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A. Allgemeine und pliysikalische Chemie.
A,. Atom struktur. Radiochemle. Photochemle.

Maurioe Sauger, Die Anwendung der Bohrschcn Theorie der Energieniveaus auf 
chemische Erscheinungen wid ihre Ausdehnung auf die Zustandsdndcrungen und auf 
thermische Ausdehnung. Die Bohrsche Theorie spranghafter EnergieSnderungen mufi von 
Elektronen eines u. deaselben Atoms auf die bei einer Bk. auf andere Atome ttbergehenden 
Elektronen u. auf miteinander yerbundenen Ionen erweitert werden; nun werden 
begreiflich die von PEEBIN u. L e w is  geforderten Beziehungen zwischen StrahluDg 
u. chem. Ekk. Therm. Ausdehnung ist Folgę davOD, daB Ionen u. Elektronen, die 
alle Korper bilden, aus niederen Energiestufen (=• innere Quantenbahnen) in hohere 
{= SaBere Qaantenbabnen) gelangen. D a die Kohasion elektr. Ursprungs ist, so 
bestehen ZustandsSnderungen im wesentlichen in Ubergangcn von Ionen, bezw. 
Elektronen auf andere Energieniveaus; diese UbergSnge sind gleiebfalls sprungbaft. 
(Bev. gdn. des sciences pures et appł. 35. 133—36.) B ik erm a n .

W. F. G. Swann, Die Struktur des A tom . Vf. bespricht die histor. Entw. 
des AtombegrifFs u. geht dann ausfuhrlicb auf die Bohrsche Theorie ein. (Journ. 
Franklin Inst 197. 293—321. Chicago, Univ.) B ecker .

J. E. P. Wagstaff, Die charakteristische Eigenschwingungtfreąucnz eines Elements. 
Vf. leitet auf einem von E in s t e in  (Ann. der Physik [4] 39.170 [1911]) verschiedenen

I V'!'
Weg die Formel fiłr die Eigenschwingung eines Atoms ab « =  2,56 • 107 • — tt—tt

\ M 11 k h
u. findet iwischen den berecbneten u. gemessenen Eigenfrequenzan geniigend gute
Ubereinstimmung. Unter Beriicksichtigung der elast. Schwingungen von derselben
Amplitudę wie die Eigenschwingung bildet Vf. dann einen Ausdruck [k'‘'v  V '' q
welcher eine der Lothar Meyerschen Beziehung ahnliche Proportionalitat zu den
AŁ-Geww. zeigt. (Philos. Magazine [6] 47 . 84—90. Leeds, Univ.) BECKEE.

Hawksworth Collins, Beobachtungen Ober und Schliisse aus Figuren, die in 
der internationalen Tabelle der Isotopen 1923 gegtben sind. Aus der Ordnungszahl 
u. der Anzahl der Isotopen oder der MaBse von Isotopen werden Schliisse gezogen. 
(Chem. News 127. 52—55. 1923.) JoaEPHY.

Hawksworth Collins, Die Struktur von Vanadin. Vf. glaubt in einer langeren 
theor. Betrachtung zeigen zu konnen, daB V sich durch die Vereinigung von
1 Atom Mg mit 1 Atom Al gebildet haben konnte. (Chem. News 128 . 100 bis 
102) B eh r en d t .

Hawksworth Collins, Konstitution und Struktur des Natriumatoms. (Vgl. 
vorst. Bef.) Vf. zeigt desgleichen, daB 1 Atom Na sieh durch Vereinigung eines 
Atomes C mit 1 Atom B gebildet hatte. (Chem. Newa 128. 161—63.) B e h r e n d t .

J. M. Byyoet, X-StrahUnuntcrsuchung tiber die Eryitallitruktur des Lithiums 
und Lithiumhydrids. Vf. untersucht L i u. L iH  nach der Debye-Scherrer-Methode 
mittels K-Cr-Strablung in der Abaicbt, aus dem Intensitatsverhaltnis der einzelnen 
Interferenzlinien Schliisse auf die Anordnung der Elektronen im Krystall ziehen 
zu konnen. In Obereinatimmung mit fr&heren Verss. erbalt er fur Li ein kub. 
raumzentiertes Gitter mit der Gitterkonstante a 3,50 A. Der Durchmesser 
eines Atombereichs betrSgt 3,04 A. Ein Gitter, welcbea von stationaren Elektronen
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gebildet wird, wurde nicht nacbgewiesen. Es erscheint moglich, daB das Valenz- 
elektron um den Kem rotiert oder da8 eB zwiachen den Li+-Ionen in Ebenen, 
welcbe zu den dreiz&hligen Achaen aenkrecht stehen, seine Bahn beschreibt. Im 
letzteren Pall muB der Radiua der ELektronenbahn annabernd 1/6 der Ionenabatandc 
betragen. Dieses Modeli ist mit den allgemeinen Yorstellungen ilber bomeopolare 
Bindung in Einklang. Doeh lassen sieb in beiden Annahmen die Kohaaionekrafte 
dureb elektroatat Krafte zwischen den einzelnen MaEBenpartikeln erklaren. — LiH 
ist legul&r mit 4 Molekiilen im Elementarparallelepiped o =  4,10 1. , D. 0,76. 
Vergleichende Aufnahmen mit Cr- u. Cu-Strahlung zeigten ein ungleiches Inten- 
aitatsverhaltnis der einzelnen Interferenzlinien, so daB die Interferenzintensitat von 
der Wellenlange der primaren Strahlung abznbangen aebeint. Fur Al ist z. B. das 
Intensitatsyerhaltnis der Reflezionen (420): (422) fur Sa-Mo Strablung 25:10, da- 
gegen fur Ku- Ca-Strahlung 72:77. Vf, bringt deshalb bei der theoret. Diskussion 
dea Intensit5tsverhaltnisses aus dem Strukturfaktor ein bia jetzt noch nicht beruck- 
sichtigtes KorrektionBglied l/(Bin* x)'j2 coa t9*/2) an, mit deBsen Hilfe Bich die Inten- 
sitaten sowohl fiir Cr- ala aucb fur Cu-Strahlung gut wiedergeben laaaen.

Fiir daa LiH laBsen sieh zwei Modelle aufatellen: 1. Atome in den Gitter- 
punkten des NaCl-Gittera mit Badien von dereelben GroBenordnung, -wie aie die 
Bobrache Theorie fiir freie Atome angibt; 2. mit poaitiven u. negativen Ionen, wie 
im NaCl-Gitter. Die Elektronen rotieren dann um den Kern in Ebenen, welche 
aenkrecht zu den dreizShligen Achsen steben. Im Gegensatz zu dem Li liegt beim 
LiH eine beteropolare Bindung vor. Doch kann der Oit dea H-Atoma im Gitter 
eiperimentell nicht featgelegt werden. Nicht ganz im Einklang mit der Annahme 
der NaCl-Struktur atebt die Tataache der starken (3ll)-Reflexion, fur welche der 
Strukturfaktor annfihrernd Nuli ergibt. Zur Kennzeichnung der Feinatruktur eines 
Krystalla erweisen aich die Strukturbestimmungsmethoden alB nocb nicht fein 
genug. — Nimmt man ais Atomradiua dea Li+ 1,59 JL (Bkagg) an, so bereebnet 
Bich der Atomradius dea H— zu 0,55 A.; fur Li+ 1,18 A. (R ichaeds) ist 
H~ 0,87 A., wenn man NaCl-Struktur yorauasetzt. Das ausfuhrliche Zahlen- 
material der Berechnungen u. Ableitungen ist dem Original beigegeben. (Rec. trav\ 
chim. Pays-Bas 42 . 859—903. 1923. AmBterdam, Univ.) B e ck eb .

A. Karssen, Untersuchung mit X-Strahlen uber die Krystallstruktur des Natrium- 
bromats und Natriumchlorats. (Vgl. B i j y o e t ,  K o lk m eije b  u. K a rssen , Koninkl. 
Akad. van W etensch. Amsterdam, W isk. en Natk. Afd. 29. 117; C 1921. I. 433.) 
Vf. fuhrt eine Neubest. u. Neuberechnung der Struktur dea NaClOa u. NaBrO 8 
nach der Debye-Scherrcr-Methode dureb, um die Frage zu klaren, wie w eit ein Mol. 
im K rystall erhalten blcibt. In Obereinatimmung mit seinen fruheren VersB. findet 
er die Raumgruppe T* u. durch neuerliehe B . des Strukturfaktors unter Beriick- 
aichtigung aller Korrektionsglieder die frilher angegebenen Parameterwerte. Zwiscben  
diesen u. jenen von D ic k in so n  u . G oodh tje  (Jouin. Americ. Cbem. Soc. 43. 2045; 
C. 1922. I. 620) kann aua dem Rontgenogramm nicht entechieden werden. Mit 
den von Y eg a b d  (Ztacbr. f. Phyaik 12. 289; C. 1923. I. 1114) be8timmten W erten  
stehen aie nicht in  Einklang. Vf. halt eine PriifuDg der Theorie der Allotropie 
(S.MITS, T he Theory of Allotropie, London 1922) mittela Rontgenstrahlenatruktur- 
analyse nicht fiir moglich, da chem. oder molekulare Bindungen gar nicht oder nur un- 
vollstandig augezeigt werden u. manchmal nicht featgeatellt werden kann, ob die 
■untersuchte Subatanz ein Mischkrystall oder eine chem. Verb. ist. (Bec. trav. chim. 
PayB-Bas 42. 904—30. 1923. Amsterdam, Univ.) BECKEB.

W. L. Bragg, Die Struktur dti Aragonits. Vf. bestimmt nach dem Spektral- 
yerf. durch Reflerion an neun ycrachiedenen Flachen die Krystallstruktur dea Ara
gonits. Es ergibt sich ein einfaches rhomb. Gitter mit den Abmesaungen a =  4,94, 
b a  7,94, c *=> 5,72 1 . u. vier Ca<70s-Molekiile im Elementarparallelepiped. Die
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Raumgruppe ist QhK. Wie im Calcit bleiben auch hier die CO,-Gruppen zuaammen. 
Die Ca-Atome bilden ein Gitter, welchea gewisse Ahnlichkeiten mit einem hezagonal 
dickten gepackten Elementarparallelepiped aufweiBt u. welchea man sich durch 
Deformation ans diesem hexagonalen Gitter entatanden denken kanD, wie man 
analog die Anordnung der Ca-Atome dea Calcits aua einem deformierten kub. 
flachenzentriertcn Gitter ableiten kann. Ebenso wie im Kalksput in Richtung der 
langsten Raumdiagonale dea Rhomboedera folgen im Aragonit in Ricbtung der c-Achse 
Netzebenen, welche nur mit Ca-Atomen beaetit aind, auf aolcbe, welche die COa- 
Gruppen entbalten, in einem Abstand von 2,86 A. Nur erscbeinen die CO,-Gruppen 
in etwaa anderer Anordnung. Denn wahrend im Calcit ein O-Atom von zwei 
Ca-Atomen in Abstand von 2,38 JL umgeben ist, liegen im Aragonit 3 Ca-Atome um 
ein O-Atom, von dem sie 2,28, 2,64 u. 2,64 JL entfernt aind. Der Abatand C — O 
in der CO,-Gruppe scheint in beiden Modifikstionen der gleiche zu sein (1,30 A.). 
Die Zwillingsbildung nacb (110) kann aus dem Modeli leicht ihre Erklarung finden. 
Da die Zwillingabildung (TlO): (110) unter einem Winkel von 63°48' Minuten statt- 
findet u. auf Grund des Aehsenyerhaltnisaes eracbeinen die Kryatalle pseudoheia- 
gonal. Bei der Berecbnung dea Strukturfaktora findet der Vf. in Obereinstimmung 
mit friiheren Berecbnungen am Calcit beim Vergleich der berecbneten u. gemęssenen 
Intensitaten, daB die Interferenzintensitat proportional der Amplitudę ist u. nieht, 
wie man immer annahm, proportional dem Quadrat der Amplitudę. (Proc. Royal 
Soc. London, Serie A 105. 17—39. Manchester, Univ.) B e c k e r .

Ralph W. O. Wyckoff, Ober das Vorhandensein anomaler Reflexionen von 
X-Strahlen in Laue-Photogrammen von Krystallen. Vf. priift die Angabe von Clark 
u. Duane (Proc. National Acad. Sc. Washington 9. 126; C. 1923 . III. 104) uber 
das Auftreten anomaler Reflesionen („X-peakB‘') im Lauephotogramm dea K J  naeb. 
Bei der allgemcin ublicben Anordnung fiir Laueverss. konnten vom Vf. jedoch 
keinerlei solche Anomalien nacbgewiesen werden u. Bamtliche auftretende Inter- 
ferenzpunkte lieiien sich einem IndiceBtriplet zuordnen, welches mit der Struktur 
dea KJ im Einklang ateht. Dagegen wurden bei leicbt deformierbaren Krystallen, 
wie KJ, SnJK diffuae Flecken um den Primarfleck herum beobachtet, welche Ahn- 
lichkeit mit der „Asterismuseracheinung“ an gedrflckten K rystallen baben u. welche 
wahrscheinlich durch Storungen des KryBtallgeffiges erzeugt wird. Auch an 
anderen Krystallen, welche unter der Anregung dea Primarstrahls eine charakterist. 
Eigenstrahlung emittieren konnen, wie BaSOt, AgNO,, wurden keine
anomalen Refleiionen beobachtet. (Amer. Journ. Science, Silliman [5] 6. 277—87.
1923. Geophysical. Lab.) B ecker .

H. M ark und M. Polany!, Die Gitter struktur, Gleitrichtungen und Gleitebenen 
des weifien Zinnt. Das Gitter des weiBen Zinna wurde nach der Drehkrystall- 
methode beBtimmt (vgl. M ark, P o la n t i  u. Schmidt, Natur wisaenscbaften 11. 256; 
C. 1923. I. 1415). Unter Voraussetzung der ditetragonal-bipyramidalen Krystall- 
k l a a B e  ist die zugeordnete Raumgruppe D*»,s. Der Elementarkorper mit den 
Kantenlangen a =  4,85; e =  3,15 A. enthalt vier Atome, welche sieh an den 
Stellen: (000), (01/, '/<)> (l/ i0 3/t)> (*/*V*‘/i) befinden. Der kleinste Abstand zweier 
Atome Cm in =  2,55 JL ist etwa8 kleiner ais bei der grauen Modifikation (emin =  2,80 JL). 
Die Achsen des Elementarkorpers sind gegeniiber der iiblichen krystallograph. Auf- 
atellung um 45° gedreht. Die Vff. zeigen, daB die von BlJL u. K olkm eijer (Chem. 
Weekblad 15. 1077; C. 1919. I. 272) auf Grund erhaltener D ebye-Scherrer- 
Diagramme trotz dereń damals anderen Deutung mit der neuen Struktur nieht in 
Widerapruch stehen. Die Drehkryatallmethodo erweiBt sich auch hier der D eb y e-  
SCHERRER-Methode iiberlegen.

Die allgemeinen Erecheinungea beim Debnen von Zinneinkrystalldrahten sind 
analog den bei Zinkeinkryetallen featgeatellten. Gleitrichtungen sind in abBteigen-
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der Reihenfolge [100J, [101] u. [111] (letiterea nar bei hoherer Temp.). Gleitebenen 
sind (110) u. (100). (110) iflt wesentlich hSufiger. Gleitrichtungen haben kilrzeste 
IdentitRtBperioden, Gleitebenen groBte Netzdichte, ein strenger Paralleliemus rur 
Glejtfahigkeit scheint aber nicht zu beatehen. Da die Pseudohezagonalitat des 
Gittera, welche aich auch beim makroakop. Habitua durch Zwillingsbildungen 
aoBert, die krystallograph. Beat. der Gleitflachen sehr erachwert, wurden diese 
nacb neuartigen Methoden rontgenograph. beatimmt, womit auf daa Original ver- 
w ieBen wird. (Ztschr. f. Phyaik 18. 75—96. 1923. 22. 200. Berlin-Dahletn, Kaiaer 
W ilh e lm -Inst. f. FaaerBtoffchemie.) S c h ie b o ld .

F. Horton und A. C. Davles, Die Emisiion lekundarer Elektronen von Metallen 
unter Ekktronenbombardtment. (Vgl. S. 728.) Die Vff. wenden aich gegen die 
Kritik von Grill  (S. 393) ihrer frtiheren Arbeit (Proc. Royal Soc. London, Serie A. 
97. 23; C. 1920. III. 535), indem sio naebweisen, daB keinc nennenawerte Anzahl 
von Sekundarelektronen von Metallplatten emittiert werden, dereń Geschwindigkeit 
groBer ais der entsprechende SpannuDgsabfall der primiiren Elektronen ist. Die 
Ver6ucbsergebm88e der Vff. stehen mit denen anderer Autoreu im Einklang. 
Philos. Magazine [6] 47. 245—49. Englefield Green, Royal Holloway Coli.) Be.

H. A. Wilson, Die Bewegung vcm Elektronen iw Gasen. (VgL Proc. Royal 
Soc. London Serie A. 102. 9; C. 1923. I. 10.) Yf. behandelt mathemat. die Be
wegung einea Elektrons in einem Gas, dessen Atome ala auB poaitiven Kemen be- 
stehend gedacbt sind, die von Kugelbiillen negatiyer Elektriritat umgeben werden. 
(Proc. Royal Soc. London Serie A. 103. 53—57. 1923. Houston [Teiaa].) Behkle .

E. Rutherford und J . Chadwlck, Dat Eombardement von Elementen durch 
ce-Teilchen. Um von Btorenden Nebenerscheinungen frei zu sein, arbeiten Vff. eine 
Metbode aua, bei weleber sie die Atomzertriimmerung durch cf-Strahlen unter 90° 
zum PrimSrstrabl beobachten, bo daB der Beobachtungaschirm (ZnS) von keinem 
or-Teilchen direkt getroffen werden kann. Mit dieser Anordnung konnen alle Zer- 
fallspTodd. mit Reichweiten oberhalb 7 cm bei dem Bombardement von Gaaen u. 
festen Korpcrn heobachtet werden. Bei B, N, F, Na, Al, P  fanden Vff. Reich
weiten von 40—90 cm, bei Ne, Mg, Si, S, Cl, Ar, K  Reichweiten Uber 7 cm. Die 
Teilchen, welcbe bei den letztgenannten Elementen herauageschoaaen werden, Bind 

von jener Anzahl, welche Al emittiert. Die kttrzesten Reichweiten scheinen 
sich bei He zu ergeben (16 cm). Be zeigte nur einen sehr geringen Effekt. Die 
anderen leichten Elemente, H, He, Li, C, O geben keinen nennenswerten Effekt. 
Bemerkenswert dazu ist, da S, dessen M. von 4 n ihn ais „reines“ Element kenn- 
zeichnet, etwa 1/ł der Teilchen emittierte wie Al. Weiter wurde kein Zerfall bei 
Ni, Cu, Zn, Se, Kr, Mo, Pd, Ag, Sn, Xe, Au  u, U festgestellt. (Naturę 113. 
457.) B ecker.

C. d . B arkla und A. E. ML M. Dallas, Nołiz Uber Korpuskularttrahlung, 
welche durch X-Strahltn angeregt wird. (Vgl. B abkla  u. Sale, Philoa. Magazine [6] 
45. 730; C. 1923. III. 1591.) Yff. messen die Energie der Korpuskularstrahlung, 
welche ron Metallplatten unter dem EinflaB von homogenen Rontgenstrahlen 
emittiert wird, nach einer einfachen, bereits friiher angegebenen Methode. (Vgl. 
B a rk la  u. P h il ifo t , PhiloB. Magazine [6] 25. 833; C. 1913. II. 565.) Dabei 
finden sie in der korpuskularen Emisaion zwei yoneinander unabhangige Diakonti- 
nuitaten, welche von der u - u. /?-Linie der primSren K-Strahlung angeregt werden. 
Nur wenig der sekundaren K-Elektronen besitzen eine Energie in der Grofien- 
ordnung h v, wobei v die Freąuenz der anregenden Strahlung iBt. Bei Ag u. Sn 
reichen diese sekundaren K-Elcktronen nicht aua, um die geaamte K-Ionisation oder 
den Energieyerlust der Prim&rstrahlung unter der Annahme zu erklaren, daB ein 
Quant der cbarakteriat. Primarstrahlung ein Elektron mit hoher Geschwindigkeit 
susloat. In dieser Hinsicht stehen die Ergebnisse der Yff. mit fruheren Yerss.
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anderer Autorcn liber die aekundSre Emisaion von Metallplatten nicht im Einklang. 
Andererseita zeigen die Ioniaationsmesaungen iiber die ElektronenemiaBion yon 
Metallplatten einen Energiebetrag der K-Korpuakularatrahlung von annabernd h  V. 
AuchVeraa. an Elementen yon leichteren At.-Gew. fiihiten zu demaelben Ergebnia. 
(PhiloB. Magazine [6] 47 . 1—23. Edinburgh, Univ.) BECKEB.

A. Karolus, Untenuchung iiber dag kontinuierliche Rontgcrupektrum bei ver- 
schiedenen Entladmgsfrtguenzen. (Vgl. Wagneb, Ann. der Phyaik [4] 57. 401; 
C. 1919. I. 417.) Yf. unteraucht, im AnacbluB an die yon L i l i e n f e l d  beim Betrieb 
einer Bontgenrohre beobachtete VerachiebuDg der Grenzwellenlange bei Anderung 
der Freąuenz, ob dieBe Veraehiebung durch die Erhohung der Entladungafreąuenz 
oder durch eine dabei atattfindende Spannungaanderung yernraacht wird. Zu dieaem 
Zweeke iat e in e  Beat. dea Effektiy- u. Scheitelwerts der Bohrenapannung erforder- 
lich. Die Meaaungen an einem Bontgentranaformator zeigen, wie daa Oberaetzunga- 
yerhaltnia sicb mit der FreąuenzBnderung auBerordentlich andert. Die Bontgen- 
apektrogramme bleiben bei konatant gebaltener maiimaler Bohrenapannung yollig 
unyerandert, wenn die Freąuenz dea Betriebaatromea yon 50 auf 500 Perioden erhóht 
wird. Inabeaondere lieB B ie h  keinerlei EinfluB der Freąuenz auf die Grenie dea 
kontinuierlichen Spektrum8 feBtBtellen. Bei Yeriinderung der Stromstarke yon
1—6 Mill.-Amp., der Spannung yon 40—100 kV. u. der Freąuenz yon 50—500 Perioden 
wurde die gemeBaene Grenzwellenlange Bteta in Obereinetimmung mit dem aua dem 
Quantenansatz bereebneten W eit gefunden. Die Geaamtatrahlung iat durch die 
Bohrenapannung u. die Bohrenatarke beatimmt. Eine Zanahme der Strahlung bei 
Erhohung der Freąuenz dea Betriebaatromea findet nicht Btatt. (Ann. der Phyaik [4] 
72. 595—616. 1923. Leipzig, Pbyaikal. Inat.) K . W o l f .

Y. Dolejsek, U ber die Identifikation der Linien der N-Serie. Die Identifikation 
der Linie der N-Serien iat unaicher, einmal wegen der mangelnden Obereinatimmung 
der Berechnungen aua den Serien mit kleinerer Wellenlange u. zum anderen, weil 
die meiaten Linien nur bei U u. Th auftreten. Die Wabracheinlichkeit der Identi- 
fikation lafit aich yergroBern durch Eitrapolation der Werte fiir U u. Th auf Bi 
u. Vergleich der ao erhaltenen Zahlen mit den aus der L-Serie nach dem Schema 
yon B ohr-C oater berechneten. Die Betrachtung der filr Bi aich ergebenden Wellen- 
langen lehrt, daB die Ableitung yon H jat.m ab (Ztachr. f. Phyaik 15. 65; C. 1923. 
IIL 424) nicht annehmbar iat, waa an Hand der Linie N,Os noch genau nachge- 
wiesen wird. Unter Benutzung der von H jalm ab  (1. c.) gefundenen Linien atellt Vf. 
eine Tabelle der nach dieaer Methode berechneten Werte der Linien der N-Serie 
fiir U, Th u. Bi auf. Da die der Bechnung zugrunde liegenden Zahlen nur miiBig 
genau bekannt Bind, konnen die ermittelten Werte auch keinen Anapruch auf groBe 
Genauigkeit erheben. Yf. weist noch auf daB Fehlen der nach dem Auawahlprinzip 
moglichen Linie NsO, bin. (C. r. d. l’Acad. dea 8ciencea 178. 384—86.) H e b te b .

A. Lepape und A. Dauyillier, ffber die Feimtruktur der Sochfreguenzabiorp- 
tiontgrenzen. L-Orenzen von Zenon. Vff. finden fiir die 3 L-Grenzen yon X: 
L, 2272,4; L, =  2425,3; Lj =■ 2587,5 X. Unter denaelben eiperimentellen 
Bedingungen wurden die L-Abaorptionagrenzen der lonen J~  u. C8+ mit denen 
yon Xe yerglichen. Es zeigt sicb, daB alle Absorptionagrenzen mit einer zu groBen 
Wellenlange gemeaaen wurden. Die pbotograph. Platten zeigen auBer den wirk- 
lichen Absorptionalinien noch 2 weiBe Linien, eine aehr atarke: 2515,7 X, eine sehr 
schwache: 2451,5 X, die einer Doppelrefleiion zuzuechreiben aind. (C. r. d. l’Acad. 
des aciencea 177. 34—37. 1923.) K. W olf.

Ernst la u , ffber die Frage der Feirutruktur autgettaMter Spektrallinien. Vf. 
bespricht krit. 1. die Feinstrukturunteraa. an der Balmerserie dea H, 2. die Fein- 
atrukturuntersa. der Serienspektren dea ioniaierten He, 3. die Feinatrnktur der 
BSntgenstrahlen. Aua der Sichtung des Materials ergibt sich, daB die interferometr.
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MesBaDgen an der roten WasBeratofflinie fur die Best. des Wertes A yg  =  0,298 cm- 1 
(im Einklang mit der Sommerfeldschen Theorie) yon besonderer Bedeatung Bind, 
da hier alle Fehlerquellen wegfallen, welche inabesondere bei Messungen mit Stufen- 
u. Stricbgittern sowie mit der Lummer-Gehrckeacben Platte auftreten. Bei letzteren 
wirken die Fehlerąuellen im Sinn eiDer Vergro6erung des Dublettabstandea (bis 
40%). Die Messungen von G e h r c k e  u. L iU  (Sitrungsber. PreuB. Akad. Wisa. 
Berlin 32. 453; C. 1923. III. 988) hatten die Febler ausgeschaltet u. ergeben den- 
selben Wert wie die interferometr. Messungen. Bei Funkenaufnahmen des ioni- 
sierten He ist eine sichere Zuordnung der Łinien nieht moglich. Nur die Linie 4686 
beaitit einen A y -Wert, welcher der Sommerfeldschen Theorie entspriebt. Bei den 
iibrigen Linien scheint der Wert kleiner ais der theoret. za sein. Messungen an 
den Rontgendubletts hochatomiger Elemente lassen keine sichere Best yon A y  zu. 
(Physikal. Ztschr. 25. 60—68. Berlin, Pbysikal.-Techn. Keichsanstalt.) B e c k e r .

F. Croze, tfber die Hóhen der Resonanzstrahlen und der RetUtrdhlen der Ele
mente, die tnehrere Seriensysteme aufwtizen, im Fankentpeletrum. (Vgl. S. 1744.) 
Die Funkenspektren von Mg u. Mn werden untersucht u. Betrachtungen fiber die 
Hóhe in der Sonnenatmospbare, der die entsprechenden Linien entstammen, angestellt. 
Es wird daraus der SchluB gezogen, daB die Reaonanzstrahlen keine Reststrahlen 
sind, wenn sie Eombinationen zwischen Termen entsprecben, die verschiedenen 
Seriensystemen angehoren, (C. r. d. l’Acad. des sciences 178. 200—2 ) H e rte r .

fi. Seeliger, Stoflleuchten, Wiedervereinigungsleuchten und Anngungsfunktion. 
(Vgl. S e e l ig e b  u. MlEKDEL, 8. 395). Die Anregungsfunktion einer Spektrallinie 
lSBt sich nach 4 Methoden bestimmen: 1. Die kinet. Methode, welche darin besteht, 
unmittelbar die Energieyerluste der anregenden Elektionen zu messen; 2. die Methode 
der gebremsten Kathodenstrahlen, bei welcher ein Kathodenstrahl in ein Gegenfeld 
hineingeschoseen, dort abgebrannt oder zur Umkehr gezwungen u. langs seiner 
Bahn auf die von ihm angeregte Emission spektralphotometr. untersucht wird;
3. die Methode der getrennten Kathodenstrahlen im feldfreien Baum, wo dessen 
Emission studiert wird; 4. die indirekte Methode, unter welcher Vf. alle theoret. 
BfiekschMsBe indirekter Art auf die Form der Anregungsfunktion zusammenfaBt.
— Bei Anwendung dieser verschiedenen Methoden ist zu unterscheiden zwischen 
der Anregungsfunktion eines Terma, d. b. der Hebungswabrscheinlicbkeit auf diesen 
Term, u. der Anregungsfunktion einer Spektrallinie, d. h. der llbergangawabrachein- 
licbkeit zwischen den beiden zu der Linie gehSrenden Termen, Die kinet. Methode 
miBt die erstere, die opt. Methode die letztere, doch nieht in eindeutig definierter 
Weise. Man muB unterscheiden zwischen dem StoBleuchten, bei deasen AnregUDg 
daB Atomelektron das Atom nieht yerlaBt, u. zwischen dem Wiedervereinigunga- 
leuchten, zu dessen Anregung vorangehende Ionisation des Atoms notig ist. Die 
Unterschiede in den biaher gemesaenen Ergebnissen iiber die Anregungsfunktion 
sind also darans zu erklaren, daB stets yerschiedene Effekte gemessen wurden. 
Denn je nach den YersuehsbedingUDgen werden bei den opt. Methoden sonohl 
StoB- ais auch Wiederyereinigungsleuehten gemessen. (PhyBikaL Ztschr. 25. 56—60. 
Greifswald.) BECKER.

E. v. Angerer, Bas ulłraviolełte Linientpektrum von Chlor. Vorliegende Arbeit 
unterscheidet sich bzgl. der Versuchsanordnung ais auch in den Ergebnissen yon 
der yon JEYONS (S. 1003). Aus der Erfahrung heraus, daB storende Yerunreini- 
gungen im Linienspektrum bei einem Gasstrom  yermieden werden, echaltete Vf. 
y o r das GeiBlerrohr ein KiihlgefaB mit Kohlensauresehnee, h in te r  dasselbe ein 
solches mit fl. Luft u. beniitzte den erheblichen Dampfspannungsunterschied des 
Cl, bei diesen Tempp. zur Erzeugung eines Clj-Stromes. Das Entladungsrohr wurde 
durch einen besonderen Resonanzinduktor betrieben, dessen schemat. Anordnung 
in der Originalarbeit abgebildet ist, u. der Funken yon besonders hohen Spannungen
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liefeite. Die Aufnahmen erfolgten mit einem S te in h e ila c h e n  Spektrographen 
mit einem (Jaarzprisma (nach C ornu). AnfangB wurden „Agfa extra rapid“-Platten 
yerwendet, apater aolche nach dem Schumannachen Rezept, nur mit einer konzen- 
trierteren Emulaion, wodurch die Empfindlichkeit etwa 200 mai grofier ist. A1b 
Verunreinigungen fanden aich: Hg, C, Si, fraglich Ti u. O, kein Pt. Auffallend 
war eine Anordnung yon 6 Linien, namlich zwiachen 2093 u. 2086 A., die Ahnlich- 
keit hatte mit einer Gehrckeschen ,,Gruppe“, u. von der JeV 0NS nur die beiden 
starksten Linien yerzeichnete. Vf. errechnet 4 Paare yon nahe konatanter 
SchwingungadiSerenz. Nicht feBtgeBtellt wurde die bei J e y o n s  angegebene grofie 
Zahl von Linien zwischen 2400 u. 2100. (Ztschr. f. wisa. Pbotograpbie, Pboto- 
phyaik u. Photochemie 22. 200—9. 1923. Miinchen, Techn. Hochach.) R e in ic k e .

Eerri&res, U ber das ultravioltłte Absorptionstpektrum von Ammoniakgas. (Vgl. 
D u cla tjx  u. J e a n t e t ,  Journ. de Phyaique et le Radium [6] 4. 115; C. 1923. III. 
342.) Daa AbsorptionsBpektrum yon NH3-Gms wurde nach der Methode von FabeY  
u. BoiSSON (Journ. de Phyaique et le Radium [5] 3. 196 [1913J) photograph. auf- 
genommen u. die Intcnsitat der Absorption mittela einea Mikrophotometera be- 
atimmt. Ala Lich<quelle diente eine Hg-Dampflampę, daa Gas bcfand Bich in 
Glaaróhren von 2 cm biB 2 m LSnge, die durch Quarzplatten yerschloaaen waren 
unter einem Druck von 5 mm Hg bia 1 at. Daa Spektrum atellt eine auagedehnte 
Bandę dar, die bei 2265 A einaetit u. nach den kiirieren Wellenlangen zu B ch n ell 
an Intenaitat zunimmt. Bei ca. 2100 A reduziert eine Schicht von 1 cm NH, boi
1 at die Intenait&t auf mindestens ‘/,00. In dem Spektrum uberlagern aich engere 
Banden, die 5 eraten lasBen eich in Tripletta aufloaen, bei denen die beiden kurz- 
welligeren Linien die intenaiveren sind u. die mit Ausnahme der ersten in der 
mittleren SchwingUDgazahl um je etwa 900 differieren. Bei einer Schichtdicke yon
2 cm u. einem Druck yon 5 mm Hg eracheinen weitere, nicht auflosbare Banden,
dereń letzte bei ca. 1867 1. beginnt. (C. r. d. 1'Acad. dea aciences 178. 202 
bis 205.) Hebteb.

P. Simeon, Das Bogenspektrum des Kóhlenstoffs im extremen Ultravioktt. II. 
(I. vgl. S. 618) Vf. miBt nach der frilber angegebenen Ver8uchsan0rdnung daa 
Bogenspektrum des C zwiechen 360 u. 977 A. u. findet eine Anzahl neuer Linien, 
welche noch nicht yermesaen worden waren. Ea konnen im Lichtbogen Rontgen- 
strahlen der L-Serie angeregt werden, wenn die angelegte Spannung in einer 
GroBenordnung liegt, welche rur Anregung durch die Qaantenbeziehung bedingt 
ist. Die L-Seiie des C liegt zwischen 30 bis 40 V., entsprechend einer Wellen- 
lange yon etwa 360 A. Vf. trifft unter den gemesaenen Linien eine Auswahl in 
bezug auf daa wahre Bogenspektrum. In einer Anzahl weiterer Aufnahmen wird 
das Spektrum bis 2512 A. dea Niederspannungabogens yeryollatandigt. Wegen dea 
auBfuhrlichen Zahlenmaterials muB auf das Original yerwiesen werden. Die Er- 
gebnisse atehen im Einklang mit jenen yon M illikan , Boweb u. Sawyeb (Aatro- 
phys. Journ. 53. 150; C. 1922. II. 321). (Proc. Boyal Soc. London. Serie A. 104. 
368—75. 1923. London, Adam  H i l g e r  Ltd.) B eck eb .

S. Pińa de Rubies, Newe Strahlen des Scandiums im Bogenspektrum tn Luft 
zwischtn den Wellenlangen 3200 und 2200 A. Vf. hat bei U b b ain  Scandium- 
osyd aua dem Tortveit yon Madagascar (Scandiumailicat mit 1% Yttererden) her- 
gestellt u. daa biaher unyollat&ndig bekannte Spektrum dea Sc yeryollstandigt. 
Das unreine Oxalat wurde in Hydroiyd yerwandelt, dieses mit Acetylaceton 
digeriert, das Acetylacetonat aus Chlf. umkryatallisiert: ea krystalliaiert mit 3 Chlf. 
Nach dem Abdunsten dea Chlfa. wurde das Salz bei 215° aublimiert. Die mittelste 
Praktion wurde aus abaol. A. umkryatallisiert, in Nitrat, Hydroiyd u. Oiyd yer
wandelt. — Daa Diflpersionayermogen des Quarzspektrographen war 8 A. pro mm. 
Die Spektrogramme wurden bei W. WiEN-Miinchen mit einem Fehler yon +  0,02 A.
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ausgewertet. Die Ergebnisae fiir daa Bogen- u. das Funkenapektrum werden in 
einer ausflihrlicben Tabelle mit den friiheren von E x n e b  u . H aschek  yerglichen. 
Es ist fraglich, ob einige Linien anderen seltenen Erden oder dem Ti zugehoren, 
da dereń Spektren in jenem Gebiete erst bearbeitet werden. (Analcs soe. espanola 
Fis. Qoim. 22 49—55. Paris. Sorbonne u. Miinchen, Pbya. Inst.) W. A. B oth .

A. Hagenbach nnd R. Percy, Das Absorpttormpektrwn des Kaliumpermanganats. 
Mit einem Spektralphotometer nach K o enig-Ma btens  erfolgte die quantitative 
Ausmessung der wsb. KMnOj-Legg. an 61 Stellen des siehtbaren Spektruma bei 
12 Konzz. Die Absorptionakuryen laaaen sicb in 12 eelektiye Banden zerlegen, 
von denen in der eraten Gruppe 8 einzelne Banden sichtbar sind, wabrend in der 
zweiten Gruppe 4 bypotbet. Banden in eine breite Absorptionsbande zusammen- 
flieBen. — Die 12 Banden folgen dem einfachen Gesetz der konatanten Schwingungs- 
differenzen, sie lassen aieb alle darstellen durch die Gleicbung: 

v _  v„ +  nb(v„ — 1382,5; 6 — 74,71).
Das Beei-Lambertacbe Gesetz wird bis auf 5% bestfitigt. (Holv. chim. Acta 

5. 454—68. 1922. Basel.) B e h ble .
Xavier Wachó, QuanUtative Untcrsuchungen iiber dat ultraviolette Funken- 

ipektrum ton Kupfer im Aluminium. Es wurdc das Gebiet zwiscben X 4800 u. 
X 2170 untersuebt u. die VerBucbsergebnisse tabellar. geordnet. In ZuaammenfasBung 
ergibt aich, daB die Spektralanalyae zwar ąuantitatiye Daten fiir Legiernngen mit 
hohem Cu-Gehalt lietert, die Beobachtungen werden aber durch das Vorherrschen 
des Luftspektrums ungenau im Gebiete zwiachen X 3600 u. X 4800. (C. r. d. l’Acad. 
des aciences 177. 39—41. 1923.) K. W olf.

Victor Henr! und Henry de LAszló, Das ultraniolette Abeorptionsspektrum 
de> Naphthalindampfs. Aktivierung und Struktur des MolekUU. Bei 0,22 mm zeigt 
Naphthalind&mp{ 11 Absorptionsbanden zwiachen 2560 u. 2784 A. Vff. stellen fiir 
die Feinstruktur dieaer Banden eine Formel auf, welcbe eine Anzahl Konatanten 
enthalt, aus denen man daa TrSgheitamoment fur das normale Mol. zu 3,55 • 10“ 49 
u. fiir das aktiyierte Mol. 5,5 • 10—10 berecbnen kann. Aua dem kleinen Wert des 
Trggheitsmoments achliefien aie, daB die C-Atome im Naphthalinmol. aebr eng an- 
einanderliegen. (C. r. d. l’Acad. dea aciences 178. 1004— 6.) B eckeb.

E. A, M llne, Statiitisches Oleichgewicht in Beziehung zum photodektriscben 
Effekt und ttine Anwendung bei der Btstimmung da  Absorptionskoeffizienten. Vf. 
berecbnet die absol. Werte der opt. Absorptionakoeffizienten, wobei er aich all- 
gemein auf die auBeren Niveaua eines Atoms beziebt, also aucb hoch ionisierte 
Atome, dereń Freąuenzen in das Gebiet der Rontgenatrahlen fallen, beriicksichtigt. 
Eine Methode zur Berechnung ist durch die ElNSTElNsche (Phyaikal. Zeitscbr. 18. 
121 [19173) Diskus8ion des thermodynam. Gleichgewichta zwiachen einem Gaa u. 
der schwarzen Strahlung in einem Hohlraum gegeben. Sie fuhrt zu einer Be- 
ziehung zwiscben dem Absorptionakoeffizienten u. der mittleren Zeit fur daa Be- 
setzen einer SuBeren Bahn u. gibt die eiperimentell gemeeaene GroBenordnung des 
Absorptionakoeffizienten fur neutrale u. einfach ionisierte Atome mit 10* richtig 
wieder. Doeh beriicksichtigt diese Beziehung die unbekannte theoret. Breite der 
„monochromaL" Linien u. kann infolgedeesen nur Naherungswerte geben. Weiter 
yersucht der Vf. die Einsteinscbe Methode auf eine Berechnung des Gleichgewichts 
einander entgegengeaetzt yerlaufender Bkk. anzuwenden, indem er dereń Beaktions- 
geschwindigkeiten zu ermitteln sucht Er stellt so eine Beziehung zwiachen der 
photoelektr. Ioniaation mit der Wahrscheinlichkeit, daB ein łon ein Elektron cin- 
fangt, auf, indem er das Gleicbgewicbt zwiachen Atom, łon, Elektron u. Strahlung in 
einem Hohlraum betrachtet. Dieae Beziehung ergibt einen Absorptionakoeffizienten im 
Gebiet der kontinuierlieben AbEorption, weleher an der Grenze jener opt Serien 
liegt, welche die Uochfreąuenzserien einnehmeD. Fiir kleinere Elektronengescbwindig-
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keitcn muB dio Wahracheinlichkeit des Einfangens von Elektronen dem Qcadrat 
der Geachwindigkeit verkehrt proportional sein. Daher muB der Abaorptions- 
koeffiiieut oberhalb der Seriengrenze der Freąuenz yerkehrt proportional sein. Das 
yon E d d in g to n  (Monthly Noticea 83 . 32. 431 [1923]) aufgestellte Geaetz iiber daa 
Einfangen yon Elektronen im Innem der SternenatmoBphare, wo der Absorptiona- 
koeffizient in der GroBenordnung yon 40 in die Freąuenzen im Gebiet der Rontgen- 
strablen fallt, laBt sich hier ebenfalls anwenden. Unter Beriickaichtigung der vom 
Vf. aufgeatellten Pormeln ergibt dereń Anwendung bei H, Ga, Hg Abaorptiona- 
koeffizienten im opt. Gebiet dea kontinuierlichen Spektrum3 oberhalb der Serien- 
grenzen, welche mit den bestimmten monochromat. Absorptionakoeffizienten im Ein- 
klang stehen. — Die mittlere Lebenadauer einea 2quantigen H-Atoms nnter den 
Bedingungen der Sternenatmospharen ergibt aich zu annahernd 10“ 9 Sek. — Weiter 
wird yom Vf. der mittlere Abaorptionakoeffizient hochionisierter Gaae bei hohen 
Tempp. berechnet. Die Werte unterscheiden von den nach der Eddingtonacben 
Formel berechneten um einen Faktor, welcher yom Ioniaierung8potential, Druck u. 
Temp. abhśingt. Dabei zeigt aich, daB unter den Bedingungen, welche im Innern 
einea Sternea herrachen, ein Ji-Atom eeine L-Elektronen verlieren, dagegen seine 
K-Elektronen behalten muB. Bei der Ableitang der Formeln ist die StoBionisation 
nicht beriickBichtigt. (Philos. Magazine [6] 4 7 . 209—41. Cambridge.) B ec k eb .

Volmar, Die Photolyse and das photoćhemitcht Aguivalenzgesets. Vergleich 
der beobachteten wirkaamen Wellenlangen mit den nach der Beziehung Q =» hv  
berechneten, wobei die betrachteten Rkk. im Loaen einer Bindung bestehen. Um 
die einer Bindung zukommende Warmemenge Q zu ermitteln, benutzt Vf., unter 
Zugrundelegung der Sublimationswiirme dea Diamanten =  216 Cal. (W e b t e n s t e in , 
1923), daa Verf. von F ajans u. W e in b e b g ; er nimmt ę c_ H gleich 99,S Cal. an, 
(?c_c =  102, ę H_H =  84 Cal. Mit Hilfe dieaer Werte wird die Zersetzungs- 
warme von Ketonen zu 112—115 Cal. gefunden, die wirksame Wellenlange A zu
0,267—0,261 n , waa mit dem Befunde D. B e b t h e lo t s  ubereinstimmt Gleicher- 
weiae werden die X fur Aldehyde zu 0,28—0,271 fi, fur Sauren (HCOOH, Eg., 
c ,h 9o,) zu 0,22—0,207 [JL. ObereinBtimmung mit den Photolysemeaaungen von B eb-  
THELOT u. Abaorptionamesaungen von Y. H en b i ist gut. (C. r. d. 1’Acad. des 
Bciencea 178. 697—700.) B ikebm an.

BL Padoa und Nerlna Vita, U ber die Autbeutc der photochemiechen JBeakłionm 
mit zusammengeseUten IAchtąuellen. Zu dem Ref. nach PADOA (S. 1000) ist nach- 
zutragen, daB bei der Rk. 2FeCl, - f  H,C,04 — 2FeClt +  2HC1 +  2 CO, die 
Auabeute mit getrennten Lichtąuellen 112,3% betragt gegeniiber 100®/0 mit weiBem 
Licht. Unter Yerwendung von Chininditulfat (I) ala Senaibiliaator ateigt die Zahl 
auf 212,5°/0, Fur den Fali der zweiten Verauchsreihe ergeben aich die Auabeuten 
zu 2260/„ bezw. mit ZufSgung von I  zu 286,6°/o* Bc> der Oiydation der H J  sind 
umgekehrt fiir die zweite Ver8Uchareiho die Ausbeuten geringer ais ftlr die erste. — 
Fiir die mit Eosin sensibilisierte Rk.:

2HgCl, +  H,C,04 — > 2HC1 +  Hg.Cl, - f  2 CO, 
eind die Zahlen 133 bezw. 122,8°/0. (Gazz. chim. ital. B4. 147—56. Parma, 
Cniv.) B e h b l e .

W. Kuhn, Ein fiu fi der Temperatur auf die Zerietzung da  Ammoniaks durch 
ultraviolette Strahlen. (Ygl. S. 854.) Die Abhangigkeit der Zera.-Geachwindigkeit o 
n. der zur Zera. notigen Qaantenzahl e yon der Temp.:

t . . . . 20’ 100° 200’ 300" 400° 500°
V . . 1 1,5 2,25 3,5 6 9
£ . .. . . . . 2,5 1,7 1,1 0,7 0,4 0,3

Die Geachwindigkeit bei 20° ist fur 1 angenommen. Der Spektralbeziik, wie
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1. c. Die Geschwindigkeitsanderung mit der Temp. ist vom Druck (30—300 mm 
unabhiingig. Im Laufe der Rk. nimmt die Geachwindigkeit ab; das Yerhaltnia 
t>3t0/p,» fallt z. B. von 4,8 auf 1,5. Zueats von N, andert die Geschwindigkeit nieht, 
Zuaats yon H, yerringert dieselbe; die Rk. in einem Gemisch yon 100 mm H, u. 
100 mm NH, bei 400° u. bei 20“ ist gleichrasch. — Die erste Stufe der Rk. ist 
Absorption yon ho  =» 128000 cal. u. Ubergang eineB Mol. NH3 ins akt. NH,*. Die 
letzteren konnen folgende Umsetzungen erfabren: NH,* ■=* N -j- H H, -f- 5000 cal. 
bezw. NH,* -J- NH, =  N, +  3H, -f- 104000 oal.; die atomaren H u. N konnen 
die Rkk.:
N +  NH, — N, +  H, +  H +  17000 cal. u. H +  NH, =. N +  2H, — 39000 caL 
eingeben. Diese sekundaren Rkk. erklaren die kleinen £-Zablen bei hoheren Tempp. 
Die atorende Wrkg. dea H, ist aus der Formel erBicbtlich:

NH,* +  H, — NH, +  2H - f  44000 cal., 
das N, kann eine solcbe Wrkg. niebt aasiiben, weil die Umwandlung:

NH,* +  N, ==. NH, +  2N 
12000 cal. absorbiert. (C. r. d. l’Acad. des scienees 178. 708 — 9.) B ik e b m a n .

L. Marchlewski und A. Moroz, Die Abiorption des ultravioletten Lichtes dureh 
die organischen Kor per. (Vgl. S. 1635.) Ea wurden die Eztinktionskoeffizienten yon 
Nitro-, Azoxy-, Aio-, Hydrazobenzol u. Anilin im Bereich von 220—500 fiu  be- 
atimmt u. die Ergebnisse in Tabellen u. Scbaubildem dargestellt. (Buli. Soc. Chim. 
de France [4] 35. 37—40 ) N itsche .

A. Ehringhaua, Uber die Abhdngigkeit der relativen Dispersion der Doppel- 
brechung von der Bichtung der Lichtfortpflanzung im Eryttall und von Temperatur- 
anderungen. (Ztschr. f. Krystallogr. 59. 406—20. Gottingen, Univ.) B eh b l e .

8. C. Lind, Phosphorescenz eon amerikanisćhem Islandipat nach der Badium- 
beitrahlung. Islandspat yon GreyclifF, Montana, Cedaryiile, Califomien u. Nevada 
zeigt nach der Bestrahlung mit Ra u. Rontgenstrahlen eine starkę rotorange 
Phosphorescenz, welche sich beim Erwarmen des Minerals yerstarkt. (Science 
59. 238.) B ec k eb .

Aj. Elektrochemie. Thennochemie.
Gerhard C. Schmidt und Roland W alter, Uber die Elektrizitałsleitung von 

Salziampfen. IV. (III. ygl. Ann. der Physik [4] 56 . 341; C. 1918. IL 583.) Unter 
Mitarbeit yon B olte wurden die Dampfdrucke des CdJ} nach einer Stromungs- 
methode beBtimmt. Dieses Salz zersetzt sich nieht in nennenswerter Menge. Die 
Weite fur die Leitfahigkeit des Dampfes aind stark abhangig von der Zeit. Die 
Leitfahigkeit nimmt zunachst zu, erreicht ein Maiimum, um dann anfangs schnell, 
nachher langsam zu fallen. Das erhitzte Sali emittiert nur positive Ionen, auch 
wenn auf Ni, Pt oder Glas erhitzt. Die erhitzten Oiyden dea Cd u. Zn u. ebenso 
die Metalle gelbst senden bei den yerhaltnismaBig niedrigen Tempp. keine Ionen 
oder Elektronen aua. Der EinfluB der Zeit auf die Leitfahigkeit wird auf die Zera. 
von CdJ, in Cd-Ionen u. in daa kompleie Salz CdJ, zuruckgefubrt, die unter dem 
EinfluB eines Katalysators (Pt, Ni, Glas) erfolgt. Daa beim Zerfall yon CdJ, ent- 
stehende Halogen yergiftet den Katalyaator, die Rk.-Geschwindigkeit wird gehemmt 
u. damit die Leitfahigkeit yerkleinert. (Ann. der Physik [4] 72. 565—94. 1923. 
Munster i. W ., Physikal. Inat.) K. WOLF.

Friedrich von R autenfeld, Zur Elektrizitatileitung in KryitaUen. (Vgl. 
T u b a n d t  u. R e in h o ld , Ztschr. f. Elektrochem. 29 . 313; C. 1923. III. 1376.) D ie  
eingehend beschriebenen u. tabellar. geordneten M essungen an Steinsalz zwischen  
645—793° ergeben eine gute Cbereinstimmung mit dem einfachen Esponentialgesetz  
n a ch  B k n b a th . Bei Kalkspat wurde daB Interyall 230—5501 gepriift, gleichzeitig  
unter Berucksichtigung yerschiedener RicbtuDgen im KryEtall. Es zeigt sich, daB
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Kalkspat eine Temp.-Abhangigkeit wie die meisten Isolatoren, SteinBalz die ein- 
facher Salze besitzt. Der Mechanismua der Leitfahigkeit ist durch die Richtungs- 
yersa. noch nicbt geklart (Ann. der Physik [4] 72 . 617—28. 1923. Wiirzburg.) K. Wo.

W. P. Jorisaen nnd J . Yellśek, libcr den JEinflufl einiger nicht enteundlicher Dampfe 
organischer Fliissigkeiten auf die JExploiiomgrenzen von Methan-Luftmischungen. 
Die Dntersa. wurden mittels eines im Original naher beschriebenen u. abgebildeten 
App. yorgenommen, der im weBentlichen auB 3 Biiretten bestand u. in einem Thermo- 
staten auf konstanter Temp. gehalten wurde. Die ErgebnisBe der Messungen an 
CHł-Luft-Mischungen aind in folgender Tabelle yeranschaulicht:

Temp. Hinzugefugter Dampt Explosionsgrenzen

16-17° 
9 u. 10° Perchlorathylen . . . . 0,7 u. 0,8%

5,4 u. 14,1 ■>/„ 
7,35 u. 10,15 „

11 u. 12° Tetrachlorathan . . . . 0,7 u 0,8 „ 7,15 u. 9,15 „
10° Pentachlorathan. . . . W o 5,95 u. 10,3 „ 

keine Eiplosion11° Dichlorathylen . . . . 20,0,,
13° Trichlordthylen . . . . 5,5 „

9,0 u. 9,9%13° Tetrachlorkohlenstoff . . 8,5 „
20° V 12,2 „ keine Esploaion

(Rec. tray. chim. PayB-Bas 4 3 .  80—86. Le deD, Uniy.) N lT SC H E .

As Kolloldchemle.
W ilder D. Bancroft, Baudrimont ais Kolloidchemiker. Mitteilungen iiber im 

Jahre 1844—46 von B addłlimONT in dem Traitś de Chimie niedergelegtes An- 
schauungen iiber kolloide Subatanzen u. ErscheinungeD, welche nur durch den 
UmBtaud, daB die theoret. Erwagungen u. weitaichtigen Deutungen nicht rechtzeitig 
durch Versa. erganzt wurden, der Yergessenheit u. damit der Unfruchtbarkeit ver- 
falien sind. (Journ. Physical Chem. 2 8 . 256—62. Cornell, Uniy.) H oest .

Inanendra N ath M ukherjee und Bankim Chandra Boy, Eltktroosmoti&ćhe 
Veriuche iiber die Umkehrung der elekłritchen Ladung tton Kolloiden und Nieder- 
schlagen und die Eeriłellung stabiler Sole mit einer Ladung von entgegengesetztem 
Vorzeichen wie dat geicohnliche Sol. Kataphoret. Versa. an As,S,-, HgS-, S-. Gummi- 
u. Maatiisolen, dereń Partikal normalerweise negative Ladungen tragen, ergaben, 
daB eine Umladung durch Salze nur in seltenen Fallen eintritt. Mit den Ionen 
der Alkalimetalle u. der Erdałkalimetalle konnte niemals eine UmladuDg bewirkt 
werden. An S-Solen erwieaen sich wirksam Tłt(ŃOt)Ł, Hg(NOa)lt AgNOs, Anilin- 
chlorhydrat, alle in der Kom. 0,01-n. Im 1. Falle ist daB Sol etabiler ais das 
norrnale, obne Zusatz yon Th(NOsV 1“ den andem Fallen nimmt die Stabilitat 
in der angefuhrten Reihenfolge sehr ab. — Gummigutsole werden umgeladen von 
Th(NOs)„ Eg(NO, \ , J.?,(S04)8, FeCl„ Mastixsole von denaelben Salzen u. EgNO, 
u. La[i\TOs)t. In Ggw. yon Hg" oder Hg' aind diese Sole etwa 1 Woche haltbar, 
in Ggw. yon Th"" 2 Tage, wSbrend Al'", La”’ u. Fe’” baldige Ko8gulation heryor- 
rufen. Die A ttSt-Sole wurden umgeladen durch Chininchlorhydrat (I), Cinchonin- 
chlorhydrat (II), ThjNOj)* u. Hg(NOt)„ wahrend die Nitrate yon Co, Ni, Ag, Pb, 
A1»(S04), u. Hexamminkobaltnitrat nur Neutraliaierung der Ladung, keine Umladung 
bewirken. I I  weiat in Bezug auf daB As,Sł -Sol 2 Fallungszonen auf, bei den 
Konzz. 0,0002-n. fflr das negatiye, 0,05-n. fiłr das positiye Sol. — Das EgS-Sol 
■wird umgeladen yon E giN O ^  (Konz. 0,001-n.), I  u. I I  (Konz. 0,005-n., mit Ag, NO, 
sofortige Koagulation. In Ggw. von Hg(NO,), war das Sol beatandiger ais das n. — 
Die eliktroendosmot. Verss. mit Suspensionen yon Aa,S» u. HgS ergaben gleicbfalla 
eine Umladung durch I  u. I I  (Konz. im 1. Falle 0,001-n., im 2. 0,005-n.), Hg(N03),, 
AgNO, (Konzz. 0,005 n.) u. ThtNO,)* (Koni. 0,02-n.). Der EinfluB auf die Stabilitat
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dea Sola geht parallel der bei den EndoBtnoseverB8. beobacbteten Wanderungs- 
geachwindigkeit. Man bat folgende Reihe Hg" >  Chinin, Cinchonin >  Ag, Th 
bezw. Th, Ag. — Diese Eracheinungen lasBen sich nur nach Bil ł it e b  u. DUCLAUX 
unter Annahme der B. einer Art Kompleiion aus dem Kolloid u. dem die Um- 
ladung bewirkenden Kation erklaren. (Joum. Chem. Soc. London 125. 476—88. 
Calcutta, Univ.) Oh le.

N. A. Yajnik und Tana Chand Rana, Die Adsorption binarer Gemiiche durch 
Tierkohle und sin Vergleich der adsorbierenden Wirkung verschiedener Arten von 
Kohle. Die Versa. der Vff., die in der Absicht ausgefuhrt wurden, eine Begel zu 
finden, der die Adsorptionayorgange folgen, wurden unter Verwendung von Tier- 
kohle u. eine weitere Beihe mit Holzkohle an Lagg. von NaCl, KGl, MgCl,, LiCl, 
BaCl„ CaCl„ KOH, NaOH, HNO„ {GOOH), u. Na3GOs unternommen, sowohl 
einzeln ale in binarer MischuDg. Die Temp. iibt nur einen geringen EinfłuB auf 
die GroBe der Adsorption aua, indem bei Tierkohle eine Erhohung der Temp. von 
steigender Adsorptionsfahigkeit begleitet iat. Bei wachaender Yerdunnung einer 
Sabstanz in Lag. ateigt die relative Adaorption an, hingegen iat bei hoherer Konz. 
der abaol. Betrag der Adaorption groBer ais bei niedriger. Die adsorbierte Menge 
iet eine direkte Funktion der Konz. Bei der Adaorption einzelner Elektrolyte 
konnte beobachtet werden, daB die chem. Natur inaofem beeinfluaaend wirkt, ais 
die einer Gruppe des period. Systems angehórigen Salze von denen andrer Gruppen 
Yersehiedene Werte besitzen.

Die VeraB. mit binaren Gemischen an Tierkohle ergaben, 1. daB die Anweaen- 
heit einer FremdaubBtanz keinen EinfluB auaiiben kann u. die Adaorption von der 
Ionisation der Salze in Lag. wenig abhSngig ist; 2. daB die adaorbierende Kobie 
yon einer der Komponenten yergiftet werden kann; 3. daB eines der Salze auf 
Koaten des anderen oder lediglich durch die Ggw. des anderen mebr adaorbiert 
wird ais allein. Eine allgemeine Begel konnte daher nicbt abgeleitet werden, die 
bei binaren Gemischen die Adaorption fiir eine Komponente yorber featzulegen er- 
laubt. — Die Verag. mit 3 verscbiedenen Sorten Holzkohle zeigten im allgemeinen 
mit dem vorigen ilbereinatimmende Ergebniase. Je nach der Natur der adsorbierten 
Subatanz oder der Abatammung der Kohle lBt die Wrkg. yerachieden. Die Kohle 
dea Maulbeerbaumholzes adaorbiert beaaer ais Bolche von Pali oder Akazien. Die 
Beobachtongen sind in ausfiibrlichen Tabellen im Original wiedergegeben. (Journ. 
Physical Chem. 2 8 . 267—78. Lahore.) HOBST.

Jam es B rierly  F irth , W alter Farm er und John Higson, Die Sorption von 
Jod durch Kohlen aus Paraffinkohlenwasserstoffen, Kohlensawre, aromatitćhcn Kohltn- 
watseritoffm und Deritaten, sowie aus den Orydationtprodukten von Holzkohle mit 
rauchender Salpetersaure. (Vgl. S. 18.) Untersucht wurden die aus folgenden Sub- 
stanzen gewonnenen Koblen: KobleDgas, Pentan, Paraffinwachs, CO, (durch Bed. 
mit Fe oder durch Verbrennung mit CjH,), BzL, Naphthalin, Toluol, Sylol, Anthra- 
cen, Phenol, a-Naphthol, ^5-Naphthol, Benzoesaure, Terpentin, Campher, p-Toluidin, 
m-Dinitrobenzol, Thiocarbonilid, m-Nitroanilin, Chlorbenzol, Brombenzol, p-Amino- 
phenol, Beaorcin u. Salicylsaure. Eine Beziehung zwiachen Adsorptionakraft u. 
Herkunft der Kohle konnte nieht aufgefunden werden. Am aktivsten erwiea aich 
ein aua den Oiydationsprodd. von Holzkohle mittels rauchender HNOs gewonnenes 
PrSparat. Ea wurden die DD. u. die pro g Kobie absorbierte J-Menge (auB Chlf.) 
bestimmt Bzgl. der Zablenwerte vgl. Original, (Joarn. Chem. Soc. London 125. 
488—92. Nottingham, Dni?.) O h le .

B. Anorganische Chemie.
J. Boeaeken und J. Meulenhoff, Komp1exe Borsaureterbindungen und das 

optiich dktine Boratom. (Vgl. H erm ans, Koninkl. Akad. van Wetenach. Amster-
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dam, Wiek. en Natk. Afd. 31. 626; C. 1923 . III. 1340.) Um die Fftnfwertigkeit 
des Bora zu beweisen, werden neue Verbb. des bescbriebenen TypB d a r g e B t e l l t  

u. yerancht, eine opt.-akt. Yerb. anfzubauen u. zu spalten. Das NH4-, das Anilin-, 
das p-Chloranilin, daa Dimethylanilin- u. daa Pyridin-Salz der DibrenzcaUchinbor- 
saure werden hergestellt, analysiert u. durch vorsichtigea Erhitzen des Anilinsalzes 
im Vakuum die freie Saure [B(0,C,H4)s]H gewonnen, ferner wird das Anilin- u. 
daa Pyridiusalz der Dipyrogallolbortaure hergestellt. — Das i,2,3- u. das 1,2,4- 
Nitrobrenzcatcchin erhohen das Leityermogen der Borsaurehg. aehr stark, nament- 
lieh der EinfluB der ostandigen Nitrogruppe ist sehr groB. Yon der Di-3- u. 
4 nitrobrenzcatechinborsaure werden (wasaerfreie) Salze dargeatellt, doch laBt sich 
die freie Saure auB dem Anilinsalz nieht gewinnen. — Zur Herst. yon opt.-akt. 
Yerbb. eignen B ie h  am besten die gut krystallisierenden Salze der Borsalicylsaure 
B^OfCOGtH^B1. Waaseifrei krystallisieren das Anilin-, Na-, K-, NH*-, Ag-Salz, 
mit 1 aq das Pyridinsalz, mit 10 aq die schon krystallisierenden Salze yon Zn, Cu, 
Co, Mn, Ni, Mg u. Ca. Das Ni-Salz ist hellgriin, das Co-Salz laebsfarbig, das Mn- 
Salz hellgelb. Aus dem Strychninsale lassen sich durch fraktionierte Kryatalli- 
aation aus sehr verd. wsa.-alkoh.-Lagg. Fraktionen mit yerschiedenem Drehungs- 
yermogen gewinnen; auB der rechtadrehenden Fraktion durch Ausachtitteln mit 
Chlf. ein Praparat mit [a]D =» +22,6°. Da die Base u. ihr Salicylat in Chlf. 
linkedrehen, ist die opt. Aktwitat des Anions bewiesen (d'1-Strychninborosalicylat). 
Enthalt das Chlf. Spuren W., b o  geht die Drehung beim Stehen auf —13,3° 
zuruck (Racemisierung infolge teilweiser Hydrolyse). (Koninkl. Akad. yan Wetensch. 
Amsterdam, Wisk. en Natk. Afd. 33 . 23—26. Delft.) W . A. R o th .

G. R. Leyl und G. N atta, Uber die Bestandigkeit der Alkalichloritlosungen. 
<Vgl. Atti B. Accad. dei Lincei, Roma [5] 31. I. 370; C. 1923 . I. 1482.) Vff. zeigen, 
daB */»- u. ł/M-n. NaClO, Lsgg. nach Zuaatz yon ca. 0,5 °/0 NaOH im Dnnkeln 
wochenlang haltbar aind u. auch durch Erwarmen bia 100® nicht yerandert werden; 
anch H,- u. 0,-Gas uben keine zers. Wrkg. aus. Dagegen sind einige fein ver- 
teilte Metalle fahig, schon bei maBig erhohter Temp. die NaC10,-Lsgg. katalyt. zu 
zersetzen. Durch Pd, Pd-Asbest oder Au-Asbeat werden sie nacb: 9NaC10, 
=  4NaCl -f- 5NaClO, O, zers., wfihrend ein H,-Strom den Rk.-Verlauf nach 
der Gleichung: 2NaClO, =  NaCl +  NaClO, +  O modifiiiert. Ahnliche Zerss , 
jedoch mit geringerer Geachwindigkeit, rufen Pt- u. Ni-Aabeat heryor; Ca-Aabest 
dagegen zeigt kaum eine Wrkg. Durch zahlreiche Tabellen mit den gefandenen 
Analyaenwerten haben die Vff. ihre Ergebniase bestatigt. Die bei der Zerz. auf- 
tretende Ozonbildung steht mit der in Angrifl genommenen pbotochem. Unters., bei 
der sich ebenfalla O, bildet, in bester tJbereinstimmung. (Gazz. cbim. ital. 53. 
-532-38. 1923. Mailand.) D e h n .

Th. von Fellenberg', Unłersuchungen von jodicrten Salzen. Nachtrag zu der 
Arbeit ,,Unłersuchungen iiber das VorJeommen von Jod in der Natur.1' (Biochem. 
Ztachr. 139. 371.) (Biochem. Ztachr. 142. 263—65. 1923. — C. 1924. I. 1338.) Wr.

J. N. Pearce und W. G. Ever»ole, Das Oleichgewicht zwischen Jod und 
Bariumjodid in wdstrigen Losungen. (Vgl. S. 862.) Yff. beschaftigen aich zunachat 
ausfahrlieh mit der krit. Darlegung der bisher iiber diese Erscheinung bekannt ge- 
wordenen Arbeiten, die ein Yorliegen yon Polyjodiden (Trijodid) in Lag, neben 
Jodid, Jod-Moll. u. Jodionen erwiesen haben. Die Verss. der Vff. bezweckten, 
durch genaue Best. der Konzz. — auch des LSsungam. — die biaherigen Fehler- 
moglichkeiten auazuscbalten. Hierzu wurden erneut bestimmt: die Loslichkeit yon 
J  in W. u. in wss. Lsg. von BaJ, bei 25°, ferner die Verteilung von J  zwischen 
W. u. CC14 u. zwischen CC14 u. BaJ,-Lsg. Die Werte sind tabellar. wiedergegeben. 
B*gl. der GleichgewichtsyerhaltniBse for BaJ,-Lsgg., die mit Jod gesatt. oder daran 
ungesałt. sind, liegen 4 Annabmen yor: 1. Nur ein Jodion des Baj, kann mit einem
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Mol. J , lUBammentreten gemiifl B aJ.J, =  BaJ, -f- J,. — 2. Dieses eine Jodion 
tritt mit 2 Moll. J , msammen gemaB BaJ>J5 => B aj, -f- 2J,. — 3. Beide Jodionen 
des BaJ, Bind gleich B t a r k  beweglich, u. jedes yereinigt sich mit 1 Mol. J , gemaB 
B aj, =» BaJ 4* Jj- — 4. Jedes dieeer beiden gleich aktiyen Moll. yereinigt aich 
mit 2 Moll. J , gemaB BaJ, =  BaJ -f- 2J,. In verd. an J, ungesatt. Lsgg. wird 
Ba(J,), ais anwesendes Polyjodid angenommen, in an J , gesatt. Lsgg. eine Mischung 
yon Tri- u. Pentajodid. (Joum. Pbyaical Chem. 28. 245—55. Jowa, Uniy.) H o e s t .

Ferrucoio Zambonlni and Gaido Carobbi, U ber die Lanthanate von Basker- 
tille and Catlett, (Atti R. Accad. dei Lincei, Roma [5] 32. II. 53—59. — C. 1924.
I. 1753.) D e h n .

G. R. Levl, Chlorite ciniger KobaUammine. (Gazz. chim. ital. 63. 522—25. —
C. 1923. III. 1545.) D e h n .

A. Reychler, Photochemische Studien. I. Uber die Rtduiierbarkeit des Silber- 
bromids. AgBr wird weder durch ein Diphenol, noch durch Sulfit u. Carbonat 
angegriffen. Wirken diese Reagenzien jedoch gemeinBam eiD, eo wird AgBr sowohl 
im Licht ais auch im Dunkeln reduziert. Veras. wurden mit einer Lsg., welche
0,025 Mol. Hydrochinon u. 0,05 Mol. neutrales Na,SO, pro 1, u. einer zweiten, welche 
55 g Na,CO, pro 1 enthielt, auagefiihrt. AgBr wurde durch AgNO, u. KBr frisch 
gefallt. In durch Na,CO, alkal. gemachter Lsg. wirkt Hydrochinon auch ohne 
Sulfit reduzierend, wabrend Sulfit ohne Hydrochinon ohne Wrkg. iat. Es wird 
angenommen, daB aich bei Ggw. von Sulfit ein Hydrochinondisulfonat, C,H,(OH), 
(SO,Na)„ bildet, da die Lsg. arm an SO/' iet. (Buli. Soc. Chim. BeJgiąue 32. 404 
bis 407. 1923.) J o seph y .

H. Schottky und H. Jungbluth, Die Rekrystallisation des Gammaeisens im 
Yergleich mit der dei Kupfers und Nickels. Unter Rekrystallisation verstehen Vff. 
in dicser Arbeit die Anderung des Krystallauf baues mechan. yerformten Werkstoffa 
durch nachtragliche Warmezufuhr. Es wurde diese Erscheinung bei 3 Austenit- 
stahlen (24,8°/0ig. Ni-Stahl, Cr-Ni-Stahl mit 6,9%'g- Ni u. 20,1 Cr u. Ni-Mn-Cr- 
Stahl mit ll,3°/0 Ni, 2,26°/„ Cr u. 2,67°/0 Mn) sowie bei Ni untersucht u. bei Cu 
nachgeprilft. Durch KomgroBenmessung wurde gezeigt, daB bsi den 5 untereuchten 
Werkstoffen mit Bteigender Gluhtemp. u. mit fallendem Stauchgrad die KorngróUe 
Btetig runimmt. Durch Zeitatudien wurde am Cr-Ni-Stahl gezeigt, daB bei schwachen 
VerformuDgen die Rekrystallisation langere Zeit erfordert ais bei starken. Auf 
Grund der opt. Uuters. wurden die unteren Rekrystalliaationstempp. featgestellt u. 
gefunden, daB dieae bei y-Eisen yon der Zus. abhangen. Der Cr-Ni-Stahl hat die 
hochsten (1000° bei 5% Stauchgrad), der Ni-Stahl die niedrigsten (etwa 700° bei 
50% Stauchgrad) unteren Rekrystallisationstempp., die prakt. denen dea Ni gleich 
sind. Die bereita bekannten unteren Rekryatalliaationstempp. fur Cu wurden be- 
statigt. Durch TemperaturhSrtekurycn wurde das Bestehen eines Hartemaiimums 
nach Gluhen bei yerhaltnismaBig tiefen Tempp. nachgewiesen. Vermutlich besteht 
die ideale Temp.-Hartekurye aua 3 Asten, einem schwach anateigenden (Harte- 
maiimum am Ende dieses Astea yielleicht der wirkliche RekryBtalliaationsbeginD), 
einem Bchwach oder maBig ateil abfallenden (Ende dieses Astes yielleicht der Be- 
ginn der mkr. nachweisbaren Rekrystallisation gleich unterer Rekrystallisationatemp.) 
u. einem zunachst steil, dann flacher abfallenden Ast. An Hand yon HSrteyer- 
formungskuryenscharen fiir 3 yerachiedene MeBatellen — Endflache, Mantelflache u. 
Schliffiache — der durch Stauchung yerformten Proben wurde das bekannte Auf- 
treten ungleichfórmiger Verformung in Druckkorpern lahlenmaBig wiedergegeben 
u. der EinfluB dieaer Ungleichfórmigkeiten auf den Rekryatallisationsbeginn in den 
yeraehiedenen Teilen der Probe gezeigt. Die yerschiedenen Kuryenzuge der 3 MeB- 
stellen kann man auf den gleichen MaBatab lurilckfuhren u. for die Konstruktion
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der Idealkurve dea Harteyerlaufs yerwenden. (Krupp ache Monatahefte 4 . 197 bia 
204. 1923. Sep.) W il k e .

A. Paciello und N. Foa, Uber einige komplexe Sulfocyanate des Wismuts. Vff. 
zeigen aua der Farbanderung, die in Bi(CNS),-Lag. bei Zuaatz yon KCNS auftritt, 
u. aus der Wanderung des Bi bei der Elektrolyse nach der Anodę, daB K t Bi{CNS)e 
(Vanino u . Hauseb, Ztachr. f. anorg. u. allg. Ch. 28 . 219: C. 1901. II. 1149) u. 
aeine Verwandten Komplexaalze yom Typua Rj[Bi(CNS)0] aind, u. baben noch 
5 neue Salzo deraelben Reibe u. ein dayon etwaa abweichendea Tl-Salz dargeatellt. — 
Zinkmsmutrhodanid, ZD8[Bi(CNS)e],, aus Bi- u. Zn-Rhodanid bei 40°. Orangerote 
Kryetalle, nicbt hygroskop. — Kobaltwismutrhodanid, Cos[Bi(CNS)8],-15H,0. Braun- 
rote Kryetalle. — Nickelwismutrhodanid, NisfBitCNS),), >1011,0. Gelbgriine Kry- 
fitallmasae, die beim ZeratoBen gelbbraun wird. — Vanadylusisinutrhodanid, 
(VO)s[Bi(CNS),],*7HsO. Violettes Pulyer. — Fcrriwismutrhodanid, Fe[Bi(CN8'6l. 
Glanzende, griine Kryatallchen. — Thalloioiimutrhodanid, Tl[Bi(CNS),]. (Vgl. 
Cannebi u. Pebina, Gazu. chim. ital. 52. I. 241; C. 1923 . III. 730). Aua Bi- u. 
friach dargeatelltem Tl-Rbodanid. Rote Kryetalle, zeratoBen orangerot. — Alle 
Salze aind gegen W. beatandig u. entbalten das Bi im Anion, da ea bei der Elektro
lyae mit dem Rhodan zur Anodę wandert, aogar im Co- u. Fe-Salz. Sie leiten aicb, 
mit Ausnabme dea Tl-Salzes, yon der Wismutrhodanwasseratoffeaure, H8[Bi(CNS)6], 
ab, ala dereń Deriy. auch daa Bi(CNS), aufgefaBt werden kann. (Gazz. cbim. ital. 
53. 526—31. 1923. Florenz.) Dehn.

N. Parravano und G. Mazzetti, Uber die Reduktion einiger Halogenide mittels 
Wasserstoff. (Atti del 1. Congr. Nat. di Chim. pura ed appl. 1923. 260. — C. 
1924. I. 1757. Sep.) Oh l e .

W. Guertler, Betrachtungen zur theoretischen Metallhuttenlcunde. III. Oleich- 
gewichte zwischen Metallpaaren und Schicefel. Schack, Das ternare System Nickel- 
Blei-Schwefel. (Vgl. S. 747 u. 1759.) Die binaren Systeme ergaben ala unteraachte 
cbem. Yerbb. NiaSs, NiS, PbS. Die Schmelze im Klaikreuzpunkt Ni-PbS u. 
Ni,S,-Pb zeigt einen neuen Gefagebestandteil, Ni,Pb1S1, der ungeatzt eine grau- 
blaue, yon dem yiolett eracheincnden PbS schwer zu unteracheidende Farbung 
hatte. Alkoh. J-Leg. atzt Ni,PbsS, nicht, PbS wird achon nach einer halben Min. 
dunkel. Die ąuasibinaren Schnitte dea ternaren Systema aind: Ni-Ni,Pb,S„ 
Pb-Ni„Pb,S,, NiaS,-Ni3Pb,S,, PbS-Ni8Pb,S, u. NiaS,-PbS. Die beiden Miachungs- 
lucken in den beiden binaren Syatemen Ni-Pb u. Pb-S atehen aicherlich in Zu- 
eammenhang miteinander; die Grenze der Miachungalttcke festzulegen, gelang nicht.
— Das Diagramm des Systems a. im Original. — Das ternare System Blei-Kóbalt- 
Sćhwefel. Die binaren Systeme ergeben ala unzera. chem. Verbb. PbS, Co5S4, CoS 
(noch nicht rein erschmolzen). Die Schnitte Pb-CosS4, Co5S4-PbS u. PbS aind Teil- 
sehnitte dea Syatems. Die beiden Miachungaliicken der beiden binaren Systeme 
Co-Pb u. Pb-S atehen miteinander in Zuaammenbang. Die Aufteilung des Syatems 
u. der Verlauf der Miscbungslucke a. im Original. — Das ternare System Nickel- 
Kobalt-Schwefel. Die binaren Systeme ergeben ala unzera. chem. Yerbb. NiaS„ 
Ni,S5, NiS, Co6S4, CoS. Da die Co-Ni-Miachkryatalle eine einzige PhaBe daretellen, 
ist eine Untera. nach dem Klarkreuzverf. nur zwiachen den Sulfiden moglich. Der 
Schnitt Ni,S,-Co5S4 wurdo ala binar featgestellt u. das System Ni,S,-CotS4 genauer 
untersucht. (Metali u. Erz 2 0 . 361—71. 1923. Berlin-Friedenau.) W il k e .

C. Mineralogische und geologische Chemie.
H. C hipart, 'Ober die geomttrische DisJcussion der optischen Aktivitdt in Kry- 

•fallełj. Yf. gibt eine geometr. Ableitung der Krystallklassen, welche Baumgruppen
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enthalten k5nnen, welche opt. Aktiyitat der KryBtalle bedingen. (C. r. d. 1’Acad. 
des aciences 178. 995—96.) B eckeb .

Rudolf OroB, Die atomistische Struktur deformierter Krystalit iw ihrer Be
ziehung zu den Verfestigungsvorgangen. Yf. ffihrt zunachst die bisherigen Be- 
obaehtungen an deformierten Krystallen wie Schiebung u. Tranalation vor u. unter- 
BUcht dann eingehender an SteinsaU- u. Critmmerkryatallen, wie Biegungen nacb 
dem bisber bekannten krystallograpb. Schema yerlaufen konnen, ohne daB zu 
starkę Gitterzerrungen auftreten. Er kommt auf Grund von lósungstecbn., rontgeno- 
grapb. u. mechan. Unteres. zu der Ansicht, daB bei piast. Biegungen von Krystallen 
„keine kontinuierliche Drehung stattgefunden bat, sondern daB in einzelnen sebr 
diinnen Teilen (Blattern) das Herumbiegen erfolgt ist.“ Je hoher die Temp. ist, 
bei der die Biegung erfolgt, um so zablreicher sind die durch Gleitflachcn gebildeten 
Lamellen, um so diinner die Blattcben u. um so geringer ist die Vcrdehnung des 
Gitters in den einzelnen Blattchcn. (Ztscbr. f. Metallkunde 16. 18—23. Greifs- 
wald.) JUKGBLTJTH.

0. Mugge, Scheinbar dcformierte Kry stalle und ihre Bedeutung fiir die Er- 
Harutig der Schieferung. (Ztscbr. f. Krystallogr. 69. 366 —74. Gottingen.) B e h b l e .

Aladar Vendl, Ubtr einige gesteinsbildende Miner alien aus den Siidkarpathen. 
Disthen ton Ferncja\va (Comitat Krasiótzóriny) in Quarzlinsen des Glimmerscbiefers 
vom Berg Mormic. Bildet 5—7 cm lange, licht himmelblaae Krystallc. Deutlicher 
Pleochroismus von himmelblau nach farblos. D.”  3,593. Zus. 98,8 Mol.-% Al,Si05 
u. 1,2 Mol.-°/o Fe,SiOs. — llmenit ton Ferrencfalta vom gleichen Fundort ais rund- 
liche Korner in ftuarz. Obne Spaltbarkeit mit unebenem Brucb. Schwarz, mit 
Schwarzem Strich. Nicht magnetiscb. D.s" 4,751. In b. H,S04 L Zus. in Mol.% 
81,5 FeTiO,, 0,4 MnTiO,, 6,1 Fe,Oa, 12 TiO,. — Amphibol ton Titianul (Comitat 
Hunyaid]. Schwarz, stark pleochroitisch von dunkel braunlicbgriin ttber grfin nach 
gelb. D.”  3,225. Einschlfisse von Biotit, Magnetit, wenig Granat, Plagioklas u. 
Titanit. Zus. in Mol.-"/#: KAlSi.O, 4,9, NaAlSi.O, 13,2, CaMgFe.4Si,0lt 10,1, 
CaMgAl.Si.O,, 32,2, CaFe.SiOAi 21,9, CaMg.Si.O,, 17,0, Ca M d , Si/),, 0,7. —  

Staurolith ton Kristestye (Comitat Szeben). Dunkelharzbraun mit rauben Flachen. 
Nur einfache Krystalle bis 1 cm lang, oft mit Disthen parallel yerwachsen. Starker 
PlcochroismUB. Einschlfisse von sebr viel Quarz, etwas Muskovit, Butil, Biotit u. 
ein opakes Ti-baltiges Erz (vermutlich Titaneisen). D.s° 3,776. Analyse u. Zus. vgl. 
Original. — Die grofien Feldspataugen im Gneis ton Yersec (Comitat Temet). Karls- 
bader Zwillinge nach J010J, farblos wasserklar, den Mikroklinen angehorig. D.w 2,564. 
Zus. 74,4 Mol.-0/,, Orthoklas, 22,1 Albit, 3,5 AnorthiŁ — Mikroklin ton Suridn 
(Comitat Eunyad). Rosafarbener Kalifeldspat mit typ. Gitterstruktur u. Einschliissen 
von Quarz, sehr wenig Biotit u. Spuren Epidot ais sekundare Zers.-Prodd. in Spalt- 
rissen. D.10 2,562. Zus. in Mol.-’/, Orthoklas 79,5, Albit 19,5, Anorthit 1,0 mit 
einem kleinen tJberschuB an Al,Ot u. SiO,, die auf die spuren weise yorbandenen 
Einschlfisse zurfickzufuhren sind. (Zentralblatt f. Min. u. Geol. 1924. 1 —10. 
Bndapeat.) EN8ZLIN.

Q. F rledel, Ober die in den Diamanten tom Kap enthaltenen tchwarzeń Ein- 
ichlUsse. Yf. untersucbte die Einschlfisse eines Diamanten aus der Sammlung der 
StraBburger Uuiyersitat, die z. T. bis an die Oberflache reicbten u. so der Dnters. 
gut zuganglich waren. U. Mk. zeigten Bie das Aussehen von Oraphit, auch die 
pbysikaL Eigenscbaften waren die des Graphits. Eine Verwechslung mit Oligon- 
spat, der ahnliche Eigenscbaften hat u. nach Cohen (N. Jabrb. f. Min., Geol. u. 
PaL 1876. 752) meist diese Einschlfisse bilden soli, ist ausgeschlossen, da das 
Materiał sich im Gegensatz zu Oligonspat nicht in einem warmen Gemisch von 
HC1 u. KJ loste. Die Anordnung der einzelnen Teilcben stand in Beziehung zu 
der Krystallform des Diamanten, so daB auf gleichzeitige Krystallisation der beiden
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C-Modifikationen geachlosflen werden muB. (C. r. d. 1'Acad. dea sciencea 177. 1085 
bis 1087. 1923.) H ebteb .

C. P errier, Beitrag tum Studium des Hydroeinkiti. Der bei den Analysen, 
aua denen aich die Formel 2ZnCO,*3Zn(OH), errechnet, gefandene OberschuB au 
W. ist auf Adaorption zuruekcufuhren, da das Konatitutionswasaer erat bei 165° 
abgegeben wird. Unter den unterauchten Hydiozinkiten befinden aich auch sol che 
mit kolloiden Pbaaen u. einem dureh Hydrolyee des baa. Carbonata hervorgerufenen 
OberschuB an Zn(OH)j. (Atti Soc. iłal. sc. nat. Milano 64. 188 —222. 1915; N. 
Jahrb. f. Minerał. 1923. II. 325. Bef. Millosew ich .) En sz l in .

E. V. Shannon, Ludwigite aus Idaho und Korea. 1. Lemhi, County Idaho. 
Hartę 5. Dunkelgriłnliehbraun, intensiy pleoehroitiach. 4(Mg,Fe)0*Fe,0,»B,0, mit 
68% Magneaialudwigit u. 32% Ferroludwigit. — Ludwigit aus Hol-Kol Mine, Korea 
auf kontaktmetamorpher Cu-Erzlageratatte zusammen mit Granat, Diopait u. Phlo- 
gopit. Bildet achwarzo Nadeln in Kalkapat, auch seidenglanzendo Aggregate. Hartę 
5,2—5,5. Strich braunlichschwarz. Magnetisch. Stark pleoehroitiach. 3 Teile 
Ferro- mit 2 Teilen Magneaialudwigit. FeO ist an FetO, gebuaden. — AUgemeine 
Gruppenformel der Ludwigite iat 4(Mg,Fe,Mn)0-(B,A.l),0,-(Fe,Mn,Al)tO,. Ana- 
lyeen vgl. Original. (Proceed. U.S. Nat. Mus. 59. 667—76. 1921; N. Jahrb. f. 
Minerał. 1923. II. 327. Bef. Eit e l .) E n szlin .

W. Anders, Atu- und Lótungitrscheinungen am Phosger.it, sowie Lauediagramme 
vom selben Minerał. Die zur Entscheidung uber die Zugehorigkeit des Minerala 
zur ditetrag.-bipyramidalen oder tetrag.-trapezoedr. Klasse mit h. HNO, ausgefiihrten 
Atzverss. gaben keinen Hinwcia auf trapezoedr. Symmetrie. Die hergeatellten 
Losungskorper ergaben folgende Zonen der Loalichkeit mit abateigender Reihe: 
Zonen der Nebenachsen, Zonen der ZwiBChenaehaen u. Zonen der HauptacbBe. Aua 
den angeatellten BSntgenphotogrammen ergaben sich keinerlei Anhaltopunkte ilber 
die Zugehorigkeit zu einer Symmetrieklasse. (B. Ak. Wisa. Leipiig 17. 1. 1921 u. 
Ja. Phil. Fak. Leipzig 1921. 217—24; N. Jahrb. f. Minerał. 1923. II. 300. Kef. 
Gbosz.) E n szlin .

Leonhard Ahlera, 'Ober die Dichte von Quarz, Orthoklas, Albit und Anorłhił. 
(Ztschr. f. Krystallogr. 59. 293—334. Heidelberg.) B eh b l e .

B. L. Yanzetti, Uber den farbenden Bestandteil des Bauchąuanes. Der Rauch-
quarz zeigt daa Tyndallph&nomen. Man achneidet Tafelchen senkrecht zur Haupt-
achae von 0,5 ccm Dicke u. liŁBt den Lichtatrahl senkrecht auf eine Prismenflache 
u. parallel zur Schnittflache einfallen. Man beobaehtet einen homogenen mehr oder 
weniger intenaiven leuchtenden Streifen, desaen Licht aich ala polarisiert erweiat. 
Der Rauchąuarz entbalt also Partikel von der GrSBenordnung der Amikronen. 
Beim Erhiteea auf 3C0° yerachwindet mit der Farbę auch die Eigenschaft, den 
Tyndalleffekt zu zeigen. Im Zuaammenhang mit der Tatsache, daB der Rauebquarc 
bei hoher Temp. aekundare Leitfahigkeit in Richtuog der Hauptachae zeigt, achlieBt 
Yf., daB die Farbę dea Rauchquarzes yon einem Fremdkórper herriihrt, der den 
Tyndalleffekt u. das elektr. Yerh. bei hoher Temp. bewirkt. (Gazz. chim. ital. 64. 
95—99. Saasari, Uniy.) Ohle .

G. Carobbi, Analytitche Unter suchun gen uber den ScheeUt von Trauersella. 
(Atti R, Accad. dei Lincei, Roma [5] 32. II. 79—83. — C. 1924. I. 1761.) D e h n .

C. Knlaszewski, Ober die Krystallstruktur des Turmalint. Zur Dntera. dienten 
rote u. schwarze Turmaline yon Wolkenburg u. Penig in Sachaen, die in zwei 
Typen mit u. ohne Basis eingeteilt werden, dereń letzte wieder in zwei Abteilungen 
serfallt, solche mit yorherrschenden J2131} auBer {lOlIJ u. solche mit yorherraehenden 
{022l}. Die beiden letzten Bind dureh die Farbę yerschieden (rot u. Schwarz). Die 
Drehapektrogramme yon 6 Flaehen mit der K-Strahlung einer Lilienfeldrohre mit 
Mo-Antikathode ergaben ein hezagonales Parallelepiped mit den Aehsenyerhaltnissen

YI. 1. 164
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c : a =» 0,44805 mit a —» 16,23 u. c *= 7,62-10“ 8 cm. Die Aniahl der Mol. Tor- 
malin im Elementarparallelipiped iat nicht angegeben „wegen Fehlens genauer Ana- 
lysen11. (Abh. Ges. d. Wisa. Leipzig 38. 83. 1921; N. Jahrb. f. Minerał. 1923. II. 
301. Eef. Gbobz.) En sz l in .

W olf Johannes Miiller, Aus neueren Forschungen su Physik m d  Chemie der 
Erde. (Ztacbr. f. angew. Ch. 37. 201—2. Levcrkusen.) Be h e l e .

M. Sayul, Notis Hber das Kaolin von Sdritor. Bistr. F&lticeni (Suceava). 
Grane Tonerde, die mit Stiicken von Arsenikmineral, Orpiment u. Realgar durch- 
eetzt sind u. ReBte eines alten Arsenikbergbaues darstellen. Dieser graue Ton, in 
der Gegend ais „Sar" bekannt, bildet das Gestein, in dem die Arsenikadern ge
funden weTden; er ist das Prod. der Yer anderung der krystallinen Schiefer. Die 
Lager sind nicht stark genng, um abgebaut zu werden; sie finden sich nur in 
den oberflScblicben Schichten, wo sie yon den Ąnschwemmungen des Andesits 
abgelagert wurden. (Buli. Seetion seient. Acad. Roumaine 8. 197—98. 1923.) D ie tz e .

Otto Dischendorfer, T}btr die Ursache des Geruchs der Stinhnarmore. Yf. 
unteisuchte Marmore yon Sulla, nordwestlich yon Koflach in Steiermark. Die ge- 
nauen Unteras. auf Metbylmercaptan, Dimetbyldieulfid, Indol u. Skatol yerliefen 
sSmtlich negatiy. Es wurde im Durchschnitt etwa 0,0003% HtS gefunden, dem 
eine Spur Wasaeratoffpolyaulfid beigemengt scin kann. (Zentralblatt f. Min. a. Geol.
1924. 45—50. Graz.) E n szlin .

M. 8 tark , Ohcine in Massengesteinen. E s ergab sich, daB die GróBe des 
Achsenwinkels 2 V bei den 01ivinen von dem Verhaltnis FeO : MgO abhangig ist. 
Vf. bestimmte nun dieselben yon einer Reihe yon Bezirken u. fand, daB bei SiO, 
reichen Gesteinen Fe0(Fe,0,) gegen MgO staik uberwiegt, bei stark bas. Gesteinen 
ist es umgekehrt. Es wurden im Gegensatz zu friiberen Angaben Mischungsglieder 
des 01ivin gefunden, die nach ihrem Achsenwinkel 75% Fe,Si04 enthalten, wahrend 
die rhomb. Pyroieno hiichstens 60% dayon enthalten. Der Zuaammenhang der 
Oliyine mit der Zus. des Geateins findet sich sowohl bei ErguB- wie Tiefen- 
gesteinen u. in allen Gesteinsbezirken. (Zentralblatt f. Min. u. Geol. 1924. 33—44. 
Prag.) En szlin .

J. Stiny, Oeiteine vom Steinberge bei Feldbach. (Vgl. Zentralblatt f. Min. u. 
Geol. 1917. 128; C. 1917. I. 1135.) Durch eiDgehende mineralog, u. chem. Untera. 
werden die Geateine nach ihrer petrograph Zusammengehorigkcit geordnet (Ana- 
lysen ygl. Original). Es handelt sich im wesentlichen um Nephelinbasalte, reich 
an Nephelin u. arm an rhomb. Pyroienen, die der atlant. Sippe angehóren u. den 
Theralithen u. Eaaeiiten nahestehen. (Yerh. geol. Reichaanat. Wien 1923. 132—40. 
Feldbach.) E n s z lin .

D. Golnbiatnikow, Ergcbnisse einer Untersuchung der ErdSlfelder des Baku- 
gebiets im Herbst 1922. (Nefrjanoe i slanceyoe Chozjajstyo 4 . 198—231.) R a b .

M. Abramowitsch, Eine Bemerkung sur Arbeit von Golubiatnikow: „Ergeb- 
nisse einer Untersuchung der ErdSlfelder Bakus im Herbst 1922“. (Ygl. yorat. Ref) 
(Neftjanoe i slanceyoe Chozjajstyo 4 . 604—10. 1923.) Rabinow itsch .

N. Kndijawzew, Vorkommen von Petroleum »n tarmatischen Schichten des 
Bezirks Neu-Gromy. Durch Bohrungen wurden in diesem Becirk zwei petioleum- 
haltige Schichten ermittelt, eino hoher u. eine tiefer liegende. (Neftjanoe i Blanceyoe 
Chozjajstyo 4. 402—7. 1923.) R a b in o w itsc h .

I. M. Gnbkin, Erddllagerstatten zu Naftalan. Geolog. Beachreibung der im 
Elisawetpol-Gebiet (siidl. Kaukasus) gelegenen Lagerstatten. (Neftjanoe i slanceyoe 
Chozjajstyo 4  791—98. 1923.) Ra binow itsch .

K. P. Kallzki, Ttchimion-Naphthalagerttatten im Fergan-Gebiet. (Neftjanoe i
slanceyoe Chozjajstyo 4 . 799—813. 1923.) R abin o w itsc h .
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fi. T. Thomson und Jam es Sorley, Quellwaiur von ungewdhnlicher Zu- 
sammensetzung. Das W. enthielt in 100000 Teilen Teile Al-Salfat 3,81, Ferrosulfat 
0,01, CaS04 1,72, MgSO< 1,07, MgCJ, 0,61, NaCl 2,59, NaNO, 0,04, Si02 Spuren, 
organ. Stoffe 0,60; freiea NH, 0,005, Albuminoid-NH, 0,007. Carbonate u. freie 
CO, waren nieht lugegen. (Analyst 49 . 82—83. Glasgow.) ROhlE.

I. Ponget und D. Chonchak, lładioaktivitat der algerischm Mineraltcdsser. 
(Vgl. S. 635.) Es -wurden inageaamt 172 Quellen in den Departementa Algier und 
Oran untersucht, von denen sich ein groBer Teil ala radioaktiy erwies. Die 
st&rkste Radioaktmtat zeigte eine Bicarbonatąuelle in Bon Hanifia mit 23,0 Milli- 
mikrocurie pro 1. Die Mehrzahl der untersuchten Qaellen waren h. Mineralwasser 
yerschiedener Art, daneben wurden aber auch gewohnliche h. Quellen, k. Bicarbo- 
natwaaser u. gewohnliche Gewasser aua verachiedcnen geolog. Formationen gepruft. 
Meiat war die Radioaktivitat durch Ra-Emanation, in einigen Fallen auch durch 
Th-Emanation veruraacht. (C. r. d. 1’Acad. des sciencea 177. 1112—14. 1923.) H e b t e e .

A. Lacroix, Mengaud und M onriś, U ber einen Steinmeteoritcn, gefallen bei 
Saint-Sauveur (Haut-Garonne) am 10. Juli 1914. Auafuhrliche Beschreibung der 
Umatande dea Falls. Der Meteorit besitzt eine auanahmaweiae feinkornige Struktur 
u. beatebt za 27,49°/0 aus NiFe, 13,38% aua Feldspaten, 41,25% Pyroienen, l,4°/0 
Peridot, 0,l°/o Graphit, 0,34°/0 Apatit mit geometr. begrenzten Formen u. 15,85% 
Sulfiden, die in der Hauptsache aus dem rotlichbraunen, opt. einachsigen Oldbamit 
(CaS) u. dem broniegelben Troilit (FeS) bestehen. Der Meteorit enthalt kleine, 
rechteckige, opt. einachsige, farbloae Tafeln von Maekelynif, einem dem Labrador 
Terwaudten Feldspat mit 31°/0 Andeait D. 3,66. Analysen vgl. Original. (Buli. 
Soc. franę. Minśral. 46. 109—17. 1923.) En sz l in .

P. N. Tschirwinsky, Ein Vcrsuch der Anwendung des Atogadroschen Geietzes 
auf irdische Gesteine und Meteoriten. Nach der Meinung des Vfs. wird die An
wendung dea Avogadroschen Geaetzes durch die Beat&ndigkeit der Roaenbuschechen 
Atomzabl gerechtfertigt. Vf. beschaftigt sich auch mit der Berechnung des Mol.- 
Gew. des W. (BI. InsŁ Polyt. da Don, Nowotacherkasak 4 .7 6 —93. 1915; N. Jahrb. 
f. Minerał 1923. II. 335. Ref. T sc h ih w in sk y .) En sz l in .

P. N. Tsohirwinsky, Uber ąuantitatieen chemitchen Besland der Pallasite und 
uber Anwendung des Avogadroechcn Gesetzei. Die mittlere chem. Zus. der Pallaaite 
nahert sich der Formel R,SiO* +  3(Fe, Ni), wobei R gleich Mg u. Fe sein kann. 
Hierin iat die Summę der elektronegatiyen Elemente gleich der der elektropositiven, 
namlich gleich 5. Eine weitere durch daa Avogadrosche Gesetz bedingte Geaetr- 
maBigkeit beateht darin, daB das Vol.-Verhaltnis dea 01ivin zu dem des NiFe etwa 
70: 30 betragt u. die Żabien der Atome in Oiivin u. NiFe aich wie 7: 3 verhalten. 
(BL Ac. Sc. Petrograd 1917. 387-98; N. Jahrb. f. Minerał. 1923. II. 336—37. 
Ref. T sch irw insk y .) Enszljn .

Peter TT. Tschirwinsky, Zur Frage der ąuantitativcn Zusammensctzung de* 
Nickcleisens und Troilits in Steinmcteoriten. 81 Steinmeteorite nach wachsendem 
NiFe-Gebalt angeordnet ergeben einen beinahe konstanten Wert fur Troilit. Der 
mittlere Gehalt an NiFe fiir diese 81 Steinc ergibt 11,61% u. 5,56% Troilit oder 
auf NiFe Troilit ■=*■ 100 umgerechnet 67,62% NiFe u. 22,38% Troilit. (BI. InBt. 
Sc. Petersb. 5. 111—15. 1922; N. Jahrb. f. Minerał. 1923. II. 337. Ref. T sch ir
w insky .) E n szlin .

Peter N. Tschirwinsky, Zur Frage Uber Gesetee der Genesis der chemischen 
Elemente im Weltraum. Die ebem. Elemente miissen sich analog den Homologen 
der organ. Chemie bilden. Meteor. Nickeleiacn enthalt neben viel Eisen in scbnell 
abnehmenden Quantitaten Ni, Co, Cu, Cr uaw. Die Entw. der iaomorpben Reihen 
der Elemente ging analog der krystallograph. Formentw. nach G oldschm idt. Die
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B. der Atome der Elemente ist ein nltramkr. KrystalliBationsproseB. Ala Gesetze 
fand Yf.: Die Summę der Metalle u. dea Si yerhalten aich wie 3 : 2. Die Snmme 
der O-Atome, die mit Metallen yerbunden sind, u. die Summę der Metalle aind ein- 
ander gleich. Vf. atellt dann noeh fur den Aufbau der Erde wiehtige Paeudo- 
elemente auf u. berechnet dereń At-Gew. Zuletit wird die mittlere chem. Zus. 
des Erdkegels berecbnet u. daraus daa At -Gew. dea Pseudoelementa Terrium zu 
39,98 beatimmt. (BI. Inst. Polyt. du Don, Nowotscherkassk 7. 94—164. 1919; 
N. Jabrb. f. Minerał. 1923. II. 338—39. Bef. T sc h ib w in sk y .) Ek szlin .

D. Organische Chemie.
John Pryde, Konsłitutioniitudien an den Monocarbontauren der Zucker. II. 

Die Methylierung der Tetramethylgluconsaure. (I. vgl. Journ. Chem. Soe. London 
123. 1808; C. 1923. III. 1397) Tetramełhylgluconsaurelacton (I), gewonnen durch 
Oiydation von Tetramethylglucoae mittela Br, laBt sich mit CH,J u. Ag,0 in Ggw. 
yon 1 Mol H ,0 bei 40“ leicht in Tetramethylgluconsauremethyletter (II) ttberfuhren, 
desaen yollstandige Methylierung jedoch SuBerst acbwer gelingt; 5malige Wieder- 
holung deraelben war erforderlich. — I, C10HlaO,, Kp.0i(6 110—15°, nD13 =  1,4574, 
[a]D •=> +110° — >■ 32,2*. — II , CnH^O;, neutrales beweglichea Ol, dd1s =» 1,4480.
— Methylpentamethylgluconat, CjjHj.O,, neutrales, leicht beweglichea Ol vom Kp., 
ca. 100° (Badtemp.), nD16 =  1,4412, [aW i ~  +24,9° (W.; c =  1,3813%) fallt in 
4 Monaten auf -j-21,9*; =  -j-42,7° (A.; C *=■ 1,099%). (Journ. Chem. Soc. London 
125. 520—22. Cardiff, Phya. Inst.) Oh l e .

P. A. Levene, Darstellung uot» u-Mannose. II. (I. vgl. S. 897.) Die Darst. 
der a-Mannose (I) gelingt am besten nach folgendem Verf.: Eine auf 0° abgekiihlte 
Lag. yon 100 g Mannoae in 25 ccm W. wird mit 400 ccm Eg. yon 05 yeraetzt. 
Nach 4—5 Stdn. filtriert [«]D =  —J-28—29°. Daa Rohprod. wird dann durch acht- 
malige Eitraktion mit 80g/oig. A. bei 20° (auf 100 g  Zucker 200 ccm A.) gereinigt. 
Die Neubest. der Mutarotation ergab, daB Jct -f- fc, fiir die cc- u. ^-Mannose den 
gleichen Wert hat. Der frtihere Befund iat augenacheinlich auf eine VerunreinigUDg 
yon I  durch Pyridin zuruckcufiihren. Ea wurde gefunden in was. Lag. bei 1,5° 
fflr I :  Gleicbgewichtadrehung [a]D =  —(-2,95° fiir 10%'g- u- 20°/0ig. Lsg., —f-4,80® 
fur 34°/«ig. LBg.; fc, +  k, =  0,0029, 0,0030, 0,0028. FQr §-Mannosc (II): Gleich- 
gewichtadrebung [cc]DM =  2,78° fur 10%'g- Lag.; ^  - f  fc, =» 0,0029. In 800/,,ig. 
A. bei 25° fiir I  Gleicbgewichtadrehung => +4,16°, fc, +  b, =  0,00540. (8 g 
a -Mannoae mit 30 ccm A. 4 Min. geschiittelt, filtriert. Da8 Filtrat diente zu den 
obigen Meaaungen.) Fiir I I  Gleichgewichtadrehung =  +1,15°; fc, -f- fc, =>
0,00575 (c =  10°/o)- Aua der Geschwindigkeit, mit der ein Zucker aeine maiimale 
Loslicbkeit erreicht, berechnet Yf. naeh H u dso n  u. LOWRY fflr I  in 80°/0ig. A. 
bei 15' h, =■ 0,00193, fur I I  Je, =  0,00041. (Journ. BioL Chem. 59. 129 bis 
134.) Oh l e .

P. A. Leyene, Das Pentacetat der a-Manno te. (Ygl. vorst. Ref.) a-Mannote- 
pentaceiat, C ,,B „0l t , aus a-Mannose mit Acetanhydrid in Pyridin bei 0° 48 Stdn. 
Rohprod. Sirup, der auf Animpfen allmahlich teilweiae kryatallisiert. Die ab- 
gepreBte Krystallm. wird wiedeiholt mit A. eztrahiert, bis [ce]D nicht mehr steigt. 
F. 64*. [«]Dlł =  +57,6* (c =■ 2,5). (Journ. Biol. Chem. 59. 141—44.) Oh le .

P. A. Levene und G. M. Heyer, Itomere Methyldiacetonmannoun. (Vgl. yorat. 
Ref.) Bei der Methylierung der Diacetonmannoae mit CBSJ  u. Ag,O erhielten Vff. 
eine rechtsdrehende Methyldiacetonmanno&e (I), die nicht ident. iat mit der yon 
F b e d d e n b e b g  n. H ix o n  (Ber. Dtach. Chem. Ges. 56. 2119; C. 1923. III. 1555) 
mit Dimethylsulfat erhaltenen linksdrehenden Yerb. Sie wird jedoch wie diese bei
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der Hydrolyse bis zur a-MannoEe abgebaut. I  ent- 
HC^OCHj ateht auch bei der Acetonierung von Methylmannosid

O. (*]jj  "''i mit HC1 ala Katalyaator. Vff. neigen daher zu der
(CHjJjC^^ o  Auffaseung, da8 die beiden Iaomeren die a- n.

’ [ I ^-Formen eines Diacetonmannosida (II) daratellen. —
I I  EC------ 1 (I) C1sHj,0 8, aus Diaeetonmannoae iet ein Sirup,

HC*° Kp.,., 115°; [«V» — +23° (C,HaCJ4; c =  2,58). Das
IjA.O aus Methylmannoaid gewonnene Praparat hatte Kp.0iS

105° u. [a],™ =  -|-34,9° (C,H,Cl4; c => 2,58). Ala 
Nebenprod. wurde dabei eine niedriger ed., ebenfalls recht9drehende Substans er- 
balten, dereń Zua. einem Eondenaationaprod. aus 1 Mol. Metbylmannoaid u. 2 Mol. 
Meaityloiyd entspricht. (Journ. Biol. Chem. 59. 145—49. R o ckefeller  Inat. for 
Med. Research.) Oh l e .

P. A. Levene, Das optische Verhalten der 2,5-Anhydroglticose, der 2,5-Anhydro- 
gluconsdure und der 2,5-Anhydromannonsaure. (Vgl. yoret. Ref.) Wie am Modeli 
gezeigt wird, yerhindert der 2,5-Oiydring bei der 2,5-Anhydroglucose die B. der 
Halbaeetalform, bei den beiden Anhydrosauren die B. dea Lactons. Alle 3 Sub- 
Btanzen leigen daher keine Mutarotation. Chitonsaure, [ct]D° =  —j-38,30 (Ca-Lsg. 
in 5°/0ig. HC1. Glutarsaure, [a]!,0 =  +63°. 2,5 Anhydroglucose mulite alao eine 
freie Aldehydgruppe enthalten. In der Tat reduziert sie KMn04-Leg. bei Zimmer- 
temp. aehr yiel aehneller ala a-Glucose, a-Mannose u. K-Galaktose. (Journ. Biol. 
Chem. 59 . 135—39.) Oh le .

P. A. Levene, Die spezifischen Drthungen der Hexonsauren und 2-Aminohexon- 
sawren und ihrer Nairiumsaiie. (Vgl. yorat. Ref.) In der Reihe der Hexonsaurcn 
zeigen die f re ien  SSuren eine Drehung yon umgekebrten Vorzeichen gegeniiber 
deijenigen ihrer Na-Salze, Phenylhydrazide u. Amidę. Fur die 2-Aminohcxonsauren 
trifft dieae Regel nieht zu Bei den Arabinoheioaaminsauren u. Lyioheioaamin- 
sauren haben die Epimeren die gleiche Drehungarichtung. Dieae wird also nicht 
bestiinmt durch die Drehung dea C-AtomB 2. — Gluconsaure, aua Ca-Salz mit HC1, 
[«]„“ =  0°. Mannonidure, aua dem Lacton iiber daa Na-Salz, [o:]0!, =  —J-15,6®. 
Idontawre dreht rechta. Guloneaure, aua dem Lacton, [a],,0 =  —j-1,60. Galakton- 
saure aus dem Lacton, [«]D° =  —8,0°. AUonsaurc, aua Lacton, [a]D° =  —10'. 
AUronsaure, aua Ca-Salz, [a]°D =  4-8,0°. c in allen Fallen =  2,5. — Chitos- 
aminsaure, [a],,0 =  —1,3°; —15°; C == 5. Epich\to&aminzanre, [a]D° =  —5,0°; 
+10,0°; c =  5. Dextro-d-xylo-2-aminohexonsdure, [«]D° =  —16°; —f-14°- 
Laeoo-d-xylo-2-aminohexontdure, [a]D° =» +2,0°; —11,0°. Ghondrosaminsdure, [«]D® 
=  —15°; —17°. Epichondrosaminsaure, [a]D° =  —1,8°; +8,0°. Dext-ro-d-ribo-
2 aminohexonsaure, [a]D° =  -j-2,6°; +12,5°. Laevo-d-ribo-2-aminohexonsdure1 
[ff]D° ■=- —15,0; —26,0°. Wo nicht anders angcgeben, e =■ 2,5. Die ersten 
Zahlen beziehen sich auf Messungen in 5°/0ig. NaOH, die zweiten auf aolche in 
2,5*/0 HC1. (Journ. Biol. Chem. 59. 123—27.) Oh le .

Harold S. H ill und H arold H lbbert, Studien iiber Acetalbildung mit Beiug 
auf Kohlenhijdrate und Polysaccharide. V. Verioendung ton Acetylen zur Synthese 
cyćliicher Acetale. (IV. ygl. S. 1509.) Die Darat. yon cycl. Acetalen aus Glykolen 
u. Acetaldebyd lafit sich wesentlich yerbeasem, wenn an Stelle dea Aldehyda C,Ht 
in Ggw. yon konz. H,S04 u. geringer MeDgen einea Hg-Salzes ala Katalyaator mit 
den Alkoholen zur Rk. gebracht wiid. Da kein W. zugegen ist u. die Rk. aehr 
schnell yerlauft, glauben V£f. bei der Erklarung dea Reaktionamechanismua den 
Fali auBSchliefien zu durfen, daB C,H, primar in Acetaldebyd flbergehL Sie 
D eh men yielmehr direkte Anlagerung dea Glykols an C,H, an im Sinne folgender 
Formeln. Wesentlich neu ist, daB sich nach diesem Verf. cycl. Acetale des Acet- 
aldehyds nicht nur aua 1,2-Diolen, sondem auch aua 1,3- u. 1,4-Diolen bilden.
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V erauche. 4 g H,S04, 4 ccm koni. H,S04, im Mórser iu  einer glcichmaBigen 
Pastę yerrieben, u. 62 g Athyleoglykol werden in einem 2 1-Eundkolben unter 
Rtthren mit C,H, behandelt, das unter schwachem Druek (5 cm Hg) eingeleitet 
wird. Temp. ateigt auf 60—70°. In 30 Min. ist die Bk. im allgemeinen beendet. 
Bei Verss. mit empfindlichen Glykolen, wie Pinakolin, Glucosiden ubw. wird die 
Temp. auf 10—25° gehalten. Ausbeute an Athyltdenglykol 75°/0. Kp. 82—85°. Er- 
hohung der HaS04-Konz. veTbessert die Ausbeute nicht, Zusatz von W. verschlecbtert 
sie wesentlich. — Athylidentrimethylenglykol, Kp. 108—111°, Ausbeute 75 °/0;

O
HC O—CH,* CHjOH HC-O-CH, HC<
HO i  ~  H,ĆHO. Óh , “  HjC

Athyliden-1,2 -propylenglykol, Kp. 92°, Ausbeute 70%; Athylidenglycerin - a  - brom- 
hydrin, Kp. 170—182°, Ausbeute 408/0; Athylidenglycerin, Kp. 189—196°, Ausbeute 
63%; yollstandig misehbar mit W., A., A. — Athyliden-l,4-tetramethylenglykol, 
C ,H „0,, FI. vom Kp. 125—127°, Ausbeute 20%. — Athylidenpindkon, C8H,90 „  
aus Pinakon in Athylcnglykol gel., Ausbeute 61%, Kp. 133—34°. Trennung yon 
Atbylidenglykol durch fraktionierte Dest. Ist wl. in W.; riecht stark nach Campher.
— Athylidcn-2-methyl-2,4-pentandiol, CaH,cO,, Kp. 139—140°, Ausbeute 71 °/o* — 
Monodthyliden-cc-methylglucosid, CsHlaO0, aus Lg. +  A., seidige Nadeln vom F. 77°.
— Athylidenglucoie, Sirup, der yon Sauren leicht in Glucose u. CH, • COH gespalten
wird. (Journ. Americ. Chem. Soc. 45. 3108—16. 1923.) Ohle.

H arold S. H ill und Harold H ibbert, Słudien iiber Acctcdbildung mit Bezug 
auf Kohlenhydrate und Polyeacchande. VI. Edative Leichtigkeit der Bildung von 
funf- und techsgliedrigen heterocydischen Kohlentto/f-Sauerstoffringen. (V. ygl. vorst. 
Ref.) Um zu ermitteln, yon welchen konstitutionelłen Faktoren die Cycloacetalbildung 
abhangig ist, ziehen Vff. das Verteilungsprimip heran, indem sie aąuimolekulare 
Gemische yon 2 Glykolen mit nur 1 Mol. C,H, unter den in yorstehender Arbeit 
angegebenen Bedingungen reagieren lassen u. die Ausbeuten von den beiden Cyclo- 
acetalen bestimmen. Das Yerb&ltais derselben gibt dann an, welches der beiden 
sich leichter bildet, u. geatattet auch in erster Ann&hcrung Ruckscblusse auf graduelle 
Unterschiede bzgl. der Leichtigkeit der Ringscblusse. So wurden erbalten aus 
einem Gemisch Athylenglykol (I) -f- Trimethylenglykol (II) 30% Athylidenathylen- 
glykol (111) u. 60% Athylidentrimethylenglykol (IV). Yerteilungskoeffizient (VK.) 
also =  */»• — Aus I  -f- 1,2-Propylenglykol (V) wurde ein bei 85—91° sd., nicht 
trennbares Gemisch der beiden Acetale gewonnen. — Aus I I  -J- V : 51% IV u. 
23% Athyliden-1,2 propylcnglykol (VI), VK. >  %. — Aus I  -f- 2-Methyl-2,4pentan- 
diol (VII): 13% I I I  u. 61°/0 Athyliden-2-methyl-2 4-pentandiol (VH3j, VK. =  ca. 
%. — Aus I I  +  Vn-. 24% IV u. 44% T H I; VK. «= ca. %. — Daraus folgt, 
daB aich 6-gliedrige Acetalringe leichter bilden ais 5-gliedrige (vgl. I I I  u. IV), 
ferner daB Alkylgruppen in der Glykolkomponente die Neigung zur Ringbildung 
erhohen (ygl. IV u. VIII). Einfuhrung von Alkylen in die Aldehydkomponcnte 
scheint dagegen die Stabilitat von 6-Ringen ungunstig zu beeinflusBen. — Mit Hilfe 
deaselben Primips auchen nun Vff. zu entscheiden, ob dem Athylidenglycerin (IX)

0  TH
IX a CH,.HCr/ ^ ,C H -C H ,O H  IX b *

O'------ !CH,
die Formel IX a oder IX b zukommt. Sie erhielten aus I  +  Glycerin (X) 25°/, I I I  
u. 51°/, IX ; VK. %; aus I I  +  X: 47% IV u. 26% DC; VK. <  % ; aus V +  X: 
25°/, VI u. 40% IX ; VK. ca. %. In Anbetracht der Tatsache, daB die Substitution 
des H durch OH die Ringbildung erschwert (ygl. Bernsteins&ure u. Weintaure, yon 
denen nur die erstere ein Anhydrid łiefert), folgern Vff. aus diesen Resultaten,

• CH—O—CH, 
Ó—CH,—CHOH

Óh ,
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daB IX yorwiegend ans b neben a bestebŁ (Journ. Americ. Chem. Soc. 45. 3117 
bia 3124. 1923.) Ohle .

Harold S. H ill und Harold H ibbert, Studien uber Acetalbildung mit Besug 
auf Kohlenhydrate und Polysaccharide. VII. Die Leichtigkeit der Bildung und die 
Struktur gewisser sechs-, sieben- und hdherglicdriger Kohlenstoff-Sauerstoffringe. (VI. 
Tgl. yorst. Ref.) Athylidentetramethylenglykol (I) laBt sich auch D a c h  dem alten 
Verf. aus dem Wykol u. Paracetaldehyd mit 40%ig. H,S04 darstellen. Auabente 
27°/0. Die B. diesea 7-gliedrigen Bingea erfolgt viel sehwerer ais die dea 5-glied- 
rigen. Aus Tetramethylenglykol +  Athylenglykol wurden erhalten: 8,5°/0 I  n. 26% 
Athylidenathylenglykol. Die Bildungatendenz yon Cycloacetalen beaitzt also ein 
Maiimum fiir diejenigen Glykole, dereń Cycloacetale eine 6-gliedrige Ringstruktnr 
aufweiaen. Vff. erortem dann die Frage der Beatiindigkeit von Ringayatemen noch 
hoherer Gliederzahl. Legt man langeren C-Ketten die Spiralatruktur zugrunde, so 
erscheint die Annahme berecbtigt, daB alle diejenigen Verbb.( dereń Kettenglieder 
durch Kondenaationen auf ein Vielfaches der Zahl 6 gebracht werden kann, zur 
Bingbildung befahigt sind. Je groBer diesea Vielfache, deato groBer werden aller- 
dinga die Spannungen dieaer Ringayateme sein, sie werden daher zu Polymeriaation 
noigen. Daa gleiche gilt fiir Ringaysteme mit 11, 13, 14 Gliedern. Zur eiperimen- 
tellen Priifung dieaer Anachauung atellen VfF. die Cycloacetale des Octamethylen- 
glykols (11 Glieder) u. des Dekamethylenglykols (13 Gliedcr) dar, u. swar dnrch 
Einw. yon Paracetaldehyd auf die Glykole in Ggw. yon 40°/oig. HjSO^ WShrend 
die Athylidenyerbb. der 1,2-, 1,3- u. 1,4-Glykole leicht sd. FI. daratellen, reaultierten 
in jenen Fallen nicht destillierbare Sirupe, alao augenscheinlich Polymerisationa- 
prodd. der Formeln [C10H,0O,]x u. [CltH,40,]x. Daher die groBe Neigung der Bau- 
ateine der Polyaaecharide, z. B. der Diamylose (nach KARRER 14-gliedrigea Ring- 
syatem) zu Polymerisation. (Journ. Americ. Chem. Soc. 45. 3124—32. 1923. New 
Hayen [Conn ], Yale-Uniy.) O h le .

N. Sohoorl, Das System Saccharose-Natriumchlorid-Wasser und die Verbindung 
ditser Komponenten. Vf. beschreibt eine ceue Anwendung einer Methode, welche 
geatattet, die Anwesenheit einer oder mehrerer Verbb. zweier Komponenten fest- 
zuatellen. Dieae Methode iat besondera anwendbar im Fali zweier fester Kompo
nenten, die einen Dampfdruck 0 haben. Nach Zugabe einer dritten Komponento 
ala Losungam. miBt man den Dampfdruck in der ganzen Serie der gesatt. Lsgg. 
der beiden feBten Komponenten in yerschiedenen Verhaltniaaen. An dem Verlauf 
der bo erhaltenen Knrve laBt aich die Anwesenheit einer Verb. aua den Kompo
nenten erkennen. Enteprecbende UnterBS. wurden an dem System Saccharose-NaCl-W. 
vorgenommen. Der Verlauf der Dampfdruckkuryen bei 25° wie auch der Loslich- 
keitskuryen bei 25° zeigten die Ggw. einer Verb., die, aus 342 g Saccharoae, 58,5 g 
NaCl, 160 g W. mit 100 mg Soda dargeatellt, die Zua. CltHi t0n 'NaCl-2B^O  
zeigte. (Rec. trav. chim. Pays-Bas 42. 790—99. 1923. Utrecht, Uniy.) N its c h e .

Marc Bridel, Die MethylUrung der Zucker. Einige toichtige Besultate-
1- Derivate von neuen Formen der Glucose und Fruclote. 2. Konititution einiger 
naturlicher Sexobiosen. Vortrag iłber die Arbeiten P u r d ie  u . Ir y in e s  u. ihrer 
Schnie. (Buli. Soc. Chim. de France [4] 33. 1005-58. 1923. P a r is ) Oh l e .

Gabriel Bertrand und S. Benoiat, Uber die Natur der „Cdloiiobiost“. (Buli. 
Soc, Chim. de France [4] 35. 58—60. — C. 1923. III. 1213.) NlTSCHE.

Rud. R lefenstahl, Der gegenioartige Stand der Ligninchemie. Oberaichtliche 
Darst. der bisherigen Ergebnisse der LigninforschuDg mit yollstandlger Literatur- 
zusammenatellung. (Ztachr. f. angew. Ch. 37. 169—77.) Oh le .

L. Franceaooni und A. Ciurlo, Neue Synthesen mitłels Blausaure durch 
dunkle elektrische Entladungen. Der Inhalt iat bereita referiert nach Gazz. chim. 
itaL 53. 327. 470. 521 bezw. Atti R. Acead. dei Lincei, Roma [5] 32. L 478. 566.
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II. 34; C. 192 3  I1L 1007. 1264. 1640. (Atti del 1. Congr. Nat. di Chim. pura ed 
appl. 1923. 434—35. Genua, Univ. Sep.) Oh le .

A. Contardi und U. Caztani, Neue Untersuchungen Uber die Arsenobenzole. 
Loet man das Chlorhydrat des 4,4'-Dioxy-3,3'-diaminoartenobtmols in 2,5—20%ig. 
Glucoselsg. bei Zimmertemp. auf, so beobachtet man einen Umschlag von [u]0 
nach linka, dessen Wert fiber ein Maiimum ([«]„ =» —1019°; 19,7%ig. Glucoselsg.; 
c — 1*/,) allmShlich konstant wird. Filgt man HC1 hinzu, so schlagt die Drchung 
abermals um u. der Endweit liegt hoher ais der fiir Glucose. Das Na-Sali des 
Diozydiaminoartenobenzols ttbt keinen EinfluB auf das opt. Verh. der Glucoselsg. 
aus. Alle diese Lsgg. zeigen indessen die Rkk. des freien Arsenobenzolderiy. Yff. 
nehmen daher an, daB In den Lsgg. des Chlorhydrats ein sehr labiles Phonol- 
glucosid Torbanden ist. Seine Isolierung gelang nieht. — Mit konz. Glucoselsgg. 
(50%ig.) insbeeondere in der WSrme, reagiert die freie Arsenobase unter ahnlicben 
opt. Erscheinungen, jedoch .kuppelt dann die Glucose am N u. man erliS.lt je nach 
den Bedingungen ein Mono- oder Diglueotid. Das Monoglucosid, C18H„0jN,As,' 
2H ,0, ist ein schwach gelblicbes Pulyer, sil. in W., swl. in A., unl. in A. Mit 
konz. HC1, verd. H,SO„ CO, fallen die entspreebenden wl. Salze aus, 1. in NaOB, 
u. wenn frisch gefallt auch in Na,CO, u. NaHCO,-Lsg. [a]D’° =  —137,1° (W.;
c =■ 0,918%); fallt innerhalb ca. 8 Tagen von ccD =  —2,52° auf a D =  —1°.
Liefert ein in W. unl. Pikrat mit 2 Mol. PikrinsSure. Mit HC1 schlagt [ee]„ ins
poBitive Gebiet um. Eodwert [«]„ =  —{-204°; dabei enthalt die Lsg. keine freie
Glucose. Diese Drebungsanderung fiłbren Vff. auf den Obergang des urspriing- 
lichen a-Glucosids in das ^-Glucosid zurtick. — Die Eigenschaften des Diglucosids 
sind denen der yorst. Verb. sehr Sbnlich. Es ist jedoch weniger tox., aber besitzt 
auch geringeren therapeut. Wert ais das Monoglucosid. — Ebenso wie Glucose 
verbalten sich andere MonoBaccharide wie Oalakłose, a-Arabinose, Rhamnose dem 
Salrarsan gegenilber. Aber auch die Deriw. des letsteren, das Neosalvarsan, 
Neojacol u. Sulfarsenol reagieren mit Glucose unter gleichzeitiger AbstoBung der 
Substituenten. — Auch mehnoertige Alkohole, z. B. AthylenglyJcol bei 70—80", 
reagieren mit Salyarsan ganz analog der Glucose. Es entstehen Verbb. der 
Formel III:

.NH,.HC1 1
I. —As • 0,11,-=—O • CH • CHOH • CHOH • CH.CHOH-CH,OH

L i-------------o ------------- ■' J.
,OH

TT As ■ C .H /-N  H-CH-CHOH-CHOH-CH. CHOH • CH, OH
a« r  r  <^0H 1----------- O------------1

III. (OHKNHO-C.H.-As =  As.C8H,(OH).NH-CH,-CH,OH 
Zar Unterscheidung der Giucosidlsgg. yerschiedener Herkunft geben Vff. folgende 

Rkk. an: Eine 1%’g. Lsg. des Monoglucosids gibt mit 25%ig. CuSO,-Lsg., d . H,S04 
u. PikrinsSure sofort dieke Ndd., das Diglucosid in den beiden ersten Fallen eret 
nach langerer Zeit, mit PikrinsSure reagiert e3 ttberhaupt niebt. Das Monoglucosid 
aus der Arsenobase gibt mit CO, einen sehr feinkdrnigen Nd., das aus den
S-haltigen Deriw. der Arsenobasen dargestellte Monoglucosid dagegen nieht. Mit 
CuS04 gaben die letzteren erst nach 5—30 Min. einen Nd. — Entbielt die Arseno
base die Methylensulfongruppe, so bewirkt n-HCl in den Glucoselsgg. nach wenigen 
Min. einen Nd., enthielt sie dagegen die Metbylensulfingruppe, so tritt mit HC1 
keine VerSnderung ein. (Atti del 1. Congr. Nat. di Chim. pura ed appl. 1923 . 
329—38. Mailand, Seroterapeut. Inst. Sep.) Ohle.

L. Seekles, o-Phthalaldehyd. Zur Darst. yon o-Phtbalaldehyd -wurde Naph- 
thalin in Essigester ozonisiert u. das gebildete Diozonid durch eintagiges SchGtteln
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mit W. geapalten in H ,0„ Glyoxal u. o-Phthalaldehyd, faat farbloee Krystalle, 
F. 53,2°. Die Bk. CI0H8 — C10Hs(Oa), — > C,Hn (CHO), +  CHO-CHO +  2H.O* 
ycrlauft jedoch nieht ąaantitativ, da der groBere Teil des gebildeten o-Phthal- 
aldebyda. zu o-Phthalsauresemialdehyd oiydiert wird. — Ea wurde daa System 
o Pbthalaldehyd-W. untersucht, wobei sich zeigte, daB daa Aldehyd ein Monohydrat, 
F. 45,3°, bildet. (Bec. trav. chim. Paya-Baa 42. 706— 9. 1923.) N it s c h e .

L. Seekles, o-Phthalaldehyd. II. (I. vgl. vorat. Bef.) o-Phthalaldehyd (I) gibt 
mit N E , u. JEftigtaure in verd. Lsgg. eine tiefblaue Farbung, in konz. Lagg. einen 
blauschwarzen Nd. (ygl. T h ie łe  u .  W in t e b ,  L ieb igb  AnD. 311. 260 [1900].) Zur 
colorimetr. Auawertung dieaer Farbrk. wurde zunachst das Verh. von I  gegeniiber 
anderen BaBen u. Sauren systemat. gepruft. Eb farbten Bich verd. Lsgg. von I  mit 
Easigsaure bei Zugabe von C E ,N E s griinlichbraun (anfariga achwacbgelber Nd.), 
(GE,),NE  tiefrot (aDfanea rotlicher Nd.), (CE,),N  grUnlichblau (wahrscheinlich dnrch 
Ggw. von NHt), (GtE 6)NE^ rot, spater griin (anfanga flchwachgelher Nd.), (C ,E ,\N E  
Bchwachbraun (anfaDgs rosa Nd.), CeH,NH, nieht (schwacbgelber Nd.), (C6HS),NH 
u. (C,H|s)jNCH5 ebenfalls nieht. Verd. Lsgg. von I  mit NH, farbten sich mit EGl 
schwachgelb, E N  O, k. Bchwachgelb, h. farblos, HjSO* grun, E tS,Oi k. farblos, h- 
gelbbraun, EGOOE  k. griinlichblau (h. Nd.), CH,COOH k. blau (h. Nd.), Propion- 
laure grunlichblau, Buttereaure k. griinlichblau (h- Nd.), Valeriansavre k. farblos, 
h. braunlichgrun, Capronsaure farblos, Eeptyltaure k. farblos, h. braun. Caprylsaure 
k. farblos, h. echmutzig blau, Nonyliaurc k. farblos, k. braun, Oxalsaure k. griin
lichblau (h. Nd.), Malonsaure k. schwach (h. Nd.), Weinsaure k. griinblau (h. Nd.), 
Bemoesdure farblos. Die nabere Prufung der Farbrk. zwischen dem Aldehyd, NH, 
u. CH,COOH zeigte, daB sich auf Grund dieser Rk. eine colorimetr. Methode zur 
qnantitatiyen Best. kleiner Mengen NH, nieht ausarbeiten laBt, da in dem Reak- 
tionsgemiach verschieden gefarbte Yerbb. yorliegen, dureh die Abweicbungen yon 
dem Beerschcn Absorptionsgeaetz berbeigefiihrt werden.

Darch tropfenweise Zugabe yon NH,OH in absol. A. zu I  in absol. A. unter 
Eisktihlung (3 W ochen) konnte in gerieger Ansbeute ein Dioxim des o-Phthal- 
aldehydt, C8H80,N ,-2H ,0, isoliert werden. Schwachgelbe Krystalle, F. 105° (un- 
Bcharf), bei 150° Zera. Geht bei langerem Erbitzen bei 80° (Vak.) wahracheinlich 
in das Anhydrid C„H,ON, tiber. — o-Phthalaldehyddiphenylhydrazon, F. 196' (bei 
185* Dunkelfiirbung). — Beim ZusammengieBcn sd., abs , alkoh. Lagg. yon 1 Mol I  
u. 2 Mol. p-Nitrophenylhydrazon bildete aich ein orangefarbener Nd. yon o-Phthdl- 
aldehyddi-p-nitrophenylhydrazon, „a-Form“, F. 244—245° (unter Zera.), unl. in organ. 
Losungamm. Bei Veres., die beiden anderen moglieben Isomeren darzu9tellen, 
wurde bei Einw. yon HCl-Gas auf die a-Form, auspendiert in CHC1, (Eiskuhlung, 
1 Stde.) nach zweitagigem Stehen ein zweitea laomerea gewonnen, die „fi-Form“, 
dunkelrot, Zera. bei 20S°. — Veras., Iaochinolin dureh Einw. yon CH,NH, 
auf I  darzustellen, miBlangen. (Bec. tray. cbim. Paya-Baa 43. 93—102. Leiden, 
Uniy.) N itsc h e .

Andrś Meyer, Der tynthetiicht Campher; tein gegenwartiger Stand. Zusammen- 
fagsender Bericht fiber die Geschichte dea synthet. Camphers u. uber die chem. 
Rkk. u. Daratellungamethoden, die zum Campher fuhren, nebat Literaturzuaammen- 
stellung. (Buli. Soc. Chim. de France [4] 35. 1—16.) N itsche .

J. Boeseken und P. H. Hermana, Dic Konfiguration der Eydróbenioine im 
Zuiammenhang mit der Lagerung der Eydroiylgruppen im Baume. (Vgl. BOESEKEN, 
S. 313. 314.) Die Hydroiyeauren bilden im ganzen cycl. Acetonyerbb. u. Boreśiure- 
komplese um so leichter, je starker die Carbinolgruppe Bubatituiert ist, unabbangig 
yon der K. der Saure. Bei mebrwertigen Alkoholen kann das Anlagem gewisser 
Gruppen wie COOH u. CONH, die ungfinstige Lagerung der OH-Gruppen im 
Ranm, die die B, von Borsaurekompleien erschwert, wieder in eine gflnfitige yer-
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wandeln. Findet man bei Verbb. mit 2OH u. zwei gleichen aubatituierten G-ruppon 
yerschiedene Fabigkeit, Boraaure- u. cycl. Acetonverbb. zu geben (wie bei Wein- 
auuren), go kann daa nur auf der veracbiedenen Lagerung im Baum beruhen. 
Dieaer Fali liegt aueh bei rac. u. i-Hydrobtttzoin vor, wo die Acetongleicbgewichta- 
konatante fiir die rac. Verb. bei 25° 8,56, bai 50° 4,29 ist, fur die i-Verb. nur
0,44 bezw. 0,266 u. die i-Verb. das Leitvermogen yon Boraaure acbwacb erniedrigt, 
wahrend die rac. ea um 10 Einheiten erhoht. Der Grund ist, daB aich die Phenyl- 
gruppen weit starker abatofien ala die OH-Gruppen; dem auperponiert aich viel- 
leicht noch die AbatoSung der Phenyl- u. der OH-Gruppe, die aua dem eigentiim- 
lichen Verb. dea PhenyM-cycloheiandiola-1,2 folgt. — Eine genaue Kenntnis der 
raumlichen Lagerung lSBt aich aus dem Verh. gegen Aceton u. gegen BorBaure 
nicht ableiten, weil dabei zu yiel unbekannte Faktoren mitapielen. Die o-Dihydr- 
oiyderiw. des Bzls. bilden keine Acetonyerbb , obwohl ihre OH-Gruppen b o  gut 
wie aicher „giinatig“ liegen; man hat eben nicht nur mit dem Acetongleicbgewicht 
za tun, aondern auch mit dem anderen: giinstige Molekeln ungunstige Molekeln. 
Die Schnelligkeit dieser UmlageruDg hangt von der Art der Gruppen an den 
C-Atomen ab, ferner yon dem Abatand zwischen der ganBtigen u. der Gleich- 
gewichtalage. lat Ki die Konatante dea Gleicbgewichts zwischen gunatigen u. 
ungflnstigen Molekeln, K, die Konatante fiir das Gleichgewicht zwiachen guustigen 
Molekeln, Acetonyerbindung, W. u. Aceton, b o  ist in wsa. Legg. von Aceton u. 
Hydrobenzoin daa Verhaltnis zwiachen Acetonverb. u. Hydrobenzoin =  Kj-K,; 
nimmt man K, fiir beide Isomere ais gleich an, ao erhalt man ein relatiyes MaB 
fiir den Prozentaatz der giłnatig gelegenen OH-Gruppen. — Bei der Beeinflueaung 
dea Leitrermogena yon Boraaure liegen die Yerhaltnisse weit komplizierter. 
(Koniaki. Akad. van Wetenaeh. Amaterdam, Wiak. en Natk. Afd. 33 . 27—32. . 
Delft.) W. A. K o th .

Arnaldo P in tti, Wirltung des Lichts auf die Ldsungen vcrschiedener organi- 
schen Subałansen in Chlorpikrin. (Vgl. Gasz. chim. ital. 51. I. 145; C. 1921. III. 
611.) Chlorpikrin wirkt je nach der Natur der mit ihm zuaammen belichteten Sub- 
stanz osydierend, chlorierend oder nitrierend. Aub Eg. entateht Oxalsaure (I) u. 
Monochlore&sigaaure, daneben Cl,, HC1 u. HNOS) aua Bernsteimaurediathyleiter. 
Bernsteinaaure u. geringe Mengen I ,  aus Salicylsaurtmethylcstcr ChlorBalicylaaure- 
methylester, I  u. NH4-Tetroialat, aus Toluol Benzoesaure, o-Nitrotoluol u. I ,  aua 
Naphthalin Benzoeaaure u. Phthalaaure. (Atti del 1, Congr. Nat. di Chim. pura 
ed appl, 1923. 437—38. Neapel, Uniy. Sep.) Oh le .

P. F ried lan d e rf und L, Sander, 'Ober indigoide Farbstoffe. Vff. konden- 
sieren Isatinanil mit Naphthsultam, in welchem das durch —SOs— acidifizierte 
NH wie bei Phenolen tautomer reagiert, zu Farbatoff I. Naphthostyril u. p-Toluol- 
aulfonyl-a-naphthylamin geben die Kk. nicht. — Naphtfuultamchinon gibt mit Oxy- 
ihionaphłhen Farbatoff II. — Aua «-Tetralon erhielten Herzog u .  K beidl (Ber. 
Dtach. Chem. Ges. 55. 3396; C. 1923. I. 349) je einen indigoiden Farbatoff mit 
Isatinanil u. Thionaphthenchinonanil. Nach Vff. ist der eratere aber nicht 3,4-Di- 
hydro-2-naphthalin-2'-indolindigo, aondern unreiner 2-Naphthalin-2'-indoUndigo-, fiir 
den zweiten laBt aich eine Entacheidung zwiachen III. u. 2-Naphthalin-2'-tbionaph- 
thenindigo nicht treffen, da letzterer noch nicht direkt zuganglich ist. Ahnliches 
gilt f3r den Indigo aua Tetralon u. 6-AthoiythionaphthenchinonaniL 

S O ,.N  SO ,-N H  Q

: C < ^ ° > C eH4 l ^ l ^ H ,
H,
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Verss. nur Syntbese von III. aus Ozythionaphthen u. l,2-Tetralinchinon-2-anil 
seheifern daran, daB bei Kondenaation yon a-Tetralon mit Nitroeobenzol nicbt das 
gen. Anil, sondern 2-Anilino-l,4-naphthochinonmonoanil-4 entsteht. Dies wurde von 
Edleh (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 3 9 . 1038; C. 1 9 0 6 . I. 1350) aua a-Naphthol u. 
Nitrosobenzol erbalten. Vff. erhalten bei analoger Bk. zwischen fi-Chlor-cc-naphthol 
u. Nitrosobemol mit NHS 2-Chlor-l,4-naphthochinonmonoanil-4, mit NaOH dagegen 
das Euleracbe Anil. Das 2-Chloranil laBt sich mit Oiythionaphtben nicht konden- 
sieren. Das entsprecbende 2-Methoxyanil dagegen gibt mit Osythionaphthen unter 
AbBpaltung des ^3-Substitucnten (vgl. FeieS u. Ehlees, Ber. Dtuch. Chem. Ges. 56. 
1308; C. 1923 . III. 448) 4-Anilino-2-naphthalin-2'-thionapht}ienindigo. — Die Farb- 
aufhellung durch N-Substitution beatatigt sieh bei einigen N-Acylindigos, insbeeondere 
dem gelben N,N'-Oialylindigo. — Farbstoff aut Naphthsultam u. IsatinanU, 
CuHuOjNjS (I.). Dunkelblauyiolette Nadeln aus Nitrobenzol. Nicht yerkilpbar.
— Farbstoff aus NaphthsuUamchinon w. Oxythionaphthen, Ci8H90 4NS, (II.). Fast 
schwarze Nadelchen aus Nitrobenzol. Konz. Lsgg. in Xylol Durcbsicht rot, Auf- 
sicht blau. — 2-Dihydronaphthalin-2’-indoUndigo. Nicbt rein faBbar; Eitrakte mit 
A. zeigen reines Spektrum des 2-Naphthalin-2'-indolindigos, Alkalispaltung gibt
l-Oiy-2-naphthaldehyd. — 2-Dihydronaphthalin-2'-thionaphthenindigo (III.?;. Ana- 
lysenwerte liegen zwischen denen fiłr III. u. fflr den entsprechenden Naphthalin- 
indigo. NaOH in W. +  A. gibt hellgrungelbe Wasieradditioniterb, wahrachein- 
lich unter Óffnung des Thionaphthenringes wie beim Thionaphthenchinon; dieYerb. 
gibt bei Erwarmen mit Sauren den Farbstoff, mit K,Fe(CN)8 ein Disulfid. — 6-Ath- 
oxy thionaphthenchinon- 2-anil, CłSH,,OsNS. Gelbe Nadeln aua A., F. 118—119s. SIL 
in A. u. Bzl. — 3,4-Dihydronaphthalin-6'-iithoxy-2'-thionaphthenindigo. Hellbraun- 
rote Krystalle aua Nitrobenzol, Lsgg. yiolettrot. Analyaenwerte zwiachen denen 
fur C,0H18O,S u. CjoHI40,S. — 2-Chlor-l,4-naphthochinonmonoanil-4, C„HlgONCl. 
Bote Nadeln aus A., F.-1120.

(Mit W. Stnhllnger.) N-Acetyl-2 -indol-2'-thionaphthenindigo, C18Hu O,NS, 
hellrot, Auagangsatoff yiolettrot. — Diacełylisoindigo, C,0Hu O4Na, hellziegelrot; Iao- 
indigo dunkelgranatrot. — N,N'-Bisdichloracetylindigo, C,0H11OłN,Cl,, aua Indigo 
in Xylol mit Chloracetylchlorid. Bubinrote Pyramiden. — N,N'-Oxalylindigo, 
C18He0 4N,. Darat. mit Oialylchlorid in Nitrobenzol. Gelbe Nadeln, F. iiber 300*. 
(Ber. Dtsch. Chem. Gea. 57. 637—48. Darmstadt, Techn. Hochach.) A b n d t .

P. F ried lan d e rf  und L. Sander, Uber die Aufspa.Uu.ng indigoidtr Farbttoffe 
durch Alkalien. Im Gegensats zu yielen anderen indigoiden Farbatoffen, die bei 
AlkalispaltUDg ais eine Komponente einen o-Oiyaldehyd liefern, wird Thioindigo 
durch was. Laugen nicht, durch alkoh. KOH dagegen symmetr. in Oxythionaphthen 
u. Thionaphthenchinon gespalten, die nach Ansauern u. Erwarmen der Lsg. sicb zu 
Thioindirubin (2-Thionaphthen-3'-thionaphthenindigo) kondenaieren. Aus der alkal. 
Lsg. laBt sich Oiythionaphthen durch COs, Thionaphthenchinon durch HC1 fallen. 
6,0'Dichlorthioindigo erleidet die analoge Spaltung schwer, 6,6,-Dichlor-4,4'-dimethyl- 
thioindigo kaum. — Isoindigo wird durch NaOH in W. mit etwas A. in 2 Bichtungen 
gespalten:

HC--------------C-OH C — C
I. C,H4<  >CO OC< >C ,H 4 C,H4<  >CO OC< >C„H4

NH NH NH HN

CH III. C-COOH COOH

-  0 Oo3 > - -
N NH N NH

6-ChXorihionapMhenchinon-p-dimtthy\amino-2-anil, CuHnONjSCl, aus 6-Clor-
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orythionsphthen u. p-Nitrosodimethylanilin. Rote, granechillernde PriBmen aus 
Toluol, F. 190°. — 6- Chlorthionaphthenchinon, C8H,0,SC1, aus dem vorigen mit 
15*/o HC1. Orangegelbe Nadeln aus A., F. 134°. B., wenig, bei Alkalispaltung 
von 6,6'-Dichlorthioindigo. — 6-Chlor-4-met}iyUhionaphthenchinon, C,H,0,SC1,*) B., 
wenig, bei Alkalispaltung des 6,6'-Dichlor-4,4'-dimetbylthioindigo; synthet. iiber 
das Anil (F. 123,5°;, rotgelbe Nadeln, F. 132°. — Itoindigo. Darst. nacb B. H o m o lk a  
durch Red. yon Isatin mit Na,S u. NH, in W. — Verb. I ,  C^HuOjN,. Fallt 
nach Kochen yon Isoindigo m it n. NaOH u. A., yollatandig mit CO,. Farblose 
Tafelchen aua Eg., F. u. Zers. 250—280°. L. in NaOH, unl. in Na,COs. Gibt 
mit Essigsaureanhydrid DiacctyliBoindigo. — Verb. I I ,  C„HI0O,N,, aus dem Filtrat 
des yorigen mit Essigsaure. Gelbe Nadeln aus A. -(- NaOH mit Eg. L. in 
NaHCO,, Na-Salz, C„H,0,N,Na +  3H,0, gelbe Nadeln. Verb. II. zerfallt oberhalb 
300° in CO, u. Ghinindolin III., gelbe, Bublimierbare Blattchen aus Nitrobzl., 
F. 337°; mit Essigsaureanhydrid Acetylcbinindolin, farblose Nadeln, F. 185° 
(G a b r ie l  u. E sch en b a ch , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 3 0 . 3020; C. 9 8 . I. 341). 
(Ber. DtBch. Chem. Ges. 57. 648—52. Darmstadt, Techn. Hochsch.) ARNDT.

A. F. Holleman, Ober einige Saccharinderimte. Studie iiber die Geschmaeks- 
eigenschaften bereits bekannter Bowie neu dargeatellter Saccbarinderiyy. DargCBtellt 
wurde das „Thibsaccharin“ (I.). Ausgangspunkt war o-Chlornitrobeniol, das durch 
Na,S, in ein Dinitrobenzoldisulfid iibergefiihrt wurde, desaen Oiydation o-Nitro- 
bentolsulfonsSure u. Red. o-AnilinsulfosSure lieferte. Diazotieren, Einw. yon K-Xan- 
thogenat u. Erhitzen der Lsg. fUhrte zu NaO,SC6H4SCSOC,H6, das durch Oiydation 
mit HNO, Benzol-o-disulfonsfiure iiber das Ba-Salz lieferte. Das Disulfochlorid 
dieser Saure gab mit NH, das NHt-Salz des Thiosaccharins, C„H([S01]2*NH-NH, 
-j- 1H ,0; Krystalle, slL in  W., sehr suB schmeekend mit bitterem Nachge8chmack 
auch bei Verd. 1 : 1000, jedoch schwScher ais Saccharin. Ebenso Na- u. Ca-Salz. 
Thiosaccharin selbst ( s u b  dem Ba Salz) ist sehr hygroskop. u. auBerst 1. in W. 
Schmeckt gleichieitig atiB u. sauer mit bitterem Nacbgeschmack. — Zur PriifuDg

I. CaHi<gQ*>XH HN 5 °  HN 5 °

rT vY ^P>N H  O - .
SO,— NH CO----NH

des EinflusBes mehrerer —CO—NH—SO,-Gruppen am Benzolkern auf den Ge- 
schmack der betreffenden Yerb. wurden yon Chodfoeb  (oder CHOUFOOR ? d. Ref.) 
die Ditaccłiarine II. u. HI. dargestellt, bei II. ausgebend yom Nitro-m-iylo), bei III. 
vom p-Xylidin. Der Geschmack yon II. ist bitter, der von III. Behr schwach 
bitter. — Der Geschmack dea Imids der Chinolindicarbonsaure (IV.) erwies sich ais 
rein sauer. (Rec. tray. chim. Pays-Bas 4 2 . 839—45. 1923. Amsterdam, Uniy.) Ni.

C. Ratb, Uber ifitramolfkularc Kondensationsreaktionen von Aminoaldehyden 
und Aminoacetalen. II. Ober den Seaktionsnerlauf bei der Bildung des Dihydro- 
cMnolins und eine neue Darstellung von Indolderivaten. (I. ygl. S. 2141.) Die B. 
der Dibydrochinoline erfolgt nicht iiber den kaum auftretenden N-Aldebyd, sondern 
direkt ans dem N-Acetal durch innere Abspaltung yon 2 C,H,OH; denn bei der 
Darst. yon y-Athyl-N,a-dihydrochinolin entsteht daneben y-Athyl-(i-athoxytetra- 
hydrochinolin, das Prod. nur einmaliger Alkoholabspaltung. Aus Anilin, wo das 
betreffende C-Atom nur ein H trSgt, mit fi- Chlorpropionacetal **) entateht y-Athoxy- 
tełrdhydrochinolin; die B. yon Dihydrochinolin, die bier nur durch andereartige

*) Im Original CBH160,SC1. D. Ref.
**) D ie in Mitt. I  ais (J-Halogonacetalo bezeichneten Stoffe sind die a-Yerbb. Prirat- 

mitteilung des Tfs.
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zweite Abapaltung moglich iat, tritt ganz zuriick. — Die Darst. yon Indolen 
auf glcichem Wego gelingt aus Anilin u. Chloracetal nicbt; hier wird nur Mono- 
n. Diathylanilin gewonnen. Dagegen gibt N-Atbylanilin mit Halogenacetal neben- 
einander N-Athylindol n. N-Athyl @-athoxy-@,y-dthydroindól.

Y ersuche (mit G. Prange). 4-Athyl-N,ccdihydrochinoUn, C„H1SN. Aua 
o-Aminopropylbenzol n. Chloracetal (250°, 7 Stdn.). Hellgelbea, schwaeh teerartig 
riechendcs Ol, Kp.,7 125—135°. Chlorhydrat CUH1SN,HC1, aehr hygroakop. — 
4-Athyl-3-dihoay-Py-Utrahydroehinolin, C18HI9ON. Bei Darst dea yorigen Praktion 
175—185°. Zabfl. Ol, Kp.„ 180—185°. — 4-Athoxy-Py-tetrahydrochinolin, CtlH15ON, 
gelbbrannes, zabfl. Ol, Kp. 264—270°. Bei Darst. geringe Praktion 220—230° (Di- 
hydrochinolin?j. — N-Athyl-3-athoxy-N,a-dihydroindol, C,,H1TON. Aus N-Mono- 
Sthylanilin u. Bromacetal; Fraktion II., Kp.jt 153—163°, gelbea Ol, Fichtenapanrk. 
Chlorhydrat CltH17ON,HCl olig. — Bei Darat. Fraktion I., Kp.780 236—240° ist 
N-Athylindól. (Ber. Otsch. Chem. Gea. 57. 715—18. Berlin, Landw. Hochsch.) A b n d t.

Efisio Mameli, Umwandlungen von Furanringen in Oxazinringen. (Vgl. Gazz. 
chim. ital. 52. II. 184; C. 1923 . I. 1456.) Aus Phenol hat Yf. uber die Yerbb. I - I I I

0 0 ? 0 ^ r - oH ® ns
c o

das 2,4-Diletobenzoisoxazin IV. dargeatellt n. ans o- u. p-Kre8ol die entaprechenden 
Methylderiyy. deaselben. (Atti del 1. Congr. Nat. di Chim. pura ed appl. 1923 . 
436. Perugia, Uniy. Sep.) Oh le .

W ilfrid Lawson, W illiam  Henry Perkln jun. und Eobert Eoblnion, Earmin 
und Harmalin. VII. Synthese von Apoharmin und einigen Carbolin- und Copyrm- 
derivaten. (VI. vgL Journ. Chem. Soc. London 121. 1872; C. 1923 . L 1173.) Die 
formale Ahnlichkeit von Harmin (VII) u. Carbazol yeranlaBte Vff., die Methode 
von DELfiTEA. u. Ullm ann (Arch. Sc. pbya. et n a t Genźye [5] 17. 78 [1904]) zur 
Synthese yon Carbazolderiw. Uber die Arylbenzotriazole auf die Carboline zu tiber- 
tragen. 2-Chlorpyridin reagiert leicht mit o-Phenylendiamin unter B. yon N-u-Pyri- 
dyl-o-phenylendiamin, das ohno Isolierung in 1-cć-Pyridylbenzotriazol (I) iibergefiihrt 
wurde. Dieses geht beim Erhitzen mit ZnClt in kleinen Portionen (0,05 g) unter 
lebhafter Rk. in 3-Carbolin (II) iiber. Auf dem gleichen Wege laBt sich anch ans
2-Chlorchinolin das Benzo-3-carbolin (III) gewinnen, ident. mit dem ChinindoUn 
yon G abriel u. Eschenbach (Ber. Dtsch. Chem. Gea. 3 0 . 3020 [1897]). Dieaes 
Verf. yeraagt jedoch bei der tJbertragung auf ^-Chlorpyridin. Es wurde daher 
versucht, die gewiinachten Deriw. dea ^  Pyridyl-o-phenylendiamins durch Kond. 
von Deriyy. des fi-Aminopyridint mit Halogennitrobenzolen mit labilem Halogen zu 
erhalten. Zunachat wurden die Chinolinderiyy. gepruft. Daa 3-Aminochinaldin 
lieB aich aus dem Imid der 2-MethylchinoUn-3,4-dicarb<msaure (IV) Ober die 3-Amino-
2-mełhylchinolin-4 carboniaure (V) in guter AuBbeute darstellen, reagierte jedoch 
nicht mit Chlornitrobenzolen. — Die groBe Widerstandafahigkeit dea beterocycl. 
Ringsystema dea Apoharmins gegen OiydationBmittel fiibrte Vfi. dazu, dasselbe dar- 
zustellen durch Abbau yon synthet gewonnenen Dibenzoapobarminderiyy. Diese 
entstehen leicht durch Kondensation von Biaminoverairon (*= 6,6'-Diamino-3,3'l4,4'- 
tctramcthoxybenzophenon) (TI) mit m-Bromacetophenon oder Bromaceton in w. Eg. 
Im 1. Falie scheidet sich ais Zwiachenprod. das Bromhydrat des N-Phenacylamino- 
teratrons (YIH) ab, das mit ad. alkoh. KOH sofort Phenyldiveratroharmyrin (IX) 
liefert Im 2. Falle biidet sich direkt Mcthyldivtratroharmyrin (X), jedoch in 
schlechtor Ansbeute. (Anm.: Die friiher ais Apoharmyrin bezeichnete Baae

— 7-Pyrindol (XI) wird nunmehr nur Harmyrin genannt) Mit ad. konz.
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HJ geht dieses in Methyltetraozydibenzoharmyrin (XII) uber, das bei der Oiydation 
mit H,CrOł eine U., nieht isolierte Saure, wahracheinlieh X III  liefert. Nach Ent- 
femung des Cr, NH, u. des groBtenTeiles der Alkalisalie wurde die resultierende, 
mit H,S04 schwach angesauerte Lsg. unter Druck 10 Stdn. auf 200° erhitzt u. gab 
so eine geringe Menge einer in W. wł. Saure (XIV) (Nadeln), die bei der Dest. 
mit Natronkalk eine Spur von Apoharmin lieferte. — Durch Kondensation von T I 
mit Verbb., die die Gruppe —CO—CH,—CO— entbalten, lassen sich auch Deriw. 
des 2,7-Naphthyridins {Copyrins) von der allgemeinen Formel XV autbauen. — Zur 
Gewinnung von 2-M,tthyl-3-aminopyridin, dessen KondenBationsfahigkeit mit Halogen- 
nitrobenzolen nachgeprtift werden soli, schlugen Vff. folgenden Weg ein: Athyl- 
einnamoylpyrurat laBt sich mit fi-Aminocrotonsaureestcr mm 2-Methyl-6-styryl- 
pyridindicarbonsaureester (XYI) kondensieren, dessen freie SSure in alkal. Lsg. mit 
KMnO* lur 2-Methylpyridin-3,i,6-tricarbonsdure (XTII| oiydiert wird. Diese spaltet 
mit verd. H,S04 bei 200° CO, ab unter B. der 2-MełhylcinchomeronBiiure. XVII 
ist nieht ident. mit der von D obbie  u . L ahder  (Journ. Chem. Soc. London 81. 
154 [1902]) aus Corydalin erhaltenen Methylpyridintricarbonsaure. In Anbetracht 
der Beobachtung G adamers (Arcb. der Pharm. 253. 274; C. 1915. II. 712), daB 
die opt. Aktivitat des Corydalins bei der Oiydation zum Didehydrocorydalin ver- 
loren geht, erteilen Yff. jenem Alkaloid die Konst. XYIH.

8 C l
N NH NH

CH.-O
CH3.0 |O ^ '3 I n i i j

S ^ ^ c o — ^ N o c h ,
CH,

<5o ^ n h

C«H.

JOCH

OH.O0 O _
ĆH.

CH,

CH • ° U  U OCH, C H . o l ^ J ^ J f -
CH,U OCHs CHaO CH, CH,

Y ersuche. I ,  C11H8N<, aus CH,OH, dann aus Bil. prismat. Nadeln, F. 110 
his 111*. Pikrat, wl. — II , CuHsNt, aus Bil. Nadeln, F. 210°, U. in CH.OH, A., 
Aceton, Essigester, wl. in A. u. sd. W.; die Lsg. in Bil. fluoresciert stark violett, 
die Lsgg. der Salie nieht Chlorhydrat, Nadeln, wl. in verd. HC1. Mercwrichlorid- 
doppelsaU, Nadeln, wl. in W. Oxalał, mkr. NadelcbeD, wl. in W. Pikrat, kanarien- 
gelbe Nadelchen, F. 260—264°, wl. in Eg., Aceton. Nach der Red. mit Na in I b o -  

amylalkohol gibt das Carbolin mit alkoh. p-Dimethylaminobenialdehyd Magenta- 
farbung, gegen W. bestSndig. — l-a-Chinolylbenzotriazol, C ^ H ,,^ , aus 2-Chlor-
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chinolin u. o-Phenylendiamin in Ggw. von Cu-Pulver (wahrscheinlieh unnotig) bei 
150° unter 20 mm Druck 7 Stdn. u. Behandlung des Reaktionsprod. mit NaNO, -f- 
HC1 in A. Aus A., Eaaigester, schlieBlich aua Bzl. Prismen vom F. 145°, durchweg 
ttI. Ist bei 12 mm unzers. deatillierbar. — Beim Erhitzen unter Atmoapharendruck 
lebhafte Zers. unter Sublimation yon I I I , aua Nitrobenzol mattgelbe Blattchen yom 
F. 346°, 1. in H ,S041 wl. in Eaaigester mit intensiyer yioletter Fluorescenz. — An- 
hydrid der 2-MethylchinoUn-3,4-dicarb<msdure, CltH70,N, sublimiert beim energ. Er- 
hitzen der freien Saure; aua Bzl. Prismen yom F. 218°. — IV, Ci»Ha 0,N„ aus der 
freien Sauro mit Harnstoff bei 230°, aus Essigester mattgelbe Nadeln, F. 257°, 
durchweg wl. — V, Cu H,0O,Ns, aus ad. yeid. HCl mit Na-Acetat mattgelbe Nadeln, 
F. 221 — 222° (Zers ). — 3-Aminochinaldin, C[0H„NS, aua yorat. Verb. beim F.; aus 
A. Prismen, F. 160—160,5°. Auabeute 92%. Die Lag. in verd. Sauren fluoresciert 
Behr atark blauyiolett. lat diazotierbar u. gibt dann ziemlich licht- u. waschechte 
karmoiainrote Farbstoffe. Die Baae kuppelt auch mit Diazoniumsalzen. Chinaldin- 
azoaminochinaldin, terracottafarbiger Nd. — Pikrat von XVI, CgSH,,Ou N4, aus sd. 
A. oder Aceton -f- CH,OH gelbe Nadeln, F. 147,5—148°. — 2-Methyl-6-styryl- 
pyridin-3,4-dicarbonsaure, C„Hu 0 1N, aua Eg. oder HCOOH -j- W. mattgelbe 
Prismen, F. 220—221°, durchweg swl. Sulfat, gelbe Nadeln, wl. in W. Mit ad. 
A. in Ggw. yon H,S04 Sulfat des Diathylesters, gelbe Nadeln. Die Saure gibt mit 
Eeaorcin eine orangegelbe Schmelze, kirschrot 1. in NaOH mit intensiyer griiner 
Fluorescenz. Mit sd. Anilin liefert die Saure 2 stereomere Phenylimide, C^H^OjN,, 
A) unl. in ad. Esaigeater, F. 228—230°, intensiyer gelb ala B), 1. in ad. Eaaigester, 
aua Xy)ol Nadeln, F. 203—204°. A) geht beim UmloBen aua Xylol in B) uber. — 
XVII, C,H,0eN*3H,0, aus W. Prismen, die bei 100° 2,5 Mol., bei 120° das letzte
0,5 Mol. W. yerlieren; F. 223° (Zera.). K-Ba-Salz, krystallin. Nd., wl. in W. 
K-Salz, C4H„06NK, Nadeln. Ba-Salz, Nadeln. Pb-Salz, bwI. in ad. W. Ag-Salz, 
gelatinoser Nd., beim Eochen krystallin. Gu-Salz, nahezu farbloaer Nd., aus ad. 
W. blaBblaue Nadeln. Fe-Salz, C^H^OjjN,Fe-411,0, glanzende, braunlichrote 
Prismen, charakteriBt. — Mit ad. Anilin entsteht aus der Saure das Anilid de» 
Phenylimids, CflHI608N„ aus A. Nadeln, F. 237°, u. das Phtnylimid der 2-Mcthyl- 
pyridin-3,4-dicarlonsdure, Cj,H10O,N,, glitzernde Platten, F. 190°, 11. in A. Die
2-Methylpyridin-3,4-dicarbonsdure aelbst, C8H,01N, entsteht aus XVII dureh 9-std. 
Erhitzen mit W. +  1 Tropfen H,S04 im Rohr auf 200°. Aus W. Prismen, F. 252 
bia 256° (Zers.). Gibt glanzende Fiuoresceinrk. — Daa Cu-Salz ist in k. W. leichter 
1* ais in w.

Veratron, C17H,80 6, aua dem Chlorid der Veratrumsaure u. Yeratrol in CS, u. 
A1CI, bei Zimmerteinp. (12 Stdn.). Auabeute ca. 55% der Theorie. — 6,ff-Dinitro- 
neratron, CuH1,OłN1, aus Veratron mit HNO, (D. 1,42), aus .Eg. Nadeln, F. 225°, 
durchweg wl.; orangerot 1. in konz. H,SOi. — VI, CuB,0OjN,, dureh Schutteln 
der yorat. Verb. mit Eg., konz. HCl u. Sn. Aus CH,OH gelbe Prismen, aus Bzl. 
rhomb. Platten, F. 210°, swl. in A., BzL, A., farbloa in yerd. HCl. A ub der diazo- 
tierten gelben Lsg. fallt mit NH, ein scharlacbroter Nd., mit ^-Naphthol tiefblau- 
roter Nd., 1. in H,S04 mit intensiyer dunkler Purpurfarbe. Die Oberfuhrung dea 
Amius in Tetramethoxyacridon gelang nieht. Die h. Lsg. des Amina in H,S04 
farbt sich auf Zusatz yon Zn-Staub orangerot. — Diacetylderin., C^H^OjN,, aus A. 
mattgelbe Nadeln, F 203°. In Eg. suspendiert liefert ea mit HNO, (D. 1,42) 6-Nitro- 
acetoneratrylamid, NO,• C,H,(OCH,),• NH• CO• CH„ aus A. gelbe Nadeln yom F. 199°.
— VIII, C,6H,60,N„ aus A. griinlichgclbe Nadeln, F. 185—186° (Zers), zl, in Chlf., 
swl. in yerd. HCl. Diazotiert kuppelt es mit ^9-Naphthol zu einer roten Azoyeib.
— VIH geht mit sd. Eg. oder konz. H,S04 in IX, ClSH „04N„ iiber. Aus CH,OH, 
A. oder Toluol Prismen, F. 145 — 148° (Schaumen), die Loaungamm. enthalten. In 
neutraler Lsg. intensiye yiolette Fluorescenz, in saurer schwach grflne, in H,S04
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starker. Ist 11. in  A. u. Aceton, sonet wL Die Sake Bind gelb u. wl. in W. mit 
Ausnabme dea Acetats. — X , C,oH,0O,N,, aus waa. A. Nadeln mit 2H ,0, aus 
Tolnol waaserfrei in rhomb. Piismen, F. 254°, 11. in A., Aceton, bwI. in Bil., L in 
sd. W., ohna beim Abktihlen zu kryatallisieren; die k. Leg. ist sebr yiacoa; auf An- 
impfen Kryatallbrei. Die Lag. in Bzl. zeigt violette Fluorescenz. Starkę Base, die 
an der Luft CO, antieht. Salze gelb u. wl. in W. mit Ausnabme dea Cblorbydrata
u. Acetata. Die aauren Lsgg. zeigen griine Fluorescenz. — Methosulfat, C„H,60 8N,S, 
rub A. orangegelbe Nadeln, 11. in W.; die Lag. in verd. A. zeigen lebbafte blau- 
grune Fluorescenz. Die wsa. Lag. gibt mit NaOH orangefarbigen Nd. — Jodhydrat 
yon XII, C18H1S0 4N,J, gelbe Nadeln, 11. in W., ad. A., wl. in Eg. In verd. A- 
glanzende grune Fluorescenz. Mit Na-Acetat dar aus die freie BaBe, amorpber matt- 
gelber Nd., 1. in yerd. NaOH mit blaner Fluorescenz; leicht an der Luft oxy- 
dierbar.

Dimethyldiverałrocopyrin (XY, R =  R' =  CH,), C „H „04N„ aus VI u. Acetyl- 
sceton in ad. Eg.; aua n-Butylalkobol Nadeln F. 230—231°, durchweg awl.; die 
neutralen Lsgg. zeigen rotlich yiolette, die gelben Salze inabesondere in alkob. Lsg. 
blfiulichgrune Fluorescenz. Beim Erhitzen mit PhtbaU&ureanbydrid beobachtet man 
folgendea Farbenspiel: griin — >* indigoblau — >■ karmoiainrot — y  tiefńolettbraun. 
Die Salze aind wl. in W. mit Ausnahme des Acetata. Niłrat, C ,,H„0łNł '2HN01I 
aua Aceton dicke Nadeln, aua W. kleine Nadeln mit Krystallwasser. Ptkrat, 
3CMH ,,04N,-5C,H,0,N„ aus Aceton gelbe Nadeln, die sich oberhalb 200° dunkel 
farben; Zers. bei 245°. — Phenylmcthyldiwratrocopyrin, C,:H140 4N,, aua YI u. Ben- 
zoylaceton; aua n-Batylalkohol Nadeln F. 270°. Durchweg swl. Gibt mit Phthal- 
saureanhydrid eine orangefarbige Schmelze. Die sauren Lsgg. der Base in A. u. 
Eg. zeigen griine Fluorescenz, nicht dagegen die neutralen u. die in H,S04. Mer- 
curichloriddoppeUdlz mkr. gelbe Nadeln, fast unl. in W. — Diphenyldieeratrocopyrin, 
C j jH ,^ ^ ,  aus YI u. Dibenzoylmethan; auB Nitrobenzol -f* A. schwachgelbc Nadel- 
buachel F. 362“, zl. in ad. Pyridin, sonat durchweg swl. Scbwacbe Base. Salze 
gelb u. awl. in W. mit gruner Fluorescenz, die auf Zusatz yon A. verachwindet. 
Die neutralen Lagg. der Base fluoreacieren nicht. Sie ist unl. in Eg., gelbl. in 
HCOOH; das Formiat wird durch W. zers. — o-Phtnylendiveratocopyrin, C^H.oO.N,, 
aus YI u. 1,3-Diketobydrinden; aus Nitrobenzol n-Butylalkohol, blat!gelbe Nadeln
F. 304°, durchweg swl. mit Ausnahme von sd. Nitrobenzol. Die Lag. in sd. 
n-Butylalkohol zeigt blaulicbgriine, die in sd. Xylol rein blaue Fluorescenz. Die 
wss. gelben bia orangeroten L sgg. der Salze fluoreacieren nicht, die sauren alkoh. 
LBgg. dagegen blaulichgriin. Chlorhydrat, aus Eg. braunlich roter Nd., beim Kochen 
acharlachrote Priamen. Sulfat, aus Eg. rote Nadelchen; Nitrat rote mkr. Prismen. 
DaB Formiat bildet kolloidale wss. Lsg., ziemlich viscos selbst in betrSchtlicher 
Verd., sehr verd. Lsg. schaumen beim Schiitteln. — Oxymethyldivtratrocopyrin,
C,JH,0OłN„ aus YI u. AceteBsigester; aua Chinolin Nadeln F. zwischen 320 u. 330°, 
ł. in h. Nitrobenzol u. Chinolin, sonat swl. das Chlorhydrat in A. zeigt gelblich 
grune, die Base in alkoh. KOH grune FluoreBcenz, die auf Zusatz yon W. yer- 
schwindet; in h. Chinolin blaulich yiolette Fluorescenz. Chlorhydrat, orangegelbe 
Nadeln, wl. in konz. HC1. —■ Dioxydiveratrocopyrin, C„,HlaOeN„ aua YI u. Athyl- 
malonat -f- Piperidin; aus Athylmalonat oder Nitrobenzol gelbe Nadeln F. 300° 
(Zera.), durchweg swl., gelb 1. in alkoh. KOH mit himmelblauer Fluorescenz, in 
Eg. mit blaulich gruner; Sulfat, gelbe Nadelchen, awl. in W.; Chlorhydrat, kanarien- 
gelb, unl. in A. — Aminooxydiveratrocopyrin, C^H^OjN,, aua YI u. Cyanessig- 
B&ureeater; aua Nitrobenzol -f- A. heli lachBfarbige Nadeln. Zera. bei 280°; unl. in
A., 1. in alkoh. KOH, in Eg. mit blaulich yioletter Fluorescenz. Chlorhydrat hell- 
gelb, swl. in W. Diazoniumchlorid, gelb 1. in W., kuppelt mit ^5-Naphthol in Ggw. 
von Na-Acetat in A. zu einer glanzend roten Azoyerb., 1. in NaOH mit tief kirach-
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roter Farbę. — Bei der trocknen Deet. des Ca-o-Chlorbenzoats entsteht statt o-o'- 
Dichlorbenzophenon Xanthon, aus A. Nadeln F. 173°.

6-Oxy-4-phenyl-2-metłiyJpyridin-3-carbonsdure, ClaHu OaN, aus benzoylessigaaurem 
Athyl u. (9-aminccrotonsaurem Athyl bei 130° unter 50 mm Druck 10 Stdn. u. nach- 
folgender Verseifung mit sd. metbylalkob. KOH; aua Eg., dann aus A. Priameu
F. 239—239,5° (Zers.). — 6-Nitroacetoueratron, C10Hu O6N (IX), aus Acetoyeratron 
(10 g) u. HNOs (50ccm; D. 1,42), 5 Min. nach Eintritt klarer Lsg. mit W. gefallt; 
aus A. Nadeln F. 133—133,5°, wl. in A., Bzl. Erst von sd. HNOa (D. 1,42) wird 
es in 4,5-Dinitrovtratról ubergefuhrt. (Vgl. Haeding, Journ. Chem. Soc. London 105. 
2790; C. 1915.1, 366.) — 6-Nitro-3,4-dimethoxyphenyl-i methoxystyrylketon, C18H170 4N, 
aus 6-Nitroacetoveratron u. Anisaldehyd in A. n. in Ggw. von KOH; aus Esaig- 
ester mattgelbe PriBmen F. 170°. Farben sich mit H,SOł tief rot, loaen sich dann 
gelb — y grttn. Das entaprechende Piperonylidenderiv., CleH170 7N, kryatallieiert 
aus Eg. in Plattchen u. Nadeln F. 176—177°; die Schmelze eratarrt wieder; 2. F. 
oberhalb 200°. Swl. in sd. A., blutrot ł. in H,SOł. — 6-Aminoacetoveratron, C10HltOsN, 
aus XIX mit SnCl, +  HCi aus CHaOH Prismen F. 133°, II. in A-, Bzl., unl. in 
PAe., 1. in yerd. Eg. Chlorhydrat, swl. in W. Diazoniumchlorid, gelb 1. in W., 
kuppelt mit /5-Naphthol u. B-Salz zu karmoisinroten Azoyerbb. Die wss. Lag. der 
Baae gibt mit FeCla schmutzig griine, dann tief braune Farbę, nach der Bed. mit 
amalgamiertem Zn u. HCI. Dagegen tief indigoblau — y  giun — >■ braunlichgelb.
— 6-Nitroveratroylpyruvinsaure, CuHnOgN, aus 6-Nitroacetoyeratron u. Athyloialat 
-j- Na-Athylat: aus A., Eg. oder am besten aus Aceton -J- W. Nadeln F. 163°. 
Die alkoh. Lag. gibt mit FeCl, intensive braunrote Farbę. K-Sah, gelb, swl. in 
yerd. KOH. Farbt Baumwolle in Ggw. von NasS,04 bl&ulich giiin, wahrscheinlich 
infolge B. von Tetramethoiyindigotin. — 4-Oxy-6,7-dimethoxychinoUn-2-carbonsaure 
=  Dimethoxykynurcmaurc, Ci,Hu OsN, (XX) aus dem Brenztraubensaurederiy. durch 
Bed. mit FeS04 u. NH„ bei 100°, aus Eg. Nadeln F. 270° (Zers.). Die alkal. Lsgg. 
zeigen eine schwache yiolette, die in konz. H,S04 eine schwach grune Fluorescenz. 
Kuppelt mit p-Nitrobenzoldiazoniumchlorid zu rotlich brauner Azoyerb. — 4- Oxy- 
6,7-dimethoxychinolin, CuHu O,N, durch Erhitzen von XX mit Glycerin. Aus 
OHjOH -)- A. Prismen. 1. F. 165—170°, dann wieder Eretarrung. 2. F. 226° 
Die alkoh. Leg. gibt mit FeC)a braunlicb-rote Farbung. Kuppelt mit Diazonium- 
salzen za roten Azoyerbb. Die Salze sind U. in W. — 6,8-Dibrom-2-methylchinolin- 
4-carbontaure, Cn H,0,NBr,, aus 5,7-Dibromisatin iiber die entsprechende Isatin- 
sSure mit Aceton; aus Eg., dann aus Aceton Nadeln F. 267° (Zers.), durchweg wl. 
Verss., diese Sauro mit wss. NaOH in Ggw. yon Cu-Pulver bei hoher Temp. u. 
Druck zur 2-Metbylpyridin-4,5,6-triearbonsaure zu oiydieren, yerliefen ergebnislos.
— 6-8-Dibrom-2-mcthylchinolin, C10H,NBr„ aus CH,OH Nadeln F. 100°, sil. in Bzl.,
m&Big in A., wl. in W. Die Salze mit Mineralaauren werden yon W. zerlegt. 
Pikrat, aus CH,OH orange gelbe Nadeln F. 155°. Mit Phthalsaureanbydrid l&Bt 
sich die Base zu einer gelben Verb. kondensieren. (Journ. Chem. Soc. London 125. 
626—57. Oiford, Manchester, Uniw.) Ohle.

Hidejiro Nishikawa, 'William Henry Perkin  jnn. und Robert Robinson, 
Karmin und Harmalin. VIII. Die Konstiłułion einigcr Harmalinderivate. (VII. vgl. 
vor#t. Ref.) Nicht nur Harmalinmethosulfat geht, wie frfiher gezeigt, bei der Oiy- 
dation mittels KMn04 in Aceton in N-Mcthylketotetrahydronorharmin (U) uber, 
sondern auch Methylharmalin selbst. Daraus folgt fur dieses die Konat. I. Mit 
yerd. HCI liefert I  Harmaiinmithoch\orid (III). — Acełylharmalin hat die analoge 
Konst IV , denn es liefert bei der katalyt. Red. mit kolloidalem Pd Acetyltetra- 
hydróharmin (V) u. bei der Oiydation mit KMn04 in Aceton ActtylkdoUtrahydro- 
norharmin(YI), das bei der Ein w. yon alkoh. KOH nach 2 Richtungen zerfallt:
1. unter B. yon Kełotetrahydronorharmin (VII) u. 2. unter Aufapaltung des Pyridin-

VI. 1. 165
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ringea zu 6-Methoxy-3-/3-aminoathylindol-2-carl)ontdu,re (VIII). YII entsteht jedoch 
nicht mit alkoh. KOH aus VIII. — Die von O. F is c h e r  (FeBtschrift, Erlangen 
1901; C. 1901. I. 959) durch Ein w. von alkoh. HC1 auf Acetylharmalin gewonnene 
Ease GlsE ls03N, vom F. 164—165", die durch langeres Kochen mit alkoh. KOH 
Harmalin regeneriert, ist gegen KMnO« in Aceton sehr bestandig. Vff. erteilen ihr 
daher die KonBt. IX , ihrem Cblorhydrat X u, den beiden, augenacheinlich stereo- 
meren Diacetylderiw. XI. — Harmalinmethosulfat (XII) reagiert mit KCN analog 
wie Cotarninmetho3ulfat unter B. von Cyanmethylłttrahydroharmin (XIII).

CH,

r ? r - n *CH.oL ^ J ^ ^ J n-CH,
NH C 

UH,

cn,o

CH, CH,

nii n^oH.
NH C NH C

•CO-CH,

UH,

CH,-CH,-NH,
CO,H

NH
CH, CH,

CH,
In  • CO • CH, C H .o l/ J  N • CO ■ CH, • 1,5 H,0

NH C -O H
ÓH, CH,

CH, CH,
'.CH, ,-^ 'N ------- j''''r' N'|CH,
Jn .CO-CH, C H ,o l JL J n . c h ,

C -O -C O -C H , NH CH
X III CN

Y ersuche. I, Cu Hj,ONj, aus X II dargestellt; aua A. Blattchen vom F. 165“
(Zera.), aus A. Prismen mit 0,5H,0. — II , aua Aceton Plattchen, F. 225—226°. —
X III, CjsHuON,• 0,5 H,0, aus A. Blattchen, F. 155—156°. Bei 0° farblos 1. in verd. 
Sauren, beim Erwarmen gelb unter HCN-Entw. u. B. von Methylharmalinsalzen. — 
Harminmethosulfat liefert mit KCN dio Verb. aus A. Prismen,
F. 141°. — YI, ClłHlłO,N,, aus A. Prismen, F. 207—208°, zeigt keine bas. Eigeu-
echaften. — Y II, Cj.HuOjN,, aus verd. A. Prismen, F. 198°, durchweg wl. In 
Bcinen Eigenschaftcn ist es I I  aehr abnlich. Beide sind 1. in konz. H,SO* zunachst 
grunlichgelb, dann gelb, bei schwachem Erwarmen farblos, bei atarkem Erhitzen 
gelbbraun — >■ blaurot; auf Zasati von W. brSunlich purpurrot. — YIII, Cn Bu O,N„ 
aua W. Blattchen, Zers. zwischen 220 u. 250°. Gibt mit p-Dimethyiaminobenz-
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aldehyd u. alkoh. HC1 in der Warme Blaufarbung, bestSndig gegen W. — Hydrato- 
acetylharmalin, C15Hls0 3Na (IX), F. 163°. Chlorhydrat (X), aua Aceton Nadeln, wl. 
in rerd. HC1. ZerB. im Vakuum bei 80“. Mit ad. W. wird die Base regenerieit, 
ebenso mit KON. — XI, C19Hal0 6N„ a) aus verd. A. Nadeln, F. 134—135°, b) aus 
dem gleichen Loaungsro. rhomb. Platten, F. 159—160°, in A. leichter, in Toluol 
weniger 1. ais a). Sd. alkoh. KOH yerseift su Harmalin. (Journ. Chem. Soc. 
London 125. 657—63. Osford, Manchester, St. Andrews Uniw.) O h le .

E. Biochemie.
Leo Loeb und Elizabeth Gilman, Ober das Eindringen von Saure und 

Alkali in lebende Zellen und Uber einen operativen Schutzmechanismus i« Kulturen 
von AmSbocytengewebe. (Vgl. LOEB u. B la n c h a b o , Amer. Journ. Phyaiol. 60. 277;
0. 1922. III. 1094.) Yff. liefien auf Amoboeytengewebe verachieden kon*. NaCl- 
Lsgg. sowie HC1, gefolgt yon NaOH n. umgekehrt einwirken. Auf die in den 
Gewebskulturen auBwachsenden ZelletrSnge ergeben sich die gleichen Wrkgg. wie 
auf das nrsprfingliche Gewebe, aber quantitativ starker. Man muB somit annehmen, 
daB in derartigen Gewebskulturen u. wohl auch im lebenden Organiamus Sehutz- 
vorr. beatehen, etwa EiweiBhilllen, die die Zellen umgeben u. aomit die Wrkgg. 
von Substamen, welche von auBen nur Einw. gebracbt werden, stark abschwacben, 
ohne sie aber ganz aufzuheben. Die ilblichen anorgan. Sauren u, Alkalien dringen 
aehr leicht in das genannte Gewebe ein u. ttben dort ihre typ. Wrkgg. aus. Auch 
hier diirfte die gescbilderte Schutzwrkg. eintreten. Sauren yeruraachen schnelle 
Entfarbung der Zellgranula; diese tritt auch von selbst in neutralen oder schwach 
alkal. Lsgg. ein, aber dann yiel langsamer u. allmablicher. Eine vorflbergehende
B. yon Saure innerhalb der Zelle dUrfte yielleicht eine der Uraachen fflr den 
Bpontanen Verlust der Neutralrotfarbung yon Granulia sein. (Amer. Journ. Physiol. 
67. 526—38. Washington Uniy.) W olff .

E j. Tierphysiologlo.
Henry Brongham  Hutchinaon, WiUiam Smith und Lewis Bland W inter,

Uber den Kohlenhydratstoffwećhsel. II. Die Darstellung einei antidiabciitchen 
Sormons aus Hefe. Teil I. Das nach D udlk y  (Biochemical Journ. 17. 376; C. 
1928. IH. 874) erhaltene u. gereinigte Hefeeitrakt hat Insulinwrkg.; auch hier 
werden Krampfe durch Glucoaeinjektion behoben. Hefe yerschiedener Herknnft 
enthalt yerschiedene Mengen yon Glucókinin. Gait die Hefe, 80 steigt nur bei 
einer uraprilnglich akt. Hefe. die B. yon Glucokinin an. (Biochemical Journ. 17. 
683—92. 1923. Cambridge, Bioch. Lab.) W o l f f .

Henry Brongham Hntohinson, W illiam  Smith und Lewi* Bland W inter, 
Studien Uber den Kohlenhydratstoffwećhsel. III. Ober die Bildung eines antidia.be- 
tischen Hormons durch die Tatigkeit eines Bacillus (Vorldufige Mitteilung.) (II. ygl. 
vorst. Bef) Aub einer Hefe mit Insulinwrkg. wurde auf Nahragar ein colifSrmiger 
Bacillus erhalten. L&Bt man diesen in Peptonw., das 1% Glucoae enthalt, bei 
37° wachaen, kons, dieses, fallt mit A., b o  erhalt man ein Pulyer mit ausgesproshener 
Insulinwrkg. (Biochemical Journ. 17. 764—67. 1923. Cambridge.) W o l f f .

W. Stonn van Leenwen und H. Drzimal, Ober dat Bindungsnermdgen ver- 
ichiedener Sera fiir Salicylsaure. Substanien wie Salicylaaure, Salyarsan, Bor- 
s&ure u, a. werden yom Serum normaler Peraonen gebunden. Ist jedoch dieses 
BindungByermogen mangelhaft, so liegen die Gifte im Blut „frei“ yor, b o  daB die 
betreffenden Personen aus diesem Grund Oberempfindlichkeit fflr die in Frage 
kommenden Gifte zeigen. Wenn diese im „freien“ Zuatand yorliegen, tiben sie 
nicht ihre gewohnliche Wrkg. aus, aondern erzeugen andere Eracheinungen. So ist

165*
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es erklarlich, daB Substamcn ganz yeracbiedener Zub. dieselbe Wrkg. austiben 
kSnnen. — Yerss., ausgefiihrt mit 1,5 mg SaUcyltaure anf 5,0 ccm Serum, zeigten 
ein Bindungsvermogen dea Seruma normaler Personen yon 0,76—0,90 tog aut 5,0 cem. 
Bei Asthmatikern, die keine geateigerte Empfmdliehkeit gegen Aspirin zeigten, 
wurden 0,78—0,90 mg auf 5 ecm Serum gefunden; dagegen bei solchen, die gegen 
Aspirin flberempfindlich waren, 0,0—0,56 mg. Ea wurde festgeBtellt, daB die Unter- 
schiede im Bindungsyermogen der yerachiedenen Sera nicht auf Unterechiede in 
der [H‘] zurUckzufiihren aind. (Rec. trav. chim. Pays-Bas 42. 736—39. 1923. Leiden, 
Uniy.) N its c h e .

Oscar E iddle und Hannah E lizabeth Honeywell, Studien iiber die PhyBio
logie der Zeugung bei V6geln. XVL Ber normale Blutzucker von Tauben und seine 
Betiehungen tu  Alłcr, Geschlecht, Species wid einigen Erkrankungen. (Vgl. H o n ey -  
w b l l  u. E id d le ,  Proc. of the soc. f. exp. biol. and med. 19. 377; C. 1923. 1 .177.) 
Die yeischiedenen Spezies u. Gen era haben meiat yoneinander yerachiedenen, 
charakterist Blutzucker; zwiscben 149 u. 258 mg in 100 ccm Blut. Den Biutzucker 
beeinflussende Begleitumatande wurden auageschlossen, auch Nahe der Oyulation, 
langes EinBperren u. k. Wetter. Tuberkulose Tauben haben abweichende Werte, 
zu hoch oder zu tief. Ascaridia maculoaa ist je nach Species yon yerachiedener 
Einw., bei gewohnlichen u. Ringtauben ohne EinfluB. MSnnliche u. nicht ovu- 
lierende weibliche Tlere zeigen keine bedeutenden Unterschiede im Blutzucker. 
Bei gleicher Species oder Kasae aind die Werte bei Embryonen, Jungen, Er- 
wachsenen u. Alten sehr ahnlich, bei Embryonen unwesentlich niedriger. Wahrend 
die Jungen yon den Alten mit yoryerdautem Futter ernahrt werden, aind die Werte 
hSher; nur in dieaer Periode tritt auch alimentare Hyperglykamie auf. Aua der 
n. H6he des Blutzuckers, dem relatiyen Freiaein von alimentarer Hyperglykamie, 
der Blutzuckerkonatanz bei kurzeń Faetperioden iat auf einen Kohlenhydratstoff- 
wechael zu schlieBen, der yon dem der SSugetiere abweicht. (Amer. Journ. Phyaiol. 
87. 317—32. Columbia Uniy.) W o l f f .

Oscar Eiddle und Hannah. E lizabeth Honeywell, Studien Ober die Physio- 
logie der Zeugung bei Vogeln. XVII. Blutzucker und Oculation bei Inaktivitat oder 
wllkommener Haft. (XVI. vgl. vorat. Ref.) Unter dieaen Bedingungen ainkt der 
Blutzucker yon Tauben in 3—5 Wochen um fast 30°/0. Dieaer Befund ateht in 
engen Beziehungen zum entsprechenden Sinken des Grundatoffwechsels beim Hunde. 
Diese Hypoglykamie ist bei Blutzuckerbeatat. im Laboratorium zu beachten. Die 
Ovulation fallt yollatandig aus; sio jat wahrscheinlich mit einem zeitweiligen An- 
stieg des Blutzuckers yerbunden. (Amer. Journ. Pbyajol. 67. 333 — 36. Columbia- 
Uniy.) W o lff .

Oscar E iddle und Hannah. E lizabeth Honeywell, Studien iiber die Physio- 
logie der Zeugung bei Vógeln. XVIIL Wirkung non koltem Wetter auf Blutzucker 
und Oculationtgrad bei Tauben. (XVII. ygl. yorst. Eef.) Kalte yermindert den 
Blutzucker u. den Grad der Oyulation, wobei der °/<rSatz der Ablage einzelner 
Eier statt der n. Eipaare zunimmt. Der Wegfall einer zeitweiligen Blutzucker- 
steigerung scheint die Oyulation zu hemmen. Mit dem Sinken dieser beiden Fak- 
toren sebeint haufig ein Sinken oder Steigen des Grundumaatzes yerbunden zu sein. 
(Amer. Journ. Physiol. 67. 337—45. Columbia-Uniy.) t WOLFF.

John Smith Sharpe, Cholin cdi Vorlaufer det Guanidins. Ber Abfall im 
Cholin gehalt det SUhnereis wahrend der Bebriitung. Nach B u b n s (Biochemical Journ. 
10. 263; C. 1916. II. 1172) steigt der Guantdśngehalt dea Huhnereis wahrend der 
Bebriitung. Cholin findet sich im Huhnerei im Lecithinmol. Nach R ie sse b  (Ztschr. 
f. physiol. Ch. 90. 221; C. 1914. L 2190) kann Cholin eine Quelle fttr Methyl- 
guanidin sein. Wie aus Best8t. mit einem der fruher yom Vf. angegebenen Methode 
(Biochemical Journ. 17. 41; C. 1923. II. 1237) entsprechenden Yerf. heryorgeht, nimmt
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der Cholingehalt des Eia tatsachlich beim Bruten ab. Cholin kann somit ais 
Guanidinąaelle im tier. Organismus angesehen werden. (Biocbemical Journ. 18.151 
bis 152. Glasgow, Univ.) W olff.

E. B. H art, H. Steenbock und S. Lepkovsky und J . G. Halpln, Der Nahretoff- 
bedarf von jungen Suhnchen. III. Die Beziehung des Lichtes zum Wacht tum der 
Eilhner. (II. Journ. Biol. Chem. 52. 379; C. 1922. III. 634.) Licbt kann bei der 
Aufzacht janger Huhner ais Erganzung oder zur Yertretung des antirachit. Faktora 
dienen. */i Stde. lange Bestrahlung mit direktem Sonnenlicht war wirksamer ais 5°/0 
frischen grunen Klees in der Nahrung. (Jourń. Biol. Chem. 58. 33—41. 1923. 
Madison, Univ. of Wisconsin.) Abon.

E. B. H art, H. Steenbock und C. A. H oppert, Der Ein fiu [i von Ernahrungi- 
faktoren auf die Calciumassimilation. IV. Vergleich der Wirkung von gemisćhten 
grilnen Grosem und der gltichen Mischung plus gedampftem Bohnenmehl auf die 
Erhaltang des Calcium- und Phosphorgleichgewichtes bei milćhenden Kilhen. (IIL 
vgL H a r t ,  S te e n b o c k , H o p p eb t, B e t h g e  u. H um p h rey , Journ. Biol. Chem. 64. 
75; C. 1923. I. 1375.) Die gewohnlichen Graser einer ublichen Weide sind, aelbst 
wenn sio im griinen Zustande yerflittert werden, in ihrem Ca-Gehalt nieht aus- 
reiehend, um das Ca-Gleichgewicht bei Kiihen aufrecht zu erhalten, die reichlich 
oder auch nur durcbscbnittliche Mengen yon Milch liefern. Sowohl in ihrem N-, 
wie in ihrem Ca- u. P-Bedarf ist die milchendo Kuh sehr auBpruchayoll. Wenn 
ein Teil der Nahrung aus griinem Rauhfutter besteht, u. wenn P entweder in 
organ. Form (Weizenkleie) oder ais Phosphat geliefert wird, kann bei der milćhenden 
Kuh Ca- u. P-Gleichgewicht aufrecht erhalten werden. Dabei mufl das Grflnfatter 
b o  behandelt werden, daB noch ein betrachtlicher Teil seinea antirachit. Vitamina 
erhalten bleibt u. fur reichliche Zufuhr von P in der Nahrung geaorgt werden. tlber 
die Beziehung dea Sonnenlichtes zur Aufrechterhaltung dea Ca- u. P-Gleichgewichtea 
bei milćhenden Tieren ist noch nichts bekannt. Die ideale Ration einer Milcbkuh 
soli 6—8 g CaO u. ebenso viel P ,06 pro engl. Pfund Milch enthalten u. eine reich- 
liche Menge die Ca- u. P-Assimilation fordemden Vitamina liefern. (Journ. Biol. 
Chem. 58. 43—57. 1923. Madison, WieconBin Univ.) A ro n .

H. Steenbock, E. B. H art, J. H. Jones und A. Black, Eettldslićhe Vitamine.
XIV. Anorganischer Phosphor und Kalk im Blut ais Merkmale, um das Vorhanden-
iein eines spezifitchen antirachitischen Vitamins nachsuweisen. (XIII. ygl. S tb en -  
bock u. N e lso n , Journ. Biol. Chem. 56. 355; C. 1923. III. 1528.) Verea. an Hunden 
u. Htthnern zeigen, daB bei kunstlich rachitisch gemachten Tieren durch die Ver- 
abreichung von Lebertran, in dcm daa Vitamin A durch Luftdurchleiten zerstort 
war, der Gehalt des Blutea an anorg. P  u. Ca auf n. Werte erhoht werden kann, 
u. daB der Aschegebalt der Knochen unter der Verabreichung dieses Lebertrana 
zunimmŁ Hieraus wird geschlossen, daB daa antirachit. Yitamin von dem Vitamin A  
deatlich yerschieden ist. (Journ. Biol. Chem. 58. 59—70. 1923. Madison, Wisconain 
Univ.) A ro n .

R. JL B ethke, H. Steenbock und M ariana T. Nelson, FettUSsliche Vitamine.
XV. Bezithvmgtn von Calcium und Phosphor tum Wachitum und der Zusammen- 
setiung von Blut und Knochen bei icechselnder Vitaminzufuhr. (XIV. ygl. vorat. 
Ref.) Ratten, die mit einer Nahrung aus gereinigten Nahrstoffen, der die fettl. 
Viłamine fehlten, gefiittert wurden, zeigten bei Zugabe yon 15 cem Magermilch 
oder 0)5 ccm Vollmilch pro Ratte u. pro Tag ungenugende Knochenyerkalkung. 
20 ccm Magermilch oder 1 ccm Vollmilch reiebten dagegen fiir n. Verkalkung aus. 
Bei ungenflgendem Wachatum iat der Ca-Gehalt des Blutes u. der Aschegehalt der 
Knochen im allgemeinen geringer ais bei entsprechenden n. Tieren. Der P-Gehalt 
des Blutea achwankt weniger. Bei Feblen der fettl. Vitamine nimmt der Ca-Gehalt 
des Blutes deutlich ab, u. zwar umso mehr, je mehr Phosphate der Nahrung zu-
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gegeben werden. Ca-Zusatz sur Nahrung kann den Vitaminmangel teiiweise aua- 
gleichen. Dorch Bestrahlung mit ultraviolettem Licht bei Fehlen der fettl. Vitamine 
in der Nahrung steigt der Ga- u. P-Gehalt dea Blutes. (Journ. BioL Chem. 58, 
71—103. 1923. Madison, Wiseonsin Uniy.) A r o n .

Ounnar A hlgren, Auitaminose und Gewebsatmung. Die Gewebsatmung yon 
Organen (mit der Methylenblaumethode gemessen) ist bei Batten, die an Mangel 
von Vi tarnin A oder B leiden, nieht herabgesetzt, bei Tauben dagegen wohl. Heje- 
cztrdkt steigert die Gewebsatmung bei diesen Tauben. — Eine indirekte Wrkg. 
der Ayitaminosen auf die Gewebsatmung ist sicher konstatierbar, eine direkte nieht. 
Vitamine sind also wohl keine unbedingt notigen Zwisehenglieder bei den Organ- 
osydationsyorggngen. (Skand. Arch. f. Physiol. 44.186—95. 1923 Lund.) MtłLLEE.

R. M. Bethke und H. Steenbock, Stoffuechsel der l-Pyrrolidoncarbonsaure und 
ihre Wideritandsfahigkeit gegen Sauren und Alkalien. N-Stoffwechselyerss. an 
Schweinen zeigen, daB die Pyrrolidonearbonsaure vom tier. Organismus abgebaut 
werden kann. In groBen Mengen aafgenommen, wird sie teiiweise im Urin un- 
yerandert wieder auBgesehieden. Bei unyollstandigem Abbau findet sich keine Zu- 
nahme deB Amino-N im Urin, woraus heryorgeht, daB die Hydrolyse nur langsam 
yerlauft u. nieht rur B. grófierer Mengen yon Glutaminsdure fiih rt, ais daa Tier 
yollstSndig *u desaminieren yermag. Die Aciditat oder Alkalinitat des Yerdauungs- 
traktes wUrde nieht hinreichen, um die Hydrolyse der Pyrrolidonearbonsaure bei 
Korpertemp. zu bewirken. Die Spaltung muB ebenso wie die Desamidierung 
eine Punktion der Korpergewebe sein. (Journ. Biol. Chem. 58. 105—15- 1923. 
Madison, Wiseonsin Uniy.) Abon.

Frederiok S. Hammett, Studien uber den Thyreoidapparat. XVII. Die Wir- 
kungen des Verlustes der Schilddriise und Nebenschilddriise lei 100 Tage alten 
mannlichen und toeiblichen Albinoratten auf den Ca-, Mg- und P-Gehalt der Aeche 
des Oberarm- und Oberschenkelknochtns. (IX. ygl. Amer. Journ. Physiol. 63. 218; 
C. 1923.1. 1340.) N. Batten zeigen wahrend einer Beobachtungszeit yon 50 Tagen 
keinen wesentlichen Unterschied in der Zus- der Asche der genannten Knochen. 
Nach Entfernung des gesamten Schilddrusenapparats Binkt mit dem Nachlassen der 
Verknocherung der absol. u. relatiye Aachengehalt dieser Knochen, wohl infolge 
des Ausfalls des allgemeinen Wachstumsreizea dureh die SchilddrUse. Bei beiden 
Geschlechtem zeigt sich eine Verschiebung der Zus. der Asche derart, daB der 
Mg- u. P-Gehalt den n. ubersteigt; die Ursache hierfur liegt in dem Verlust der 
NebenBchilddriisen. Der °/0-Gehalt an Ca wird hierbei bei den mannlichen Tieren 
nieht yerandert. Die B. einer Knoehenasche mit n. CaGehalt Bteht nieht in direkter 
Beziehung sur Funktion der Schilddriise u. Nebenschilddriise. — Dagegen ist bei 
den weiblichen Tieren nach Entfernung der Nebenschilddriiien der Ca-Gehalt der 
beiden Knochen geringer. Dieser Unterschied gegeuiiber den mannhehen Batten 
beruht yielleicht auf gleichieitiger Atrophie der Eierstocke, (Journ. Biol. Chem. 57. 
285—303. Philadelphia, WiSTAK-Inst.) W o lff.

E rich  Schmidt, Tierexperimentelle Untersuchungen uber die Becinflussung der 
Nierenfunktion dureh intranenos eiiwerleibtet Sublimat und Neotalnarsan unter 
besonderer Berucksichtigung des togenannten Linserschen Gemisches (Neosalmrsan -f- 
Sublimat). Bei direkter Messung der Blutdurchstromungsgeschwindigkeit in der 
Niere yon Kaninchen wurde bewiesen, daB bei der Diurese dureh Salzlsgg. wie 
dureh Purine eine Erhohung der DurehstrSmungsgeschwindigkeit in den Nieren 
stattfindet, welche nieht mit Dauer u. Menge der Urinausscheidung parallel geht; 
sie kehrt vor Beendigung der Diurese zum Ausgangspunkt zuriiek; sie ist somit 
aicher nieht der einzige Faktor, der bei Erhohung zum Zustandekommen der Diurese 
notwendig ist. Bei der tox. HgCl,-Nephritis tritt bei der yorwiegend tubularen 
Schidigung zun&chst eine Ubererregbarkeit der Gefafie u. yermehrte Harnsekretion
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auf Diuresereiz ein. NeOBalvarsan macht in tor. Doaen schon fruhieitig eine 
Scbadigung der GefaBe, die sich in Herabsetzung der Kontraktionafahigkeit u. 
Yerminderung bez w. Aufhebung der Dilatationaf&higkeit der Nierengefa.Be mit 
mchem Aufhoren der Hamaekretion zeigt. Beim Linseraeben Gemiach betragt 
die Dosia tolerata fiir Kaninchen 0,07—0,08 g/kg Neosalvaraan -f- 1U ~ 1h  ccm 
l°/0 ig. HgCl,-Lsg. (0,0015—0,0005 g). Bei tox. Doaen ateht hierbei die Salyarsan- 
komponente itn Vordergrund der Wirksamkeit. Die Toiizitat des Gemisches 
auBert sich an der Nierenfunktion im Tieryers. durch friłhzeitige Bchwerete GefaB- 
schadigung bei vollkommenem Mangel einer nachweisbaren Hg-Schadigung. Somit 
tritt durch die Kombination beider Mittel eine hochgradige Entgiftung des HgC), 
gegcniiber der alleinigen Verwendung dieees Hg-Saliea ein. (Arch. f. eip. Pathol. 
u. Pharmak. 101. 66—99. Tiibingen, Urny.) W o lff .

3. Chevalier, Pharmakodynamische Wirkmg des inecktentótenden Prińiips der 
Pyrethrumlliiten. Antworł an Juillet. (Vgl. S. 2178.) Vf. nimmt nicht das Eecht 
fur Bich in AnBpruch, eine bisher unbekannte Verb. isoliert zu baben. (Buli. 
Sciences Pbarmacol. 31. 27—30.) W o l f f .

Otto Sohóbl, Chemotherapeutische Experimcnte mit Chaulmoogra und nerwandten 
Praparaten. Die Angaben von Walkep. u. Sweeney (Journ. of infect. dis. 26. 
238; G. 1921. I. 158) lassen Fragen bzgl. der Chemotherapie von durch saurefeate 
Bacillen yerursachten Krankheiten auftauchen. Ais erate wird hier die wachsiums- 
hindtrnde Wrkg. des ChaulmoograSls u. seiner Deriw. gegen Bac. tuberculosis in 
yitro u. das Yerh. von Ólen aus mit Taraktogenos Kurzii verwandten Pflanzen in 
dieser Beziehung unteraucht. Beim Chaulmoograol u. seinen Deriw. wurde die 
starkę hemmende Wrkg. auf den Tuberkelbacillua bestatigt, die noch in sehr 
starken Verdtmnungen aich geltend macht, wahrend nichtsaurefeate Bakterien durch 
aehr viel hohere Konzz. nicht beeinfluBt werden. FI. Paraffin, 01ivenol u. Leber- 
tran zeigten keine derartige Wrkg. Von Ólen aua verwandten Pflanzen zcigte 
daajenige von Hydnocarpus alcalae DE C andolle (Philippinen) ebenso starkę, daa 
von Hydnocarpus wightiana Blume sogar noch starkere Wrkg., wenig sehwachere 
ais Chaulmoogra das Ol von H. subfalcata M e b r i l l ,  dann folgt daa yon H. renenata 
G a e r tn e r , wShrend dasjenige yon Gynoeardia odorata C. Brown bo gut wie nicht 
wirkt in Óbereinstimmung mit der Festatellung yon BBILL (Philippine Journ. of 
Science 11. A. 75; O. 1917. I. 415), daB dieses Ol im Gegenaatze zu den anderen 
die dem Chaulmoograol eigentiimlichen opt.-akt. Sauren nicht enthalt (vgl. auch 
P e e k in s  u. Cruz, S. 2549). Was die Wirkaamkeit dieser Sauren im einzelnen 
aDgeht, ao zeigte sich Seife aus den GeaamtfettsSuren des Chaulmoograola wirk- 
samer ala Seife aus irgendeiner Fraktion dieser Sauren. Ein Na-Salz aus der iso- 
lierten Hydnocarpussaure nShert sich den Gesamtseifen, wahrend ein solches aus 
Chauhnoogrataure weit dahinter zuruckbleibt. (Philippine Journ. of Science 23. 
533—42. 1923. Manila, Bureau of Science.) S p ie g e l.

Otto Schóbl, Chemotherapeutische Experimente mit Chaulmoogra und ver- 
wandten Praparaten. II. Vergleich des antiseptischen Vermvgens von ChaulmoograSl 
mit dem anderer seltener und gewShnlicher pjlanilicher und tierischer Óle. (I. ygl. 
yorat. Ref.) Von fetten pfłanzlichen Ólen zeigten einige, die keine opt.-akt. Fett- 
sauren enthalten, auch daa Yermogen, das Wachstum saurefester Bacillen in yitro 
zu hemmen, keinea aher in so starken Verdunnungen wie die solche Sauren ent- 
haltenden Chaulmoogra- u. Hydnocarpusole. Eine sehr Btarko selektive Wrkg. auf 
die Saurefesten entfalteten dagegen gewiBse ath. Ole oder Ole mit fliichtigen Be- 
standteilen, beaondera Ceylonzimtoi. (Philippine Journ. of Science 24. 23—27. 
Manila, Bureau of Science.) S p ie g e l.

W ilhelm Lanfberger, Theorie der Insulinwirkung. DaB der Zucker unter 
Mitwrkg. dea Insulina starker ais n. yerbrannt wird, ist nicht wahrscheinlich. Die
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allgemeine Oiydationssteigerung dea Stoffweehsela erweiat aich ala viel zu gering.
— Die Annahmo der Umwandlung dea Zuckera in ein anderea Kohlenhydrat oder 
Nicht-Kohlenhydrat iat noch ganz unbewie8en. — Bei Kaninchen andeit aich der 
nicht aua Zucker Btammende Blut-C nach Insulin nicht. Aua dem Blutzucker iat 
alao kein andrer C-haltiger Stoff entstanden. — Eine Zuckerspeicherung in den 
Organen iat auch nicht erwieaen. — Plauaibel iat dagegen die Annahme, daB In 
sulin nichta mit dem Zuckera&taw su tun hat, aondern den Aufbau der Kohlen- 
hydrata blockiert. Die in Leber u. Muakeln vorhandene n. Glykogenmenge reicht 
energet. nur fiir wenige Stdn. Dagegen ist Fett ala Depot yon Kohlenhydraten 
anzuaehen. Hier setzt die diabet. Storung ein u. wirkt Insulin heilend. — Insulin 
hemmt eine schrankenlose Umwandlung yon Fett in Kohlenhydrat, bei der eben 
Acctonkorper auch entstehen. (Klin. WchBchr. 3. 264—67. Biiinn.) MULLER.

Ernst Laquenr, 'Ober die JEinheiten des Insulins. (Vgl. S. 2182.) Die biolog. 
Einatellung am Kaninchen iat liemlich aicher; die klin. am Patienten iat aber dayon 
oft recht verachieden u. kaum aicher zu bewerkatelligen, da deraelbe Kranke auf 
daa gleiche Praparat oft zu yerschiedener Zeit trotz gleichef Koat yerachieden 
reagiert. — Das amerikan., engl. u. holland. Insulin sind gleich stark, daa schweizer. 
um V*- ł /a schwacher. — Fiir je  1 Einheit boII 3—4 g Kohlenhydrat mehr yer- 
wertet werden konnen. Diea trifft aber nicht immer su. (Klin. Wchschr. 3. 440 
bis 442. Amsterdam.) M O lle r .

Gunnar Ahlgren, U ber den Angriffspunkt des Insulins. Die mit der Metbylen- 
blau-Methode beelimmte Atmungsintensitat yon Geweben wird durch Insulin ver- 
groBert: N. Gewebe, die spontan G I ucobo nicht osydieren, yermogen dica unter 
ItwwZtnzusatz, doch nur bei bestimmten Mengen. Bei Organen pankreasdiabet. 
Hnnde verha.lt es aich ebenso. Beim Diabotes fehlt also infolge Insulinarmut die 
Moglichkeit fiir die Gewebe, Traubenzucker zu spalten. — Die Oiydation von 
fi-Oxybuttersaure, Milchtiiure, Glyccrinphosphorsaure u. Bernsteinsaure wird dureh 
InBulin nicht beschleunigt. — Fructose u. Galaktose waren auch ohne InBulin in 
den Geweben geapalten. (Skand. Arcb. f. Phyaiol. 44 . 167—85. 1923. Lund.) MO.

Julian S. Huxley und John F. Fulton, Der EinflufS der Temperatur auf die 
Insulinwirkung. Fisehe Bterben durch Insulin bei 30° viel schneller ala in der 
Kalte. (Naturę 113. 234—35. Oiford.) MOller .

J . A. Gollazo, M arcel Handel und P. Kubino, iiber den Wirkungsmtchani&mus 
des Insulins. Bei Meerschweinchen war nach Insulin der Gehalt der Muskulatur 
an Glykogen vermehrt, der LactacidogeDgehalt wenig yermindert, der Abbau yer- 
mehrt, ebenao im Muskelbrei. In der Leber war das Glykogen yermehrt, der Abbau 
nicht yerandert. — Insulin bewirkt yermehrte Glykogenapeicherung, beaaere Kohlen- 
hydratyerwertung durch Beeinflusaung der Fermente. Glykogen aufbau u. Lact- 
ącidogenabbau werden beschleunigt. — Die yerwendeten Tiere zeigten noch keine 
hypoglyk&tn. Krampfe. (Klin. Wchschr. S. 323. Berlin.) MOller .

Horst Oertel, Pankreas und diabetischer Sioffwechtel. Vf. glaubt nicht an eine 
Sonderfunktion der Langerhanaschen Inseln. Das ganze Pankreasgewebe aei 
beteiligt. — Die bisherigen BeweiBe sugunsten der InBeln sind nicht auareichend. 
(Naturę 113. 126 —27. M ac G ill  Univ.) M O ller .

B. D. Lawrence, Wirkung von Insulin auf den Zuckergehalt des arterielltn und 
tenosen Blutes beim Diabetes. N. Venenblut hat 20 —40 mg-*/, Zucker weniger ala 
arteriellea. Im Diabetes ist dieser Unterschied viel geringer. Insulin atellt die 
Norm her. — Dies spriebt fur eine Wrkg. dea InBUlins in den Muskeln. (Brit. 
Medical Journal 1924 . L 516—17. London.) MOlleb.

F rank  N. Allan, Da* Glucoieaquivalent von Insulin bei pankreaslosen Hunden. 
Bei 2 mit Fleiech n, Rohrzucker ernfihrten pankreasloaen Hunden schwankt die 
einer Insulineinheit entaprechende Traubenzuckermenge, die yerbrannt wird, mit
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der Insulindoae u. dem Kohlenhydratgehalt der Kost. — Bei konBtanter Kohlen- 
hydratzufuhr flinkt das Aquivalent progreaaiy mit zunehmender Inaulingabe. Der 
Abfall iat bei 4—12 Einheiten beaonders groB. Die Kurve der Beziehung zwiachen 
beiden wird dann flacher bia 20, u. noch flacher iiber 20 Einheiten. — Bei kon- 
Btanter Inaulingabe nimmt daa Aquivalent mit Steigen der Kohlenhydratzufuhr za 
bia zu einer Grenie, oberbalb der ea gleich bleibt. (Amer. Journ. Phyaiol. 87. 
275-90. Toronto.) MtłLLKK.

B. v. Issekutz, Uber die Wirkung de» Insulins auf die Zucherbildung der Frotch- 
leber. Bei Durchatromung n. Froachlebern mit Inaulin war die B. von Zucker in
1 Stde. im Durchachnitt 2,6 %„ dea Lebergewichta, nach Zuaatz von 1:200000 
Suprarenin 5,4 % 0. Dnrchatrómt man aber Lebern von Froachen, die taga zuvor 
groBe Inaulinmengen bekommen batten, ao sind die Zahlcn 0,53 u. 0,92%o. (Klin. 
Wchachr. 3. 280. Szegedin.) MOller .

Bruno Mendel, Anneliese W ittgenstein und E rich  Wolffenstein, Vber die 
perlinguale Application des Insulins. I. Wenn man trockenea Insulin auf der Zunge 
yerreibt, tritt auch, wie nach Injektion, Sinkcn dea Biutzuckera ein, allerdinga 
schwacher ala in dieaem Falle. (Klin. Wchachr. 3. 470—72. Berlin.) MULLER.

E. Frank, M. Nothmann und A. W agner, Extrahepatische Wirkung des Insulins 
beim Zuckerverbrauch. Bei intraarterieller Injektion nimmt die Differenz dea Zuckers 
im arteriellen u. yenosen Blute nach Insulin atark zu. 100 ccm Blut, die die 
Muakulatur durcbBtromen, nehmen n. hochstena 4, nach Inaulin bia zu 50 mg Zucker 
mit (30—40 Min. nach Injektion). In der 2 .-3 . Stde. erfolgt ein zweitea Aus- 
einandergehen der Zahlen. (Klin. Wchachr. 3. 581—83. Brealau) MtJLLKB.

H. H. B ale, Die mtiglichen Ersatzmittel fiir Cocain. Chinin, Btnzylalkohol, 
Phenylałhylalkohol sind kein brauchbarer Eraatz. Notocain u. die anderen un- 
wichtigeren Mittel Bind fliichtiger in der lokalen Wrkg., meiat allgemein-ungiftiger, 
machen keine Gewohnung. — Biaher gibt es keinen yollwertigen Eraatz. (Brit. 
Medical Journal 1 9 2 4 . I. 511—12. London.) M O llee ,

P. H ilpert, IntoxiJcałionserscheinungen im Ferlaufe tfierapeutisóher Antcendung 
von Scopolamin. Schwer paychopath. Patient reagierte nach langerem erfolgreichen 
Głebrauch von Scopolamin in steigenden Doaen im Verlauf einer Zeit von Schlaf- 
loaigkeit durch Bchwere psych. Storungen auf Scopolamin in maBiger, yorher gut 
yertragener Doaia. — Der kauaale Zuaammenhang ist nicht ganz iiberzeugend 
erwieaen. (Klin. W chachr. 3. 280—82. Jena.) MULLER.

Jean Camus und J. J. Gournay, Diuretische Wirkung der Purinbattn. Nach 
VerBB. an Hundcn rufen die im Organiamna yorhandenen Purinbasen Adenin, 
Ouanin -J- wenig Hypoxanthin, ala Gemiach aubcutan injiziert, eine kr&ftige 
Diureae heryor. (C. r. boć. de biologie 90. 335—36.) W o l f f .

Maurice Nicloux, Wirkung des Eohlenoxyds auf die Fische und respiratorische 
Kapazitdt des Slułes dieser Tiere. W ,, in dem Karpfen, Hechte oder Aale achwimmen, 
wird mit Luft mit 2°/0 CO 4 Stdn. dnrchperlt. Die Yerea. ergaben, daB die fiir 
Saugetiere u. Vogel t5dliche CO-Konz. alao 4 Stdn. ohne Schaden yertragen wird; 
im W . iat die CO-Konz. allerdinga bei obigem Luft-CO-Gemiach nur 0,046%. Daa 
Blut iat aber mit CO faat geaatt., bei beaaerer Beat.-Methode yielleicht ais ganz 
geaStt. featzuatellen. Daa Lebcn der Fiache iat alao bei ydlliger CO-Sattigung, 
zumindeat der Korperchen, moglich. (C. r. aoc. de biologie 89 . 1328—31. 1923. 
StraBburg, Med. Fak.) W o l f f .

Maurice Nicloux, Allgemeine Betrachlungen iiber die CO-Vergifiung und die 
lebeninotioendige 0,-Menge im Blute\ ihre therapeutische Sedeutung. Aua eigenen 
n. alteren fremden Yeraa. an FrSschen, Fiachen, M&uaen u. Hundcn iat zn BchlieBen, 
daB CO nicht an aich tox. iat, aondern dnrch die 0,-Ycrdrungung. Die 0,-Ein- 
atmung hebt die respirator. Kapaiitat dea Blutea um etwa 2 Einheiten, ist thera-
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peut. bei patholog. Senkung dieser Kapazitat also wichtig. (C. r. soc. de biologie 
89. 1331—34. 1923. StraBburg.) W o lff .

G. Analyse. Laboratorium.
Engene C. Bingham, Die Bestimmung der JSnccichungstemptraturcn durch die 

Fluiditatsmethode. Bei Stoffen, wie Marzen, Wachs, die keinen deutlichen t)ber- 
gang von der festen in die fl. Phaae in Form einer definierten Schmelztemp. zeigen, 
ist die Feststellung der Erweichungstemp. dieses kolloidalen Materials mit Hilfe 
einea Viaco3imetera oder Plastometera erwunscht. Verss. in dieBer Richtung hat 
Yf. an piast. MM., wie sie von der zahntechn. Industrie gcbraucht werden, aua- 
gefdhrt u. die Ergebnisse in Tabellen a. Kuryen yerglichen. Die Zua. der unter- 
Buchten Stoffe war jeweila veracbieden aua Gummi mit Zusatzen an Stearinsaure, 
'Mineralol, Talk u. farbenden Beatandteilen. Zwisehen der visco3en u. piast. Phase 
iat ein aeharfer Ubergang; die Fluiditatstempp. zeigen durch weg einen geradlinigen 
Kuryenyerlauf. Zu8atz yon feingepulyertem Talk erniedrigt die FluiditSt, andert 
aber keineawega die Obergangatemp. Hingegen wird letztere durch Ereatz yon 
Stearinsaure durch Mineraldle erniedrigt. (Journ, Phyaical Chem. 28. 263—66. 
Eaaton [Pa.].) H orst.

I. M. Kolthoff und E. J. A. H. Yerzyl, Die Anwcndung der Quećks\Xberelektrode 
bei potentiometritchen Tiłrationen. Bestimmung non Halogeniden, Cyaniden, Sulfiden 
und Thiosulfat. Zur potentiometr. Titration yon Chloriden u. Bromiden bei Ver- 
wendong einer Hg-Elektrode aind Mercuriaalze ungeeignet, da aie, wie aus der Be- 
trachtung des Ionenprod. folgt, faat quantitatiy yon Hg zu Mercurosalzen reduaiert 
werden. Cyanide laasen Bich hingegen mit HgClt u. Hg-Elektrode gut titrieren, da 
Hg(CN), auBerat wenig diasoziiert, desglcichen Sulfide u. Jodide, da HgJ, gegen 
Hg beBtandig ist. Zur Titration yon Cbloriden u. Bromiden wurde daber Mercuro- 
aalz u. zwar HgNO, yerwandt, mit dem sich jedoch nicht beide Halogenide neben- 
einander beatimmen liefien, obgleicb die BeBt. jedes einzelnen genau war. Ais 
Mercurisalz wurde meiat HgC),, zur Titration yon Rbodaniden jedoch Hg(XO,), 
benutzt. Diese Titration kann bei der Beat. dea Zn ala Queeksilberzinkrhodanid 
(ygl. K o lth o ff  u. van Dykę, Pharm. Wcekblad 58. 538; C. 1921. IV.. 168) 
angewandt werden, indem nach der Fallung des Zn das iiberachtissige CNS' im 
Filtrat mit Hg(NO,), potentiometr. titriert wird. Die Titrationen von KJ-, 
KCN- u. Na,S-Lsgg. yerBchiedener Konz z. aind durch Kuryen yeranachaulicht. 
Bei KJ entspricht daa „Umschlagspotcntial“ einer EK. yon 0,112 V, d. h. 
bei dieaer Spannung betragt der Auaschlag einea Galranometera beim itąuiyalenz- 
punkt Kall. Bei Ggw. neutraler Salze Sndert sich der Wert. Ggw. groBer 
Mengen Bromid storen. Die Methode laBt aich zur Best. deB Gehalta einer 
Sublimatlsg. anwenden. Die Lsg. wird mit einem OberschuB an KJ yersctzt, der 
mit einer HgCl,-Lag. zurucktitriert wird. Nebeneinander lasaen aich Jodide u. 
Cyanide nicht beatimmen. Sulfid wird am besten in alkal. L«g, mit Sublimat titriert 
Salze mit zweiwertigen Ionen erniedrigen daa Umacblagspotential (0,200) etwaa. 
Die Methode ist beaondera geeignet fur sehr yerd. Sulfidlagg., wo die Titration mit 
AgNO, ungenau wird, wShrend bei groBer Konz. dieaes Verf. den Vorzug yerdient. 
Sulfit laBt sich mit Mercurisalz u. Hg-Elektrode nicht beatimmen, wohl aber ThioBulfat, 
u. zwar entspricht der Hocbatwert im Potentialsprung der Zua. Na,Hg(S,0,),. Sulfid 
u. Thiosulfat laseen aich ohne Laugenzuaatz nebeneinander beatimmen. Ggw. yon 
Sulfit atdrt die Best. von S,0,". (Rec. trav. chim. Pays-Baa 42. 1055 — 64. 1111. 
1923. Utrecht, Uniy.) J o seph y .
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Elem ente und anorganische Verbindungen.
I. Bellucci und G. Savoia, Empfindlicher Nachweis t>o« Zirkon »'« Gegemcart 

non Titan. a-NtiroBO-ft-naphthol u. ebeneo fi-Nitroso-a-naphthol (I) geben in alksl. 
Lag. mit Zr-Saleen unl. Komplezsale, [CtaB t OtN ]tZrO, yon denen das 1. grttnlich- 
geib, daa 2. intcnsiyrot iat, blutrot 1. in Chlf., daraua schwarze, glanzende Blattchen. 
Filgt man eine alkoh. L?g. yon I  an einer salzsauren Zr-Łag, so erhalt man inten- 
sive Botfarbung obne Nd.; dieser flockt erat aus auf Zusatz yon Na-Acetat, H,SO, 
etort die Bk. sehr, konz. HC1 dagegen faat gar nieht. Empfindliohkeit in 33°/0ig. 
HC1 0,0001 g ZrO, p o ccm, in W. 0,00005 g ZrO, in 1 ccm. — Auch Ti-SaUe 
geben in neutraler Lag. mit I  ein unl. amorphea orangerotes Komplezsalz, das in- 
desaen schon von yerd. HC1 unter Entfarbung zerlegt wird. A1CI, stort die Bk. 
nieht. (Atti del 1. Congr. Nat. di Cbim. pura ed appl. 1923. 483 —88. Meaaina, 
Uniy. Sep.) Ohle.

P. Oberhoffer, E Piwowarsky, A. Pfeifer-SchieBl und H. Stein, Uber Gos- 
und Sauerstoffbestimnungen im Eisen, inibeeondcrc Gupeisen. Die Best. des O, im 
teehn. Fe durch Gluhen im H-Strom ergibt zu geringe Werte, dereń Differenz- 
betrage mit dem C-Gehalt dea Werkstoffa zunehmen. Das Vakuumextraktionsverf. 
eignet sieh mit prakt. hinreichender Genauigkeit zur 0,-Beat., unter Errechnung 
des O, aua den oiyd. Beaktionsgasen, yorausgesetzt daB ein genilgender CberschuB 
an C yorhanden iat. Besonders beim GuBeiaen iat die B. auf diesem Wege leicht 
durchfiihrbar u. hat bei diesem Fe betrachtliche 0,-Mengen (bia 0,5°/o O,) ergeben, 
die daa Gefiige u. die mechan, Eigenschaften yon GuBeiaen wesentlich beeinflussen. 
(Stahl u. Eisen 4.4. 113—116. Aachen, Techn. Hochschule.) WlLKE.

Terno Ashlda, Der Gcbrauch von Zinkamalgam in der JEnłwicklungsmtthode 
*ur Bettimmung des Schwefels in Eisen und Stahl. Die Ergebnisse, die nach den 
ublichen Entwicklungsyerff. erhalten werden, sind zu niedrig, oft sogar die Halfte 
niedriger ais die der grayimetr. Methode. Diese bekannten Schwierigkeiten werden 
durch Anwendung einer HCl yon der D. 1,15—1,20 in Ggw. yon Zinkamalgam 
uberwunden. Der Gebrauch yon Sn u. HCl, wie T eea dw ell  (Ber. Dtach. Chem. 
Ges. 25. 2377) yorscblagt, kann den ProzeB nieht ubertreffen, da nieht nur eine 
atandige lebhafte Ha-Entw. yorhanden ist, sondern auch das reduzierte Hg ais 
Katalysator wirkt. 2 oder 3 g Fe-Spane u. rund 10 g Zinkamalgam werden in der 
HCl gel. u. gleicbzeitig ein H,-Strom durch die Apparatur geleitet, am SchluB 
der Bk. noch erwarmt, bis nach '/, Stde. der Yers. beendet iat. Prakt. der geaamte 
S ist so in H,S yerwandelt, u. kein freier S noch H,S04 bleibt in dem Entwick- 
lungskolben. Sehr geringe Mengen organ. Sulfide gehen nieht absorbiert fort. Aus 
den Beleganalyeen ist zu eraehen, daB dieae Methode ebenaogut arbeitet wie die 
grayimetr. — Apparaturzus. sowie Herst. der Beagentien s. Original. (Memoirs 
Coli. Science Kyoto Imp. Univ., [A.] 7. 31—38. 1923. Sep.) W ilke.

C. E. Laporte, Neue colorimetruche Bestimmung Tdtiner Wismutmengen. Man 
bestimmt Bi,Oa (1 mg bis 0,1 mg), indem man zu 10 ccm Bi-Lsg. in 10% ig. HNO, 
2 ccm Beagens yon Lćgek-Aubby u. 8 ccm Aceton fugt, echfittelt, das so ais 
Jodobismutat des Chinina gefallte, in Aceton gel. Bi colorimetiiert; der Grad der 
Gelbfarbung entspricht dem Bi-Gehalt. Fehler 2—3°/0. (Journ. Pharm. et Chim. 
[7] 28. 304—5. 1923.) W olff.

Organische Substanzen.
C. Blomberg, Die Nitroprussidrtaktion auf Aceton. Da Na-Nitroprussidlsg. 

nieht haltbar ist, wurden Tabletten daraus (je 25 mg) mit NH4C1 yerwendet. 
NH,-Ltg. des HandeU erwies sich meiatens ais acetonhaltig. Herst. yon aceton- 
freiem NH,: 55 g NH,C1 -j- 37 g Ca(OH>, -f- 58 ccm W. nach 12 Stdn. abhebern. 
Yerf.: 5 ccm zu untersuchende FI. -J- 25 mg Na-Nitroprussid -f- NHjCl, bis FL zur
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HSlfte damit angefiillt ist, dann Zusatz von 2 ccm obiger NHa-Lsg. Nach ’/, Stde. 
bei Ggw. yon Aceton Permanganatfarbung, bei >1:2000 faBt unmittelbar. (Pharm. 
Tijdachrift yoor Nederlandsch Indie 1. 84—85. Soerabaia, Lab. N. V. P. J. M. Hel- 
MIG & Co.) Gb OSZFEI D.

I. Belluccl und B. Rlcca, Schndle Bestimmung des Cyans in den komplcxen 
Eisencyaniden. Daa Fe-Salz wird mit HgO in sd. W. aufgeschlosaen, zur Er- 
leichteruDg der Filtration von den Fe-Hydroiyden auf 100 cem der w. FI. 2 g NaCl 
zugefiigt, im Filtrat durch KJ das CN in CN' tibergefiihrt, unter Zusatz yon H,S04 
die HCN abdest., in l°/0ig. NaOH aufgefangen u. mit AgNOa titriert. Bei einiger 
tlbung erfordert 1 Best. ca. 1 Stde. Genauigkeit gut. Die yon RCPP auagearbeiteten 
acidimetr. u. jodometr. Methoden zur Beat. deB CN sind fflr dieaen Zweck nicht 
geeignet. Die Beaultate fallen zu niedrig aus u. schwanken betrachtlich, ins- 
besondere bei der Analyae yon alkalihaltigen Eiaencyaniden, wie K,Fe(CN)4 oder 
KjFefCN),, wohl infolge B. von CNO'. (Atti del 1. Congr. Nat. di Chim. pura ed 
appl. 1923. 476—82. Mesaina, Uniy. Sep.) O h le .

H. Angewandte Chemie.
VI. Glas; Keramik; Zement; Baustoffe.

Otto Brandt, Abgaiausnutzung in der keramischen Industrie. Beschreibung der 
Anwendung yon Abhitzekesseln, einem Abhitzekessel u. einem Kauchgaavorwarmer u. 
von Rauchgastaschenlafterhitzern. (Tonind.-Ztg. 48. 190—92. Charlottenburg.) We.

C. Fleck, Wtlches ist das beste photokeramische Verfahren? Fiir die Einzel- 
anfertigung ist daa Pigmentycrf. genugend. Bei der Horst. yon 100 Stuck arbeite 
man nach dem Chromat-EiweiBvcrf. mit keram. Farbdeckung u. Einataubung oder 
mit ChloroformfirniBuberguB u. Einataubung, u. zwar unter einem autotyp. Negatiy. 
Fiir die Maasenherat. ist entweder die autotyp. Bachdruckplatte aus Kupfer oder 
eine autotyp. Tiefdruckplatte fur die KupferdruckpreBae zu benutzen. (Sprech- 
eaal 57. 7 8 ) W e c k e .

Bernhard Kleinachmidt, NatUrliche und kumtliche Schleifmittcl und ihre 
Yerwendung in der Industrie. NatUrliche Schleifmittel aind: 1. rein silicat. wie 
Quarz, Sandatein, Tripel; 2. gemiacht silicat. wie Bimastein; 3. aluminiumhaltige 
wie Schmirgel. Kiinatliche Schleifstoffe aind die kiinstlichen Korunde u. Silicium- 
carbide, dereń KSrner mau ycgetabil. oder klebend, minerał, oder kittend, keram. 
oder hoch brenend bindet. (SprechBaal 57. 76—78.) W ecke .

V. Bodin, Prufung eines Eoffmannofens. Ber. uber die Untera. dea geeamten 
Ofenganges eines Hoffmannofena rum Brennen yon Ziegeln, u. uber Vorechlage aur 
YerbeaBerung Beines Betriebea. (Cćramiąue 27. 49—58.) W e c k e .

Vlotor Bodin, ffber die automatische Betchickung von Ztegel-Bingófen. Be- 
echreibung yon 4 hier in Betracht kommenden Kohlenbeachickern u. Erorterung
der Vorteile der automat. Brennstoffaufgabe. (Cćramiąue 27. 58—60.) W ecke.

W. F ried m a n n , Die Wdrmeverluste und ihre Terringerung beim Olasschmehen. 
Ratschlage zur Verringerung der Warmeyerluste. (Keram. Rdsch. 32. 71—73. 
Frankfurt) W ecke ,

J. Einig und B. Torbau, Ecrstellung von IsoUerflaschen aus Glas. Sehilderung 
der Fabrikation. (Keram. Rdach. 32. 70—71.) WECKE.

Thiene, Jenaer Glas. Kurze Beschreibung der Entw. u. Bedeutung dea Je n a e r 
G la a w e r k s  Schott & G e n . (Keram. Rdsch. 32. 66—68. Jena. W ecke.

N ituche, Zur Staubfrage der Zemtntwerke. Bericht uber das Ergebnis aus 
einer Umfrage bei 19 Zementfabriken. (Zement 13. 96—98. Frankfurt a. M.) We.

E. Probst, Welche Anfordcrungen stellt heute dii deutsehe Bctonindustrie an 
Zement? Vf. fordert Zemente, die den chem. Angriffen besaer widerstehen ais die
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gewohnlichen Poitlandzemente und die schneller erharten ais dieBe, darnit man 
an Schalung sparen u. wirtachaftlicher bauen kann. (Tonind.-Ztg. 48. 243—44. 
Karlsruhe.) W ecke .

Friesecke, Der nollkommene Zement. Wenn das Anwendungsgebiet dea Beton 
behauptet u. erweitert werden soli, miissen die Eigenschaften des zu aeiner Herat. 
verwendeten Zementea garantieren, daB er zugfest, dehnungafahig u. nieht oder 
kaum sehwindend ist. (Tonind.-Ztg. 48. 245—46.) W ec k e .

Spindel, Zehn Jahre hochwertiger Sonderportlandzement. Schilderung der 
Entw. der Erzeugung der óaterr. Sonderportlandzemente. (Tonind.-Ztg. 48. 246 
bis 48.) W ec k e .

R ichard Griin, Toner dezement, Besehreibung des Chemismua und der Eigen- 
Bchaften von Kalktonerde- u. Tonerdezement. Fiir dleae wie filr die hochwertigen 
Portlandzomente mttasen neue Normen gesehaffen werden, da eine dauernde 
Normenerhdhung fiir Portlandzement nieht zweckmaBig ist. (Tonind.-Ztg. 48. 
249—51.) W ecke.

H. Barohartz, Einflu/3 der Art der Aufbereitung non Traftkalk-(Normen)-M6rtel 
auf dessen Dichtigkeit und Fettigkeit. Versa. zeigten, daB mit Kalkteig veraetzter 
TraBmortel dureh Troeknen infolge Lagerna klumpig wird u. dann nieht die ur- 
spriingliohen Pestigkeiten erreieht. Ea ist daher der Kalkteig bei der Herat. dea 
TraBnormenmdrtela dureh Kalkpulyer zu ersetzen. (Zement 13. 102—04. Berlin- 
Dahlem.) W e ck e .

Otto Gassner, Uber die Einutirkung von Chlor auf Zement und Beton. Kein 
Beton mit handelaiłbliehem Zement kann auf die Dauer der Einw. von Chlor 
widerstehen; jedoch gibt es groBe Unterscbiede in der WiderstandsfBhigkeit ver- 
echiedoner Zemente u. Mortel, sowie Mittel, die Zeratorung zu yerzogem. Dereń 
Chemismua besteht bdchstwahrscheinlich in der B. dea Friedelaehen Salzea 3CaO* 
Al,03*2CaCI, +  10H,0, dereń Mechaniamua entweder in Treiben infolge dea bei 
der B. dieaes Salzea auftretenden Kryatalliaationsdtueka oder in einer Entfestigung 
des Gefiigea dureh KalkentziehuDg bei der CaCl,- bezw. Friedelechen Salz-B. Die 
Zerstorungagefahr iet bei Portlandzementmortel mittlerer Miaehung am groBten; 
bei mageren Miscbungen erfolgt die Zeratorung dureh Entfestigung. Letzterea ist 
bei Hoehofenzementen auaschlieBlich der Fali, da die Beschlagnabme eines Teilea 
deB in geringer Menge vorhandenen Kalkea die hydraul. Energie Btark abachwaohL 
(Chem.-Ztg. 48. 157—58. Charlottenburg.) W e ck e .

M. Koenen, Uber Schwindwirkungen in Beton- und Eiienbetonkorpern. Nach 
den Yerss. dea Vf. aind die dureh daa Schwinden heryorgerufencn Spannungen im 
allgemeinen von geringer Bedeutung, ao daB aie bei den etat. Berechnungen keiner 
beaonderen Beriicksichtigung bediłrfen. (Beton und Eiaen 23. 1—6.) W ecke.

Hermann Heeht, Die Aufbereitung der Schamottemaste fUr feuerfeste Steine, 
Kapteln, Muffeln und Glashafen. Beachreibung der Schamotte - Auf bereitunga- 
und Mischmaschino der Maschinenfabrik Dorat A. G. (Keram. Bdsch. 32. 101 
bia 03.) W e ck e .

Hans Hecht, Ycrgleichende Versuche mit 50-t-BauprUfern. Beachreibung der 
Yorziige der vom Chem. Lab. f. Tonind., Berlin, ausgeffihrten Baustoff-Druckpresse. 
(Tonind.-Ztg. 48. 251—52.) W ecke.

Christian Heuer, Koln-Braunafeld, Betrkb von Gaikammerringófen nach 
Patent 380169, 1. dad. gck., daB Gas u. Luft je nach Einstellung der Zufiihrungs- 
ventile entweder in diinnen parallelen, abwechaelnd liegenden Schichten aus der 
Schildwand zur B. einer langen Flamme herauagefilhrt werden oder zur B. einer 
korzeń Flamme hinter der Schildwand rechtwinklig ineinandergeftlhrt u. gemischt 
werden. — 2. GaBkammerringofen zur Ausfiihrung dea Yerf. nach Ansproch 1,
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dad. gek., daB hinter der Schildwand mehrere schmale GaBzufuhrangaschlitie 
nebeneinander liegen, die abwechaelnd mit dem Gaskanal u. mit der Yorkammer 
yerbunden sind, u. daB in jeden Sehlits eino Luftzufiihrung mtindet, die abwech- 
selnd mit gesonderten Zufiihrungakanalen yerbunden ist, dereń jeder mit den Luft- 
sammlem yerbunden werden kann. — Die Erfindung geatattet ein atufenweisea 
Brennen, bo daB immer dieaelben Gaemengen zugefiihrt werden konnen. ( D. R P. 
389226 KI. 80c vom 20/7. 1922, aueg. 28/1. 1924. Zus. zu 0. R. P. 380169; 
C. 1924. I. 1093.) KOHLINO.

Vn. Agrikulturchemie; Dungemittel; Boden.
0. Dafert und F. Crisai, Ober den JEinflufi einer Diingung mit Chlorcalcium 

auf Brasiica nigra L. Schon durch ganz geringe Mengen yon CaClt wird dio 
Keimung schwarzer Senfsamen atark yerzSgeit u. bei gróBeren Mengen ganz yer- 
hindert GroBere Mengen hemmen auch die Entw. der Pflanzen u. yermindern 
die Ertrage. (Ztachr. f. landw. Vera.-Weaen [Deutechosterr.] 26. 77—85. 1923. 
Wien, Pbarmakognoat Inet.) B e e j u .

F. Brune und Br. Tackę, Ober das Phosphortdurebediirfnit der Lupine auf 
Hddisandboden. Ycrsa. bei Neuknltoren an Lupinen fiihrten zu dem Ergebnis, daB die 
Lupine nicht imatandeiat, die P,Oe dea Bodena fiir die Erzielung yon Masimalertrfigen 
Ernten genfigend auazunutzen, u. daB dicae Fahigkeit weder durch eine K-Diingung 
noch durch K- u. N-Dilngnng merkiich geateigeit wird. (Ztschr. f. Pflanzenernahr. 
u. Diingung Abt. B  3. 41—46. Bremen, Moor-VerB.-Stat.) B EEJU .

D. Meyer und F. MeiBner, Die Wirkung des Stickstoffs und der Photphor- 
taure auf tchletitchen Boden im Jahre 1922. Bei den Felddungungayeras. wurden 
durch (NHJSOj u. in einem Falle durch Ammonaulfataalpeter bei Hafer, Kartoffeln 
u. Zuckerriiben betrachtliche Mehrertrage erzielt. Der Starkegehalt der Kartoffeln 
wurde durch N-Diingung nicht yermindert. Der durchachnittliche Zuckergehalt 
der Beihen betrug ohne N-Diingung 19,55% u. mit N-Dungung 19,37%. Eine 
P ,05-Wrkg. war bei Hafer nur bei 1 Vers. yorbanden. Bei Kartoffeln auf leichtem 
Boden in Stallmiat war die Wrkg. der P ,0 5 Behr gut. Die yielyerbreitete Anaicht, 
daB Kartoffeln in Stalldttnger eine besondere P s05-Diingung nicht lohnen, trifft 
daher im allgemeinen nicht zu. Bei Zuckerriiben wurden im Mittel yon 4 Feld- 
yeraa. durch je 30 kg P,0,/ha 37,3 dz Riiben mehr geerntet, durch 60 kg P ,06 bei 
2 Versa. bezw. 43,4 u. 112,2 dz. Der Zuckergehalt der Riiben wurde durch die 
P ,05-Diingung nicht beeinfłuBt. Bei den Getreideyerss. wurde (mit einer Aua- 
nahme) daa yorjahrige Ergebnis, daB auf Echlea. Boden bei Getreide die P ,06- 
DSngung in den meiaten Fallen unterbleiben kann, beatatigt (Ztachr. f. Pflanzen
ernahr. u. Diingung Abt. B 3. 58—72. Brealau.) B e e j u .

H. C. M uller, E. Molz und K urt Muller, Yersuche iiber Eubcnsamtnbeiee zur 
Bekdmpfung des Wurselbrandes. Daa Ergebnia yon wiihrend 5 Jahren ausgefiihrten 
Versa. iat: HgCl, hat erat bei 0,2% bei 6-atd. Beizdauer zufriedenstellend gegen 
Wurzelbrand gewirkt, doch war dann die Triebenergie dea Saatgutes sebr Btark 
geachwScht. Hg(CN), wirkt abnlich HgCl,. C,H50H wirkt zufriedenatellend, driickt 
aber auch die Triebenergie bedeutend herab; Beizdauer 20 Stdn. Konz.-H,SO« hat 
nicht auareichend gegen Wurzelbrand gewirkt; aie acheidet ala Riibenaamenbeiz- 
mittel v511ig aua, ebenso HC1 u. HNO». Upsulun (Chlorphenol-Hg; Farbenfabriken 
yorm. Fr. Bayer u. Co., Leyerkuaen) wirkt kaum yollkommen auareichend gegen 
Wurzelbrand, yergroBert aber die Triebkraft erheblich u. ateigert etwaa den Ertrsg 
bei der feldmaBigen Priifung. Germisan (Cyanmercurikresolnatrium; Saccharin- 
fabrik in Magdeburg) achwacht meiat die Triebenergie, ateigert aber h&ufig die 
Triebkraft; hat bei 0,25®/,, beaondera bei 2-atd. Beizdauer im allgemeinen gegen 
Wurzelbrand gut gewirkt. Sicher ertragateigernde Wrkgg. bei Riiben bat Germisan
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nicht gezeigt. Pr&parat 778 =  Betanal (Phenol-Hg-Praparat; Chem. Fabrik Ludwig 
Meyer, Mainr) hat bei 0,75°/o wahrend 1—2 Stdn. die Triebenergie haafig gehobeD, 
die Triebkraft stark gesteigert, gegen Wurzelbrand gut gewirkt und den Ertrag 
bei Feldyerss. beachtenawert gesteigert. Die Wasserbehandlung dea Rubensamens 
hat Triebenergie u. Triebkraft meist gehoben, den Ertrag bei den feldmaBigen 
Yersa. bei Abwesenheit von Wurzelbrand yergrofiert, aber bei Laboratoriumsyerss. 
das Auftreten des Wurzelbrandes gefordert. (Ztschr. Ver. Dtsch. Zuckerind. 1924. 
23—37. Halle-Saale.) ' R O h le .

H oward W. Ambruster, t)btr Kalk zur Her&tcllung von Calciumar senat. Vf. 
weist darauf hin, daB zur Horst. von Ca-Arscnat zur Bekampfung von Kornkafern 
u. anderen Schadlingen nur CaO, benutzt werden kann, das moglichst frei von 
Mg, Fe, Al u. CaCO, ist. (Chem. News 128. 72—73. New York.) B e h b e n d t .

Norsk- H ydro-E lektrisk Kyaelatofaktieselskab, Christiania, Verhinderung 
des Zusammenbackens von Diingemitteln. Die Stoffe werden zwischen glatten wasser- 
gekiihlten Wal ten zu diłnnen, harten, glanzenden Scheiben mit glatten Oberflachen 
gepreBt. Vor dem Gebrauch sind diese zu mahlen. (E. P. 210409 yom 29/12. 1923, 
Auszug yeroff. 19/3. 1924. Prior. 23/1. 1923) K D h lin g .

Rhenania Yerein Chemischer Fabriken A. Q. Zweigniederlasnung Mann
heim und Friedrich  Riisberg, Mannheim, Herstellung von Diingemitteln. (O. B. P. 
389082 KI. 16 vom 25/1. 1921, ausg. 25/1.1924. Zus. zu D. R. P. 388130; C. 1924. 
I. 1256. — C. 1923. II. 955.) K O h lin g .

Antonio Galtarossa und Giuseppe Ongaro, Italien, Diingemittel. Rohphoa- 
phate werden mit solchen Mengen von SiO, bezw. Silicaten u. CaO, CaCO, oder 
CaS0o  gegebenenfalls unter Zusatz von Katalysatoren im elektr. Ofen yerschmol- 
zen, daB das Erzeugnis die (quantitative) Zus. der Thomasschlacke besitzt, Daa 
Erhitzen soli unter AusschluB reduzierender Einfltisse erfolgen; gegebenenfalla soli 
solchen Einfliissen durch Zusatz von Ozydationsmitteln wie Fe,O, oder MnO, be- 
gegnet werden. (F. P. 564982 vom 11/4. 1923, ausg.1 16/1. 1924. IŁ Prior. 
12/4. 1922.) KtlHLING.

Societe Chimiqne de la  Grandę Paroisse (Azote et Produits Chimiąues), 
Paris, Diingemittel. Sylyinit oder andere KC1 entbaltende Naturerzeugnisse werden 
mit (NH,),COa bei Ggw. yon W. umgesetzt. Es entsteht ein ais Diingemittel yer- 
wendbares Gemisch yon KC1 u. NH4C1. ZweckmaBig wird der KC1 enthaltende 
Stoff mit den yom NaHCO, abgetrennten Mutterlaugen des Ammoniak-Sodayerf. 
yermischt u. dio Mischung mit NH, u. CO, behandelt. (E. P. 210399 vom 12/11. 
1923. Auszug yeroff. 19/3. 1924. Prior. 24/1. 1923.) K O h lin g .

Endlaugenkalk-Gesellschaft m. b. H., Hamburg, Hcrstellung eints Diingt- 
mittelt, dad. gek., daB gebrannte Kalkę yon erheblichem Magnesiagebalt (dolo- 
mitische, sogenannte kaltloscbende Kalkę) mit hochatens solchen Mengen yon End- 
laugen der Kaliindustrie behandelt werden, ala zur Umwandlung des CaO u. MgO 
in Oiychioride erforderlich sind, u. daB hierbei daf&r gesorgt wird, daB die Temp. 
der M. zwischen 50° u. dem Gefrierpunkt bleibt. — Bei der bekannten Herst. yon 
Endlaugenkalk lit-fern die kaltloscbenden Kalkę schlecht streubare Erzeugnisse; 
dagegen werden gemaB der Erfindung einwandfreie Diingemittel gewonnen. (D. R. 
P. 391617 KI. 16 vom 17/3. 1922, ausg. 8/3. 1924.) K tta is a .

John Amable Vielle, London, Insekticide und fungicide Mittel. Zu dem Ref. 
nach D.R.P. 377861; C. 1924. I. 1256 [Plauson’a Forschungsinstitut G. m.b.H.] 
ist folgendes nachzutragen: Ais Dispersionsbescbleuniger lassen sich auBer den be- 
reits erwahnten Stoffen auch Sulfosalieyls&ure oder dereń Deriw. oder Ricinuasulfo- 
olsaure yerwenden. Nach dem Yerf. lassen sich ferner andere in W. unl. Stoffe, 
wie Campher, Arseniate u. Chromate des Cu, Pb, Zn, Ca u. Ba, in wss. kolloide
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Dispersion tlberfiihren. — Man liiBt z. B. zu einer w s b . Lpg. vcn N b j A bO * in einer 
schnellaufenden Kolloidmiihle langaam eino w b s . L B g . von Pb-Aeetat zuflieBen, wo- 
bei Bich Pb-Arseniat in kolloidaler, fein yerteilter Form abccheidet. Eraetzt man 
daa Na.AtOj durch Na,CrO,, so erbalt man kolloidalea PbCrOt . In analoger Weise 
liefern we. Lsgg. yon Na-Oleat u. Ca-Acetat kolloidalea Cu-Oleat. Auch diese 
kolloidalen Lsgg. haben starkę insekticide u. fucgicide Wrkg. (E. P. 196012 vom 
14/11. 1921, ausg. 10/5. 1923. P .P . 558457 vom 9/11. 1922, ausg. 28/8. 1923.
E. Prior. 14/11. 1921.) • Schottlandrr.

VIIL Metallurgie; MetallograpMe; Metali verarbeitung.
Leon Dlongatscłi, N.-Y. Belaiew (1877—1920.) Nachruf. 27. 5. 1877 in 

Poniśiige (Kowno) geboren u. am 26. 5. 1920 in Moaknu gestorben. (Rey. de 
Mćtallurgie 20. 622—23. 1923.) W ilk e .

S . G. H all, Entwicklung der Arbeitemethoden fiir komplexe Erze. Nur Erie 
yon Nichteisenmetallen, die besondera wertyoll wegen ihrea Gehalta an Pb, Zn, 
Cu, Ag- u. Au sind, aind Gegenstand der geachichtłichen Abhandlung. Be- 
sondcra die Cblorierung, die Lsg. dea ZnO mittels (NH1),COI, die Flotation u. die 
elektrolit. Methoden werden ausfiihrlicher beachrieben. (Engin. Mining Journ.- 
Press 117. 440—45. San Francisco [Calif.].) W ilk e .

— , Briichigkeit. Meinungsauatauach iiber die Natur der Brilcbigkeit u. yer- 
wandter Erscheinungen, um eine einwandfrel begrenste Definition dieses BegriffeB 
za erhalten. (Metal Ind. [London] 24. 151—52. 158.) W ilk e .

A. Payloff, Die Entwicklung der Martinofen durch Veranderungen der Ab- 
mtstungen und der Konstruktion. Histor. Entwicklung u. eingehende Beechreibung 
der neuesten Typen in allen Landem. (Rev. de Mćtallurgie 20. 607—12. 1923. 
BuBland.) W ilk e .

Herm ann Moll, Der Moll-Kopf fur Sicmens-Martin-ófen. Die Richtlinien 
fiir beste Verbrennung, Beschreibung des Mollkopfes u. aeiner Yorteile sowie Be- 
triebsergebniaae. In dem anachlieBenden Meinungaauatausch werden die Erfahrungen 
in anderen Werken, die z. T. nicht gunatig aind, yorgebracht. (Stahl u. Eisen 
44. 193—202. Raaselstein b. Neuwied.) W il k e .

Frederick M. Beoket, Die Entwicklung der Eisenlegierungen des Wolframs 
und Yanadiums. Geachichtlichea iiber die Darst. der stoB- u. warmebeatandigen 
Stahlaorten. (Chem. Metallurg. Engineering 30. 391—93. Union Carbide & Carbon 
Research Laboratorium.) W ilk e .

„Valcan“, Physikalische Andtrungtn im Boheisen durch die Ofentemperałuren. 
Ala Fortsetzung friiherer Artikel (S. 1854) beapricht Vf. den EinfluB der Hochofen- 
Temp. u. anderer Faktoren auf die Struktur des erschmolzenen Roheiaena. (Metal 
Ind. [London] 24. 203—05.) W ilk e .

„Vulcan“, Phytikalische Anderungen im Gufltiscn, die durch die amerikanische 
Arbeitsweite und durch sekunddre Temperaturen bedingt werden. (Vgl. yorat. Ref.) 
Der EinfluB des Giefiens in Kokillen mit anachlieBendem Bespritzen mit W., wie 
es in Amerika iihlich ist, u. der EinfluB der GieBtempp., d. h. das WiederBchmelzen 
u. darauffolgendo GieBen, wird kurz beaprochen. (Metal Ind. [London] 24. 227 
bis 228.) W ilk e .

—, Die Beziehungen zwischen Zugfestigkeit, Hartę und gebundenem Kohlenito/f 
beim Gufieiien. Za der Arbeit yon ScHtJz (Stahl u. Eisen 43. 720; C. 1923. IV. 
323) hat aich zwischen G. SCHCMACHEB, W . L ip p e r h e id e  u. SchO z ein Zuschriften- 
wechsel entwickelt, woraus sich ergab, daB die Annaberungsformel fur die Be
ziehungen zwischen Featigkeit u. Hartę beim GuBeisen K. —< (H — 40): 6 kg/mm* 
nur einen beschrankten Geltungsbereich hat. Moglicherweiae gibt GroBzahlforschung 
weiteren AufschluB. (Stahl u. Eisen 44. 225.) W ilk e .
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Em il Schiiz, Uber dat Weichgliihen von Graugup. Diinnwandige GuBatiicke 
aua peilit. oder unterporlit. Fe konnen, auch wenn aie von Si-armerem Fe (z. B. 
Zylindereisen) abgegosgen werden (Fe mit hóherem Si-Gehalt s. Stahl u. Eisen 42. 
1484; C, 1923. II. 468), nachtraglich weichgegltiht werden. Den Verss. lagen 
kleine Staufferbiiehsen yon 35 mm Durchmesaer, 21 nom Hohe u. 3 mm Wandatarke 
von folgender Zus. zu Grunde: 3,48% Ges. C, 2,50% Graphit, 0,98% geb. C,
0,75% Md, 0,65% P, 0,112% S u. 1,95% Si. Die Schliffe der unbehandelten 
Stiicke zeigten nahezu perlit. Fe an. Die Gliihdauer hat keinen Einflufl auf den 
Zerfall in Ferrit u. Temper kohle, sondern nur die Abkiihlungsgeschwindigkeit 
durch Arlt yorauagesetzt, daB beim Erhitzen der Punkt A<\ uborachrilten war. 
Dies gilt fur jedes GuBeiaen, das nieht mehr ais 0,9% gebundenen C, d. h. keinen 

» freien Zementit, enthalt. Im Gegenaatz ist hierzu das Gltihen bei Tempp. unter- 
balb Act (s. Piwowarsky, Stahl u. Eiaen 42. 1481; C. 1923. II. 468), wo die 
Zerfallgeschwindigkeit yon der Hohe der Temp. u. der Gliihdauer abhangt. Die 
AbkiihlungBgeachwindigkeit soli bei 3 mm Wandstarke nieht uber 3°/Min. be- 
tragen. (Stahl u. Eisen 44. 116—18. Leipzig-GroBzscbocher.) W ilke.

Bradley Stonghton, Graues oder weifies Gupeisen zu Knoten zu binden. Die 
Yerss., graues GuBeisen zweeka Yerbesserung der maschinellen Qualitaten u. Er- 
hohung der Ziihigkeit zu erwiirmen, zeigten einen FestigkeitsyerluBt des GuBeisena 
von 50—80%. (Vgl. ScntJz, Stahl u. Eiaen 42. 1484; C. 1923. II. 468). A l e x a n - 
der K. Schaap, Brooklyn [N. Y.], arbeitete ein neues Verf. aus, das seit mehr ais
1 Jahr zufriedenstelleude Ergebniase zeiligt. Ea ist sehr einfach u. besteht im 
Erhitzen des GuBeisena bia iiber die krit. Temp. 871°, wobei es in einer Muffel, 
die oben offen iat, yor scbadliehen Einfliissen der Gasflamme geachiitzt wird, 
jo daB die Zugfcetigkeit nieht yermindert wird. Die Mufiel besteht am besten 
ans einem SehweiBeisenrohr, dem ein SchweiBeiaenboden aufgesehweiBt wird 
u. dessen anderes Ende offen bleibt. Sobald das graue GuBeisen die ent- 
spreehende Temp. erreicht bat, wird die Muffel mit Inhalt yom Ofen entfernt, be- 
deckt u. an der Luft abgekublt bis zur dunkeln Rotglut, u. dann das Fe sllein 
an der Luft. Die gesamte Dauer dieser Operationen betragt rund 45 Min. Dabei 
nimmt die Hartę ab u. zwar yon 240 auf 140 Brinelleinheiten, der Festigkeits- 
yerlust ist masimal 10% u. scheint durchschnittlieh 5% nieht zu iiberschreiten. 
Aus den Werten der Biegeproben ergibt sich, daB die Festigkeit des Fe nur er
halten bleibt, wenn die Arbeitstemp. innerhalb 55' iiber den magnet. Punkt dea Fe 
liegt u. das Abkiihlen sur dunkeln Rotglut innerhalb 15 Min. stattfindet, Die 
Mikrostruktur l&St die Wrkg. dieser neuen Warmebehandlung erkennen: Die 
Graphitflocken werden bei der bohen Ofentemp. teilweisw in fester Lsg. auf- 
genommen, beim langsamen Abkiihlen findet eine B. yon Ferrit u. Perlit gemiaeht 
mit feinen C-Teilchen Btatt, die yon Ferritkryatallen umgebcn aind, aua denen aie 
sich gebildet haben. Vermutlich liegt der Erfolg dea Verf. yon S ch a a p  darin, 
daB es ihm gelingt, das Fe bei u. iiber der krit. Temp. yon H, u. deasen Verbb., 
sowie anderen schadlichen Gasen u. Einfliissen fernzuhalten. (Iron Age 113. 15 
bis 21. Leligh Uniy., Bethlehem [Pa.].) WlLKE.

J. Conrnot, Die Fabrikation des Stahh in der Betsemerbirne. Ihrt Ent- 
dećkwng. Ihrt EinfUhrung in Frankreiclt. Geschichtliches. (Rev. de Metallurgie 
20. 695—711. 1923.) B e h b l e .

Robert Stumper, Der Korrosionswiderstand eines Nickel-Chromitahles. Ein 
Spesialstahl von der Zus. 0,6% G, 0,65% Mn, 0,012% P, 0,54% Si, 15,68% Cr u. 
7t04% Ni erwies sich bei der Unters. ais sehr widerstandafahig. Der Cr-Ni-Stahl 
wurdc zura Vergleich mit einem Tfcooiasstahl 1—20%ig. HCl, 1—20%ig. H,SO|, 
einer 1—3%ig. NaCl Lag., HNOs, Wasserdampf u. feuchter Luft auagesetzt. Der

VI. 1. 166
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oblge Spezialstahl ist auch bedeutend elektropoBitiyer ais Cu. (Rev. de Mótallurgie 
20. 620-21. 1923.) W ilk e .

E E,. K elso, Die Herstellung von wahłlosen StaMrShren. Die Herst. aus 
runden Barren wird ausfuhrlich beschrieben, ohne auf beaondere Probleme ein- 
zugehen. (Iron Age 113. 57—60. 159—62. Metal Ind [London] 24. 180-81. 
Pittsburgh, M a c k in to sh -H e m p h ill  Co.) W ilk e .

U. C. Tainton und L. T. Leyaon, Elektrolytiechcs Zink aus kompleam Er zen.
2 groBe Schwierigkeiten konnten bis jetzt nicht restlos tiberwunden werden bei 
diesemVerf.: die golatinoae SiO, u. die B. des Zinkferrits Zn0*Fe,0,, das in yerd. 
Sauren unl. iat Einen teilweisen Etfolg halte die doppclte Auslaugung, die von 
I sheew ood , Stew a et  u. anderen empfohlen wurde. P r in g  u . T ain to n  schlugen 
frOher eine betracbtliche Erhohung der kathod. Stromdichte u. des freien Saure- ' 
gehaltes im Elektrolyten vor, da dann die Ausbeute u. die Qualit8t des Zn besser 
wird, sogar dann noch, wenn die Lsg. betrachtliche Mecgen Verunreinigungen ent- 
hSlt. Ver3uchsfabriken, yor allem yon der Bunker Hill & Sulliyan Mining & Con- 
centrating Co., haben restlos die hohen Erwartungen des Yfs., der starkę SSuren 
benutzt, bestatigt Erze mit Cu, Fe, As, Sb, Co oder L SiO, Bind nach diesem Verf. 
yerwendbar, das nur geringe Anlagekosten yerursacht (Mining and Metali 5. 141 
biB 142. Kellogg [Ida.].) W il k e .

F. Johnson, Dtr EinflufS von Eisen auf Kupfer. Nach VerB8. des Vff. u.
nach Arbeiten a n d e r e r  scheint ein Fe-Gehalt yon mehr ais l°/0 im Mesting im all- 
gemeinen schadlich zu Bein. Fe bis zu 1 oder 2% deBO iydiert Cu, macht zaher 
u. w i d e r B t a n d B f a h i g e r ,  sogar bei Anwesenheit yon As, es hat aber einen unglinstigen 
EinfluB auf die elektr. Leitfahigkeit u. macht in sehr kleinen Mengen das Metali 
paramagnet. u. zum Gebrauch in Galyanometern ungeeignet. Zusammen mit 
ef-Measing laBt man a l l g e m e i n  d e n  Fe-Gehalt nicht hoher ais 1 % steigen, da eonst 
Schwierigkeiten beim VergieBen, bei der meebao. Yerarbeitung usw. eintreten. Yor- 
teilhaft kann der EinfluB des Fe auf die Erhohung der AnlaBtemp. yon kalt-
bearbeitetem a-Messing benutzt w e r d e n ,  zum beąuemeren Arbeiten beim Entfernen
der inneren Spannungen. Fe ist in a- u. /9-Messicg niitzlicb, da die KorngroBe 
reduiiert n, die ZShigkeit yerbessert wird, besonders trifft dies zu, wenn /S-Measing 
ttberwiegt, beim GuB wird aber hiermit gleichseitig keine Verbesserung der mechan. 
Eigenschaften erreicht. Eine Verbesserung besonders der Geschmeidigkeit koDnte 
bei den warmgeschmiedeten u, -gewalzten Stiicken festgestellt werden, was auf 
Yerzogerung der Rekrystallisation wahrend des HeiBbearbeitungsprozesses zuruck- 
zuftthren ist. In Cu-Al wie in Marinegeschutemetall ist Fe nicht schadlich, in der 
Al-Brouze wirkt es sogar giinstig durch Verkleinerung der KorngroBe u. Verlang- 
Bamung des Kryatallwachstums. (Foundry 51. 898—903. 1923.) WlLKE.

G. Logan, Propdlermeising. Das bandelsubliche Manganmessing yon durch- 
schnittlich 54,0—60,0% Cu, 0,6—1,2% Sn, rund 0,2% Pb, rund 1% Fe, Spuren bis 
2,0% Mn, Spuren bis 1% Al u. rund 40% Zn wird untersucht auf Mikrostruktur 
u. Wrkgg. der Verunreinigungen. (Metal Ind [London] 24 .197—200. 221—24.) W ilk e .

J . D. Jevons, Dat Sichtbarmachen eon Kraftwirkungsfiguren in Meiallen. 
Kurze Obersicht Ober die Arbeiten yon H e y n , W h i t e l e t  u. H a ll im o n d , M a w, 
M oobe, D iy is  u. F e t  mit einem Kommentar iiber die prakt. Anwendbarkeit der 
yerschiedenen Methoden. (Metal Ind. [London] 24. 225.) W ilk e .

J . Descolas und E. P retet, ffber dat makrographische Studium der Abktihlung 
von StahlblScken. (Ygl. C. r. d. 1’Acad. des sciences 170. 1048; C. 1920. IV. 454.) 
Die Verss. haben den Zweck, die Variationsmóglichkeiten der relatiyen Starkę der 
peripher. u. zentralen Zonen in einem Błock festzustellen, da die mechan. Eigen
schaften dayon weitgehend beeinfluBt werden. Der EinfluB der Wandstarke der 
Kokille ist gering (bei einer Erhohung yon 50% bej der Wandstarke yon 10 cm
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ergibt nar ein 5%ig. Anwacheon der peripher. Zone), bedeutend wirksamer ist die 
Art des Wandmaterials, w£hrend der wichtige EinfluB der GieBtemp. u. der Ab- 
kiihlung sehr komplci zusammengesetzt ist. Vff. yersuchten iiber die Art der 
Abkfihlung im Innem AufschluB rn erhalten. (Rev. de Metallurgie 2 0 .  597—606. 
1923.) W ilk e .

E. C. Thompson, Feststdlmg metallurgischcr Fehltr im StcM. An einer 
grSBeren Anzahl Mikrographien werden die Kennzeichen schlccht hergestellten 
Stahles erlautert. (Metal Ind. [London] 24. 229—30. 261—62.) W ilk e .

Henry S. Rawdon und W illard  H. M utchler, Wirlung i tarlcerer Ka.lt- 
bearbeitung auf JR\tc- und JBrinellharte. Folgende Materialien werden yerschieden 
stark k. gewalit u. die Brinellharte sowie die Hartę nach der Bierbaumritimcthode 
bestimmt: handelsubliches GuBkupfer (angelassen), Elektrolyt-Cu (nngeschmolzen), 
Elektrolyt-Fe (Vakuum geschmolzen), 0,21°/,ig. C-Stahl, Al (99,9'/o)> handelaSbliches 
Al, Zn (99,98°/,), Benedictmetall (20°/0 Ńi), Cu (80%) u. Sn (99,997°/0). Dabei wurde 
anfangs bei der Deformation ein betrachtliches Anwachsen der Hartę — sowohl 
mit der Brinell- wie Ritzmethode bestimmt — bei allen Metallen feBtgeBtellt, aber 
nach einem Hartemaiimum wurden die Metalle bei fortschreitender Deformation 
weicher u. weicher; yorausgesetzt ist dabei, daB das Kaltwalzen in einem betracht- 
lichen AusmaBe vorgenommen u. nicht bei einer yerhŁltnismaBig geringen Red. 
abgebrochen wird. (Metal Ind. [London] 2 4 .  171—73.) W lL K E .

John Grennan, Beobachtungen des Schmelzens im Kupólofen. Allgemein wird 
geglaubt, daB das GuBeisenschmelzen im Kupolofen immer in einem begrenzten Teil 
dea Ofens, der sog. Schmelzzone, vor sich geht u. daB das Schmelzen in jedem 
Teil eines horizontalen Abschnittes der Schmelzzone gleichartig ist. An einem 
Kupolofen der Univ. yon Michigan, der zur Unters. an der Seite mit beaonderen 
Beobachtungslocbern versehen wurde, zeigte sich, daB obige Anschanungen falsch 
sind. Der Ofen hat einen Durchmesser von 75 cm. Die 6 BeobachtungslScher 
wurden mit 15 cm Abstand, das unterste 53 cm uber den Formen, angebracht. Das 
Luftyol. betrug etwa 27 1 in 1 Minutę. Es konnte folgendes festgestellt werden: 
Der Schmelzbereich erstreckt sich von 53 cm bis hochstens 115 cm uber den Wind- 
formen. Der hochste Schmelzbereich liegt beim Herdfutter u. besteht aus dem 
leichtesten Schrott. In der Mitte des Ofens B in d  die schwereren StOcke, hier be- 
ginnt daB Schmelzen auch spater. Die Hóhe der Schmelzzone hSngt neben anderen 
vor allem yon der Beschickung ab. Yf. schlieBt mit einigen sich hieraus ergebenden 
Folgerungen fur die Praiis. (Foundry 5L 908—10. 1923.) WlLKE.

I. L. Wolf, Schmelzversuche mit brikettierten Meisingspancn. Die Ohio Brass. 
Co. yersuchte zwecks Ersparung yon Zeit u. Geld in ihrem Schwarzofen brikettierte 
Meeaingspane zu yerwenden. Dabei stellte sich heraus, daB der Schmelzyerlust u. 
die Schmelzzeit prakt. dieselben blieben, ganz gleich, ob lose oder brikettierte Spane 
benutzt wurden. Die mechan. Eigenschaften des erschmolzenen Metallea waren in 
beiden FSllen die gleichen. Ais groBer Nachteil erwies sich das Brechen der
Briketts sowohl bei langerem Lagern, ais yornebmlich im Ofen, to daB sich nach
diesem Yerf. keine Vorteile ergeben. (Foundry 5L 913. 1923. Mansfield [O.].) Wl.

A, Pavlow , Umschmelzen der Stahlspane und der SMacken in den Soch- 
Sfen. (Obersetzung yon LŻOX D odglatsch.) Die Unterss. wurden an Holzkohlen- 
hochSfen der Hiitte yon Koulebaky (Kreis Nischni-Nowgorod) ausgefuhrt, dereń 
MSllerung nur aus Sp&nen u. Schlacke bestand, unter einem nur gelegentlichen 
Zusatz yon Erz. Die Verss. boweieen, daB es im Holzkohlenhochofen móglich ist, 
bedeutende Mengen alter Spane umzuschmelzen, u. daB die direkte Red. nicht un- 
vorteilhaft oder die Zugabe yon SchweiBofenschlacken zur Mollerung nicht achSd- 
lich ist, was fiir die Praris u. Verbil)igung des Betriebes yon Yorteil is t (Rev.
de Metallurgie 20. 613-19. 1923- Peteraburg-Moakau.) WlLKE,

166*



2540 H1X. Ob g a n is c h e  P b a p a r a t e . 1924. I.

Heinz Bablik, Das „Neuveriinken“. „Neuvcrzinktes“ Blech zeichnet sich da- 
durch aus, daB bei ihm die Schicbten der Bindelegierung u. die der Zn-Fe-Verbb. 
fehlen u. nur die Scbicht des reinen Zn yorhanden ist, wodurch eine viel geringere 
Zn-Aufnabme, also eine Verbilligang, u. eine ausgezeichncte Biegsamkeit des yer- 
zinkten Bleches, also eine Qualitatsyerbesserung, erreicht wird. DaB Yerf. berubt 
darauf, daB Fe nur ganz kurze Zeit in Beiiihrung mit dem Zn kommt. Das rein 
gebeizte Blech wird dureh einen SalmiakfluB in ein Pb-Bad eingefiibrt n. seitlich> 
eine auf dem Pb schwimmende Zn-Schicht durehschneidend, wieder herausgezogen. 
Ais Pb findet Hiittenweichblei Verwendung. Das Zn soli Marken-Hflttenroh-Zn 
sein u. keinesfalls Remelted-Zn. Dureh Zulegieren von 1—2% Al wird der etwas 
nachteilige EinfluB des Pb aufgchoben. Schema eines KeBsels u. Betriebszellen im 
Original. (Stahl u. Eisen 44. 223— 25. Brunn a. G., Osterreich.) W ilk e .

W. E. Hughes, Unttrsuchungen Uber gah-anische Metallabsćheidung. II. Die 
Ziuammensctzung der Losungcn. (I. vgl. S. 1855.) Eine gute Lsg. muB 13 Be- 
dingungen erfullen konnen: 1. Einfache Zus. des Bades. 2. Gnte elektr. Leittabig- 
keit. 3. Die Wirkiamkeit an den Elektroden muB fast l00°/o’&- sein. 4. Keine 
oder nur geringe Korro9ion an den Elektroden, wenn die Lsg. stromlos ist. 5. Eine 
Kontrolle muB einfach auszufuhren sein. 6. Gutes Anhaften sowie gute physikal. 
Eigenschaften des NiederBcblages. 7. Billige Herst. des Bades u. Ausfiihrung der 
Aibeit. 8. Keine Sehadigung der Gesundbeit der Aibeiter oder Angriff benach- 
barter Gegenstande. 9. Stabile Badzus. 10. Weite Arbeitsgrenzen u. niedrige 
Arbeitstemp. 11. Gute Tiefenwrkg. 12. Das Bad soli nieht erst nach langerer 
Arbeitszeit gute Niederschlage geben. 13. Hohe Metallkons. (Metal Ind. [London] 
24. 145-47. 158. 169—70. 194—96. 218—20.) W ilk e .

Metals Eecovery Company, New York, abert. von: Gilbert A. Bragg, Salt 
Lake City, Utah, Behandlung sulfidiscJier Mineralien. (A. P. 1478697 vom 2S/1.
1921, ausg. 25/12. 1923. — C. 1924. I. 1708.) O e lk e k .

R obert Anguste Veillon, Prankreich, Wiedergewinnung der Edelmetalle aus 
den AbfaUeti der Goldverarleitung. (F. P. 563909 yom 30/6. 1922, ausg. 17/12.
1923. — C. 1924. I. 1268.) K C h lin g .

Fritz  Doeblln, Mannheim, Lcgicrung tur Sersłellung ton bearbeitbaren 
hoćhs&urelestandigen Gegenstanden nach Patent 387398, dad. gek., daB an Stelle 
von Reln-Si dureh Fe verunreinigtes Si oder das im elektr. Ofen hergestellte FeSi 
Yerwendung findet, u. daB entsprechend der Hohe des Gehalts an Fe der Gebalt 
an Co bis zu 42“/o gesteigert wird. — Der Zusatz von Co setzt die dureh das 
FeSi bedingte Sprodigkeit herab. (D. B. P. 389189 KI. 40b vom 26/6. 1921, ausg. 
26/1. 1924. Zus. zu D. R. P. 387398; C. 1924. 1. 961.) KtiHLING.

Allgemeines Deutsches M etallw erk G. m. b. H., Berlin-Obersehoneweide, 
Kupfer-ZinJc-Legierung betw. Bronten. (Bchwz. P. 102 331 vom 7/9. 1922, ausg. 
16/11. 1923. D. Prior. 21/9. 1921. — C. 1924. I. 710 u. Schwz. P. 102332 yom 
7/9. 1922, ausg. 16/11. 1923. D. Prior. 20/9. 1921. — C. 1924. I. 1269.) K O h lin g .

IX. Organische Praparate.
Farbw erke vorm. Meister Luciu* & Bruning, Hochst a. M., Erfinder: 

Otto Ernst, Hochst a.M., und W ilhelm  Pfaflendorf, Hofheim a. T.), Bersiellung 
r on hochtcertigtm Methan nach D.R.P. 365232, 1. dad. gek., daB die Zutuhrung 
der zur Beseitigung des Bestes an H, dienenden CO, vor dem Zeitpunkt erfolgt, 
in welchem daa CO yollstandig in Bk. getreten ist, oder solche techn. CO-haltigen 
Gase yerwendet werden, die einen CO,-Gehalt besitzen. — 2. dad. gek., daB die 
angewandte H,-Menge weniger ais das Ffinffache der CO-Menge betrSgt. — 3. dad. 
gek., daB das ReaktioDsgemenge wicderbolt unter period. AbBCheidung von W.
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iiber den gleichen Kontakt gefubrt wird, worauf gegebenenfalla nach der vorherigen 
WaBserdampfabscheidung das Gas iiber eincn weiteren Ni-Kontakt gefiihrt wird 
(vgl. auch D.B.P. 364978; C. 1923. II. 403). — Bei gemeinaamer Zufiihrung der 
CO, mit dem CO u. H, kann auoh weniger H, bis zum theoret. Yerhaltnia 1 : 3 
zugegcn sein, ohne daB Abacheidung yon C durch Zers. von CO auf dem Kontakt 
zu befiirchten iat. Wie bei den Verff. der D.B.P.P. 364978 u. 365232 ist auch 
bier sur Erzielung einer moglichst yollst&ndigen Umaetzung die period. Abachei- 
dung des Eeaktionswassers wesentlich. Beiapiele sind angegeben fiir die Herat. 
von neben N, u. geringc Mengen H, enthaltendem GHt aus einem Gemenge von 
5 VolL CO„ 20 Voll. CO, 70 Voll. H, u. 5 Voll. N„ bezw. aus einem Gemenge von 
100 Voll. yollig S-freiem u. keine cycl. KW-stoffe enthaltendem n. Leuchtgas u. 
5 Voll. CO, bei ca. 260—280°. Der Kontakt beateht aus durch Bed. von gefalltem 
Ni-Carbonat erhaltenem Ni. (D. B. P. 375965 KI. 26a vom 5/10. 1921, ausg. 22/5. 
1923. Zus. zu 0. R. P. 365232; C. 1923. II. 403. E. P. 186900 vom 31/8. 1922, auBg. 
29/11.1923. D. Prior. 4/10. 1921. Zus. zu E. P. 146110.) S cho ttlandeb .

Holzverkohlungs-Indnstrie A.-G., Konatanz i. B., Verfahren zur Verttifung 
von Chlor&trivaUn aliphatischer Kohlenwassersło/fe mit alkal. Laugen bei erhohter 
Temp. u. erhohtem Druck, 1. dad. gek., daB w&hrend der Dauer der Bk. die den 
Beaktionsraum dea BeaktionsgefaBea begrenzenden Apparatenteile mit einer Schicht 
alkal. Lauge bedeckt gehalten werden. — 2. dad. gek., daB die Lauge u. der App. 
in gegenaeitiger Bewegung gehalten werden, z. B. derart, daB die Bk. in einer 
Drehtrommel oder dgl. auagefiihrt wird. — Das Verf. dient vornehmlich zur Herst. 
von CHt OH aua CH3CI, jedoch laaaen sich in analoger Weise auch andere Cl- 
Deriw. aliphat. KW-stoffe, auch solche mit zwei u. mehr Cl-AtomeD, yerseifen. 
Es wird auf diese Weise eine yorzeitige Beachadigung u. Zerstorung der Beaktions- 
gefaBe durch intermediar gebildeto HC1 vermieden u. durch die Bespulung, Be- 
rieselung oder Bespruhung der den Reaktionsraum begrenzenden GefaBteile eine 
weitgehende Vergr6flerung der abaorbierenden OberflSche u. damit eine Be- 
8chleanigung des Beaktionayerlaufs erzielt, z. B. werden in einen liegenden Fe- 
Kessel CH4C1, W. u. CaO gegeben. Der auf 140° erhitzte Kesael wird wabrend
2 Stdn. in Drehung um seine Langaachse gehalten, wobei der Druck im Kesael 
ca. 20—24 at betrSgt. Man erhalt CHt OR  in einer Aubeute von 96°/0 der Theorie. 
Die CaCl,-Lauge bleibt v511ig Fe-frei. (Oe. P. 89925 vom 22/12, 1916, ausg. 10/11.
1922. UDgar. Piior. 16/7. 1914.) S chottlAn d e b .

Seth B. Hunt, Mount Kisco, New York, iibert. yon: M atthew D. Mann Jr., 
BoBelle, New Jersey, Itopropyldłher. Man ItiBt auf Isopropylalkohol H,S04 unter 
85’/0 einwirken. (A. P. 1482804 yon 27/10. 1921, ausg. 5/2. 1924.) F b an z.

W alter Traxl und Chemisohea Institu t K. Stookert & W. T raxl, Wien, 
Daritellung von Formaldehyd durch Bed. yon HCO,H mit Hilfe yon metali. 
Mg oder Erdalkalimetallen, dad. gek., daB HCO,H unter Anwendung von Druck 
u. starker Kahlung, gegebenenfalla in Ggw. yon H,-Obertragern, wie z. B. kolloidalem 
Ni, kolloidalem Ag, Ni- oder Cu-Formiat, CuO, mit Hilfe von metali. Mg oder Erd
alkalimetallen reduziert wird. — In einen Autoklaven wird z. B. 40°/o'g. HCO,H 
u. etwaa Ni-Pulver oder Ni-Formiat eingebracht, der Autoklay yerschloaaen, das 
Gemiach auf —10 bia —20’ abgekiihlt u. Mg ais Draht oder Pulyer zugegeben. 
Unter einem maximalen Druck yon ca. 10 at. u. Entw. yon H, erfolgt im Sinne 
der Gleichung: HCO,H -{* H, == CH,0 +  H ,0 die Bed. zu CHt O, der in einer 
Ausbeute von ca. 30°/0 erhalten wird. Die an Mg gebundeno HCO,H kann mit
H,S04 regeneriert u. yon neuem yerwendet werden. In gleicher Weiae erfolgt die 
Bed. bei Abwesenheit yon H,-Obertragern, wobei jedoch geringere Ausbeuten an 
CH,0 erzielt werden. Das Verf. bietet den Yorteil, daB bei der unter K&hlung
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erfolgenden Bk. kein therm. Zerfall der HCO,H u. des entstehenden CH,0 tu be- 
furchten ist. (Oe. P. 92744 vom 9/10.1922, ausg. 25/5. 1923.) S c h o t t la n d e b .

Holzyerkohlungs-Industrie aL-G., KonBtanz i. B., Hcrstellung von Formaldehyd, 
dad. gek., daB man CH,C1, in Ggw. von W. im geschlossenen Gef&B, zweckmaBig 
unter Bewegung der FI. durch Riihren o. dgL auf Tempp. yon ca. 140° bis etwa 
170° erhitzt. — Erhitzt man z. B. den Ansate 10 Stdn. unter Druck auf 140—160°, 
bo wird eine l,3*/(ig. Lag. von CHtO in einer Ausbeute yon 92°/0 der Theorie, 
berechnet auf daa umgesetzte CH,C1,, erhalten. — Durch rechtzeitige Unterbrechung 
des Erhitzens, z. B. nach 2 Stdn., ist es mdglieb, auch bei hoheren Tempp. ais 170° 
zu arbeiten, obne daB nennenswerte Mengen des bereits gebildeten CH,0 zers. 
werden. — Hoher konz. CHtO-Lagg. erhalt man beim Arbeiten in Ggw. von saure- 
bindenden Stoffen, wie CaCOs, Fe(OH),, Al(OH),, Na-Acetat, Na-Phospbat, die von 
yomherein oder im Yerlauf der Rk. anteilsweise zugesetzt werden konnen. Bei 
Verwendung stark alkal. Stoffe, wio NaOH, Na,CO,, PbOoderNH,, die mit CH,0 
reagieren konnen, werden diese im Yerlaufe der Verseifung allmahlich nur 
in solchen Mengen zugesetzt, daB wahrend ihrer WirkungBdauer die FI. stets 
schwach Bauer o d e r  neutral reagiert. (Oe. P. 94305 yom 17/9. 1921, a u a g . 25/9. 
1923.) S c h o t t la n d e b .

Elektrizitatsw erk Łonza, Gampel und Basel, Sebweiz, iibert. yon: Emil 
Lnsoher und Theodor Lioh.tenhahn, Basel, Schweiz, Metaldehyd. (A. P. 1467783 
yom 8/8. 1922, ansg. 11/9. 1923. Can. P. 233540 yom 28/7. 1922, auag. 14/8.
1923. — C. 1924. I. 1445 [F. P. 553158].) S c h o t t la n d e b .  .

Chemische F abrik  Griesheim-Elektron, Frankfurt a. M., Verfahren zur Vcr- 
langerurtg der katalytischen Wirlcungsdauer eon Quecksilbcrverbindungen, wie sie bei 
der Anlagerung yon C,H, an yerschiedene Verbb. gebraucht werden, dad. gek., 
daB man der ReaktionsMssigkeit O, in solchem MaB zufiihrt, daB er nur die Re- 
generierung des Katalysators bewirkt, obne eine wesentliebe Rk. mit den C,Ht- 
Anlagerungsprodd. einzugehen. — Z. B. wird durch 10°/0ig., mit HgO yersetzte u. 
auf 70—80* erbitzte H,S04 unter Riihren uberschflBsiges C,H, geleitet, dem Btandig 
oder zeitweise geringe Mengen O, zugefiigt werden. Der gebildete GH,GHO wird 
dem abziehenden Gaagemisch durch gekiiblte u. mit W. bescbickte Vorlagen ent- 
zogen. Das iibrig bleibende Gas kann wieder in das ReaktionsgefaB zurllckgeleitet 
werden, wobei ihm eine dem yerbrauchten C,H, entsprechende Menge frisches 
C,H, zugeftłhrt wird u. gleichzeitig fflr die Anwesenheit yon O, in dem umlaufenden 
Gasgemisch, z. B. yon 20—35°/0, gesorgt werden muB. Auch ein geringerer oder 
hSherer 0,-Gehalt ist m5glicb. Gute Ergebnisse erzielt man bei einem 0,-Gehalt 
zwischen 10 u. 40°/0. — Der notige O, kann yorteilhatt in der Reaktionsflttssigkeit 
selbst elektrolyt. erzeugt werden, z. B. derart, daB man den Reaktionaraum durch 
Zufahrung eines elektr. Stromes zu einem Anodenraum gestaltet Die Stromatarke 
wird so niedrig gehalten, daB der freiwerdende O, nahezu yollstandig fflr die Oxy- 
dation des Hg-Salzes gebraucht wird. Daa kreisende Gaagemisch bestebt dann aus 
nahezu reinem C,H,. Die Anlagerung yon C,H, u. die Regenerierung des Kataly
sators kann auch in yerschiedenen GefaBen erfolgen, durch welche die Reaktions- 
fliissigkeit zweckmaBig im Kreislauf bewegt wird. — Die Bebandlung des Hg- 
Katalysators in der Fl. mit O, kann ferner in Ggw. yon O.-Obertragern, wie Oiyd- 
oder Oiydulyerbb. des Fe oder V, erfolgen. Durch eine 10%ig., mit HgO u. FeSOj 
yersetzte u. auf 70—80° erwarmte H,S04 wird z. B. flberschfiasiges C,H, u. gleich
zeitig ein Gleichstrom yon 0,5—1,0 Amp. mittels einer aus Pt bestehenden Anodę 
geleitet. Die aus Pb beatehende Kathode wird in einem besonderen, durch Dia- 
phragma abgetrennten Raum oder in der FL selbst frel angeordnet. In letzterem 
Fali wird die kreisende, allmahlich mit H, angereicherte Gasmenge zeitweise durch 
frisches C,H, eisetzL Die Stromatarke wird so niedrig bemeśsen, daB der 0,-Gehalt
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des Gasgemisches nicht iiber 4% stoigt, andereraeita bo hoch, daB die Abaorptiona- 
geachwindigkeit des CaHa, etwa 20 1 pro Stde., nicht ainkt. Das C,H, wird ao 
ununterbrochen, mit nahezu quantitativer Auabeute in GHtCHO libergefiihrt. Durch 
die Behandlang mit O, werden keine storenden Fremdkorper in die Beaktiona- 
fluaaigkeit eingefilhrt. Die Vermeidung der B. von CH,COaH macht die umatand- 
liche Fraktionierung der Endprodd. unnotig. (Oe. P. 92319 vom 28/8.1919, auBg. 
25/4. 1923. D. Prior. 9/3. 1916.) S c h o t t la n d e k .

Nathan Griinstein, Frankfort a. M., Verlangerung der katalytischcn Wirkungs- 
dauer von Quecksilberverbindungen. (A. P. 1477951 vom 16/3. 1920, ausg. 18/12.
1923. — vorst. Bef.) S c h o ttla n dee .

Georg Sch.ioht Aktien-Gesellschaft and Adolf Gran, Aa Big a. E., Dar- 
itellung ton Ketonen, dad. gek., daB Monocarbonaauren im fl. Zustand ohne Ver- 
wendung von Kontaktstoffen einem langeren Erbitzen auf bohere, jedoch noch 
untcrhalb dea Kp. der betreffenden Saure liegende Tempp. von wenigatena 250° 
unteriogen werden. — Zur Darst. der Eetone aus hoheren lettsauren geniigt ca, die 
betreffeade Saure in einem guBeiaernen BuhrwerkBkeaael einige Stdn. auf 250—300° 
zu erbitzen. So wird z, B. techn. reine Stearinaaure, F. 68°, durch 3-atd. Erhitzen 
auf 295“ quantitatiy in rcinea, aSurefreiea Stearon, F. 84,6°, verwandelt. Zur 
DurchfiihruDg der Bk. ist eB nicbt erforderlich, die ala Nebenprodd. auftretende 
CO, u. dea Wasserdampf kontinuierlich abzuleiten. Die B. der Ketone erfolgt 
auch im geschlosaenen App., selbst bei einer Steigerung dea Druckes bis 100 at 
glatt. (Oe. P. 91879 vom 27/5. 1914, ausg. 26/3. 1923.) S c h o t t la n d e e .

Chemiaohe F abrik  Griesheim-Elektron, Frankfurt a. M., JEsiigsaure aut 
Acetylen. Nach dem Verf. des Oe. P. 74193 wird CH,COaH derart hergeatellt, 
daB man CaHa u. O, in CH,CO,H oder anderen organ. Sauren ia Ggw. yon Hg- 
Verbb., mit oder ohne Zuaatz yon H,S04, NaHSO*, u. der notigen Menge W. zur 
Bk. bringt. — Verwendet man neben den Hg-Verbb. noch andere Oa-haltige Stofie, 
wie Verbb. dea FeaO, oder dea V,06, ao wird eine beBaero Auanutzung dea Kata- 
lyaatora u. damit auch ein glatterer Yerlauf der Bk. erzielt. Z. B. wird 98 biB 
99°/0ig. CH,COaH mit 10% W. yeraetzt u. zu der Lsg. HgO u. HgSO, sowie etwas 
Fe,Ó, in Form yon Fe(OH), gegeben. Hierauf leitet man in das auf ca. 80° 
erwarmte Gemiach CfH, u. O, ein. (Oe. P. 89394 vom 4/4. 1914, auBg. 11/9.
1922. Zus. zu Oe. P. 74193.) SchottlAndeb.

E. I. da Pont de Nemours & Company, Wilmington, Del. iibert. yon: 
Charles B. Jacobs, Wilmington, Alkalicyanide. Man erbitzt ein Gemiach einea 
Na-Halogenids, mit Na,C03 u. Kohle im Na-Strom bei einer die Bk. zwischen der 
Kohle, dem N, u. dem NaaCOt herbeifiihrenden Bk. (A. P. 1481373 vom 28/2. 
1919, auag. 15/1. 1924.) K ad sch .

Wargóna Aktlebolag und Johan H jalm ar Lidholm, Wargon, Schweden, 
Barnstoff aus Cyanamid. (Oe.P. 95482 vom 26/8. 1922, ausg. 27/12. 1923. 
Schwed. Prior. 3/2. 1922. Schwed, P. 54249 yom 3/2. 1922, ausg. 13/6. 1923. — 
C. 1924. I. 1591.) S ch o ttiJ lN d k k .

Aktien-Gesellschaft fiir Anilin - Fabrikatlon , Berlin-Trepto w (Erfinder: 
Karl M arz und Franz Momber, Dessau, Anh), Darstdlung hydrierłer aromatischtr 
KoMenwasserstoffe und dereń Substitutionsprodukte, dad. gek., daB in Erweiterung 
dea durch D. B. P. 298541 u. seino Zusatie geschfltzte Verf. an Stelle yon 
Naphthalin andere aromat. KW-stoffe oder dereń Subatitutionsprodd. mit H, in 
Ggw. von Katalyaatoren behandelt werden, die aua Ni|0, u. CaO, mit oder ohne 
Zusatz yon MdjO,, bestehen. (Vgl. auch D. B. PP. 298553, 301275 u. 369944;
C. 1921. II. 559. 1923. IL 915.) — Die zu hydrierenden Verbb. gelangen in fl. 
oder dampfformigem Zastande zur Yerwendung. Die Hydrierung kann mit oder 
ohne Oberdruck ausgefiihrt werden. Auch hier aind nur die Miachungen der
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Metalloxydkatalyaatoren besondera wirkaam, wahrend die einzelnen Oiyde die Rk. 
gar nicht oder nur sehr unvollkommcn herbeifiihren. Beispiele sind angegeben 
fiir .die Hydrierung yon Phenol in Dainpfform in Ggw. yon NisO, +  CuO bei 
140—150° zu Cyclohexanol (I), bet w. in Ggw. von NisO,, CuO u. Mn,Oa bei 170 
bis 180° zu I  u. Cyclohexanon, yon Tolttol in Dampfform in Ggw. yon Ni,Oa +  CuO 
bei 160—200° zu Sexahydrotoluol, — sowie yon fl. Xylol in Ggw. yon MnaO„ 
CuO u. Ni,O, (auf Kieselgur niedergeachlagen) bei 180—200° unter 15—30 at. 
Druck su Hexdhydroxylol. (D. R. P. 383540 KI. 12 o vom 24/3. 1918, ausg. 19/2.
1924. Zus. zu D. R. P. 298541; C. 1921. II. 559.) SCHOTTLANDEB.

W alter T. Scheele, Haekensaek, New Jersey, iibcrt. an: H. M ortimer Specht, 
Now York, Darttellung ton Campher. Man reduziert Campheraiiure in alkoh. Lse. 
mit fein yerteilten Metallen, am beaten mit Ferrum hydrogenio reductum. (A. P. 
1458993 vom 24/11. 1920, auag. 19/6. 1923.) Fbanz.

£ . I. da Pont de Nemours & Co., iibert. von: Roland L. Andrean, 
Wilmington, Delaware, Reinigtn von Campher. Rohcampher wird fraktioniert dest.; 
die Dampfe der niedrig ad. Anteile gehen zunfichst durch eine Fraktionierkolonne; 
die einzelneu Abteilungen sind durch flachę, mit Fl. gefiillte, ringformige Schalen 
getrennt, dereń Óffnung durch eine in die Fl. taachende Haube iiberdeckt ist; 
die Fl. wird durch Heizrohre auf Tempp. (etwa 205,5“—220°) gebalten, die boch 
genug sind, um eine Kondenaation der leichter fłuchtigen Anteile zu yerhuten, 
jedoch nicht ao boch, daB die schwer fliichtigen Anteile yerdampfen. Von der 
Fraktionierkolonne gelangen die Dampfe durch eine Reihe Dephlegmatoren zu 
Kondenaatoren: Die Kondenaate in der Fraktionierkolonne u. de9 Dephlegmators 
werden zur Blaae zuriickgeleitet. (A. P. 1468371 vom 17/7. 1920, aufg. 18/9.
1923.) Franz.

E I. dn Pont de Nemours & Co., Wilmington, Delaware, iibcrt yon: Jasper
E. Crane und Evarts G. Loomis, Newark, New Jersey, Eeinigen von Campher. 
Man erhitzt Rohcampher auf Tempp., bei denen die organ. Verunreinigungen zer- 
setzt werden u. der Campher yerdampft, die gebildeten Dampfe werden durch 
geBchmolzenen Campher geleitet u. dann konden3icrt. (A. P. 1468377 yom 23/3. 
1918, ausg. 18/9. 1923.) Fban£.

E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington, Delaware, iibert. yon: 
Johannes M. Kesslor, West Orauge, New Jeraey, Jłtinigen ton rohem synthetiechem 
Campher. Man erhitst daa Robprod. 20—30 Std. auf Tempp. iiber 180’ u. unter- 
halb der Zera.-Temp. dea Camphera. (A P. 1482899 yom 16/1. 1920, auag. 5/2.
1924.) Franz. 

Hans Pereira, Wien, Perylew. Nacbzutragen zu dem Can. P. 229599 (C. 1924.
I. 1446) ist die Besehrcibung von Dioiyperylen, griin, krystallin., F. er-
hcblich iiber 150°, 11. in Alkalilauge, Eg., Bil. u. Toluol mit intenaiy gruner 
Fluorescenz, wl. in A., unl. in W. (D.B. P. 390619 KI. 12o vom 20/4.1921, ausg. 
21/2. 1924. Oe. Prior. 2/7. 1920.) Mai.

Hans Pereira, Wien, iibert. von: Alois Zinke, Graz, Deutach-Oeaterreich, 
Perylen. (A. P. 1454204 yom 24/2. 1921, auag. 8/5. 1923. — yorat Ref.) S ch o ttl.

A rthur TJllrich, Frankfurt a. M , Anthrachimn und des sen Deritate. (A.P. 
1466683 yom 9/8. 1921, auag. 4/9. 1923. — C. 1924. I. 1272 [Schwed. P. 
54021].) SCHOTTLlNDEB.

X. Farb en; Farberei, Druokerei.
R udolf Aucrbach, Uber substantire Baumicollfarbung. III. Der Temperatur- 

koeffizient derselben. (II. ygl. Kolloid-Ztschr. 30. 166; C. 1922. IV. 378; ygl. a. 
S. 248.) Meist wird mit ateigender Temp. mehr FarbBtoff von der Faser auf-
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genommen. Zuweilen ist es aber umgekehrt. Es zeigt sich, daB erBteres der Fali 
ist, wenn der Farbstoff bei niederer Temp. zu grobdispers gel. ist. Ist er dagegen 
boi gewohnlicher Temp. scbon hoehdisperB gel., so wird er bei hSherer Temp. 
durch weitere Dispersitatserhohung vom Baumwolloptimum entfernt. Fttr Wolle 
besteht ein anderes Optimum, so daB der gleiche Farbstoff, z. B. Erika BN fur 
Baumwolle einen negatiyen, fur Wolle einen poaitivcn Temp.-Koeffizienten besitzen 
kann. (Kolloid-Ztachr. 34. 109—12. Probstdeubcn.) L iesegang .

P. Slsley, Die Antioxydation und LichtecMheit auf der laser befestigter Farb- 
stoffc. (Buli. Soc. Chim. de France [4] 35. 351—53. — C. 1924. I. 1106.) B e h b le .

Harold L. Maxwell, Das Farben von Anitrichhautchen. Frtthere Unterss. 
(Chem. Metallurg. Engineering 28. 850; C. 1923. IV. 936) zwecks Best. der Anzahl 
der Farbuberziige von JSJewet/Sanstrichen mittels schwach-alkal. Metbylenblaulsg. 
wurden weiter auagebaut. 0,05 n., 0,10-n., 0,15-n., 0,20-n., 0,33-n., 0,50-n., 0,66-n. 
bis 1-n, N8,CO,-Lsgg. wurden hergestellt u. zu jeder Lsg. 0,75% Methylenblau 
zugeaetst u. die HautchenBchnitte '/, Min. geatzt. Dabei zeigte sich u. Mk., daB 
neutrale Methylenblaulag. wonig wirkte, dagegen wurden mit groBerer Basenkonz. 
die Strukturfeinheiten dea zu priifenden Hautchena deutlicher, so daB man in der 
Lage war, die Zahl der Hautchen festzustellen. Bei weiterer Steigerung der Konz. 
der Base wurde alles wieder undeutlicher. Am besten eignet sich nach den Verss. 
eine Lag. voa 0,75% Methylenblau in 0,5-n Na,CO,-Lsg. Natriumbicarbonat gibt 
Bchlechtere Ergebniase. (Chem. Metallurg. Engineering 29. 964—65. 1923. AmeB 
[Ja.], Jowa, Highway Commission) WlLKE.

Eaphael Ed. Liesegang, Untersućhung an Blanc fixe. Sehr disperses BaSOit 
wie es in der Barytstreicherei zu Glanzstrichen benutzt wird, zeigt nach einigen 
Tagen eine etwa doppelt so hohe Sedimentationshohe ais BaSO, yon groberem Kom, 
daa zum Mattstrich verwendet wird. Fiigt man geringe Mengen BaCl, hinzu, bo 
kann die Sedimentationshohe des Glanisbaryts auf diejenige des Mattbaryts herab- 
gedriickt werden. Beim Auawaachen dea BaCl, ateigt die Sedimentation allmahlich 
wieder zur uraprunglichen Hohe an. NaCl, aber auch Nichtelektrolyte wie Gela- 
tine wirken im gleichen Sinn, nur schwacher. (Farben-Ztg. 29, 333. 1923. Frank
furt a. M.) _______________  L ie se g a n g .

K alle & Co. Akt.-Ges., Erfinder: L. C. Meyer, Biebrich a. Rh., Bedrucken 
tierischer Faser mit Kupetifarbsłoffen, dad. gek., daB man die Faaer mit einer Druck- 
farbe bedruckt, der Alkali, NH„ (NH,),CO,, NH,HCO, oder Gemiacho dieser Korper 
zngesetzt iot. — Die Druckfarbe kann vor dem Aufdrucken reduzieit Bein. Bei An
wendung dieser Druckfarben wird die tier. Faaer nieht gescbSdigt. (D. 3Ł. P. 391995 
KI. 8n vom 2/6. 1917, auag. 14/3. 1924.) F banz.

Elm er Ambrose Bperry, New York, Herstellung von Bleiweifi durch Elektrolyae 
unter Verwendung einer Bleianode, einer aus Fe, Cu ubw. bestehenden u. von der 
Anodę durch ein Diaphragma getrennten Kathode, u. einem Alkalisalz, z. B. Na- 
Aeetat ais Elektrolyten, dad. gek., daB der Katholyt eine Miachkammer durchlauft, 
in welcher ihm CO, in solcher Menge zugefiihrt wird, daB nur ein Teil des bei 
der Elektrolyse entatandenen Alkalihydroiydcs in Carbonat verwandelt wird, u. 
daB der im Anodenraum entatehende BleiweiBnd. mit Teilen des Anolyten einem 
Behalter zugefuhrt wird, auB dem er nach dem Abaitzen abgezogen wird, wahrend 
der Anolyt zum ElektrolysiergefaB zurflckgeleitet wird. — Die Zus. des Anolyten 
u. Katholyten u. die des BleiweiBes kann jederzeit geregelt werden. (D. E. P. 
391692 KI. 22f vom 18,8. 1921, ausg. 10/3. 1924. A. Prior. 27/9. 1917.) K O h lin g .

Chemische Fabrik  Grlesheim-Elektron, Frankfurt a. M., Eritugung von Aio- 
farbstoffen auf der Faser. Man tr&nkt die Faser mit einer konz. Lsg. von 2,3■ Oxy-
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naphthoaaure-fi-naphthalid, (I) u. entwickelt ohne yorheriges Schleudem oder Ent- 
femen d e r  anhangenden FI. mit Diazoyerbb. Bei Anwendung langer Flotten setzt 
man der FI. NaCl, Na,SO* oder andere I  nicht fallende Salze zu. Bei Anwendung 
d e r  Diazoverb. von 4-Nitro-2-aminotoluol erhalt man rote, yon o-Phenetolazo- 
a-naphtbylamin ech warze Farbungen. (E. P. 210462 yom 29/1. 1924, Ausiug 
y e ro ff . 26/3. 1924. Prior. 29/1. 1923.) Fbanz.

Geaellsohaft fa r  Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Herstellung 
v<m Azofarbitoffen und ihren Chromverbindungen. Man yereinigt diazotierte o-Amino- 
phenole, die keine N0,-6ruppea enthalten, mit Monoaminonaphthalinen oder ihren 
Deriyy. oder Substitutionsprodd., die keine weitere NHa- u. keine OH-Gruppe ent- 
halten. Man kann die Farbstoffo auch durch Kuppeln der Diazoverb. der O-Acidyl- 
deriyy. der Aminopbenole mit den Monoaminonaphthalinen, u. darauffolgende Yer- 
seifung mit NaOH erhalten. Die Farbstoffe farben Wolle in orange Tonen, die 
beim Nachchromieren griin big graugrune u. beim Nacbkupfern blaurote bis bordeaux- 
rote FSrbungen liefern. Die Farbstoffe konnen durch Behandeln mit Cr-abgebenden 
Verbb. in die Cr-Verbb. ilbergefiihrt werden, die Wolle aus saurem Bade in echten
grtinen bis dunkelgriinen Tonen anfarben. Von Aminophenolen kann man z. B.
1-CKlor-2-amino-lphenól, 2-Am\no-l-phenol-4-sulfonsaure, 4-Mcthyl- oder 4-Chlor-
2-amino-l-phenol-5-sulfonsaure benutzen; auBer dem 2-Aminonaphthalin kann man
2-Aminonaphthalin-6-sulfon$aurc, 2-Aminonaphthalin-5,7-dieulfoniaure oder die 
ro-Mithansulfontaure da 2-Aniinonophthalins yerwenden. (E. P. 210890 yom 11/11. 
1922, ausg. 6/3. 1924.) F b an z.

Farbw erke vorm .: Meister Lueius & Bruning, Hdcbst a, M., Monoazofarh- 
•toffe. (E. P. 561481 yom 25/1. 1923, ausg. 22/10. 1923. D. Prior. 24/2. 1922. 
Sohw*. PP. 100481 yom 1/2. 1923, ausg. 1/8. 1923, 100868, 100869, 100870, 
100871, 100872 [Zus.-Patt.] vom 1/2. 1923, ausg. 16/8. 1923. D. Prior. 24/2. 1922.
— C. 1923. IV. 210.) Fbanz.

Durand & E ngaenin, A.-G., Basel, Schweiz, Beizenziehende Triarylmethan- 
farbstoffe. (Schwz. P. 98560 yom 26/6. 1922, ausg. 16/4. 1923. F. Prior. 15/7. 
1921. — C. 1923. IV. 990.) Fbanz.

Kalle & Co., Akt.-Ges., Biebrieh a. Rh , Kiipen farbstoffe. (D. E. P. 386057 
KI. 22 e  yom 6/5.1919, ausg. 1/12. 1923. Schwz. PP. 100706 yom 3/1. 1923, ausg. 
16/8. 1923. 101756, 101757, 101758, 101759, 101760,101761, 101762, 101763, 
101764 [Zus.-Patt.] yom  3/1. 1923, ausg. 16/10. 1923. — C. 1924. I. 447.) F banz.

Oesellschaft fflr Chemische Industrie in  Basel, Basel, Schweiz, Herstellung 
eon Thioindigofarbttoffen. Man kondensiert das 2-Anil oder die 2-Halogenderivv.
da  2,1-Thionaphthisatins mit Oxythionaphthen; der Faibstoff ffirbt Baum wolle in
echten bordeauiroten Tonen. (E. P. 211120 vom 30/1, 1924, Auszug yer6ff. 2/4.
1924. Prior. 9/2. 1923. Zus. zu E. P. 189782; C. 1923. II. 1254) Fbanz.

Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Leverkusen b. K51n a. Eh. 
(ErSnder: Erwin Kramer, Koln-Deutz, u. Ludwig Zeh, Wiesdorf), Blaue Schwefel- 
farbstoffe. (D. R. P. 392001 KI. 22d yom 3/5. 1921, ausg. 14/3. 1924. — C. 1924.
I. 1449.) F banz .

Karol Dziewoński, Krakau, Polen, Farbstoffe. (A. P. 1471150 yom 3/3.1921,
ausg. 16/10. 1923. — C. 1923. IV. 728.) Fbanz.

W. H. Ponter, Johannesburg, Sad-Afrika, Anstrichentfernungsmittel. (E. P. 
207594 yom 25/8. 1922, ausg. 27/12. 1923. — C. 1924. I. 1450.) K a u sc h .

XII. Kautschuk; Guttapercha; Balata.
Beltrage sur Geaohichte des KauUchuks, Dem Geddchtnis Charla Goodyears.
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EnthSlt Angaben uber die Lebenegeschichte G o o d y e a r s  n. ein Bundschreiben aus 
dem Jabr 1844, in den G o o d y ea k  Eigenschaften u. Verwendung der von ihm 
hergestellten Kautschukwaren beschreibt. (Gummi-Ztg. 38. 173—74. 1923.) P ie c k .

—, Untersuchungen tibcr die Eigenschaften von Plantagenkautschuk, der nach 
dtm Ceyloner KautschuJcuntersuchungisystem behandelt tourde. V. (IV. vgl. Buli. 
Imperial Inst. Lond. 20. 431; C. 1923. II. 1257.) Beatimmt wird der EinfluB auf 
Yulkanisationszeit, Festigkeit, Debnung u. bleibende Dehnung 1. wenn man daa 
Koagulat yerschieden lange Zeit reifen laBt, ehe es zur „Crope1* yerarbeitet wird, 
u. zwar einmal mit, einmal ohne Zusatz yon Kreosot zum Latex, 2. wenn aua dem 
Koagulat naaae Bl5cke, diinner u. dicker „alab“ gemacht wird, 3. wenn dem Latex 
vor der Eoagulation NaOH zugesetzt wird. Ferner werden die physikal. Zahlen 
einer Anzahl crepea u. sheeta beatimmt, die aua dem yerachiedensten, chem. genau 
untersuchten Laticea stammen. Zum SchluB werden noch eine Aniahl Proben auf 
Hartgummi verarbeitet u. dessen DE. beatimmt. (Buli. Imperial Inat. Lond. 21. 
291-315. 1923.) P ie c k .

0. de Yries, Die Fatigkeit von Kautschuk. Die Werte fiir die Festigkeit 
hangen von der Dauer der Heizzeit wahrend der Yulkaniaation ab. VerlSngerung 
der Heizzeit um 10°/0 vermindert die Festigkeit um etwa l°/». Sheet, crćSpe u. slab 
rubber zeigen alle dieBelben Werte fiir Festigkeit, wenn man fiir die yerschieden 
langen Heizzeiten die entsprechenden Korrekturen anbringt. Alaun ais Koagulations- 
mittel wirkt nieht zers. auf den Gummi, -wohl aber ein tjbermaB von H,80ł . See- 
reisen acheinen die Festigkeit yon crepe nieht ungiinstig zu beeinflussen. (Journ. 
Soc. Chem. Ind. 43. T. 47—52.) P ieck .

F. Kirohhof, VuV:anisation und Bepolymerisation, ein Beiirag zum Vulkani- 
tationsproblem. Miaehungen yon Gummi mit 0,5, 1, 3, 5, 10 u. 20°/, S mit 1% 
PbO(A), 1 °/0 Hciametbylentetrammin (B) oder beiden zuaammen (C) wurden 15', 
30', 45', 60', 90': 3 Atm. geheizt. Ea wurden an den Vu)kaniaaten physikal. Żabien 
aowie Quellungsverm6gen bestimmt. Mischung C erreicht bei 30' das Optimum der 
Vulkanisation (Qaellungsminimum), bei l&ngerer Heizung nimmt die Depolymeri- 
sation u. damit die Quellbarkeit zu, u. zwar um so mehr, je niedriger der Gehalt 
an Vulkanisations-S ist. Da dabei der Yulkanisationskoefficient dauernd wfichst, 
ist er kein MaB fiir den Polymerisationsgrad. Beziprok zur Quellbarkeit der 
Vulkanisate yerhalt sich dereń Bruchfestigkeit. Die beschleunigende Wrkg. yon 
PbO in Mischung A war kleiner ais die von Heia in Mischung B, diese wieder 
kleiner ais die yon PbO -f- Hexa in Mischung C, wobei hier die beschleunigende 
Wrkg. noch groBor ist ais die Summę aus A u. B. Bei langerer Lagerung nimmt 
die BeiBfestigkeit zu (Nachyulkanisation), u. zwar um so mehr, je hSber der Gehalt 
an Yulkanisationsechwefel ist; demgegenuber ist die Abnahme der Quellbarkeit viel 
unbedeutender u. ausgesprochener bei Mischungen mit niedrigem Vulkanisations- 
koeffizienten- Man muB daher unterscheiden zwischen y o riib e rg eh en d er De- 
polymerisation (Warmedepolymerisation) u. d au e rn d e r Depolymerisation (B. yon 
S-Deriw.). Die Quellbarkeit von Beschleunigermiscbungen ist betrSchtlich geringer 
ais yon MiBchongen mit gleichem Yulkanlsationskoeffizienten, aber ohne Beschleu- 
niger. Dies beruht auf der kiirseren Heizzeit der Beschleunigermiscbungen u. mithin 
Yermlnderung der Warmedepolymerisation. Der Yulkanisationskoeffizient haogt 
also ab yon: Vulkanisationstemp., -dauer, Menge dea Vulkani3ations-S., chem. Natur 
des Beschleunigcrs. (Gummi-Ztg. 38. 237—41. Wimpasaing) P ieck .

E. Eomani, t)bcr einen neuen Yulkanisationsbeschleuniger. Das Nitron (F. 187 
bis 189°), wirkt ais Yulkanisationsbeschleuniger ebenso stark wie TriphenylguaniUn. 
Bei beiden -wird die Wrkg. noch betrachtlich erhoht duich Hinzufiigung einer 
kleinen Menge einea in der Hitre NH, entwickclnden Stoffes. Das Nitron kommt
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dann dem Diphenylguanidin nahe. Nitron wirkt auch ohne Zn O. (Caoutchouc et 
Guttapercha 21. 12111.) P ieck .

V. Lefebure, B it Yulkanisationsleschleunigir des Kautschukt. (Caoutachouc et 
Guttapercha 21. 12074-79, 12116-19. — C. 1924. I. 1451.) P iec k .

H. W. Greider, Der Einflufi von Leim auf die vertłarkende Wirkung von leichłetn 
Magnesiumcarbonat in Gummi. Stoffe, die wie Maguesiumcarbonat u. RuB eehr 
yoluminda sind, lassen sich scbwer gleichmaBig im Gummi yerteilen. Nach einem 
kleinen ZuBatz yon Leim zum Gummi laBt sich daa Magneaiumcarbonat yiel beaser 
yerteilen, da ea dann aaacheincnd yiel beaser yom Gummi benetzt wird. Infolge- 
desaen erhohen sich die pbyaikal. Żabien der Miachung. Der EinfłuB des Leims 
auf Magnesiumcarbonat eratreckt aich darauf, daB er die wirkeame Oberfłache deB- 
Belben u. seine Adhiision zum Gummi yergroBert u. ein Zusammenballen wahrend 
der Yulkanisation yerhindert. Weichmachungamittel, insofern aie Dicht an aich die 
physikal. Zahlen einer Miachung herabaetzen, mogen auch zur beaaeren Verteilung 
aehr yoluminoaer Fiillmittel dienen. Ea kommen dafiir Bitumina u. manche organ. 
Beachleuniger, wie z. B. Athylidenanilin, in Betracht. (Ind. and Engin. Chem. 16. 
151—55. Pittaburgh.) P ie c k .

W. J. Kelly und K. B. Ay era , Die Ltislichkeit eon Schwefel in Gummi. Die 
Loalichkeit wurde auf 2 Arten beBtimmt. 1. wurde ein Gummi-S-Gemiach in Amyl- 
alkohol gelegt u. bia zum Eintritt dea Gleichgewichta darin belasaen, 2. wurden 
yerschiedene Mengen Gummi in eine gesiitt. Lsg. yon S in Butylalkohol gelegt u. 
bia zum Eintritt dea Gleichgewichta darin belasaen. Ea wurde dann der S-Gehalt 
dea Gummia u. der Lag. beatimmt, wobei Bich ergab, daB die Verteilung dea S 
zwiachen Gummi u. Loaungam. dem HENRYschen Gesetz durchaua folgt, daB also 
der S im Gummi gel. u. nicht adsorbiert iat. In Tabellen werden die Loalichkeiten 
des S bei yerachiedenen Tempp. u. Yulkaniaationagraden angegeben. Die Loslich- 
keit nimmt mit wachseadem VulkanisationBkoeffizicnten zu, bia letztere den Wert 17 
erreicht hat. (Ind. and Engin. Chem. 16. 148—50. Akron.) PlECŁ

Commitee on Methoda of Analyals of the  Diyision of Rubber Chemiatry
of the American Chemical Soclety, Untenuchungsmtthoden fiir die Analyse von 
Gummiwaren. (Vgl. Ind. and Engin. Cbem. 14. 560; C. 1923. II. 262.) Beachreibung 
einea auafiihrlichen Analyaengangea. Allea NShere vgl. Original. (Ind. and Engin.
Chem. 15. 303-13. 1923.) P ieck .

Stanley John Peachey, London, England, Vulkanisationsbeschleunigcr. (A. P. 
1481482 vom 15/7.1918, ausg. 22/1.1924. -  C. 1923. IV. 1C05 [Oe.P. 92324].) Fe.

The M iller Rubber Company, flbert. yon: Marion M. HarriBon u. Harold 
A. Morton, Akron, Ohio, V. St. A., Vulkanisieren von Kautschuk. (Can. P. 232100 
vom 26/6. 1922, auag. 19/6. 1923. E. P. 209773 vom 15/7. 1922, ausg. 14/2.1924.
— C. 1923. IV. 1006.) F ba nz .

The Dunlop Rubber Company Ltd., England, VuVcanisieren von Kautschuk. 
(F. P. 563397 vom 7/3. 1923, auag. 4/12. 1923. E. Priorr. 30/6.1922 u. 16/1.1923.
— C. 1924. I. 712.) F b a n z .

The In ternational W estern E lectric Company, Inc., New York, iibert. yon: 
Robert R. William*, Rosclle, New York, V.St. A., Kautschukmasien (a. A.P. 1438735;
C. 1923. II. 1156). Die Fullstoffe werden yon anhangenden Gaaen befreit u. mit 
einer dlinnen Kautachukschicht iiberiogen u. hierauf mit Kautschuk in Yakuum 
yermiachL (Can. P. 234002 yom 3/9. 1921, auag. 4/9. 1923.) F banz .

The In ternational W estern E lectric Company, Inc., New York, ubert. yon 
Robert i .  W illiams, Roaelle, New Jersey, V. St. A., Kauttchukmassen. Die 
F&llatoffe werden entgast u. dann im Vakuum mit dem Kautacbuk yermiacht. 
(Can. P. 234004 yom 12/9. 1921, ausg. 4/9. 1923.) F banz.
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Tiie M iller Rubber Company, ubert. yon: R obert C. Dabney, Akron, Ohio, 
Herstellung tton hohlen EautBchukgegemtanden. Zum Auftreiben yerwendet man 
ein trocknes Gemiach von Stoffen, die in Ggw. von W. beim Erhitzen Gag ent- 
wiekeln, mit einem Krystallwasser enthaltenden Korper u. einem inerten Stoff. 
(A. P. 1480376 vom 29/3. 1923, ausg. 8/1. 1924.) Pbanz.

F. Kaye und Kaye’s Rubber Latex Process, Ltd., Plastisćhe Matstn aut 
Eautschukmilch. Tier., pflanzliche oder minerał. Faser wird mit oder obne Zusatz 
von Fiillatoffen, wie Ton, in einen Brei yerwandelt u. im Hollander mit Kautacbuk- 
milch yermiacht, die mit gepulyeitem Sehwefel oder 1. Sulfiden, u. VulkanisationB- 
beschleunigern yersetzt sein kann. Die erhaltene M. kann nach dem Entw&saern 
geformt u. yulkaniaiert werden. Man kann aus der M. auch zuerst in der Papier- 
mascbine obne yolliges Trocknen Babnen herstellen, diese zerkleinern u. mit 
oder ohne Zuaatz yon Kautscbukabfallen, Fiłllatoffen, unter Druck formen u. 
yulkanisieren. (E. P. 210193 yom 7/11. 1922, auag. 21/2. 1924.) FbANZ.

H. Plauson, Hamburg, Wcich- und Hartkautschukahnliche Massen. (A. P. 
1471059 yom 12/2. 1921, ausg. 16/10. 1923. — C. 1922. IV. 256.) F banz.

H, Plauson, Hamburg, Eautschukahnliche Massen. (Can. P. 232641 yom 
10/1. 1921, ausg. 10/7. 1923. — C. 1924. I. 1281.) F b a n z .

Plauson’s Forschun gslnstitut G. m. b. H., Hamburg, Eautschukahnliche Stoffe. 
(Oe. P. 93087 yom 24/3.1921, auag. 11/6..1923. D. Prior. 31/10. 1918. — C. 1922. 
IV. 592.) F b an z.

XVH. Fette; Wachse; Seifen; Wasohmittel.
George S. Jamieson und W alter F. B aughm an,' Die chemitche Zusammen- 

tełtung des Sesamóls. Das yon Vff. untersuchte, aus chinea. Samen kalt gepreBte 
Sesamól batte folgende Eigenechaften: D.,5ts 0,9187; n*° =  1,4731, Saurezahl 1,4, 
Jodzahl (Hanus) 110,8, Verseifungazabl 189,3, Unyerseifbarcs 1,73, Acetylzahl 9,8, 
Reichert-MeiBliche Zahl 0,11, Polenskezahl 0,15, 12,2% gesatt. Sauren, 81,2% un- 
gesatt. Sauren. Die cbcm. Unters. ergab die Anwesenheit der Glyceride yon: 
Ólsdure (48,1%), Linolsaure (36,8%), Palmitinsaure (7,7%), Stearinsaure (4,6%), 
Arachiniaure (0,4%), Lignoccrinsaure (ca. 0,04%). (Journ. Americ. Chem. Soc. 46. 
775—78. Washington [D. C.], U. S. A. Dep. of Agriculture.) HABEBLAND.

Granville A. Perkins und Aurelio O. Crur, Eine ttergleichende analytische 
ZJntermchung verschiedener Ole in der Chaulmoogragruppe. AuBer yerschiedenen 
Handelsmarken, besonders yon Taraktogenos Kurzii, der Stammpfłanza des eigent- 
lichen Chaulmoograolea, wurden selbst extrahierte untersucbt, dereń Befunde in der 
folgenden Tabelle niedergelegt sind:

Stammpflanze
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Gynocardia odorata . . . 0,929 1,4743 4° 0 9 160 198 2,7 20° o»
Eydnocarpus alcalae . . 0,948 1,4763 24 48,3 940 202 6,7 55 40

„ anłhtlmintica 0,952 1,463 16 44,2 84,5 201 3,6 36 50
„ Eutehinsonii 0,943 1,4743 23 41 83,5 199 5,3 43 50
„  tu b fa lc a ta  . 0,951 1.4761 21 49,1 89,0 20ti 6,6 41 36
„ ven cnata . . 0,947 1,4769 20 46,4 90,7 191 1,2 47 49
„ wightiana . 0,947 1,4763 11 51,2 97,0 207 6,7 40 54
„ Woodii . . — 1,473 18 45,9 68,5 192 5,9 43 53

Pangium edule . . . . 0,925 1,472 7 16,9 78,5 200 6,9 18 17
Taraktogenos Eursii . . 0,951 1,4771 9 43,5 104 215 3,4 32 43
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Die aus den einzelnen Ulen gewonnenen Fettsaureu wurden in Form ihrer 
Athyleater durch Dest. in 4 Fraktionen, dieae wieder durch Kryatalliaation in je
2 Fraktionen zerlegt, yon allen dieaen E., Jodzahl, [«]„ u. VZ. beatimmt. Danach 
beat&tigt sich die echon von B e ill  (Philippine Journ. of Science 11. A. 75; C. 1917.
I. 415) festgestellte Sonderstellung dea Gynocardiaolea u. scheint das Ol yon Pan- 
gium edule wedcr Chaulmoogra- noch Sydrocarputsaure su enthalten. Daa Ol von 
Hydnocarpus aJcalae enthSlt viel der eraten, wenig oder gar keine Hydnocarpua- 
B&ure, alle anderen HydnocarpusSle ahneln in der Zus. aehr dem Chaulmoograol.
— Ober V. der Pflanien, Olauabeute, Haltbarkeit der Samen usw. werden Angaben 
gemacht. (Philippine Journ. of Science 23. 543—69. 1 Tafel. 1923. Philippine 
Health Seryice.) S p ie g e l.

Harold Toms, Die kryitalUnisćhen Bromide dea LeinSles■ Es wurden 40 g 
Lcinól in 300 ccm A. u. 2 ccm Eg. gel., in flieBendem W. gekiihlt u. unter Bfihren 
16 ccm Br langsam zugegeben. Daa Eflhren wurde dann noch einige Stdn. fort- 
gesetzt; nach dem Stehen iiber Nacht wurde die iiberatehende Fl. abdekantiert u. 
der Biickstand wiederholt noch mehrere Małe m it je 100 ccm geifihrt. Zuletzt 
wurde yom RuckBtande abfiltriert u. dieser aelbBt mehrere Stdn. mit A. auagekocht. 
Man erhSlt bo 28 g einea weiBen kornigen Prod. F. 140—145°. Der in A. gel. Teil 
wurde nicht weiter untereuchL Der weiBe kornige Korper wurde aua Athylacetat 
umkrystallialeit; Krystalle, lichtbrechend, F. 153° (korr.), C57H8,OflBria entsprechend 
Linol-dilinolenbromglycerid. Aua der Mutterlauge wurde ein K5rper C6,H690 6Br„ 
isoliert, wahrecheinlich Trilinolbromglycerid oder Olein-Linol-Linolenbromglycerid. 
Aus einigen ErgebniaBen der UnterB. ist zu BchlieBen, daB daa hochst ungeaStt. 
Glycerid des Leinóls ein "konstanter Teil der gesamten ungiaatt. Bestandteile des 
Leinola iat. (Analyst 49. 77—82. London.) R O h le .

N. W. Tanzow, Additionsverbindungen bei der Verteifung dom Fetten durch die 
Lipa$e eon Ricinusiamen. (Vgl. Journ. Rusa. Phya.-Chem. Ges. 46. 333; C. 1914.
I. 2188.) Die L c. beobachtete Unempfindlichkeit der Lipase gegeniiber HjSO, bei 
Ggw. yon Vereeifungsprodd. wird beatatigt. Wahrend die optimale H,SO,-Konr. 
bel reiner Lipase 0,77 g/l ist, erreicht die Wrkg. der Lipase bei Ggw. yon Ver- 
seifungsprodd. (aus Oliyenol) ein Maiimum bei ca. 8 g H,SO, in 1. Die Schirm- 
wrkg. der Rk.-Prodd. iat yerhaltnismaBig achwach bei Bchw&cheren H,S04-Konzz., 
die dem Optimum in Abwesenheit der Rk.-Prodd. entsprechen. Vf. nimmt an, 
daB die Rk.-Prodd. mit der Lipaae Zwiachenprodd. bilden, die gegen starkere
H,S04 unempfindlich, bei yerdftnnterer H,S04 dagegen labil aind. Zur Priifung 
wurde die Einw. des HgClt auf die Lipase in Ggw. yon Rk.-Prodd. unteraucht. 
Ea wurden 5 g auf 17,49°/,,' geapaltenen (durch KOH) Oliven6ls -j- 1 ccm 5°/„ig. 
HgCl, 9 ccm H,S04 yerschiedener Konz. -j- 0,01 g Lipaae im Thermostat bei 
25° 1 Tag gehalten u. die AciditSt bestimmt. Die Lipaaewrkg. war dabei faat yoll- 
atSndig aufgehoben, bo daB der Unterachied zwischen der End- u. der Anfangs- 
aciditat nur klein war; es acheint aber, daB die starkste Hemmung die Lipaae bei 
der optimalen H,S04-Konz. erfuhr. — Ricinuaaamen, die sich in Chlf.-haltigem W. 
befinden, geben demselben SSuien ab; ein Zuaatz yon Oliyenol, bez w. yon Sauren 
duaus (5 ccm zu 7 g entfetteten Samen in 100 g W.) begunatigt stark die Saure- 
bildung: die Ggw. yon Ol u. seinen Veraeifang8prodd. heschleunigt also die B. des 
Aktiyators, der die VerBeifung befordert. (Journ. Ruaa. Phya.-Chem. Ges. 48. 257 
bia 264. 1916. Moakau, Landwirtach. Inst. PetrowBkoje-RaaunoowBkoje.) B ikebm an .

G. H. Leopold und W. J. de Mooy, Die Bestimmung non Butterfett und von 
Kokotfetl in Fcttgemischen. Wenn daa zu untersuchende Fettgemisch lediglich aua 
Butterfett u. neutralem Fett (Kinder-, Schweinefett u. a. mit der angenommenen 
R. M. W.-Zahl 0,5) besteht, geniigt zur Beat. des Butterfettgehaltea die Beat der 
in W. L flfichtigen Fettaauren, der R. M. W.-Zahl, wobei fiir Butterfett bei der Be-
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rechnung die E. M. W.-Zahl 28 angenommen wird. Es ist annahernd der Prozent- 
gehalt an Batterfett x  =  (R. M. W. —0,5): 0,275. — Liegen in dem Gemisch neben 
Batterfett u. neutralem Fett noch Kokos- oder Palmkernfett oder auch beide vor, 
erkenntlich an der Polenskezahl iiber 0,5, so ist zur Best. des ButterfettgehalteB 
die Kirschnerzahl festzastellen, die nach R eich eb t-M eissl-W O L N Y  aus 5 g  Fett 
erhaltene Zahl fiir jene in W . 1. fłuchtigen FettsSuren, dereń Ag-Salze in neutralem 
Medium 1. sind. Za ihrer Best. wird die nach Best. der R. M. W.-Zahl erhaltene 
neutrale Lsg. mit 0,5 g Ag,S04 yerBetzt, filtriert u. nach Zusate von 10 ccm B,S04 
dest. mittels des App. nach POLENSKE unter Verwendung eines yertikalen Schlangen- 
kiihlers. Die Anzahl ccm 1/10-n- Lauge, auf 5 g Fett umgerechnet, ist die Kirschner- 
zahl, die bei reiner Butter etwa 0,9 der R. M. W.-Zahl betr&gt. Kokos- oder Palm- 
kemfett iiben nur geringen EinfluB auf die GroBe der Kirschnerzahl aus. Mit 
Hilfe von Tabellen u. Normalkuryen (ygl. Original), die sich auf die yerschiedensten 
Mengenyerhfiltniese beziehen, der R. M.W.-, Polenske- u. Kirschnerzahl lfiBt sich 
der Gehalt eines Fettgemisches an Butter-, Palmkern- u. Kokosfett beatimmen.

Wenn der Gehalt an Butter- u. Kokoafett in Fettgemischen, die daneben ledig- 
lich neutrales Fett enthalten, annahernd zu eimitteln ist, so kann man sich mit der 
Best der R. M.W.- u. Polenskezahl begnilgen, wenn man sich dabei eineB yon Yff. 
angegebenen graph. Verf. bedient, iiber dessen nahere Einzelheiten auf das Original 
yerwiesen werden muB. (Rec. tray. chim. Pays-Bas. 43. 103—24. Groningen.) Ni.

Louis Brooks Akt.-Ges., Leipzig-Lindenau, Auswerfen geprdgter Seifenstilcke 
aut der Prdgeform mittels einer Auswerferschiene. Um bei der Vorr. nach dem 
Hauptpat zu yerhiiten, daB die gepragte Seife zu stark weggeschleudert u. dadurch 
beschadigt wird, wird eine Feineinstellung yorgesehen, durch welche die Stfirke 
der Aushebekraft mittels eineB Handrades wahrend des Betriebes eingeetellt werden 
kanD. Za diesem Zweck stehen die Hebel derartig mit einem K6rper in Verb., daB 
ihr Ausschlag yon der Stellang eines besonderen Winkelhebels, welcher cbenfalls 
an dem Korper angeordnet ist, beeinfluBt wird, indem der Winkelhebel schwenkbar 
angeordnet ist u. mittels Spindel u. Handrad derart eingestellt werden kann, daB 
eine an seinem unteren Schenkel yorgesehene Rolle je nach der erfolgten Einstellung 
des Hebels mehr oder weniger gegen die Nocken einer Kuryenscheibe, welche die 
Betatigung der Aushebeyorr. in die Wege leitet, herauageftihrt werden kann. (D. R. P. 
390667 KI. 23f yom 2/5. 1923, ausg. 28/2. 1924. Zus. zu D. R. P. 38S224; C. 1924.
I. 1459.) Oelkek .

XIX. Brennstoffe; Teerdestillation; Beleuohtung; Heizung.
W ilhelm Nusselt, Der Verbrennmgsvorgang in der Kohlenstaubfeuerung. Der 

Kohlenstaub wird durch Strahlung yom Feuergewolbe u. Warmeleitung yon den 
bereits brenncnden Kohlekorperchen auf die EntzUndungstemp. yorgew&rmt u. yer- 
brennt dann, was ais Diffusionsyorgang aufzufassen is t  Aus den Gesetzen des 
WSrmeubergangs u. der DiffuBion werden mathemat. Formeln abgeleitet, nach denen 
die Yerbrennnngszeiten berechnet werden konnen. (Ztschr. Yer. Dtsch. Ing. 68. 
124—28. Karlsruhe.) N eid h a p .d t.

G. E. Tunius, Uber die Bindung des Kókereiammoniaks durch Oips. Die be- 
kannte Umsetzung CaSO* -j- 2NHS -f- CO, -f~ H ,0 =• CaCO, -f- (NHł),S01 ist in 
Kokereien, denen keine CO,-Quelle zur Verfiigang steht, nar auf umst&ndlicbem 
u. koBtspieligem Wege darcbiufiihren, wahrend die Gewinnung yon Ammoniam- 
sulfat nach dem reinen SchwefelsSureyerf. sehr einfach u. billig is t (Gas- u. 
Wasserfach 67. 91—92. Dahlhausen [Ruhr], Yersuchskokerei yon Dr. C. Otto 
& Co.) Splittg eb beb .

F. Sohuti, W. Buschmann und H. Wissebach, Bemerkungen zu der Ab-
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han diung von H. Broche: „Uber den aus der S teinkohle der Zeche Filrst Hardenbtrg 
gewonnenen Urteer, imbesondere stinen Gehalt an Benzol, Carbohaure und Aceton.11 
DaB B b o c h e  (S. 114), obwohl er dieselbe Kohle wie ScHtlTZ yerwandte, nieht die 
von S c h O tz , W is s e b a c h  u. B o sc h m a n n  (Ber. Dtsch. Chem. Gea. 5 6 . 1091; C. 1 9 2 3 . 
IV. 126) angegebenen CtHt OH-, Ct Ht - u. CfljCOCiTj-Mengen gefunden bat, iat 
darauf zurilckzufuhren, daB er nieht wie S c h C tz  nar die Teerbenzine, eondern ein 
Gemisch yon Teer- u. Gasbenzinen untersucht bat, u. daB er die bis 200“ sd. 
Anteilo noch ais Benzin bezeiebnet, wahrend Vff. nur die bis 150° sd. Leichtóle 
ais Benzin untersucht haben. Untersehiede sind auch bedingt durch die yer- 
schiedcnartige Kondensationaanlage der Piscber-Gluudschen Drehtrommel u. der 
yon Vff. benutzten Anlage. Bei erneuter Nachpriifung der fruheren Verss. haben 
Vff. innerhalb der yon 28—75° sd. Teerbenzinfraktion 14°/0 Aceton gefunden. Es 
wird erneut darauf hingewiesen, daB zur Beat. einzelner Verbb. in so komplizierten 
Gemischen erheblich grSBere Mengen Ausgangamaterial erforderlich sind, ais sie 
B b o ch e  angewandt hat. So haben Verss. von H. L a n g e  aus 120 cbm Schwel- 
wasser 30 kg reinea Aceton ausschlieBlich durch Dest. u. Konz. der Vorlaufe er- 
geben. In der Fischer-Gluudschen Drehtrommel gewonuener Urteer enthalt nach 
den Unterss. der Vff. fast ebensoyiel C,H5OH wie nach F is c h e r s  Angaben der 
Kokereiteer des Ruhrbezirks. Eine Oberhitzung der Apparatur kommt bei den 
yon Vff. ausgefiihrten Verss. yollatSndig auBer BetrachŁ (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 
67. 619—22. Gelaenkirchen-Schalke, Bergwerks-A.-G.) H a b e k la n d .

F. Sohuti, Bemerkungen tu der Abhandlung von F. Fischer: „Ober die Be-
tiehungen zwitchen Urteer, Kokereiteer und Er doi etc." (Vgl. F ba n z  F isc h er , S. 114.) 
Vf. weist darauf hin, daB ein Vergleich des Erdólt mit Urteer auf Grund physikal. 
Eigenscbaften, wie ihn F ischer  (1. c.) durcbgefUhrt hat, nieht angangig ist, um 
eine tJbereinstimmung der beiden Prodd. zu beweisen, sondern daB die chem. Zus. 
der einzelnen Fraktionen dabei maBgebend sein muB, u. aus dieser ergibt sich, 
daB infolge des geringen Paraffin- aber hohen Gebalts an aromat. KW-stoffen die 
Fraktionen des Urteers sich wesentlich yon den Erdolfraktionen unterscheiden. 
Der Vergleich ist selbat dann unpassend, wenn man ihn auf ein yereinzeltes Vor- 
kommen yon Erdol, das einen hohen Gehalt an aromat. KW.-stoffen aufweist 
(z. B. Borneo-Ol mit 20—407o), anwendet. (Ber. Dtscb. Chem. Ges. 67. 623 — 27. 
Gelsenkirchen-Schalke, Bergwerks-A.-G.) H aberland .

Richard Sedlaczek, Zur Frage der GefahrenerMhung bei der Erzeugung und 
Yerwendung det Leućhtgases mit Rilcteicht auf die Anderung der Fabrikatiomweise 
in den Wiener ttadtischen Gaswerken. Vf. schildert eiugehend die zur Erzeugung 
yon Leuchtgas, Waaaoigas, Halbwaaaergaa u. Miechgas daraua erforderlicben Arbeite- 
yorgange unter besonderer Beiucksichtigung der Gefahrenmomente u. der getrofte- 
nen GegenmaBnahmen. (Ztachr. Ver. Gaj- u. Wasserfachmanner Ost. 6 4 . 14 
bis 26.) Raszfełd .

A. F. Dobrjaniki, Die Aunichten der chemischen Autnutzung ton Olgasen. 
Die bei der Pyrolyae von Erdol, bei der Kokaerzeugung usw. gewonnenen u. in 
der Natur yorkommenden Olgaso werden meist yerbrannt, konnen aber fiir eine 
feinere chem. Industrie dienen. Von diesem Standpunkte sind die yielen Athylen- 
KW-atoffe enthaltenden Gase kostbarer, yor allem die aus Erdol erhaltenen. Ea 
wird die Trennung der Gase yon mitgeschleppten fl. KW-stoffen durch KompreaBion 
u. die Ausnutznng der so gereinigten Gase erortert. Die in Frage kommenden 
Rkk. C,H4 — y , C,Hj — > C.HjC), C,H4 — y CH.OH-CH.Cl, C,H, — y C.H^Cl,
o. CH4 — y  chlorsubstituieites CH4 werden an Hand neuerer Patente beschrieben. 
(Nefijanoe i alanceyoe Chozjajstyo 5. 258—76. 1923.) B ikerm an .

G. L. Stadników, Veredtlung der Brennstoffe. Nach einer TJbersicht der 
rationellen Ausnutzung yon Stein- u. Braunkohle wird die Veredelung yon Torf
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besprochen. Das Trocknen durch Auapreasen ftibrt zum Verlust cinea Teilea dea 
TorfbitnmF, so daB niederwerfigo Brikelta erhalten werden; bei 100 at. gebt durch 
das Filtertuch ea. 40% der trockencn Substanz des Torfes, bei 25 at. wird zu 
wenig W. entfernt. Beimengung yon trockencm Toifpulyer zum Torf vor dem 
Ausprcssen hilft nur, wenn der Torf nicht zera. ist, fiir russ. weitgehend zeraetzten 
Torf ist also das Verf. ungeeignet. Das elektroosmot. u. NaByerkohlungsyerf. sind 
zu kostapielig. Vf. bebaudelt Torf yor dem Auspressen mit einer kolloidalen 
.F<s[027),-L8g.; der solcherweise koagulierte Torf wird unter 50 at. zur M. mit 
60—05% W. gepreBt. Das Fe(OH),-Sol wird dargestellt beim Durchleiten yon CO, 
bezw. CO,-haltigen Eaucbgasen durch W., in welchem Bruehcisenstiieke auf- 
geschwemmt sind; die entstehonde FeCOa'H,COa-Lsg. wird mit Cblorwasser oder 
HCIO, welclie sich bei Einw. yon CO, (bezw. Bauchgaeen) auf Chlorkalk biidet, 
oiydiert. Die ausgepreBte M. zerfallt leicht in broekeliges Pulyer, das infolge 
seiner groBen Oberflache yiel besser in einem Ofen troeknet, ala Briketts. Bei 
trockener Dest. diesea Pulpers bei 350° werden 10—15% Teer gewonnen, der bloB 
0% Phenole enthalt u. 50% Halbkoks mit 6% fluchtigen Bestandteilen u. dem 
Heizwerte vou 7500 cal. Die durch Ggw. yon Fe(OH)a gesehaffene Moglicbkeit, 
die Dest. bei 350° auezufiihren, ist auch desbalb wichtig, wcil, wie Yf. mit 
Gawrilow u. W inogradow fcatatelUe, der bei therm. Zers. voa organ. Substanzen 
abgeachiedene C katalyt. die Zers. bei 470° besehleunigt. Die katalyt. Wrkg. des 
Fe erniedrigt auch die Destillationstemp. yon Sapropslen, die derselben Behandlung 
unterworfen werden konnen wie der Torf. (Neftjanoe i slaneeyoe Chozjajatyo 5. 
277—93. 1923. Wisa.-techn. Lab. dea ,,HyarotorfB“.) B ikeem an .

B. W. Zwanziger, Stand und Zukunft der Ólsćhieferindustrie. Bericht uber 
die Entw., Stand u. Zukunft der Ólsćhieferindustrie sowie Verarbeitung in BuBland 
an Hand von zahlreichen Zeichnungen. (Neftjanoe i slaneeyoe Chozjajatyo 4. 455. 
C78. 1923.) B abino w itsch .

N. W. Popow, fiber die Huminsauren des Sapropils. V ctbb . ergaben, daB die 
Sapropelite, besonders die aus dem Ostaschkowgcbiet, keinc Huminsauren enthalten. 
(Nefljanoe i slaneeyoe Chozjajatyo 5. 100—4. 1923.) B abinow itsch .

1. N. Bogojawleniki, Anwendmg der radiometriićhm Aufnahim zur Unter- 
tuchung der NapMhalagcrstalten. Erhohta Aktiyiliit auf dor ird. Oberflache kann 
durch radioakt. Gesteine, Quellen oder unterird. FU., wie Naphtha, bsdingt werden, 
da letztere fiir radioakt. Gasc ein bseonderć hohe3 Losungsyermogen besitzt (bei 
26° 1631 Naphtha 45 mai mehr Emanation, wie W.). Vf. schlagt yor, Aktiyitate- 
measungen zur Auffindung u. Abgrcnzung der Naphthalagcrstattc heranzuziehen. 
lin Naehwort auBert K. K a litzk y  einige Bedenken iiber die Grenzen der prakt. 
Ausfiihrbarkeit der Methode. (Neftjanoe i slaneeyoe Chozjajatyo 4. 230 bis 
239.) B a bik ow itsch .

L. G. Gar Witach und E. I. Bjnss, tjbtr das sogenannte liakusinphanomtn. 
Durch photometr. Mesaungen beweiaen die Vff., daB daa sogen. ,)Bakusinphanomen“ 
(abnorme Abaorption des polarisierten Lichtes in Naphthalagg.) in Wirklichkeit gar 
nicht eiietiert. (Neftjanoe i  slaneeyoe Chozjajatyo 4. 851—53. 1923.) B ab.

A. F. Dobrjamki, Zur Frage der retroUwnaromatisierung. Yf. diskutiert yom 
wirtachafilieben u. techn. Standpunkt aua die Kriegserfahrungen u. Auasichten auf 
dem Gebiete der pyrogenet. Aromatiaierung der Błku-Naphthadestillate. (Nefijuioe 
i slaneeyoe Chozjajstyo 4. 430. 639. 067. 1923.) E a bikow itscu .

H. I. W aterman und H. J. W. Eeus, Das Burton-Crackverfahren. Es wurde 
der EinflaB der Kondensation u n te r  Druck nach dem Burtonyerf. u. der Konden- 
sation ohne Druck auf die Beschaffenheit des Dcstillats unteraueht. Es ergab 
sich, daB bei der Dest. der 3. Fraktion einea Barneools (D. 0,995, Bromisbl 2,0) 
Koadensatiou unter Dr jck zu einem Dastillat mit der Bromzabl 27,2 u. 28,7 fiihrte,
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dagegen Kondenaation ohne Druck su einem Dcstillat mit der Bromzahl 20,8 u. 
17,0. Kondensation unter Druck nach B0RTON fiihrt also keincawega zu gesatt. 
Destillatcn; selbat bei Wiederholung der Verts. unter Zusatz wechselnder Mengen 
A1C), war keine yollige Sattigung zu errcichen. (Ftcc. trav. chim. Paya-Baa 43.. 
87—92. Delft, Techn. Umy.) N itsc h e .

W. Twerzin, Zur Frage dtr Zuiammenutzung des Gasolins aus Erdgasen. 
Daa Erdgas aua der Bohiung 54/147 bei Groany enthalt 0,5°/o CO„ l°/o 0 „  33,5°/0 
leichte KW-atoffe, N, u. Edelgase; Solaról abBorbiert 65,0*/0. Die D., auf Luft 
bezogen, u t 1,34. Daa daraua gewonnene Ga8olin wurde einer fraktionieiten Deat. 
unterworfen; die groBten Praktionen wurden bei 36, 71 u. 97° erhalten, waa 
n-Ct E l t , n-G,Hu  u. n-C7Hlt entapricht. (Neftjanoe i alanceyoe Chozjajatyo 5. 256 
bis 257. 1923.) B ik ebm a n .

I. Jelin, Uber die Entparaffinierung deś Grosnyerdols. Vf. glaubt, daB die 
Annahme T wbrzynb (Groany Erdólinduatrie 1923. Nr. 3/4) von kolloidalen Paraffin- 
emulBionen im  MaBUt daa rein techn. Problem nur kompliziere. (Neftjanoe i alanceyoe 
Chozjajstyo 4. 854—58. 1923.) Rabinow itsch .

W. Twerzin, Zur Frage der Deparaffinisierung des Grosny-Erdols. Erwiderung 
auf eine Kritik J elin  a (yorat. Rof.). (Neftjanoe i alanceyoe Chorjajstyo 5. 251—52. 
1923.) B ik ebm a n .

I. Jelin, Zum Aufsatze von W. S. Twerzin. (Vgl. yorat. Ref.) Erwiderung. 
(Neftjanoe i alanceyoe Chozjajatyo 5. 252—55. 1923.) B ik ebm a n .

N. Geischtor, Unlersućhung des Masut aus Tschimion. Dureh Fraktionierung 
mit fiberbitztem Wasserdampf bei 2—3 at gelang ea dem Vf., aua dem Tachimion- 
maaut fiir Dieaelmotoie yerwendbare SchmitrSlc darruatellen, (Neftjanoe i alanceyoe 
Choijajatyo 4. 814—15. 1923.) Rabinow itsch .

E. R, F rance, Not ii uber feuerftstes Holi. Die Columbiauniyersitat hat eine 
Prufung der yerachiedenen Methoden zum Unyerbrennlichmachen yon Holz ange- 
atellt. Verglichen wurden: 1. Eintauchen in k. Lagg. — 2. Eintauchcn in h. Lsgg.
— 3. Impragnieren unter Druck im Autoklayen. — 4. Impragnieren im Vakuum u. 
dann unter Druck im Autoklayen. Die besten Ergobniaae wurden mit der letzten 
Methode erhalten; dann folgt die 3. Methode. Die Drucke yon 50—60 Pfd. p. 
Quadrat bewahrten aich am meiaten. Bei Anwendung der Chloride yon Cu, Bi, 
Fe u. Zn u. der Sulfate yon Al u. Ba entflammt daa Holi unter 290°, NH4C1, NaCl,
H,BO, n. A1,(S04), acheincn yon wenig Nu tren. Dagegen ycrhindern die folgenden
Kórper die Entflammung aelbat iiber 300°: Zink-, Magnesium-, Calciumchlorid, 
Ammoniumaulfat u. -phospbat, Borai, Waaserglaa, Zinkphoaphat u. eine Mischung 
von Pho3phat u. Borax. Ammoniumphoaphat acheint am wirkaamsten, beim Er- 
hitzen entwickelt ea ein eratiekendea Gaa u. liiBt einen Oberiug yon Ortbophoa- 
phoraSure auf der Oherfliiche. (Chem. Newa 128. 182.) Mabckw ald .

Ossian Ałchan, Ober Holsdestillation im Vakuum. III. u. IV. (III. ygl. 
Brennstoffchemie 4. 129; C. 1923. IV. 511.) Die Holz-Deat.-Yeres. in hoherem 
Vakuum ergaben, daB ea mSglich ist, die Temp. bo niedrig zu haltcn, daB die 
dureh die eiotherm. Rkk. auftretenden Selbstzeraa. anableiben. Vf. ecbliigt vor, die 
Veraa. auch in einem Drehrohrofen yorzunehmen, um festzu8tellen, ob die bei einer 
Temp. von 270° erhaltene Kohle ebenfalls die dureh die eiotherm. Rk. erzeugten 
Riase aufweiat. Die Vakuumdeat. zeigte, daB Fichte u. Kiefer mehr HCOOH ala 
CH,COOH ergaben, wiihrend bei der Birke die CH,COOH uberwiegt. Im Gegen- 
satz zu gewohnlichem Holzteerpech ist daa Vakuumpeeh in NaOH faat yollstandig
I , so daB ein ganz anderer Teer yorliegt. Die Vakuumholzkohle laBt aich im all- 
gemeinen bei hoherer Temp. unter Druck zusammenbacken, eo daB eine Briketti- 
rung nieht ausgeachlosaen zu aein acheint. Vf. regt ferner an, die groBen Mengen
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h u  AbfallŁolz, welches lieute in Foiin v o n  Wurzeln u. Aa ten im W  aide yeifault, zu 
verwerten. (ŚrennBtoffchemie 4 . 145— 47.164 — 67.1923. Helsingfora.) F ran ck en st.

W. Donoyan, Die Bestimmung von Stićkstoff in Kohle. Sie geschah zunachst 
nach dem Verf. yon D u m a s; yollstiindige VerbrennuDg wurde erreicht durch Zu- 
fuhr von 0 , gegen Ende der Verbrennung; der gróBere Teil der gebildeten CO, 
wurde innerhalb des App. absorbiert. Durch Eiplosion u. Absorption in einem 
Gasanalysenapp. von B one u. W h eelee  wurden alle KW-afoffe u. sonstige Gase 
entfernt, das schlieBlich verbleibende Vol. N wurde iiber Hg gemessen. Die er- 
haltenen Werte waren untet Berucksichtigung des N-GehalteB des rerwendeten 
CuO zu berichtigen. CuO enthielt in 30 g 0,50—4,5 ccm N. Ferner wurde der 
N in denselben Kohlen nach dem Verf. von K.t e l d a h l Gu n n in g  mit Hg ais 
Katalysator beetiramt. Die hiernach erhaltenen Werte, vermehrt um 0,2% (Yer- 
luet an N), geben den richtigen Gehalt an N der Kohlen, der mit den Werten des 
DoMASschen Verf. ttbereinstimmte. (Analyst 4 9 . 57—62. Wellington [New Zea- 
land]). ROh l e .

M. Stronników, Uber einige Methoden der Analyse der Ólschiefer und Sapro- 
pelite. Yf. gibt einige Vorachriften fiir die Anwendung gewohnlicher Brennmaterial- 
unterBuchungsmethoden (Feuchtigkeitsbest., Best. fliichtiger Substanzen) auf die 
Brennscbiefer. U. a. weist er darauf hin, daB die D. der Schiefer dem Gehalt an 
fliichtigen Substanzen umgekehrt proportional ist, u. daB daher eine einfache Beat. 
dej D. notigenfalls eine Best. der fliichtigen Bestandteile ersetzen kann. (Nefc- 
janoe i slancevoe Chozjajstvo 4 . 267—76. 1923. Petersburg, Polytechnikam.) R a b .

A. Winogradow, Methoden der Toluolbestimmung im Benzin. Beschreibung
u. Diakussion der Yerachiedenen techn. ublichen Methoden. Vf. gibt den Yorzug 
einer kombinierten Methode, die auf Best. der D. vor u. nach Behandlung mit 
konz. H,S04 beruht. (Nefijanoe i slanceyoe Chozjajstyo 4 , 451—54. 1923.) R a b .

XXIV. Photographie.
Josef M aria Eder, Uber Sensibilisatoren bei photochemischen, photographisćhen 

und biologiechen Prozessen. Yf. unterscheidet yerschiedene Arten von Sensibili- 
aation chem. Lichtrkk. durch Sensibilisatoren. — Chem. S e n s ib ilisa tio n  ist die 
Erhohung der Lichtempfindlichkeit durch Zusatz eines nicht lichtempSndlichen 
Stoffes. Die Empfindlicbkeit yon AgCl wird durch Ggw. von chlorabsorbierenden 
Stoffen (z. B. yon Silberoiydaalzen) wesentlich erhoht. Die Theorien iiber den 
pbotograph. AuskopierprozeB von W eigebt  (Sitzungsber. PreuB. Akad. Wiss. Berlin
1921. 641; C. 1 9 2 2 . I. 4) u. yon LOppo-Cbameb (Photogr. Korr. 1 9 2 2 . 49) werden 
diskutiert. Die photograph. Platte laBt aich auch scnsibilisieren durch Na-Nitrit, 
-Sulfit, Brenzcatechin, Resorcin, Phenylglycinnatrium u. Phenylhydrazinsalze. Eine 
Erhohung des Schwellenwertes findet nicht statt, aber eine Steigerung des Schw&r- 
zungagrades an stark belichteten Stellen. AgCl wird ais primar lichtempfindlicher 
BeBtandteil der photograph. Platte angesehen, die Theorie der kolloidalea Silber- 
keime (Schaum) abgelehnt. Die entstehenden bunten Silberteilchen wirken ala opt. 
Sensibilisatoren. — Sensibiliaierende Farbstoffe erteilen Empfindlichkeit annahernd 
fur die Spektralzone, wo sie selbst absorbieren; das Maximum der Sensibilisation 
ist gegen daa Maiimum der Absorption nach ISngcren Welłen yerschoben. Es 
werden Rezepte zur Sensibilisierung yon Trockenplatten fiir die yerschiedenen 
Spektralbezirke gegeben unter Verwendung yon Erythrosin, PikrinsSure, Tartrazin, 
Rapidfiltergełb, Pyrazolgelb, Pinachrom, Filtergelb (saure AnilinfarbstoSe). Die 
wichtigaten modernen Sensibilisatoren sind bas. Chinaldinfarbstoffe (epeziell Cyanine). 
In Gebrauch sind Pinayordol, Athylrot, Orthochrom, Perikol, Homakol, Pinocyanol, 
Iaokol, Pinachromyiolett. Pinaflayol u. Pinachrom eignen sich beaondera fiir Spektral- 
uufnahmen. — D eaenaib iliaa to ren  in analogem Sinne sind Safraninfarbstoffe u.
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der Edersehe Ei;enoxalatentwickler; maBgebend ist dabei der Ferrisalzgebalt. AgJ 
wird desenBibiliaiert yon vielen Stoffen, welche AgCi n. AgBr senaibilisiercn. 
Chromate -werden darch Citrate, Bichromate durch Ca-Salze sensibilisiert.

Obertragungsphotokatalyse liegt vor, wenn BekundSr durch Zusatz einer licht- 
empfindliehen Substanz ein wenig oder nicht liehtempfindlicher Korper yeriindert 
■wird. Beispiel: Oiydation der H,PO, durch Zasatz von HJ. Die „Ederachc Lsg.“ 
wird durch Farbstoffe oder durch Ferrioxalat stark sengibilidert (WlNTHEB). Ozon 
wird durch Chlorzusatz im sichtbaran Licht zersetzt (W e ig e st ). — A u t o s c n B i -  
b ilia ie ru n g  bei Farbatoffbildung: Beroits entstandener Farbatoff sensibilisiert die 
weitere Oiydation der LoukobsBen von Flnoresecin, Brillantgrtin, Rhodamin, KryBtall- 
yiolett u. a. m. — Pflanzenfarbstoffe (Ghlorophyll) eenaibilisieren AgBr-Kollodium- 
platten, BlutfarbBtoffe AgCl-Gelatineplatten. Fiuoiescierende Snbstanzen B e n s ib il i -  
sieren die zerstorende Wrkg. deB Lichta auf Bakterien, Enzyme u. Fermente. 
Ghlorophyll wirkt photodynam. auf Blutkorperchen. (Jahrb. d. Kadioaktiyitat 19. 
71—92. 1922. W i e n . ) ________________  K eli.eema.k n .

Ernem ann-W erke, Akt.-Gos., Drejden, Torrichtung gum Vergiepen von 
Fliissigieiten mit niedrigem Siedepunkt, gek. durch einen die GieBfl. enthaltenden 
BshSlter, aa dem ein yerstellbarer Schlitzkanal angeordnet iat, der zur Aufnahme 
einer in die GieBfl. tanchenden Schleppe dient. — Die Stoffachleppe wird saug- 
fahi?, die Yiscositat gleichmSBig erhalten, gegebenenfalla wird auch der Arbeitaraum 
vor Anfullnng mit feuergefahrlichen Dampfen gcachfltzt. (D. E . P. 391188 KI. 57 c 
yom 10/6. 1923, ansg. 5/3. 1924.) K U h lin g .

Josef Eieder, Berlin-Steglitz, Erhohung dtr EmpfindUchkeit Uchtempfindlicher 
Sćhichten aus Aiphalt und AsphaUgemischm, dad. gek., daB solche Schichten durch 
Reimengung yon Kautschuk, weichem Harz (Terpentin) oder achwer yerdampfendem 
Losungam. (Leinol) klebrig gemacht u. vor dem Belichten mit einem fein ge- 
pulyerten O, oder Schwefel oder Se abgebenden Mittel eingestaubt werden. — Die 
Erfindung ist bei allen Verff. anwendbar, die mit lichtempfindlichem AsphaU 
arbeiten, unabhangig davon, ob Atzungen auf Metali oder Glas erjeugt oder B o n s t -  

wie Fliichenbilder hergeatellt werden sollen. (D. E. P. 390163 KI. 57b vom 26/10.
1922, auag. 14/2. 1924.) K Ch lin g .

Josef Eieder, Berlin-Steglitz, Phołographitche Erieugung von Muitern auf 
Flachen mittels Sandstrahlgeblate, 1. dad. gek., daB unter Verwendung yon Kaut- 
schuk u. anderen klebrigen Korpern in Verb. mit Aaphalt n. asphaltiihnlichen 
Stoffen lichtempfindliche Schichten gebildet u. auf die mit Sandatrahl zu be- 
liandelnde Flachę aufgetragen, unter einem transparenten Negatiy oder Positiy der 
Zeichnung belichtet u. nachher der Wrkg. dea Sandstrahles auegesetit werden. —
2. dad. gek., daB die belichteten Schichten yor der Behandlung mit dem Sand- 
strahlgeblase mit elast. Pulrer, z. B. Korkmehl, einge9taubt werden, wobei daB 
Pulyer nur auf den unbelichteten Stellen hafćen bleibt. — Das Verf. ist fiir Flachen 
beatimait, die nicht atzfihig sind, z. B. Elfenbeinflachen. (D. E. P. 390165 KI. 57b 
vom 22/12. 1922, ausg. 14/2. 1924.) KtJHLlNO.

Kino-Film Co. m. b. H. (Erfinder: Eduard Schloemannl, Diiren, Herstellung 
t!0 « Lichtfiltern, dad. gek., daB man zunachst den Faibstofftrager in die Magshen 
dea Gewebea einbettet u. dann — nach dem Trocknen der Haatchen — den Farb- 
stoff gelbst (in Form einer Lsg.) in den Farbstofftrager hineindiffandieren laBt. — 
Die Erzeugniaae konnen in jsde gewunschte Form gebogen werden u. bsaitzen die
groBte WideretandBfahigkeit gegen Bruch u. StoB. (D. E. P. 390897 KI. 57b yom
26/9. 1922, ausg. 27/2. 1924.) KChi.ing.

SchlaB der Eedaktion: den 28. -April 1924.


