 36% 
Ni. Da bei einem anderen Fabrikat die Ria^e auablieben, so lenkte in der Dia- 
kussion H a m ilto n  die Aufmerksamkeit auf Co, ais wahrscheinliche Uraache der 
beschriebeDen Fehler. (Metal Ind. [London] 24. 53—54.) WlLKE.

R . H offm ann und W . S tah l, Uber S ch w in d u n g  und Dichte von geschmolzenem 
Feinzink der Zinkraffinerie Oberspree zu Niedersćhónioeide bei Berlin. (Vgl. S. 1443.) 
Der durchschnittliche kub. Schwindungskoeffizient deB untersuchten Zn betrSgt im 
Mittel pro 1° fiir den Temperaturbereich yon 0° bis 4ti30 =■ 0,0001590. D ie miltlere
D .W34 wurde zu 6,684 festgestellt. (Metali u. Erz 21. 44—45.) Fba n c k en stein .

A. L. N orbury, Einige Untersuchungen Uber die Hartę und das „Selbstai.lasscn11 
von Blei. (Trans. Faraday Soc. 19. 140—51. 1923. — C. 1923 IV. 325.) W ilkje.

W . S ta h l, Ursachen und Erscheinungen des Steigens gegossenen E upfert. 
ZusammenfasBung der bisherigen Ergebnisse uber das Steigen von Cu, hervor- 
gerufen durch Lsg. yon SO„ H n. CO in den Schmelzhitzen u. Freigabs bei der 
Erstarrung. Graue bis schwarze Steigprodd. sind ein sicherea Eennzeicben fiir 
reicbliehe Anwesenheit yon S. (Metali u. Erz 21. 69—70.) Sachs.

M aurice Cook, Kryttallwachstum in Cadmium. Auafiihrliche Angaben zu den 
Verss. nach Metal Ind. [London] 22. 195. (C. 1923. IV. 1025.) (TranB. Faraday Soc. 
19. 43—51. 1923. Cambridge, K.ING3 Coli.) WlLKE.
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F rank B. H ill , Serstellung von Aluminiumketieln. D ie Fabrifeation groBer 
chem. Kesael von 8500 ł Inhalt fur die Harzdest. aus 2 cm dickem kaltbearbeiteten 
Al durch Sauerstoff-Acetylen SchweiBung wird bescbrieben. D ie Kessel haben 
sich in der Prasis bei 315° u. teilweiaem Vakuum gut bewShrt u. halten einen 
Druck yon 68 kg k. W . aus, ohne undicht zu werden. (Metal Ind. [London] 24. 
102—3.) W il k e .

K. O ebbeke und M. V. Schw arz, GefUgebilder gediegener Metalle. Auafiihrlichere 
Angaben einer friiheren Veroffentlichung (Metali u. Erz 20 . 441; C. 1924. I. 1261) 
mit zahlreichen Abbildungen. (Ztechr. f. Krystallogr. B9. 62—82. 1923, Miinchen, 
Techn. Hochsebule.) WlLKE.

J. F erd in and  K ayser, Warme- wnd saurebestandige Legterm gen (Nt-Gr-Fe). 
Der Bereich dieaer Legierungen liegt zwischen 90—50% N i, 10—50% Cr u. 
0 —25% Fe. Mit niedrigerem G Gehalt werden die Legierungen weieher, wabrend 
sie mit etwa 1,5% C u. mehr ais 15% Cr unbearbeitbar werden, aber die warme- 
bestandigen Eigenschaften werden nicht benachteiligt. Mehr ais 5% Si gibt eine 
sehr sprode, harte Legierung, die gegen SO, nicht so widerstandsfahig ist. Al 
hat einen bemerkenswerten HartungseinfluB auf Ni- u. Ni-Cr-Legierungen. Die 
Saurebesiandigkeit der Legierungen gegen Eesigsaure (20, 30, 50%), 30%ig Citronen- 
saure, HNOs , H,SOł( 50%'g- Tri- u. Monoehloressigsaure, E s B i g s f i u r e a n h y d r i d ,

H,SO„ HsPO« u . 50% ig. A l,(S04)3 Lsg. bei 15—20° u. 144 Sidn. u. bei 100° 
wahrend 5 Stdn. wurde gepruft. D ie Ni-Cr-Legierungen aind bei jeder Temp. 
unter ihrem F. reduzierenden oder osydierenden Ofengasen gegeniiber beBtSndig, 
nur S-baltige Gase greifen unter B. einer teilweise Bcbmelzenden Bostscbicht mit 
etwa folgender Zus.: 1 1,2°/0 F e, 40,5% N i, 10,4% Cr, 4,3% S , 0%  C (B. von 
N i,8?) an. (Trans. Faraday Soc. 19. 184—95. 1923.) W ilk e .

W. F ra en k e l und E. Sohener, Das Duraluminproblem. Vff. weisen nach, 
daB die AnBichten von R osen h a in  u. H onda  u. ihrer Mitarbeiter die vielen Er- 
scheinungen, besondera auch den zeitlichen Verlauf der Widerstands- u. Featigkeits- 
anderuogen nach dem Abschrecken u. seine Beeinfluasung durch Abscbreikferop,, 
AbBchreckgeschwindigkeit u. Temp. wahrend der Lagerung nicht reatlos erklaren. 
D ie Theorie derVff. (Ztschr. f. Metallkunde 14. 49 111; C. 1922. II. 1021) scheint 
eine bessere Erklarung aller Vorgauge zu geben, jedenfalls ist es kaum noch 
zweifelhaft, daB der Vergutungavorgang bei den Daraluminlegierungen nicht in 
einer Auaacheidung besteht (NaturwissenBcbaften 12, 145—48. Frankfurt a. M.) W l.

F . H . H urren , Der F in  fiu fi der Gufitemperatur auf Aluminiumlegierungen. 
Vf. kommt auf Grand eines umfangreichen UnterBuehungBmateriala zur O berziugung, 
daB die GuBtemp. einen grofien EinfluB auf die physikal Eigenschaften der Al- 
Legierungen habe. A lle Arten der Al-Legierungen geben um b o  besseie Eigen
schaften, je  tiefer die GuBtemp. iat. D ie Zugfettigkeit u. Harte wird von der GieB- 
temp. sowie vom Alter des Materials beeinfluBt. Beeonders stark iBt der EinfluB auf 
die Dauerschlagprobe, denn eine Temp,-Erniedrigung von 20—30’ bewirkt eine 50%’g- 
Erhohung der Anzahl der Sehlage bis zum Bruch. Langes BelaBsen im Ofen bat 
nur eine geringe Wrkg. auf die Zugfestigkeit, um so mehr auf die Dauerschlag
probe, was sicherlich auf Oiydeinscblusse zuriickzufUhren ist. Man wendet desbalb 
am besten keinen mit Kobie gefeuerten Ofen, sondem  bestimmte Typen von Gas- 
ofen an, dereń Gas LuftgemiBch so reguliert werden kann, daB das Metali gr5Bten- 
teils mit einer reduzierenden Gaaschicht in Beriihrung' iat. Aus den Yerss. an 
den yerschiedenen Legierungen ergibt sich, daB jeder Betrieb die fiir seine Le- 
gierung beate GuBtemp, die BtetB tief liegt, mittels Pyrometer ermitteln u. slandig 
dann weiter kontrollieren muB. (Metal Ind. [London] 24. 77—81.) WlLKE.

W . G uertler und F . M en zel, Uber Kupfcr-Nickel-JBlei- und Kupftr-E isen-
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Bleilegierungen. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 132. 201—8. 1923. — C. 1923.

W . F raen k el, Untersuchungen Uber Lagermetalle. Einige UDteras. an Lurgi- 
metall, einem Lagermetall (80% Sn, 15°/0 Sb u. 5% Cu) u. Turbo-Sąuirre), die Vf. 
dazu fuhren, die Angaben von K abafia t  (Montan. Rundscb. 15. 392; C. 1923. 
IV. 797) ais zweifelhaft insbesondere in bezug auf Lurgimetall, das sich im Eiaen- 
bahnbetrieb sehr gut bew&hrt hat, hinzuatellen. (Montan. Eundsch. 16. 5—8. Frank
furt a. M.) WlLKE.

S G. H om fray  und F . Adam , Marinegeechiitzmetall. D ie Herst. der Legierung, 
die aus 88°/0 Cu, 10°/o Sn u. 2°/0 Zn bestcht, wird auBfuhrlich beschrieben. D ie  
gunstigste GieBtemp. liegt zwiachen 1125 u. 1175°. D er Brueh liegt in der Eegel 
bei 16 - 1 8  Tonnen, die Dehnung betriigt mindestens 16%. (Metal Ind. [London] 23. 
5 5 8 -6 0 . 5 7 9 -8 0 . 1923.) W ilk e .

E. A. B o lto n , D ie Ursache von roten Flecken auf Mtssingblechen. (Iron Age
113. 4 3 9 -4 0 . 507—8. — C. 1924. I. 241.) F banc k enstein .

F. W . H arris, Die H artę non Mcssing und einige Untersuchungen iiber ihre 
Messung mittels eines .,spannungslosen E indrucks11. Bei allen Hartepriifungen mittels 
Eindrucks wird durch die damit verbundene ortliche Kaltarbeit ein Anwachfen der 
Hartę des Materials statifinden, so daB man die Hartezahlen dea kalibearbeitetcn 
Materials erbalt u. nicht die des urapriinglichen. Bei einer groBen Zahl von 
Metallen u. Legierungen wird dieser Fehler nicht bedeutend seiD , aber bei den 
Metallen, die leicbter harten ais andere, wenn sie Druck ausgesetct sind, wird dieser 
Faktor an Bedeutung gewinnen. Hierauf lassen sich z. B. die groBen Unstimmig- 
keiten der Haitezablen beim Meaaiog znriickfubren. D iese Fehler kann man um- 
gehen, wenn man das Piobestuck erwarmt, dadurch die Hartung u. die Spannungen 
an der Druckstelle fortnimmt, die Kugel in die urapriingliche Vertiefuug wieder 
hineinlegt u. wieder belastet. W ird dieseB geniigend oft wiederholt, bo kommt 
man zu dem Punkt, wo das Materiał die Last nur mittels der eigenen Elastiiitat 
tragt. Dabei fiihrt Vf. die „absol.1* Hartezahl H  ■= P /A  ein , wobei P  die Be- 
lastung u. A  die letzte Druckflache ist. Aus reinsten Ausgangamaterialien wurden 
Measinglegierungen hergeatellt, dereń Cu-Gehalt in Stufen von etwa 2% von 100 
bi8 50% rund herabgesetzt wurden. Es wurde von jeder Legierung SchalenguB, 
angelassener SchalenguB, SandguB, angelasaener SandguB u. geschmiedet u. an- 
gelassener SchalenguB unterBueht. Ein 2std. Erwarmen auf 650° erwiea sich fiir 
die Unter8. ais ausreichend. Zehnmaligea Anlassen war jedeamal notwendig, um 
die Spannungen yollkommen zu entfernen. Bei den Verns. atellte Bich die Ober- 
legenheit der neuen Methode iiber die alte heraua. So ist die „absol.“ Zahl fur 
reineB Cu etwa 15, im Gegensatz zur gewobnlichen Brinellzahl 40. Die Beziehung 
zwiachen der Brinell (H,)- u. (1abaol.“ (Hj) Hartezahl iat durch folgende Gleichung

gegeben: Hj =  .. Q—V  nnno » wobei die „absol.“ Hartę atets bei 500 kg Be-
JLyoldy "T* UjwUo

laBtung featgeatellt wird. W ie bei anderen Autoren konnte ein geringes Maximum 
in der Mitte dea a-T eils u. ein kleiner Fali im #-T eil featgestellt werden. AU- 
gemein wurde die Hartę betrachtlich niedriger gefanden, ais z. B. Me n e g h in i u. 
T u r n er  u . Marray  angeben. (Journ. Inst. Metals 28. 327 — 51. 1922, Bir
mingham.) W il k e .

J . D. N ich o lson , Griinsandformerei. E inige der weaentlichaten Operationen, 
bei denen Erith-Lehmsand benutzt wird, u. die Fehler, die durch unBacbgemaBes 
Arbeiten, hervorgerufen werden. (Metal Ind. [London] 23. 583—85.1923.) WlLKE.

F . Joh n son  uud W . G rantley  J o n es , Neue Formen von Apparaten zum  
Bestimmen der linearen Schwindung ur,d zum Bodengiefien von GufSmctallen und

IV. 826) W il k e .



1 9 2 4 . I. H Y]n. Me t a l l u r g ie  ; Me t a l l o g r a p h ie  u s w . 1859

Legierungen zusammen m it Angaben iiber die Schwindung und Hartę von gegossenen 
Kupfer-Zinklegicrungen. Beide Apparatearten wurden zur Best. der linearen 
Schwindung beatimmter Cu-Zn-KokillenguBlegieruneen benutzt. In Cfbereinstimmung 
mit T u r n e r  u. M u rray  (Journ. InBt. Metals 1909. 127J konnte eine Besiehung 
zwischen der Schwindung u. der Zus., aber kein deutliches Minimum bei 60% Cu, 
erkannt werden. D ie fiir KokillenguB erhaltenen Werte waren dabei hoher ais die 
fur SandguB gcfundenen von T u rn er . Bei den VerBS. bewahrte sich das Boden- 
gieBen aus dem Tiegel sehr gut. D ie Brinellhartekurye von angelaasenen Stticken 
zeigte im Anwachsen yon 100 zu 88% Cu, zwischen 88 u. 72% Cu bleibt dieaelbe 
Hartę, um von 70 bis 63% etwas zu fallen u. sich dann Bchnell zu einem Maiimum 
bei 53% Cu u. zuletzt beaonders hoch bei 45% zu erheben. D ie Shore -f- Sklero- 
skopkurye ist ahnlich, nur ist daa Anwachsen in 5-T eil zwischen 60 u. 53% nicht 
so deutlich. Nach Kaltwalzen (50% Querschnittsvermindeiung) u. Anlaeaen iat der 
Kuryenfall zwiachen 70 u. 63% Cu deutlieher ausgebildet. Das anfangliche An
wachsen der Hartę, das durch den Zn-Gebalt yerursatht wird, ist bei den be- 
arbeiteten Froben prakt. linear u, starker ais bei den nur angelassenen Legierungen. 
D ies zeigt ein schnelles Anwachsen der HarttfćLbigkeit bei Kaltbfarbeitung an, 
bo  daB Legierungen zwischen 100 u. 75% eine Hartefabigkeit im umgekehrten 
Verbaltnia zum Cu-Gehalt haben. (Journ. Inst. Metals 28. 299—326. 1922. Bir
mingham) W ilk e .

S. Sw an, Giefitn von Alum inium  in  eisernen Formen. D a das SpritzguByerf. 
noch nicht zulricdenstellend arbeitet, so wejden nur die Hauptpunkte des Hand- 
gusBea kurz erwahnt. Meistens wird die Legierung 92 : 8 =» A l : Cu, seltener wegen  
deB langen ErBtarrungsinteryalla 90 : 10 benutzt (Metal Ind. [London] 24 123) W l.

W. E. B a lla rd , Das Giefien von desozydiertem Kupfer. Besondera daa Topf- 
gieBen von d e B o i y d i e r t e m  Cu, das weiter zu Rohren yerarbeitet w i r d ,  unter beeon- 
derer Heryorhebung der acblechten Wrfegg. g e r i n g e r  Beimengungen (unter 0,01% Pb, 
S, P u. Sb nur in Spuren) wird beschrieben. (Metal Ind. [London] 24. 121—22. 
124.) WlLKE.

C Ieveland F . N ixon . E ine weitere Untersuchung iiber die Erdzinkwng von 
Messing. D ie Ggw. von O oder eines vcrhaltnismaBig boehionisierteo Ca-Salzes in 
Leg. ist fiir „Belektiye'* Koirosion wesentlich. L sgg. von Cu-Acetat, -Lactat, -Bromat 
u Chlorat, also yon gering ionisierten Salsen, yerursachen keine Entzinkung. Messing 
ist nicht die einzige Legierung, die „oitlicher1* Korrosion unterworfen ist; Cu-Al 
(70 : 30), Mn-Cu (25 : 75) u. Cd-Mg (85,7 : 14,3) koriodieren ebenfalls Srtlich. Alle 
Legii-rungen mit mehr ala 90% Cu waren korroaionabeatandig, g»nz gleich welche 
Zus. die restlichen 10% batten. Monolmetall (in angea&uerter CuS04-Lag., an- 
gesauertem Seewaaser u. angesauertem CuCl,) sowie Argentan waren gegen ortliche 
Korrosion restlos bestSndig. Bei der Enteinkung spielt der Zustand der Oberfl&che 
eine bedeutende Rolle. D ie Warmebebandlung u. die Gegenwart oder das Fehlen  
der (3-Krystalle sind nur yon untergeordneter Bedeutung, Sn wirkt atark auf eine 
Verminderung der Korrosion, Si yerringert in  SeewaBBer den Angriff. Sb-Messing 
(weniger ala 0,5%) iat von geringem W ert, wahrend Ni- (4—6%) u. AB-Measing 
(weniger ais 0,3%) yielyersprechend Bind. (Trans. Amer. Elcctr. Soc. 45. 29—41. 
Madison, U niy of Wiaconsin. Sep.) WlLKE.

E. F . C ollins, Glasige Emailherung mitteU elektrischen Ofens. (Journ. Amer. 
Ceram. Soc. 6. 7 9 4 -9 8 . 1923. -  C. 1924. I. 244.) W ilk e .

H. G. W olfram , W irkung von Zirkon in  EmaiTle fiir Schmiedeeisen. In einer 
Grundemaille aus B oias 32, Feldspat 29, Quarz 19, Na,CO, 9 , NaNO, 5, FluB- 
spat 4,7, CoO 0,8, M anganoiyd 0,4 mit Mahlyersatz 8% von nicht naher angegebener 
Zus. 1,75% Boras, 50% WaaBer wurde in der Fritte je  2,5 u. 5% Zirkonoiyd zu- 
gegeben, A uf diesen 3 Grundemaillen wurde ais Deckemaille yerwendet: Fritte:
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Borax 25,5, Feldapat 25, Quarz 21, Na,CO, 3,5, NaNO, 3, Kryolith 14, Antimon- 
oxyd 3, ZbO 5 mit Mahlyeraatz 7% SnO„ 6°/0 Ton, 25°/0 MgC03, 60% Waaaer. 
In dieser Emaille wurde in Serie A. 2,5°/0 u. 5°/o Zirkonoxyd in der Fritte zu- 
gegeben, iu Serie B. Zinnoxyd durch 4 bezw. 8°/0 Zirkonoxyd eraetzt. Aus Tabellen  
ist die Wrkg. bsgl. Brenndauer u. Temp., StoBfeatigkeit, Widerstand gegen acbroffen 
Temp.-Wecheel, gegen Angriff durch l°/o’g- CH,COOH, Deckkraft zu entnehmen. 
Im allgemeinen steigert Zugabe von Zirkou zur Fritte die Brenndauer u. -Temp., 
sowie die StoBfestigkeit, der Widerstand gegen Temp.-W echsel wird durch Zirkon 
in der Fritte verringert, durch Ersatz des Zinnoiydes durch Zirkon im Mahlyersatz 
yerbesaert. Zirkon in der Fritte beeinfluBte den Widerstand gegen Saureangńff 
nicht, Ersatz im Mahlyersatz des Zinn durcb Znkon yerbesaerte ihn, Zirkon kann 
an Stelle von Zinn ais Trubungsmittel gebraucht werden. (Journ. Amer. Ceram. 
Soc. 7 . 1—13 Univ. of Illinois.) L. Marckw ald .

W .  H . J . V ern on , Atmospharische Korrosion von Metallen. Das Verh. von 
Cu, Zn, Cu-Zn-Legierungen (60 : 40, 70 : 30), Fe, N i u. Ag  gegen Zimmerluft mit 
yerachiedener Feuchtigkeit, HauBkiichenluft u. der frischen Luft von South Ken- 
sington wurde untersucht. 3 yerachiedene Anlauftypen konnen dabei unterschieden 
werden. Bei der 1. Art, durch Cu yertreten, wird der weitere ADgriff durch den 
Anlaufiiberzug yerhindert, bei der 2. Art ist der Anlaufiiberzug neutral u. der An
griff geht bestandig weiter wie beim Zn in trockener Luft u. bei der 3. Art, die 
durch Fe yertreten wird, wird der erst langsame Angriff allmahlich beachlennigt. 
(Metal Ind. [London] 24 7—8. 2 9 —31.) W il k e .

W . H. H atfield , D ie Kotrosion an industriellen Metallen. (Trans. Faraday 
Soc. 19. 1 5 9 -6 8 . 1923. -  C. 1923. II. 680.) W il k e .

U lik  E. £ y a n s, D er Mechantsmus der sogenannten „trockenen Korrosion“ der 
Metalle. Es tritt keine Korrosion ein, wenn die Metalle uber H,SOj Bich befinden, 
u. nur wenig oberflachlich, wenn sie Uber W. liegen. D ie Korrosion wfichBt ganz 
betracbtlich durch Anwesenheit yon fliichtigen Elektrolyten in der Luft, SO, ist 
F e u. N i am gefahrlichsten, NH, dem Cu u. den Cu-Legierungen, HC1 dem Zn u. 
Al. H ,S u. CO, beschleunigen etwaa das Rosten des Fe, be wirken aber nur Ober- 
flaebenyeranderungen bei den andern Metallen. D ie Korrosion mictels fliichtiger 
Elektrolyten acheint etwaa Feuchtigkeit za benotigen. Diese Erscheinungen lassen 
aich am besten erklaren, wenn wir elektiochem Ekk. in dem anhaftenden Feuchtigkeits- 
hautchen annehcnen. Fliłehtige Elektrolyten yergroBern die Leitfahigkeit des Haut- 
chens u. beschleunigen ao die Korrosion. Wo hygroakop. KorroaioDeprodd. ent- 
Btehen, bringen diese weitere Feuchtigkeit u. yergróBern ao die Dicke dea Hautchena. 
In einigen Fallen (Zn in HC1, Ca in N H ,, Ni in SO,) fiingt daa urspriinglich 
trockene Metali ao, reicblich Fluasigkeit auf der Flachę zu bilden, u. in solchen 
Fallen iat die Korrosion aehr atark. AnBchliefiend langere Diakusaion. (Trans. 
Faraday Soc. 19 201 — 30. 1923) W liK E .

J. H. G. M onypenny, Der Korrosionswiderstand von nicht rostendem Stahl und 
Eiscn. Der gróBte Wideratand wird durch Abachrecken bei einer genugend hohen 
Temp., bei der der gesamte C im Stahl gelost iat, erreicht. In der Praxis genflgt 
dabei 900 -950°. Ea wird gezeigt, daB der Korrosion swiderstand z. B. yon Cr-Stahl 
(8,60°/0) mit der Abschrecktemp wachst. Tempern bis za 500° hat keinen groBen 
EinfluB auf daa gehartete Materiał, zwiachen 500 u 600° tritt eine Verminderung 
dea Widerstandea ein, der beim Tempem uber 600° keine groBen Unterschiede 
mehr zeigt. Theoret. laufen 2 entgegengeaetzte Wrkgg. bierbei nebeneinander: 
Eine geringe B. yon Carbidteilchen, die eine Konzentrationayerminderung dea gel. 
Cr u. damit geringere Wideratandsfahigkeit bewirkt u. daa Sichyereinen der 
C-TeilcheD, wodurch die geBamte Oberflache dea C u. damit jede galyan. Wrkg. 
zwiachen C u. Ferrit yermindert u. der Korrosionswiderstand erhoht wird. Ea iat
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so erklarlich, daB diese entgegengeaetzten W rkgg. mit den verschiedeneu korro- 
dierenden Medien yerachiedene relatiye W erte ergebeD, bo daB einige Medien eine 
geriDge Widerstandsabnahme mit hoherer Tempettemp. zeigen, wobingegen bei 
anderen ein Anwacbsen featsuatellen ist. Anlassen sowie Kaltarbeit bewirken 
meistens eine Widerstandayerringerung. B ei konstantom Cr-Gehalt u. derselben 
Warmebehandlung wachst der Korrosionawiderstand mit fallendem C-Gebalt, 
w&hrend umgekehrt bei konstantem C-Gehalt ein W acbsen des Widerstandes mit 
groBerem Cr-Gehalt Btattfindet. Rand 1% Si ist auf nicht roatendem Stahl ohne 
EinfluB. GroBerer Ni-Gehalt macht den Stahl gegen Mineralsauren sehr widerstanda- 
fahig. Am achadlichsten ist ein Anhaften von Gliihapan, der ortliche Korrosion 
yerursacht. See-, Leitungs-, FluB- u. Quellwasser, NHS-, Alkali- u. Alkalicarbonat- 
L sgg. in allen Starken sind ohne EinfluB auf nicht roatenden Stahl u. Fe. NH^Cl-, 
FeCls-, CuClj-Lagg. sowie HC1, H aS 0 4 greifen an, Cu-Sulfat, -Nitrat u. -Acetatlsgg. 
sind andererseits ohne W rkg. Verd. HNO„-Lagg. yon bis 1-n. greifen an,
stfirkere Lsgg. von etwa 5-n. sind yollkommen unwirksam. Die Stadtluft greift 
erst nach langerer Zeit an. Oberhitzter Dampf, gute Schmierole, Bel., Paraffin, 
Petroleum schaden dem Stahl nicht. D ie Oiydation bei hoheren Tempp. ist sehr 
gering. 7 T age einer Temp. yon 700—825° ausgesetit, hatte sich der rostfreie 
Stahl kaum an Gewicht geandert, wahrend FluBeisen u. die gewohnlichen 
Legierungstahle Verluste zwischen 17 u. 22°/„ ihres urspriinglichen Gewichtes 
hatten; Schnelldrehstahl yerlor z. B. 7,1 °/0, 25°/0ig. Ni-Stahl 2,6%. Ober 825° ist 
die Gliihspanbildung beim rostfreien Stabl etwas Btarker. (Trans. Faraday Soc. 
19. 1 6 9 -8 3 . 1923. Sheffield, Brow n  Ba y ley ’s Steel Worka.) W il k e .

H en ry  F o w ler , D ie Wirkung von iiberhitztcm D am pf auf die Nichteiscnmetallc 
der Lokomotiwn. D ie hauptsachlichsten Teile der Midland Railway-Lokomotiven 
die iiberhitztem Dampf yon gewohnlich 340° ausgesetzt aind, werden untersucht, 
dabei zeigte sich, daB ein Metali gute Dienste leiaten kann, wenn es an reibungs- 
loaen Stelien angewandt wird, dagegen an anderen Stcllen yollig yersagt. (Journ. 
Inst. Metals 28. 137—140. 1922.) W il k e .

F. Orme, Korrosionsuntcrsuchungcn an lestimmten Nickcllegierungen. (Trans. 
Faraday Soc. 19. 1 9 9 -2 0 0 . 1923. — C. 1923. IV. 204.) W il k e .

R ob ert J . A nderson  und G eorge M. E nos, Durch Korngrofle bewirkte K orro
sion von Messing. Zusammenfassung der fruher in  Mining and Metali 4 . 624. (C.
1924. I. 1265) erBchienenen Arbeit. (Metal Ind. [London] 24. 127.) W il k e .

J osep h  K age W ood, Katalytische Wirkung von Kolloiden bei der Korrosion. 
Vf. sucht nachzuweiaen, daB die Theorie der kolloidalen Korrosion, die von 
T. N. F k ie n d , Birmingham, aufgestellt worden ist, alle Anomalien der Korrosion 
erklaren kann. (Chem. Metallurg. Engineering 29. 188—92. 1923. Western Electric 
Co., Inc.) ___________________  W il k e .

B enjam in  H . D osenbach , Butte, M ont, Behandlung von E t sen. D ie Erze 
werden zu einem Brei yerarbeitet, den man mit einer Saure yermischt, um das 
Metali in LBg. zu bringen. Nach dem Absetzen der festen Bestandteile dekantiert 
man die klare FI. ab u. schlagt daraus das Metali mit einem geeigneten Fallungs- 
mittel nieder. Der ruckslśindige Brei wird dann ebenfalls mit dem gleichen  
Fallungsmittel behandelt u. der metallhaltige Nd. durch einen SchwimmprozeB 
daraus entfernt. (A. P. 1 4 7 7 4 7 6  vom 7/12. 1915, ausg. 11/12. 1923.) Oe l k e b .

Joh n  D. Gat, North Comton, V. St. A., Aufarbeiten von E r zen. (A. P . 1478822
vom 2/2. 1921, ausg. 25/12. 1923. — C. 1923. Ii. 953.) KOh l in g .

W illia m  H enry D yson, Normandie, u. L es lie  A itch ison , Birmingham, A u f
arbeiten von E r zen. (A. P . 1481697  yom 4/10. 1921, ausg. 22/1.1924. — C. 1923.
II. 139.) KttHLING.

VI. 1. 121
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Sam uel H. D o lb ear , San Francisco, Calif., iibert. an: P n en m atic  Process 
F lo ta t io n  Com pany, New York, Konzentrieren von Erzen. Daa fein pulverisierte 
Erz wird auf einer in Ruhe befindlichen Schaumflache ausgebreitet, welche die 
Eigenschaft hat, gew isse Bestandteile dea Erzes featzuhalten, andere dagegen hin- 
durchsinken zu lasaen, worauf man die erateren von dem Schaum trennt. (A. P . 
1 4 8 0 8 8 4  yom 15/12. 1920, ausg. 15/1. 1924.) Oe l k e k .

L uckenbach P rocesses, Inc., San Francisco, Calif,, Konzentrieren von Erzen.
Man gibt zu dem Erzbrei Chlorbenzol, Dichlorbenzol oder ein Gemisch yon Dichlor- 
benzolcn u. ein achaumbildendes Mittel, leitet dann Luft durch den neutral, alkal. 
oder sauer gehaltenen Brei, um einen Schaum b u  erzeugen, welcher die Mineral- 
teilchen aus dem Brei aufnimmt u. dann von letzterem getrennt wird. — Ais 
schaumerzeugendes Mittel kann eine Lsg. yon Holzteerpech in Chlorbenzol oder 
auch eine Lsg. einer bituminoaen Substanz yerwendet werden. (E. P. 2 0 7  U77
yom 13/11. 1922, ausg. 3/1. 1924.) Oelk ek .

C. G ieaecke, Bad Harzburg, Verfestigen von Eisenerzen. (E. P . 2 0 8  579 vom 
14/9. 1922, ausg. 17/1. 1924. — C. 1923. IV. 876.) KO h u n g .

M eta lly tw erk e  A.-G. fur M eta llv ered e lu n g , Miinchen, Auslaugung v m  
Erzen m it Salpetersaure. (Oe. P. 94 6 1 5  yom 29/8. 1921, ausg. 25/10. 1923. — 
C. 1923. II. 470.) KttHLiNG.

In tern a tio n a l P rec ip ita tio n  Com pany, Los Angeles, iibert. von: W ilh e lm  
H irsch k in d , Metallgcwinnung aus Erzen. Aus den Erzen gewonnene Cyanidlugg. 
werden mit Hydrosulfit behandelt, um Au, Ag o. dgl. zu fallen. (A. P. 1 4 7 9 5 4 2  
yom 2/3. 1922, ausg. 1/1. 1924.) K U h l in g .

W . T y rre ll, Seattle, V. St. A., Briketts fiir inetallurgische Zwecke. (Schw ed. P .
54256  yom 24/3. 1921, ausg. 11/4. 1923. A. Prior. 29/5. 1919. — C. 1923. II.
1113.) KtłHLING.

G ilb ert R ig g ,  Melbourne, Abrósten twn ScJitctfelzinkerzen. (H o ll-P . 1 0 0 2 6  
yom 31/10. 1918, auag. 15/11. 1923. Aust, Priorr. 18/9. 1917. u. 18/4. 1918. —
C. 1922. II. 571.) K U h l in g .

W illia m  E . S a ltr ick , Purley, England, ubert. an: E ob ert W ick ersh am  
Stim son, New York, JReinigen von Ferroćhrom. (A. P . 1481747  yom 17/1. 1923, 
ausg. 22/1. 1924. — C. 1924. I. 707 [F. P . 562351].) KCh l in g .

In tern a tio n a l G eneral E le c tr ic  Com pany, Inc., New York, Eieer,legierung. 
(Schw z. P . 1 0 2 0 7 6  yom 11/4. 1922, ausg. 1/11. 1923. — C. 1923. II. 32 [F. P . 
540810].) KtjHLiNG.

G eorges C onstant und A ndrś B rozac, Paris, E t sen und Stahl. (Schw z. P . 
1 0 2 0 7 5  vom 30/3.1922, auag. 1/11.1923. F . Priorr. 9/5. u. 29/12. 1921. — C. 1923. 
IV. 718; II. 994.) KtlHLlNG.

W illia m  H. F ish e r , Los Angelea, und P e te r  C ham bera, Redondo Beach, 
Calif., Carburieren von Stahl und Stahllcgierungen. Das zu carburierende Metali 
wird in einer in einem Ofen angeordneten Retorte der Einw. von KW-stoff-Gasen aus- 
geaetzt, welche in der W eise erzeugt werden, daB man fl. KW-atoffe in die Retorte 
einfuhrt u. sie durch allmahliche Steigerung der Hitze zur Verdampfung bringt. 
(A. P. 1 4 7 8 3 6 7  yom 18/5. 1920, ausg. 18/12. 1923.) Oe l k e k .

E isen - & S ta h lw erk  H oesch , Akt.-Ges. und M ax B ackheuer, Dortmundy 
Verringerung des Manganverbrauchs bei der Besoxydation von FlufSeigen- und Stahl- 
badern, wobei aufier der fliissigen Manganlegierung noch ein kohlenstoffhaltiges Zu- 
eatzmittel in die Stahlpfanne gegeben wird, dad. gek., daB ala Zusatzmittel gasreiche 
Steinkohle mit 68°/0 u. weniger Kokeausbeute yerwendet wird, u. daB der Mangan- 
zuaatz erat nach dem Steinkoblenzusatz erfolgt. — Ea findet keine oder nur eine 
gelinde Koblung statt. Das Verf. eignet sich auch zur Herat. beaonders weichen 
FluBeiaena. (D. E . P. 3 8 9 8 6 8  KI. 18 b yom 1/3. 1921, ausg. 9/2. 1924.) KWh l in g .
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S ta h lw erk e  R ioh . L in d en b erg  A k tien g ese llsch a ft, Remscheid-Hasten, Stahl- 
legierungen. (Oe. P . 9 4 6 0 5  vom 3/3. 1916, ausg. 25/10. 1923. D . Prior. 26/1. 
1916. — C. 1919. IV . 964.) KUh l in g .

A. K issock , Loa Angeles, V. St. A., StaKllegierung. Stahl wird mit Mo legiert, 
indem ein Salz des MoO^H, z. B. CaMoO* zueammen mit dem Stahl auf Tempp. 
erhitzt wird, bei denen beide Stoffe geschmolzen sind u. die Mo-Verb. durch im 
Stahl vorhandene Reduktionsmittel in Metali yerwandelt wird. (Schw ed. P. 54 3 8 0  
vom 30/6. 1919, ausg. 25/4. 1923. A. Prior. 28/8. 1918.) KOh l in g .

E. B . T h o rn h ill und H. G. S. A nderson, Hurley, V. St. A., JSisentehwamm.
(E. P. 2 0 8 5 7 2  vom 14/8. 1922, ausg. 17/1. 1924. — C. 1923. IV. 985.) K U h lin g .

F il ip  T haraldsen , ChriBtiauia, Zirik. Ein Gemisch von ZnO u. Kobie wird 
zunachat durch von einem elektr. Lichtbogen ausgestrahlte Warme erhitzt, u. dann 
wird der elektr. Strom durch das Gemisch selbst geleitet. (A. P . 1481761 vom 
25/5. 1922, ausg. 22/1. 1924.) KUh l in g .

E m il A bel, Wien, Aufarbeitung K upfer und Nickel enthaltender Stoffe, beson- 
ders Legierungen. Zur Gewinnung des Cu u. N i aus derartigen Stoffen, yorzugs- 
weise noch Pb u. Fe enthaltenden, werden diese unter beachranktem Luftzutritt in 
HC1 gel., wobei das Cu vorzugaweise in CuCl iibergeht, das sich beim Erkalten der 
Lsg. zusammen mit PbCl, groBtenteils ausscheidet. D ie von dieser Ausscheidung 
getrennte Lsg. wird bis zu der der minimalen Losungsfahigkeit fiir PbCl, ent
sprechenden Konz. verd., das hierbei abgeschicdene PbCl, abgetrennt, mit dem 
zuerst gewonnenen Gemisch von CuCl u. PbCl, vereinigt u. daa Gemisch mit einer 
b. Lsg. von FeC l, behandelt, welche das CuCl faat yollstandig, das PbCl, nur 
wenig lost. Die Lsg. wird mittels Fe zementiert, wobei prakt. F e-freies Cu er
halten wird, daa Filtrat von diesem dient zur Trennung weiterer MeDgen CuCl u. 
PbCl,. D ie vom PbCl, durch Verdiinnen befreite Lsg. wird ebenfalls mittels Fe  
zementiert u. das Filtrat mit der dem vorhandenen N i aąuiyalenten Menge Alkali- 
sulfid unter Mitwrkg. von H ,S behandelt, wobei prakt. eisenfreieB Ni fallt. (Oe. P . 
95 0 8 9  vom 8/4. 1922, ausg. 26/11. 1923.) KUh l in g .

P fa n stieh l C om pany, North Chicago, V. St. A., Pressen von W olfram puher. 
(Oe. P . 9 4 6 4 3  vom 21/7. 1920, ausg. 25/10. 1923. A. Priorr. 5/8. u. 9/10. 1916. —
C. 1923. II. 334.) KUh l in g .

P fa n stieh l Company, North Chicago, V. St. A ., Wolframstab. (Oe. P. 9 4 7 7 8  
vom 21/7. 1920, ausg. 10/11. 1923. A. Prior. 12/7.1915. — C. 1923. IV. 800.) KU.

C hem ische F ab rik  G riesheim -E lek tron , Frankfurt a. M., iibert. von: E m il  
W olln er , Schwanheim a. M. und F e lix  Thom as, Frankfurt a. M., Behandlung von 
Magnesium und Magnesiumlegierungen. (A. P . 1 4 7 7 9 2 2  vom 25/5. 1922, ausg. 
18/12. 1923. -  C. 1923. II. 739.) Oe l k e b .

A lum in ium  Co o f  A m erica , Pittsburg, iibert. von: W . H oop es , J . L. E d 
w arda, B . T. H orsfleld  und F . C. F rary , Pittaburg, V. St. A ., Gewinnung von 
Aluminium. Al,Os neben F e , T i u. SiO, enthaltende Stoffe werden, zweckmaBig 
unter Zusatz von FluBmitteln in einem elektr. Ofen mit Kohleboden geschmolzen, 
wobei FeSi einerseitg u. eine Al-haltige Schlacke andereraeits entsteht, welche ge- 
ringe Mengen von SiO ,, Fe,O a u. TiO, enthalt. Dieae wird mit Cu, einem Re- 
duktionamittel, z. B. Koks, u. gegebenenfalls SiO, zu einer Al-Cu-Si-Legierung ver- 
achmolzen. D iese Legierung wird in  einem zweiten elektr. Ofen auf Al verarbeitet, 
welchea nicht mehr ais 0 ,150/0 Veranreinigungen — Fe, Si, Cu — enthalt, sehr ge- 
achmeidig, zugfeat, hammerbar, fest u. widerstandsfahig gegen H F u. andcre Sauren 
iat, bei 659—660° schm. u. bei 20° einen spezif. Widerstand von 2,7 Mikroohm je  
ccm beaitzt. Zu diesem Zweck wird die Legierung ais Anodę bei der Elektrolyse 
einer Mischung von Fluoriden von Alkalien, Erdalkalien u. A l verwendet, welche 
auch etwaa A l,O , oder andere Oxyde aber keine anderen Verbb., beaondera Chloride
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enthalten darf, u. welche bei der Temp. der Elektrolyse, 850—1100°, yorzugaweiae 
950°, eine geringere D. ala die erwahnte Al-Cu-Si-Legierung, aber eine hohere D. 
ais reines A l besitzt, welches ais Kathode verwendet wird. Geeignet ist z. B. eine 
Mischung von 30— 38°/0 A1P,, 25—30% NaF u. 30—38% BaFs. An Stelle von 
A1FS u . N aF kann die enteprecbende Menge ELryolith verwendet werden. Ais 
ElektrolysiergefaB dient ein eiserner Kasten mit nach auBen gebogenem Band, 
unter dem sich eine WasBer- oder Luftkiihlung befindet. Ober dem Band u. von 
ihm durch einen Nichtleiter fiir Warme u. Elektrizitat getrennt ist ein ebenfalls 
gekiihlter Metallring angeordnet. Der Boden des Gef&Bea ist mit einer nicht 
leitenden aus Bausit. AlsOa, MgO oder Ziegeln bestehenden Schicht bedeckt. Ober 
letzterer befindet sich eine tiegelformige Kohleschicht, welche durch Einstampfen 
einer Mischung yon Teer, Pech u. gekornter Kohle u. Backen bei 600° erhalten 
wird. D ieser Schicht wird Strom zugefiihrt. Ober ihr befindet sich an der 
W andung dea GefSBea, den Zwischenraum zwischen dem oberen Rand des GefaBea 
u. dem dariiber liegenden Metallring aowie die angrenzenden Teile bedeckend eine 
infolge der Wrkg. des Kiihlmittels erstarrte Schicht des Elektrolyten. D ie Al-Cu- 
Si-Legierung wird in fi. Zustand auf der tiegelformigen Kohleschicht angeordnet, 
dariiber der geschmolzene Elektrolyt, iiber diesem  die Al-Kathode u. iiber dieser 
ais Schutz eine diinne Schicht des Elektrolyten sowie eine fein gepulyerte Mischung 
yon A 1,08, Kohle u. MgO. D ie Stromzufuhrung zur Kathode erfolgt durch Kohlen- 
atabe. D ie Entfernung yon an A l yerarmter Legierung u. yon reinem A l geschieht 
durch Z apflochet, die Zufiihrung neuer gesehmolzener Legierung durch Kohlen- 
rohre, welche durch den Elektrolyten gefiihrt werden. Gegebenenfalls kann eine 
Hilfselektrolyse erforderlich sein. D iese erfolgt mittels Kohleanoden, welche yon 
der Metallanode durch feuerfeste Schichten isoliert Bind. Aus der erachopften L e
gierung wird das Cu wiedergewonnen, zweckmaBig in der W eise, daB daa vor- 
handene Fe u. Si mittels Luftzufuhr yerschlackt wird. (E. P P . 2 0 8 7 1 0 , 208711, 
20 8 712 , 2 0 8 7 1 3 , 2 0 8 714 , 208715 , 2 0 8 7 1 6  u. 208717  vom 20/12. 1923, Auszug 
yeroff. 13/2. 1924. Prior. 21/12. 1922.) K U h lin g .

H irsoh , Kupfer- und M essln gw erk e A k tien -G esellsoh a ft, Berlin, Alumino- 
thermitche Heizpatrone. D ie Metallhiilse der Heizpatrone wird aua einem Stoff her- 
geatellt, der an der aluminotherm. Umsetzung selbst teilnimmt, zweckmaBig au8 AJ. 
Zwecks Einleitung der Umsetzung ist die Hiilse zu durchstoBen u. ein Zundmittel 
(Sturmziindholz o. dgl.) einzufuhren. Es empfiehlt sich, die Hiilse an einer oder 
mehreren Stellen so diinn zu machen, daB sie mit dem Zundmittel selbat durch
stoBen w erden kann. (S ch m . P. 1 0 2 3 3 7  yom 25/9. 1922, aueg. 16/11. 1923.
D. Prior. 29/9. 1921.) KUh l in g .

A lb an  T ru j, W ien, Elektrolytisches AusfalUn von Edehncłallen aus cyankalischen 
Losungen. D ie Elektrolyse erfolgt in achnell gedrehten paraboloidfórmigen Be- 
haltern. Oberhalb der Boden der letzteren befindet sich je ein flacher Verteilungs- 
teller, von dem aus wShrend der Drehung H g an die Innenwande geschleudert 
wird, an denen ea, aolange die Drehung nicht unterbrochen wird, festhaftende 
Oberziige bildet. Im Innem  der Behalter angeordnete Metallringe yermitteln die 
Stromzu- u. -ableitung. D ie cyankal. Laugen werden im stetigen Betriebe durch 
in der Mitte der Behalter angeordnete Rohren zu- u. nach Abscheidung der Edel- 
metalle, die aich mit dem H g amalgamieren, durch ringformige Oberlaufe abgefuhrt. 
(0e. P. 9 4 5 8 8  vom 14/2. 1921, ausg. 25/10. 1923.) KOh l in g .

F ranz H ofw im m er, Marchtrenk, Oberoeterreich, Elektrólytisćhe Abscheidung
von P la tin  und Palladium  aus ihren Lósungcn. D ie Abscheidung erfolgt aua den 
Lsgg. der Salze oder Doppelaalze der Metalle unter Zusatz einer Menge Hydrazin- 
aalz, welche gleich derjenigen iat, mittels derer aich das Pt- bezw. Pd-Salz wiirde 
chem. reduzieren lasaen. Das Hydrazinsalz wirkt hierbei ala Depolarisator. Daa
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Metali wird in kompakter Form abgeachieden. Vorhandenes Ir u. Eh bleiben in 
LBg. (Oe. P. 9 4 8 4 3  vom 14/11. 1922, ausg. 10/11. 1923.) KO h l in g .

W efitinghonae E le c tr ic  & M anufacturing C om pany, iibert. von: T rygve
D. Y en sen , Swisayale, V. St. A., Schmiedbare Legierung von Eisen und Nickel, welche 
ungleiehe Mengen von Fe u. N i u. eine yerhaltniamaiiig kleine Menge von Ti ent- 
halten, dereń Betrag demjenigen dea in geringerer Menge yorhandenen Schwer- 
metalls angepaBt ist. (A. P. 1 4 8 0 7 0 6  vom 18/4.1919, ausg. 15/1. 1924.) KtJHLiNG.

Sociótó A nonym e de C om m entry-Fonrcham bault & D e c a z e v il le , Paris, 
Legierungen. (Schw z. P. 102193  vom 31/8. 1920, ausg. 16/11. 1923. F. Prior. 27/2.
1920. Zus. zu Schwz. P. 97275; C. 1923. II. 1114. —  C. 1921. IV. 121 [E. PP. 
159857/8].) KtJHLiNG.

W a lth er  M athesius und H ans M a th es iu s , Charlottenburg, Legierungen. 
(Schw z. P. 1 0 2 3 3 3  yom 3/11. 1922, ausg. 16/11. 1923. — C. 1924. I. 106.) Ktł.

C hem ische F a b r ik  G riesh eim -E lek tron , flbert. von: F elis: Thom as, Frank
furt a. M., Magnesiumlegierungen. (A. P. 1 4 8 0 8 7 0  yom 24/8.1921, ausg. 15/1. 1924.
— C. 1923. II. 683.) KtJHLiNG.

A ladar P a cz , Cleyeland, V. St. A ., Alwniniumlegierung. (Oe. P . 9 4 9 7 8  yom 
2/12. 1920, ausg. 26/11. 1923. A. Prior. 13/2. 1920. — C. 1924. I. 377.) KtJHLiNG.

A lu m in iu m -In d u str ie -A k tien gese llsch a ft, iibert. von: A lfred  von  Z eerleder, 
Neuhausen, Schweiz, Alwniniumlegierung. (A. P. 1 4 8 0 8 4 6  yom 10/2. 1922, ausg. 
15/1. 1924. — C. 1923. IV. 921 [Schwz. P. 98357].) KOh ł i n g .

F er tig g u ss  Q. m. b. H., Berlin-Tempelhof, Zinklegierung. (Schwz. P. 1 0 2 0 7 7  
yom 23/9. 1922, ausg. 1/11. 1923. — C. 1923. IV. 856.) KtJHLiNG.

Ityro  Iy ta k a , Sngamoachi, Japan, Legierung fur Turbinenteile, enthaltend 
neben Cu ais HauptbeBtandteil 5 —7% Al, 3—8% N i u. 1 —3% Fe. (A. P. 1481782  
yom 6/1. 1922, ausg. 22/1. 1924) K U h l in g .

W a lth er  M athesius und H ans M athesius, Charlottenburg, Bleilagermetalle. 
(Schwz. P. 1 0 2 3 3 0  vom 23/8. 1922, ausg. 16/11. 1923. D. Prior. 24/8. 1921. -  
C. 1924. I. 107. [F. P. 556571.].) KOh l i n g .

G en eral E le c tr ic  C om pany, N ew  York, iibert. yon: N a th a n  H. A dam s, 
Schenectady, Lagermetall, welches weder durch hohen Druck noch durch hohe 
Tempp. beeinfluBt wird, beatehend aus einer Miachung yon W  u. Cu. (A. P. 1 4 7 7 7 9 7  
yom 30/12. 1919, ausg. 18/12. 1923.) O e l k e b .

In tern a tio n a l G eneral E le c tr ic  Com pany Incorporated , Schenectady, V .St. A.' 
Lagermetall. (Oe. P. 9 4 5 8 9  vom 18/5. 1921, ausg. 25/10. 1923. — C. 1923. II. 
523.) KtJHLiNG.

A rthur W ilh e lm  G rónqyist, Kopenhagen, Magnesiumhaltige Uberziige auf 
Metallen. (Sohwz. P . 102291  vom 10/10. 1922, ausg. 16/11. 1923. — C. 1924. I. 
708.) KttHLiNG.

W estern  E le c tr ic  C om pany L im ited , London, Metallische Uberziige au f  
Lrahten. D ie zu iiberziehenden Metalldrahte werden zunachat durch ein Bad des 
(geachmolzenen) Metalls, mit dem aie uberzogen werden aollen, u. dann durch eine 
Matrize gezogen, dereń óffnung gleich oder kleiner ist ais der DurcbmeaBer des zu 
iiberziehenden Drahtea. Daa Verf. kommt yorzugaweiae fiir zu  yerzinnende u. dann 
mit ala Isoliermittel dienender Email zu uberziehende Kupferdrahte in Betracht. 
Daa in der erwahnten W eiae a u f  den Kupferdraht aufgebrachte Zinn zerriDnt nicht 
beim Emaillieren. (Oe. P. 9 4 5 6 2  yom 17/5. 1920, auag. 25/10. 1923. A. Prior. 
20/9. 1916.) KtJHLiNG.

Copper P la tę  C om pany o f  A m erica  In corp ora ted , N ew  York, Metalliiber- 
zuge auf Metallen. A uf dem zu iiberziehenden Metali, besonders Fe, wird eine 
Paate aufgewalzt, die durch inniges Vermiachen dea aufzubringenden fein ver- 
teilten Metalls, yorzugsweise Cu, mit einem Trager, z. B. Eobpetroleum u. gegebenen-
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falls fein verteilter Kohle erhalten worden iat, u. die M. hierauf unter AusachluB 
oxydierender Einflusse ao lange auf etwa 1100° erhitzt, bis sich ein festhaftender 
Oberzug gebildet hat. (Oe. P . 9 4 7 7 9  vom 22/7. 1920, ausg. 10/11. 1923. A. Prior. 
17/8. 1915.) KtlHLiNG.

A lex a n d er  C lassen, Aachen, Erzeugung glanzender Metallniederschlage au f 
Metallen. (D. E . P. 3 8 9 7 4 7  KI. 48a vom 14/11. 1920, ausg. 7/2. 1924. — C. 1924.
I. 596.) K I/h l in g .

C hem ische F a b r ik  G riesh eim -E lek tron , iibert. von: P e lix  Thom as, Frank
furt a. M., Fdrben von Magnesium und Magnestumlegierungen. (A. P . 1 4 8 0 8 6 9  
vom 24/8. 1921, ausg. 15/1. 1924. — C. 1922. IV. 437.) KUh l in g .

K arl M anier, Mahrisch-Neuatadt, Briinieren von Eieen und Eisenlegierungen. 
Bei dem bekannten Briinieren yon Fe u. deasen Legierungen mittels Mischungen 
geschmolzener Atzalkalien oder h. konz. Lsgg. yon JLtzalkalien u. Osydations- 
mitteln werden die Bader infolge Carbonatb. bald unwirksam. Dem wird gernaB 
der Erfindung durch Zusatz yon CaO bezw. Ca(OH), begegnet, welehes yorhandene 
Alkalicarbonate zers. u. die Neubildung yon Alkaliearbonaten yerhindert. Zweck- 
maBig werden den Badern geringe Mengen der bei der Eed. der angewendeten 
Oiydationsmittel (NaNO,, KMnO*, Na,Cr,O, o. dgl.) entstehenden Verbb., sowie 
eines Eisensalzes zugesetzt, wodurch die Brunierung beschleunigt u. yerstarkt wird. 
(Oe. P . 94 5 6 7  yom 12/4. 1922, ausg. 25/10. 1923) KtiHLiNG.

T h erm al In d n str ia l and C hem ical (T. I. C.) E esea rch  C om pany L im ited , 
London, iibert. yon: Joh n  S ta n ley  M organ, E nlzin n tn  von Eisen. (A. P. 1479731  
yom 21/6. 1921. ausg. 1/1. 1924. — C. 1922. II. 637 [E. P. 172046]) KUh l in g .

W estern  E lec tr ic  Company, Ino., New York, iibert. yon: W illia m  A  Scheuoh, 
East Orange, N. J ., Entgatungsmiitel fiir geschmolzene M etalle, welehes aus einer 
Legierung eines Erdalkalimetalles mit einer kleinen Menge des zu entgasenden  
Metalles besteht. (A. P. 1 4 7 8 0 6 2  yom 26/5. 1920, ausg. 18/12. 1923.) Oe l k e b .

IX. Organische Praparate.
H olzverkohlnngs-IndU B trie A.-GL, Konstanz i. B., Chlorieren von Methan. 

CH4 wird bei Tempp. oberhalb 250° bei Abwesenheit yon freiem CI, mit SbCl5 
behandelt. — Setzt man dem Eeaktionsgemisch noch Katalysatoren, wie CaCl, zu, 
so laBt sich die Umsetzung bei Tempp. yon 250° oder noch niedriger ausfiihren. —  
Man leitet in ein mit feuerfestem Ton oder Bimsstein gefillltes EeaktionsgefSB, 
z. B. ein Quarzrohr, bei 300—350° CH4 ein u. tropft gleicbzeitig SbCl6 zu. Das 
bei der Ek. gebildete SbCls wird in einer Vorlage kondensiert, durch Chlorierung 
in SbCls zuriickyerwandelt u. yon neuem ais Cblorierungsmittel yerwenaet. D ie 
Abscheidung der Chlorierungsprodd. des CH4 erfolgt in iiblicher W eise. Das Verf. 
bietet den Vorteil, daB die Mengenyerhaltnisae zwischen CHj u. SbCl5 ohne Ex- 
ploaionsgefahr in weiten Grenzen schwanken konnen u. daB die B. hoher chlorierter 
Prodd. zn Gunsten des besonders wertyollen C S t Gl yermindert wird. Aus 0,546 Mol. 
CBu u. 0,2 Mol. SbC)s erhalt man z. B. 17,4°/0 CH ,Cl, l,3 °/0 C E ,C l, u. 0,5%  
C E C lB, aus 0,41 Mol. CH4 u. 0,124 Mol. SbCl6 in Ggw. von CuCl, ais Katalysator 
bei 285° 16,70/0 C E t Cl, 0,3% C E ,G l, u. 0,l°/o C E C ls berechnet auf die Menge des 
eingeleiteten CH4. (E. P. 195345  yom 6/10. 1922, ausg. 16/5. 1923. D. Prior. 27/3.
1922.) Sch ottlAn d e b ,

C om pagnie des F rod n its C him iąnes d ’A la is  e t  de La C am argae, Paris, 
Eerstellung von s-Tetrachlorathan durch Oberleiten yon Cl, u. C ,H , iiber eine 
Kontaktmasse, dad. gek., daB die Gase sofort, ohne yorhergehende Mischung, z. B. 
in  einem festen, pulyerformigen VerdiinnuDgsmittel, durch eine aus Fe-Drehspanen 
u. einem indifierenten Verteilungsmittel bestehende Kontaktmasse geleitet werden, 
wobei die Kontaktmasse dauernd mit Yorher gekiihltem Tetrachlorathan, u. zwar
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yorzugsweise mit w ahiend der Rk. selbat erzeugtem, berieselt wird. — Durch die 
datiernde BerieaeluDg der Kontaktmasae mit einem Bruchteil des wahrend der 
Kk. uelbBt erzeugten Tetrachlorathana iat es nicht nur m oglich, die vorherige 
M i a c h u D g  yon Cl, u .  C,HS zu unterlaBsen, eondern auch mit Einleitungarohren yon 
sehr groBem Durehmeaser zu arheiten, ohne daB das Pe im Cl, yerbrennt u. infolge- 
desaen die Chlorierungsyorr. sich durch Sublimieren von FeCl, yerstopft. (Oe. P . 
9 3 6 0 4  vom 31/8. 1920, auag. 25/7. 1923. P. Prior. 12/3. 1919.) S c h o t t l a n d e e .

H o lzv erk o h lu n g s  - In d u str ie  A k tien  - G ese llsch a ft (Erfinder: K. Róka), 
Konstanz i. B., Chlorieren von Methan. (Schw ed. P. 5 4 9 6 8  vom 7/10. 1921, ausg. 
11/7. 1923. D. Prior. 18/10. 1920. -  C. 1923. IV. 657.) Sc h o tt la n d ee .

H . P lauson, Hamburg, Niedrig siedtnde Chlorkohlcnwasserstoffe. (Schw ed. P. 
5 4 6 6 3  vom 26/3. 1921, ausg. 30/5.1923. D. Prior. 8/12.1919. — C. 1923. II. 1088 
[D. R. P. 371878]) Sch o ttla n d ee .

H olzverk oh ln n ga-In d u str ie  A kt.-G es., Konstanz i. B ., Chlorsubstitutions- 
produkte des Athylens und Athans. (D. R . P. 3 8 7 4 5 2  KI. 12 o yom 30/1. 1921, 
ausg. 28/12. 1923. — C. 1923. II. 1152 [A. P. 1418882].) S ch ottlJLn d e e .

R ich ard  L eiser und F ritz  Ziffer, W ien, Methylchlorid aus Methan und Chlor. 
(A. P . 145 9 7 7 7  yom 14/2. 1920, ausg. 26/6. 1923. — C. 1923. II. 995.) Sch ottl.

D eutsche Gold- & S ilb er -S ch e id ea n sta lt vorm . R oessler , Frankfurt a. M., 
Verfahren zur Serstellung von Methyldlkohol durch Erhitzen von Chlormethan mit 
W . u. einem aaurebindenden Mittel, dad. gek., daB die Einw. der Komponenten 
unter inniger Beriihrung u. unter erhohtem Druck bei einer oberhalb 100° liegenden  
Temp. erfolgt, wobei durch kontinuierliche Zufuhr yon Chlormethan der Partial- 
druck dieser gasformigen Beaktionskomponente dauernd auf einer fiir den glatten 
Reaktionsyerlauf erforderlichen Hóhe gehalten u. zweckmaBig durch Riihren o. dgl. 
fiir innige Beriihrung der Komponenten Sorge getragen wird. — Mit Kalkmilch 
kann man z. B. bei 190° u. 20 Atmoapharen eine Ausbeute von 85°/0 der Theorie 
an Methylalkohol neben nur 5 —100/0 Methylather gewinnen. (B. R . P. 3 9 1 0 7 0  
KI. 12o yom 25/9. 1914, ausg. 27/2. 1924. A. Prior. vom 4/10. 1913.) Ma i .

C hem ische P ab rłk  K a lk  G. m . b. H . und H erm ann O ehm e, Koln-Kalk, S e r
stellung von Dinttroathylenglykol neben anderen Nitroverbindungen aus Athylenoxyd  
mittela Mieehgaure, dad. gek., daB man fiir die NitrieruDg solche MiBchsauren yer- 
wendet, in denen der Anteil an HNOa groBer iat ais an H ,S 0 4. — Man erhalt in 
der Hauptsache ein Sprengol mit 13—14°/0 Nitrometerstickatoff, wahrend bei Ver- 
wendung der gewShnlichen Miachsaure teila ein Ó1 mit nur 10—ll°/o» teiJa ein 
kryBtallin. Prod. mit 9,3% NitrometerstickBtoff gewonnen wird. (D. R . P . 3 9 0 6 2 0  
KI. 12 o yom 3/2. 1921, auag. 21/2. 1924.) Oe l k e b .

E arb en fab rik en  vorm . F riedr. B a y er  & Co., Leyerkusen b. Koln a. Rb. 
(Eifinder: W ilh e lm  L om m el, Wiesdorf-Eigenheim, A nton  Ossenbeck, Koln, und 
R u d o lf  E n gelh ard t, Leyerkusen), Serstellung von Alkyltchwefelsauren aus Athylen  
und seine Somdlogen enthaltenden Oasen. (D. R . P . 3 9 0 6 2 1  KI. 12o vom 10/9. 
1921, ausg. 22/2. 1924. A. P . 1 4 5 8 6 4 6  yom 26/9. 1922, ausg. 12/6. 1923. —  
C. 1924. I. 1101.) Sc h o tt la n d ee .

A rthur H einem ann, Berlin-Tempelhof, Formaldehyd. (A. P . 1 4 6 0 2 4 4  vom 
12/6. 1922, ausg. 26/6. 1923. — C. 1923. IV. 590.) Sc h o tt la n d ee .

D a n ie l Sakom , W iesbaden, Serstellung von Acetaldehyd aus Acetylen u. aiiure- 
haltigen Katalyaatorlsgg., dad. gek., daB in einen C,H,-Strom, der von unten her 
in bekannter W eise in  ein ReaktionsgefaB eintritt, eine fein zerataubte Lsg. von 
HjSO* oder H8As0 4 u. einem Katalysator, z. B. HgO, im Gegenstrom hinemgefiihrt 
wird, wahrend daa sich bildende CH3CHO-Gas im oberen Teil des Reaktions- 
gefaBes abgefuhrt, die niedersinkende Katalyaatorfl. aber am unteren Ende dea 
ReaktionagefSBes ununterbrochen abgenommen wird. — D ie anzuwendende Flfisaig-
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keitamenge ist bei dem Verf. bei gleicber oder erhohter Leistungsfahigkeit geriag. 
Ferner bleibt der CHaCHO nur kurie Zeit mit der Saure in Beriihrung, bo daB 
unerwttnschte Nebenrkk. (Dunkelfarbung u. B. von Harz) fast yollig vermieden 
■werden. AuBerdem ist der Verbrauch des Kstalysators gering. Yorteilhaft ge- 
langen H sS 0 4 u. H ,A b04 gleichzeitig zur Anwendung, da auf diese W eise die 
regenerierende W rkg. der H8Ab04 auf den Katalysator bereits im ReaktioDsgefaB 
ausgenutzt wird. Z. B. wird zu einer Leg. yon H gS 04 in 30—40°/0ig. H ,S 0 4 
H8A s04 zugegeben, die Mischung bei ca. 50° zerstiiubt u. mit CjfiT, in Bertihrung 
gebracht. Am oberen Ende des ReaktionsgefaBes beginnt die Dest. des CH ,CH O, 
der durch einen von auBen gekiihlten Dephlegmator zusammen mit unyerbrauchtem
C,HS abgetuhrt wird, wahrend die im Dephlegmator niedergeschlagene Fi. an den 
W andungen des ReaktionsgefaBes niederrieselt. D ie sich am Boden anBammelnde, 
nur Spuren von CHsCHO enthaltende FI. lauft aua dem App. ununterbrochen ab. 
Durch Bofortigen Zusatz yon etwas HsO, zu der abflieBenden FI. oder dereń Be- 
handlung mit O, wird die Abscheidung yon metali. Hg fast yollstandig yermieden. 
(D .R .P . 3 8 9 4 0 3  KI. 12o vom 31/1. 1920, ausg. 1/2. 1924.) Sch o ttla n d er .

K urt H. M eyer, Ludwighafen a. Rh., Darstellung von Formamid h u s  CO u. 
NHS, dad. gek., daB man diese bei Tempp. oberbalb 100° unter hohem Druck u. 
eyentuell unter Zusatz katalyt. wirksamer Substanzen aufeinander einwirken laBt.
— Ais Katalysatoren sind Bimsstein, Tonscherben, Tonerde, Metalle, irisbeaondere 
Cu, sowie W . angefiihrt (Vgl. hierzu auch Mey er  u, Oh t h n e r , Ber. Dtsch. Chem. 
Ges. 64 1705. 65. 857; C. 1921. III. 1 3 4 8 .1 9 2 2 .1. 1137.) (D. R. P. 3 9 0 7 9 8  KI. 12o  
yom 10/7. 1921, ausg. 23/2. 1924.) Mai.

B ad isch e A n ilin - & Soda-F abrik , Ludwigshafen a. Rb., Formamid und Am - 
moniumformiat. Zu dem yorst. Ref. nach D. R. P. 39C798 ist nachzutragen, daB in 
Ggw. yon W . entweder ein Gemiach aus H C O N H , u. H C O ,N H t  oder letzteres 
allein erhalten wird. An Stelle yon reinem CO laasen sich auch Mischungen des 
Gases mit Hs oder N , yerwenden, wobei jedoch der innezuhaltende Gesamtdruck 
um so hoher sein muB, ais die Menge der zugesetzten indifferenten Gase betragt. 
(F. P. 563619 yom 4/7. 1922, ausg. 26/5. 1923. D. Priorr. 9/7. 1921 u. 9/3. 1922.
E. P . 2 0 3 8 1 2  yom 20/6. 1922, ausg. 11/10. 1923.) Sch o ttla n d er .

C hem isohe F a b r ik  vorm . G oldenberg, G erom ont & Cie., W iesbaden, iibert. 
yon: T oni H am burger, Berlin-Dahlem, Heine Milchmure. (A. P. 1 4 5 9 3 9 5  yom 
23/9. 1921, ausg. 19/6. 1923. — C. 1923. II. 251 [E. P. 173479].) Sch o tt la n d er .

D eutsche Gold- un d  S ilb erso h e id ea n sta lt vorm . R óB ler , Frankfurt a. M., 
Erfinder: O. L iebknecht), Blausaure. (Schw ed. P. 6 4 7 0 4  yom 29/3. 1921, ausg. 
6/6. 1923. D . Prior. 24/7. 1917. — C. 1922. IV. 943.) K au sch .

B ad isch e A n ilin - & Soda-F abrik  (Erfinder: W ilh e lm  M eiser und Otto 
Baader), Ludwigshafen a. Rh., Darstellung von E arm to ff  aus NHS u. CO, bezw. 
dereń Verbb. unter Druck, darin bestehend, daB man die dem chem. AngrifF durch 
das Reaktionsgemisch ausgeaetzten Apparate oder Apparateteil e aus N i oder seinen  
Legierungen mit Cu herstellt oder sie mit einem Futter aus diesen Metallen yersieht. 
(D. R. P. 3 9 0 8 4 8  KI. 12o vom 26/4. 1922, ausg. 23/2. 1924.) Ma i.

B ad isch e  A n ilin - & Soda-F abrik , iibert. yon: W ilh e lm  Gaus, W ilh e lm  
M eiser  und E rnst E berhardt, Ludwigshafen a. Rh., Harnstoff. (A. P. 1 4 5 3 0 6 9  
vom 1/8. 1921, ausg. 24/4. 1923. — C. 1923. II. 1153.) Sch o ttla n d er .

F a rb w erk e  vorm . M eister Luciua & B ru n in g  (Erfinder: W . K olie), Hochst 
a. Rh., In  LSsung haltbare Arsenoverbindungen. (Schw ed. P . 54665  yom 21/12. 
1921, ausg. 1/8. 1923. D. Prior. 13/1. 1921. Schw z. P. 1 0 0 8 0 4  yom 30/12. 1921, 
ausg. 16/8. 1923. D. Prior. 13/1. 1921 u. Schw z. P. 101312 [Zus.-Pat.] yom 30/12. 
1921, ausg. 1 7 /9 . 1923. D. Prior. 1 3 /1 . 1921. — C. 1924. I. 445 [N. P . 
36901].) Sch o tt la n d er .
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W ilh e lm  E lle r  und V ik to r  Lorenz, Jena, HersteUung vo» Chloranil, dad. 
gek., daB daa bekannte Einwirknngaprod. yon Sulfurylchlorid auf p-Aminophenol 
lBngere Zeit mit hochproz. A., zweckmiiBig in Ggw. von Bzl., Toluol oder anderen 
organ. Losungsmm. fur Chloranil erhitzt wird. — Man erhalt so aus dem l-O xy- 
2 ,3 l5,6-tetrachlor-4-dichloraminoł>enzol das Chloranil frei von Trichlorchinon. (D. E . P. 
3 9 0 6 2 3  KI. 12o vom 7/5. 1922, ausg. 21/2. 1924.) Ma i.

T he S eld en  C om pany (Erfinder: C. E. A ndrew s), Pittsburgh, Pennsylvanien, 
"V. St. A., Phthalsaureanhydrid. (Schw ed. P . 5 4 8 8 0  vom 9/1. 1920, aufg. 27/6.
1923. A. Prior. 14/10. 1919. — C. 1921. IV . 357.) Sc h o tt la n d eb .

G ese llseh a ft fiir  C hem ische In d u str ie  in  B asel, Basel, Sehweiz, 1-Amino - 
anthrachinon. (D. E . P . 3 9 1 0 7 3  KI. 12 q vom 17/4.1921, ausg. 27/2. 1924. Schwz. 
Prior. 17/5. 1920. — C. 1922. IV. 158.) Sch o ttla n d eb .

F ritz  H an sg irg , Graz, Deutsch-Ósterr., Perylen. (D. E . P . 3 8 6 0 4 0  KI. 12o 
vom 2 6 /2 . 1918, ausg. 1 /1 2 . 1923. Oe. Prior. 2 6 /2 . 1918. — C. 1923. IV.
724.) Sch o ttla n d eb .

H ans P ere ira , W ien, HersteUung von Perylen. D ie Red. des 1,12-Dioiy- 
perylens durch Erhitzen mit Metallen, wie Zn-Staub, nach dem Verf. deB E. P. 
165770; C. 1921. IV. 1009 [Z inke], laBt sich wesentlich beschleunigen u. ohne B. 
von Nebenprodd. durchfiihren, wenn man dem Keaktionsgemisch noch hygroskop. 
Stoffe, wie CaCl„ ZnCl„ A1CJ3 oder MgC)2, zusetzt u. dann dest. Vorteilhaft ist 
auch ein weiterer Zusatz von etwas W . (ca. 1/3 dea Gewichtea der hygroskop. 
Stoffe) vor der Deat. oder daa Einleiten von iiberhitztem Waaaerdampf wahrend 
der letzteren. — Z. B. werden 2 Teile l,12-Dioxyperylen mit 3 Teilen Zn-Staub u. 
3 Teilen geschmolzenem CaCla innig gemischt, 1 Teil W. dazugegeben u. das Ganze 
schnell bis zur Destillationatemp. des Perylens erhitzt. Das entstandene Perylen  
wird abdest. u. kann entweder aua Toluol umkryatallisiert oder, da es geniigend 
rein ist, unmittelbar auf D er iw . yerarbeitet werden. (E. P. 19 9 4 0 1  vom 15/6. 1923, 
auag. 9/8. 1923. Oe. Prior. 19/6. 1922.) S c h o t t l a n d e b .

A lo is  Z inke, Graz, Dcutsch-Ósterreich, Dioxyperylen. (A. P. 1 4 5 4 2 0 5  vom 
14/6. 1922, ausg. 8/5. 1923. — C. 1923. IV. 664 [Schwz. P. 97868].) S ch o tt la n d eb .

H ans P ereira , W ien, HersteUung von T)ioxyperylen. Nach dem Verf. des
E. P. 165771; G. 1921. IV. 1009 [Zin k e ] erhalt man durch Erhitzen yon O-Alkyl- 
deriyy. des 2,2'-D iozy-l,r-dinaphthyls mit Kondensationsmitteln, wie A1C1S, das
1,12-Dioxyperylen. Auch aua dem 2,2'-D ioxy-l,r-diaaphtbyl selbst laBt sich in 
guter Ausbeute das 1,12-Dioxyperylen  gewinnen, wenn man das D ioiydinaphthyl 
mit AlGlj bei einer unterhalb deB F. dea Diosydinaphthyla liegenden Temp. nicht 
langer ais 1 Stde. erhitzt. ZwcckmaBig setzt man dem Gemiach aus A1CJ3 u. 
Dioiydinaphthyl bas. Stoffe, w ie O iyde, Hydrosyde oder Carbonate der Alkali- u. 
Erdalkalimetalle, zu. Bei Verwendung von Carbonaten lockert die freiwerdende 
CO, die M. auf u. yergróBert die wirksame Oberfłache, bo daB nicht nur die Bk. 
beschleunigt, aondern auch das Riihren der Schmelze erleichtert wird. — Z. B. er
hitzt man das Dioxydinaphthyl wahrend l/j Stde. mit Na,COs u, AlClj auf 150—170°. 
(E. P. 191363 yom 15/11. 1922, ausg. 28/2. 1923. Oe. Prior. 7/1. 1922.) S c h o t t l .

A leza n d er  Classen, Aachen, Gewinnung von Furfurol und Glykose. (Can. P. 
233595  yom 20/1. 1921, ausg. 14/8. 1923- — C. 1923. IV. 540.) Sch ottlAn d e r .

X. Farben; Farberei; Druckerei.
A lfred  GUllet, Nachioeis des Sauerstoffbindungsvermdgens der Polyphenole: JDie 

Beziehung zwischen der LichtfestigTceit der Farbstoffe a u f der Faser und dem Vor- 
komtnen der JDiphenolfunktion in ihrem Molekuł. Durch yergleichendea Studium 
bekannter Farbstoffe in bezug auf Lichtempfindlichkeit kommt Vf. zu dem SchluB, 
daB bei den Azofarbstoffen Lichtechtheit nur dann yorhanden ist, wenn in einem
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Benzolkern nicht mehr ala 2 Substituenten in o- oder p-Stellung enthalten sind, 
dereń Sauerstoffbindungsyermogen etwa gleich demjenigen der OH-Gruppen dea 
Brenzchatcchins oder des Hydrochinons iat. A is solche Substituentenpaare kommen 
in Betracht: -N = > N —R u OH, —N = N —R u. NHR oder NH-COR, 2 - N = N - R .  
Sind mehr ais 2 dieaer Gruppen in einem Benzolkern vorhanden, so beginnt der 
Farbstoff lichtempfindlich b u  werden. Substitution in m-Stellung beeinflufit die 
Lichtempfindlichkeit nicht. Diese Regel g ilt auch fur alle anderen Farbstoffklassen 
mit Ausnahme der Pyrazolonreihe. (C. r. d. l ’Acad. des sciences 176. 1402—05. 
1923.) O h le .

G. E m m ons, JEisensalze in  der Seidenfarberei. D ie Yerwendung von F eS 0 4* 
7 H ,0  beim Faiben mit Blauholz u. yon sogen. Fe-Nitrat, dem bas. Sulfat Fe4(S 04)5 
(OH), beim Beschweren, ist beschrieben. (Dyer and Calico Printer 1923. 154; 
Le teint. prat. 18. 45—46. 1923.) StlYEBN.

— , Kontinue-Farbeapparat fiir Naphthol a u f Kreuzspulen. Ein App. der 
Z it t a u e r  M a s c h in e n fa b r ik  A .-G . wird beschrieben, bei welchem die Kreuz
spulen nicht in grotier Zahl auf einmal in das Naphthol- oder Entwicklungsbad 
gelangen, sondern nur paarweise in die Flotte eintreten u. sie in derselben W eise 
yerlassen. Dadurch wird yermieden, daB der Flotte zu gleicher Zeit bedeutende 
Mengen Base entzogen werden, was zu abruBenden Farbungen fiihrte. (Ztschr. f.
ges. Testilind. 26. 409.) StJYEBN.

Gerh. B o g n er , D a t GMorblci in der Farbenfabrikation. D ie Herst. yon bas. 
Cblorblei, seine Verarbeitung auf Cbromgelb u. -orange u. die Herat. yon Cbrom- 
gelb aus bas. Acetat ist beschrieben. (Farbę u. Lack 1924 40—41.) SttYERN.

K en n eth  H. Saunders, Forttćhritte in der Eisfarbenreihc. In der Reihe der 
Naphthol AS-Farben  zeigte es sich, daB Alkyl-, A lkyloiy- oder Aralkylosygruppen 
in o-Stellung zum Imid-N giinstig wirken, beaonders wenn auch Halogen yorhanden 
is t, yorzugsweise in p-Stellung. Bei Mitbenutzung yon Diazoyerbb., welche eine 
NOj-Gruppe enthalten, tritt, beaonders wenn sie in p-Stellung steht, beim Bauchen 
leicht Red. ein u. der Ton wird blauer. Andererseita wirken Halogen- u. andere 
Gruppen ebenso gunstig, wie wenn sie im Anilinrest yorhanden sind. WeiB, welcheB 
beim Bauchen gelb wurde, gab beim Behaudeln mit p-Nitrodiazobenzol eine Ver- 
tiefung nach orange oder rot, auch wenn ungekuppeltes Naphthol yon der uraprung- 
lichen Farbung her nicht yorhanden war. Es ist unentschieden, ob diese Farbung 
yon regeneriertem Naphthol oder yon der Einw. der Diazoyerb. auf yerauderte 
Cellulose herriihrt. D ie von der C h e m is c h e n  F a b r ik  G r ie a h e im -E le k tr o n  
A .-G . gefundenen roten Eisfarben aus 5-Nitro-o-toluidin u. 2,3 0xynaphthoesaure- 
p-anisidid oder -phenetidid, die in sehr yerdiinnten Pflatscbbadern erzeugt werden, 
eroffnen eine Verwendung fUr o-Toluidin. D ie G e s e l l s c h a f t  fu r  C h e m is c h e  
I n d u s t r ie  in Basel yerwendet die Diazoyerbb. yon Aryl- u. Aralkylathern yon 
o-Aminophenol u. seinen Halogenderiyy, Fur Eisschwarz kommen nach einer 
Patentanmeldung der F a r b e n fa b r ik e n  yorm . F e ie d e . Bayeb  & Co. die Amino- 
azobasen aus negatiy subatituierten unsymmetr. D ialkyl - o - phenylendiaminen u. 
p-Xylidin oder Cresidin in Betracht, die diazotieit u. mit Naphthol AS gekuppelt 
werden, u. das Naphthol A S-SW  yon G r ie s h e im -E le k t r o n  (2,3-Osynaphthoe- 
saure-^-naphthalid). Tiefe Tone werden ferner erhalten aua diazotieiten Amino- 
azobasen mit fó-Naphthylamin ais zweiter Komponente u. OxynaphthoeBaurearyl- 
amiden. Grunlichgelbe bis oraDgene Farbungen erzielt man mit Naphthol A S-G , 
einem Diacetesaigaauretolidid. (Journ. Soc. Dyers Colouriata 40. 47—49.) SOv e r n .

R affa e le  Sansone, Notizen Uber die Herstellung des Methylenblaus. Eine An- 
lage zur kontinuierlichen u. automat. Herat. des Farbstofis ist beschrieben. (Rev. 
gćn. des Matićres colorantes etc. 28. 171—72. 189—90. 1923.) StłYEEN.
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H ans W a g n er , Weien und Eigenschaften der zu Kiinstlerfarben vcrwendeten 
Teerfarben. D ie Eigenschaften der Kiinstlerfarben aus Teerfarbstoffen werden mit 
denen der nattirlichen Farbstoffe u. Erdfarben yerglichen. (Farbę u. Lack 1923. 
169—70.) StJYEBN.

0 . A. H on gen  und H . D. H en tzen , Ólabiorption der Malerfarben. Es iat 
allgemein wichtig zu wiasen, w ieyiel Teile Ói u. Farbę notwendig sind, um eine 
Paate yon bestimmter Konsistenz zu bekommen. Eine neue Methode dies zu be- 
stimmen wird angegeben, wobei heryorzuheben ist, daB sie reproduzierbare Werte 
gibt. Ein bestimmtes Gewicht der lufttrockenen Farbę (etwa 25 g) wird mit rohem 
Leinsamenol aus der Biirette vermengt u. daa Ganze mit dem Aachen Ende eines 
Fe-Stabes zermahlen, bia auf einer sauberen glasartigen FlSche keine Schrammen 
mehr sichtbar wurden. Daa relatiye MaB der Konsistenz der Pasto wurde mittels 
einea Vikatnadelapparates, so w ie er bei der Best. des Abbindens dea Zementea 
benutzt wird, ermittelt. Nur wurde an Stelle der Nadelspitze eine kleine rundę 
Scheibe gesetzt (4,7 cm Durchmesser), die eine Gesamtbelastung von 280 g  hatte. 
Allmahlich wurde soviel Ol aus der Burette zur Pastę zugegeben, bis die Scheibe 
in 1 Min. 1,2 cm in die Paate bei obiger Gesamtbelastung eingedriickt wurde. Die 
Konsistenz, bei der dies erreicht w ordę, entspricht der der handelsiiblichen Farben- 
pasten. Es wurden noch die einzelnen Faktoren, die die Beat. beeinflussen, sowie 
einige Farben untersucht. (Chem. Metallurg. Engineering 29 . 840—41. 1923. W is- 
consin, Uniyersitat.) W i l k e .

F ranz Z im m ers Erben, GroBachonau i. Sa., Herstellung von farbigen, plattisch  
wirkendtn Flachenmustern a u f Geieeben m it oder ohne eineeitige Haardecke, ins- 
besondere a u f Florgeweben, durch A uftpritzen der BehandlungsfliissigJceit im  spitzen  
Wirikel zu den Geweben, dad. gek., 1. daB die Gewebe fur das Aufspritzen der Be- 
handlungsfl. im spitzen W inkel nur yoriibergchend mit plaat. Muaternng, d. h. mit 
mustergemafien Erhohungen oder Vertiefungen yersehen werden, die nach dem Be- 
spritzen durch Nachbehandlung, z. B. durch Dampfen, W aschen o. dgl. wieder be- 
seitigt werden, so daB ein bleibendes reines Flachenmuster mit piast., schattierender 
Wrkg. entsteht; 2. daB fur die schattierende Wrkg. der im spitzen W inkel auf- 
zuspritsenden Behandlungsfl. Stoffbahnen mit einseitiger Haardecke, z. B. Flor- 
gew ebe, yor dem AufBpritzen ein PreBmuster erhalten, welchea nachtraglich bei 
der W eiterbehandlung, z. B. durch Dampfen oder W aschen, wieder yollstandig 
entfernt wird, wahrend leicht gerauhte oder glatte Gewebe beim Beapritzen in der 
beim Walzendruck bekannten W eise uber ein Reliefmuster geapannt werden. — 
Man kann Farben oder auf yorgefarbte Stoffe Atze aufspritzen, die Atze wird dann 
durch Dampfen entwickelfc (D. E . P . 3 9 0 3 3 2  KI. 8a yom 8/12. 1920, ausg. 18/2.
1924.) F b a n z .

M arla S oh o lz , Leicblingen, Bhld., F arben, BedrucJcen und Atzen von Textil- 
fasern, Papier u. dgl., dad. gek., daB man das mit einer Farbstoffleg. getrankte 
oder bedruckte Gut in  ein h. Bad yon W achs oder Ol, einem indifferenten organ. 
Losungsm. oder einer Salzlag. bringt. Zur Herat. yon Atzen u. Buntatzen bringt 
man daa mit einem atzbaren Farbstoff yorgefarbte, mit Atze oder Bantatze be
druckte Gewebe mit einem der genannten Fiiierungsm ittel, ausgenommen Wachs, 
in Beruhrung. —  D ie hiernach erhaltenen Farbungen sind den durch Dfimpfen 
firierten gleichwertig. (D. E . P . 3 9 0 8 4 1  KI. 8m  yom 1 3 /8 , 1922, ausg. 25/2 .
1924.) F b a n z .

F arb w erk e  vorm . M eigter Luciua & B ru n in g , Hochst a. M. (Erfinder: 
F riedrich  Jn st und F ranz H h m m erioh , Hochst a. M ), Farben m it KUpenfarb- 
stoffen, dad. gek ., daB man aus dem mit der Ktipenflotte behandelten Farbegut die 
iiberschussige Farbeflotte zunSchst durch k., mit Hydrosulfit yorgescharftes W . yer-
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drangt u. dann in tiblicher W eise mit gewohnlichem k. W . spiilt u. oxydiert. — 
Man erhalt reibeehtere FSrbungen, ais bei den biaher iiblichen Verff., u. kann 
alle gebrauchlichen Farbeapp. verwenden, auch ist daa Verf. wirtschaftlicher. 
(D .R .P . 3 9 0 9 3 0  KI. 8m vom 13/10. 1921, ausg. 26/2. 1924.) F b a n z .

K arl E b le , Niirnberg, Herstellung von ićhwarzer eisenhaltiger Miner (Hfarie 
(Eisenoxyduloxyd) durch Ked. yon FesOs, Eisenosydrot oder eisenhaltigen Materialien, 
dad. gek., daB die Auegangsstoffe mit organ. Destillationsriickstanden, wie Teerol, 
Petroleumriickstanden usw., oder sonstigen organ. Abtallprodd. oder Riickstańden, 
•wie z. B. Melasse, Naphthalin, Erdwachs, welche aich yerflttasigen oder schmelzen 
lasaen, bei U D g e n i ig e n d e m  Luftzutritt oder bei LuftabachluB oder im Vakuum oder 
in einem Strom indifferenter Gase in Brennofen, eisernen Kesseln oder Retorten 
erhitzt werden. — Da die reduzierenden Stoffe vor ihrer Wrkg. die ganze M. des 
eisenhaltigen Stoffes durchdringen, werden yollig gleichformige Erzeugnisse von 
tiefschwarzer Farbę u. unbegrenzter Haltbarkeit gewonnen. (D. R . P. 3 8 9 9 9 2  
KI. 22 f  vom 18/5. 1922, ausg. 12/2. 1924.) KO h l i n g .

S h e r w in -W illia m s  Com pany, Cleyeland, iibert. von: E d w ard  C. H olton , 
Olmsted Falla, und J a y  C lyde Owens, Chicago, Lithopon. Eine Miachung yon 
Lithopon u. einem Reduktionsmittel wird zunachst in einer reduzierenden, dann 
kurze Zeit in einer oiydierenden Atm. gegluht u. darauf abgeBchreckt. (A. P. 
1 4 8 0 8 0 7  yom 11/5. 1922, ausg. 15/1. 1924.) KOh l i n g .

G esellsch aft fiir C hem isehe In d u str ie , iibert. yon : F ritz  Straub und R ichard  
Sallm an n , Baael, Chromverbindungen von Azofarbstoffen. (A. P. 1 4 8 0 6 4 0  yom 
27/2. 1922, ausg. 15/1. 1924. — C. 1923. IV. 292 [D. R. P. 369585].) K U h l in g .

H erm ann Cajar, Modling, Herstellung von ausgezeichnet druckfahigen Farben 
fiir das graphiiche Gewerbe, dad. gek., daB auf nasaem W ege erzeugte Pigment- 
farbstoffe oder Pigmentfarben in noch nassem Zustande mit fiir graph. Zwecke 
geeigneten Firnisaen oder anderen Druckmitteln zu einer Emulsion yermiacht u. 
das in der Emulsion enthaltene W . durch Zufuhrung yon Dampf in einem Vakuum- 
yerdampfapp. mit Ruhrwerk unter Anwendung moglichst hohen Vakuums entfernt 
wird. (D .R .P . 3 9 0 8 1 2  KI. 22g  yom 18 /5 .1923 , ausg. 23 /2 .1924 . Oe. Prior. 
22/9. 1922.) S c h a l l .

Joh an n  F red er ik  T resch ow  K iih l, Kopenhagen, Druckfarbe, die yon Papier 
abgewaschen werden kann, um dieses zur Herst. yon weiBem Papier wieder zu 
yerwenden, dad. gek., daB dio olfreie Farbę in unraffiniertem GlyceriD, Melasse, 
Sulfitlauge oder Leimlag. druckfertig gel., bez w. yerrieben ist. (D. R . P. 391001  
KI. 22g yom 19/11. 1920, ausg. 25/2. 1924.) S c h a l l .

P a u l M ecke, Unna i. W ., Herstellung einer wetterfesten, waschbaren Anstrich- 
farbe, dad. gek., daB der nach Vorschrift hergestellten Farbę zur Erzielung einer 
hoheren Festigkeit Quarzmehl oder pulyerieierte Silicate zugefiihrt werden. — 
Z. B. yermischt man Kalkbrei mit einem gleichen Vol. W. u. 4—5 Teilen Silicaten  
oder Quarzmehl. (D .R .P . 3 8 5 9 5 7  KI. 22g  yom 24/10. 1922, ausg. 30/11. 1923. 
Zus. zu D. R. P. 365904; C. 1923. II. 752.) SCHALL.

T hom as W . W ood w ard , Collinsyille, Illinois, Anstrichnasse, bestehend aus 
Paraffinol, Schwarzol, Anstrichol, Japantrockner, Gips, RuB u. Graphit. (A. P. 
1479  768 yom 4/5. 1922, ausg. 1/1. 1924.) K a u s c h .

G eneral E lec tr ic  C om pany, N ew  York, iibert. von: W h e e le r  P . D avey , 
Schenectady, Leuchttchirme. Ein fein yerteilter fłuorescierender Stoff wird mit 
einer geringen Menge Pyroxylin gem ischt, ein Losungsm. fiir letzteres zugegeben, 
um dic M. bildsam zu machen, u. zu Platten geformt. (A. P . 1 4 8 0 8 9 6  vom 2/5.
1921, aupg. 15/1. 1924.) KOh l in g .

R u d o lf  Jah od a  und „A llch em in "  A llg e m e in e  C h em isehe In d u str ie  Ge- 
se llsch a ft m . b. H., W ien, Luminescenzfahige Eórper, besonders Fluorescenstćhirme.
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FluoreBcierende oder phosphoreBcierende Stoffe werden, gegebencnfalls unter Mit- 
yerwendung von w eich- oder bildsam machenden Mitteln, mit Bindemitteln ver- 
mischt oder verknetet, welche, wie Zellatoffather oder -ester, Kautachuk, trocknende 
Ole, Bakelit o. dgl., yollkommen biegsame, geacbmeidige MM. geben. (Oe. P. 94793

XVI. Nahrungsmittel; GenuBmittel; Futtermittel.
H. W eiB, Pergamentpapiere und Pergamentpapierersatz ais Umhtillungen fiir 

Lebensmittel. In den letzten Jahren ist Impragnierung mit NaCl yielfach ublich 
geworden, empfehlenswerte VerbesseruDg. Schadlich wegen Begiinatigung de3 
Sehimmelna ist Gehalt an Starkezucker (gefunden bia zu 26,87%). Andere Kon- 
servierungsmittel wie Boraaure, Salicylsaure, Benroesaure, Formalin konnen in daa 
Nahrungamittel ilbergeben u. dadureh Beanatandungen hervorrufen. Zur Verpackung 
von Kunsthonig diirfen weder aehleeht geleimte, noch hygroakop. Papiere (z. B. mit 
MgCl,) yerwendet werden. (Ztsehr. f. Unters. NahrgB.- u. GenuBmittel 46 300—6. 
1923. Hamburg, Staatl. H ygien. Inst.) Groszfeld .

A. B ey th ien , Unliebtame Folgen der Vitaminforschung. Eine in Gemeinachaft 
mit P . P an n w ltz  unterauchte „Nahrsalz- Vitamin-Nahrung-Schacke“ enthielt nach 
Angabe 75°/0 Materna, 15% Casein, 5% Nahrsalze u. 5% Pfłanzengewiirze. Bei 
gewohnlicher n. Kost aind solche Praparate ais unniitz anzusehen. — Bei einem 
Kakao aollte der Vitamingebalt durch Zusatz von 20% Materna, 9% Malzestrakt 
u. Zucker, 5% Hafermehl u. je 0,5% Eipulyer u. Nahrsalz erhoht sein. — A n
gaben iiber Beurteilung solcher Gemische. (Ztschr. f. Unters. Nahrga.- u. GenuB
mittel 46 . 309—14. 1923. DreBden, Stadt. Untersuchungsamt.) Groszfeld.

A. H eidu sch ka, Viscositat und Backfahigkeit. Bemerkungen zu der Arbeit 
von Mohs (vgl. S 1284). Bei genaueren analyt. Arbeiten konnen auch Backuerss. 
mit kleinen Mehlmengen angewendet werden. (Chem.-Ztg. 48. 69.) Groszfeld .

K. Mohs, Viscositat und Backfahigkeit. Bemerkung zu den Ausfiibrungen von 
H eiduschka (vgl. vorat. Bef.). (Chem.-Ztg. 48. 69.) Groszfeld .

J. A lfa  und E . H ey l, Kartoffeln 1922er E rnte m it auflerordentlich hohem So- 
laningehalt. Der SoZaningehalt einiger Kartoffelproben, aus einer einzigen rheinhess. 
Gemarkung betrug 109—607 mg/kg., 10 Proben, Mittel: 304 mg/kg. (Ztachr. f. Unters. 
Nahrga.- u. GenuBmittel 46. 306—9. 1923. Mainz, Untersuchungsamt.) Groszfeld.

A. C haplet, B ie H entellung der Backpuher. (Vgl. S. 1286; Forts. u. ScbluB.) 
Analyaen im Handel befindlicher Backpulver, Angaben iiber die Entw. der Industrie 
u. Literaturznsammenstellung. (Rev. chimie ind. 32. 308—10. 1923.) St>VERN.

A. H erz fe ld , Bercitung von BacJcpulvern im Zuckerfabriklaboratorium. Die 
Herst. von Backpulvern kann nach der Betriebszeit im Zuckerfabriklaboratorium 
geschehen. Vf. empfieblt ein solches aus 6,5 g NaHCO,, 5,9 g  Weinsaure (oder
14,7 g Weinstein), 0,01 g Na1HPOł u. 5,6 g Kartoffelmehl (daa auch wegbleiben 
kann); das Pulver geniigt zum Verbacken von 500 g Mehl. Das Pulyer halt sich 
in geheizten Raumcn einige W ocben, wahracheinlich auch langer. (Dtsch. Zuckerind. 
49. 11). RUhle .

H. R . W M teh ea d , Milch. Zusammenfassende Besprechung der Zus. der 
Milch, der in ihr enthaltenen Bakterien u. der AnforderuDgen, die an Milch zu 
stellen sind von wissenschaftlicher, insbesondere bakteriolog. Seite aus. (Chemiatry

A rthur C. E agad a le  ucd C harles W . T urner, B a t Lactationąstadium ais 
Faktor in den Schwankwngen des Fettgehaltes von Kuhmilch. (Vgl. Journ. of dairy 
science 5. 544; C. 1924. L 833.) Der Fettgebalt zeigt, unabbangig von Jahreszeit 
u. Futterung, in den ersten 5 Monaten der Lactation merklichen Euckgang, dann

vom 15/2. 1922, ausg. 10/11. 1923.) KttHLING.

and Ind. 42. 1226—30. 1923.) ROhle .
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allmśihliche Zunabme. (Journ. of dairy science 5. 22—26. 1922. Columbia, Univ. of 
Missouri; Ber. ges. Physiol. 22. 15. 1924. Ref. L ew in .) Spieg el .

R ob ert K rem ann und H erm ann E ite l , D as tertiare System Zucker-Gitronen- 
saure- Wasser. E in  Beitrag zur Theorie der Speiseeise vom Standpunkt der Phasen- 
lehre. Im binaren System Citronensaurehydrat-Wasser liegt daB Eutekticum bei 
— 11,4° bis —11,6° mit rund 46,5 G e w C i t r o n e n s a u r e .  Im binaren System  
Wasser-Zucker lafit sich die Eiskurye auf therm. W ege nur bis ca. 60 Gew.-%  
Zucker verfolgen. Oberhalb 62,58% Zucker tritt keine primare Krystallisation von 
Eis mehr ein. D ie Abscheidung von Zucker erfolgt zu langsam, so daB die Gleich- 
gewiehtetempp. nicht beobachtet werden konnen. Aua dem Sehnittpunkt der Loa- 
liehkeitskurve des Zuckers mit der Eiskurve erhalt man ein Eutekticum bei ca. 
—14,5° u. einem Zuckergehalt von 62,5%. Es werden dann fur die ąuasibinaren 
Systeme der 3 Komponentem 18,5% Citronensaure + 81 ,5%  W ., 36,5% Saure 
4-63,4%  W ., 45,7% Saure -j-54,3% W . u. 54,3% Saure -f- 54,7% W. mit steigen- 
den Mengen Zucker die Zustandsdiagramme aufgenommen. In der 1. Mischungs- 
reihe reicht die Eiakurye bis zu 53% Zucker u. —15,8°, in der 2. bis 37% Zucker 
u. —16,6°. Bei hoherem Zuckergehalt seheidet sich primar Zucker ab. In der
3. Mischungsreihe wird bei 21% Zucker das ternare Eutekticum bei —17° erreicht. 
In der 4. Mischungsreihe wird bis zu 20% Zucker primar Citronensaurehydrat ab- 
geschieden, dariiber hinaus Zucker. Aus den so gewonnenen Kurven wird das 
T,x-Raummodell konstruiert. (Vgl. Original.) Citroneneis hat ungefahr die Zu- 
sammensetzung: 76,1 % W ., 22,6% Zucker, 1,3% Citronensaure, die einem Punkt 
im Eisfeld entspricht. Beim Abkiihlen eines so zusammengesetzten Gemisches 
krystallisiert also primar E is, bis bei etwa —15° die eutekt. Linie Eis-Zucker er
reicht wird. Damit das Speiseeis vollstaadig durchgefroren ist, muB die Temp. 
bis unter —17° gesenkt werden. (Rec. trav. chim. Pays-Bas 42. 539—46. 1923. 
Graz, Univ.) Oh le .

H. Isaaohsen , Tischc und Fischprodukte ais Futter. A is Ausgangsmaterial fur 
fabrikmaBig hergestellte Fischfuttermittel dienen yorwiegend entweder AusschuB- 
heringe (salzarmes, nordland., fleischreiches Heringsmehl) oder Abfalle von ge- 
salzenen Heringen (westland. oder fleischarmes Heringsmehl). Ferner ist mit Bzu. 
estrahiertes Heringsmehl im Handel. AuBerdcm werden Fiachmehle ais Neben- 
prodd. der Fettindustrie aus W alfisch, Schnauzendelphin u. Seehundfleisch her- 
gestellt. Der Gehalt der einzelnen Prodd. an Protein, Fett u. Asche wird an- 
gegeben, ihre Verdaulicbkeit u. Nahrwert, sowie ihre EignuDg fiir Futterzwecke, 
insbesondere fur Milchvieh erortert. (Dtsch. tierarztl. Wchschr. 32. 85—90. Aas 
[Norwegen].) Bobiński.

B. P fy l und W . Sam ter, Uber die A lkalitat der Asche von Lebensmitteln. II. 
Experimentelle Unterlager,. — Gleichzeitige T itration einer Reihe von Aschenbestand- 
teilen. (I. Ztschr. f. Unters. Nahrgs- u. GenuBmittel 43. 313; C. 1922. IV. 766.) 
D ie Nachpriifung des fruheren Verf. an moglichst reinen Lsgg. von genau bekannter 
Zus., dereń Herst. ebenso wie die Tritrationsmethodik naher beschrieben werden, 
ermoglichte yerechiedene Verbesserungen u. Erweiterungen. Bei der Photphat- 
titration  zeigte sich, daB Tricalciumphosphat nahezu hydrolysenbestandig ist, wenn 
es aus verd. Ca- u. uberschussiger P O /v-Lsg. sd. niedergeschlagen wird, wobei es 
feinkrystallin. wird. Daher: Nach Zusatz von CaCl, Titration in der Hitze bis 
Farbumschlag des Metbylorange in Gelb, AbkUhlen auf 14°, Endtitration gegen  
Methylorąnge u. Phenolphthalein. CaClt -Lsg. reagierte bisweilen gegen Phenol- 
phthalein neutral, gegen Methylorąnge alkal., UrBache: Gehalt an CaCOs. Bei 
Abwesenheit von Ca kann auch vom primaren zum sekundaren Phosphat titriert 
werden, am genauesten bei Eiskuhlung. Bei Ggw. von organ. Sauren empfiehlt 
sich die Titration vom sekundaren zum tertiaren Salz: 3 Na,HPOł +  3CaCls +
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2N aO H  =  Ca,(PO(), -f- 2 H ,0  -j- 6N aC l, ausgehend yon bei Eiekiihlung gegen  
Phenolphthalein neutraler Lag. Kolloid gel. S i 0 , in groBerer Menge ist auf Methyl
orange ohne, auf Phenolphthalein yon deutliehem EinfluB; Storung besonders stark 
beim CaC),-Verf. wegen A utfallung yon Ca-Silicat; Entfernung durch Abdampfen 
mit HC1. — JEinflufl von Fe'" u. Al"' u. Titration dieser: Beim Neutralisieren bei 
Ggw. yon P O /"  werden P eP 0 4 u. AlPOł gefallt. D ie B. des Nd. wird gleich- 
maBiger u. die Titration einwandfreier, wenn bei Zimmertemp., genugendem Phosphat- 
uberschuB u. auareiehender W arteieit (1 Stde.) gearbeitet wird. Der EinfluB der
B. yon FePOj u. A1P04 auf die Aschenalkalitat ist *u beachten. Die Citrattitration 
ergibt die P 0 4"'-Menge im Nd. — Zur Titration von Fe'", Al'" u. P O /"  wurde 
die Lsg. gegen Methylorange neutralisieit, yon F e P 0 4 u. A1P04 abfiltrieit. Im 
Filtrat wurde P 0 4"' nach dem CaCl,-Verf. titriert; der Nd. wurde mit uberschiissiger, 
abgemessener Menge 0,1-n. NaOH gekocht, yom Fe(OHs) h. filtriert u. das Filtrat 
mit der gleichen Menge 0,1-n. HC1 yersetzt. D ie saure Lsg. wurde mit 0,1-n. Lauge 
gegen Methylorange, u. die neutralisierte Lsg. nach dem Citratyerf. titriert. Das 
FetOH), hiilt hartnackig kleine Mengen Alkali fest, die gegebenenfalls durch direkte 
Best. des Fe im Fe(OH), zu ermitteln sind. — Der Finflufi von M n  kann durch 
Uberftihrung in MnO" mittels H ,0 , in saurer L sg. beseitigt werden. D a aber Mn 
nieht zur Alkalitat rechnet, ist dessen Entfernung zweckmaBig, Titration des Mn 
neben P O {" , Ca" u. Mg", wie folgt: D ie gegen Methylorange neutrale Lsg. wird 
k. gegen Phenolphthalein titriert, darauf mindestens das doppelte Vol. 01-n. Alkali 
sugesetzt u. nach ZuBatz yon einigen Tropfen H ,0 , (30 %) laDgsam erwfirmt, worauf 
sich neben Ca- u. Mg-Phospbaten MnO, abscheidet. Das H ,0 , wird dann durch 
x/2std. Kochen entfernt u. der Lsg. k. die der gesamten Menge Alkali entsprechende 
Menge 0,1-n. Saure zugesetzt, worauf M n02 frei von Phosphaten zuruckbleibt. Es 
wird abfiltriert in 0,1-n. HC1 bei Ggw. einiger Tropfen H ,0 , gel., gegen Metbyl- 
orange ncutralisiert u. das Mn gegen Phenolphthalein titriert. Im Filtrat yon MnO, 
wird P 0 4"' nach dem CaCl,-Verf. beetimmt. — Zn, das nicht zur Alkalitat rechnet, 
bedingt bei dereń Best. einen Mehryerbrauch yon 2HC1 fur 1 Zn. D ie Best. des 
Zn erfolgt durch Titrierung gegen Methylorange yor u. nach Fallung mit H,S. 
Soli daneben auch P 0 4"', Al'", F e’", Mn"" u. Ca" bestimmt werden, so wird in 
dem gegen Methylorange neutralen Gemisch zunachst F eP 0 4 u. A 1P04 abfiltriert 
u. dann in das Filtrat H ,S geleitet. — Best. von Pb: Bei der Neutralisation gegen  
Methylorange liegt Pb ais Pbs(P 04), yor. L eitet man nun H ,S ein, so entsprechen bei 
der Titration gegen Methylorange 2 Alkali 3 Pb :Pb8(P 0 4), +  3H,S =  3PbS -f- 2H SP 0 4. 
Ahnlich ist auch Pt»S04 titrierbar. Ferner kann man Pb ahnlich wie Mn mit H ,0 , 
bestimmen. — Eine genaue Titration von Ca" neben P 0 4"' gelingt nicht, indem 
man die angesauerte Asche zunachst gegen Methylorange, dann gegen Phenol
phthalein u. nach Zusatz von CaCl, abermals gegen Phenolphthalein titriert 
(Yorschlag von v. F ellenbep.G). Dagegen kann man Ca", auch bei Ggw. von 
P 0 4" ais Oxalat auBfallen, gliihen u. dann das CaCO, -f- CaO genau titrieren. 
Feiner kann man, da Oialsaure eine schwache Saure ist, die mit HC1 bis zur 
Botfarbung eben angesauerte Lsg. mit 0,1-n. Na-Oialatlsg. bis Farbumschlag 
titrieren, wobei nur wenig (Korrektur 0,2 ccm 0,1-n. Lsg.) iłbertitriert wird. Mg 
wird in bekannter W eise ais MgNH4P 0 4 ausgefallt, mit NH4Cl-haltigem W. ge- 
waschen u. dann mit 0,1-n. HC1 titriert, Methylorange ais Indicator, sehr genaues 
Ergebnis. — H t PO t u. IT,BOs nebeneinander: Man titriert P O /"  nach dem Citrat
yerf., fiigt dann Mannit zu u. titriert nochmals gegen Phenolphthalein, 1 Lauge =* 
1 Borsaure. Oder: D ie auf Methylorange eingestellte Mischung wird mit dem 
gleichen Vol. CaCl,-Lsg. yersetzt, sd. mit 0,1-n. Lauge bis Farbwechsel titriert; 
nach Abkiihlen wird nochmals auf Gelb eingestellt, Laugenyerbrauch ( +  1 °/o a â 
Korrektur) == Phosphatwert. Dann nach Zusatz einiger g Mannit titrieren gegen



1 8 7 6 Hxti. N ah rtjn gsm ittel ; Gen u szm ittel  usw . 1 9 2 4 . I .

Phenolphthalein (— 1%  a'8 Korrektur) a  Boraiiure. — Titration von H t SiFs : Bei 
Zusatz von CaCl, bei Ggw. von Methylorange: H ,SiF0 -{- 3C aC l,-f- 6 NaOH =  3CaF, 
+  6 NaCl -)- Si(OH)4 -f- 2H sO. H F  gibt an sich gegen Methylorange keinen scharfen 
Umschlag, wohl aber nach Zusatz von C aCl,, wobei sich CaF, abscheidet. —  
T itration  von Sn: Sn" wird bei Ggw. von P 0 4"' bei der Neutralisation gegen  
Methylorange quantitatiy ais Phosphat gefallt, Sn"" alB SnO, abgeschieden. Beim  
Einleiten yon H ,S  entsteht alao aua letzterem keine freie Saure. Gel. oder friaeh 
gefallte SnO, ergibt beim Eindampfen mit HC1 +  KJ — >■ SnJ4, daa aich mit 
NaOH gegen Phenolphthalein titrieren laBt, ahnlich A s u. Sb durch Obsrfiihrung 
in AaJ, u. SbJ,. (Ztachr. f. Untera. Nahrga.- n. GenuBmittel 46. 241—75. 1923. 
Berlin, Beiehsgeaundheitaamt.) Gboszfeld.

R . A dam s D utcher und John  P . Laudifj, E ine ausgezeichnete Laboratoriwns- 
mUhle zur Zerkleinerung iton Trockenfruchten und ahnlichcn Substanzen in  Gegen- 
w art von Fliissigkeit. Vff. beachreiben an der Hand mehrerer Bilder eine kleine 
Kolloidmuhle fiir Laboratoriumszweeke. — Zur Best. des Zuckergehalts von Bosinen  
werden 50 g Roainen mit 200 ccm sd. W . durch die Miihle geachickt, die im 
Gange befmdliche Miihle mit sd. W . durchgespiilt, die vereinigten F il. bei 20° auf 
500 ccm gebraeht u. nD der FI. im Abbśechen Refraktometer bestimmt. Eine bei- 
gegebene Tabelle gestattet das sofortige Ableaen des Zuckergehalts aus nD. (Ind. 
and Engin. Chem. 16. 126—27. State College [Pa.].) Gbimme.

G nstay K o llm a n n , Zur E ritik  des iiblichen Verfahrens zur E rm ittlung des 
Purinbasengehaltes von Nahrungsmitteln. Werden Nucleinaauren der Hydrolyae mit 
verd. H ,S 0 4 unterworfen u. wird die Beat. nach dem iiblichen Verf. mittels Kupfer- 
hiaulfitfallung u. Fallung mit .ammoniakal. Silberlag. durchgefuhrt, ao werden nur 
70—80°/0 der theoret. Menge bestimmt. Gepriift an Hefenucleinsaure B o eh rin g eb , 
German animal nucleic acid L e y e n e , Hefenucleinsaure L ey en e , tier. Nucleinsaure 
naoh L ey en e , Hefenucleinsaure T h an n h a tjse k . D ie in den Nahrungsmitteltabellen 
enthaltenen Angaben fur den Puringehalt von Nahrungamitteln diirften aomit im all- 
gemeinen zu niedrig B e in .  (Biochem. Ztsch. 144. 219—23. Wien, Univ.) W o lf f .

G. Gahrtz, Nachweis eines Alkaluusatzes zur Milch durch Titration der Aschen-
phosphate. D ie Phosphate der Milchasche sind in W . hoehstens zu 9% der Geaamt- 
phosphate, berechnet ala P ,0 6, loalich. D ie Loslichkeit hangt ab von der Alkalitat 
im wss. Auazug; auch der Kalkgehalt ist anscheinend von EinfluB. Unteraehiede 
zwischen Kuh- u. Ziegenmilch in bezug auf die Phosphate konnten nicht festgeBtellt 
werden. Ein Zusatz von Alkali (NaHCO,) laBt sich sowohl im wsa. AuBZUg der 
A sche ais auch in der Geaamtasche nachweiaen, wenn man zuerat mit HC1 mit 
Methylorange u. dann nach ZuBatz von CaCl, mit NaOH mittels Phenolphthalein 
titriert. D ie Titration der Gesamtaache iat wegen groBerer Genauigkeit u. achnellerer 
Auafiihrung vorzuziehen. A uf Grund von Konatanten liiBt aich ein Zusatz an- 
nahernd berechnen. (Ztschr. f. angew. Ch. 37. 28—32. Hamburg.) JtrNG.

H. H. Som m er und T. H. B in n ey , E ine Studie iiber die die Gerinnung der 
Milch bei der Alkoholprobe beeinflussenden Faktoren. Ca- u. Mg-Salze machten be- 
reits in kleinen, innerhalb der natiirlichen Schwankungen im Mineralstoffgehalt der 
Milch liegenden Mengen die A.-Probe bei frischer Milch poaitiy, K- u. Na-Salze 
nicht, K ,H P 04 u. Na-Acetat hoben aogar den EinfluB der erstgenannten auf, ebenso 
Citrat. Auch Verfiitterung von Kalk an Kuhe kann die Probe in der frischen 
Milch poaitiy machen, ohne daB der Ca Gehalt der Milch merklich beeinfluBt schien. 
Unstimmigkeiten zwiachen Sauregrad u. Bakteriengehalt u. dem Auafall der Probe 
werden durch Yerachiebungen im Gleichgewichte der Milchsalse erklart, ebenso 
der EinfluB des Erhitzena. (Journ. of dairy scienze 6. 176—97. 1923. Madison, 
UniY. of Wiaconsin; Ber. ges. Physiol. 22. 15—16. 1924. Ref. KOf k e .) Spie g e l .
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F. S to h r , W ien, Eisenprdparat. (Schw ed. P . 5 4 2 6 0  yom 23/2. 1921, ausg. 
13/6. 1923. Oe. Prior. 9/3. 1920. — C. 1922. IV. 767.) Schottlander .

0 . B raem er, Hamburg, Behandlung von Tabak. (Schw ed. P . 54361  yom 4/2. 
1921, ausg. 18/4. 1923. D . Prior. 28/3. 1918. — C. 1922. H . 756.) KUh lin g .

C hem isohe F a b r lk  B u d en h eim , L u d w ig  TJtz, Mainz, Saurebestandtiil fiir 
Baekpulver, bestehend aus einem zur Trockne yerdampften Losungsgemisch von 
neutralen weinsauren AlkaliBalzen u. H ,P 0 4 in molekularen Mengen, so daB sich 
ein Gemisch von saurem weinsauren Alkali u. primarem Alkaliphospbat ergibt. — 
Man erhalt auf dieae W eise eine so innige Mischung, wie sie durch das biaher iib- 
liche Vermengen der trockenen Komponenten nicht zu erzielen ist. D ies ist in- 
sofern yon Yorteil, ais daa Prod. achwerer 1. ist ais die mechanisch hergestellte 
Mischung, eine Eigenschaft, die fiir Backpulyer bekanntlich yon groBem W ert ist. 
(D .B .P . 3 8 6 0 2 1  KI. 2 c  yom 28/1. 1914, auag. 1/12. 1923. Zus. zu D.R.P. 378892;
C. 1924. I. 963.) Oelk ee .

Jam es W illia m  R oohe, Josep h  T avroges, L e s lie  0 ’B rien , H aro ld  T ongue  
und G eoffrey M artin , Manchester, Herstellung von sufter kcmdensierter Milch. 
Milch wird in einer geeigneten Pasteurisieraulage auf nicht iiber 50° erhitzt, dann 
in dunner Schicht im Vakuum bei einer Temp. von 45—56° auf % ihrea Yol. ein- 
gedampft, bei etwa 60° mit Zucker yermischt u. die Mischung im Vakuum bei 
etwa 49° noch so weit eingedampft, daB aie 10—15% ihres FeuchtigkeitBgehalteB 
yerloren hat. (E. P . 176 50 8  yom 8/12. 1920, auag. 6/4. 1922.) BOhmer.

Jam es W illia m  E o ch e , Josep h  T avroges uud G eoffrey M artin, Manchester, 
Herstellung to n  nicht gestifiter kondensierter Milch. Milch wird in einer geeigneten  
Pastouriaieranlage auf nicht iiber 50° erhitzt, in dunner Schicht im Vakuum bei 
45—56° eingedampft, abgekiihlt, durchgeseiht, in Biichsen gefiillt u. in ihnen steri- 
liaiert. (E. P . 1 7 6 5 0 9  vom 8/12. 1920, a u B g . 6/4. 1922.) BOhm eb .

D eutsche C e llu lo id -F a b r ik , Eilenburg (Sachsen), Vtrfahren zu r Gewinnung 
von Tuberkulote-Immunmilch, yon Kuhen u. anderen Versuchstieren, die sowohl 
Antikorper ais auch Antigen enthalt, durch dauernde Einyerleibung yon yollkommen 
abgetoteten Bacillen oder aufgeschlossenen Praparaten der letzteren, dad. gek., daB 
diese Einyerleibung bis nahe an daa Ende der Trachtigkeit der Tiere oder bis zum 
Beginn der fechn. Verwertung der Immunmilch erfolgt. — Nach dem Verf. deB
D. R. P. 307975; C. 1919. IV. 637 [A. Strubell] werden zwecks Gewinnung einer
Tuberkulose-Immunmilch yon Kuhen diesen monatelang yollkommen abgetotete 
Tuberkelbacillen oder besser aufgeschloaaene, besonders die in W . unl. Partial- 
antigene des Tuberkelbacillus enthaltende Praparate der abgetoteten Bacillen in  
sehr hoher Dosis einyerleibt, wobei der zu einfacher Immunisierung der Kiihe not- 
wendige Immunitatagrad w eit iiberschritten wird. — Zwecks gleichzeitiger Er- 
zeugung einer Antigenmilćh muB die trachtige Kuh langer, d. h. moglichst bis nahe 
an den Termin ihrer Entbindung immuniaiert werden, um einem Abbau u. Ver- 
brauch, bezw. einer Auascheidung der Antigenmengen yorzubeugen, jedoch diirfen 
keine zu hohen Einzeldosen Antigen injiziert werden, um eineraeits dem Kalb, 
berw. der Ptacenta der Kuh oder auch der Milchbildung nicht zu schaden, anderer- 
seits, um nicht zu groBe Antigenmengen uuyerandert oder abgebaut durch die 
Milchdriise in daa Milchprod. u. somit in den Korper des damit zu ernahrenden 
Kalbes oder Menschen iibergehen zu laasen. (0e. P. 9 0 7 7 7  yom 26/3. 1921, ausg. 
10/1. 1923. D . Prior. 4/10. 1919.) Schottlander.

A. S tru b e ll, DreBden, Gewinnung von Tuberkulose-Immunmilch von Kiihen. 
(Sohwed. P . 54975  yom 26/6. 1920, ausg. 11/7. 1923. D . Priorr. 2/4. 1914 u. 4/10. 
1919. — O. 1922. II. 772 [O e.P . 85945] u. yorst. Eef. [O e.P. 90777].) Schottl.

E. Z o llin ger- Jenn y, Ziirich (Schweiz), E ster organitcher Sduren. (Schw ed. P.
VI. 1. 122
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5 4 5 3 8  vom 17/3. 1921, ausg. 16/5. 1923. E. Prior. 8/1. 1918. Schwz. Prior. 29/11.
1919. — C. 1923. IV. 616 [Schwz. P. 94452]. 1924. I. 708.) Schottlandeb.

X V n . Fette; Wachse; Seifen; Waschmittel.
M nnenari T a n a k a , D ie katalytisehe H ydrierung einiger ungesattigter Verbin- 

dungen, insbcsondcre von Ólen, mit Nićkel bei Zimmertemperatur. Mit nach K e l b e r  
(Ber. Dtsch. Chem. Ges. 49 . 55; C. 1916. I. 289) bei 310—330° reduziertem, auf 
Kieselgur niedergeschlagenem N i wurden D eriw . der Zimtsaure, Azoxybtnzol, Tier- 
u. Pflanzenule bei gewohnlicherTemp. u. Druck hydriert. GroBte Reinheit der Ausganga- 
materialien ist erforderlich. Vf. reduzierte Zimtsauredthylesłcr, in A. gel., mit 0 ,3g Ni zu 
Hydrozimtsaureathylester (Kp. 237°). — Zim taldehyd  zu Hydrozimtaldehyd (Kp. 152°). 
Bei beiden Verss. yerlief die Rk. zunachst gleichmSBig, um dann abzuklingen.
— Zimtalkohol zu Hydrozimtalkohol (Kp. 230—235°). — Azozybenzol zu Azo- 
benzol (F. 63°) u. Hydrazobenzol (F. 124°). Aus Hydrazobenzol wurde in w eit 
kurzerer Zeit A nilin  erhalten. — D ijo d y l, R icinstearoldijodid, C18H8SJ j0 8, mufite 
mindestens zweimal umkrystallisiert werden, indem die h. A .-Lsg. bis zur Triibung 
mit W . yersetzt wurde. 0,9 g  in 15 ccm A. gel., mit NHS im OberschuB yersetzt, 
wurden mit 0,6 g  N i hydriert (yerbraucht 72 ccm HJ( ber. 78,5 ccm), das Filtrat 
eingedampft u. angesauert; erhalten Krystalle vom F. 52°, J  darin nicht mehr nach- 
weisbar. — Japanitche Tier- u. Pflanzenóle: a) Perillaol, mit der hochsteu bisher 
beobachteten J-Zabl (189), muBte zweimal mit Tierkohle, dann mit MgO bis zur 
yollkommenen Farblosigkeit behandelt werden; 0,72 g 5 l  in 20 ccm Essigester gel., 
wurden sehr langsam reduziert zu einem Fett yom F. 59° u. der J-Zahl 65,2; da 
statt berechneter 127,5 ccm H , nur 83,5 ccm absorbiert wurden, war die Rk. un- 
yollstandig. — b) Hanfsamenol (Jodzahl 167); zunachst wurde durch den Katalysator 
die schadliche Substanz entzogen, dann mit frischem N i hydriert; das erhaltene 
Fett hatte F. 62°, J-Zahl 46,9. Verbraucht 80,2 ccm H , (auf 0,71 g Ol) statt der 
berechneten 111 ccm. — c) Seidenraupenpuppenól (J-Zahl 95,5) muBte mit MgO u. 
Tierkohle gereinigt, mit N a,C 03 neutralisiert werden; unyollstandige Red., absorbiert 
58,4 ccm H s auf 1,12 g , berechnet 100 ccm. Das Reduktionsprod. hatte F. 56°, 
J-Zahl 43. — d) Haifischól (J-Zahl 115) wurde ziemlich yollstandig reduziert mit 
58,9 ccm H , (berechnet 77,6 ccm) auf 0,73 g Ol zu einem Fett yom F. 51°, J-Zahl 28.

Zum Vergleich wurde noch auf einige Substanzen ein Pd-Katalysator ange- 
wandt: 0,17 g gel. PdCl, wurden mit 10 g MgO behandelt, das Prod. nach dem 
W aschen u. Trocknen reduziert. Hydriert wurde wie yorher bei Zimmertemp. — 
D ijodyl, mit 0,01 g Pd auf 1 g  Substanz im Hs-Strom behandelt, absorbierte 84,8 ccm 
H s (berechnet 87,2 ccm) u. ergab ein Prod. vom F. 53°. — Nitrophenylessigsaure, 
mit 0,6 g N i auf 1 g  nur bis zur Halfte des theoretisehen W ertes reduziert, konnte 
mit 0,01 g Pd bis zur o-Aminophtnylessigsaure, iiber das Ba-Salz, reduziert werden 
(F. 120—123°); absorbiert 398,8 ccm H, (berechnet 402 ccm). — Heringsol (J-Zahl 107) 
absorbierte 256,9 ccm H , auf 3,03 g (berechnet 304 ccm) u. ergab ein Fett yom
F. 49°. — Sardinendl (J-Zahl 166) absorbierte auf 3 g  396,3 ccm H , (berechnet 
468 ccm) u. ergab 2,77 g  Fett yom F. 47—48°. — HaifischSl: absorbiert auf 2,65 g
240,7 ccm H „ berechnet 285 ccm; daa Fett hatte F. 53°, J-Zahl 16,4. — P erilladl: 
absorbierter H , auf 2,699 g: 397,7 ccm; daB F ett batte F. 62°, J-Zahl 38,1; F. bei 
nochmaliger Behandlung erhoht auf 67®. — Hanfsamenol: absorbiert 322,3 ccm Ha 
auf 2,71 g (berechnet 399 ccm); das erhaltene Fett hatte F. 65°, bei Nachbehandlung 
68°, J-Zahl 24,7. — Seidenraupenpuppenól: absorbiert 69 ccm Hs auf 0,78 g  (be- 
rechnet 71,2 ccm); das Fett hatte F . 57°, J-Zahl 22,9. (Chem.-Ztg. 48 . 25—26. 
Leipzig, Inst. f. angew. Chemie.) A schee.

R a ffa sle  Sansone, D ie H ydrierung von Fettstoffen. (Vgl. Rev. chimie ind. 32. 
139; C. 1923. IV. 927.) Angaben iiber Geruchlos- u. Farblosmachen u. uber An-
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lagen zum Behandeln von Olen mit H , u. zur Aufarbeitung der behandelten Stoffe. 
(Rev. chimie ind. 32. 301— 7. 1923. 33. 12—20.) St)VEKN.

P a u l D. B o o n e , Chemisehe Bestandteile von Hiclcorynufidl. HicJcoryniisse er- 
gaben bei der Extraktion mit A. 75°/o eines hellgelben, angenehm riechenden u. 
schmeckenden Ols. D .JOao 0,9118, VZ. 191,5, SZ. 0,80, Jodzahl (Ht)BL) 97,1, n,,10
1,470. Das Ol enthalt 0,1% Unverseifbares, F. 134,0, welches ais Phytoaterin identi- 
fiziert wurde, die Fettsauren bestehen aus 80% Olsaure, 16°/0 Linolaaure u. 4%  
Palm itin- +  Stearinsaure. (Ind. and Engin. Chem. 16. 54 — 55. Washington  
[D. C.].) Gbim m e .

G. B onanno und S. B iccard o , mit Einleitung von G. R ossi, Faserlein und, 
Saatlein. Besprechung der typ. Bassen an der Hand mkr. Bilder. Sie lassen sich 
in 2 wohlunterschiedene Reihen einteilen. D er italien. Lein eignet sich am besten 
zur Ólgewinnung. (Staz. sperim. agrar. ital. 56. 480—511. 1923.) G bim m e .

Conrad A m b erger und A d o lf  W ieaehah n , D ie Glyceride des Schweinefettes.
I. Analytisćher Teil. Aus N etzfett aus Sommerschlachtungen, VZ. 197,5, JZ. 53,92
wurden durch Krystallisation aus A. 10,9% unl., 89,1 % 1. Glyceride erhalten; letztere 
lieferten aua A. Oleodistearin, Krystalle, F . 42°, VZ. 190,42, JZ. 28,25, Mol.-Gew. 
282,1. Zersetzungseracheinungen im Filtrat, nach Hydrierung ein Gemisch von 
Tristearin u. Palmitodistearin. — Aua Fett au t Bauchspeck, VZ. 195,8, JZ. 54,72, 
aua A. 17% unl. G lyceride, Gemisch von Palmitodistearin u. Stearodipalmitin 
(BOh e r ). Aua den L sgg. in A. wurden nach Eindampfen bei Ggw. von COa 
langeam filtrierende Substanzen, F . 10—15°, erhalten u. durch A. weiter in Stoffe 
unbekannter Zus., JZ. 57,17—64,77 u. Oleopahnitostearin, F. 41°, VZ. 196,1, JZ. 30,09, 
Mol.-Gew. der Fettsauren 273,5, Stearinaiiure 35,84% zerlegt. — Ein weiteres Fett 
aua BauchBpeck, VZ. 195,5, JZ. 51,45, in den Fettsauren: Stearinsaure 7,8% , Pal- 
mitinsaure 32,2%, Olsaure 60,0%, lieferte durch geeignete Behandlung mit Aceton 
Palmitodiolein, VZ. 195,9, JZ. 59,17, gesatt. Fettsauren 30,2%, Mol.-Gaw. derselben 
258,5. — Im A. 1. Teile eines weiteren Schweinefettes, VZ. 195,7, JZ. 52,89, wurden 
nach Hydriernng mit Nickelkatalysator bis JZ. 1,60 etwa 6,5% Triatearin neben 
93,5% a-Palmitodistearin nachgewiesen. Berechnete Zua. dea F ettes  aus Bauch- 
speck: 3% Palmitodistearin, 2% Stearodipalmitin, 2% Oleodiatearin, 11% Oleo- 
palmitoatearin, 82% Palmitodiolein. Triolein wurde in nachweisbaren Mengen 
nicht gefunden, diirfte aber nach entsprechender Fiitterung ebenao wie Glyceride 
atarker ungesatt. Fettsauren im Schweinefett vorkommen konnen. (Ztschr. f. UnterB. 
Nabrgs.- u. GenuBmittel 46. 276—91. 1923. Miinchen, Forschungaanstalt f. Lebens- 
mittelchemie.) G b o sz fe ld .

Conrad A m b erger  und A d o lf W ieaeh ah n , D ie Glyceride des Schweinefettes.
II. Synthetischer Teil. Bei Synthese von Glyceriden nach friiheren Yerff. treten
leicht Umesterungen ein , die F is c h e e ,  B ebgm ann  u . B a b w in d  (vgl. Ber. Dtsch. 
Chem. Ges. 53.1589; C. 1920. III. 825) durch Anlagerung von Aceton ausachalteten. 
Hiernach haben A m bebgeb  u . BbOMIG (Biochem. Ztschr. 130. 252; C. 1923. I. 895) 
a-Palmito-a,j8-distearin, F . 63,2', u. fi-Palm ito-a,a-distearin, F. 67,9°, erhalten, wobei 
letzteres mit dem Glycerid aus Schweinefett ubereinatimmt. Ebenao atimmtc der
F . dea synthet. dargeatellten /5-Stearo-a,«-dipalmitins (59,1°) mit dem dea Stearo- 
dipalmitins aus Schweinefett am nachaten uberein. D a weiterhin die in  c-Stellung  
eingefiihrten Kadikale groBeren EinfluB auf den F. austiben ais ^-Badikale, sowie 
nach der Syntheso ist das Oleodistearin ais a-Oleo-u,fi-distearin  anzusehen. Das 
Palmitodiolein  lieB aich zu cć-Palmitodistearin, F . 63°, hydrieren, muBte also a-Oleo- 
«,3-diolein sein. D ie Synthese der Palmitooleoetearine miBlang. W ahrscheinlich 
ist daa Glycerid dea Schweinefettes fi-Oleo-a-palmito-u-stearin. (Ztachr. f. Untera. 
Nahrga.- u. GenuBmittel 46. 291—99. 1923, Miinchen, Forschungsanstalt f. Lebens- 
mittelchemie.) Gbo szfeld .

122 *
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G. K n ig g e , Savonetteól. Vf. unteraucht ein kleines HuBter, das bei 20° zu 
etwa gleichen Teilen aus fl. u. festen Anteilen besteht. D .,DJ0 0,9618, ahnlich wie  
Harzol. SZ. 157,4; VZ. 158,8; Unverseifbares 16,6%; Verseifbarkeit 82,3°/0; Fett- 
siiure 47,7% i Harzsaure 34,6°/0. Ein Teil der W sschwrkg. wird verbraucht, um 
den hohen Gehalt an Unyerseifbarem unschadlich zu machen. Der Preis ist gegen- 
iiber anderen Fetten zu hoch. Der Zusatz an Savonettol sollte 25% im Seifen- 
ansatz nicht iibersteigen. (Ztschr. D tsch. Ol- u. Fettind. 44 . 61. Berlin-Lichter- 
felde.) K . L in d n er .

J . D a v id so h n , Chemisch-analytiićhe Kontrolle der Fettspaltung und der Car- 
bonatverseifung. Vf. bespricht die yerschiedenen Methoden der Fettspaltung ins- 
besondere mit dem Kontaktspalter. D ie Konstanten des letzteren sind: D .16 1,10; 
SZ. 105; VZ. 108,2. Mit 0,5% wird eine Spaltung yon 95% in 22 Stdn., mit 2%  
eine Bolche yon 100% in 6 Stdn. erreicht. Zur Kontrolle des Spaltungsgrades dient 
die Beat. der SZ. im A.-A.-Gemisch mittels %-n. alkoh. KOH-Lsg. (Seifensieder- 
Ztg. 51. S2—83. Berlin-Schoneberg.) K . L in dneb .

P . M. G rem pe, Verwendung glycerinhaltiger Unterlaugcn und glycerinhaltiger 
Wasser. Vf. unterscheidet 3 Laugenarten. 1. Laugen aus der Ol- u. Fettspaltung 
mit 10—18% Glycerin, die entsauert u. zu Eohglycerin eingedampft werden.
2. Unierlaugen aus der Verseifung neutraler Fette u. Ole mit 4 —10% Glycerin, 
die entsauert, gereinigt u. meist von Glycerinfabriken yerarbeitet werden. 3. D ie  
sehr unreinen Laugen aus Fettsauren oder ranzigen Fetten mit 2—3°/0 Glycerin, 
die meist unyerwertet bleiben. (Ztschr. Dtsch. Ol- u, Fettind. 44 . 32. Berlin- 
Friedenau.) K. L in dneb .

K eh ren , Spruhsoda , Spruhseife, Spruhseifenwalkpulver. D ie von den D r e i -  
r i n g w e r k e n  in Krefeld-Eheinhafen in den Handel gebrachte Spruhsoda wird so 
hergestellt, daB auf pulyerformige calcinierte Handelssoda fein yerteiltes W . anf- 
gespruht u. das Losen des Na,CO„ yerhindert wird. Das Prod. lost sich leicht, 
backt nicht zusammen u. ist sehr rein. Von derselben Firma in  den Handel ge
brachte Spruhseife ist wasserfrei, enthalt etwas NaHCOa, aber kein NasC 03 oder 
andere alkal. Beimengungen u. soli durch das beim W aschen entwickelte CO, 
gunstig wirken. Spriihwalkseife enthalt weniger W . ais die ubliehen Talgleim- 
seifen. (Ztschr. f. ges. T eitilind . 26. 422—23.) St)VERN.

K a r l W . E osenm tuid , i)ber die gemiifligte Bromierung organischer Substanzen, 
insbesondere eine neue Jodzahlbestimmung in  Fetten und Ólen a u f bromometrischem 
Wege. (Ztschr. f. angew. Ch. 37. 58—59. — C. 1923. III. 386. 1410; 1924. I. 
836.) L indenbatjm.

P . W . T om pkins, Ablesungsmethoden von Cocosnuflolen am Lovibondcolorimeter. 
Vf. bemangelt das Fehlen einheitlicher Untersuchungsyorschriften u. eines einheit- 
lichen Kontrollfaktors zur Farbenbestimmung; er tritt fiir ein Yerhaltnis der Farben 
1 Kot zu 6 Gelb u. fur die Verwendung einer kunstlichen Lichtąuelle yon be- 
stimmter Starkę ein. (Cotton Oil Press 6 . Nr. 7. 30—31. 1922. San Francisco, 
Curtis & T om pkins.) Ascheb.

H erb ert S. B a ile y  und H . C. E bert, E ine Sćhnellprobe auf H anziditat. D ie  
Methode beruht im Prinzip darauf, daB ein Luftstrom bei einer gleiehmaBigen Temp. 
yon 93° ein Probierrohr durchstreicht, das eine auf Filtrierpapier aufgesogene Probe 
des Fetts oder Ols enthalt, u. dann in ein mit Schiffscher Lsg. (5 g Fuchsin in 
100 ccm W . bei ca. 60° geL, nach dem Abkiihlen auf 400 ccm aufgefullt u. 16 g 
N a ,S ,0 4 zugefugt) gefulltes Kohr gelangt; die bis zum Auftreten einer leichten, 
aber deutlichen Kosafarbung yergehende Zeitspanne atellt den Eanziditatsfaktor 
dar. Bzgl. der Einzelheiten muB auf das Original yerwiesen werden. (Cotton Oil 
Press 7 . No. 8. 35. 1923. Southern Cotton Oil Co., Eesearch Laboratory.) A sc h er .
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H erb ert S. B a ile y , Warurn w ird an der alten Bezcichnwng „»/0 freie Fettsauren" 
fcstgehalten'} D as geschiebt nocb in der Speiaeolinduatne. Vf. achlagt den ein- 
heitlichen Gebrauch yon SZ. u. Norm al-SZ. (Anzahl ccm n. Alkali, die tur Neu- 
tralisation yon 1 g Ol erforderlich; Kottetorfer-Grade) yor u. gibt ffir die yerachie- 
denen Fettaauren die Faktoren an zur Umrechnung von „% freie Fettsauren“ in 
obige Żabien. (Cotton Oil Press 7 . No. 8. 34. 1923. Sayannah [Ga.], Southern 
Cotton Oil Co.) Ascheb .

H. P . T rey itM ck  und M. F . Lauro, LdslichJceitsprUfungen von Ricinusól. Ein
Ol, das in 90%ig. A . nicht klar 1., oder desaen Finkener-Probe negatiy, darf noch 
nicht ais yerunreinigt mit anderen pflanzlichen Olen bezeichnet werden, w ie VfF. 
an 2 Beispielen zeigen. Denn die AZ. wurde bei nur 5%  fremder Ole unter 140 
herabgedriickt werden, wahrend bcide Proben n. AZ. von 148,5 u. 146,2 haben. 
Yff. fanden ferner bei dem abgeaetzten, A .-unl. Teil AZ. 136 (Jodzahl 79,4), also 
noch immer daa Yielfache der AZ. der aonstigen pflanzlichen Ole; aie fiihren die 
geringere A.-Loalichkeit dea Ola nach mehrmonatigem Lagern auf innere moleku- 
lare Veranderungen zuriick, worauf auch die Zunahme der D . u. der Yiacoaitat 
hindeuten. — Zur Beat. der AZ. bemerken Yff., daB aie bei Anwendnng der Fil- 
trationamethode, Titration der Eg. im Filtrat yon den Fettaauren, aehr abweichende 
Keeultate erhielten, angeblich w eil sich die Saure beim Filtrieren z. T . yerfluchtigt; 
aie geben eine Arbeitayorschrift, wonach sie die Seifenlsg. des acetylierten Ols mit 
H8PO, (nicht H ,S 0 4) ansauern, dann die Eg. mit Dam pf iibertreiben u. in n/4 
NaOH auffangen. (Cotton Oil Preaa 6. No. 7. 32—33. 1922. New Y ork, Produce 
Eichange.) Ascheb.

C. 0. Q ravenhorat, Bcobachtungen iiber die Baudouinsche Probe. Exakte Verss. 
ergaben, daB die zur Ausfuhrung der Rk. benutzte HC1 chlorfrei aein muB, u. daB 
die beaten Reaultate mit einer HC1 D. 1,197 erhalten wurden. Ein prakt. App. 
zur Ausfuhrung der Rk. wird an einer F ig. beschrieben. (Ind. and Engin. Chem. 
16. 47—48. Aarhua [Danemark].) Gbimme.

M artin  A nerbaoh, N otiz iiber die Torłelli-Jaffesche BeaJction a u f Tran. Die 
Rk. hat nur einen bedingten W ert. E in negatiyer w ie positiyer Ausfall braucht 
nicht entscheidend zu sein. Vf. erhalt bei yerschiedenen Talgarten die Tranrk., 
wiihrend einzelne Trane sie undeutlich zeigen. Auch die Sicherstellung des Be- 
fundea durch die Probe auf N i mit D im ethylglyoiim  kann durch Fe-Spuren yer- 
wiacht werden. (Ztachr. Dtsch. Ol- u. Fettind. 44 . 37. Hamburg.) K. L in d n er .

R ob ert E . W ilso n  und R o b ert E . W ilk in , D ie Methode der Losungsrefraktions- 
pahl zur Bestimmung von Ól in Wachs. Zur Auafuhrung dieser hauptsachlich fiir 
Paraffin ausgearbeiteten Methode werden 5 g  Subatanz in ca. 75 ccm Dichlorathylen  
gel., auf 0° F . abgekiihlt u. im Kiihltrichter abfiltriert. Nd. mit weiteren 75 ccm 
Losungam. bei 0° F . nachwaachen, Filtrat in gewogenem Kolben abdeat., Riick- 
stand mit soyiel eines Loaungsm. yon nD 1,4470 mischen, daB noch etwa Spuren 
von auageachiedenem Paraffin gel. werden (in der R egel geniigen 1,2 ccm), u. be- 
stimmen yon nD bei 77° F. Eine beigefilgte KuryentabeUe erlaubt das direkte Ab- 
leaen des Gehalts an Ol im Paraffin, welchea auch nach folgender Formel berechnet

werden kann: % Ol im Paraffin =  - (^ gkstand +  ŁoBungsm.). % gefundenes_01_
Einwage.

(Ind. and Engin. Chem. 16. 9—12. W hiting [Ind.].) Gbim jie .
B en jam in  Joach im , Analyse von Seifenpulver. Der yon F landebs u. T etjitt 

(S. 1121) angegebene Faktor zur Berechnung der waaserfreien Seife kann nicht ais 
einwandfrei bezeichnet werden, da er nur dem Na-Stearat entapricht. (Ind. and 
Engin. Chem. 16. 205. Broux [N. Y.].) Geimme.

F red  F . F la n d ers, A nalyie non Seifenpulver. Riickweiaung der Einwande 
JOACHlifa (yorat. Ref.) (Ind. and Engin. Chem. 16. 205. Boston [Maaa.].) Gbimme.
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Augustua H . G ili, B ie  Wirkung von Katalysatoren a u f nicht trockncnde Ole. 
Exakte Verss. ergaben, dafi Metallsalze in SpinnSlen zu so hohen Tempp. fiihren 
konnen, da8 Selbatentziindung dea Spinngutea eintreten kann. D ie Erhohung 
der Temp. ist vor allem dann bemerkbar, wenn daa Metali zwei Oiydationaatufen 
hat, u. wenn die niedore atabiler ist ais die hohere. Gibt ein nicht troeknendea 
Ol im Mackeyachen App. in 1 Stde. Tempp. iiber 100°, in 2 Stdn. iiber 200°, ao ist 
es ais gefahrlich anzuoprechen. (Ind. and Engin. Chem. 16. 23—24. Cambridge 
[ M a s a . ] . ) ___________________ Grimme.

C ellu lo se  e t  P a p iers (Sooietó de R ech sreh ea  e t  d ’A p p lica tion s), Frank- 
reich (Seine), Gewinnwig von Ólen und Fetttn aus olhaltigen pflanzlichen Stoffen 
unter Anwendung von LOsungsmitteln und Prefldrućk. D ie olhaltigen Stoffe werden 
fein gemahlen, mit A. getrankt, auf 40—60° erwarmt u. dann einem PreBdruck 
unterworfen, welcher etwa 20—30 kg pro qcm betragt. Daa Verf. kann gegebenen- 
falls wiederholt werden. — Die Menge dea anzuwendenden A. betragt etwa 50%  
der bisher zum Estrahieren benutzten LosungBmittelmengen. — Daa Ergebnis ist 
iiberraachend, da A. kein eigentlicheB LoBungsm. fiir Fette u. Ole ist. (F. P . 26198  
vom 26/12. 1921, ausg. 5/9. 1923. Zus. zu F. P. 535417; C. 1922. IV. 266.) Oelk er .

C ellu lose  et P ap iers (Socióte de R eoh erch es e t  d’A p p lica tion s, Frank- 
reich (Seine), JExtraJction von Ólen und Fetten aus vegetabilischen Stoffen. — In 
Abanderung des Verf. dea Hauptpat. wird daa Auagangsmaterial vor dem Befeuchten  
u. AuapreBsen durch Mahlen u. Sieben in aoBerst feine Yerteilung gebracht. Ea 
wird dadurch erreicht, daB der PreBdruck bis unter 5 kg pro qcm herabgesetzt 
werden kann, ohne daB die Ausbeute an Ol yerringert wird. — D ie bei dem V eif. 
gewonnenen oder auch nach anderen bekannten Verff. erhaltenen Olkuchen konnen 
in deraelben W eise behandelt werden. (F. P . 26199  vom 22/7. 1921, ausg. 5/9.
1923. Zus. zu F. P. 534-710; C. 1922. IV. 267.) Oelker .

C ellu lo se  e t  P apiers, S o c ić te  de R ech erch es e t  d ’A p p lica tion s, Frankreieh, 
E xtraktion von Fetten und Ólen aus pflanzlichen Stoffen. Daa in iiblieher Weiae 
zerkleinerte Ausgangamaterial wird zunaehat gemaB dem Verf. dea F. P . 534710  
(C. 1922. IV. 267) angefeuchtet u. unter schwachem Druck gepreBt, worauf die 
erhaltenen PreBkuehen nach der Vermahlung gemaB dem F. P. 535417 (C. 1922. 
IV. 266) in der Warme mit einem Fettlosungsm. getrankt u. nochmals einer achwachen 
Preaaung (15—20 kg pro qcm) auageaetzt wird. — Es wird faat samtliches Ol ohne 
Anwendung einea beBOnders hohen PreBdruckes u. unter bedeutender Verminderung 
der biBher ubliehen Losungamittelmengen gewonnen. (F. P . 554285  vom 3/12.
1921, ausg. 8/6. 1923.) Oelk er .

T eoh n ica l E esea rch  "Works, L td., London, ubert. von: E d w ard  E ich a rd s  
B o lto n  und E rn este  Josep h  Lush, London, Verestern von Ólen. (A. P . 1481678  
vom 21/2. 1921, ausg. 22/1. 1924. — C. 1922. II. 895.) Oelker .

L ev er  Bros., L td., Port Sunlight, und R . T h om as, Rock Ferry, Chesire, 
Konservieren und H ydrieren von Fetten und Ólen. D ie Fette u. Ole werden im 
friaehen Zustande mit Phenolen behandelt, wodurch sie die Eigenachaft erlangen, 
sich Belbat nach langerem Lagem  noch durch Hydrieren hiirten zu lasaen. Bei- 
apielaweiae veraetzt man W alfischol mit 0.1%  Hydrochinon oder 0,2%  Guajacol 
oder 0,4 % ReBorcin, bewahrt daa Ol 6 Monate auf u. hydriert es dann unter A n
wendung yon N i ais Katalysator. Daa betreffende Phenol kann aua dem gebarteten 
Fett durch W aschen mit h. W . oder durch Raffinieren mit Alkali entfernt werden. 
(E. P . 2 0 8 1 8 9  yom 8/8. 1922, ausg. 10/1. 1924.) Oelker .

A rne G odal, Vestre Aker, Norwegen, Sulfoaromatische Fettsauren, die ais 
Fettspalter dienen. (D, R . P. 3 8 2 3 2 6  KI. 12o yom 3/1. 1920, ausg. 1/10. 1923. 
N. Prior. 29/4. 1918. — C. 1924. I. 380.) Schottlander.
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Prico’8 P aten t Candle Company, Ltd., England, HersteUung von Fettspaltern. 
D ie bei der Reinigung yon Fettsauren durch Dest. erhaltenen Riickstande werden, 
yorzugsweise bei einer Temp. yon 82° mit etwa der zweifachen Menge ihrea Ge- 
wichtes rauchender HjSO^ behandelt. Nach ungefahr einstundiger Bebandlunga- 
dauer wird das Prod. in wenig W . gegossen u. innig mit diesem gemischt. Aus 
diesem Gemisch scheidet sich in der Ruhe an der Oberfłśiche des stark sauren W . 
ein komplexea Gemenge von Sulfosauren ab, das sich leicht yon ersterem durch 
Dekantation trennen laBt u. den neuen Fettspalter darstellt. (F. P. 557 914 yom 
28/10. 1922, auag. 18/8. 1923. E. Prior. 20/12. 1921.) Oelk ek .

Soeiótó A. & E. D elem ar e t  Cie., Frankreieh (Nord), Behandlung fetthaltiger 
Riickitande zwecks HersteUung von Seifen. D ie Riickstande werden zwecks Dra- 
wandlung der darin neben Fetten enthaltenen stickstoffhaltigen Substanzen in 
Aminosauren, welche ein gutes Schaum- u. Emulgierungsyermdgen besitzeD, einer 
Garung bei einer Temp. yon 50—60° u. unter Zusatz geringer Mengen von starke- 
haltigen Substanzen u. Nahrsalzen unterworfen, worauf das erhaltene Prod. in be- 
kannter W eise yeraeift wird. (F. P. 551439 yom 25/3.1922, ausg. 5/4.1923.) Oelkek .

S o c iś te  A. und E . D elem ar e t C ie., Frankreieh (Nord), Behandlung fett
haltiger Riickstande zwecks HersteUung von Seife. Um bei den Verf. des Hauptpat. 
die in den Riickatanden enthaltenen starkehaltigen Substanzen in 1. Destrine um- 
zuwandeln, unterwirft man die Riickstande der Einw. yon Diastase. (F. P. 26163 
vom 3/4. 1922, ausg. 5/9. 1923. Zus. zu F. P. 551439; vorst. Reł.) Oelkek .

Hermann Bollmann, Hamburg, Verfahren zur Gewinnung des durch Aus- 
laugen von Ólsaaten oder dereń Prefikuchen m it einem Gemisch aus Alkohol und 
Benzol oder Benzin erhaltenen Lecithins, dad. gek., daB der nach Verdampfen der 
Hauptmenge des Losungsm. yerbleibende Auszug yon dem Satz getrennt wird, 
worauf man Wasserdampf einleitet, das sich hierdurch ausscheidende Lecithin ab- 
trennt u. in bekannter W eise yon dem mitgerissenen Ol befreit. — Ais Ausgangs- 
stoffe lassen sich z. B . Sojabohnenmehl, Sojaprebkuchen, LeinolpreBkuchen, Mais- 
keime yerwenden. Man eitrahiert z. B. Sojabohnen mit einem Gemisch aus 75 Teilen  
Bzl. u. 25 Teilen 96%ig- A. bei 30° bis zur nahezu yollstandigen Olabscheidung 
(ca. 1 Stde.). D ie Hauptmenge dea Losungsm. wird aus dem Auszug abgetrieben, 
der auageschiedene Satz abgetrennt, die Lecithin-Óllsg. auf ca. 103° erwarmt u. 
kurze Zeit in dieselbe Waaaerdampfmenge eingeleitet. D ie sich hierbei ais sirup- 
artig ausscheidende, aus Lecithin u. mitgerissenem Ol bestehende M. wird yon dem
Ol befreit u. da3 Lecithin in bekannter WeiBe gereinigt. Es enthalt 3,8—3,9% P- 
D ie in W . 1. Kohlenhydrate, dereń Trennung yon dem Lecithin an aich schwer ge- 
lingt, bleiben bei der Estraktion mit A. u. Bzl. oder Bzn. in dem Mehl oder ó l-  
preBkuchen ungel. zuriick. D ie pflanzlichen Ole iiben auf das Lecithin eine Schutz- 
wrkg. aua, ao daB sich Zersa. des Phoaphatids auch bei der Wasserdampfbehandlung 
yermeiden lassen. — Verwendet man leeithinhaltige Rohstofie, die kein oder nur 
geringe Mengen Ol oder F ett enthalten, so wird dem alkoh.-benzol. Auszug vor der 
weiteren Behandlung ein fetteB Ol, w ie Leinól, zugeaetzt. (D. R . P . 382912  KI. 12 q 
yom 25/6. 1921, auag. 8/10. 1923. A, P. 1464557 yom 10/6.1922, ausg. 14/8.1923.
E .P . 205011 vom 17/2. 1923, ausg. 1/11. 1923. F . P. 562508 yom 21/2. 1923, 
ausg. 12/11. 1923.) Schottlandeb.

L. H. Hoaeley, Birkenhead, F. M. Dykę, Lower Bebington, und Lever Bros., 
Ltd. Port Sunlight, Chesire, Engl., Gewinnung von Pahnol. D ie  Palmfriichte 
werden nach einer Vorbehandlung durch Kochen, Selbatgarung o. dgl. bei einer 
Temp. yon 85—90° in einem mit perforiertem Boden ausgestatteten Kessel der 
Einw. einea Schlagwerkea unterworfen. Man gibt dann zunachst 10°/0 u. nach
5 Min. weitere Mengen W . hinzu, so daB die Gesamtmenge 30—35°/0 betragt, 
driickt darauf die zerkleinerte M. dureh den Siebboden u. behandelt sie zwecks
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Trennung dea Óles vom W . in  einer geeigneten Zentrifuge. (E. P . 206181  yom 
8/5. 1922, ausg. 29/11. 1923.) Oe l k e b .

M. I . A isc h e , Buglawton, Chesire, Sulfonierte Ole, welche in der Farberei u. 
Teztilindustrie Yerwendung finden sollen, werden aus animalischen ó len , z. B. Tran, 
Spermol u. dgl., in der W eise hergeatellf, daB man diese Ole mit konz. H ,S 0 4 be- 
handelt, das Prod. mit W . verd., mit einer gesatt. Salzlsg. auswaseht u. dann mit 
Alkali neutralisiert. (E. P. 207 678 vom 25/10. 1922, ausg. 27/12.1923.) Oe l k e b .

Ernst Zollinger-Jenny, Ziłrich, Schweiz, Polyoxyfettsaureester. (Oe. P. 94942  
yom 31/1. 1920, ausg. 26/11.1923. Schwz. Prior. 8/1. 1917. -  C. 1923. IV. 957.) SCHO.

W ilhelm  Gleitz, Hamburg, Abscheiden der in Fetten enthaltenen freien Fett- 
sduren. (Schwz. P. 101406 vom 19/3. 1921, ausg. 17/9. 1923. Prior. 25/8. 1915.
— C. 1923. II. 270.) Oe l k e b .

Charles Bouillon, Paris, Behandlung von fett- und seifenhaltigen Abwassern. 
D ie Abwśisser werden durch Verdampfung konz. u. danach zwecka Trennung der 
Fette von dem seifenhaltigen W . zentrifugiert, u. zwar bei einer Temp., welche 
iiber dem E. der Fette liegt. (A. P. 1476685 yom 29/6.1920, ausg. 11/12.1923.) Oe .

Adhemar Jean de Baeve, Sidney, Australien, Gewinnung von Fetten aus 
A b - und Waschwassern , welche Proteine enthalten. Man kocht die Abfallwasser, 
z. B. W ollwaschwasser, ohne Bie garen zu lasaen, mit NaOH, behandelt sie hierauf 
bei maBiger Temp. mit Cl u. zers. die dadurch gebildeten Hypochlorite mittels 
einer Saure, wodurch Bkk. heryorgerufen werden, welehe das Fett in Freiheit setzen. 
(Schwz. P. 101618 yom 22/2. 1922, aueg. 1/10. 1923.) Oe l k e b .

XIX. Brennstofle; Teerdestillation; Beleuchtung; Heizung.
H. Bliicher, Brennstoffriickgewinnung in  chemischen Fabriken. Besehreibung 

des Schlackenentkohlers „Komet“ der Ambi-Maschinenbau A.-G., Berlin SW . (Chem.- 
Ztg. 48 . 115.) J un g .

G. A. Brender a Brandis, Koks. Zusammenhangende Darst. aber Eigenschaften
u. Verwendung der yerschiedenen Kokssorten. Fiir Brennbarkeit ist die bei der
B. des Kokses entstehende Struktur, nicht der Gehalt an fluchtigen Stoffen oder 

: der Grad der spateren Erhitzuog maBgebend, w ie aus Arbeiten yon B u n te  hervor- 
geht. Nach F isc h eb  wird die Struktur besonders durch die Zeit beeinfluBt, inner- 
halb welcher die Steinkohle die Schmelzperiode von 400—650° durchlSuft. Zur 
W assergasbereitung yerwendet man leichter brennbaren Koks, der bereits bei nied- 
riger Temp. CO, u. HsO reduziert u. so ein besseres Gas liefert. (Het Gas 44. 
40—53.) G b o szfeld .

H. D. Muller und S. L. Langedijk, Bildung eines Abdampfrilckstandes in  X ylol.
Mittels Bromieiung wurde aus einem X ylol ein Stoff, F. 74°, der sich ais Dibrom- 
slyrol erw ies, erhalten. Der Gehalt an ungesatt. Verbb., berechnet ais Styrol, 
betrug 17,9%. Bekannt war seit langem die Polymerisation von S tyrol zu Meta- 
styrol, nicht abor, wie es der Fali ist, daB alkal. Ag-Lsg. durch Styrol reduziert 
wird. Da der Kp. yon Styrol bei 144—145°, also nahe bei den Kpp. der 3 X ylole  
(138°, 139°, 142°) liegt, kann es yorkommen, daB den Handelsxylolen das in einigen 
Teeren yorkommende Styrol beigemiBcht wird u. dann die yon D ek k e b  (ygl. Chem. 
W eekblad 20. 575; C. 1924. I. 268) beobachtete Erseheinung yerursacht. (Chem. 
W eekblad 20. 6 2 7 -2 8 . 1923. D elft) G bo szfeld .

H. J. Waterman und J. N . J . Perąnin, Umsetzung von Paraffin durch E r- 
lńtzen unter Druck m it Wasserstoff, Methan und anderen Gasen. (Vgl. Koninkl. 
Akad. yan W etensch. Amsterdam, Wiak. en Natk. Afd. 32. 168; C. 1923. IV. 34.) 
A us yergleichenden Verss. iiber die Ausbeute an Ol u. Gas u. dereń Beschaffenheit 
geht yor allem die Bedeutung des hohen Druckes heryor. Nascierender H (Ge
misch .yon CO u. HsO) wirkte nicht besser ais Ha. Druck yon Na oder techn.
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Methan wirkt ebenao bzgl. Auabeute an Bzn., KeroBin u. Biickstand, doch aind bei 
hohem Hj-Druek die Ole von gunstigerem Aussehen u. niedrigerer D ., das Bzn.
u. Kerosin auch von niedrigerer Br-Zahl. Bei Dest. wahrcnd dea Erhitzens u. 
Hnlten des Druckea auf 7 at iat die Auabeute an Gas groBer, an Ol kleiner; daa 
Gas enthalt viel schwere KW-Btoffe, u. die Br-Zahl der Ole iat ungewohnlich hoch. 
(Koninkl. Akad. van W etensch. Amaterdam, Wiak. en Natk. Afd. 33. 53—60. Delft, 
Techn. Hochach.) Spieg el .

E. J. N e lle u e te y n , D ie Konstitution von Asphalt. Ein Borneo - Asphallól- 
destillat entbielt weder S nocb N u. anderte aich beim Abdeat. von 28,3 bezw. 
80°/o w ie folgt: C 87,0 — >  88,4 — >  88,6°/0, H  11,0 — y  10,5 — >  10,1% ,
O 2,0 — >  1,1 — y  l,3 °/0. Hieraua folgt, daB S kein weaentlieher Beatandteil von 
Aaphalt iat, daB der O-Gehalt in keinem Verhaltnis zum Aspbaltgehalte eteht u. 
daB der H-Gehalt bei der B. von Asphalt abnimmt. D ie Dest. des Asphaltes ist 
im wesentlichen kein physikal., aondern ein chem. Zersetzungsyorgang, bei dem 
KW-atoffketten gespalten werden, dereń Spaltungsprodd. aber gegenuber den 
KW-stoffen selbst sehr reaktionsfahig aind. Auch bei der Oxydation von Paraffinen 
iat in analoger W eise zunachat ein Spalten der C-Ketten anzunehmen, worauf dann 
die Spaltatucke O anlagem. Bei der Oxydation von Asphalt mit Os treten neben 
sehr geringen Mengen HCOOH u. CH,COOH noch H ,0 , CO u. CO, auf; aomit 
miissen wir eine Spaltung des Asphaltmolekttlea in 2 ungleiche Teile, einen an 
C-Atomen reichen u. einen mit nur einem C-Atom annehmen. Daraua folgt, daB 
aich beim Erhitzen C-reichere Ketten bilden. Aua dem Verhaltnis yon C u. H  
(zwiachen 1 : 4  u. 1 : 1 0 )  der bei der Oxydation von Aaphaltol bei 300—325° ent- 
weicbenden gaaformigen KW-stofFe iat auf unyollstandige Verbrennung zu scblieBen, 
wobei C-Abscheidung eintreten muB, da ea sich ahnlich wie bei C,H, um un
gesatt. Verbb. handelt. Es enthalt Asphalt demnach elementaren C in kolloider 
Form, u. eB bildet gerade dieaer kolloide C den wesentlichen Bestandteil dea 
Asphaltes. (Sehr starker Tyndalleffekt, auch noch in Lsgg. 1 : 30000, ultramikro- 
skrop. Untera., Brownsche Bewegung, triibe Lsg. von Asphalt in Bzl., Ulfrafiltration, 
Dialyse.) Den im Asphalt vorhandenen Nichtasphaltenen kommt die Eolle eines 
Schutzkolloides zu. Hiernach gehort Asphalt aomit zu den Koblensorten. DaB 
aua Asphalt ebenso wie aus Kohlen kein reiner C durch Behandlung mit Losungamm. 
erhalten wird, iat durch typ. AdaorptionaerBcheinungen bedingt. Gegen die Franz 
Fischersche Annahme (Entstehung u. chem. Struktur der Kohle 1922, S. 9), daB in 
Kohlensorten freier C nicht enthalten sei, apricht, daB man bei Dest. von Asphalt 
oder Kohlen im D estillat keine Spur yon Asphalt oder kohlenartigen Verbb. wieder- 
findet (abgesehen yon mechan. abergerissenen Teilchen, die leicht ais Bolche zu 
beweisen aind), die bei der Dampfspannung der in Frage kommenden KW-stoffyerbb. 
zu erwarten waren, ferner, daB selbst bei 800°, bei welcher Temp. selbst CH* sich 
zera., die Asphaltene noch H-haltig bleiben; ea muB also ein Begleitstoff yorhanden 
sein, der die Zera. der KW-atoffe bei 800° yerhindert, waa nur C aein kann. Kohlen- 
8orten sowohl w ie Asphaltene bestehen demnach aus elementarem C, der die 
organ. Verbb. adsorbiert halt. — D ie Synthese von Asphalt aus C u. KW-Btoffen 
wurde durch elektr. Zerstaubung yon C in folgenden Medien yersucht: 1. CCI, — >■ 
graue L sg.; die disperse Phase ist nicht durch gewohnliches Filter filtrierbar, flockt 
aber nach 24 Stdn. aus. 2. CCI, +  5°/„ Asphaltoldestillat — y  nach 10 Min. 
braune kolloide L sg., stabil, nach 7 j s*g* Ein w. graubraune L sg., die aich nach 
24 Stdn. in  braune Lsg. u. schwarzen Nd. trennt. 3. Gemisch yon CCI, mit aus 
Asphalt ausgezogenen Stoffen — >■ gleiches Ergebnis wie bei 2 ., doch kann die 
Zerataubung langer fortgeaetzt werden. 4. Paraffinol — y  blauechwarze FI., durch 
Filtrierpapier fast yollig  scheidbar. 5. Asphaltoldestillat — zunachat braune Lsg., 
dann mit gruner Fluoreszenz ahnlich wie bei manchen Schmierolen, echlieBlich
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■wird die Farbę dunkelbraun; nach Abfiltrieren der groben Teilchen kann man mit 
B in . ausflocken; die disperse Phase enthielt C 88,7, H  7,5°/0. Beeonders beatanaig 
eind also die braunen Lsgg., aber doch weniger stabil ais gewohnliche Asphaltene, 
da die elekr. zerstaubten Teilchen yon sehr yerschiedener GroBe u. Adsorptiona- 
fahigkeit sind; auBerdem haben wir bei der Oxydation der natiirlichen Aapbalte 
gunstigere Bedingungen fur stabile Sole. Es scheint alao bewiesen, daB Asphaltene 
ais sehr stabile Kohlenstoffoleosole anzusehen sind, dereń Stabilitat begunBtigt wird 
durch die niedrige Temp., bei der der C abgeschieden u. daher sehr stark adsor- 
bierend wird, durch die feine Verteilung der Kohle u. durch den groBen CberschuB 
an Scliutzatoffen. (Chem. W eekblad 21. 42—51. Delft.) G r o s z f e ld .

H ilding Bergstróm, Veranderungen von Sagespanen und Haćkholz beim Lagern. 
(Kohlensciure im R o lz wachsender Baume.) Aus Sagespanen, die in Luft oder O, 
aufbewahrt werden, entwickeln sich schon bei gewohnlicher Temp. erhebliche 
Mengon COs. D ie Holzaubstanz nimmt an Gewicht ab. Auch Gaaproben, die 
wachsenden Baumen entnommen wurden, zeigten einen hohen Gehalt an COs. 
(Papierfabr. 22. 37—38.) StiYEBK.

F . Hansser, D is Yerwendung der SteinJcohlenteerole im Fahrzeugmotor. Be- 
sprechung der Entw. der einzelnen Vergaaeitypen. Daa Veraagen derselben beruht 
darauf, daB sie Schwerole viel zu grob zerstauben. Vf. hat daher seine Arbeit auf 
eine beseere ZerBtaubung gerichtet. D iese erfolgt durch an sich einfache Dusen  
mittels mUBig geapannter PreBluft. Nebenbei wurde die Brennstoffyerteilung u. 
Regelung in der Richtung der Yermeidung yon {Jberfettung bearbeitet, indem der 
BrennBtoff entsprechend dem im Zylinder arbeitenden Luftgemisch diesem zugefiihrt 
wurde. Der Vergaaer ala solcher iat auf die Art auageaehaltet u. tritt nur noch 
beim Anlaaaen in Tatigkeit. Vf. gibt zum SehluB einige mit der neuen Zerstaubungs- 
einrichtung erzielte Betriebsdaten an. (Berichte d. Gesellsch. f. Koblentechnik 1923. 
292—304. Dortmund-EyiDg.) F eanckenstein .

E. E b e l, Feuerungsuntersuehwngen unter hesonderer Beriicksichtigung minder-
wertiger Steinkohle. (Gliickauf 59. 869—73. 889—95. 914—20. 1923. Essen. —
C. 1924. I . 526.) R aszfeld.

H . Moss und W. 3. Stern , D ie Bestimmung des Heizwertes fluisiger B rtnn- 
stoffe. Zu den Untersa. dienten das von W . WATSON 1909 bekannt gemachte Gaa- 
calorimeter (Proc. of the Inst. o f Automobile Engineers, Bd. 111) naeh B oye, sowie 
daa Gaacalorimeter nach J u n k e r s .  Bei ersterem wurde die Heizfliissigkeit in  
einem besonderen Yergaser nach WATSON yergast u. in einem sogenannten Primus- 
brenner in der Heizkammer deB Calorimetera yerbrannt. Das Junkersche Calori- 
meter war mit einem Brenner fiir fl. Brennstoffe yersehen. Eine einfache W age, 
an dereń einer Seite Brenner u. Reaeryoir fur die Heizfl. hiingen, gestattet die ver- 
brannte Menge Fl. zu bestimmen. Es wurden die Heizwerte yon B zn . (D .16 0,734, 
10,450 Cal.), Paraffinol (D.45 0,799, 10,470 Cal.), B sl. (9,630 Cal.) u. 99,5%ig. A. 
(6,550 CaL) ermittelt. (Engineering 114. 729—31. 1923.) PFLttCKE.

D. J. W .  K reu len , iiber den JEinflup des Aschengehaltes einer Kohle a u f  die 
zu findenden Werte fiir fliichtige Stoffe. Infolge Irrtums sind in der yorigen Mit
teilung (ygl. S. 1299) einige Zahlen unrichtig; die erste SchluBfolgerung muB daher 
heiBen: Beim Mischen der Kohle mit yerschiedenen Mengen Asche war, berogen  
auf die urspriingliche Kohle oder Kohlensubatanz, eine Zunahme der fluchtigen 
Stoffe auBer bei Cannelkohle zu beobachten. Zur Aufklarung der yorliegenden 
Frage sind aber noch weitere Verss. erforderlich. (Chem. W eekblad 21. 58—59. 
Rotterdam.) G r o s z f e ld .

F . H au sser und Ct. M. S trob l, D ie Messung der Tropfengrdfie bei zerstaubten 
FliissigJceiten. Vff. haben eine Methode ausgearbeitet, nach welcher es moglich ist, 
ein hinreichend genaues Abbild der wirklicheu Yerteilung der Tropfchen ein Strahl
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zu erhalten u. ihre GroBe zu bestimmen. Diese besteht darin, daB im Objekt- 
glasehen eines Mikroskops ca. B cm vor der Diiae durch einen Nebelstrahl zer- 
staubter FI. mittels Schwinghebel sehr rasch hindurchgefuhrt wird. Das Objekt- 
glaschen wird mit einer geeigneten Auffangefl. yersehen (bei W . Knochenol, bei
Ol Glycerin). D ie in der Auffangefl. yerhaltnismaBig lange schwebenden Tropfchen 
konnen u. Mk. gemessen u. gezahlt werden. (Berichte d. Gesellsch. f. Kohlentechnik
1923. 305—12. Dortmund-Eying.) F b a n c k en stein .

H ngo A p felb eck , Falkenau a. Eger, Bohmen, Brikettieren von Kohle, dad. 
gek., daB die Yortrocknung der Kohle durch wiederholtes Erwśirmen u. maBiges 
Abkuhlenlassen erfolgt, worauf dieses yorgetrocknete Gut hoherer Erwarinung ais 
in der Vortrocknung unter LuftabschluB ausgesetzt u. nach der Abkiihlung gepreBt 
wird. — Durch 2—3m aliges Erwśirmen auf 80° u. Abkiihlen auf etwa 50° wird der 
Feuchtigkeitsgrad auf 3— 6°/0 herabgemindert. (D. R. P. 390723 KI. 82 a vom 
13/10. 1922, ausg. 22/2. 1924.) Ma i.

In tern a tio n a l C oal P roducts C orporation, Richmond, Va., tibert. yon Char
le s  H ow ard  S m ith , Short H ills, N. J., Serstellung von B rikełts aus Kohle. D ie  
Kohle wird nach der Zerkleinerung einem Trockenapp. zugefiihrt, durch welchen 
man einen Strom h. Verbrennungsgase leitet, welcher den Kohlenstaub mit fort- 
reiBt u. einem Abscheider u. Sammler zufiihrt, wiihrend die getrocknete Kohle in 
einer Retorte teilw eise yerkohlt, dann zerkleinert, yerfliissigt, mit dem Kohlenstaub 
aus dem Sammler yereinigt u. scblieBlich zu Brikett3 yerarbeitet wird. (A. P. 
1481627 yom 9/8. 1920, ausg. 22/1. 1924.) Oe l k e b .

K arl Jacob s, Hamburg, Herstellung von B rikełts aus Bremstoffen. Es wird 
ein Teil des Rohmaterials (Abfalle yon Steinkohlen, Koks, Braunkohle, Torf u. dgl.) 
mit W. zu einem Schlamm yon kolloidaler Feinheit yermahlen, mit dieBem Schlamm 
grober zerkleinertes Rohmaterial gemischtu. die Mischung zu Briketts gepreBt. — Falls 
Briketts hergestellt werden sollen, die spfiter yerkokt werden, 80 empfiehlt es sich, 
dem Schlamm noch FluBmittel, wie Borsaure, Tonerdesilicate etc., zuzusetzen. 
(Schw z.P . 101124 yom 11/5.1922, ausg. 1/9.1923. D . Prior. 24/5.1921.) Oe l k e b .

M inerals S ep aration  Ltd., London, Uberziehen ftin  va teilter Kohle m it einem 
Bindemittel fiir die Brikettbercitung durch Riihren mit dem yerfłussigten Bindemittel 
in W., dad. gek., daB die Kohle mit einer Mineralsaure (z. B. H2S 0 4) oder in Ggw. 
einer solchen behandelt wird, um das Anhaften des Bindemittels zu erleiehtern. 
(D. R. p . 3 9 0 6 5 6  KI. lOb yom 23/8. 1922, ausg. 22/2. 1924. E. Prior. 24/8.
1921.) Oe l k e b . 

Jeno W eiss, Budapest, Gewinnung von Tieftemperaturteer, Balbkoks und Oas
aus festen kohUnstoffhaltigen Materialien. D ie G-haltigen Materialien werden in 
einem Drehofen durch unmittelbare Einw. h. Gase abgeschwelt, wobei die h. Gase 
im Gegenstrom zum Schwelgut durch den Ofen gefuhrt werden. Bevor die Gase 
mit dem Schwelgut zusammenkommen, wird dem Heizgas ein brennbares Gas yon 
niedriger Temp. zugefiihrt. Letzteres kann im Ofen selbst gewonnen sein u. wird 
yor der Verwendung yon Teer u. W.-Dampfen be&eit. (E. P. 174077 yom 12/1.
1922, Auszug yeroff. 8/3. 1922. Prior. 13/1. 1921.) ROhsiek .

E d gar Stansfield , Edmonton, Alberta, Canada, Schwelverfahren. Kohle, Lignite
o. dgl. laBt man in einer Retorte uber erhitzte, geneigte Platten gleiten, wobei man 
dio Geschwindigkeit des zu erhitzenden Gutes durch entsprechende Entnahme des- 
selben am unteren Ende der Retorte regelt (vgl. hierzu auch Journ. Ind. and Engin. 
Chem. 13. 17; C. 1921. IV. 672). (E. P. 177588 yom 23/12. 1920, ausg. 27/4.
1922.) RObm eb .

Sam uel M cE v en , London, Verkokungsverfahnn. (A. P. 1481140 yom 16/6.
1920, ausg. 15/1. 1924. — C. 1923. II. 363 [E. P. 169389].) Oe l k e b .
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Otto Heitmann, Lintfort, Kr. Mors, Verfahren der Beheizung von Kokso fen 
mittels eines Gemisches von StarJcgas und Bauchgascn, bei dem das aus den Regene- 
ratoren oder Rekuperatoren der Ofenbatterie abziehende Rauchgas sum Kuhleu yon 
h. Koks benutzt wird, dad. gek., daB daa Raucbgas mit dem Starkgas in den Koks- 
kiihlkammern gemischt wird u. auf eine Temp. von iiber 800° gebracht wird, um 
eine Regenerierung des Rauchgases herbeizufiihren, — Zur Durchfuhrung des Verf. 
sind die Kokskiihlkammern einerseits mit den RaucbgasaualasBen der Regeneratoren 
oder Rekuperatoren der Ofenbatterie u. andererseits unmittelbar oder unter Zwiscben- 
scbaltung von Regeneratoren oder Rekuperatoren mit den Heizgaskanalen fiir die 
Heizwande yerbunden. (D. R. P. 389928 KI. lOa yom 25/3. 1921, ausg. 9/2.
1924.) ‘ Oe l k e e .

Theodor Steen, Charlottenburg, Vermindcrung des Salzgehaltes der FeinJcohle. 
(D. R . P. 390118 KI. l a  vom 6/8. 1919, ausg. 14/2.1924. — C. 1923. IV. 128.) Oe.

La Sooiótó dea Hauts Pourneaux de Rouen, Grand Quevilly, Seine Infre, 
Gewinnung von B em ol aus Kohlengas durcb Auafrieren an gekiihlten Wiinden, dad. 
gek., daB das Gas iiber eine auf — 50° abgektihlte metali. Wand geftihrt wird, yon 
der das zu Schnee yerdicbtete Bzl. mittels mechan. bewegter Abstreifer entfernt 
wird. — Das Verf. gestattet, das Bzl. aus dem Gas bis auf einen Rest yon 4 g auf 
den cbm Gaa auszuscheiden. (D. R . P. 389774 KI. 26d yom 15/9. 1922, ausg. 
7/2. 1924.) Oe l k e e .

Ernst Schneider, Chemnitz, Aufspeicherung von geldstem Acetylen in  Flaschcn, 
die mit poroser M. gefullt sind. Es werden yor der Einfullung dea Acetylens in 
die Flaschen die in denaelben u. in der Losefliissigkeit yorhandenen indifferenten 
oder schadlichen Gase durch Acetylen yerdrangt, um die Herabsetzung der Auf- 
nahmefahigkeit des Acetons fiir Acetylen zu yermeiden. (D. R. P. 3 8 9 3 5 3  KI. 2 6 b 
yom 11/3. 1921, ausg. 29/1. 1924.) Ma i.

X X n . Leim; Gelatine; Klebmittel usw.
Erederick B. La Eorge, D ie gleicheeitige Herstellung von PentosanMebstoffen 

und Furfurol aus M aisspindeln und Haferspelzen. Maisspindeln werden mit W . 
unter Druck bei ca. 180° ausgezogen u. die F l. auf eine D. yon 28° Bź. eingeengt. 
Sie enthalt dann ca. 65% Trockensubstanz. Das Materiał bildet einen ausgezeich- 
neten Klebstoff. Bei der Herst. ist darauf zu acbten, daB die Druckbehandlung 
hochstens 7—15 Min. dauert, da sonat eine Zers. der Pentosane unter B . yon Fur
furol eintritt. Bei 2 std. Druckbehandlung ist die Zers. yollst&ndig. (Ind. and 
Engin. Chem. 16. 130—31. Washington [D. O.].) Gb im m e .

Trocknnngsanlagen-Gesellschaft m. b. H., Berlin, Verfahren und Vorrich- 
tung zum Wassercntziehen m it nachfolgender Wasserbindung. D ie fl. oder breiigon 
Stoffe, w ie Seifen- u. Leimmassen, werden zunachst iiber geheizte W alzen u. darauf 
iiber gekuhlte W alzen gefiihrt. — Zur Durchfuhrung des Verf. dient eine Vorr., 
bei der neben jeder der beiden beheizten W alzen ein Kiihlwakenpaar angeordnet 
ist. — Es werden Prodd. mit dem fur die Wciteryerarbeitung erforderlichen Wasser- 
gebalt erhalten. (D .R .P . 389740 KI. 8 2 a yom 10/5. 1922, ausg. 13/2. 1924.) Oe .

H askelite Mannfaotnring Corporation, N ew  York, iibert. von: W illiam  
Allen Brnshel, Grand Rapids, Wasserfester Blutleim. Man laBt BluteiweiB zu
nachst in W . quellen u. riihrt dann, bis yollige Lsg. eingetreten ist. Hierauf yer- 
mischt man die M. mit W assergks. (A. P. 1476805 yom 27/10. 1919, ausg. 11/12.
1923.) KtłHLING.
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