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1924 Band II. Nr. 8. 20. August.

A. Allgememe und physikalische Chemie.
K. A. Hofmann, Carl Dietrich jHarriesf. Naehruf. Ein Lebensbild ais Menach u. 

Forscher. (Wissenscli. Veroffentl. aus dem Siemens-Kóńzern 3. Nr. 2. 1—8.) H o r s t .
—, Antonio Joaq%dm Ferreira da Silva (1853—1923). Biograph. Fcstschrift zu 

Ehrcn des verstorbenen portugiesischen Clieinikers. (Rev. de Chimica pura e appl. 
[Portugiesisch] [3.] 1. 7—84.) M o r t e n s e n .

F ritz P aneth , tfber die lieutige Schreibweise des periodiśchen Systems der Ele
mente. (Nachtrag.) (Vgl. Ztselir. f. angew. Cli. 36. 407; C. 1924. I. 529.) Auf die 
Einwendungen P f e if f e r s  (Ztschr. f. angew. Cli. 37. 41; C. 1924. I. 1618) uber die 
Stellung von Be u. Mg im period. System yerweist Vf. auf die Diskussion zwischen 
W e r n e r  «. A b e g g  (Ber. Dtseli. Chem. Ges. 38. 2330; C. 1905. II. 422.) Yom 
Standpunkt des Chemikers wiire es erwiigenswert, a uch noeli B  u. Al im lang- 
period. System naeli links zu schieben Uber Se, Y u. die seltenen Erden. Nacli 
dem Atombau gehoren B u. Al zu Ga; Vf. liiilt es fiir zweckmiiBig, diesem Braueli 
zu folgen. Die Arbeit von v. A n t r o p o f f  (Ztschr. f. angew. Ch. 37. 217; C. 1924. 
I. 2853) beweist, dafi die kurzperiod. Tabelle ibre Stellung noeli beliauptet. Dem 
Anderungsvorscblag bzgl. der Edelgase vermag Yf. nieht zu folgen. Die Sonder- 
stellung der nullwertigen Edelgase geliiirt zu den sicliersteu Ergebnisscii des Ex- 
perimentes. — Gegen allzu hoehgespannte Erwartungen aus der kurzperiod. An- 
ordnung ist das beste Mittel die gleiclizeitige Beaelitung der langperiod. Die
Bolirsehe Auordnung ist die sielierste Grundlage fiir das System der Elemente.
(Ztschr. f. angew. Cli. 37. 421—22. Berlin.) Jux.fi.

A. S. R ussell, Die Komplexit<it der Elemente. I. Elemente mit ungerader 
Ordnungszahl. (Vgl. Philos. Magazine [6] 46. 642; C. 1924. I. 2088.) Vf. liat die 
Moglichkeit yon 4 radioaktiven Eeilien nachgewiesen u. yergleicht nimmehr ein- 
gehend radioaktive Isotopen mit Isotopen inaktiver Elemente, indem er sich haupt- 
siichlich auf Elemente mit ungerader Atomzahl beschriinkt. (Vgl. Naturę 112. 588. 
619; C. 1924. I. 723. 2327.) Bzgl. des in 13 Tabellen geordneten Zahlenmaterials 
sei auf das Original verwiesen. Yf. gelangt zu dem Ergebnis, daB in dem Bereicli 
der Atomzalilen 39—83 die Komplelatiit der Elemente eine period. Funktion der 
Atomzahl 16 zu sein scheint. Die entsprechende Massenzahl ist in der Regel 44
oder 40. (Philos. Magazine [6] 47. 1121—40.) K. W olf.

C. H. Bosanąuet und C. T. K eeley , Notiz uber das Aufsuchen des fehlenden 
Elementes Nr. 43. Die einem bisher noeli nicht entdeckten Element entsprechende 
kleinste Ordnungszahl ist 43. Das fehlende Element ist gemiiB seiner Stelle im 
period. System ein dem Mn iihnliches Metali. Vff. untersuchten eine Reihe von 
Mn-Yorkommen, indem das X-Strahlenspektrum von jedem Minerał zwisclien 
AA 620 u. 720 photographiert wurde. Alle Versuclisergebnisse waren bisher negativ. 
(Philos. Magazine [6] 48. 145—47.) K. W o l f .

J. J. van Laar, Uber die erlwhte Yalenzanziehung ) /X  des MetaUions in ge- 
schmolzenen Salzen. Vf. zeigt zunJiclist, wie Y a  sich bei Jletallen aus den Dampf- 
spannungen des geschmolzenen Jletalls leiclit bereehnen lafit. Więderholt man 
diese Bereelinung bei geschmolzenen Salzen, so findet mau merkwurdigerweise fiir
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] / , l0 fast ideut. Werte, wic bei reinen Metallen gefunden wurden. Ilicraus folgt, 
daB das Mebill in den geschmolzenen Salzen in freiem Zustande, also ganz sclbst- 
standig auftritt, so daB die erhdhtc Yalenzanzieliung sieli gcltend macht u. nicht 
die so viel geriugerc Rcstauzichung der meisten Verbb. Vf. erlfiutert dicse Tat- 
sache dureh 2 Berechnungsbeispielc: 1. Im AnschluB an die Arbeit von EASTMAN 
u. D u sc iia k  (Journ. Franklin Inst. 188. 823; C. 1 9 2 0 . III. 3G) ergibt sieli, dali 
aucli im geschmolzenen IJbCL das Pb ais Metallion mit der erholiten Yalenz- 
anzicliung 26 (statt der llestanzichung 11) anwesend ist; 2. Fur die gesclimolzenen 
Halogenide der Alkalimetalle (vgl. R u f ę , S c h m id t  u. M u g d a n , Ztschr. f. angew. 
Cli. 123. 83; C. 1922 . III. 981) ergeben sich fiir Li, Na, K , Rb, Cs cbenfalls die 
stark erholiten Valenzanziehungen; dagegen macht sieli fiir das Halogen in den 
geschmolzenen Salzen die gewohnliche Restanzichung gcltend. (Chem. AYeekblad 
21. 339—41. Travel zur Clarens.) K . W o l f .

J. N. Br0nsted und C. E. Teeter jr., U ber den kinetischen Salzeffekt. Nach der 
frulicr (Br0NSTED , Ztschr. f. pliysik. Ch. 1 0 2 . 1G9; C. 1923. I. 562) entwickelten 
Theorie liiBt sich die Geschwindigkeit einer bimolckularen Rk. durch die Gleichung:

.  tj. f]3 _ 1v — k cA cB . — k a A aB —
'AB Tad

ausdriieken, in der c, a u. f  Konz., Aktivitiit u. Aktiviłiitskoeffizienten der Moll. A 
u. B  u. fA n den Aktiyitiitskoeffizienten des Rk.-Prod. A B  bedeuten. Es wird 
weiter gezeigt, daB die Ausdriicke v =  k cA cn der „klass. ,Thcorie“ u. v =  k a , af! 
der Aktivitittstheorie nur Spczialfiille obiger Gleichung sind. — Andern sich boi 
Zusatz von Salzen nur die Aktiyitiitskoeffizienten, nicht aber die Konzz. der reagie- 
renden Moll. oder Ioncu, so wird von primiireni, im umgekehrten Fali von sekun- 
diirem Salzeffekt. gesproehen. Der primiire Salzeffekt der Rk. zwisclien [CoCHNH^J" 
u. Hg" in Ggw. von 1IN03, KNOa, Sr(N03)2 oder Gemischen dieser Verbb. stand 
in Einklang mit der Theorie, ebenso der sekundiirc Salzeffekt der katalyt. Zers. 
von Diazoessigester durch EssigsSure oder Hexaquochrominitrat in Ggw. von KNO.,. 
Der sekundiirc Effekt war im ersten Fali positiy, im zweiten negatiy. Unter Um- 
stiintlen konnen primSrer u. sckuiidiirer Salzeffekt gleichzeitig auftreten. (Journ. 
Physical Chem. 28 . 579—87. Kopenhageu, Techn. Hochsch.) H ektek.

Ernest Sydney H edges und James E ckersley  Myers, Die periodische kata- 
hjtisclie Zersetzung von Wassersto/}superoxyd. (Ygl. S. 576.) Genaues Studium der 
period. Zers. von II,0.2 durch lig  erwies die Unrichtigkeit der Oxydschichthypo- 
these. Die Verss. wurden auch auf andere Metalle ausgedelmt. Fein ycrteiltes, 
im Yakuum erliitztes Cu (1. c.), nach gewissen Methoden durch Red. erlialtenes 
Ag u. einige Amalgame bewirkten period. Zers., ebenso gewisse Metallpaare, wenn 
das eine Metali in der 1. e. angegebenen Weise aktiviert war. Ferner zeigten den 
Effekt Katalase (Schafsleber) u. frische kolloidale Lsgg. von Pt, Au u. Ag sowie 
einige frisch gefiillte Metalloxyde. Bei den Kolloiden machten sieli Alterungs- 
erseheinungeu bemerkbar, analog wie bei der period. Katalyse von Metall-Siiure- 
Systemen. Spezif. TVrkg. der GcfiiCe konnte im Falle des IL ,0 2 nicht nacligewieseu 
werden. (Journ. Chem. Soc. London 125. 1282—87. Manchester, Univ.) I I e u t e k .

Hans Miiller, Die Zerrei/jfestigkeit des Steinsalzes. (Vgl. Z w ic k y , Pliysikal. 
Ztschr. 24 . 131; C. 1923 . I I I .  1143.) Die vom Yf. durchgefulirten Yerss. iiber die 
ReiBfestigkeit des Steinsalzes bestatigen den von V o ig t u. Sei.la  (Ann. der Pliysik 
4 8 . 53 [1867]) angegebenen Wert, zeigen aber eine ausgesprochene it. merkwiirdige 
Abhiingigkeit der ReiBfestigkeit von der GroBe des Stabquersclinittes. Das starkę 
Anwachsen mit abnehmendem Querschuitt fiihrt auf die Fragc der Existenz einer 
Oberfliichenfestigkeit, zugunsten derer dic Tatsaehe spricht, daB Polieren, Schleifen 
u. Atzen der OberflSclie die ReiBfestigkeit bis um 40?/o erliohen kann. Es bleibt
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vorlaufig unerklart, warum dio gcwohulich konstaticrtc Festigkcit einige hundert- 
inal kleincr ist ais der tlieorct, Wert. (Pliysikal. Ztschr. 25 . 223—24. Ztiricli, 
Hochsehulc.) K. W o l f .

W alter W essel, Ubcr das Massenioirkmgsgesetz in ionisierlm Systemen. Bei 
der Ohertragung der Debyesehen Tlieorie fur starkę Elektrolyte auf Gase fand Vf., 
daB diese sich schr vereiufaehen liiflt, u. daB sic das Massenwirkungsgesetz eut- 
liiilt. Dieses wird fur iouisierte Gase aus den Debyesclien Betrachtungeu her- 
geleitct u. ergibt sich in der Form:

JL r v,. gf,,+  (l —y/3)Pi. s  c  j R
T Ilh ‘ — Ce i S T  1 ‘ ‘

i ~ l
dariu ist U i, die elektr. Gesamtenergie pro Mol., ?•; die Anzahl der reagiereuden

3

Grammolekule, '/ =  Ni / Ji' Nk kann bei geniigend geringer louisierung gegen 1

8

Ycrnachlassigt werden, da ATi die Teilclienzahlen der ło n  en , J£ Nk alle Teilclien
1 = 1

umfaBt. Dann gelit das Gesetz iiber in FIlhr‘ — J P(T) c +  ̂ wobei
i = l

J(T )  =  0 $ Sri c*JH ist, d. h. bei geniigend geringer louisierung geliorchen ioni- 
sierte Gase dem Guldberg-Waageschen Gesetz, wenn man dariu die Bindungs- 
onergieu pro Mol. der Beaktionsteiluelimer um ihre elektr. Energie pro Mol. ver- 
mehrt. Die Bindungsenergie UJN  eines Mol. ist die Arbeit, welche notig ist, um 
seine Bestandteile yollstaudig voneinauder zu treunen u. auf das Potcntial 0 zu 
bringeu. Das Gesetz liiBt sieli auf verd. Elektrolyte ubertragen,

77c(ri =  K c( T ) c ~ riuiJR T , 
i = l

ct sind die Konzz., K c ist die klass. Gleichgewiclitskonstaute, die mit einem 
Faktor fa multipliziert erscheint, den Dkbyi: den Aktiyitiitskoeffizieuten u. den Yf. 
„innere elektr. Energie pro Mol.“ neuut. (Pliysikal. Ztschr. 25. 270—77. Gottingen, 
Univ.) JOSEPHY.

Jam es W . M cB ain , Fłiissige Kri/stalle, Seifenlosungcn und X-Strahlen. Eine 
von W. J. E lford gemachte Aufnahme zeigt eine durclischeiuende kon. anisotrope 
FI. in 2,5-n. K-Laurat bei 45°, mit der cliarakterist. facheriilinliehen Struktur. Die 
Photographie zeigt, daB die Friedclsche Bezeichnung dieses Zustandes ais „kegel- 
formige FI.“ besser geciguet ist, ais der vou ihm neuerdiugs (Ann. dc Physiąue [9] 
18. 273; C. 1923. III. 20G0) vorgesclilagcnc Ausdruck „smcgmatisch“, zwecks Ein- 
ordnung erstarrter Seifen in diese lvlassc. Vf. wendet sieli gegen diese die Klassi- 
tikation fl. Krystalle storende Eiuteilung. (Isature 114. 49. Bristol, Univ.) K. AYo l f .

J. A. Y. Butler, Eine cinfache Ableitung des Satzes vom LiisUclikeiłs-produkl. 
Vf. weist auf die mangelnde Korrcktheit der bisherigen Ableitung des Satzes vom 
Losliehkeitsprod. hin, vor allem was die Konz. der undissoziierten Moll. des sieli 
losenden Salzes betrifft. Yf. schliigt eine anderc, mittels statist. Betrachtungeu 
erzielte Deduktiou des Gesetzes vor, in der eine gegenscitig unabhiingige Teilnahme 
der Ioneu des Salzes beim Losungsvorgxmg an der Obcrfiiichc angcnoinmen wird. 
Losungsgleichgewicht ist daun erzielt, weun in der Zeiteinlieit. glciehyiel Ioneu aus 
der Oberfliiche iu die Lsg. treten ais durch Adsorption an ilir gebunden werden. 
Uuter Ilinwcis auf die Messungen von Fajans u. FttANKENBUUGER am AgBr 
(Ztschr. f. physik. Ch. 105. 255; C. 1923. III. 1246) entwickelt Yf. ein spezielleres 
Bild fur die Vorgiinge eines, in einem Losungsm. befińdlichen polar gebauten 
Krystallgitters; die hieraus sich ergebenden Ansiitze fiihren zuin Satz vom Lcislich- 
keitsprod. (Chemistry aud Ind. 43. 034—35. Swansea Univ.) Frankenbukgek.
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Merle L. Dundon und Edward Macfc, Die Loslichkeit und Oberfluchenenergie 
von Calciumsulfat. Vff. diskutiercn zuerst die tliermódynam; Ansiitze Uber die Be- 
ziehungcn zwischen der TćilcliengroBe u. Losliclikeit einer chem. Substanz u. ge-

R  T  S  2 (7laugen sclilieBlicli zu dcm Ausdruck: (1 — u  -j- u a) In ; wobei

a-Dissoziationskonstante des sieli losenden Stoffes, M-Zalil der hicrbei pro Mol. 
entstehenden Ionen, Sr — Losliclikeit der kleinen Teilchen vom Radius r u. 
S  =  Loslichkeit grofier Krystalle, a  — Oberflfiehenenergie pro qcm , M  — 
Mol.-Gew. u. q =  D. der Substanz ist. VfF. weisen auf eine Arbeit yon M. Jones 
u. P a rtin g to n  (Journ. Cliem. Soc. London 1 0 7 . 1019; C. 1915. II. 866) hin, in 
der diese die obige Bezieliung. jedoeh ohne Beriieksichtigung der Dissoziation, am 
CaS04 zu bestatigen suchen. YfF. bestimmen die erhohte Loslichkeit der kleinen 
CaS04-Teilchen derart, dati sic in eine gesatt., mit grofien Krystallen bei 25° im 
Gleichgewicht befindliclie Lsg. von CaS04 eine groBe Menge feingepulvcrtes CaS04 
cintragen u. mittels Messungen der Lcitfiihigkeit die dadureli cintretende Erholiung 
u. den spiiter wieder erfolgenden Ruckgang der Konz. bestimmen. Die groBeu 
Krystalle werden durch langsames Eintropfen yon Lsgg. von CaCl2 u. H2S04 in
3 Liter lieiBcn, dest, gut geruhrten W. liergestcllt; sie sind etwa 20—50 fi lang. 
Bercits Teilchen von 0,3 /Li bcwirken eine erhebliche Leitfiihigkeitserhohung nach 
Zufugung zu gesatt. Lsgg. dieser Krystalle; sie stellt sich in 2—6 Tagen wieder 
auf den ursprunglichcn Wert ein. Eine Analyse des Pulyers dieser Partikel von
0,3 fi Durchmesser ergibt, daB die Verklcincrung im Morser ihncn einen Teil ihres 
Krystallwassers (CaS04-2H20) genommen liat. Vff. stellen fest, daB zum groBten 
Teil die starkę Erholiung der Loslichkeit auf die Entstehung dieser wasseriirmeren 
Substanz zuruckżuftihrcn ist. Verss., bei wclclien durch stundige Befeuclitung die 
Dehydratisierung yerhindert wird, ergeben, daB die Erholiung der Loslichkeit infolge 
von Yerkleincrung der Teilchcn wcit geringer ist. Die Experimente ergeben fur 
die Oberfliiclienenergie des CaS04 einen Wert von 370 erg/qcm. (Journ. Americ. 
Chem. Soc. 45 . 2479—85. 1923. Columbus Oliio.) Frankenburger.

Merle L. Dundon, Die Oberflachcnencrgic einiger Salze. (Vgl. vorst. Eef.) Yf. 
bestimmt an Hand der Loslichkeitserhohung kleiner Teilchen die Oberfiaelieu- 
energie yon PbF,, PbJlt Ag.2CrOi, SrSO.t, BaSOt u. CaF2. Sie betragen in gleieher 
Eeihenfolge 900, 130, 575, 1400, 1250 u. 2500 erg/qcm. Zwischen diesen Werten 
u. der Hiirtc der betreffenden Substanzen bestelit eine ungefiihre Proportionalitiit, 
auBerdem zeigt sich die durch die Ostwald-Freundlichsche Gleichung geforderte 
reziprokc Proportionalitiit zwischen Obcrfliichenencrgie u. Mol.-Vol. bestiitigt. Weiter- 
hin beobaclitct Yf., daB unter gewissen Umstanden selir kleine Partikel gegeniiber 
groBen Krystallen, denen gegeniiber sie instabil sein muBten, unbegrenzt lange 
Zeit, auch beim Erhitzen, bestiindig bleiben (am BaS04 nSher untersucht). Solclie 
Tcilehen erweisen sich infolge yon Ionenadsorption ais elektr. aufgeladen u. Yf. 
erblickt hierin den Grund zu ilircr yerminderten Loslichkeit, zumal da Entladung 
der Teilchen durch Zufugung entgegengesetzt geladener, adsorbierbarer Ionen sie 
auf Kosten des Waclistums gleiclizeitig yorhandener groBerer Krystalle yerschwinden 
liiBt. (Jourii. Americ. Chem, Soc. 45 . 2658—66. 1923. Columbus [Ohio].) Frkis.

A j. Atomstruktur. Radiochem le. Photochem ie.
W. B othe, Dwchgang Icorpuskularer Strahlen durch Materie und Konstitution 

der Atome. II. (I. ygl, S ee lig er , Jalirb. Badioakt. u. Elektronik 16. 19; C. 1919. 
III. 1029.) Vf. ergSnzt zunachst die I. Mitt. (1. e.) uber die Zerstreuung der ICor- 
puskularstrahlen mit Bczug auf ihre Bedeutung fur Fragen des Atombaus dureli 
Besprechung der inzwischen erschienenen Arbeiten. Dann werden die Anscliau- 
utigen iiber die Absorption u. Ionisation bei den U- u. ^-Strahlen unter stiindiger
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Bczugnahmc auf dic experimcntcllen Unjerss. entwickelt u. fcrncr die Absorptions- 
theorieen yon L e n a r d , T h o m s o n , D a r w in  u . B o h r , sowie die Theorieeu der 
Reichweiteschwankungen u. der Ionisation eingehend besprochen. Ein Kapitel isfc 
der sekundami Wellenstralilung u. (Juantenabsorption gewidmet, u. zum Schlali 
werden dic sckimdiiren Massestrahlcn mit besonderer Beriicksichtigung der H- 
Strahlen behandelt. (Jalirb. Radioakt. u. Elektronik 20. 46—87. 1923. Charlotten- 
burg.) P h i l i p p .

Ludwig Kaul, Die Zerlegung des Quecksilberatoms. Vf. erkliirt die Uber- 
fiihrung von JT/j in Au (vgl. M ie t h e  u. St a m m r e ic h  , S. 912) dadurcli, dali 
H-Atome, die in ans H-, He- u. C-Atomen aufgebauten Atonnnodell des Hg des Vfs. 
an den iiuBcrsten Bindungsencrgicn der C-Atome sitzen, durch den Stroni der ultra- 
violetten Stralilung in FluB gerieten u. von ihren Bindungsstellen losgerissen 
wurden. Nach Yerschwinden gelangten sic niebt melir an ihren Platz. Diese Ent- 
ziehung von 4 Wasserstoffen kann aber nur sporad. auftreten, so daB man in 
winziger Menge zur B. yon Au-Atomen komnien kann. (Metallborse 14. 1432. 
Freiburg i. B.) B EH RLE.

J. E. Calthrop, Die Durclmesser der Atonie der inerten Gase. (Vgl. S. 0.) Die 
von D a y e y  (Physical Review [2] 22 . 211; C. 1924 . I. 1625) bcrechneten Werte 
sind viel groBer ais die von B kagg . So findet D a v e y  fur den Atomdurchmesser 
yon He 2,06 A., B r a g g  dagegen 1,02 A. Vf. untersucht, inwiefern die Daveyschen 
Werte einer Grleichung vom Tyjnis (u — 1) =  K ■ Ar a'\ worin (fi — I) die Refrak- 
tion des Gases, N  die Atomanzahl pro ccm, ar der Atouidurclimesser, K  eine Kon
stantę ist, gehorchen. Die Reehnung ergibt, daB die Dayeysclien Zahlen keine so 
einfache Beziehung zwischen Refraktion u. Atomdurchmesser ergeben, ais die 
Braggschen u. sieli dureb dic Gleiehung (u — 1) =  1,27 • Ar- (<r — 1,13)* dar- 
stellcn lassen. D a  kein Grund yorhanden istj daB die Refraktion durcli Dtirch- 
messer <  1,13 1 . nicht beeinfluBt werden sollte, sprechen die Ergebnisse fiir die 
Refraktion zugunsten der Braggschen Durchmesser. (Philos. Magazine [6] 48 . 79 
bis 81. London.) K. W o l f .

H. L. R ile y , Alomdiniensionen und Bildung gasformiger JTgdride. Vf. gclit 
davon aus, daB die B. eines gasformigen Hydrides wahrscheinlich die einfachste 
Form einer chem. Rk. darstellt, insbesondere mit Ruckśiclit auf die B. des Hydrides 
eines gasformigen Elcmentes yon niedrigem At.-Gcw. Vf. yersucht dic Tendenz 
der Hydridbildung mit den Atomdimensionen zu yerkniipfen u. gelangt. zu dem Er- 
gebnis, daB allc diejenigen Elemente, dereń Atomdurchmesser <  2,5-10- 8  Ilydride 
unter Warmcentw. bilden, u. solclie mit cincm diesen Wert iibersteigenden Atom
durchmesser entweder wiihrend der Hydridbildung Energie absorbieren oder nieht 
mit 1I2 reagieren. Dicser Zusammenhang wird fiir dic Halogenwasserstofte graph. 
erlautert. (Pliilos. Magazine [6] 48 . 126—28.) K. W o l f .

Hugh S. Taylor, Ncuere Anscliauungen iiber die Ioimałionsprobleme. Einc 
Literaturstudie, unter besonderer Beriicksiclitigung der Arbcitcn von Born, F a ja n s , 
Haber. (Trans. Amer. Eleetr. Soc. 43 . 31—48. 1923. Princeton, N. J.) K. W o l f .

A. Giintber-Schulze, Die Wirhmg eines transversalen Magnetfeldes an der 
Katliode der Glmmentładung. (Vgl. M e y e r  u. Sc h u l z , Ann. der Physik 56. 507;
C. 1918. I I .  929.) ' Es wird die n. Stromdichte u. die Dickc des Fallraums der 
Glimmentladung an einer i7(7-Katliode in den Gasen I I . , jV3, A r, lig , II,fi in Ab- 
hiingigkeit yon der Stiirke eines transycrsalen Magnetfeldes gemessen. Die MeB- 
ergebnisse sind tabcllar. zusammcngcstellt. Yf. nimmt mit St a r k  an, daB der 
normale Kathodenfall Tn durch ein transyersales Msignetfeld nicht geandert wird. 
Die ohne Magnetfeld fiir ebene Kathoden giiltige Gleiehung /„  — C • d„~~2 (/„ n. 
Stromdichte, d„ n. Fallraumdicke, C Konstanto) gilt auch bei Yerringerung von d„ 
durch ein transyersales Magnetfeld. Es gibt eincn Mindestwert der opt. gemessencn
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Fallraumdicke d„. der in allen untersucliteu Gasen iu der Niilie yon 0,70 nim liegt 
u. imterhalb dessen die Wirksamkcit des Magnetfeldes aufhort. Dicse Erscheinung 
war nicht yorauszusehen. (Ztsclir. f. Pliyaik 2 4 . H O —47. Charlottenburg.) K. W o l f .

H. L evy, i i  ber die Moglichkeit, aus Beobachtungen die Zalil der radioaktiyen 
Zwischenglieder su beslimmen. (Proc. Physieal Soc. London 34. 108—113. 1921. 
Imp. Coli. of Science. Sep.) P i i i l i p p .

Frederick Soddy und Ada F. E,. H itch in s, Die Beziehung zwischm JJran 
und Radium. Tcil VIII. Die Periode von lonium und das lonium-Thorium- Verhalt- 
nis in Colorado Carnotit und Joachimstlialer Pechblende. (VII. vgl. S o d d y , Pliilos. Maga- 
zine [6] 38 . 483; C. 1 9 2 0 . I. G5.) Vff. haben zwei wcitere Bcstst. der mittleren Lcbcns- 
dauer von lonium an den seit 1906 beobachteten Uranprapąraten gemaclit. Ihr 
neuer Wcrt iat 8% lioher ais der 1919 (1. c.) angegebene. Dieser hohere Wert 
konnte dureh bercits anfanglich vorbanden gcwesencs lonium crkliirt werden. Dic 
Vff. glauben jcdoch, daB die Melifelilcr groBer ais friiher angenommen werden 
lniissen. Sie runden dalier den Wert fur dic mittlere Lebensdauer des Ioniums 
auf 1,1 -10* Jab re ab. — Vff. entwickeln sodann eine beąueme Metliodo zur 
raschen Best. des Ioniumgehaltcs in Mineralien. Aus einem aus vielcn Hundert 
Tonnen von amerikan. Carnotit bcrgestellten Priiparat ergab sich das Verbaltnis 
von lonium zu Thorium wie 1: 23. Die ;'-Aktivitiit eines liieraus bcrgestellten Ra 
wiirdc maximal zu 3/2000 vom MsTh u. RaTh licrriiliren. Hingcgen war in 2 ycrsch. 
Priiparaten aus Joachimstlialer Pechblcndc das Verlifiltnis Io : Th =  1:0,9. Von 
einem hieraus gewoimenen I{a wiirden nur °/ioooooo der j'-Stralilung von den Th- 
Prodd. stammen. Dicse Ergebnisse stcben im Einklang mit den kurzlich yeroffcutl. 
Rcsultatcn yon St. M e y e r  u . U i.R ic ii (S. 581), walirend fruher das Verh. Io : Th 
mit 3 :7  angenommen worden war (yergl. S r . M e y e r ,  Monatslieftc f. Chemie 
37 . 347; C. 1916. I. 458.) — (Pliilos. Magaziue [6] 4 7 . 1148— 58. Oxford, 
Urny.) P i i i l ip p .

S. C. Lind und D. C. B ardw ell, Durch Iiadiuniemanation bcu-irkte chemische 
Reaktionen. III. Die Besthnnmng des mittleren wirksamen W  cg es von a-Tcilchcn in 
kleinen. JIoMkugeln mittels einer ehemischen Metliode. (II. ygl. L in d , Journ. Amerie. 
Chem. Soc. 41. 551; C. 1919. III. 852.) Vff. lassen gewisse, durch a-Teilchcn 
heryorgerufene chem. Rkk. in kleinen kugclformigen GlasgefaBen, dereń Durch- 
messer kleiner ais die Rcichweite der betreffendeu «-Teilchcn ist, vor sich gehen, 
uni so indirekt iiber den durchschnittlich von diesen zuruckgelcgten Weg AufschluB 
zu erhalten. Es wird manometr, die Druckabnahme eines Gemisches aus elcktrolyt. 
Hj u. O, in einem KugelgefśiB vcrfolgt u. zwar 1., mit der Ra-Emanation im Mittel- 
punkt desselben (eingesclilossen in einem winzigen «-Strahlcn-Glaskugelcheu) u. 2., 
unter Vcrmiscliung der Emanation mit den reagierenden Gasen. Aus den Verss. 
ergibt sieli ais die mittlere Wegliinge eines a-Teilchens der 0,61 +  0,01faclic 
Wert des Radius des KugclgcfaBes. Dirckte mikrometr. Messungen der Wand- 
starke eines a-Strahlenkiigelchens ergeben einen halb so groBen Wert, ais ihn die 
radiometr. Metliode unter Beniitzung eines Zinksulfidschirmes liefert. (Journ. 
Americ. Chem. Soc. 45 . 2585—92. 1923. Reno iśevada.) E r a ń k e n b u r g e r .

D. C. B ardw ell und H. A. Doerner, Durch Radiutnenianation bewirkte chemische 
Reaktionen. IV. Charakteristica des a-Strahlenkiigelchens ais Ionisierungsquclle. III. 
ygl. yorst. Ref.) Vff. erniittelu die Korrekturen, welclie gemaB yorst, Arbeit zur 
genaucn Dcfinierung der in einem bestimmten Fali zur Wrkg. kommenden Emission 
yon «-Teilehen liiitig ist. Ilierzu ist eine genaue Kenntnis des Einflusses der 
spezicllen Gestaltung des Kugelchens notwendig, aus welcliem die «-Strahlen aus- 
treten, so die spezielle Form des zugeblascnen u. des mit der Capillare yerseheiien 
Endes, der Dickc der Glaswand, des Durchmcssers usw. Fiir den ebenfalls kugel- 
formig gestalteten AuBcnraum werden die Einflusse des toten Raumes u. die Ab-
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hiiugigkeit der Ioniśierungsintensitfit vom Druck diskutiert. Auch wird iii den 
Korrekturen darauf Rucksicht genommen, daB ein Teit der von «:Teilchen ge- 
troffenen Atonie ebenfalls eliem. Rkk. gleicli den c-Teilchen auazuloseu vermag; 
(Journ. Americ. Chem. Soc. 45 . 2593—99. 1923. Reno Nevada.) Frankenbubgfr.

"W. Gerlach, t/ber „Photoaktivital“ wnd almlićhe Erscheinungcn. Vf. nimint 
auf die Mitteilung von R u m p p  (S. 427) Bezug u. weist darauf hiu, daB aucli be- 
reits E d e n  u . P a u l i (Fortsclir. auf d. Geb. der Rontgenstr. 22 . 411 [1914]), so
wie der Vf. (Ztschr. f. Elektrochem. 21. 425; C. 1915. II. 961) mit teils ganz iihn- 
lichen, teils nocli wcitergehenden Verss. festgestellt baben, daB alle die E ffekte  ‘ 
auf chem. Wrk. der von den fcuehten Priiparaten zur photograph. Scliiclit ge- 
langeudcu Dampfe zuruckzufubrcn sind. (Jalirb. Radioakt. u. Elektronik 2 0 . 
S4—85. 1923. Frankfurt a. M.) P i i i l i p p .

Max Morand, Studicn iiber das Plianonien der Emission von Ańodenstrahlen. 
Vf. beliandelt die bisberigen Verff. zur Erzeugung von Anodenstrahlen, die auf 2 
verschiedene Hauptmetboden zuriickzufiiliren sind: Die erste berubt darauf, das 
Salz, dessen Metallionen ais Triiger des Anodenstralils auftreten, in einem Quarz- 
rohrehen in einer Yakuumrohre zu erbitzen, ihm eine ICatbode gegenuberzustellen 
u. dureb Einfubren von C1-, Br- oder J-Dampf ein anod. Potentialgefiille zu er- 
zeugen, durch dessen Wrkg. beim Anlegen genugeud bober Spannungen die Anoden- 
strablen. emittiert w er den. Das Potentialgefiille an der Anodę entstelit infolge der
B. negativer Ionen aus den Halogenen, die in der Umgebung der Anodę sich au- 
lniufen. Bei dieser Metbode yariicren die Drucke in der Robre von einigen 
Ilunderstel bis zu einigen mm Hg. Die auftretenden Strablen sind leuchtend und 
zeigen neben sebwacliem Dopplereffekt die Linien des Spektrums des ionisierten 
Mctalls des Salzes; die Anregung zum Leućlitcn erfolgt infolge von Zusammen- 
stoBen dieser Metallionen mit Halogenmolekulen. Die 2. Metbode berubt darauf, 
daB ein mit dcm betreffenden Salz bedeckter, durch Gleicbstrom erhitzter Pt-Drabt 
bei geniigend bobem Vakuum (unter '/i5oomin Hg) bei Anlegung cines geniigend 
starken elektr. Feldes (infolge von Gegeniibcrstellung einer Kathode) positire Ionen 
des Salzes emittiert; in diesem Falle sind, falls durch genugende Hobe desVakuums 
jede Katbodenstrablung unterbunden ist, die Anodenstrahleu selbst vollig unsicbt- 
bar u. verraten sieli nur durch Leuchtcrscheinungen an ilirem Auftreffpunkt; diese 
zeigen das Spektrum des betreffenden Metalles; am Auftreffpunkt bildet sich ein 
Fleek aus dem betreffenden Metali aus. Vf. bcschreibt eingehend die von ihm 
allmahlich entwickelte, in ibrer seblieBliclicn Form zur gut reproduzierbaren Er
zeugung der Strahlung woblgceignete Ycrsucbsanordnung; die Anodę bildet eine 
Pt-Spiralc, dereń gegen die einige mm entfernte Katliodc gerichtetc Spitze mit dem 
zu untersuchenden Salz (Li - Ilalogenid) bedeekt ist. Es wird hochstmogliches Va- 
kuum durch standiges Pumpen erzeugt u. 50—70000Volt an die Rohre gelegt. Es 
entstehen dann, falls bierbei Katbodenstrablung noch nicht auftritt, direktc Anoden- 
strahlen von einem Offnungswinkcl von etwa 8—10", die sich durch rotę (beim Li) 
Flecke an ihren Auftrcffpunkten auf der Kathode erkennen lassen. Die Apparatur 
bildet ein Analogon zur Coolidgerolire. Vf. gibt noch eine Theorie der Erschei- 
nung, die darin bestelit, daB ein Potentialgefiille an der Anodę aus dem infolge 
der Erliitzung thenn. erregten Salz die positiven Ionen absaugt. (Journ. de Phy- 
sique et le Radium [0] 5. 105—12.) F r a n k e n b u r g e b .

Max Morand, Ubcr das Spektrum des beim Auftreten der pOsitwen Strahlen des 
Lithiums emittierten Lichtes. Vf untersucht spektroskop, die Strahlung, die in einer 
Entladungsrohre an denjenigen Stellen auftritt, an denen positiye Korpuskular- 
stralilung von Li-Salzen durch ein Hindemis aufgehalten wird. Die positiven 
Strahlen werden dadurch erzeugt, daB die Anodę die Form einer Spitze bat; diese 
ist mit Li-Salzen bedeekt u. wird scbwaeh erwarmt. An der Aufprallstelle dieser
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Stralilen bildet sich metali. Li. Eine genaue Unters. der an der Bremsstclle cmit- 
tiertcn Strahlung zeigt, dftfi diese die cliarakterist. Linien des Bogenspektrums des 
Li, also vor allem der Linie X — 6708 A zeigt, wclclie vom neutralen Atom her- 
riihren; dies ist dem Einfangen der von der Kathodc abgcgebenen Elcktrouen durch 
Li-Ionen zuzuschreiben. Daneben zeigen sieli noch die Linien gewisser Yer- 
unreinigungen, so vor allem des Ca, Al, Si u. II2. Merkwiirdigerweisc fehlen die 
Linien des Na, mit dem die Li-Salze gewolinlich stark verunreinigt sind. AuBer- 
dem ist noeli A 2934,15 zu beobacliten, die dem Punkenspcktrum des Li, d. li. dem 
Li-Ion zuzuordnen ist. M o h l e r  erliielt die gleicho Linie beim Elektroncnbombar- 
dement Yon Li-Dampf. Vf. konstatiert auf einer der Aufnalimen den Dublett- 
charakter dieser 2934-Linie, was gut mit der theoret. zu erwartenden Analogie 
zwischen dem He- u. Li+ -Spektrum in Einklang zu bringen ist. Yf. erwahnt das 
Yorhandensein von 2 weiteren, wolil ebenfalls dem Li+ zuzuordnenden schwaclien 
Linien. (C. r. d. l ’Acad. des scienecs 178. 1528—29.) F r a n k e n r u r g e r .

GL E. M. Jauncey, Uber die WahrsclieinticJikeit des photoekktńschen Auslritts 
eines Elektrons aus einem Atom durch X-Strahlen. (Vgl. S. 278.) An Hand esperi- 
menteller Daten fiihren die mathemat. Uberlegungen des Vfs. zu folgendem einpir. 
Gesctz: Die Wahrschcinlichkeit des pliotoelektr. Austritts eines Elektrons aus einem 
Atom durch X-Stralilen ist der 3. Potenz der N-StrahlenwellenlSnge u. der 2. Potenz 
der Bindungsencrgie des Elektrons an das Atom proportioual, yorausgosetzt daB 
die Wellenliingc hinreichend kurz ist, um den Austritt des Elektrons lierbcizufubren. 
(Philos. Magazine [6] 48 . 81—88. St. Louis [Mo.].) K. W o l f .

A. Lande, Das Wesen der relativistischen Bontgendublctts. (Ztschr. f. Physik 
2 4 . 88—97. — C. 1924 . II. 9.) . K. W o l f .

A. Lande, Dic absolitten Intcrualle der optischen Dubletts und Tripletts. (Vgl. 
Ztschr. f. Physik 16. 391; C. 1924 . I. 856.) Yf. gibt das Gesetz der absol. Intcr- 
vallc bei den opt. p-Term-Dublctts u. -Tripletts an, durch die Iutervallformel:

A  v =  R cS -Z a- Z;!jn J-k  (k — 1), 
die aus universcllen Konstanten, cffektiYen Quantenzahlen u. Atomnummern auf- 
gebaut ist u. eine Reihe von bekannten GesetzmiiBigkeiten der Interyalle A v im 
period. System zusammenfaBt, Yersehen mit dem bestimmenden Proportionalitiits- 
faktor. Hiernach nchmen dic Dublettabstiinde entsprechcnder Terme beim Uber- 
gang Yom Bogcnspoktrum zum ersten, zwciten usw. Funkcnspektrum aufcinander- 
folgender Elemente (z. B. Na, Mg+ , A.+ +) zu wic ZJ-Zf/n,,*. Die Dublett
abstiinde bei eutspreelienden Termen liomológcr Elemente (z. B.-Na, Iv, Rb, Cs) 
nehmen zu wic Z^jn^. Innerhalb einer einzigen Tcrmseric eines Elementes (z. B. 
bei den np-Tcrmcn Yerschiedener Laufzahl n) nimmt A v  ab wie l/n a\  Der bc- 
stimmende Proportionalitiitsfaktor Ba'2 ist im AnschluB an S o m m e r f e ld  gegeben 
durch R r 3 =  8 7t mcijhr> c3. Bei Wellcnzahlrcchnungen wird der Wert:

=  5,83; u =  7,290-10—3 
gebrauclit, wenn man dic von S o m m e r f e ld  (Atoinbau, 3. Aufl. 8. Kap. § 7) bc- 
nutzten Datcn zugrunde legt. Die theoret. Ablcitung der (am ganzen Materiał des 
,,P a s c h e x - G 0 tz e “ bewiihrten u. von Li A v  =  0,34 bis Ra+ A v  =  4858,6 reichen- 
den) InterY allform el berulit darauf, daB das Leuchtclektron sich die Komplexitiit 
seiner Terme wescntlich auf seiner innersten Bahnschleife holt; man kann dort 
fo rm al SoMMERFELDs der relatiyist. X-Dubletts benutzeu (Ygl. S. 9) u. sic  passend 
erweitert aucli auf die opt. Dubletts u. Tripletts iibertragen. (Ztschr. f. Physik 25. 
46—57. Tubingcn.) K. W o lf .

P. Tartakowsky, Zur Theorie der Bandenspektren. (Vgl. Ztschr. f. Physik 
15. 153; C. 1923. III. 425.) Fur die vollstiindige Besclireibung allcr Eigenschaftcn 
der den zweiatomigen Moll. zugehorigen Spektren kommen nur folgende in diesen 
Moll. yorhandene Bewegungen in Betracht: 1. die Oszillation der 2 Atomkerne in
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Riclitung ilircr Verbindungslinie, 2. dic Rotation des Mol. um eine Aclise, dic 
senkreclit zur Verbindungslinie der Kcrnc im Schwerpunkte des Mol. steht. Vf. 
zeigt, daB dic Oszillationsquantenzahl n bei zweiatomigcn Verbb. cinc gewisse 
Grenze, dic umgekehrt proportional der „Verstimmung“ x  ist (» a a,--1 , wo a — 
Konstantę), nielit uberschreiten kann. Diesc Eigenscliaft, die zu cincr Begrenzung 
des Bandenspektrums der zweiatomigen Moll. fuhrt, folgt aus der durch Yf. ent- 
wiekeltcn Theoric a. Schwingungen u. kann aus der Theorie der Rotationsschwingungs- 
spektren von K r a t z e r  (Ztschr. f. Physik 3 . 289; C. 1921. I I I .  1381; Ann. der 
Physik [4] 67. 127; C. 1922 . I. 728) abgeleitet werden. Beide Theoricn werden 
miteinander vcrglichen u. diskutiert. Das Beobaehtungsmaterial sclicint der Theorie 
nieht zu widersprechen. Auf Grund der Angaben iiber ultrarotc Absorpitions- 
spektren sind die Masimalwerte der Oszillationsquantenzahl u. dic Lagen der „letzten" 
Obcrbanden berechnct. Es zeigt sich, daB die Asymmetrie der Schwingung durch 
dic Ycrstimmung gemessen, nicht von der Asymmetrie der KernmasScn herriihrt, 
sondern durch die Wrkg. der Elcktroncn bestimmt wird, die das Coulombschc 
Peld der Kcrne zerstoren. Die Asymmetrie der Schwingung sclieint mit der 
Gesamtzahl der Elcktroncn im Mol. anzuwaclisen. (Ztschr. f. Physik 24 . 98—1 IG. 
Kicw.) K . W o l f .

A. D auvillier, Spcktrographische Dntersućhungen Uber den Compton-Efjekt. Vf. 
referiert Uber die bislier yorliegenden cxperimcntellen Belegc fur u. gegen das 
Yorhandeusein des COMPTON-Effcktcs, d. h. der Wellcnlangenzunaliine, welchc eine 
Strahlung (besonders deutlich nachweisbar an Rontgenstrahlung) bei ihrer Dispcrsion 
an freien oder relatiy nur schwach in gcwissen Atomen gebundenen Elektroncn 
erfiihrt. Arf. studiert die Wellcnlangcnandcrungen der an ycrscliiedenen Substanzen 
zerstreuten Rontgenstrahlung mit ciner Apparatur, welchc unmittelbarc Nachbar- 
sclmft von Antikathode u. dispergierender Substanz sowie Drehungeu der Anti- 
katliodc um beliebigc Winkel ermoglicht. Ais Primarstralilung wird die Ka-Strali- 
lung des Ag u. Cu u. die L^-Strahlung des Au yerwendet; ais dispergierende 
Korper: Li, C (Graphit), Al, Cu, Ag, Au, Pb u. Steinsalz. Bei Li ist — aus noch 
ungekliirten Ursachen — das Resultat negatiy; nur im Fali der Dispcrsion der 
Ka-Strahlung des Ag durch Graphit tritt der Compton-Eftekt ganz klar lieryor, in
dem der Schwcrpunkt der spektrograph. liacliwcisbaren, bei der Dispersion sich 
ausbildenden Bandc um 24-10- 11 cm, d. h. genau um den theoret. Wert gegcnUber 
dem Dublett des Primarstrahls yerschoben ist. Dic Bandę selbst ist 10“ “ cm 
breit, was sich aus der Variierung des Winkels zwischen dispergierender Substanz 
u. cinfallendem Primarstralil erkliirt. Beim Al ist unter gleiehcn Bedingungeu wie 
beim C die gegen das in gleicher Stiirke auftretende Dublett yerschobene Bandc 
weniger intensiy u. nur um 16-10—11 cm cntfcrnt; beim N a d  besteht zwischen 
Primar- u. Sekundiirstrahlung kein Wellcnliingenunterschied. Auch fUr allc 
schwereren Elemente ist der Compton-Effckt nicht mehr nachweisbar, was kcinc 
Folgę zu groBcr Absorption ist, da die normalc zerstreute Strahlung stets auftritt. 
Bei Bestrahlung von Graphit mit yerschiedenen Wellenlangen zeigt cs sich, daB 
der Coinptoneffekt fur 1 A bereits sehr schwach u. bei 1,5 A yerschwunden ist; 
im opt. Gebiet wird cr daher nicht auftreten. — Somit sclicint der Compton-Effckt 
nur bei geringer selektiyer Absorption u. bei weitem liiclit in allen yon der Theorie 
geforderten Fallen aufzutreten. (C. r. d. 1’Acad. des sciences 178 . 207G bis 
2078.) Fkankenbijrger.

P. Bovis, Uber das Absorptionsspektrum des Broms. Vf. miBt das Absorptions- 
spektrum des fl. Br u. yergleieht es mit dcm des Br-Dampfes. Das Maximum der 
Absorption liegt bei bciden bei ctwa derselben Wcllcnlange, doch ist die opt. Diclite 
des fl. Br doppelt so groB ais die des Br-Dampfes. (C. r. d. l'Acad. des sciences 
178. 1964—66.) G o t t f r ie d .
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Otto Oldenberg, Uber FAemcntaworgange bei Ausstrahlung der Jodbanden. 
(Vgl. Ztschr. f. Pliysik 18. 1; C. 1924. I. 857.) Vf. untersucht die mit Ausstrah- 
lung von Banden yerkniipften Elementarvorgangc am ,7-Dampf durcli Beobaclitung 
der Anregungsbcdingungen. Sowohl in der siclitbaren wic aucli ultrarioletten Jod- 
fluorescenz wird die Intcnsitatsyerteilung durch Fremddruck yerandert. Der Ele- 
mentaryorgang ist ein Quantensprung des durch Absorption hoch angcrcgten J-Mo- 
lekiils, der durcli iiuBere Storungen nicht hervorgerufen, sondcm lcdiglich modifiziert 
wird. Bei Anregung mit Ultrayiolett bringt der Fremddruck neue Spcktrcn zum 
Yorscheiu; vor allcm das intensiye, kontinuicrliche Band untcrhalb 34GO. Bei zu- 
nehmendem Druck, deutlich besonders bei zerfiillt das Band in cinc lange 
Reihc von Ęinzelbandcn. Dic volle Intensitiit blcibt — im Gegeusatz zu allen 
auderen Fluorescenzersclieinungen in Gasen u. Dampfen — aucli bei Atmospharen- 
druek erhaltcn. Das Band 3460 ist nicht ais ElektronenaffimtStsspektruin zu 
deuten, obwolil fruhere Beobachtungcn hierfiir zu sprcchen sclieinen; es ist walir- 
scheinlicli ais Vcrcinigungsleuchten yon J + u. J ~  aufzufassen. Bei N,-Zusatz tritt 
fiir ultrayiolctte Anregung cin neues Band in Griin auf. Yf. schreibt es einem 
J-N-Mol. zu. Dieses Band zusaminen mit dem Band 34G0 des J wird ais Photo- 
chemiluminesccnz untcrschieden von eeliter Fluorescenz; letztere wird durch Fremd- 
druck ausgeliischt, erstere dagegen heryorgerufen. — Einc Zusammenstclluug der 
Bczichungen zwischen Elementaryorgaug u. Bandenstrahlung ergibt, daB die grun- 
gelb-roten Banden bei gleichzeitigcm Sprung von Elektroncnbahn, Kernschwingung 
u. Rotation ausgcstrahlt werden. Das gleiche, oftenbar fur den niichst lioheren, 
durch Absorption erregbaren Elektronensprung gilt fiir dic ultrayiolcttcn Banden 
im Bereich von ca. 1840—2200. Dagegen werden Mc Lennans diffusc Fluorcscenz- 
banden cmittiert, wenn diese liocli angercgten Molekule beim Rucksprung einc 
nicht naher feststellbare Umformung crleiden. Der gleiche Elementaryorgang, \\'cnn 
auch modifiziert infolgc von Fremddruck, ist mit der Ausstrahlung des von W ood 
u. S teubing gcfundencn kontinuierlichen Bandes unterlialb 4800 yerkniipft. Das 
Band bei 5100 entsteht durch Photochcmilumincscenz von Jodstickstolf. Die be- 
kannten Jodbandenspektren sind samtjich in Fluorescenz dargestellt; daraus folgt 
ihre Zugehorigkeit zum neutralcn Molekiil. (Ztschr. f. Pliysik 25 . 130—59. Gottingcn, 
Uuiv.) Ulmann.

M. Duffieux, U ber den Ursprung der ersten und ziceiten positwen Gruppe des 
Bandcnspektrums des Sticksto/fs. Zum Nachweis, daB die erstc Gruppe vom Mol. 
die zweite vom Atom erzeugt wird, beobachtet Vf. das Spektrum yon NO u. N 02, 
die mittels elektr. Energie dissoziiert werden. Bei beiden Gasen erscheint zuerst 
auBer dem Oxydspektrum das Spektrum der zweiten Gruppe, des Atoms. Erst 
allmahlich erscheint auch das der ersten Gruppe, des Molekiils. (C. r. d. l'Acad. 
des sciences 178. 19GG—68.) G o ttfk ied .

F. B aldet, Uber die Spektren der thennionisclien Entladung im Kolilenoxyd. 
Neues Baiideiispektrum. Vf. untersucht mittels einer Rohre mit 2 Elektroden, W-Gluli- 
dralit u. zirkulicrendein Gasstrom die Entladungen im yerd. CO bei einigen Zclintel 
mm Hg-Druck u. einigen 100 Volt Spannung. Die Natur der auftretendcn Linien- 
u. Bandenspcktrcu wird im einzelncn besehrieben u. Analogien zu den im Spektrum 
gewisser Sterne u. Kometen beobachtetcn Linien betont. Auch wird ein neues, 
bislicr ansclieinend nocli nicht beobachtetes Bandenspektrum registriert, das yielleiclit 
einer bei dieser Form der Entladung in dcm sorgfiiltig gereinigten Gas ent- 
stehenden Kohlcnstoftyerb. zuzusclireiben ist. (C. r. d. l ’Acad. des sciences 178.

. 1525—27.) F rankenbukger.
St. Procopiu, Die Bogenspektren zwischen Melallen in verschiedenen Medien und 

im Yakuum. (Ann. de Physiąue [10] 1. 89—133. — C. 1923. I. 1150.) K. W o l f .
St. Procopiu, Uber das Auftrełen von Reststrahlen in den Bogenspektren. (Vgl.
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vorst. Ref.) Vf. gelangt auf Grund der Vcrss. mit 2 Zu-Elektroden bez w. mit 
einer reinen Zn-Elektrodc u. einer eine dunne Al-Sehieht tragenden Zn-Elektrode 
zu der SchluBfolgerung, daB mit Bezug auf die selnvache Eutwicklung der Rest- 
strahlen der Yerunreinigungen in den Bogenspektren im Vakuum einerseits, dereń 
guten Entwicklung in den Bogenspektren in Luft andererseits, fiir die Emission 
der Reststralilen ein thenn. Yorgang yeranfcwortlich zu lnaehen ist. Ilieraus ergibt 
sieli die prakt. Masinie: der Vakuumliclitbogon ist fiir die spektroskop. Unters. 
einer Legiermig, insbesondere solelier seliwer ionisierbarer Metalle, ungeeignet. 
(C. iv d. 1’Acad. des seienees 1 7 8 , 1368—69.) K. W o l f .

F. H. Newman, Die Eniissionsspektren gemischter Alkalidampfc. (Vgl. Pliilos.
Magazino [6] 46 . 22; C. 1923 . IIF. 1378.) Vf. benutzte ais Elektrodenmatcrial eine 
Legierung von 50% Aa u. 50% A. ' Die zur Aufreclitlialtung des Lielitbogens 
angelegte Poteutialdifferenz betrug 50 V. ErwartungsgemaB ergaben sieli Banden 
der einzelneu Elemente u. Banden lierruhrend vou Moll., besteliend aus assoziierten 
Atonien beider Elemente. Es wurden die Banden zwischen '). 6776 u. 5931 geinessen; 
das diesbezugliche Zalileninaterial ist in einer Tabelle geordnet. (Pliilos. Magazine 
[6] 4 8 . 159—63. Exeter, Uniy.) K. W o l f .

R. Ladenburg, Die elektrisclie Becin/lussung der Rcsonanzlinicn des Na-Dampfes. 
Vf. beschreibt eine Anordnung, in weleher zur Resonanzstralilung bei 200° angeregter 
Na-Dampf dureli ein zweites, mit Na-Dampf gefiilltes Rolir betraehtet wird. Nor- 
malerweise wird die Resonanzstralilung in diesem 2. Rolir zum groBten Teil absorbiert; 
nach Erzeugung eines starken elektr. Feldes in dem zur Bcsonanzstrahlung an- 
geregten Dampf ist jedoeh die Absorption wesentlieli geringer; die Kesonanzlinien 
werden durch das elektr. Feld ein wenig nach Rot zu yerschoben. Der Effekt tritt 
bereits deutlieh bei 60—100000 V./cm auf (Temp. u. Druek des Na-Dampfes 50—100° 
u. 10“ 10 bis 10-7  mm Hg). Ein Feld von 60000 V./cm verschiebt Absorptionslinien 
des Na-Dampfes um etwa 0,004 A., Yersehiebung wiichst jedoch proportional dem 
Quadrat der Feldstiirke. (Naturwissenschaften 12. 414. Breślau.) F r a n k e n h u r g e r .

H ildę Gieseler und W alter Grotrian, Zur Struktur des Eisenspektnons. (Vgl. 
Ztselir. f. Pliysik 2 2 . 245; C. 1924 . I. 2863.) Vff. erheben gegen die vou L a po r t e  
(S. 156) ausgefuhrten Berechnungen der absol. Termwerte des 1'e-Spektruins einige 
Eiąwfinde, besonders da sic annehmen, duB aucli liier zwischen yerschobenen u. un- 
yerschobenen Termen zu unterseheiden ist. Mit Hilfe eines lieuen Multiplctts ge- 
lingt es Yff., 3 (f-Termgruppen des Quintettsystems zu einer Termfolge zusammen- 
zufassen, daraus die Absolutwerte der Ternie u. eine Ionisierungsspannung des 
Fe-Atoms zu berechnen, dereń Wert sieli zu 8,15 Volt ergibt. Fiir den groBten, 
dem Normalzustande des Fe-Atoms entsprechenden Term fanden Yff. 3d4 =  
65994 cm- 1 . (Ztschr. f. Pliysik 25 . 165—72. Potsdam, Astrophysik. Obseryat.) Ulm.

H. Buisson, Ober die Serien des Tripletts des Quecksilberbogenspekt)-ums. (C. r. 
d. TAcad. des sciences 178. 1270—72.) G o t t f r ie d .

G. Athanasiu, U ber die Gleiclwa-teiluńg der Energie im Spektrum des Queck- 
silberbogens. Vf. untersucht an 3 Linienserien des Hg-Bogens ( l  5460,74—4046,56; 
X 3650,63—2967 u. A 3021,27—2534), ob bei Yerschiebung des Bogenbereiches durch 
stufenweisc Erholiung der angelegten Spannuug das relatiye Intcnsitatsverliiiltnis 
von je 2 Linien des Spektrums (gemessen mittels Thermosiiulc u. empfindlichen 
Galyanometers) jeweils konstant bleibt. Aus den in der Originalabhandl. tabellar. 
aufgefiilirten Messungen gelit lieryor, daB die Energiekuryen fiir die Linien einer 
bestimmten Serie stets dieselbe Gestalt haben, sowie daB das Yerhaltnis der Inten- 
sitiiten zweier Linien derselben Serie bei Variierung des Bogens zwischen den vom 
Vf. untersuchten Grenzen (100—300 Watt) konstant bleibt. Fiir 2 Linien, die ver- 
schiedenen Serien angehoren, yariiert das Yerhaltnis ilirer Intensitiiten mit dem
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Bercich des Bogens innerlialb weiter Grenzen u. kann sich sogar umkehren. (C. r. 
d. lAcad. des sciences 178. 2071—73.) F r a n k e n b u r g e r .

R. For trat, Eine neue Bandę der Kohlemcasserstoffe. AuBer den beiden bc- 
kannten Banden ). =  4320 u. X =  3889 der KW-stoffe tritt noch eine dritte Bandę 
iin Ultrayiolett auf mit A. =  3143. Die Bandę ist gymmetr. angeordnet, die Breite 
des Kerns betriigt 1,7 A. Yf. bchandclt dann die Fragc, ob die neue Bandę mit 
den beiden anderen yerwandt ist, u. kommt zu dem Ergebnis, daB die Bandę durch 
dasselbe Mol., wenn auch unter ver.'inderten Bedingungen, entsteht. (C. r. d. 1'Acad. 
des Sciences 178. 1272— 75.) G o t t f r i e d .

Jean Lecomte, Qualitative Untcrsuchungen iiber die infraroten Absorptionsspektren 
organischer Koiper. Vf. untersucht im Berejcli von 1 ju—14 /.l die infraroten Ab- 
sorptionsspektren von iiber 100 organ. Korpern; Best. erfolgt mittels thermoelektr. Siiule 
aus Bi-Ag-Thermoelementen, die an ein Hilgerspektroskop montiert ist u. cines 
Galvanometers von Empfindlichkciten bis liinab zu 1,25 -10 10 Ampćre; Strahlungs- 
quelle ist eine Nernstlampe; die Kuyetten aus FIuBspat bezw. Steinsalz. Es werden 
zum mindesten 6—7 Banden bei jeder untersucliteu Substanz beobaehtet; qualitativer 
Vergleicli der Absorptionsspektren ergibt, daB die Gruppen der organ. Chemie sich 
in iluien identifizieren lassen, indem jede von ihnen eine oder mehrere, ihr charak- 
terist. Gebiete geringer Durchliissigkeit im Ultrarot aufweist. Bei Substanzen mit 
mebreren Gruppen treten bisweilen die Absorptionsgebiete nicht sebarf yoneinander 
unterscheidbar auf. Yf. gibt einige Beispiele: Die Bzl.- u. Cyclohexanringe yer- 
ursacben starko Absorption bei 3,25 fl (Bzl,-Ring allein), bei 3,60 p. (Cyclohexanring 
allein), von 6,85 bis 7,00 fi u. von 9,75 bis 10,00 fi (z. B. Propylbenzol, Anisaldeliyd, 
Anetliol, 3 Salicylate, CyeloJiexan, DimetJiyleyclohexan usw.). Die Alkohole charak- 
terisieren sich folgendermaBen: die primśiren durcli eine Bandę von 9,65—9,75 fj, 
die sekundaren durch Baude bei 9,05 /z u. die tertiaren bei 8,50 fx u. eine andere 
von 9,65—9,75 (i ahnlich derjcnigen der primiiren A. Die oft mit den tertiaren 
Alkoholen yerglichenen Phenole zeigen nicht dereń charakterist. Bandę bei 8,50 fx 
(Beispiele fur Alkohole: 15 der Reihe CI1H2n+lOII, Benzyl- u. Brombenzylalkoliol, 
3Bromcarbinole CIL.Br—CHBr—CHOII—R usw.). Ketone: Alle untersucliten Ketone 
auBer Aceton zeigen eine Bandę bei 6,15 fi. Die Gruppe CttH5CO zeigt Absorptions- 
bereiclie bei 6,15 /;, 8,40 n, 10,15 fi—10,30 fi u. 13,40 fi. Einige Aldehydc zeigen 
ebenfalls die charakt. Absorption bei 6,15 fi. was fur das Vorhandensein einer 
Ketokonfiguration im untersucliten Aldehyd spricht. (Beispiele: 9 gemiselite Ketone, 
2 Ketone der Fettreihe usw.) Ester-. Eine Bandę bei 5,90 fi u. fur die Benzoate 
noch bei 8,00—8,10 fi u. die alipliat. Ester von 8,40—8,65 fi. — Die Bindungen 
sind im Gegensatz zu den Gruppen schwerer zu identifizieren. Z. B. wird der der 
Athylenbindung zugeordnete Absorptionsbereicli oftmals durch cinen chem. Eingriff 
an andrer Stelle des Mol. versclioben; in den meisten Fiillen liegt dieser Bereich 
zwischen 7,80 u. 8,00 fi u. 10,20 u. 10,40 fi. Die dreifache Bindung scbcint im 
Bereich von 1—14 fi keine individuellen Banden zu besitzen. (C. r. d. lAcad. des 
scienecs 178. 1530—32.) F r a n k e n b u r g e r .

C. V. Raman, Die Struktur der Molekule in bezug auf ihre optische Auisotropie. 
Die Dispersionstlieorie sagt aus, daB die fur die Refraktion yerantwortlich zu 
machenden Elektronen im Mol. anisotrop gebunden sind. Die yon Yf. (zusammen 
mit A. S. Ganesan u. S. Kriahnan) durchgcfuhrten Verss. lassen die tbeoret. Seite 
unbefriedigend ersclieinen. Die Beobachtungen zeigen, daB Moll. mit yerliingerten 
CHa-Seitenketten opt. viel mehr fast isotrop sind ais Bzl., Toluol u. andere aromat. 
Verbb. Yf. stellt dalier ais Arbeitsbypothese auf: Die opt. Anisotropie des Mol. 
riihrt hauptsachlich ber yon der gegenseitigen Beeinflussung der elektr. Dubletts, 
die durch das auBere Feld in den das Mol. bildenden Atome erzeugt werden,
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wahrend dicse Atome selbst mclir oder weniger yollstiindig isotrop sind. (Naturę 
114. 49— 50.) K . W o l f .

Francis Perrin, Gesetz von der Abnalimc des Fluorescenzuermogens ais Funktion 
der Konzentration. Vf. stellt auf Grund der Tatsaclie, daB das Optimum der 
Fluorescenz aus eiucr bestiindigen Abnalimc des Fluoreseenzyermogens der Substanz 
folgt, wenn ilire Konzentration crlicilit wird, u. aus tlieoret. Erorterungen lieraus 
eine Gleiclmng auf, aus der folgt, daB das Fluorescenzyermogen exponentiell 
abnimmt, wenn die Konzentration zunimmt. Dic experimentelle Prufung ergibt 
die Riclitigkeit der aufgestellten Gleiclmng. (C. r. d. 1’Acad. des sciences 178. 
1978—80.) G o t t f k ie d .

A2. Elektrochem ie. Thermochemle.
Sven Bodforss, Das elektrocliemisclie Verlialten des Hydrazins. Ein neiter 

capillarelektriscJier Effekt. Bei dem Vers., Hydrazinamalgam in Analogie zum 
Ammoniumamalgam lierzustcllen, wurde ein lnerkwiirdiger capillarelektr. Effekt be- 
obachtet. In ammoniakal. — nicht in saurer — Lsg. kriecht an einer Ilg-Kathode 
die Elektrolytlsg. zwischen Metali u. Glaswand ab warte u. sammelt sich in der 
Mitte des Bodens zu einem groBen Tropfcn, der schlieBlieli aufsteigt. In einem 
besonderen App. kann die Menge. der durch den Stroni in Bewegung gesetzten 
Lag. gemessen werden. Der Effekt ist nicht mittelbar clicm. Art (B. u. Zers. eines 
Amalgams), denn dic bewegte Lsg. bat immer genau dieselbe Zus. wie die iiber 
dem Hg stchende. Audi werden indifferente Farbstoffe mitgefuhrt. Der Effekt 
ist sicher an das Auftreten einer bestimmten Polarisationsspannung, also wohl an 
die Abscheidung eines bestimmten Ions gebunden. In dem Verlauf der Strom- 
spannungskurve spiegelt sich der Capillareffekt nicht quantitativ eindeutig wieder. 
Der Effekt nimmt mit steigender Konz. des Hydrazinhydrats zu. Der Yf. yersucht 
eine ausdrUeklich ais nicht erschopfend bezeiclinete Erklarung fiir den Effekt zu 
geben, die sich auf die Annalime der B. u. Aufhebung einer durch Adsorption 
entstandenen elektrostat. Doppelschicht stUtzt. Der Effekt konnte mit einer groBen 
Anzahl anderer Substanzen, so mit NIL.OH, C2HjNH2, (CjH^N, Guanidin, 
C2H4(NH3)2 u s w . ,  auch crhalten werden. (Arkiv fiir Kenii, Min. och Geol. 9. Nr. 5, 
1—32. Stockliolm.) G O n t i i e r .

W. Blum  und H. S. Eawdon, Der Einflufs der Mctalhmterlagc auf das Ge- 
fiige von elektrolytisclien Niederschlagen. Es wurde gezeigt, daB die Struktur yon 
galyan. Ndd. in bohem MaBe yon der metali. Unterlage abhiingt. Vff. benutzten 
ais Mutterbleclic 4 yersehieden behandelte Walzkupferstiicke, reinigten sic mit Bzn. 
u. darauf elektrolyt. mit einer Lsg. yon Na^COj -j- NaOH -f- NaCN. Nach sorg- 
fftltigem Abspiilen wurden die Platten dann zur Hiilftc in yerd. HNOa getauclit, 
noclimals abgespiilt u. in einem gewohnlichcn CuS04-Elektrolyten bei 0,8 Amp/qdm 
Stromdichtc (! Stdn. lang yerkupfert, darauf stark yemickelt u. abermals yerkupfert. 
Die mkr. Unters. der Platten ergab, daB die ersten Cu-Niedersckliige auf der 
Plattenhalfte, welche in IIN 03 getauclit war, dic Struktur des darunter befindlichen 
Bleches angenommen hatten, wahrend sie auf der anderen PlattenhUlfte, welche 
nur elektrolyt. gereinigt worden war, dic gewolinliche Struktur des Elektrolyt- 
kupfers aufwiesen. (Trans. Amer. Electr. Soc. 44. 305—12. Washington.) LO d e r .

M. Knobel, P. Caplan und M. Eisem an, Der Einflu/s der Stromdichte auf 
die Uberspannung. (Vgl. K n o b e l , Journ. Americ. Chem. Soc. 45 . 1723; C. 1924 . 
I. 538.) Vff. bestimmten die tjberspannung fiir 1I2 an 22 Kathoden; fiir Cl, Br, J  
an 3 Anoden; fiir 02 an 9 Anoden, mit Stromdichten zwischen 1—1,5 Anip./cms. 
Alle Messungen wurden bei 25° i  0,2° durchgefiihrt. Fiir die IL-Uberspannuug 
hat die den Zusanimenhang zwischen Stromdichte u. Uberspannung darstellende 
Kurye logarithm. Yerlauf. Metalle, die zu denen mit liolier Uberspannung gerechnet
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werden, wie Pb, lig , Cd, zeigen bei geringen Stroindiehten cin scharfes Ansteigen 
bis zu einer holien Ubcrspannung, die dann boi steigender Stromstarke nur wenig 
zuuimmt. Metalle mit „niedriger" Uberspannung, wic Cu, Au, zeigen eine mit der 
Stromstarke zunelimcnde Ubcrspannung u. erreiclicn mit Aiisualime von Pt u. Au 
schlieBlich eine Ubcrspannung wic die Metalle mit bober Ubcrspannung. Die ge- 
messenen H2-Ubcrspannungen iiberscbrciten nielit 1,30 Volt. Platinicrtes Pt nimmt 
eine Sonderstellung ein, indem es seine niedrige Ubcrspannung sclbst bei auBer- 
ordentlich liolicn Stromdichtcn beibehitlt. — Ilinsicbtlicb der Halogcn-Uber- 
spannungen liiBt sieli nur sagen, daB platiniertes Pt die niedrigsten u. Graphit die 
hochsten Werte zeigt. Die Kurvenformen yariieren sclir, manebe sind fast linear.
— Die 0 2-Uberspannungen sind weniger zuyerlassig ais die Ha- bezw. Iialogeu- 
Ubcrspannungen. Sclbst nach langerer Polarisation mit ciner bestimmten Strom- 
dichte kann die Ubcrspannung um 0,1 Vblt oder mebr yariieren. Die erlialtenen 
Kurycn sind logaritlim. — Hinsichtlicb der MetUodc der Ubcrspanuungsmessungen 
beben VfF. lieryor, daB die Anwcndung eines gegen die akt. Elektrodenflacbe an- 
gcdriickten sclimalen Glasstreifeus (Dicke 1 111111) zuycrliissige Eesultate ergibt. 
(Trans. Amer. Electr. Soc. 43 . 55— 74. 1923.) K . W o l f .

Stefan Triandafil, Einfluji der Ternp. auf die galvanische Polarisation von Nickel. 
Die Elcktroden aus reinstem Ni. Ais Elektrolyt wurden gebrauebt Ni-Sulfat u. 
-Chlorid. Die totale Polarisation yermindert sieli mit Ansteigen der Temp. Fur 
beide Elektrolyte ist der Temperaturkoeffizient zwisehen 0 u. 25° selir kleili; er 
wacbst dann u. bleibt ungefahr konstant zwiselien 25 u. 100°. Das Sulfat liat eine 
groBere totalc Polarisation ais das Chlorid, die Diftcrcnz betriigt im Mittel 1,38 Volt 
u. bleibt zicmlicli konstant zwisehen 0 u. 100°. (C. r. d. 1’Aead. des seiences 178. 
1973—75.) G o t t f r ie d .

Junzó Ókubo, ii  ber die elektrische Leitfdhiglceit von Molybdanit. Yf. schreibt 
die pliitzliche Anderung der elektr. Widerstandskurye (in Abhiingigkeit vom Poten- 
tial) des Molybdanits bei einem bestimmten Potential (dem „Knickpotential", vgl. 
W atęrm an, Philos. Magazine 2 3 . 225; C. 1917. II. 7) im Gegensatz zu anderen 
Autoren dem Freiwerden von Elektronen zu. Die Widerstandskurye in Abhangig- 
keit von der Temp. zeigt keinen Knick u. ist ahnlich den von K oenigsbeger u. 
S c h illin g  (Ann. der Pliysik [4] 3 2 . 179; C. 1910 . II. 57) bei Sulfiden gcfundenen 
Kuryen. Die Verss. wurden ausgefiihrt an Molybdanit aus der Proyinz Hida 
(Japan). (The science reports of tlie Tohoku imp. uuiy. [I] 12. 299—303. Sendai 
(Japan), Uniy.) KlELuOFER.

0. E. F r iv o ld , Messungen der osmotiselien Koeffizienten fur Lithiumchlorid in 
verdiinnten alkoholisclien Losungen. Vf. weist darauf h in , daB die von Bjeurum  
geauBerte Ansicht, daB die starken Elektrolyte aucli bei groBen Konzz. yollig 
dissoziiert sind, yon D ebye u . HOCKEL (Pliysikal. Ztschr. 2 4 . 185; C. 1923 . III. 
334) unter Beriicksichtigung der elektrostat. Kriifte, welelie die Ioneu aufeinander 
ausuben, niiher yerfolgt worden ist u. dabei eine Deutung der Abweichungen der 
osmot. GroBen [Gefrierpunktserniedrigung (G. E.) usw.] sich gefunden bat. Wiihrend 
die damit gegebenen funktioncllen Beziehungen zwisehen dem osmot. Koeffizienten 
if„ =  /J /z /i, wobei A —  beobachtete G.-E., Ak —  nach der klass. Tlieorie be- 
reclinete G.-E.) einerseits, der Temp., DE. des Losungsm., Wertigkeit u. GroBe der 
gel. Ioneu an wss. Lsgg. wiederholt sclion nachgcpriift worden sind, fehlt eine 
solehe Priifung fiir niclitwss. Lsgg. — Vf. bestimmt daher f0 fiir methyl-, athyl- u. 
propylalkohol. Lsgg. yon LiCl, um festzustellen, ob das Postulat der Debyesehen 
Theorie, daB die prozentualen Abweichungen der G.-E. bezw. Siedepunktserhohung 
yom klass. Wert umgekehrt proportional der 3/a Potenz der DE. des Losungsm. 
sind. Die tabellar. aufgezahlten MeBergebnisse bestiitigen die Theorie in qualitativ
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u. quantitativ befriedigcnder Weisc. (Naturwisscnsehaftcn 12. 413—l i .  Cliri- 
stiania.) F r a n k e n b u r g k r .

D. M. Greenberg und Carl L. A. Schm idt, Bcstimmungcn iiber dic tibcr- 
fuhrungszahlen in Losungcn von Natrium- und Kaliumcaseinat. Bei konstauter [II'] 
wandertc in Verss. nacli Ilittorfscbcr Anordnung in Lsgg. von Na-, K- u. Cs- 
Caseiuat das Alkalimetall ais Kation, Cascin ais Anion, was den Vff. gegen die 
Annahme von 2 komplexcn Proteinionen bei der EiwciCionisation zu sprechen 
sclicint. (Proc. of tlic soc. f. exp. biol and med. 21. 197. Berkeley, Univ. of Cali- 
fornia; Ber. ges. Physiol. 25. 258. Ref. E iio d e .) S p ie g e l .

P. Dejean, Magnetische Untersuchungen iiber verschiedene Anordnungen sehr weicher 
Stahlzylinder im stark entmagnetisierenden Feldc. Dic mit einer neuen Yersuchs- 
anordnung erbaltcnen Ergebnisse bestatigen die friiheren Rcsultatc des Vf. (C. r. 
d. 1’Acad. des sciences 173. 412; C. 1922. I. 117.) Die erhaltenen Kuryen stimmen 
mit denen von C u r ie  in Abliiingigkcit von der Temp. angegebenen Uberein. (C. r. 
d. l’Acad. des sciences 178. 1370—72.) K. W o l f .

Pierre W eilł und R,. Forrer, Uber die magnelocalońsche Erscheinung und die 
spezifische War mc von Nickcl. (Vgl. S. 284.) Vff. untersucliten die magnetocalor. 
Erscheinung ( =  Freiwerdęn von rcversibler WUrme beim Magnetisieren) ais Funktion 
des sie erzeugenden magnet. Feldes. Die magnetocalor. Best. besitzt allc Einzcl- 
lieiten der Wiirmekurye: Zunahme der spezif. Warnie Cjj um 20° beim Curiepunkt, 
die charaktcrist. Diskontinuitat in diesem Punkte u. daruber angenaherte Konstanz. 
(C. r. d. 1’Aead. des sciences 178. 1347—51.) K. W o l f .

K arl K ullgren, Wird bei der Yerbrennung des Kohlenstoffs zuerst Kohlenoa-yd 
oder Koldensaure gebildet? Zur Beantwortung dieser, neuerdings besonders durch 
Aufhausiok wieder zur Diskussion gestellten Frage suchte Vf. experimentell zu 
entseheiden, nacli welchen der sieben in Bctraclit kommenden Reaktionsgleichungen:

1. 2C +  O., =  2 CO, 2. C +  0 2 =  C02, 3. 2CO +  0„ =  2C 02,
4. CO* +  C =  2 CO, 5. C +  II,O  =  CO +  IL , G. C +  2 II.,O =  CO., +  211.,, 

7. CO +  ILO CO, H , 
die Verbrcnnung der K olile in L uft hauptsiichlich verliiuft.

Bei den Ycrss. wurde Luft oder eine andere Gasmischung befcuchtet oder 
trocken iiber eine Schicht Retortcnkohle gcleitet, die in einem elektriseh von auBcn 
geheizten Glasrohr sieli befand. Die cntstandcnen Mengen von C02 u. CO — dieses 
nacli der Vcrbrenmuig uber CuO — wurden in KOH-App. absorbiert u. gcwogen. 
Erliitzt wurde auf Tcmpp. yon 360 u. 410° u. die Geschwiudigkeit der Luft so 
gcrcgelt, daB sie mit der Kolile ca. 9 Min., mit der auf Hochsttenip. befindlichen 
Kolile 3 Min. in Beriihrung war. — Es ergab sieli, daB die Reaktionsgleichungen
4—7 gar nicht, 3 nur in untergeordnetem MaBe, mit etwa 10% des entstandenen 
CO, in Betracht kommen, dagegen Gleichung 1 u. 2 nebeneinander yepaufen. Bei 
360° bil'den sich etwa 20% CO u. 80% C02. (Teknisk Tidskrift 1923. Nr. 32. 
41—46; Gas- u. Wasserfach 67. 226—29. Ilcf. B e r t e l s m a n n .) BOr n st e ijt .

W itold  Jazyna, Bemerkung iiber den Zusammenliang zwischen der spezifischen 
Wiirme Cr, der inneren Energie U und der Zustandsgleicliung der KiSrper auf Grund 
des zweiten Ilauptsatzes der Tliermodynamik. Vf. beweist, daB, wenn Cy == f(T) ist, 
aucli U =  F(T) fur allc physikal. Systcme sein muB, die dem 1. u. 2. Hauptsatz 
der Tliermodynamik folgen. Iliermit ist eine Grundlage fiir ein Kriterium der 
Zustjiudsgleiehungen der Korper festgesetzt. Dieselben lassen sich in 3 Kategorien 
teilen; Zustandsgleichungen die: 1. dem 2. Hauptsatze folgen (Cla pey p .ON, T u m - 
LIRZ); 2. dem obigen Gesetze widersprechen (vax  DER W a als , W o h l ); 3. sich 
ais wiederspruchslos zum 2. Hauptsatze bczeichnen lassen (Cl a u s iu s , Ca l l e n d a r , 
L in d , K a m e r l in g h , On n e s , E ic h e l b e r g ). (Ztschr. f. Physik 25. 133—35. Lenin
grad.) Ulmann.
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R ene Audubert, Die Elektron en theorie und, die Sildungswarnien der Salze. 
(Vgl. C. r. cl. l’Acad. des sciences 172 . 076; C. 1921. III. 13.) Vf. stellt eine 
allgemeine Formel fiir die Bildungswiirmen der Salze auf: Q — (6/wt2— ajn% die 
der Balmerschen Formel fiir die Spektrallinien von II iilmlieh ist, u. A  eine Kon
stantę, a u. b Funktionen der Valenz der betreftenden Elemente, m u. n ganze 
Zahlen bedeuten. Die experimentellen Daten geniigen obiger Gleichung innerhalb 
5%. Yf. geht davon aus, dali die Auflosung eines Metalles in der Lsg. eines 
an dereń Metalles unter Ausfiillung des letzteren, ais Elektronentransformation auf- 
gefuBt werden kann. (C. r. d. 1’Academie des sciences 178. 1814—16.) K. W o l f .

J. E. Jones, Die Zustandsgleichung eines Gases. Vf. teilt 2 Methoden mit, um 
die Zustandsgleichung eines Gases zu erhalten, von denen die eine fur das Innere 
des Gases, die andere fiir die Begrenzungsfliiche anwendbar ist. Hieraus ergibt 
sich eine einfache physikal. Deutung. Wiihrend der Druck an der Begrenzungs- 
fliiche eines Gases der gleiche ist wie im Innern, liat das Wort „Druck" in beiden 
Fallen eine andere Bedeutung. An der Begrenzungsfliiche ist fiir den Druck die 
liewegung der Moll. verantwortlich zu ruachen; dies trifft fiir das Innere nur teil- 
weise zu u. zwar unabliangig von der Natur der Moll. Hinzu kommt noch der 
durch das intramolekulare Feld ausgeiibte Druck, der uberall im Gas denselben 
statist. Hauptwert besitzt. Die mathemat. Ausfiihrungen sind im Original nach- 
zulesen. (Proc. Cambridge Philos. Soc. 2 2 . 105—12. Cambridge.) K. W o l f .

P. A. M. Dirac, Dissoziation unter einem Temperciturgradienten. _Wird ein Gas, 
von dem jedes seiner Moll. in 2 gleiche Moll. dissoziieren kann, auf konstantę 
Temp. gehalten, so wird es einen Gleichgewiehtszustand erreichen, in welchem die 
Geschwindigkeit, mit der Doppelmoll. dissoziieren, ident. ist mit ihrer Bildungs- 
geschwindigkeit durch Rekombination einzelner Moll.; fiir jede Temp. existiert ein 
anderes Gleichgewicht. Yf. betraehtet den Fali eine Gaszylinders, der an beiden 
Seiten geschlossen ist, u. dessen Enden auf verschiedene Tempp. gehalten werden. 
Es erfolgt kontinuierl. Stromen von Doppelmoll. von dem kalten Ende nach dem 
heiBen, wo sie dissoziieren u. nach dem kalten Ende zuriiekstromen. An dem heiBen 
Ende dissoziieren Doppelmoll. raseher, ais sie gebildet werden, so daB dort die 
Konz. der Doppelmoll. groBer ist ais im Gleichgewiehtszustand bei derselben Temp. 
oline Temperaturgradient. Falls diese Konzz. sich bestimmen lassen wiirden, konnte 
man die „Geschwindigkeit1' der Dissoziatiou u. Kekombination berechnen u. durch 
die anderen physikal, Gaskonstauten ausdriickcn. Die diesbeziiglichen mathemat. 
Unterlageu werden mitgeteilt. (Proc. Cambridge Philos. Soc. 22 . 132—37.) K. W o l f .

Robert M artin Caven uud John Ferguson, Die Dissoziationsdrucke der wasser- 
haltigen Doppelsulfate. Teil II. Yerschiedene Doppelsulfate des Typus M"SOĄ, M \S 0 4, 
6H%0. (I. vgl. Journ. Chem. Soc. London 121. 1407; C. 1922 . III. 957.) Der
Dampfdruck des W. uber einer Keilie von Yerbb. des Typus M“S 04, M‘2SG4, 6ILO 
wurde zwischen 25 u. 82° boi steigender u. fallender Temp. gemessen u. die Zus. 
der niederen Hydrate analyt. bestimmt. Untersucht wurden die Doppelsulfate von 
Co, Ni, Zn u. Mg mit A', Cs, Mb u. N l^ , von Cd u. Mn mit Kb u. Cs u. von Fe" 
mit K. In allen Fallen lieB sich die Dampfdruckkurve durch eine Gleichung der 
Form log p =  a -f- b jT — c/T1 ausdriicken. in der a, b u. c fiir jedes Salz charak- 
terist. Ivonst;mten sind. Die Verbb. des Fe u. Mg bildeten Tetrahydrate, alle 
ubrigen Dihydrate. Bei Cu, Cd u. Mn, deren Sulfate keine bei gewohnlicher Temp. 
bestandigen Heptahydrate bilden, fiel der Dissoziationsdruck der Doppelsalze in 
der Keihenfolge K. Rb, Cs, bei den ubrigen, deren Sulfate stabile Heptahydrate 
bilden, in der Reihenfolge K, Cs, Rb. Der Dissoziationsdruck der KII,-Salze lag 
stets ein wenig unter dem der entsprecheuden Rb-Yerb. Iu den meisten Fallen 
wurde die von R ak (Journ. Chem. Soc. London 109 . 1229; C. 1917. I. 4S1) er-
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wfihnte Induktionssehwelle beobacbtet. (Journ. Chem. Soc. London 125. 1307—12. 
Glasgow, Kgl. Techn. Hocbseh.) H e r t e r .

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

W olfgang Pauli, Neuere Unłersuchungen iiber den Aufbau der Kolloide. II. 
(I. vgl. S. 593.) Die Moglichkeit, kolloides Au mit geringen Elektrolytmengen zu 
flocken, diese Floeken mit schwachen Siiuren u. Salzlsgg. wieder zu peptisieren, die 
Unmogliehkcit, kolloides Au durch Schiittcln mit Hg zu amalgamieren u. die Un- 
kenntnis der Kriifte, die das Zusammentreten kleiner Au-Teilchen yerhiudern sollte, 
fiihrt Vf. dazu, auzunehmen, daB die Micellen im Au-Sol nicht aus reinem metali. 
Au bestehen. Es soli bei dem Forinol-Goldsol nacli Z s ig m o n d y  eine Scbiclit ad- 
sorbiert sein, die aus K-Salzen der GoldsSuren besteht. Entfernt man das liydrolyt. 
gebildete KOH, treten freie H‘-Ionen auf, dereń Konz. sich zu einem konstanten 
Maximum erholit, das sich auch im Flockungsfiltrat nachweisen liiBt. Diese Er- 
scheinung ist nur so zu erkliiren, daB an die Au-Teilehen undialysable Au-SUuren 
adsorbiert sind. An Au-Gel gebundenes II,O (rund 1 Mol. auf 15 Au-Atome) wird 
ais Aquokomplex im Sinne W e r n e r s  aufgefaBt. Mit Acidoidoi bezeichnet Vf. die 
Sole, die II'-Ionen ais Gegenionen der kolloiden Teilchen besitzen; salzhaltige ais 
Haloide. — Bei der Darstellung Von Ag-Sol aus Ag20  u. IL tritt die Solbildung 
bei Yollstiindig gereinigtem II, nicht ein; es mussen Umstiinde hinzutreten, die die 
Entstebung eines negativen Argentatkomplexes begunstigen. Ais Gegenionen treten 
nur Ag-Ionen auf; durch Bcliandeln des Soles mit II2 in der Pt-Schale entfernt 
man diese u. erhiilt wiederum H' ais Gegenionen (sekundiires Aeidoid). Die Ag-Teil- 
chen lagern Ag20  ein, wcbei dic typ. Koordinationszahl 6 erreicht wird. — Die 
untersuchten Au-Teilchen enthielten 57000 negatiye Ladungen, die Ag-Teilchen 
8—10000. — Verschiedenheiten in der Farbę der Au-Teilchen werden auf Yaria- 
tionen der Teilchenhiille zuruekgefulirt, fiir die durch verscliiedene Einlagerungen 
(S usw.) u. Abstufungen der Schichtdicke groBe Mannigfaltigkeit miiglich isL — 
Yoraussetzung fiir diese Betracbtungen ist, daB sich kolloide Losungen wie sehr 
verd. Elektrolyte verhalten; sie gcltcn in gleicber Wcise fiir Sole organ. Stoffe. 
(Naturwissenschaften 12. 548—57. Wicu.) v. H a h n .

R einhold  Fiirth und Otto B liih , Die DieleMńzitiitskonstante des YM^-Sols. 
Die DE. des frischen Sols ist zwar kleiner ais diejenige des W., u. die DE. des 
gealterten Sols groBer; abcr selbst bei der hochsten Konz. ist die DE. des alten 
Sols viel kleiner, ais wic es J. E r h e b a  (Journ. de Physiąue 4 . 225; C. 1924 . I. 
19) angab. E r r e r a  glaubt ferner, aus der Dcbyescben Dipoltheorie den ScbluB 
ziehen zu konnen, daB infolge der ycrstiirkten Richtung der Dipole bei hohcr Feld- 
stiirke die DE, mit der Fcldgturke zunehmen iniisse. Jedoch ist dieses umgekebrt. 
AYas zunimmt, ist nicht die DE., sondern die Polarisation des Dielektricums. (Kolloid- 
Ztschr. 3 4 . 259—62. Prag.) L ie s e g a Ńg .

A. Fernau, U ber die Wirkting der durchdringenden Radiunistrahlen auf Sol- 
gaUerlen. Die durch Iładiumstrahlung bewirkte anfangliche Erniedrigung, dann 
Steigerung der Yiscositat des Ce-Trioxydbydrosols wird im AnschluB an ^Vo. P a u l i 
gedeutet: Ionische Teilchen sind infolge ihrer Aufladung lioher hydratisiert ais die 
Neutralteilchen. Die Elektronen, welche bei der Entladung eindringen, entladen 
die positiy geladenen Solteilcben u. fiihren sie in Neutralteilchen iiber. Daraufhiu 
traten die Neutralteilchen unter EinschluB von AV. u. ionischer Solteilcben zu 
Aggregaten zusammen. Die Yiscositat steigt wieder, u. scblieBlieh bildet sieli eine 
Gallerte. Letztere ist der Ea-Strablung gegeniiber stabil. — Die Leitfiibigkeit dc3 
Ce-Trioxydsols, von Solen, welche durch Dialyse von Eisenehlorid u. -nitrat ge- 
wonnen worden waren, sowie von Eisennitratlsg. yerinindert sich bei der Bestralilung.

VI. 2. 70
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Bei Ce-Triammoniumuitratlsg. ist es umgekehrt. (Kolloid-Ztschr. 34. 308—12. 
Wien.) L ie s e g a n g .

H. Freundlich und Fusso Ishiwara, Uber Sole des Pyrrolrots. Positiye liydro- 
pliobe sind bislier fast nur unter den Metallhydrosyden gefunden worden. Durch 
Wrkg. verdd. w. Siiuren auf Pgrrol u. nachfolgeude Dialyse erlialt mań ein Sol 
des Pyrrolrots, dessen Konst. noch nicht aufgcklart ist- Das Yerh. gegeniiber 
Elektrolytcn zeigt, daB dicses Sol positiv geladen ist; d. h. der EinfluB der Anionen 
herrscht vor. Gclatine, Saponino, Stiirke wirken auf Pyrrolrot ais Schutzkolloide. 
Kleine Mengen vou Serumalbumin sensibilisieren dagegen die Ausflockung. (Kolloid- 
Ztg. 34. 257—59. Dahlem.) L ie s e g a n g .

K. C. Sen und N. R. Dhar, Das Yerhalłen von Silberchromat in Gelatine und 
eine ncue Erkliirung der Liesegang-Ringe. M an kann tatsSchlich, wie es W il l ia m s  
und MACKENZlE (Journ. Clicm. Soc. London 117. 844; C. 1 9 2 0 . III. 814) beschrieben 
liatteu, Ringe erluilten, wcnn man AgN02 in einc Gelatinegallerte hineindiffundieren 
liiBt, welclie eine geringe Menge von hochdispcrsem Ag2Cr04 entliiilt. Aber dics 
ist nicht auf ein gutcs Diffusionsyermogcn des Ag2Cr04 zuriickzufuhren, sondern 
auf Yorliandensein eines kleincn Uberschusses an K,Cr04. — Das Adsorptions- 
yermogen des AgsCr04 fiir Cr04"- oder Ag‘-Ioncn ist so gering, dafi die Brad- 
fordsche Adsorptionstheorie kaum aufrecht. zu lialten ist. Gegen die Ostwaldsclie 
Dbersattigungstlieorie spriclit die Anwesenhcit yon Keimen im yorgenannten Vers. 
Fiir die Erklarung ist wichtig, daB bei AgX’r04 u. den anderen Stoifen, wclchc zur Ab- 
lagerung in rhythm. Biindcrungen in Gelatine neigcn, eine Peptisation durch Gelatine 
moglich ist; nicht aber bei jenen Stoflen, welclie sieli in zusammenhiingender Form 
ablagcrn. Es wird sieli bei der Ringbildung urn die Koagulation einea peptisierten 
Sols handcln, Liegt hinreiehende Adsorptionsfiihigkeit des Nd. fiir das peptisierte 
Sol yor, werden dic Zwischcnraume zwischen den einzeluen Ringen klar. Sonst 
folgen Schichten von koagulierter Substanz u. peptisiertem Sol aufeinander. (Kolloid- 
Ztschr. 34. 270—79. Allahabad.) L ie s e g .lng.

P. Lecom te du Noiiy, Das Oberflachenglrichgewicht kolloider Lusungen uiul die 
Dimensionen einiger kolloider Molekule. (Ygl. S. 441.) Nur unter Anwendung der 
Ringmethode war es moglich, die Erscheinungen jzu beobacliten u. zu studieren, 
daB das momentane Gibbsche Gleichgewicht, das eine Funktion der Konz. ist, 
deniselben Gesetz wie dem der Zeitadsorption gehorcht u. sieli durch dieselbe

Gleiehung y  — y^-c _ A1 ” ausdriieken liiBt, indem an Stelle der Zoit t die Konz. c 
K V*gesetzt wird: y  — y u-e~ c Uber 40000 Messungen der Oberfliichenspannung 

kolloider Lsgg. fUhren zu folgendem zusammenfassenden Ergebnis: 1. Die Ober- 
flachcnspannung ninunt gemiiB einer Exponentialformel ab. Der Spannungsabfall 
erfolgt anfanglich schnell (1—4 Dynen in der 1. Min., je nach Substanz u. Konz.). 
Nach 1 Stde. ist die Abnahmegeschwindigkeit sehr langsam; die entsprechendc 
Kuryc niihert sieli asymptot. der Y-Aehse. 2.. Ist der niedrigste Yrert erreicht u. 
wird die Lsg. gesehuttelt oder geriihrt, so erfolgt sofort eine Zunahine der Ober- 
fliichenspannung, ohne daB im allgemeinen der ursprungliclie "Wert erreicht wird. 
Ilierauf nimmt sie wieder ab, um nochmals zuzmiehmen, wcnn geriihrt wird. Das 
Gesetz dieser Abnalime ist dasselbe, nur der Koeffizient l i  Sndert sieh u. wird 
jedesmal kleiner. 3. Der Spiuinungsabfall ist um so schneller, je liiihcr verd. I^sgg. 
benutzt werden, bis ein gewisses Optimum der Verd. erreicht ist, — dann nimmt 
er allmalilieh ab. Der maximale Spannungsabfall, selbst fiir fcttfreie Substanzcn, 
kann bis 15 Dynen (Albumin) bei einer Konz. von 1/80000 betragen. 4. Die die 
Beziehung zwischen Oberflachenspannuug u. Konz. darstellenden Kuryęn zeigen 
ausgesprocliene Minima. Sowohl fiir Albuminę u. Globulinę, wie fiir Na-Oleat 
wurdeu 3 Hauptmiuima gefunden. Ais Erkliirung liierfiir wurde die Ilypothese
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der monomolekularen Schiclit („Monoschicht") aufgestellt. Bei zunehmender Vcrd. 
nimmt dic Zahl yorhandener Moll. ab. Lotztere konncu die Oberfliiche nicht mchr 
ais gleichformigcs Pflaster bedecken, so daB die Oberfliichenspannung zuniinmt. 
Dic andereu Minima lassen sich durch die B. einer Monoschicht h o r iz o n ta le r  
Moll. erkliireu. —- Aus deu fiir das Na-Oleatmol. gefundencn Dimensionen wird 
das Vol. berechnet u. durch Multiplikation mit dem spezif. Gewiclit (0,821) ergibt 
sich hieraus das Gewiclit von jedem Mol. zu 507,10“ 21 g. Hierdurcli ist eine neue 
Methodc fiir die Bereclinung der Avogadroschen Zahl N  gegeben. Vf. berechnet 
N  zu 0,003 -10 -'J, wiihrend nach M i l l i k a n  N  =  0,062-10-3 3 . (Science 59. 580 
bis 582. R o c k e f e l l e r  Inst.) Iv. W o l f .

Harald Hammarsten, Untersuchungcn einiger hochmolekularer Elektrolyte mit 
Hinsicht auf ihre Bedeutung in der Zelle. Vf. untersucht die Dissoziationsyerliiilt- 
nisse, deu osmot. Druck, sowie die Salzbildung verschiedener hochmolekularer 
Elektrolyte. — GuamjUaurc (aus hcfenucleinsaurem Na), dreibasisch, bei 20° 
*i =  (4,45 ±  0,10) X  10—3, k:2 =  (8,2 ±  0,3) X  10~7, k3 =  (2,0 ±1) X  10"*®. 
Sek. Na-Salz, Wanderungsgeschwiudigkeit des Guanylations =  48,3. Der osmot. 
Druck der Siiure stimmt mit der Theorie von van’t  H off-A rriien iu s liberein u. 
wird durch Zusatz von Neutralsalzcn schon in sehr kleinen Konzz. stark erniedrigt. 
Salzbildung mit Ampholyten (Glykokolt) fiudet nur bei sehr groBem UbersehuB 
einer der beiden Komponenten statt; leichter erfolgt dieselbe mit bas. Aminosiiuren 
u. EiweiBstoffen, wic Łysin  u. Histon; diese letzteren Salzc werden schon vou sehr 
kleiueu Konzz. yon Neutralsalzen gespalten. Histon u. Guanylsaure konnen sich 
nur bei saurer Rk. zu einer wasserl. Verb. vereinigen. — Bei Glykocholsaurc, 
Taurochohiiure, Histon, Protamin wird der osmot. Druck kleiner ais der vau’t 
IIoff-Arrhcnius’schcn oder der Bjerrum-Debyesclien Theorie entsprechend gefunden, 
da er auch vom Molarvol. der Substanz beeinHuBt wird. Dic Abweiehung des 
osmot. Drucks von dem berechneten Werte ist eine Funktion aus dem Yerhaltnis 

(wo VA' das Vol. des groBeren Ions, VB das des kleineren Ions einer Sub
stanz A B  bedeutet); wird das kleinere łon B  durch immer groBere yertauscht, 
wSchst der Druck. (Biochem. Ztschr. 147. 481 — 543. Stockhohn, K arolin '. 
Inst.) K ie l h Of e k .

Th. Sabalitschka, Einflup des Adsorbendums auf dic Wirkung des Adsorbens 
und Bestinunung des Adsorptionsvermogens. Gemeinsain mit W. Erdmann wurde 
die Annahmc bestiitigt, daB die Beilienfolge der GroBe des Adsorptionsverm6gens 
ycrscliiedener Adsorbentien, gemessen an einem beliebigen Adsorbendtun, keines- 
wegs diesellje bleiben muB, wenn man das Adsorptionsvermogen der Adsorbentien 
mit einem auderen Adsorbendum miBt. Tierkohle zeigte meist, aber nicht immer, 
gegen die yerschiedeuen Adsorbenda das hocliste, BaS04 das geringste Adsorptions- 
vermogen. In der Reihenfolge der andereu Adsorbentien trat bei dem Ubergang 
yon einem Adsorbendum zu einem anderen hśiufig eine erhebliche Verschiebung 
ein. Es ist nicht moglich, mit Hilfe irgend eines Adsorbendums sicher zu erkeuncn, 
ob das Adsorbens in der Thcrapie die gewunschte Adsorptionskraft iiuBert. Das 
Ideał, die Adsorbentien im Tierkorper zu priifen, ist kaiun erreichbar. Bei Priifung 
der therapeut. zu yerwendenden Adsorbentien geniigt es, z. B. nach W ie c h o w s k i  
festzustellen, ob das Adsorptionsyermogcn ein bestimmtes Minimum erreicht. (Siid- 
dtsch. Apoth.-Ztg. 64. 259. Berlin.) D ie tz e .

E. W edekind und H. W ilk e , Die Adsorption ais Vorstufe der chemischen 
Verbindung, untersucht durch Adsorptionsmessungen am Zirkonoxydhydrogel. II. 
Phosphorsaurc und Monochloressigsdure. (I. vgl. Kolloid-Ztschr. 34. 83; C. 1924.
I. 2414.) Das Verli. der Phosphorsiuire zu diesem Gcl ist demjenigen der Arsen- 
sSure sehr ahnlich. Nur erfolgt der Ubergang aus der Adsorptionsyerb. zuiu Salz 
nocli leichter. Deshalb lieB sich selbst bei kiirzester Einw. das reine Adsorptions-
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stadium, unbeeinfluBt von der Salzbildung nicht ganz reiu erfassen. Diese Neigung 
znm rasclien tjbergang in das Salz schien mit der Stiirke der Siiure in Zusammen- 
hang zu stehen. Tatsiichlich lieB sich die Adsorptionsyerb. der Monocliloressig- 
siiurc mit Zirkonosydhydrogel leiclit fassen. Die Yerwiindlung in das Salz erfolgte 
liier nur unyollkommen; denn es entstand ein Gemisch von Zirkonoxyd u. mono- 
cliloressigsaurcm Zirkon. (Kolloid-Ztschr. 34. 283— 89. Hann.-Miłnden.) L ie s e g a n g .

Old Hassel, JEinige Beobachtungen iiber das gegenseitige Verhaltm von Silber- 
halogeniden und sauren beziehungsweise basischcn Farbstoffen. Die Adsorptions- 
yorgange, welche die Grundlagen einer neuen Titrationsmetliodc (vgl. F a ja n s  u . 
H a ss e l , Ztsclir. f. Elektrochem. 29 . 495; C. 1924 . I. 503) bilden, sind teilweise 
sehon friiher in der Photographie durch K. KlESER, A. v. H C b l  und LttPPO- 
C iia m e r  ausgenutzt worden. So war es bekannt, daB Eosin das mit AgN03-Ober- 
sehuB gefallte AgBr gut anfarbt u. sensibilisiert, u. daB KBr-t)berschuB Entfarbung 
bewirkt. Bei den bas. Farbstoffen Bhodamin u. Isocliinolinrot ist es umgekehrt. 
(Kolloid-Ztschr. 34 . 304—07. Munchen.) L ie s e g a n g .

E. B,. Sutcliffe, Absorbierendc und entfdrbende Kohlen. Vf. gibt Uberblick 
iiber den Stand der Ilerst. absorbierender Kohlenarten in England, dereń aktivste 
der Coeosnufikolile gleichkommen, u. iiber die Yerwendungsmoglichkeiten. Gegen- 
Uber der Tierkohle sind die kunstlich hergestellten Entfiirbungskohlen weniger be- 
fahigt, „schwere" Farben zu extrahiercu, jedoch besser dazu geeignet, „leichte" 
Farben aufzunehmen. Merkwiirdigerweise schcinen fiir die yerschiedenen Kohlen
arten die absorbicrende u. entfarbende Wrkg. nicht parallel zu laufen. Vf. spricht 
die Ansicht aus, daB die „aktiven“ Fiiliigkeiten der Kohlen auf ihren Gehalt an 
Poren zuruckzufuhren ist. (Chemistry and Iiid. 43 . G35— 36.) F b a n k e n b u b o b b .

Ernest Alfred Blench und W illiam  Edward Garner, Dic Warmetonung 
der Adsorption von Sauerstojf durch Jfolzkohle. Die Wiirmetonung der Adsorption 
von 0.2 durch Kohle wurde experimentell bestimmt. Die Kohle wurde mit HC1 u. 
HF gewasehen, wodurcli ihr Aschegehalt von 7 auf 0,2% sank, u. durch mehrstd. 
Erlutzen auf 900° im Hochyakuum von okkludiertem Gas befreit. Auch die ver- 
wandten Gase wurden gut gereinigt. Zur Best. des „Gaseffektes" des toten Raumes 
des App. wurde He yerwandt u. zu seiner Ausschaltuug die endgiiltigen Verss. in 
Ggw. von He ausgefuhrt. Dic Messungen mnfaBten den Temp.-Bereich von 18 
bis 450° u. ergaben fiir^die ersten geringen Mengen 0 2 eine mit der Temp. steigende 
Adsorptionswarme von 60—224 Cal. pro Mol. Os , wahrend D ew a r  (Proc. Royal 
Soc. London. Serie A. 74 . 122 [1904]) sie bei —185° zu 3 Cal. fand. Mit fort- 
schreitendcr Siittigung der Oberfjache fiel die Adsorptionswiirme sehnell. Ihr 
starkes Ansteigen mit der Temp. wird durch die Annahme der B. von Adsorptions- 
verbb. CiHy erkliirt, von denen bei jeder Temp. einzelne stabil, andere instabil 
sind. Die Bildungswarme dieser Yerbb. steigt mit der Adsorptionstemp. u. iiber- 
trifft oberlialb 200° die von C02. Gestutzt wird die Theorie durch die Beobachtung 
yon Mc L ea n  (Proc. Trans. Roy. Soc. Canada 15. 73 [1921] u. anderen, daB sich 
bei gewohnlicher Temp. der 0 2 quantitativ wieder abpumpen liiBt, wahrend bei 
holierer Temp. die Desorptionsprodd. teilweise, von 200° an quantitativ, aus CO u. 
C02 bestehen. (Journ. Chem. Soc. London 125. 1288—95. London, Univ.) I I e r t e r .

Yitsusaburo Sameshima und K akichi H ayashi, Adsorption von Luft durch 
versclńedene Arten von ITolzkoldcn. Yf. bestimmt die AdsorptionsfShigkeit von Luft 
durch yerschiedene Arten yon Holzkohle bei —185°, —79°, 0° u. bei Zimmertemp. 
Das Yol. der von 1 ccm Holzkohle adsorbierten Luft (1 at Druck) ist annfihernd 
proportional dem spezif. Gewiclit der betreffenden Holzkohle, das nacli dem Auf- 
triebsyerf. in W. (dic Oberfliiche der Holzkohle wurde mit Fett bestriclien) be
stimmt wurde; CoeosnuBkohle zeigte demnach die groBte AdsorptionsfShigkeit. 
Fiir die Abhangigkeit der Adsorption yon der Temp. gilt naherungsweise folgende
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Formę): v =  k (1 — 0,0062 T  -f- 0,00002 T 2) , worin k fiir die yerschiedenartigen 
Holzkolden yersehiedcn ist. (Tlie science reports of tlic Tóhoku imp. uńiv. [I] 12. 
289—298. Seudai (Japan), Univ.) K ielhO fer.

Leon B. Richardson und Jean C. W oodhouse, Die Absorplion von Gas- 
gemiselien an llolzkolile. 1. Kolilendioxyd und Stickoxydul. Yff. bestimmen die Ad- 
sorptionsisotliermen von C02 u. NaO ais einzelnen Gase u. in Misehung (50% C02: 
50% NjO, 75% CO,2 u. 25% N20 ,  25% CO, u. 75% N,,0) an llolzkolile bei 0° u. 
fiir Drncke bis zu 2800 mm. An zahlreichen Punkten der Isotbermen wird die 
Zus. des Adsorbatcs dureh Analyse ermittelt. Der Gcsamtbetrag des adsorbierten 
Gemisehes kann aus den Einzelisothcrmen der beiden Gase errechuet werden. Das 
Verlialtms des Adsorptionsgrades beider Gase variiert mit dem Druck: nur bei den 
hochsten Drucken steht es im reziproken Verlifiltnis zu den Molekularyolumina der 
adsorbierten Stoffe in fl. Zustand. Bereclmungen auf Grund anderer Daten lassen 
Ycrmuten, daB eine ahnliche Bezieliung aucli fiir selir niedere Druckc gilt. Es 
zeigt sieli, daB bei Zulassuug eines Gases zu Holzkolile, welelie bereits ein anderes 
Gas adsorbiert bat, ersteres das letztere anfangs rascli, dann allmiihlicb langsamer 
yerdriingt u. daB die Yerdrangung nic bis zu dcm Betrag fortschreitet, zu dem das 
betreffende Gas aus einem Gemiscb mit dcm anderen unmittelbar yon der Kohle 
adsorbiert wird. Dic Adsorptionsisotliermcn fiir Eintritt u. Austritt von C02 aus 
Holzkolile uuterscheiden sieli um eincn bctriiclitlicben Betrag, dessen Hochstwert 
5% der adsorbierten Gcsamtmenge bctriigt. (Journ. Amcric. Cliem. Soc. 45 . 2638 
bis 2653. 1923. Hanoycr [N. II.].) FrankenburgŚr.

M ikkel Frankert und John A. W ilk in son , Adsorption aus Salzlosungcn 
durcli kolloidales Kupferferrocyanid. Die Verss. wurden unternommen, um cinc 
Enfacheidimg zwisehen der Basenaustausch- u. der Adsorptionstheorie der Aciditat 
von Erdbodcn zu ermoglichen. — Kolloidales Kupferferrocyanid, das sich ais ne- 
gativ geladen erwics, wurde mit yerschiedenen Salzen geschiittelt u. dic hervor- 
gcbrachte Aciditiit bezw. AlkalitJit titrimetr., das in Freilieit gesetzte Cu colorimetr. 
bestimmt. Die Lsgg. waren scliwach sauer bis stiirker bas., je nach den Anionen 
u. Kationen des angewandten Salzes. KOH u. HC1 wurden bis zu einer be
stimmten Konz. quantitativ adsorbiert. Ggw. von gleichionigem Salz setzte die 
adsorbierbare Mengc stark herab. Dic yerschicdcne Wrkg. des Sols auf die 
einzelnen Salzc — KC1, K N03, K2S 04, K-Acetat, K3Fc(CX)0, K4Fe(CN),j, K2H P04, 
A1C13, A1(N03)3, A12(S04)3, BaCl2, Ba(Ń03)2 — wird eingeliend diskutiert. Die Er- 
gebnisse lassen sich weit besser durcli die Theorie vder selektiyen Adsorption ais 
durch dic Bascnaustausch-Theorie erkliiren. (Journ. Pliysical Cliem. 28 . 651—58. 
Ames [Jowa], Jowa State Coli.) H e m e r .

John Don, Yiscositat und Oberflachenspannung von Ólen. Ein Ol, welches zu 
ciner 500 Meilcn langen Fahrt eines Motorwagens zum Schmiercn gedient batte, 
zeigte 30% weniger Yiscositat ais ein frisches. Dic Obcrfliichcnspannung batte 
sich dagegen nur wenig yerandert. (Kolloid-Ztsclir. 34 . 312—13. Glasgow.) Lies,

B. An organ isclie Chemie.
A. H. Erdenbreeher, Ein Beiłrag zum Konzentrieren des Merckschen Per- 

Jiydrols. Yf. bat aus Merkschem Perliydrol mit 80,4% Ausbcute 85%ig. IL, O., durcli 
Yakuiundest. (App. im Original abgebildet) dargestellt, das in ausgedampften Glas- 
flaschen liingere Zeit haltbar ist. Alle GlasgefaBc des App. wurden ausgedampft 
u. durch Seliliffe yerbunden. (Ztschr. f. angew. Ch. 37. 507— 508. Greifcnberg 
[Pommern].) Jung.

F. B.aschig, U ber Rerstellung und Eigenscliafłen der Polytliionsauren. Folgendcs 
Ycrf. zur Darst. yon H.f i.f iA wird mitgeteilt; 125 g krystallisiertes N&jSa0 3.-5.H20
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werden in 150 ccm W. gcl. u. mit 2,5 g As20 3 in moglichst wenig starker NaOH 
gel. yersctzt. Die FI. wird auf —10° gekiihlt u. 200 ccm HC1 D. 1,18 derselben 
Temp. auf einmal zugegeben. Ein dicker Nd. yon NaCl fsillt aus, der sofort ab- 
gesaugt wird. Das allmahlicli ausfallendc As2S3 wird am folgenden Tag ebenfalls 
abfiltriert. Darni wird dic FI. im Yakuum bei 35 hoelistens 40° auf das balbe Yol. 
eingcdampft, wieder wird NaCl abfiltriert, u. die FI. weiter bei 35° im Vakuum bis 
zur D. 1,6 eingeengt. In der sirupartigen FI. ist keine IIC1 u. nur Spuren von 
HjSO, entlialten. Mit NaOH fiillt S aus. In der Kaltc sebeidet sich allm&hlich 
Na,S6O0 aus. Die davon nacli einigen Tagen befreite FI. cnthiilt noeli etwa 12% 
Na,>S50,i, ist aber im ubrigen eine G0°/oig. Lsg. von II2S6Oc. Sie entbiilt weder 
II2S4Oa liocli H2S30 6. Nach 2 Monatcn war dic Lsg. noeli nicht merklich zersetzt.
— KC103 -j- konz. HC1 oxydieren allc Polytliionsauren u. ihrc Salze, Thiosulfat u. 
dic dithionsauren Salze glatt zu H2S04. Dic Analysc obiger Lsg. wurde auf Grund 
dieser Bk. im Bunseuschen Cl-Bestimmungsapp. ausgcfiihrt. II2SO, wird mit Ben- 
zidin bestimmt u. die Osydationsstufe aus dem Cl-Verbrauch bereclinct. Zur Ilerst. 
von reinem K,S,,06 yersctzt man dic Lsg. der D. 1,6 mit dem gleichen Yol. absol. 
A., wobci das Na-Salz ausfiillt u. die Siiure in Lsg. bleibt. Na2S50,j wird abfiltriert 
mit A. u. CII3COOH gewaschen u. bei gewShnlieher Temp. getrocknet. Nach 3 bis
4 Tagen tritt Zers. unter S-Abscheidung ein. Die alkoh. Lsg. wird yorsichtig mit 
einer der 1I2S50„ entsprechenden Menge K-Acetat, gcl. in absol. A. unter Zusatz 
yon  1 Mol. Eg. auf 1 Mol. Acetat u. von 1 °/o der Gesamtmisclmng an EssigsSure- 
anhydrid, unter Eiskochsalzkuhlung u. starkem Buliren yersctzt. Der bewegliehe 
Krystallbrei von K2S60 9 wird abgcsaugt u. mit A.-Essigs&ure naeligcwaschcn. Die 
Kryatalle halten sich im Vakuumexsiccator iiber KOH, nach 2 Monaten waren sie 
noeli unzersetzt. Aus 125 g Na3S20 3-5II20  werden 30 g K2S5O0 also rund 60% 
der Theorie erlialten. Im UberscliuB von angesfiucrter KMn04-Lsg. wird K2S5Oa 
langsam zu Sulfat oxydicrt. Bei Bcliandlung mit k. N!i2C03-Lsg. seheidet sich 
langsam S ab, u. zwar IśiBt sich unter geeigneten Bedingungen die Bk. K2S5O0 — >-
5 -f- KoSjO,, genau rcalisiereu. Beim Ansiiuern von Na2S20 3-Lsg. beginnt dic 
S-Ausscheidung crst nach ’/» Min., bei Zusatz von etwas As20 3 (vgl. Sałzer, Ber. 
Dtsch. Chem. Ges. 19. 1696 [1886]) crst nach 6 Min., neben S02 macht sich auch 
II2S durch den Gerucli bemerkbar. Nach 12 Stdn. sclicidct sich kein S mehr aus, 
das Filtrat cnthiilt II2S5O0. Sb u. Sn haben in grofieren Mengcn ahnliche Wrkg. 
wie As, besonders wirksam sind Gemiselie von zweien oder allen dreien. Zur 
quantitatiycn Unters. der Yorgiinge wurde S 02 durch einen Luftstrom aus der 
Lsg. ausgetriebcn u. in Jodlsg. aufgefangen. Bei einem Vers. mit 10 ccm n.- 
Na,S20 3-Lsg. u. 20 ccm 2-n. IIC1 zcigte sich, daB 88,8°/0 des Na.2S20 3 sich nach 
NajSjOa +  2HC1 =  2NaCl -j- SO., -|- S zersetzen, wiihrend bei Zusatz von 10 ccm 
‘/,0-n. NaH2As08 nur 13% u. bei Zusatz der Hfilfte des As-Salzes 43% des Thio- 
sulfats dieser Gleichung folgen. Die folgenden Ycrss. wurden dalier mit 10 ccm 
’/l0-n. NaH2As03 auf 10 ccm 1-n. Na2S20 3-Lsg. ausgefuhrt. Der Nd. entbiilt neben 
S groBe Mengcn As2S3, er wurde durch Kochen mit alkal. Jodlsg. zu H3A s04 u. 
H2S04 oxvdiert, u. nach dem Ncutralisieren mit IIC1 wurde nach Zusatz yon 
NaHC03 das nicht ycrbrauchtc Jod mit Na2S20 3 zuriiektitriert. Das Zersetzungs- 
verh;iltnis ist só, ais waren 85—90% in H2S50,5 u. 10—15% in S, S 02 u. ILS 
iibergegangen; aber bei Unters. der Lsg. mit Na.2C03 wurde nur dic Halfte des 
fiir II2S6O0 bercchnetcn S abgeschieden, trotzdem die Lsg. die berechnete Menge 
Alkali absiittigte u. dieselbe Oxydationsstufc wic ^ 8 , 0 ,  hat. Yf. nimmt darin ein 
Polymeres 1I4S1(I0 12, Dipentathionsiiure genannt, an, das sich beim Konzentriercn 
im Yakuum wie auch bei lśingerem Aufbewaliren in echtc II2S50,j umwandelt. Mit 
wachsendcr Konz. der Bcaktionslsg. nimmt mit Na^CO  ̂ die S-Aussęheidurig zu.

Yf. stellt sich die B. yon H2S5Oa in Wackenrodcrscher FI. so yor, daB zuerst
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das labilc SO cntsteht nacli: S02 -f- HsS — SO -j- S -j- 2H20  (I.). 5 SO schli eB en 
sich zu einem Ring zusammen, in welehem sich die Ncigung zur B. von S 02- 
Gruppen (vgl. S. 1069) geltend maclit. Nach W.-Aufnahme entatcht daun II2S5O0 

von nebeust. Konst. Ziun Nacliweis von SO wurde die 
Rk. zwiscben II2S u. S 02 titriinetr. vertolgt, indem erst mit 
Jod, dann mit NaOH bei Ggw. von Methylorange titriert
wurde. Bei II2S-UerschuB ycrliiuft die Rk. glatt nacb 2 H,S-f-

c C o  0 ^ 0  S 02 =  3 S —}— 2HaO, aber bei SOa-UbersclmB geht die Rk.
nacb (I.), II,S wirlct ais Reduktionsmittel, der S fsilit aus. 

Die Gleichung 2 SO, -f" II2S =  3SO -f- H20  gilt nicht. Die PolythionśSuren 
bauen sich nur aus den Bestandteilen des S 02 auf, II2S gibt nur scinen Wasser- 
8tofl’, der S02 zu SO ręduziert. H2S02, die mit S 02 II2S20 4 liefcrn wiirde, cntsteht 
bei der Red. nicht, deun die Lsg. reduziert Indigo nicht. Fiir die B. von H2S50 6 
aus N a,S,03 gibt Yf. eine andere Erkliirung: bei der Zers. von Na2S20 3 cntsteht.
S—S02, von denen sich 5 zu S10O10 zusammenschlieBen sollen.

wird durch Oxydation von Na2S20 3 mit CuS04 dargestellt: 3 N a,S,03 -f- 
2CuS04 =  Cu2S20 3 +  2Na2S 04 -j- Na2S40 6. Eine Lsg. von 500 g krystallisiertem 
CuS04 in 1 1 W. wird mit 900 g Na2S20 3 -51I20  solange geschuttelt, bis dicses 
vollig verscbwundcn ist. Das ausgeschiedcne Cu2S20 3 wird abgesaugt, wiihrend 
24-std. Stelien im Eisschrank krystallisiert aus dem Filtrat die groBte Menge des 
Na2S04 aus. Das Filtrat davon, das durch einen geringen CuS04-Gebalt blau gefiirbt 
sein soli, wird im Vakuum auf 400 ccm eingeengt, durch Ausfriercn wird dann der 
Rest des Na2S 04 entfernt u. mit dem gleichen Vol. K-Acetatlsg. (auf 1 Gewichts-
tcil K-Acetat 1/2 Teil W.) ycrsetzt. Beim Abkuhlen auf 0° krystallisieren aus der
Lsg. 165 g K2S40„, die mit A. gcwascheu u. aus W. umkrystallisiert werden. In 
alkal. Lsg. greift KMnO., Tetrathionat nicht an, in saurer Lsg. sehr schnell. Bei 
Einw. vou Na2C03 auf Na2S40,, entstcbt in der Kalte langsam, in der Witrinc 
schnell Na.,S20 3, Na2S3O0 u. Na2SO, nach:

4 Na,S4Ot, + ‘4Na,C03 =  6Na2S20 3 +  NaiS30 0 +  Na2S04 +  4COa.
Kocbt man liinger ais 10 Minuten, so zers. sich auch Na2S30„. Na^SjO,, liiBt sich 
titriinetr. mit Na,SOs bestimmen (vgl. Ztschr. f. angew. Ch. 33. 261; C. 1921. II. 
163). Der Aufbau der H2SaOa aus H2S40 0 -j- S wurde durch Zusatz von Na2S20 3- 
Lsg. zur angesauerten Na,S4O0-Lsg. bestiitigt, die Pcntathionatrk. war weit starker 
ais bei Abwesenheit von Na2S40 6. Bei Ggw. von NaJ, also auch in Lsgg., in 
denen Na2S40 (i durch Osydation von Na2S20 3 mit J2 gebildet wird, cntsteht aus 
Tetrathionat Pentathionat auch ohne Ggw. von kolloidalem S. NaJ bescbleunigt 
dic Zers. des Na2S40„.

Bei der Herst. von Na.,S30,t nach W il l s t a t t e r  (vgl. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 
36. 1831. [1903]) 2 N a ,S A  +  4H20 , =  Na2S30 6 +  Na,S04 +  4H20  ist das
1. Stadium der Rk.: 2Na2S20 3 -f- IX2Óa =  2NaOII -f- Na2S4Oa wird dann durch 
Alkali unter B. von Na,S30 6 zerstort. In groBeren Mcngen wird Na2S3O0 nach 
Na2S ,03 +  Na2S03 - f  3 S 0 2 =  2Na,S3Oa oder

Ną,S20 3 +  2NaHS03 +  2SOa =  2Na3S3Oe +  H ,0  
dargestellt. Dabci ist auf je 100 g Na2S20 3-5H20  2 g arsenigsaures Na der FI. 
zuzusetzen. Na2S30„ ist erst nach 1-std. Koehen mit Na^Oj vollstandig zers. 
Gcgen alkal. IvMn04 ist auch Tritbionat bestandig. In saurer Lsg. werden nur 
2/3 des Tritbionatscliwcfels von KMn04 zu Sulfat.osydiert, daneben cntsteht Ą 5 2O0, 
die auch yon saurer KJIn04-Lsg. nicht angegriffen wird. J/2iS203 wird auch in 
alkal. K.Mn04-Lsg. zu 1I2S04 oxydicrt. Tbiosulfat wird, wenn es in groBem Uber- 
schuB vorhanden ist, von NaOCl in saurer Lsg. teils zu Sulfat, teils zu Tetra
thionat oxydiert. Bei Einw. von Na,S auf NaHS03 war Na2S20 4 unter kcinen 
Bedingungen nachzuweisen. Die Rk. folgt der Gleichung:
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6 NąHSOs +  2Na,S =  2Na»SO, +  3Na2S20 3 +  3II20. (Schwetel- u. Stickstoff- 
Studien 1924. 273—304. Sep. v. Yf.) J o s e p h y .

E. R aschig, Uber dic Konstiiutioii der Polythiomauren. Die Eigenschaften 
der Polythionsiiure, ilirc B. u. Zera. wird am boston durch dic Konstitutious- 
formeln wiedergegebeu:

S S S
NaO—Ł ------ S -O N a  NaO—S-------S -O N a

c C b  ć C o  (5—o  cCt>
Na-Tetrathionat Ha-T-rithionat

S
IIO -S ------- S -O II

< f - 0  ( O )
Dithionsauro

NaO—SU------"SOXa
0 - 0  0 —0  

Na-Pontathionat
Der von den Polythionsiiuren abweichendc Charakter der IIaSaOG tut sieli aucli 

dadureh kund, daB diese nur 4-wertigen S enthalt. Dic Formelu crkliiren jcdoch 
nicht, warum nicht aus Tritliionat nur unter Abspaltung ciues S Ditliionat eutsteht. 
(Schwefel- u. Stickstoff-Studicn 1924. 305—10. Sep. v. Yf.) J o s e p h y .

J. J. Doolan und J. R. Partington, Telhirmonoxyd. Nacli D iv e k s  u . S h im o sć  
(Ber. Dtscli. Chem. Ces. 16. 1004 [1883J hcrgestelltes TeS03 wurde im Yąkuum der 
Sprengclpumpe erliitzt. Es blieb bei 35—40° imyeriindert, bei 65° farbte sich die 
rote M. allmiililich braun u. wurde bei 255° nacli lśiugcrer Zcit vollig schwarz. 
Sic wurde jetzt zur Entfernung von Schwefclverbb. u. T e02 mit verd. Na2C03, 
darauf mit h. W. u. A. gewasclien u. getrocknet. Der Rijckstand, ein graues 
Pulvcr, im Aussehen fe in  gepulyertem Tc Uhnlich, docli vou geringerer D ., enthielt 
87,84% T c; TeO entsprcchen 88,85%. Die M. cntfiirbtc KMn04 aucli in der 
Kalte fast momentan. (Journ. Chem. Soc. London 125. 1402—3. London, 
Univ.) H e r t e r .

F. R asch ig , Yerbrennung des Ammoniaks zu Hydrazin und Diitnid. Yf. gibt 
eine Erkliirung dafiir, daB bei der Verbrcnnung yon NH3 in 0 2 das entstehende 

/  Gas zu rund 40% aus H2 besteht, der Rest ist rciner N, (vgl. F. C. G. M C ller, 
Ztschr. f. physik.-chem. Unterr. 26. 169; C. 1913. II. 122 u. R a s c h ig , Ztschr. f. 
physik.-chem. Unterr. 31. 138; C. 1918. II. 1016.) Die R k. folgt nicht der 
Gleicbung 4NII3 -f- 3 0 2 =  2N 2 -f- 6H20 ,  wobei der H2-Befund durch Disso- 
ziation des NII3 erklart werden muBte, sondern bei der Vcrbrennung entsteht 
primfir Diimid nacli: 2NII3 +  0 2 =  N2H2 -j- 211,0; N21I2 spaltet sich sofort in 
dic Elemcnte. Ein kleiner Teil des NH3 wird unter B. yon Hydrazin, dessen 
Nacliwcis gelang, oxydiert nacli: 4NH3 +  0 2 =  2N3Hł +  2H20 . — In einen 
Rundkolben, dessen Boden mit W. bedcckt war, wurde durch ein bis in den Baucli 
reichcndes Rohr NIIj aus einer Bombc mit fl. NH3 geleitet. Durch ein anderes 
Rohr wurde in 4-fach schwiichercm Strom 0 2 cingeleitet, aiigeziindct, so daB dic 
Flamme gegen dic 1 cm liohe '\Yasserscliicht sehlug. Der Kolbcn wurde von 
auBen durch einen AVasserstrom gekUhlt. Nach 10 Min. wurde der 0 2 abgestellt. 
Dic Fl. reduziert AgN03, mit Benzaldehyd entstand Benzalazin, F. 94°, womit der 
Nachweis von N2II4 gefuhrt ist. Man kann aucli annehmen, daB sich die NII-Restc 
nicht zusammenschlieBen, sondern in atomaren N u. H zcrfallen. Der Unterschicd 
der HN03-Gcwinnung durcli Verbrcnnung von NH3 u. der yon Luftstickstoff bc- 
stcht darin, daB bei crsterer atomarer N sich bei yiel niederer Temp. bildet ais 
bei der zwciten. Der weitere Verlauf ist bei beiden gleicli: N -(- 0 2 =  N 02 
(Isostickstoftdiosyd). Im crsten Fali crfolgt die B. yon IIN03 fast quantitativ. 
(Schwefel- u. StickstofF-Studien 1924. 221—24. Sep. v. Yf.) J o s e p h y .
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F. R aschig, Eimoirkung iwn Sulfił, Bisulfit und schwefliger "Saure auf Hydr- 
oxylamin. Die Einw. von schwefliger Saure u. ihrer Sake auf XII.,OII wurde unter- 
sucht, um dic Konst. der Saure zu priifen, dabei lieB sieli Vf. von dem Grundsatz 
leiten, daB der S in seincn anorgan. Sauerstoffyerbb, die groBte Neigung hat, die

Gruppe S02 zu bilden, der selir groBe Bcstmidigkeit u. dic Konst. ~ S <  ' zu-

geschricbcii wird. Trotz ilires ungcsiitt. Charaktcrs besitzt sie nicht dic Eigen- 
seliaft, sieli mit sieli selbst zu verbinden. Daraus ergeben sich dic Konstitutions- 
formeln fiir Sulfurylelilorid (I.), ILSO., (II.), Carosehe Saure (III.), S 03 (IV.), S20 3 (V.), 
Sulfosylsaure (VI.) u. NaHS03 (VII.) (vgl. S. 16).

Der beste Bcwcis fiir die as. Form des Bisulfits ist das Verli. gegen salzsaurcs

H20  -|- IIC1 liiBt sieli nicht durcli die s. Form crklaren. LiiBt man statt NaHSO:( 
H2S03 auf NHjOIT wirken, so entstelit neben Amidosulfosiiure eine bctriiclitlichc 
Menge (NH4)2S 0 4. Vf. nimmt an, daB nur cin Tcil der H2S03 mit der n. Konst. 
H(H0)S02 vorlianden ist, daB dagegen cin groBercr Teil ais tautomere Form 
II2—S02—O vorliegt, wclclie in anderer Weise auf jSTI12OII einwirkt, wic die lik. 
mit Monosulfit zeigt. Ilierbci tritt in scliwaeh saurer Lsg. N2-Entw. auf. Freies NH2OII 
u. neutrales Sulfit reagieren nicht miteinander. In scliwaeh saurer Lsg. werden 
die bciden an S gebundenen IT-Atomc durch 2 NII2-Gruppen ersetzt, es entstelit 
(NH2)2S02= 0 ,  das Diamid einer Uberschwefelsiiure II2S 06, vielleieht der Caro- 
schen Siiurc, dieses wird ebenso wie Persulfat KILOH zu N2 osydieren, wobci 
Sulfamid entstelit: (H2N)2S 02—O -f- 2XH2OH—(H2N)2S02 Ns -f- 3H20. Sulf
amid spaltet sich in wss. Lsg. in Amidosulfosaure u. NH3. Auf 1 Mol. S02 sind 
also im ganzen 4 Mol. NII2OH yerbraucht. Dieses Reaktionsschema stimmt mit 
den Vcrss. befriedigend iiberein. Aus der bei der Bk. gebildeten Menge Amido- 
sulfosiiurc berechnet sich die Verteilung der Formen der scliwefligen Siiure in wss. 
Lsg. zu 2/a 'u Normalform, 1/3 in der tautomeren Form. Audi im Verli. gegen 
NH2C1 (vgl. S. 162) tritt der Untcrscliied in der yerschiedenen Konst. yon Bisulfit 
u. Monosulfit zutage. Mit Bisulfit entatelit chlorsulfosaurcs Na, das beweist audi, 
daB dic Konst. des Bisulfits aucli nicht NaS020H , wobci wic mit Slonosulfit Amido- 
sulfosiiure entstehen muBte, sondern (Na0)HS02 ist. IjSgg., die sowohl Bisulfit ais 
auch Sulfit cnthaltcn, zeielmen sich durch besonderc Beaktionsfaliigkeit. aus. Dic 
Unters. der Absorptionsspektra hat S ch afee u . KOhler (Ztselir. f .  anorg. u. a! Ig. 
Ch. 1 0 4 . 212; C. 1919. III. 175) audi zu dem ScliluB gcfuhrt, daB beim Ansiiuem 
von Sulfit oder beim Absiittigen der schwefligen Siiurc die Konst. sich iiudert. 
(Schwefcl- u. Stickstoff-Studien 19 2 4 . 225—40. Sep. v. Vf.) - J o s e p h y .

Louis D. E llio tt , Dic moUkulare Gefńerjmnkłsemiedrigung von fliissigem 
Ammoniak. Es wird eine Konstruktion eines Glaskern-PtAYiderstands/herniomełers 
angegebeu, die eine Ablesungsgenauigkeit von 0,001° hat. Der F. des fl. NH3 
wurde zu —77,73 +  0,03° bestimmt. Die Messungen der molekularni Gefrier- 
punktserniedrigung waren durch die Assoziation yicler Stoffe in fl. NII3 erschwert, 
sie diirfte in Lsgg. von 0,006—0,04 Moll. Substanz in 100 g NH3 9,7 betragen, 
wiilirend aus den Jlessungcn der Schmelzwarmo (ygl. FODCRANI) u. MASSOL, C. r. 
d. l'Acad. des sciences 134. 743 [1902]) sich 6,6 ergibt. Dic Bestst. wurden mit 
8 organ. Verbb. u. mit W. ausgefuhrt. Verss. an Phthalimid, Trinitroanilin u. an-

NH2OII in wss. Lsg., denn die Rk. NH2OH-HCl +  IIS020N a =  NH2SO,ONa +
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organ. Ycrbb. zeigten, daB dic dissoziicrcndc Kraft von fl. NH;l wcit schwacber ist 
ais die vow W. Elektrolytc scheinen Neigung zur B. vou Ammonaten zu haben, 
cntsprechcnd den Hydraten in wss. Lsgg. (Journ. Physical Chcm. 28. 611-—35. 
Stanford-Univ.) H e r t e r .

Edgar P hilip  Perman und David Richard Dawkins, Die Eigenschaften. des 
Ammóniumnitrats. Tcil VIII. Analyse krystallincr Absclicidungcn ans Losungen in 
geschmolzcncm Ammoniumnitrat. (VII. vgl. Journ. Cliem. Soc. London\ 125. 364; 
C. 1924. I. 1901.) Es erschien wunsclicnswcrt, die ans den Selimelzpunkfs- 
diagrammen in den friiheren Ver6ft’entlicliungen abgcleitetcn Bezielningen analyt. 
naehzuprufen. Durch Zcntrifugicren oder Filtration licBen sieli die Absclieidungen 
jedoch niclit frei von Mutterlauge gewinnen, wolil aber gelang dies durch Filtration 
unter Benutzung einer Scliraubpresse. Die Analysen bcstatigten vollstiindig die 
friiheren Ergebnissc. (Journ. Chem. Soc. London 125. 1239—44. Cardiff, Univ.) H e r .

Paul Pascal, Uber dic Verwandł8Ćhafł der Polijmetaphosphate. (Vgl. S. 604.) 
Das Na-Tetrametaphospliat (II) ist krystallin., nicht hygroskop., seine Ndd. liabcn 
kórnige Struktur; sein Aqnivalentleitvermogen: A!024 =  126,8, A32 =  86,3. Das 
Na-Trimetaphospliat (I) bat A1024 =  119,4, P.32 =  89,3. Bei Erhitzung von I  auf 
einc zwischen 607 u. 640° (s. u.) liegende Temp. u. rasches Abschrecken entsteht 
ein Gemiseh, das lcicht in reines I  iibergeht. — Ais Ergcbnis der ganzen. Unters. 
gibt Vf. das Sclicma an:

a b c
Saurcs Phosphat — >- Madrellsalz — ->- I *=? II,

-v Kurrolsalze Nr. 1 ^  Nr. 2 ==? Nr. 3 Schmclzc

II *=r fl. Hcxainctaphosphat 
Die Tempp. der Umwandlungen: a 250°, b 505°, c 607°, d 640°, c 695°, f 725°, 
g 810°. Fur die entsprechenden Umwandlungen des K-Metaphosphałes: b 170, 
<•' 320, d 960, e 420, f  505, g 838°. Dic B . von Kurrolsalzen erfolgt in der Na- 
Reihe nicht so leicht, wie in der K-Reihe. Die mit cinem Pfeil augedeuteten Um- 
wandluugen sind auschcinend irreversibel. (C. r. d 1’Acad. des sciences 178. 1906 
bis 1908.) B ik e r m a n .

C. A. Edwarda und L. B. P feil, Grofic Krystalle in Eisen. (Vgl. Eugineering 116. 
416; C. 1924. I. 587.) Vff. gelang es, Fe-Krystalle bis 100 mm X  30 mm X  3 mm 
herzustellen. Daa Verf. ist: 1. Entkolilen von techn. Fe mit 0,10—0,13% C bei 
950° 48 Stdn., 2. Abkuhlen in 12 Stdn. von 950 auf 100°, wodurch eine KorngroBc 
von 120 Kornern auf 1 qmm erhalten wird, 3. Strecken um 3,25%, 4. Gliihcn 
unterhalb A, (bei 880°) 3 Tage. — Durch Zug gcstrecktes Materiał liat einc fein- 
kornige Haut, die eincn Krystall stark ist, gewalztcs liat dicsc Haut- nicht. — Dic 
Festigkeit der Einkrystalle ist 14—16 kg/qmm bei 30—50% Dehnung auf 50 mm, 
des fcinkornigen ^Materials 30 kg/qmm bei 53% Dehnung. Der Einkrystall liiBt 
sich von 3 mm auf 0,025 mm oline Beschadigung auswalzen; durch StoB lassen sich 
jedoch ein groBer Teil der Krystalle oline Verfonnungen zum Brach bringen, 
wobei dic Bruchfliiche das Aussclicn einer Gleitfliielie liat. — Der krit. Reckgrad, 
der zum Zuchten groBer Krystalle angewendet werden muB, liegt um so hoher, je 
groBer das Kom ist. Probestabc, die aus wenigen groBen Kornern bestehen, lassen 
sich nicht weiter vergrobern, weil dic Rekrystallisation von den Korngrenzen aus- 
geht. Auch dic Oberfltichcnkrystalle miissen stiirker gereckt werden, ais die im 
Innem, wenn sie bei der Rekrystallisation aufgezehrt werden sollen. 25% Vcr- 
formung eines Fe-Einkrystalls ruft noch keine Rekrystallisationsfiihigkeit hcrvor. — 
VtY. erkliiren diesc Erseheinungen ais Folgę elast. Spannungen, die an den Korn
grenzen des vertorintcn Materials bis zu einer gewissen, mit der KorngroBe zu- 
niiehst zunehmenden Tiefe zuruckbleiben. (Naturę 114. 15—16.) Sa chs .
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R. F r ick e , iiber die zwei K ry sialiformen des Z n(01I\. Nachtrag zu der 
Arbeit des Yfs. gemeinsam mit A i ir e n d t s  : Uber die Altcrung des Zn(OII),, u. Iiber 
Alkalizinkate (vgl. Ztschr. f. anorg. u. allg. Cli. 134. 344; C. 1924 . I. 2870), in 
welcher die Annahme vom Vorliegen nur zweier verscliiedener Krystalltrachten 
desselben Systems in N&delclien (unter der Mutterlauge) u. in kurzeń dicken rhomb. 
Krystallehen gemaelit worden war. Die bei Zimmertemp. unter der Mutterlauge 
verscbwindenden Niidelchen konnten bestimmt ais metastabil erkannt werden. 
(Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 136. 48. Munster, Univ.) H o r st .

Travers und Perron, Beitrag zuni Studium der einfachen und Doppelsalze der 
Orthophosphorsaure mit den Melallen Litliium, Magnesium, Całcium, Zink, Beryllium, 
Aluminium. (Vgl. S. 295). 4. P lio sp lia te  des Z ink s: Z nll^PO j.,: Dieses Salz 
ist nur in sehr yerd. Lsg. bestiindig u. dissoziiert wie LiH2P 0 4 in 1I3P 0 4 u. in 
tertiares Salz, wahrend die primaren Pliospliate von Ca u. Mg bei der Dissoziation 
sekundiires Salz u. H3P 0 4 liefern. Durch Einw. von NH3 auf die sehr verd. Lsg. 
erliiilt man eine Mischung der zwei tertiaren Salze, aber iiberwiegend Zn3(P04)4, 
durch Dissoziation des ZnHP04 entstanden, das seinerseits neben (NH4)2IIP 04 aus 
ZnlI4(P04)2 u. 2 NII3 entstanden ist. — ZnTlPOv: Dieses Salz ist nocli nicht isoliert 
worden. Yerss., es durch doppelte Umsetzung von ZnS04 u. Nn.2H P04 zu ge- 
winnen, waren oline Ergebnis. Selbst jn verd. Lsg. dissoziiert es in tertiares u. 
primares Phospliat. Ebenso miBlangen die Yerss. zu seiner Isolierung durch 
Dissoziation von primfirem Phospliat in pliospliorsaurer Lsg., Dissoziation von 
ZnNH4P 0 4 u. Behandlung des primaren Salzes mit A. — Tertiare Pliospliate des 
Zinks: Zn^PO^-dH^O  kann auf dreifache Weise dargestellt werden: Dissoziation 
des primaren Salzes; doppelte Umsetzung von Na_,IIP04 -}- ZnS04 (auf Grund der 
vollstiindigen Dissoziation von ZnHP04); Einw. yon Na3P 0 4 auf ZnS04 in selir verd. 
Losungsmm. Im Gegensatz zu JIg3(P04)2 • 22 HaO ist es yollkommen unl. in W. Aber 
es ist entgegen iilteren Angaben in Sśiurcn nicht unl. Durch die theoret. Menge H3P 0 4 
gelit es ąuantitatiy in ZnH4(P04)» iiber. — Z}iArH\PO.t ist ebenso wichtig zur Best. 
des Zn wie MgNH4I’0 4 zur Best. des Mg. Die Darst. berulit auf einer' Fallung 
von Zn-Salz durch Diammoniumpliosphat in Ggw. von viel NH4-Salzen. Man erliiilt 
dieses Salz durch Einw. von NH3 auf ZnH4(P04)2 oder yon (NH4)2H P 04 auf 
ZnHP04, [Zn3(P04)2] im Zustand des Entstehens. VfF. haben die diesbzgl. Rkk. ein- 
gehend studiert. ZnNII4P 0 4 erwies sich ais ebenfalls sehr unl. in W. u. der 
llydrolyse noch weniger zugSnglich ais MgNII4S 04. Die Best. yon P ist demnaeli 
besser durcli Fallung ais ZnNH4P 0 4 anstatt ais MgNH4P 0 4 yorzunelimen. Es kann 
mit h. W. gekocht u. dann titriert werden. — ZnKPOi : Die Darst. auf nassem 
Wege war bisher noch nicht bcschrieben worden. Man gieBt eine Lsg. von ZnS04 
in einen UbersehuB von KHP04 (6-fache Menge). Der Nd. wird mit li. W. gc- 
wasehen. Yff. beschreiben ferner die Einw. von Alkalilaugen auf die Zinkphos- 
phate, die B. yon komplexen Salzen u. weisen liin auf die analyt. Notwendigkeit, 
deu Nd. yon ZnNH4P 0 4 in dureliaus neutralem Medium zu erzeugen, da Spuren 
von NHS zu 1. komplexen Zn-Verbb., hingegen Spuren yon Siiure zu 1. ZnH4(PO.,)2 
fiihren.

5. P lio sp lia te  des B e r y lliu m s:  Die Salze des Be interessieren besonders 
vom Gesichtspunkt seiner Stellung zwischen Erdalkalien u. Al. Die Literatur iiber 
die Phosphate ist bislang sehr durftig. Nach den Verss. der Vff. reilit sich das 
Be zwischen Zn u. Al u. entfernt sich demnaeli in der Phosphatreilie wcit von 
den Erdalkalien, unter die es hiiufig klassifiziert wird. Dic Darst. wird be
sonders durch die B. von 1. bas. Salzen erschwcrt. 2?eJ/4(P04)2: Dies noch nicht 
isolierte Salz wurdc dargestellt durch Behandlung von getroeknetem BeO mit 
HaP 0 4 (60° B.). Die filtrierte Lsg. wird bei 100° bis zur Krystallisation eingeengt, 
auf Ton im Yakuum iiber CaCl2 getrocknet. Die Lsgg. dieses Salzes siud aueh
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in verd. Zustand dissoziiert, wodurcli Bc dem Al niiher riickt. In Yerfolgung 
dieser Analogie wiire bei lioherer Temp. der Lsg. wachscnde Dissoziation u. Aus- 
fiillung eines sekundaren oder tertiiiren Phospliats anzunehmen. Jedoch wird be- 
obaclitet, daB man bis 120° konzentrieren kann, olme daB sieli ein Nd. abscheidet. 
Diese Ausnalimcerscheinung wird durcli dic B. des Doppelsalzes 2 BclI4(P04)2 • 
BeIIP04 erklart. — Bei dem Vers. zur Darst. des sekundaren Salzes BeHPOi durch 
Ausfallen ciner Lsg. yon Be(OH), in einem UberacliuB von II3P 0 4 mit A. erliielt 
man eine meist gelatinose Lr., die selileclit zu wasclien u. zu analysicrcn war. Aus 
den Unterss. der Vff. folgt, daB das zu erwartende sekundiirc Salz dissoziiert 
in primares n. tcrtiiires Salz gcmiiB: 4BeHP04 =  Be3(P04)2 -f- BeII4(P04)2 u. daB 
diese Dissoziation wie bei Zn vollstiindig ist. Audi die Darst. auf troekenem 
Wege miBlang u. fiilirte zum Pyrophosphat. — J5c3(P04)2: Es bildet sieli bei obiger 
Zers. des sekundaren Salzes; damit diese Dissoziation aber yollstandig zum tertiiiren 
Salz yerlauft, yerfiilirt man wie folgt: In einen UbersehuB T o n  BcS04 gieBt man 
allmiihlich eine verd. Lsg. yon Na3IIP04 ('/5 mol.), bis eine leichte Triibung er* 
scheint. Erhitzt man nun dic Lsg. zum Sieden, so fiillt Be3(P04)., rein aus. Das 
Salz ist entgegen friiheren Angabcn in W. yollkommen unl. Dic irrigc Auffassung 
seiner Loslichkeit beruhte auf der B. yon 11. primarem Phosphat. — BeNlIyPOt : 
Darst. einfacli, aus BeS04, (NH4)2IIP04 u. NH3. Der zunSchst gelatinose Nd. wird 
durch Koclien dicliter, yerluilt sich im ubrigen dcm analogen Zinksalz sehr iihnlich 
u. ist ebeuso zur Best. des Be geeignet.

6. P lio sp h a tc  des A lu m in iu m s: Das pńmarc Salz ist selbst in yerd. Lsg. 
stark dissoziiert u. ergibt in saurer Lsg. wie bei Mg u. C a sekundiires Salz. Yff. 
konnten bei genauer Berucksichtigung der Aciditat der Lsgg. das sckimdare Salz 
in yollkommener Keinheit darstellen. Terłiares Phosphat, AlPOt , wurde durcli 
doppclte Umsetzuug yon Ni\,HP04 u. A12(S04)3 dargestellt. Es gelang niclit, bei 
Yerss. iiber die Loslichkeit von A1P04 in NH4-Phosphaten dic Isolierung yon 
tertiiiren Doppelsalzen wie bei Zn u. Be zu yerwirklichen. Das von Co h e n  be- 
schriebenfe A1P04 • P 04NII4IL haben Vff. nicht reproduzieren konnen. Vermutlich 
war dies nur das sekundiire Salz, das unyollstandig von NH4II2P 0 4 befreit war. 
Die fiir Al u. H3P 04 zum Nachweis (1—2 mg) geeignete Bk.: 3 H3P 04 +  A12(H3P 0 4) 

2Al(HaP 0 4)3 wurde niiher untersucht u. iiber die Gleicligewichtsverhiiltnissc 
Mitteilung geniacht, aus denen licryorgeht, daB das primSre Salz durch Koclien 
cinen dichten Nd. absetzt, der im MaBe der fortschreitenden Abkulilung ver- 
scliwindet. Leider ist diese fiir Al spezif. Ek. nicht sehr empfindlicli. (Ann. de 
Chimie [10] 1. 298—342.) H o r st .

H. Pelabon, U ber die direkte JBildung von Quecksilbcroxychlorid, -oxybromid und 
oxyjodid. (Ygl. S. 607.) HgCl3, HgBr2 u. HgJ2 yereinigen sich direkt mit gelbem 
oder rotem HgO zu den betreffenden Oxysalzen 2 ITgO • IIgX2 (X =  Halogen) u. 
zwar sowolil in troekenem Zustand ais auch bei Ggw. yon H20. Spuren yon Alkali, 
aucli aus dem ReaktionsgefiiB, sind peinlichst zu yermeiden, da sic nicht nur das 
Gleiehgcwicht, sondern auch die Zus. des Beaktionsprod. beeinflussen. (C. r. d. 
l ’Acad. des sciences 178. 1971—73.) G o t t f r ie d .

Thadee Peezalski, Zemcntation von Kupfer durch MetalUalze. Umgibt man 
Cu mit einem Mctallsalz u. erhitzt auf eine unterhalb der FF. des Cu u. des Salzes 
liegende Temp., so bildet sich eine Legierung Cu-Salz, die Vf. mit „zementiertes 
Cu“ bezeichnet. Ea wurden Verss. durchgcfulirt mit Salzen yon K, Na, Ba, Ca, 
Mg, Fe, Al, u. zwar mit den Chlorur- u. Osydyerbb. dieser Metalle. Bei 600° be- 
ginnt das Eindringen des Salzes in das Cu u. wird durch steigende Temp. be- 
schleunigt. Bei 850° wurden die Yerss. unterbrochen, wcil die Oxydation des Cu 
bei liolien Tempp. ziemlich raseh crfolgt u. ein das Experiment śtorendes Salz auf- 
tritt. Es zeigt sich, daB die Hartę yon, mit Alkalien zementiertem Cu geringer ist.
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ais die yon reinem Cu, wiihrend Cu, mit anderen Salzen zementiert, hśirter ist ais 
reines Cu. 'Werden die Cu-Alkalisalze-Lcgierungen ais Elektroden eines elektr. 
Lichtbogens benutzt, so leitet dieser Lichtbogen besser ais der zwischen reinen Cu- 
Elektroden; die zementierten Cu-Elektroden oxydieren auBerdem langsamer. (C. r. 
d. 1’Acad. des sciences 178. 1813—14.) K. W o l f .

T. Peczalski und A. lau n ert, fflektrischcr Widerstand und Dichte von Kupfei-, 
das mit Salzen zementiert ist. Cu-Stabchen yon bekanntem Durchmesser wurden in 
einem elektr. Ofen mit KC1 u. CaCl2 mehrere Stdn. bis nahe an den F. der Walze 
erliitzt u. dann Durchmesser u. elektr. Widerstand bestiinmt. Es zcigte sich, dali 
das mit KC1 u. CaCl2 beliandelte Cu sowohl seinen Durchmesser ais auch semen 
elektr. Widerstand erlioht liatte. Die mkr. Priifimg der wntersuchten Cu-Stiibchen 
ergab, daB EinscliHisse von KC1 u. CaCl2 in groBer Zalil an der Peripherie der 
Stabclien yorhanden sind. Das spezif. Gewicht des mit den Walzen beliandelten 
Cu ist niedriger ais des reinen Cu, u. zwar des mit KC1 beliandelten am niedrigsten. 
(C. r. d. lAcad. des sciences 178. 1962—64.) G o t t f k ie d .

Otto B/uff und Ernst T id ic, Wcrtigkńt des Sutheniums. Rut/ieniumletroxyd 
und Itutlwniumhalogenide. Beim Studium der Rutheniumfluoride (vgl. Ber. Dtscb. 
Chem. Ges. 46. 927; C. 1913. I. 1860) hatte sieh gezeigt, daB zur Best. der Wer- 
tigkeit des Ru direkte Bestimmungsyerff. seiner Verbb. notig sind. Zu diesem Zweeke 
wurde Rutheniumtetroxyd ais Ansgangssubstanz gewahlt u. zu seiner Keindarst ein 
neuer Weg eingesclilagen. Die Darst. yon Ru04 zerfiillt in 2 Abschnitte: a) die Darst. 
von Ruthenat nach Ru -j- 2KMn04 -{- 4KOH =  K2Ru04 -)- 2K2Mn03 -{- 2H20;  
b) die UberfUhrung von Ruthenat in Ru04 nach: 3K2Ru04 -f- 2KMn04 -j- 4H2S04 =  
3Ru04 4K2S04 -f- 2Mn02aq -f- 4II20. Dic nach a im Silbertiegel durch etwa
1 Stde. langes Schmelzen bei langsamer Zugabe von KMn04 erzeugte Ruthenat- 
Manganatschmelze wird in W. gel. u. in den ersten Kolben des Dest-App., der 
tadellos sauber u. dessen Scliliffe nicht gefettet scin durfen, gefullt. Nach weiterer 
Zugabe yon 1 Teil KMn04 zu der Lsg. laBt man durch einen Tropftrichter solange 
H2S 04 (1 : 3) zutropfen, bis die Lsg. schwach sauer wird. Hierauf weitere Zugabe 
yon */# Yol. Ii2SO, u. etwas kriiftigerer Luft-(C02)-Strom, langsames Erwiirnien auf 
40—50°. In der ersten eisgekuhlten Vorlage scheiden sich lange goldgelbe Nadeln 
yon R u0 4 ab, die sich leieht in W. losen. Die letzten Reste R u04 werden mit 
Wasserdampf ubergetrieben. Die Zusamnienstellung des App. geht ans der Zeieh- 
nung im Original heryor. Das nach diesem Yerf. in fast theoret. Ausbeute 
gewonnene Ru04 ist recht bestandig u. bei gut gereinigtcn GefaBen im Dunkeln 
tagelang ohne Zers. lialtbar.

In obigem App., dessen Vorlage mit 5% KJ-Lsg. beschickt war, wurde zu der 
wss. Tetroxydlsg., deren Ru-Gehalt yorher bestimmt war, eine bestimmte Menge 
HC1 oder HBr zugesetzt. Die Menge des freigemacliten J in den Yorlagen wurde 
mit ’/l0-n. Tliiosulfat ermittelt. Das Ergebnis der Verss. (in Kuryen yeranschaulicht) 
laBt deutlieli erkennen, daB HC1 wie IIBr das achtwertige Ru rascli zum yier- 
wertigen reduziert,' walirend die Red. yon Ru1T zu Ru,u langsamer yerlauft. Bei 
HBr ist die Geschwindigkeit rasclier in den einzelnen Red.-Abschnitten. Erhohung 
der Saurekonz. wirkt beschleunigend. Bei Yerwendung yon IIJ wird die Stufe 
des Rutlien-4-jodids so rasch durchscliritten, daB sie sich nicht mehr bemerkbar 
macht. Die Best. der bis zur 4- bezw. 3-Stufe abgcspaltenen Halogenmenge bot 
ein Mittcl zur Best. der Wcrtigkeitsverli8ltniase der Ru-Verbb. Niedcre Ruthenium- 
oxyde werden in alkal. Lsg. durch KMn04 bis zur 6-Stufe (Ruthenat), in saurer 
Lsg. weiter bis zur 8-Stufe oxydiert. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 136. 49—61. 
Breslau, Teehn. Ilochschule.) Hobst.

F. Krauss und H. Kiikenthal, Zur Kenntnis des Rutheńiumtetroxydś. ITT. Die 
Wertigkeit des Rutlieniums im Tetroryd. (II. ygl. Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 131.
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348; C. 1924. I. 474. Vff. vcrauchten, die Aclitwertigkeit des Ru im Tetroxyd 
(vgl. yorst. Ref.) dadureli zu beweisen, daB sie Ru04 ahgebaut, den Vorgang quan- 
titatiy yerfolgt u. die Wertigkeiten des Ru im Reaktionsprod. untersuclit habeu, 
dereń Summę ais aebt festgestellt wurde. Der Abbau von Ru04 wurde mit konz. 
IIC1 yorgeiioiamen, die das Tetrokyd scbon bei Ziminertemp. yollkommen zers., 
wie scbon R em y  festgestellt hatte (ygl. Journ. f. prakt. Cli. 101 [2] 341; C. 1921. 
III. (iOl). Das Tctroxyd wurde aber nicht fest angewandt, son dem in W. gel. u. 
so zu einer angcsiiuerten KJ-Lsg. gegeben. Das in Freibeit gesetzte Jod wurde 
in dem gleieben GefiiC mit Tbiosulfat bestimmt. Die Verss. zeigten, daB 5 Aqui- 
yalente Clilor frei werden. Die Titrationswerte konnten nur berucksicbtigt werden, 
nacbdem die Annabme berechtigt scbien, daB die Wertigkeit des Rn in salzsaurer 
Lag. konstant ist. Der AYertigkeitsunterschied betriigt demnaeli 5.

Um festzustellen, wie grol! ferner der Wertigkeitsunterschied des Ru zwiscben 
dem Rutbenat u. dem Tetroxyd sei, wurde die Rutbcuatlsg. in einen UberschuB 
yon HC1 gegossen u. die Cblorentw. titriinetr. yerfolgt. Gibt man umgekebrt IIC1 
zu der Rutlienatlsg., so entstebt ein scliwarzer Nd., der die Best. unmoglich maclit. 
Dies trat bei der Vers.-Anordnung der Vff. niclit ein — yielmebr big die rotbraune 
Lsg. eines Rutbeuium-3-cblorids vor. Es wurden demnach 3 Aquivalente Cl m 
Freibeit gesetzt, wodurcb erwiesen war, daB im Rutbenat die Wertigkeit des Ru um 
.2 Stu fen niedriger liegt wie im Tetroxyd. Die_beim Abbau aus dem Tetroxyd u. 
Rutbenat entstebciide rotbraun c Lsg. entbiilt die Pentachloronithenisaure, in Wcleber 
Ru ais 3 wertig angenommen werden muB, da es gelang, Ivomplexsalze der Formel 
Xa[RuClJ aus ilir darzustellen. Wie Vff. scbon bericbteten (1. c.), kann das Ruthe- 
mum-3-hydroxyd jctzt rein alkali- u. cblorfrei gewonuen werden. Die Analyse der 
getrockneten Yerb. im N-Strom bestittigte dies. Ru(OH)3 ist friscli gefiillt ein 
scbwarz-flockiger Nd., nach dem Trocknen im N-Strom ein mattsehwarzes Pulver. 
Die Yerb. ist im Gegensatz zu Ru04 selir reaktionsfilhig: Beim Bebandeln mit 1L 
tritt bei 40° scbon Red. ein, oft unter Selbstcntzundung. Das Hydroxyd ist wl.’ 
in H ,S04 u. HNOa aber 11. in Ilalogenwasserstoffsauren, weslialb es ein wertyolles 
Ausgangsmaterial fiir andere Ru-Yerbb. yorstellt. Yff. stellten daber das Ruthe- 
nium-3-chlorid iiber obiges IIydroxyd rein dar durcb Beliandlung desselben mit 
HCl-Gas bei 110°. Auch aus dem Tetrosyd u. IIC1 entstebt es bei 105° sehr leiclit, 
wenn die beiden Komponenten gasfćirmig aufeinander einwirken; docli lieB sich 
die letzte der beiden Rkk. nicht quantitativ yerwerten. RuC13 erscbeint nacb der 
ersten Darst. ais metali, gliinzende AL, die an der Luft hygroskop. ist u. sich beim 
Glulien unter Cl-Entw. zers. — Aut Grund der erneuten Darst. u. Unters. der 
komplexen 3wertigen Salze yom Typus X._,[RuCl;,] u. der erstmaligen Reindarst. u. 
Analyse der Yerbb. Ru(OH)3 u. RuCl3 konnte in Verbindung mit dem Ergebnis der 
Abbauyerss. vom Tetroxyd u. Rutbenat der SchluB berechtigt sein, daB in Ru04 
das Ru in der Aclitwertigkeit yorliegt. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Cli. 136. 02—74. 
Braunschweig, Techn. Hochscb.) H o k st .

H. F. Budgen, Eigenschaften schnclzbarer Legierungen. Der Name „fusible 
alloys“ (schmclzbare Legierungen) wird Legierungen zugescbrieben, dereń F. unter 
dem yon Sn liegt. — Yf. untersuclit F., median. Eigenschaften, Struktur u. Korro- 
sion yon 12 ąuaternaren Legierungen von Cd, Sn, Pb, B i u. den guinternareii Le
gierungen mit 16,0 Gew.% Sg- Das Eutectikum entbiilt an Gew.°/„: 10,10 Cd, 
13,13 Sn, 27,27 Pb u. 49,50 Bi u. schmilzt bei 70°. Durch 10,611 Hg wird das 
Schmelzinteryall der untersuchten Legierungen mit einer Solidustemp. zwiscben
06 u. 71° auf 50—62° herabgedriiekt. — Die Festigkeit der quecksilberfreien Le
gierungen bei langsamer Yersucbsdurchfuhrung liegt unter 5,5 kg/mma bei Deh- 
nungen bis zu 40°/o; jedoch ist das Yerli. der Legierungen yon der Versuchs- 
gescbwindigkeit abhiingig: Gegeniiber StoBen yerbalten sie sich wie Pech yollig
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sprtide, andererscits lassen sic sich unter langsam wirkender Beanspruchung weit- 
gehend verformcn. Hg-Zusatz setzt Festigkeit u. Iliirte stark lierab. Auf die 
Korrosion bat Hg keincn merklichen EinfluB. (Journ. Soc. Chem. Ind. 43. T. 200 
bis 203.) ■ Sa c h s .

C. Mineralogisclie nnd geologisclie Chemie.
H. Chipart, Strahlungsvektor und IAclitstrahl in Krystallen mit naturlichem 

Rotationsueriwge/i. (Vgl. Ć. rt d. l'Acad. des sciences 178. 995; C. 1924. I. 2503.) 
Nacli P o y n t in g  ist der mittlere Strahlungsyektor das Prod. aus radialer Ge- 
schwindigkeit u. mittlerer clektroniagnct. Energie. I)a die akt. opt. Zentren Zer- 
streunngszentren sind, ist dariiber zu entscheiden, welche von den beiden Ge- 
scliwindigkciten, Phasen- oder Amplitudengeschwiudigkeit, ftir die Poyntingsche 
Aussage in Betracht kommt. Die mathemat. Ausfuhrungcn des Yf. ergeben, daB 
es die Amplitudengeschwindigkeit ist. (C. r. d. 1’Acad. des sciences 178. 1805 bis 
1808.) . K. W o l f .

Louis Longcham bon, Uber die Zirhdarpolarisation krystallisierter Kor per. 
(Vgl. Buli. Soc. franę. Minerał. 45. 101; C. 1924. I. 2070.) Vorliiufige Mitteilung 
uber Yersuchsergebnisse mit K-Jthodotrioxalat. (C. r. d. 1’Acad. des sciences 178. 
1828—31.) K. W o l f .

K. Johansson, Beitrag zur Mineralogie der Gladhammer-Gniben. Ea kommt 
dort vor: Kobaltpyrit, (FeCo)S2. — IAnneit-Carollit, Sulfide yon Co, Cu, Ni u. 
Fe mit wechselndem Gelialt der yerschiedeneu Metalle, in denen sich Metali zu S 
gewohnlich wie 3 :4  yerhftlt. In 3 Fiillon yerhielt sich Metali zu S wie 4 : 5. — 
Reżbunyit, 3PbS-CuiS-5Bi1,S;j. — Galmobismutit, PbBi8S4. — Hammarit, 5PbS-3Bi2S;1.
— LilUanit, 47,02% Pb, 0,20% Cu, 0,47% Fe, 0,52% Zn, 34,00% Bi, 15,89% S,
0,35% Se. — Aikinit, 2PbS-Cu„S-Bi2S3 oder PbCu-BiSs. — Lindstrumit, 2PbS- 
Cu2S-3Bij^3 oder PbCuBi3S0 oder (PbCuBi) (BiSa),. — Gladit, SPbS-C i^S-óBiA  
oder PbCu-BiBS8 oder (PbCuBy (BiS3)a. — E in  "liypotliet. M inerał. Krystall 
yon ca. 5 cni Liinge u. 1 cm Dicke, yerwittert griin, auf frischer Bruchfliiche niatt, 
stahlgrau. Die Analyse ergab: 24,24% Pb, 7,88% Cu, 50,95% Bi, 15,71% S. Den 
Metallen entaprecliend miiBten 9 Atonie S yorhanden sein, wenn mau die Formel
2 PbS -CiioS^ BuSj annimmt. Aus der Analyse ergaben sich aber nur 8 Atonie S. 
Es wird angenoinmen, daB sich ein Minerał nacli der oben angefuhrten Formel 
einmal gebildet hat, welches aber nicht stabil war u. durch teilweise Oxydation
1 S abgab. Eigenartig beriihrt, daB die Analyse einer Miscliung yon 2(PbBi2S4) +  
Cu20  =  2 Galenobismutit -f- 1 Cuprit entspricht. Daa yorliegende Jlineral war 
jod och keiu Gemisch, sondern ein yollkommen homogener Krystall. (Arkiv for Kemi, 
Min. och Geol. 9. Nr. 8. 1—22.) M orteksen.

K. Johansson, Einige selenhaltige Minerale, der Grube von Falun. Wittit. Das 
YOin Yf. so bezeichnete Minerał fand sich in Stilcken yon 1,5 cm Durchtnesser. Es 
iilinclt dem Molybdiinglanz, besitzt bleigraue Farbę, ais Pulyer schwarz, lebliaften 
Metallghmz, Iliirte 2—2,5, glanzenden Stricli u. D. 7,12. Formel 5PbS-3Bi2S2Se. — 
Selenhaltiger Chiviati). Stengel vou 3—4 cm Lange u. einigen mm Durchinesser, 
bleigraue Farbo, ais Pulyer schwarz, starker Metallglanz, Hiirto 2—3 u. D. 7,15. 
Formel 3PbS-4Bi2(SSe)3. Die fUr Cliiyiatit friiher ermittelte Formel 2PbS-3Bi2S3 
ist fehlerhaft; sie iat 3PbS> lB i2S3. (Arkiy for Kemi, Min. och Geol. 9. Nr. 9. 
1—9.) Morteńjbek.

V. M. Goldschm idt, Geochemisehs Verteilungsgesetze der Elemente. II. Be- 
ziehungen zwischen den tgeocliemischen Verteilungsgesetzen und dem Bau der Ałome. 
(Ygl. Vitenskapsselskapets Skrifter I. Slat.-Natury. Klasse Nr. 3. 3; C. 3923. III. 
990.) Fe bildet im geocliem. Sinn das Einheifselement u. zwar werden die Affini-
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tiitsgroBen der anderen Elementc relatiy zu den analogen des Fe gemessen. Ais 
elektronegative Bezugsslofle konnen O u. S aufgefaBt werden. Bei der Einordnung 
in das geochem. System muB immer augegeben werden, ob man vom metali. Zu- 
stand oder von oxyd. Verbb. ausgebt, auBerdem ist auf diese Art der Ttk. u. die 
Abluingigkeit von der Temp. zu achten. — Es werden dann die Elementc aus- 
gehend vom period. System in die 4 geochem. Gruppcn eingeordnet. — Werden 
die Elementc nach ihrer Ordnungszahl ais Abszisse u. dem Atonwolum bereclinet 
ans den DD. der Elementc im freicn Zustand, ais Ordinate grapli. aufgctragen, so 
erliiilt man folgende RegelmaBigkeiten. Alle siderophilen Elcmente fallen mit einem 
Minimum des Atomyolums zusammen. Dieser Satz ist nicht umkehrbar. Clialko- 
phile Elcmente finden sich in der Eegcl auf dem aufsteigenden, lithophile auf dem 
absteigenden Ast der Kurye; Ausnalunen bilden dic atmophilen Edelgase, II.. u. 
N2 h. der lithophile 0 2. Weiter fallen Al u. Si (lithophil) u. auBerdem die Ilalogene 
F, Cl, Br, J aus der Reilie. Die atmophilen Elementc befinden sich kurz vor oder 
an einem Masimum der Kurve.

Ais Znsammenhang mit dem Atombau findet Vf. bei der Eintcilung in die drei 
Typen: 1. Ionen mit 4-zShligen Gruppen yon Elektronenbalmen in der uuBersten 
Httlle, 2. solehe mit G-zahligen Gruppen u. 3. Ubergangatypen, daB alle elektro- 
potiyen Ionen des 1. Typs der lithophilen Gruppe, die des 2. der chalkophilen 
Gruppe angehoren. Diese Siitze sind nicht umkclirbar. Daraus folgt, daB die 
relativen Werte der O- u. S-Affinit&t im Bau der Ionen begriindet sind. Diese 
Siitze konnen auch auf elektronegativc lithophile, nicht aber auf die chalkophilen 
angewandt werden. Dic siderophilen Elcmente zeigeu den 3. Typ analog ihrer 
Zwischeustelluug zwischen den chalkophilen u. lithophilen Elementem — Die ur- 
sprungliclien Mcngenyerhaltnisse der Elementc in der lithophilen Phase sind sclion 
stark durch das Empordringen von Eestkrystallisationen entgegen dem Schwerefeld 
der Erde yerwisclit. (Yidenskapsselskapets Skrifter. I. Mat.-Naturw Klasse 1924. 
Nr. 4. 1—37. Sep. y .  Yf.) E n s z l in .

P. LasarefF, Uber die Menge an metallischem Eisen in den Eisenerzlagern von 
Kursk (Zentralruftland). Yf. bereclinet die mittels der Magnetnadel ermittelte 
LagerstStte von magnet. Eisenmineralien bei Kursk auf einen Gehalt yon 20,48 
oder (nach einer anderen Annahme uber die Yerteilung von Magnetit u. Ilśimatit, 
von 33,12 Milliarden Tonnen metali. Eiseus. (C. r. d. l ’Acad. des sciences 178. 
1991—93.) B e h r l e .

E. Jerem ine, Granit und Mikrogranit mit grapliitischer Struktur in der Nahe
von Paliers (Kange) und zcrmalmten Felsen in der Umgebung von Coutances. (C. r. 
d. 1’Acad. des sciences 178. 1290—93.) /G o t t f r ie d .

G. A. Kiippers-Sonnenberg, Der Olausbruch bei Celle. Yf. eriirtert das Ól-Y. 
in der norddeutschen Tiefebene u. die Aussiehten der Olindustrie. (Umschau 28. 
545—48.) J u n g .

F. Dienert, Unterirdisclie Hydrologie. Um den Verlauf unterird. Wasseradern 
feststellen zu konnen, setzt man dem Wasser Farbstoffe zu. Ais besonders geeignet 
hierfiir, weil sie vom Boden nicht zuruekgelialten werden, erweisen sich 1. Fluo- 
rescein, 2. Siiurefuehsin, 3. Sdureniolett (?) u. 4. Karminblau. Vorteilhaft ist es, diese 
Farbstofte nacheinander zu yerwenden. Der Nachweis des Fluoresceins gelingt 
durcli Behandeln der sauren Lsg. mit A., Zugabe yon NH4OH, Loscn in W. u. 
Prufung durch den elektr. Funken. Zum Nachweis der anderen genannten Farb
stoffe muB man die Lsgg. in C02-Atmosphare im Vakuum konzentrieren. Liegt ein 
Gemiseh von Fluorescein u. Fuchsin vor, so wird die konz. Lsg. nach Ansiiuern 
mit A. estrahiert, wobei das Fluorescein gel. wird. Hat man ein Gemiseh yon 2 
u. 3, so wird 2 durch Behandeln mit H20 2 in saurer Lsg. zerstort. Ein Gemiseh 
yon 2, 3 u. 4 wird mit NH4OH behandelt, wodurch 4 nicht yerSndert wird, wfilirend
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die anderen Farbstoffe liierdurch entfernt worden. (C. r. d. 1’Acad. des sciences 
178. 2265—66.) H a b e r l a n d .

D. Organische Chemie.
E m st Deussen, Glykose oder Gluiose, Glykosid oder Glucosid. Die richtige 

Schreibweise ist Glykose wie von allen von ylvzvę abgeleitetcn Verbb. Die Schreib- 
weise Glucose entspricht der engliscben u. frauzosischen. Pbloroglucin miiBtc 
Pliloroglycin heiCen. (Ztsclir. f. angew. Cli. 37 . 508. Leipzig.) J u n g .

G. Bruni und T. G. Levi, FAne Methode zur Darstellung der organisclien Dithio- 
sauren. (Vgl. Atti B. Aecad. dei Lineei, Roma [5] 32. I. 5; C. 1923. III. 1642.) 
Zu erwiilinen sind noeli auBer den 1. c. angefiilirten Yerbb.: Dithiozimtsaure, C6II5* 
Cli : CII-CSSH, rotes 01. Zn Salz, rote Krystalle, 1. in Bzl. Pb-Salz, rote Krystalle 
(aus Toluol). — Bei Einw. von gelbeni Schwefelammonium auf alipliat. Aldeliyde 
entstclien an Stelle der mit aromat. Ąldcliyden erliiiltlichen Dithiosiiurcn die Thialdine, 
die so besser ais nach dem bislierigen Verf. gewouuen werden konnen. Nur CII20  
maeht eine Ausnalime. Er liefert einen krystallisierteu, N u. S entlialtenden Korper, 
nur aus hoclisd. Losungsmm. unkrystallisierbar. (Gazz. cliim. ital. 54. 389—95. 
Milano, Soc. Ital. P ir e l l i .) . S p ie g e l .

T. G. Leyi, i i  ber die Ditlńoameisenstiure. (Vgl. vorst. Ref.) Weder dic Siiure 
noch ihre Salze sind bislier isoliert, nur dic B. des Na-Salzcs bei Einw. von Chlf. 
auf alkoli. Lsg. yon Na.2S ist yon Cambi (R, Ist. Lomb. di sc. c lett. 43. II. [1910]) 
naeligewiesen. Auf analogom Wegc stellt Vf. das K-Salz dar. Durch Ansiiuern 
der Lsg. u. Ausziehen mit A. liiBt sich ein gclbcr iitli. Estrakt von widerlichem 
Geruche crhalten, der wahrscheinlicli dic frcie Dithioameiscnsdure enthiilt, doch kann 
diese zufolgc ihrer Unbestiiudigkeit nicht isoliert werden. Das K-Salz wurde nach 
Einengen dor gewonnenen alkoli. Lsg. im Vakuum durch Absaugen der resul- 
tierenden gelbon Krystalle u. Waschen mit A. yon der Hauptmenge des noch vor- 
handenen K2S befreit, durch Stelienlasscn an der Luft von den letzten Spuren, 
worauf nach Losen in W. mit verscliiedenen Metallzalzcn Ndd. bestiindiger Dithio- 
formiate gewouuen wurden. Ag-Salz, CHSsAg, geschwJirzt bei 95—100°. Pb-Salz, 
(CIIS2)2Pb, gelb, Schwfirzung 130—135°. Zn-Salz, gelblichwoiB. Co-Salz, dunkel- 
braunrot. — Disulfid, (IICS2—S.2CH)l; aus alkoli. Lsg. des wie oben gereiuigten 
K-Salzes mit J-Lsg., rotgelbor Nd., obcrhalb 200° zu CS2, II2S, C u. S zers., unl. 
in allen organ. Losungsmm., dalier ais Polymeres zu betracbten. (Gazz. chim. 
ital. 54. 395—97. Milano, Soc. Ital. P ir e l l i .) S p ie g e l .

L. Ramberg und V. Ohmann, Zur Kenntnis der Arsonessigsaure. D arst. 
56 g 94%ig. NaOH u. 40 g AssO„ in 100 g W. werden mit 42 g CII2ClCOOH u. 
64 g Krystallsoda 111 100 ccm W. ycrsetzt. (6—7 Tage). Dio Arsonessigsaure 
C02HCH2AsO(OII)2 , wird iiber das Pb-Salz isoliert, Ausbeute 80—85°/o- F. 142 bis 
150° (abhangig vom Ealiitzen). LiiBt sich mit Alizarin ais zweibas. u. mit Chrysoin 
ais dreibas. titrieren. Dic wss. Lsg. zersetzt sich beim Erhitzcn unter B. von C02. 
In mineralsaurer Lsg. spaltet sich auBerdem noeli Asa0 3 ab. —

Aus der Siiure wurden leiclit prim. u. sok. Na-Salz, sok. Ba-Salz u. tert. Ag- 
Salz in reinem Zustande crhalten. Das tert. Pb-Salz war stets mit sck. Salz yer- 
unreinigt. — Monomethylestcr, C3H70 5As, mit CH3OII -j- II2S 04, aus sd. W. Krystalle 
F. 127° (abliiingig yon der Art des Erhitzens), sil. in W. u. CH3-OH, fast unl. in A. 
•(Sycnsk. Kem. Tidskr. 36. 119— 24. Uniy. Upsala.) Mo r t e n s e n .

N ils  W igren, tjjbęr a-Arsonpropiońsaure. VorliiufigeMitteilung. D arst. Zu39,6g 
As2Oa u. 74 g KOI! in 120 ccm W. werden nach Abkiililen 62 g mit K2C03 neutrali- 
siertc CIi3 • CIIBr • COOII, in 25 ccm W. zugesetzt (Kuhlung). Nach 2 Tagen wird 
durch Zusatz yon 6,2g neutralisierter C1I3 • CII(Br) • COOII die Rk. beendet. Die u-Arson- 

YI. 2. 71
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propionsćiure, CH3CHAs0(0H)2 • CO,_,H, wird iiber das Pb-Salz isolicrt. Ausbeute 50°/0. 
F. 131—135° (Gasentw.), 11. in W. u. A., swl. in A., Bzl. u. Chlf. Einheitliclie 
Metidlsalze konnten niclit liergestellt werden. — Monomethylesier, C4H0O8As, mit 
sd. CH3OH +  II2SO, (6 Stdn.), sil. in CII,-OH u. W., F. 105—100° nacli Er- 
weichung, (Svcnsk Kem. Tidskr. 36. 127—28. Univ. Upsala.) Mo r t k n s e n .

A. Recoura, Einimrfamg vou Acetanhydrid auf liydratisierłe Metallsalzc. Aceły- 
lierte Salze. LiiBt man einen grofieu tjberschuB (ca. 20 fach) Acetanhydrid bei ge- 
wolinlieher Temp. auf krystallwasserhaltige Metallsalze einwifken, so wird das lose 
gebundene W. eutfernt, «. es tritt (CII3C0).,0 in daa Salz ein. Die Anhydridmoll. 
werden durch Restaffinitiiten des fester gebundenen Krystallwassers gehalten. Dar
gestellt wurden folgende Salze: Acełyliertes Kupfersulfat, CuS04, ILO, [(C2II30)20], 
WeiB bis scliwaeh blaulich gefiirbt; ist nur in Anhydridatmospliare bestiindig; an 
Luft wird Anliydrid abgegeben, bcim Zuriickstcllen in Anhydridatmosphiire wird 
die Verb. regeneriert; (CII3C0)20  wird der Verb. aucli iiber CaO entzogen. Der 
Wassergelialt des Salzes ist wesentlicli fiir die B. des acetylierten Prod.; wasser- 
freies CuSO,, das liingere Zeit mit Anliydrid in Beriihrung war, bildete nur eine 
Verb. CuS04, 0,1 H20 , 0,05 [(C2II30)20]. — Acełylierłes Nickelsulfat, N iS04, HsO, 
2[(C2II30)20], die lik. tritt liier yiel langsanier ein ais bei vorigem; es entsteht 
schlieBlieh ein citronengelbes Endprod. der eben genannten Zus. Ober CaO wird 
nur ein Mol Anhydrid abgegeben, es entsteht Verb. NiSO., i/,0[(G ,i/30)20 ]; diese 
Yerb. geht an Luft iiber in NiSOit 6ILO. — Acełylierłes Magnesiumsulfał, MgS04,
1,3 ILO • 2[(C2H30)20], die Yerb. MgS04 • 7ILO entspricht beim Bchandcln mit An
hydrid ihrem Verh. beim Erwarmen auf 120°, wo das 6. Mol H ,0  aucli scliwer 
abgegeben wird. Die Verb. enthiilt anfangs 2,3 Mol Anhydrid, geht bei langerem 
Stelien in Anhydridatmosphiire aber in die Yerb. mit genanuter Zus. iiber. Vcrh. 
iiber CaO wie das Ni-Salz. (C. r. d. TAcad. des scieneea 178. 2217—21.) I I ab .

Ralph W inton W est, Die Reakłion zwischen Brom und Malonsaure in wdssrigcr 
losung. Nach K. H. M eyer (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 45 . 2804; C. 1912. II. 18(59) 
ist die Bromierungsgeschwindigkeit von Malonsaure unabliiingig von_ der Konz. 
des Br2 u. verliiuft unimolekular im Sinne langsamer Enolisierung u. darauf folgen- 
der schneller Bromierung. In Ubereinstimmung damit fand Yf., daB HBr keinen 
EinfluB auf die Kk. hat u. die Geschwindigkeit der Br-Aufnahme der Malonsiiure- 
Konz. angeniihert proportional ist. Anderung der Br,-Konz. iindertc jedoch die 
Reaktionsgeschwindigkeit beti-iichtlich; sie erwies sich ais eine gebrochcńe Potenz 
der Br2-Konz. Quantitative (colorimetr.) Verfolgung der Rk. u. gute Ubereinstimmung 
der gefundenen mit errechneten Werten — Formeln sind im Original abgeleitet — 
fiihrte zu dem SchluB, daB dic Rk. sich in zwei Stadien vollzieht: 1. einer unimolc- 
kularen Rk., der B. von Brommalonsfiurc, 2. einer bimolekularen Rk., der B. yon 
Di- aus Monobrommalonsiiure. DaB Rk. 1. unimolekular ist, weist auf die Richtig- 
keit des Scliemas von M eyer liin, doeh iiberlagert sieli diesem ProzeB die Rk2., 
dic erheblich langsamer yerliiuft. Sic ist nicht einfach zu interpretieren, am wahr- 
scheinlielisten diirfte sclinelle Enolisierung u. darauf langsame Bromierung der 
Monobrommalonsiiure sein. (Journ. Chem. Soc. London 125. 1277—82. South Ken- 
sington, Imp. Coli. of Se. and Techn.) H erter .

M as Bergmann und Erich K ann, Uber die Polymerisation der Al dole. Din 
die frulier (ygl. B kugm ann  u . L u d e w io , L ie b ig s  Ann. 436 . 173; C. 1924 . I. 2094) 
gescliilderte Ansehauung bei den Aldolen zu priifen, bot sich ein einfaches eycl. 
gebautes Deriv. des gewohnliehen Aldols beim Studium seiner Acetale. Eines (I.) 
aus Adoldimetliylacetal durch Acetylieren u. Abspaltung der acetal. CH3-Gruppen 
gewonnen, Kp.,, 76°, liat ein freies CO u. liiBt sich durch Orthoameisensiiure- 
metliylester leieht in das acetylhaltige Dimetliylaeetal zuruekyerwandeln. Ein 
zweites (IY.), aus Aldol oder Paraldol durch (C2H30)20  in Ggw. von Pyridin er-
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hiiltlich, wird durch Orthoameisensiiureester unter gleichen Bedingungen nicht yer- 
Undert; offenbar ist hicr das aldehyd. CO durch C2H30  besetzt worden. Es kommcn 
dafiir die cycl. Formeln II. u. III. in Betraclit, u. nacli dcm ganzen Vcrli. wird 
Formel III. fiir richtig gehalten, dic aber verdoppelt werden muB (IV.),, da dic 
Verb., Kp.u 152°, in Benzollsg. Mol.-Gew. 260 hat, diesen Wert auch in stark 
dissoziierenden Losungsmm. (Eg., Phenol) behiilt, aber im Gaszustaude unter 
geringem Druck bei 180° halb so hohe Wertc zeigt. Dieses Cycloacetat ist also 
vom sogen. Paraldol, der Cycloform des Aldols (V.) abzuleiten. Es enthiilt G,II.,0 
auf gleiclie Weise mit einem intramolekular acetalisierten Carbonyl ycrbuuden, wie 
sie fiir Acetate u. anderc Acylyerbb. reduzierender Zucker charakterist. ist. Von 
Intercssc ist daher, daB bei Behandlung mit NH2(OH) Platzwechsel des C2II30  
stattfindct u. aus dem Cycloacetat dasselbe Acetylaldoloxim (VI.) entsteht, wie aus 
dem acycl. Acetylaldol. Auch reagiert jenes trotz fehlenden CO mit C0H5-NH-NH2. —

CH3 ■ CH • CH2 ■ CH(0 ■ COCH,)
I. CIL -011(0 -COCII,) •CII2-CIIO . II. 0 <  > 0

H3C • CO • O • CH • CH2 ■ CH • CH3
TTT CIL ■ CII • CH., • CII (O ■ CO CII3) \  T„  rCII3 • CH • CII, - CH(0 • CO ■ CH3)1
- '— O—-—1 „ V  iV- [ I----O----1 J2

rmr m  m  r-Ti/mm ' „  CII3 • CH• CIT2 ■ CH : N01If CHo • CH * CIL • CH(OH) 1 VI. i
V. [ i---- 0 —-—1 J2 Ó • CO • CH3

Nacli dem bislier yorliegcndcn Materiał ist die Assoziationstendenz der O-Briicke 
in 1,2- u. 1,3-Stellung noeh stark ausgcpriigt, in 1,4- u. 1,5-Stellung nicht mehr 
deutlich, am groBten, wenn die Affinitat des O durch dic beiden bcnaclibarten C- 
Atome aus raumlichen Griinden nur teilweise abgesiitt. werden kann. Hydracetyl-
aceton, Acetopropyl- u. Acetobutylalkohol gaben auch in Ggw. von Pyridin nur
monomolckulare Acetate, die durch Orthoameisensiiureester nicht acctalisiert wurden. 
Orthoameisensauremetkylester reagiert in Ggw. gecigneter Katalysatoren nicht nur 
mit den Osyformen der Osyaldehyde u. Oxyketone u. iliren Estern, sondern auch 
mit den Cycloformen der freien Oxycarbonylvcrbb., so daB aus Paraldol neben 
dem n. Dialkylacetal hochsd. Stoffe entstehen. Ebcnso ycrhalt sich ein Mono- 
methyldialdol yom Ivp.12 120° (demniichst ausfuhrlichcr zu besehreiben). Es handelt 
sich walirscheinlich um eine polymerisierende Wrkg. der Orthoestcr; Vff. beab- 
sichtigen ein eingehendes Studium des Vorgangcs, wie sie mit Rucksiclit auf eine 
Vero£fentlicliung von H. O. L. F is c h e r  u. Mil b r a n d  (S. 170) heryorheben. — 
y-Methylglucosid, sein Tetramethyl- u. Tctraacctylderiy. sind in Bzl.-Lsg. mono- 
molckular.

Acetylcycloaldol, Paraldoldiacełał, C12H20O6 (IV.), Kp.12 156—158°, D.20, 1,100, 
nD20 =  1,4425. — Acycl. Acetylaldol (I.) wurde nicht ganz rcin crhalten. Oxim, 
CJ1ijOsN, dickfl., farbloses, bei larigerem Stchen yerfiirbtes Ol, Kp.is 120—122°, 
Kp.0i, 90”, n„2° == 1,4500. — Acetylaldoldbnethylacetal, CsH1(i0 4, bewcgliches Ol von 
situcrlichcm Geruch, wl. in W., Kp.13 84—86°. — Monoacetat des Hydracetylacetons, 
K p.j 84° (nicht ganz rein). Phenylhydrazon, C13H180 2N2, 6-seitige Tafcln (aus 
absol. A.), F. 115° (korr.), an Luft zers. — Monoacetat des Acetopropytolkohols, 
C,Hx20 3, Ep-u 91°, D .u4 1,0186, nD14 =  2,4295(?). — Monoacetat des Acetobutyl- 
alkohols, C8IIu0 3, Kp.ia 114—116°, D.13̂  1,002, nD13-5 =  1,4336. — Tetramethyl-y- 
methylglucosid entsteht beąuem u. mit guter Ausbcute aus dem Glucosid mit 
(CII3)2SO., u .  starker NaOH bei 60°. — Tetraacetat des y-Methylglucosids, Sirup, 
Kp.w 156°, [«]D13 == —f-5-4,6° (in Bzl.), fast unl. in W ., reduziert Fehlingsche Lsg. 
nach alkal. Verseifung nicht. (Liebigs Ann. 4 3 8 . 278—93. Dresden, Kaiaer 
WiLHELM-Inst. f. Lederforsch.) Spiegel.

Knut Sj óberg, Neiiere Theorien iiber die Konstitution der Starkę. Referierender
71*
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Yortrag uber die neuesten Arbeiten uber Stiirke. (Svensk Kem. Tidskr. 36. 81—88. 
Stockholm.) G u n t h e r .

Karl Kiirschner, Kritiache Bemcrlcung zur Ligninfragc. Das von F is c h e r  u . 
Senr a d e r  (Brennstoffchemie 2 . 37; C. 1921. IV. 03) untersuehte Lignin ist selir 
y-erschieden von einem nach W il l s t a t t e r  (Ber. Dtseh. Chem. Ges. 55. 2637; 
C. 1922 . III. 1288) u. noeh mehr yon einem nach einem neuen Verf. hergesteliten 
Prfiparat. Die bedeutende Yerschiedenlieit des Ausgangsprod. tragt wohl an den 
widersprechenden Versuchsresultaten in der Ligninfragc schuld. (Chem.-Ztg. 48. 
461—62. Briinn, Deutsche Techn. Hoclisch.) J u n g .

L. Vecchiotti, Wirkung des Quecksilberacetats auf m-Toluidin und auf p-Chlor- 
anilin. Aus p-Toluidin konnte bisher immer nur das Monomercuriacetat (vgl. Gazz. 
chim. ital. 51. II. 208; C. 19 2 2 . I. 88) erhalten werden. — Bzgl. der Prodd. aus 
m-Toluidin werden die Angahen von Sc h r a u t h , S c h o e l e e r  u. llOTnER (Ber. 
Dtscli. Chem. Ges. 45 . 2812; C. 1912. II. 1626) erginzt. Neben einer liarzigen, 
leicht zers. Substanz wurde eine Dimercurioacetatverb. yom F. 191° gewonnen, deren 
Acetylderiy. mit Br das 4,6-Dibromacetyl-m-toluidin vom F. 168° (Ne VILEE u. 
W in t h e b , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 13. 975) gab, also die 1,3,4,6-Verb. sein muB. 
Es wurden hieryon Hydrat, Chlorid u. Bromid hergestellt. Bei Yerwendung von
2 Moll. m-Toluidin auf 1 Mol. Hg-Acctat resultierte einigemal auBer der harzigen 
Substanz eine Mono»iercurioverb. yom F. 176°, sonst eine neuc Dimercurioyerb., 
F. 170°, ais II. bezeichnet. Jene konnte in 4-Bromacetyl-m-toluidin (Ne y ie l e  u. 
W lNTHER, 1. c.) ubergefuhrt werden, diese in 2,5-Dibromacetyl-m-toluidin, womit 
ihre Konst. festgestellt ist. Von der letzten wurden gleiehfalls die OH-, Cl- u. 
Br-Deriyy. hergestellt, ebenso yon dem Monoąuecksilberderiw. des p-Chloranilins. 
Dicses wurde in ublicher Weise gewonnen u. gab bei Chlorierung seines Acetyl
deriy. das o,p-Dicliloracetanilid yom F. 143° (Be ie s t e in  u. K u r b a t o w , L ie b ig s  
Ann. 182. 95), hat also dic Ilg-Gruppe in o-Stcllung zum NII2, wie nach den Er- 
fahrungen bei den Nitranilinen (vgl. J a ckso n  u . P e a k e s , Amer. Chem. Journ. 39. 
567; C. 19 0 8 . I. 45) zu erwarten war.

V e r su e h s te il.  Diquecksilber-m-toluidinacetat(l,3,d,6), CnH130 4NHgj, Schuppcn 
(aus sd. A.), F. 191°, fast unl. in W. u. CH,0, wl. in A. u. Aceton, 1. in Essigsaurc 
u. NIIjOH. Acctyldcrw., C13H]60 6NHg2, Nadelbuscliel, F. 250°. — Diąuecksilbcr- 
m-toluidinhydroxyd, C?H0O2NHg2, Bliittchen, an Luft zers., 1. in Essigsaurc, A., 
CII40  u . Aceton. — Diquecksilber-m-toluidinchlońd, C7H-NCl2Hg2, blattformige 
Krystalle, F. 195°, wl. auch in w. A. u. in Aceton, unl. in W . u. Lg. — Dirpieck- 
silber-m-łoluidinbromid, C!II7NBr2Hg2, F. 210°, 1. in w. CH,0 u. Essigsiiure, wl. in 
sd. A., Aceton u. Chlf., unl. in W. — Monoquecksilber-m-toluidinacetat, C0HnO2NIIg, 
Nadeln (aus Essigsaure), F. 176°, 1. in W. u. sd. A. Acetyldcriv., F. 192°. — Difjucck- 
silber-m-toluidinacctat I I  {1,3,2,3), Nadeln (aus A.), F. 170°, 1. in CII.,O, A., Essig
siiure, NH4OII, unl. in W. Acetylderiv., Nadeln (aus A.), F. 183—184°, 1. in sd. A., 
unl. in W. — Das entsprechende Ilydrosyd, Zers. 220°, ist wl. in W., wird in Bzl. 
u. CII40  kolloidal; das Chlorid, nadelformig (aus A.), F. 239—240° (Zers.), wl. auBer 
in sd. A.; Bromid, Schuppen (aus A.), Zers. 150°. — Monoąwcksilbcr-p-chloranilin- 
acełat, C8H8OsNClHg, prismat. Nadeln (aus A.), F. 207°, 1. in A., Eg., NII4OH, unl. 
in W. u. sonstigen organ. Losungsmm. Acctyldcrw., C10HI0O3NClHg, Nadeln (aus 
A.), F. 200°, 1. in A., CH40 , Essigsaure, unl. in sonstigen organ. Losungsmm. — 
Entspreclicndes Hijdroxyd, C^II^ONClIIg, F. 250°, unl. in W., 1. in A. u. Essig
siiure, sonst wl. Chlorid, CaH5NCl2Hg, Niidelchen, Zers. 205°. — 2-Quecksilberdi- 
p-chloranilin, CuII^NjCljAg == [CJ^tNIIJClJJIg, aus obigem Acetat durch Na,S20 3, 
reguliire Krystalle (aus w. A.), Zers. 130°. (Gazz. chim. ital. 54. 411—25. Bologna, 
U niy.) S p ie g e l .
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L. Ram berg und E. Hannerz, llerstellung von a-Phenylathylamin durch elektro- 
lytische Reduktion von Acetophenonoxim. Die Zelle besteht aua einem rotierenden 
Bleizylinder ais Kathode u.-einem innerhalb der Kathode befmdlichen Bleizylinder 
ais Anodę, die durch ein Diapliragma (DANIELL-Zylinder) voneinander getrennt 
sind. Ais Katholyt wird ein Gęmisch aus 100 ccm A. (60 vol.-°/0ig.), 17,5 g CII3> 
COONa u. 28—30 g Oxira yerwendet; ais Anolyt 25°/0ige II2SO.,. (Red.-Temp. 
13—20°). Die Stromstarke betriigt bei Beginn 3—4 Amp. (katliod. Stromdichte 
D =  2—3 Amp./dm2) u. wird wiihrend der Elektrolyse, da die Badspannung sinkt, 
auf 5,5—6 Amp. (D. — 3,3—4,3 Amp./dm2) gesteigert. Gegen ScliluB der Rod. 
wird sie wieder auf 3—4 Amp. gesenkt. Die Badspannung betriigt bei Beginn 
12—14 V., fiillt aber mit fortschreitender Red. bis 6,3 V. ab. Stromausbeute 
ca. 807o- Durch vorsichtigen Zusatz von Eg. wird die Rk. mogliclist neutral 
gehalten. Ausbeute an Phenylathylamin ca. 90%- Kp. 185—188°. (Svensk Kem. 
Tidskr. 36. 125—-26. Univ. Upsala.) M o r t e n s e n .

F. Raschig, tiber die Eimoirkung von Ilypochlońt auf Parakresoldisulfosdure. 
(Ygl. S. 1093.) Typisch fiir Aldehyd- u. Ketonbisulfitverbb. ist ihr Verh, gegen Jod, 
bei Ggw. von Jod spalten sich die Verbb. in Aldehyd, bezw. Keton u. iSu2SO;„ das 
dureb J oxydiert wird. Aus p-Kresoldisulfosaure, bei weleher die beiden Sulfo- 
gruppen in Orthostellung zum Hydroxyl stehen, wurde mit Hypoelilorit ein sich so 
Yerbaltender Korper hergestellt; zuerst entstebt der einige Zeit bestUndige Unter- 
chlorigsiiureester. Die Hauptmenge des Cl liist sich von der OH-Gruppe, in die es 
zuerst eingreift, u. tritt in den Kern, u. zwar wirken 4 oder 5 Mol. NaOCl auf 
1 Mol. Disulfosiiure. Bei einem Genuach von 4 : 1 liiBt sich keine unveranderte 
p-Krcsoldisulfosiiure mehr durch die FeCl3-Rk. nacbweisen. Der Benzolring ist ge- 
spalten u. eine Kette entstanden; die Sulfogruppen sind nicht abgespalten, sie treten 
aber beim Kochen mit Sodalsg. aus. Daraus geht bervor, daB bei der Rk. die ein- 
wertige feste Bindung des S an C in eine lockere zweiwertige ubergegangen ist. In

diesem Fali verwandeln sich die echten Sulfo- 
sauren zuriick in Aldehyd-Bisulfit, doch konnte 
der entstehende Dialdebyd oder Ketonaldehyd 
oder das Diketon nicht gefaOt werden, es 
wurde nur festgestellt, daB der Korper den 
Charakter einer Oxysaure bat u. 11. in W. 
ist. Es wird daher angenommen, daB C7HsS20 7
3 O aufnimmt, der Korper (s. nebenst.) miiBte

in die Zuckergruppe gehoren. Bei Verss., die Lsg. zu konzentrieren, zeigte sich 
óaramelgerueh. (Scliwefel- u. Stickstolf-Studien 1924 . 250—54. Sep. v. Yf.) J o s e f h y .

F. Raschig, Eimoirkung von JBisulfit und Sulfit auf Nitro- und Nitrosovcrbin- 
dungen. Vf. yerfolgte titrimetr. die Einw. yon NaIIS03 auf Nitroverbb., wobei 
auBer Aminen u. dereń Sulfosiiuren auch Phenole entstehen, da bei den am N 
monosulfonierten organ. Aminen RN(H)S03H die Sulfogruppe am N fester haften 
kann ais dieses am C. Unter W.-Aufnahme crfolgt Spaltung am C in ROI! u. 
II»NSO0H, welche nachgewiesen werden konnte. Ais Ausgangsmaterial wurde das 
Na-Salz der m-Nitrobenzolsulfosiiure gewśililt. 1-n. Lsgg. davon wurden mit 
wechseludeu Mengcn 5-n. 'NTaIIS03-Lsgg. gemischt u. bei Ziminertemp. aufgehoben; 
Proben des Rk.-Gemiscbcs wrurden nach verschiedenen Zeiten mit Jod u. mit NaOII 
mit Phenolphthalein ais Indieator titriert, u. IIaS04 wTurde k. mit Benzidin beatimmt. 
Wiihrend der ersten 4 Stdn. versclnvindet Bisulfit, olme daB H2S 04 dafiir auftritt,
es scheint eine Kondensation, keine Red. stattgefunden zu haben. Ais erstes Rk.-Prod.
wird ein Korper R—N(—0)(0II)S03Na oder R—N(—O—0II)S03Na vermutet. Nach 
10 Stdn. tritt ein Teil des verschwundenen NaHS03 ais H.2S04 auf. Nach 8 Tagen 
is t . ein Fortschreiten der Rk. nicht mehr zu bemerken, obgleich sie noch nicht

CII3

O 11 i O 11 O

0>I CS=o H t<[°
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beendet ist. Die Lsg. enthiilt statt NaIIS03 freie HsSOa, welclie yon gcringerer 
Ein w. auf Nitroyerbb. ist. Bei einer 2. Yersuclisreibe wurde das NaHS03 zu 2/5 
mit NaOII neutralisiert. Die Bk. yerliiuft unter dicsen Bedingungcn viel scbncller 
ais yorlier, sie ist nach G Stdn. so weit wic yorlier in 2 Tagen, nacli 20 Stdn. war 
sie beendet. Nach (i Stdn. ist aus dem_zuerst entstandenen Disulfonat RN(S03Na)2 
nur wenig Bisulfat abgespalten. Wurde ein noch groCcrer Teil des Bisulfits neu
tralisiert, so wurde das Endo der lik. nicht erreicht. — Durch qualitative Unters. 
wurde ein Korper C0II4N(SO3Na)3-5II2O gefunden, der, wie die Behaudlung mit IIC1 
ergab, 2 Sulfogruppcn im Kern u. eine am N cnthitlt, u. zwar wird die 2. Snlfo- 
gruppe in o-Stcllung zur Aminogruppc stehen. AuBer der Amidobenzoldisulfosiiure 
entstcht bei der Rk. auch noch Amidophcnolsulfosiiure. Bei der Dinitromesitylen- 
sulfosaure konnte nachgcwiesen werden, daB Nitroamidomesitylensulfosiiure ent- 
stelit, in der WSrme wird auch die 2. Nitrogruppe vom Bisulfit angegriftcn u. einc
11. Trisulfosiiurc, bei der 2 IIS03-Gruppen an N gebunden sind, entstelit, danebeu 
bildet sich Oxyamidomesitylcnsulfosaure.

Ferner wurde die Einw. von N ałIS03 auf Nilrosobenzolsulfosaure u. auf Phenyl- 
hydroxylamvmdfosaurc untersucht. Auf 1 Mol. Nitrososalz wurden 2 Mol. NaHS03 
yerbraucht, u. es entstand nach Spaltung mit HC1 Mctanilsaurc, es liatte also Kon- 
densation stattgefunden. Zuniichst liatte sich ein Korper Na.SO:, • CsII4N(S03Na).2 
gebildet, wahrend der Rk. wurde jedoch ein Teil der Sulfogruppcn vom N frei, 
die FI. wurde saurer u. die Rk. yerlief langsamer. — Lcitetc man in die wss. Lsg. 
von Cs1I4(NH0H)-S03II S02, so  erwarmte sich dic FI., die orangerote Farbung ver- 
schwand, nach einiger Zcit schicden sich klcinc Krystalle ab. Dann wurde das 
Einleiten nnterbrochen, nach 24 Stdn. wurden die Krystalle abgesaugt, mit wenig 
W. gewasehen u. bei 100° getrocknet. Das Mol.-Gew. ergab sich zu 173, also 
gleich dcm der Metanilsiiure, diese war jedoch nicht mit dieser Substanz ident., 
denn dic Farbstoffe des diazotierten Kórpcrs mit den Naphtholen waren von dencn 
der MctanilsSure yersehicden, sic stimmten yielmehr mit denen der Benzidindisulfo- 
saurc uberein. Es ist also eine Ilydrazosulfosiiure entstanden,

IIS03—CoH.NHiOH^ + 7 S O r+ 'H Ó i—HN—C6I-I4—SOaH 
die sich zur Bcnzidindisulfosaure umlagert. łl„S03 liat wahrscheinlich in der tauto- 
meren Form Ha—SOa—O gewirkt u. daher 2 Mol. des substituierten IIydroxylamins 
angegriffen. — Phen)-lhydroxylaminsulfosaures Na wurde durch Red. yon m-nitro- 
bcnzolsulfosaurem Na in alkoli. Lsg. mit Zu-Staub dargestellt. Dic Temp. soli 
wahrend der Rk. zwischen 74 u. 80° scin. Naclidem aller Zn-Staub cingetragen ist, 
wird zum Kp. erhitzt, dann auf 60° abgekiihlt, yom iiberschussigcn Zn u. ZnO ab
gesaugt. Beim Abkiihlen der Lsg. auf 0° seheidet sich ein gelbrotes Pulyer ab, 
das aus verd. A. umkrystfillisiert wird. Phcnylhydrosylaminsulfosiiure wird yon 
KMn04 im UberscliuB zu Nitrobcnzolsulfosaure, von Luft nur bis zur Nitrososulfo- 
saure oxydiert. (Schwefel- u. Stickstoff-Studien 1924. 255—72. Sep. v. Yf.) Jos.

L. Alessandri, Reaktionen der Nitrosoderivate auf ungesattigte Ycrbindungen. 
II. Mitteilung. Betrachtungen uber die fruher untcrsuchten Reaktionen. Syutheseu 
von u-Ketodinitronen. (I. vgl. Gazz. cliim. ital. 51. II. 129; C. 1 9 2 2 . m . 259.) 
Analog wie mit Asaron (1. c.) reagiert Nitrobenzol mit Styrol unter B. eines Aldo- 
nitrons, C0H- -CII: N(: 0)-C8II5, mit Zerbrechen der kurzeń Kettc; daneben entstehen 
Azoxybenzol, IT-C02H, C,jII5-CHO u. C0H5-COsII. Ein ahnlichcs Verh. bat schou 
M ie s c iie r  (Diss. Ziiricb 1918) bei Einw. yon C0H3-NO auf das Hydrazon des 
Benzophcnons gefunden. LiiBt man die Nitrosoyerb. auf ein Aldonitron cinwirkcn, 
das dic gleiche Gruppe > C  : N^", aber mit 5-wertigem u. oxygeniertem N enthiilt, 
so wird auch hicr die doppeltc Bindung zwischen C u. N aufgebrochen, aber das 
Osydationsprod. des N-freicn Rcstes gebildet, wahrend der N-haltigc wieder Azoxy-
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benzol bildet. So gibt Piperonalomm (Pipcronyl-N-phenylnitron) neben dem letzten 
Piperonal. Das Azoxybenzol entspricht dem N.,0, das sich bei Einw. |von IIN 02 
auf die Oximc entwickelt. — Von Einww. auf Verbb. mit dreifaclier Bindung ist 
diejcnigo auf Tolan bereits in ciner yorliiufigen Mitteilung (Gazz. chim. ital. 52. I. 
193; C. 1922. 111. 772) beschricbcn. Acetylen u. seine Substitutionsprodd., dic noch
1 H  cnthalten, reagieren uach Yorycrss. anders, werden yielleicht weitergehend 
oxydiert. Auf Tolan wurde weiterhin p-Nitrosobeiizoesdweathylesler zur Einw. ge- 
bracht. Er liefert je nach den Bcdingungcn (in Essigsiiure) das Anlagerungsprod., 
Ketodinitron (I.) neben Spuren Benzoesiiurc u. ctwas Azoxyderiv. oder (in Chlf.) 
hauptsSchlich Benzil neben dem Azosydcriy. (II.), walircnd mit Tolan in beiden 
Fiillcn Ketodinitron cntstcht, mit Safrol dagegen nur Benzil. Im letzten Palle 
wurde jetzt aber auch in A. neben der Azoxyverb. ein orangefarbenes Prod., 
Zers. 197—198°, gewonnen, das dem Aldonitron CII20 2 • C0l i 3 • CII: CII ■ CII: N(: O) ■ 
C0II,-CO2C2H5 zu cntsprechen scheint.

I. C,iI I ; -C = N -C 1JH ,- C X W I ;
| & II. C2Hs0  • CO • CaII4 • N—O

C6H5 • C—N • C0I1, • C02C..H5 0,11,0 • CO • C0IT4-N
o

Y er su c h s te il.  N-Phenyldther des Benzaldomms, C13IInON == C,.II-,-CII: N(: O)* 
C01I,, Niidelclien (aus A.), F. 112". Gibt mit Ilydrazinsulfat in sd. wss.-alkoli. Lsg. 
Benzaldehyd u. p-Aminophenol. — N,N-Di-p-carboxyphcmjldthcr des Bcnzildioxms, 
C32H28O0N2 (I.), schwcfelgclbe Krystalle (aus A.), F. 182—183° bei schuellcm Er- 
hitzen (Briiunung u. Gasentw.), bei langsamem Erhitzen Zers. schon bei ca. 178°, 
an dircktem Sonnenlicht. schncll yerharzt. Gibt bei Koclien mit wss.-alkoh. II2SO, 
Benzil, p,p-Dicarboxyathylazoxybenzol u. p,p-I)icarboxyazobcnzol. — N-p-Carboxathyl- 
plicnyliither des Piperoiiylacroleinoxims, C,,jH,j05N (?)), (yermutete Konst. ygl. oben), 
aus Safrol, wl. in A., an direktem Sonnenlicht schnell yerharzt uuter Auftrctcn 
piperonaMinlichen Geruches. — N  - Carboxathylphenylathei- des Pipcronaloocims, 
CI7H160 6N, aus p-Ifydroxylaminobenzoesdureester (Lsg. yon der Herst.) u. Piperonal, 
strohgelbe flaclie Krystalle (aus w. Bzl.), F. 146°, an direktem Sonnenlicht wie das 
yorige. (Gazz. chim. ital. 54. 426—50. Firenze, R. Ist. di Stud. sup.) S p ie g e l .

John Baldwin Shoesmith, Arthur Clement Hetherington und Robert 
Henry Slater, Polaritdtswirhingen in aromatisclien Ifalogeiwerbindungcn. (Ygl. Siioe- 
sm ith, Journ. Chem. Soc. London 123. 2828; C. 1924 . F. 1360.) In den m-Brom- 
toluylsdurcn bat nur das Br in II. eincn iuduzierten ncgatiycn Charakter; die 
Leichtigkeit mit der Yerbb. I. — III. hydrolysiert werden, mufl demnacli sein 
m p, die Red. mit IIJ p m (ygl. Lapw ortii u. Shoesm ith, J[ourn. Chem. Soc. 
London 121. 1391; C. 1923. I. 60). Diese Annalnnon haben Vff. cxperimentoli bc- 
stiitigen konnen (Tabelle im Original). C^l[:>GIL,Br alleine wird yicl leicliter hydro- 
lysiert ais I.—III., woraus folgt, daB durch Einfuhrung der COOH-Gruppc das 
CaH6CIT2Br-Mol. stabilisiert wird. Auch Einfuhrung der NOj-Gruppe in CGH-CH,_,Iir 
wirkt stabilisierend; die m-Verb. ist hier ebenfalls leicliter hydrolysicrbar ais die
o- u. p-Verb. — 3-Nitro-4-oxybenzylbromid wird lciclitcr hydrolysiert ais 3-Nitro- 
d-methoxybenzylbromid. — Bei den halogenierten Phenolen (IV.—VI.) liegt das Halogen 
dem „Schliisselatom" (Lapwortii u . Shoesm ith, 1. c.) nun eine Stelle niiher ais in 
den eutsprechenden Methoxybenzylbromiden; die Leichtigkeit, mit der sie reduziert 
werden, muB sein: p  o m, was auch durch das Expcriment bestatigt wird. Die 
einzelnen Ilalogenatome werden reduziert in der Reihenfolge p-Jod o-Jod ^> 
p-Broin o-Brom o-Chlor; die m-Verbb. sind nicht reduzierbar. 4-Jodresorcin 
wird sclmeller reduziert ais die Jodplienole, was nach der Theorie der induzierten 
wcchselnden Polaritiit yorauszusehen war.
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V ersu ch e. Darst. der co-Bromtoluylbromide nacli D a y ie s  u . P e r k in  (Journ. 
Chem. Soc. London 121. 2202; C. 1923 . I. 587). co-Brom-m-toluylbromid, F. 23—25°,
Kp.14 160—165°. w - Brom -p - łolw/lbromid, C8H0OBr2, F. 39—40°, Kp.I2'165—170°.

H2ĆBr+_
r^+^C Ó .O II

I.
I L -  +CO-OH

CO OH

Aus diesen Verbb. wurden durch Erwiirmen mit HCOOH (D. 1,2) die Bromtoluyl- 
sauren dargestellt; o-Saure, F. 146°, m-Verb., F. 150°, p-Saure, F. 223°. — o-Nitro- 
benzylbromid, C7H9OsNBr, aus dem Chlorid iiber Acetat u. Alkohol mittels PBr6; 
aus PAe. hellgelbe Platten, F. 45,5°. — m-Nitrobenzylbromid aus dem Alkohol -f- 
HBr; aus PAe., F. 57°. — p-Nitrobenzylbromid aus PAe., F. 98,5°. — 3-Nilro-4-oxy- 
benzylbromid, C,HtlO:)NBr, aus dem Alkohol (aus W. gelbe Nadeln, F. 97°) in Bzl, -J- 
HBr; aus PAe. gelbe, prismat. Nadeln, F. 82°. — p$Nitro-d-methoxybenzylbromid, 
CgHjOjNBr, aus PAe. hellgelbe Nadeln, F. 108°. (Journ. Chem. Soc. London 125. 
1312—19. Edinburgh, Univ.) H a b e r l a n d .

0. Wallach, Zur Geschichte der Siedepunktc słcreoisomerer Mpdifikationen bei ali- 
cyclischen Ycrbindungen. Es wird, gestiitet auf eigeue Beobachtungen, sowie auf 
solche von Sk ita  u. Stoerm er, dic wcscntlicli auf B aeyers Erfalirungen fuCende 
Annahmc, daB cis- u. trans-Isoinerc in der alicyclischen Eeilie stets gleiclien Kp. 
haben, einer Eevision unterzogen. Die Siedepuuktsdifłerciiz von cis- u. trans-Ter- 
pin (258,5, bezw. 263—265°) ist jetzt wolil nicht niehr anzuzweifeln. Eine groBerc 
DifFerenz ais K - Menthylamin (Kp. 207—208°) u. L-Menthylamin (Kp. 209—210°) 
zeigen dic Fonnylverbb., das bei 102—103° sclimelzeude l-Formylmenthylamin sd.
4—5° hoher ais dic bei 117° schmelzeudc d-Verb. Fiir l-Menłhon ergab sich Kp. 
210—210,25°, fiir i-Menthon 210,5°. Diese Feststcllung der beobachtetcu Siede- 
punktsdiflerenzen gibt Yeranlassung, friihere ScliluBfolgerungen auf ihre Zulassigkeit 
naehzupriifen, bezw. cinzuschranken, so die iiber die Abhangigkeit der Kpp. cycl. 
Ketonc von der Stellung der Substituenten zum Carbonyl (W allach, L ie b ig s  Ann. 
397 . 181; y . A u w e r s , L ie b ig s  Ann. 4 2 0 . 84; C. 1913. I. 1878; 1 9 2 0 .1. 631), iiber 
die Annalimc chem. Isomerie bei deutliclien Abweichungen im Kp. solcher Ketonc. 
Z. B. lieB sich das Semicarbazon (F. 209°) des Trimethylcyclopentanons aus Trimethyl- 
athylen (L ie b ig s  Ann. 4 0 8 . 203. 207; C. 1915. I. 996) nunmehr durch Krystalli- 
sation in eine Fraktion vom F. 178° u. in eine solche vom F. 214° zerlegen. Das 
niedriger schtnelzcnde Semicarbazon lieferte beim Erw&rmen mit Oxalsaure ein 
Keton Yom Kp. 1'62—168°, dessen Oxim bei 78° schmolz, das hoher schmelzendc 
Semicarbazon dagegen ein Keton vom Kp. 167—171°, dessen Osim bei 110° schmolz. 
(L ie b ig s  Ann. 4 3 7 . 190—94.) B loch .

0 . W allach, Uber die Kondensation einiger intracyclischer Kełone mit 2 Mol. 
aromatiselier Aldehyde. (Vgl. L ie b ig s  Ann. 3 0 5 . 273. 3 9 7 . 216; C. 99 . I. 1079; 
1913. I. 1882; W a llach , Terpene u. Campher, Aufl. II, 110.) Auch cycl. Kctone, in 
denen nur eine Methylengruppe dem Carbonyl benaehbart stcht, liefern eharakterist., 
u. zwar chlorlialtige Dibcnzylidenvcrbb., sofern nur die Moglichkeit bestcht, daB 

O CH. O
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infolge Sprengung der mtracycl. Bindung durch IICl neben dcm Carbonyl eine 
zweite CHa-Gruppe geschaffen wird. Diese Bedingungcn sind aber gegeben, wenn 
man dic Kondensation durch Vermittlung von starker wss. IICl einleitet. Die kry- 
stallisierte Substanz eignet sich zur Charakterisierung des Sabinaketons sehr gut. — 
Aus 1 Mol. Nopinon u. 2 Mol. Benzaldehyd in A. u. rauchender IICl bildct sich Verb. 
C23H«6OCl (I.); entsteht aucli aus der Monobenzylidenverb. in A. mit 1 Mol. Benz
aldehyd u. rauchender IICl; gelbe Nadeln (aus Clilf. u. A.), F. 148—149°. — Aus 
Terbanon mit 2 Mol. Benzaldehyd u. IICl Yerb. Cu]T,:fJCl (II.), wl. Nadeln (aus 
Eg.), F. 143°; aus Sabinaketon Verb. C.n HibOCl (III.), wl. liarte Rryetalle (aus Chlf. 
-f- A.), F. 157°. Ein śwl. Kondensationsprod. gibt Sabinaketon mit Anisaldeliyd, 
F. 198°. — Kondensation von Carvenon mit Benzaldehyd liiBt sich aucli schon mit 
Ililfe von rauchender IICl bewerkstelligen. (Liebigs Ann. 4 3 7 . 187—89.) B locii.

Gr. Cusmano und E. Cattini, Katahjtische Oxydationcn in Gegcnwart von 
Platinsclmarz. Oxydation des Buccocampliers. II. (I. vgl. Gazz. chim. ital. 53. 
158; C. 1924 , I. 1921.) Die bei der Osydation des Buccocampliers in iitli. Lsg. 
mit Pt-Schwarz erhaltene Verb. C10H,0O3 erwies sich, wie friilicr yermutet, ais 
Oxybuccoca»q>her (I.), da sie mit IIBr in Monobrombuccocamplier (vgl. Atti IŁ Aeead. 
dei Lincei', Roma [5] 22 . II. 569; C. 1914. I. 976) Ubergeht. Mit Alkalien liefert
I. 2 Sduren Cl0ITlaO.n von denen die eine (Hauptprod.) mit Mineralsiiuren sich in
II. umlagert. Vff. schreiben ihr daher Formel III. zu, F. 129°. Sic ist ident. mit

der direkt aus dem Reaktionsgemiscli von der Oxydation des Buccocampliers er- 
lialtenen Saurę der gleichen Zus. Die andere isomere Siiure vom F. 53° gibt wie 
jene mit J u. KOH CIIJ3, entwickelt aber beim Erhitzen ihreś Ba-Salzes eineu 
menthanahnlichen Gerueli. Vff. vermuten, daB sie dic Konst. V. besitzt, daB sie 
sich also von I. durcli eine Umlagerung vom Typus der Benzilsaureumlagerung 
ableitet. — Die gleichfalls bei der katalyt. Oxydation des Buccocampliers ent- 
stehende neutralc Substanz C10II180 4 wird ais das Hydrat des Oxybuccocamphers (IV.) 
aufgefaBt, da es leicht unter Verlust von 1II20  in I. ubergeht. Dagegcn regene
riert I. mit W. nicht das Hydrat. (Gazz. chim. ital. 54 . 377—88. Parnia Pisa, 
Univ.) O h l e .

Rudolf Pummerer und Albert Koch, Uber einen krystallisierten Kautschuk 
und iiber Hydrokautschuk. (2. Mittcilung iiber Kautschuk.) (1. vgl. P u m m e iie r  u .
B u r k a r d , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 55. 3458; C. 1923. I. 521.) I. D a r s te llu n g  
von  k r y s ta llis ie r tc in  K au tsch u k . Ais Iiriterium der Reinheit von Kautschuk 
ist das Yerh. gegen Losungsmin. Yerwcndbar. Er wird mit steigender Reinheit 
erst in Bzl., dann in IIexahydrotoluol, schlieBlich in A. klar 1. Zur Reinigung 
kann eine fraktionierte Fallung aus Benzollsg. durch A. unter bestimmten Be- 
dingungen dienen, wobei zunachst die O-haltigen Verunreinigungen, mit Kautschuk 
yermischt, ais gelbe olige Lsg. ausfallen, die fast farblose Mutterlauge mit weiterem 
A. schon reclit reinen, in Bzl. klar 1. Kautschuk liefert Weitcre Reinigung durch 
Umfallen der noch triiben Lsg. in IIexahydrotoluol mit Aceton, dann Behandlung der

CII3
Ć-OH

CO CII3—CHOH

C—CH(CII3)2 
CH3—COH CII3—C—OH
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Lsg. in PAe. mit melirercu Portionen methylalkoh. KOII in der Warnic, bis niclits 
melir aufgenommen wurde, dann 2-tagiges Schutteln der Lsg. in A. mit Tierkohle 
(ani 2. Tage crneuert), dic Lsg. dann mit A. gcfiillt (Priiparat K III); alle Opera- 
tionen unter C02. — In der nacli Abselieidung der D - haltigen Yerbb. aus der 
Benzollsg. mit A. gefiillten Ilauptfraktion (K I) wurden nacli Extraktion mit Aceton 
beim Erkalten nicht mehr durehsebeinende weiBc Nestor gefunden, dic nacli Untcrs. 
von Rudolf Gross niindcstens 3 Krystallarten in 6 yersehiedencn Ausbildungs- 
formen entliieltcn (Abb. im Origiual). Aber erst dic benzolalkoli. Mutterjaugc von 
K I sowie dic bei Unifiillung der mit Aceton cxtraliierten M. nacli Losen in Bzl. 
durcli l  Vol. A. erhaltene (F I -f- FII) gaben restlos krystallisiertcs Materiał, indem 
beim Stehcn nocli ausgeschicdcne, zuniichst olige Anteile im Laufe von 3 Woclien 
zu gclblichweiBen Spharolitlicn krystallisicrtcn, dic, in Kautschukgcl eingebettet, 
durcli Wasclien mit A. dayon befreit wurden. Ausbcute ca. 10°/0 yom KI, bei ca. 60“ 
durclischeinend u. piast., erst bei ca. 92° herunterschiiielzcnd. Nacli Uinkrystalli- 
sicrcn aus A. yollig farblos, yon relatiy geringer Elastizitat u. wenig ,.Nerv“. In 
einem Nachtrag bcrichtct Rudolf Gross iiber die rontgenographisclie Untersuchung 
des krysłallisierten Kaulschrtks, nach der die Kryś talie aus einfachen CsH8-Kom- 
plexen aufgebaut crscheincn.

II. H y d ro k a u tsch u k . Lsg. yon K III (ygl. oben) in IIcxahydrotoluol wurde 
bei 18—21° u. ‘/a “t Uberdruck in Schiittclbiriic unter peinliclicm AusschluB von 
Luft mit H* in Ggw. yon Pt-Mohr hydriert, bis auch bei wciterem Zusatz yon Pt 
kciue merkliche Aufnalime mehr crfolgte. Pt-Mohr u. kolloidales Pt miissen yollig 
beseitigt werden (Kieselgur, Toncrde). Die Lsg. opalesciert scliwaeh, zcigt starken 
TyndallefFekt, ist bei Zimmertemp. bcstiindig gegen Br, KMn04 u. Luft. Der rohe 
Hydrokautschuk, nicht melir elast., dest. unter selir geriuger Zcrs. irnter 1—1,5 mm % 
Druck bei ca. 350°. Analyse u. Best. des Mol.-Gcw. nach E a st  weisen auf die 
Formel (C3II10)lc) oder C5!)H102, auBcrst yiscose, farblose M. olinc Neigung zur Kry- 
stallisation, zll. in h. Aceton oder A., sil. in A. u. KW-stofFen. — Bei Ilydrierung 
oline Uberdruck werden Prodd. mit weniger II crhalten, dic trotzdem schon gegen 
Br bestiindig sein konnen (Bingbildung?) "(Liebigs Ann. 4 3 8 . 294—313. 2 Tafeln. 
Greifswald, Uniy.) Spiegel.

M. Gomberg, Organische Radikale. Yf. gibt eine Ubersiclit iiber dic derzeit 
bekannten organ. Yerbb. mit freien Yalenzen, die also frcie Radikale cnthalten, 
unter besonders eingehender Behandlung der Vcrhaltnissc beim T> ij)hengh)iethyl. 
Kurz beliandelt sind dic Metallketylc, Dehydrophcnole, Tetraarylhydrazine, Tri- 
arylhydrazylc u. dic organ. Yerbb. yon Sn, Pb, As bezw. auch S mit anormalcn 
Yalenzen. (Chem. Rev. 1. 91—141. Ann Arbor, Uniy. of Michigan.) B e h r l e .

Henry Bassett und Douglas James Talbot Bagnall, Die Kaliumsahe des 
Phenolphthaleins. (Vgl. B a s s e t t  u. I I a l t o n ,  Journ. Chem. Soc..London 123. 1291; 
C. 1923. III. 1271.) Ebenso wie friiher (1. c.) nur farblose Na-Salze des Phenol
phthaleins, konnten jetzt auch nur farblose K-Salze crhalten werden. Das Mono- 
kaliumsdlz wurde aus geeigneten Lsgg. (Schutteln im Thermostaten) nach Wasclien 
mit A. u. Trocknen im Vakuum ais unregclmaBige, farblose Krystalle crhalten, die 
W.- u. A.-haltig waren; sie gaben beim Zufugen von W. cinc rotc Lsg. u. eincn 
Nd. von Phcnolphthalcin; auf 100° erhitzt schmelzen sie in ihrem Krystallwasser 
u. bilden eine tiefrotc, yiscose M. Yorsichtiges Erhitzen im Vakuum auf 130° gibt, 
ohne daB ein Schmelzen merkbar ist, eine tiefrote Verb. Das Trikaliwnsalz, das 
mit wechselndem W. crhalten wird (4—9HjO), wird ebenso dargestcllt wie das 
Monosalz; beim Waschen mit A. wird kein Krystallalkoliol aufgenommen; es bildet 
farblose, rhoniboedr. Krystalle, dic an Luft allmahlieli sich roten; mit W. entstelit 
eine allmahlich dunklcr rot werdende Lsg. Krystalle mit 8 I I 20  zcigten weder im 
Yakuum uoeli bei gcwohnlichcm Druck beim Erhitzen Schmelzerscheinungeu. Beim
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Erhitzcn auf 150° (Yakuuni) wird das Salz langsam rot u. gelit schlieBlieh iiber 
violett in ein dunkelbraunes Pulver iiber, um bei 170° einen metali. Glanz auzu- 
nehmen. Das bei 150° bis zur Konstanz gctrocknete Sak hatte der Analyse nach 
2I'IaO. Das dunkelrote, vollstandig dehydratisierte Prod. ist yielleicht die cliinoide 
Form des Di- oder Monokaliumsalzes. — Den Dehydratationsverss. naeli ist die 
Moglichkeit, daB ein rotes Phenolphthaleinsalz existiert, niclit von der Hand zu 
weisen; es esistiert wahrscheinlich in Miselumg mit den an dereń Salzen u. ist von 
diesen pinstweilen noch nicht żu trennen. Im Original ist eine Tabelle u. ein 
Diagramin, aus dem die verschiedenen festen Phasen ersichtlich sind, veroffentlieht. 
(Journ. Chem. Soc. London 125. 1366—73. Reading, Unirersity College.) IIab.

R. H. Clark und J. Alardyce, Der Einflufi von ultrabiólettem und sichtbarcm 
Liclit auf das Mafi der Bildung von Gxhnen. Vf. laBt cntspreehende Mengen von 
NIIjOH, HC1 u. Keton in W. u. A. bei 0° im Dunklen, bei elektr. Gluhlampcnlieht 
u. bei Heriius-Lampenlicht aufcinander einwirken. Nach bestiminten Zeitriiumen 
wird zu einer Probe der Lsg. Jod u. Na.IIPO., zugesetzt. Durch Titration des 
durch Hydrosylamin nicht yeranderten Jods laBt sich das MaB der Oximicrung 
feststellen. In einer Tabelle gibt Vf. fiir eine Reihe von Ketonen u. verschiedene 
Zeitintervalle im Dunkeln, bei sichtbarem u. bei ultraTiolettem Licht die ent- 
spreehenden Werte. Aceton wird durch Bcstralilung bei der Oximbildung nicht be- 
einfluBt. Acetophenon, Bcnzoplienon, Metliyl-p-tolylketon, Benzalaceton werden durch 
siehtbares u. ultraviolettes Lieht in der Oxitnbildung beschleunigt; Benzaldehyd nur 
durch leteteres. Acetessigester wird in beaonders holiem MaBe durch siehtbares 
Licht beschleunigt, nicht durch ultraviolettcs. Die Oximbildung von Diacetyl u. 
Brenztraubemiiure wird mehr durch siehtbares, die von Chinon mehr durch ultra- 
violettes Licht begiinstigt. — Yf. bringt diese verschiedenartige Beeinflussung durch 
Licht in Zusammenhang mit den Absorptionsspektren der Ketone. (Trans. Proc. 
Roy. Soc. Canada [3] 17. Sekt. III. 167—71. 1923._Brit. Columbia, Univ.) KielhO fek.

Gilbert T. Morgan und Arthur E iley  Bowen, Unterswhungen iiber Best- 
affinitat und Koordination. Teil 18. Umsetzwigen von Zirkoniumsalzen und fi-Di- 
ketonen. (17. vgl. M o rg a n  u . D r e w ,  Journ. Chem. Soc. London 125. 372; C. 1924.
I. 2343.) In w'asserfreien Medicn reagiert ZrCl.t mit fl-Diketonen nach der Gleichung 
ZrCl4 3HAc =  [Zr(Ac)s]Cl +  3HC1 (Ac =  einwertiger Kctonrest). Ersatz aller
4 Cl findet auch bei litngerer Einw. u. UberschuB an Diketon nicht statt. Yon so 
gebildeten Zr-tris-fi-Diketonen wurden dargestellt die des Dibenzoylmethans (I), des 
Benzoylacetons (II.) u. des Acetylacetons (III.). Von diesen Deriw. ist III. am 
leichtesten hydrolysierbar; gegen wasserfreie Losungsmm. ist es jedoeh ebenso 
bestiindig wie I. u. II. Mit wasscrhaltigen Mitteln cntsteht aus IIL die schon friiher 
von B i l t z  u .  C l in c i i  (Ztschr. f. anorg. u. allg. Cli. 4 0 .  218 [1904]) dargestellte 
Yerb. Zr(C\jf70.,)u 1 OJI.fi. III. ist aus I. auch durch Erhitzen mit iiberscliussigem 
Acetylaceton zu erhalten. In wrasserfreien Losungsmm. verhiilt sich ZrCl4 demnacli 
/9-Diketonen gegenuber wie SiCl4 u. TiCl, (vgl. DlLTHEY, Ber. Dtsch. Chem. Ges. 
36 . 1598 [1903]). Die Umsetzungen mit Acetylaceton zeigen eine Zwischenstellung 
des Zr zwischen den Metallen (Ce, Th) u. Nichtmetallen (Ti, Si) der 4. Gruppe des 
period. Systems.

[7"(<8?o.S :I> cii)J ci n - [zr(<§?<;-cSi>c“)J ca
r / 0 0  OH \ 1 V ersu ch c. Zirkontrisdibeiizoijhnelhanchlorid,

ID. l Zr( < 0 ; c ’.CH3> GH) 01 C4JSHS80 6ClZr (I.), durch Kochen von ZrCl4 +
CIIjtOC-CjH^ in Chlf., mit PAe. gefiillt gelbe 

Pyramiden, F. 258°; aus Chlf. oder Eg. F. 262°; luftbestandig, unl. in A. u. PAe., 
wl. in A., Aceton, Bzl., Chlf., 11. in Eg. Lsgg. in CH3COOH werden bei langcrem 
Steheu an Luft hydrolysiert Die Yerb. kann auch aus ZrCl4 +  CuCH(OC-C6H5)a
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in Chlf. erhaltcn werden. Erhitzen von I. fiihrt zur B. von IICl u. Clilordibenzoyl- 
methan. Mit FeCl3-Lsg. entsteht eine rote Fiirbung. Doppelsalze: Zirkontrisdibenzoyl- 
methanferriclilorid, CjjH^O^ZrFeCl,, 2/3 CHC13, aus Chlf. mit PAe. gefallt anfangs 
olig, spttter orangegelbe Prismen, Yerkohlen bei 160°, F. 163°, 1. in w. A., Chlf., Eg. 
u. Pyridin (Lsg. rot); Krystallehlf. wird durch melirstd. Erhitzen auf 90° abgegeben. 
Aus h. Eg. krystallisiert die Chlf.-haltige Verb. in gelben Prismen, dic bej 110° 
yerkohlen. — Chloraurat, C45H33OaZrAuCl4, aus Chlf. -f- PAe. anfangs olig, danach 
gelbes krystallin. Pulvcr, Verkohlen bei 150°, F. 155—150°, wl. in k. Chlf., w. A., 
Aceton, Bzl., unl. in A. u. PAe., durch li. Eg. Zers. unter B. kolloidaler Au-Lsg.
— Chloroplatinat, (C46H33O6Zr)2PtCl0, aus Eg. orangegclbes, krystallin. Pulyer, Yer
kohlen u. Zers. u. bei 210—220°, unl. in W. u. organ. Mitteln. — Zirkontrisbenzoyl- 
acetonchlorid, C30II270 0ClZr (II.), aus Bzl. hellgelbe rliomb. Prismen, F. 124—125°,
II. in organ. Mitteln auBcrPAe.; gibt mit wss. FeCl3 Rotfiirbung, wird durch feuclite
Luft hydrolysiert; krystallisierte Doppelsalze wie aus I. konnten nicht erhaltcn 
werden. —  Zirkontrisacctylacetonchlorid, C13II210,5ClZr (III.), aus w. Acetylaceton 
Prismen, F. 101—102°, durch feuclite Luft hydrolysiert, 1. in W. (Zers.) u. organ. 
Mitteln auBer Ae. u. PAe., alkohol. Lsg. -f* w88- FeCl3 Rotfiirbung. — Zirkontetra- 
acetylaccton (Dckahydrat), Zr(C5H70 2)4, 10II20, aus yorigem in \V. -f- Acetylaceton +  
NajCO;, (Lsg. schwach sauer); durch Umkrystallisieren aus Acetylaceton (2mal) ent
steht die wasserfrcie Verb., Zr(C6H70 2)4, F. 193—195°. — Dem Dckahydrat analoge 
Yerlib. konnten nach der von BlLTZ u . C linch  (1. c.) angegebenen Methode nicht 
erhaltcn werden mit: 3-Mcthylacctylaceton, Propionylaceton u. n-Butyrylaecton. — 
Zirkonylbisbcnzoylacelon, (Ci0H„O2,'2ZrO, aus ZrOCIa, 8II20  in W. -f- Na-Bcnzoyl- 
aceton, aus Bzl. -J- PAe. F. 194°, 1. in A., Bzl., Eg. (Journ. Chem. Soc. London 
125. 1252—61.) IIaberland.

Gilbert T. Morgan und Harry Dugald Keith Drew, Untersuchungen uber 
Restaffinitcit und Koordination. Teil 19. TJmsetzungen von Gennaniumtetrahalo- 
geniden und ft-Diketonen. (18. vgl. vorst. Ref.) GeCl, reagiert mit Acetylaceton 
unter B. von Germaniumbisacctylacetondichlorid (I. X  =  Cl); eine entsprechende 
Verb. (I. X  =  Br) wird — jedoch in weniger guter Ausbeute — mit GeBr, er- 
halten; dargestellt wurde auch Gcrmaniumbispropionylacctondichlorid. GeCl, -f- 
Cu-Acetylaceton reagieren unter intermediiirer B. von Additionsprodd., die beim 
Umkrystallisieren in Gcrmaniumtrisacctylacetoncuprochlorid (II. X =  Cl) ubergehen; 
aus don Zwischenprodd. yon GeBr4 entsteht auBer II (X =  Br) auch noeli Ger- 
maniumtriacetylacetondicuprobromid (III.). Durch B. der Yerbb. II. iihnclt Ge in 
seinem Yerb. Si u. Ti, dic Verbb. werden mit Ge jedoch scliwieriger erlialten.

l [(ch<S.'(8!!;);8> ),g«x*] n- [ ( OH<c:(c § j ; o ^ ,G«]Cai>
n rur n  i  V e r s u c h e. Germaniumtetrabromid

III. ^CH<^q.'(CIlV- o">) ®e]^'ua® 1 3 durch Zugabe yon Br zu Ge. Entfernung
des Uberschussigen Br durch Absorbieren- 

lassen durch einen Kautschukstopfen; eisartig aussehende Krystalle, Kp.740 180—182°. 
Germaniumbisacetylacetondichlorid, C10Hl4O4Cl2Ge (I.; X  =  Cl), aus Chlf. -|- Acetyl
aceton Prismen, bei 230° gelb werdend, F. 240° (Aufschiiumen), wl. in organ. 
Mitteln, durch wasserhaltige Losungsmittel hydrolysiert. — Germaniumbisacctyl- 
acetondibromid, CloII140 4Br;1Ge (I., X  — Br), mikrokrystallin. Pulyer, 1. in sd. Acetyl
aceton, sonst wl.; bei liingerem Koclien, sowie durch h. W. u. A. Zers. in Ge02, 
HBr u. Acetylaceton. — Germaniumbispropionylacetondichlorid, Ci2H180 4Cl2Ge, aus 
k. Chlf. mit PAe. gefallt weiBes Pulyer, F. 128—129°; weniger bestiindig ais yorige; 
durch h. Losungsmittel Zers. — E inw . von  G eC l4 a u f C u -A c e ty la c e to n  bei 
gewolinlicher Temp. (in Chlf.) gibt zunachst eine blaue Lsg. u. einen grtinen Nd., 
der aus yersehiedenen Cu-Salzen (2 GeCl4 : 3 CuAc u, 1 GeCl4 2 CuAc, [Aę =
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Acetylacetonrest]) besteht. Nacli 24-std. Stęhen ist die blaue Lsg. farblos geworden, 
ein griinlichweiBer Nd. liat sich abgeschieden; wird dieser mit sd. Acetylaceton 
behandelt, so fiillt CuCl aus, das Filtrat gibt beim Erkaltcn nacheinander folgendc 
Prodd.: a) I., X  =  Cl, b( Yerb. G ą ((?,pf,0.2)eCL,Ou3, blaue Nadcln; Zers. bei 161 bis 
102°, gcwolmlich jedoch F. 137—139°; diese krystalle gehcn unter Chlf. iłber in
II. (X =  Cl) u. in naclistęhend genannte Yerb.; c) Yerb. (ĄIT,02);Cl^Ou^Gą, aus 
Acetylaceton orangegelbe Prismęn, F. 128—129°, wl. in iiblichen organ. Mitteln,
I. in w. Acetylaceton, hicrbei bei liingerer Beruhrung jedoch Zers. in II., Chlor- 
acetylaceton, CuCl u. einc Ge-haltigc Verb. mit F. 80°. d) Germaniumtrisaceiyl- 
acełoncuprochlorid, C^H^OjOSIpuGe (II.), Prismen, F. 147—148° zu rotor FI., 11. in 
Chlf., durch Alkali Zers. unter B. von CuOH. — E inw . von  1 Mol. G e B r4 au f
2 Mol. Cu(C5I I , 0 2)2 in Chlf. gab einen Nd., der ein Gemiseh yonC uBr mit
II. (X =  Br) u. III. war, die beidon letzten wurden mit h. Acetylaceton extrahiert.
Die griine Chlf.-Lsg. gab I. (X ==. Br), beim Kouzentrieron auBerdem Bromacetyl- 
aceton u. cin dunkelpurpurfarbenes Prod., anseheinend ein Gcmiscli von Gennanium- 
trisacetylaeetoncupribromid u. III. Die beiden letzteren trennbar durch Chlf., 11. 
liierin ist: Germaniumirisacelylacetoncuprobromid, C15II21O0BraCuGc (II. X  =  Br), 
aus li. Acetylaceton Prismen, F. 165—166° zu roter FI., luftbestiindig, durch sd. 
Chlf. u. Cu-Acetylaceton nicht verandert, keine Rotfiirbung mit FeCL, in feuchter 
A.-Chlf.-Lsg.; durch Laugen Zers. unter B. von CuOH. — Germaniumtńsacetyl- 
acetondicuprobromid, C13H2IO0Br3Cu2Ge (IH.), unl. in Chlf., aus li. Acetylaceton 
Prismen oder Scliuppcn, F. 195° zu brauner FI.; auch darstellbar durch Zugcbcn 
von CuBr zu II. — Germaniumtrisacetylacetoncupribromid, Cit:H21O0Br3CuGe, aus
II. in Chlf. -f- Br; schwarzgrune krystallin. M. F. 139°; gibt mit wss. KOIi orange- 
gelben Nd., der beim Kochen scliwarz wird. (Journ. Chem. Soc. London 125. 
1261—69. Birmingham, Univ.) H a b e u ł a n d .

0. W allach, Uber Diosplienol und homoloye Yęrbindunyen. (Mitbearbcitet von 
Albert Weifienborn.) Der friiher (Naclir. K. Ges. Wiss. Gottingen 1915. 244; 
L ie b ig s  Ann. 414. 296; C. 1916. I. 365; 1918. n .  116) nachgewiesene Ubcrgang 
sowohl von Menthondibromid (2,4-Dibrommenthon-3, I.), ais auch von Tetraliydro- 
caryondibromid (l,3-Dibrommenthon-2, II.) in Diosplienol (Buceoeampher), dessen 
Formel IH. durch neiie Verss. ais sichergestellt gelteti muB, setzt voraus, daB die 
Rk. durch ein u. dasselbe Zwischenglied fiihren muB. Es zeigte sich, daB in den 
beiden isomeren Bromiden das tertiiir gebuudene Bromatom viel beweglicher ist 
ais das sekundar gebundene, u. daB unter den Versuclisbedingungen der erste 
Scliritt der Rk. sich unter Austauseh des in tert. Stellung befindlichen Bromatoms 
gegen Radikale vollzielit u. nicht unter Abspaltung von IIBr. Leitet man z. B. in 
eine methylalkoli. Lsg. der Bromide bei gewohnlicher Temp. NHa ein odor liiBt 
organ/Aminę (Piperidin) cinwirken, so sclieidet sich sofort NII4Br etc. aus u. in Lsg. 
blcibon monobromierte Aminę (IV. u. V.); diese spalten bei Ggw. von Alkali NIi3 
oder das Amin ab, u. aus beiden Isomeren entsteht dabei Diosplienol. Diese Vor- 
giinge werden so interpretiert: Die gebromten Kctobasen (IV. u. V.) enolisieren 
sich zu VI., bezw. zu VII. u. das nunmelir tertiiir gebundene (urspriinglich zweite, 
aber in sekundiirer Bindung befindliche) Bromatom wird jetzt durch Kali leicht 
licrausgenommcn u. durch Hydroxyl ersetzt (VIII. u. IX.). Spaltct sich nun das 
Aminradikal mit dem parastiindigon H-Atom ab, so entsteht — unter gleiehzeitiger 
Bindungsverschiebung — die Dienolform (X.) des zugehorigen Orthodiketons (XI.), 
bezw. dessen bevorzugtc Mono-Enolform, d. i. Diosphenol (III.). — Auch bei Um- 
setzung der Dibromide mit NaOCH3 entstehen zuniiehst monobromierte Verbb. unter 
Auftreten eigenartiger Gerticlic. Mit inakt. l,3-Dibrommentlianon-2 wurde so eine 
ais Oxy-l-brom-3-mentbanon-2 angesprochene Yerb. erlialten, die beim Erwiirmen 
mit Alkali Diosphenol abspaltet.
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Dic Orthodiketone der cycl. Hcxanone sind auBerordentlich lnbil u. zur Enolr- 
sicrung geneigt. Vom l,4-Methylisopropylcyclo-o-hexandion .sind dic bcidcn mog- 
lichcn Mono-Enolforracn III. ( =  Diosphcnol) u. XII. lierstellbar, aber die letztere 
ist so lnbil, dali sie sich schnell zu andereu isomerisiert. Das wiirde festgestellt 
auf G-ruud einer neuen, die angenommenc Konfiguration des Diosplienols fest- 
Icgendcu Synthese. zT-Menthenon-3 (XIII.) liefert bei der Oxydation das Diketon 
XIV., das bei der Wasserabspaltung leicht in Diosphcnol (III.) ubergeht (Dar- 
stellungsweise dessclbcn). — Aus Cawenon (/73-IUenthon-2, XV.) entsteht bei der 
Oxydation das Dioxyketon XVI., das bei yorsichtiger Wasserabspaltung unter Aus- 
scliluB von Alkali das mit Diosphcnol isomere, im Gegensatz zu ihm fl. Euol XII. 
gibt. Bei Ggw. von Alkali der Dest. mit Wasserdampf unterworfen, liefert es 
aber soglelcli Diosphcnol. Das liiBt sich zwanglos nur so erkliiren, daB XII. bei
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Ggw. von Alkali sich durch das Orthodiketon XI. hindurcli in die stabilere Enol- 
fonn III. ycrschicbt.

Uber dic boi Uberfuhrung von Cyclohexanonen in Cyclopentanone durch Be- 
handlung cycl. Scchsringkctonc mit Kali ais erste faBbare Beaktionsprodd. ent-
stchendcn Verbb. CuII2n_j02 (L ie b ig s  Ann. 414 . 296) gilt nun Folgendcs: Sic sind
ais Ilomologe des Diosphcnols aufzufassen, u. zwar ais Mono - Enolformen der zu- 
gehorigcn, ais solche scheinbar nicht oder nur in besonderen Fiillen existenzfiihigen 
cycl. Orthodiketonc. Diese ungesiitt. l,2-Monooxyketone werden weiterliin allgemein 
ais Diosphenole bczeiclmet. Sic wirken reduzierend, farben sich mit Ferriehlorid 
tiefdunkel u. sind bei Ggw. von iiberschussigem Alkali mit Hydroxylamin leicht in 
die Dioxime der zugehiirigen Orthodiketonc uberfiihrbar. Die gut krystallisiereuden 
Dioxime geben Komplexverbb. mit den Mctallen der 8. Gruppe des period. Systems, 
unter denen sich dic des Ki durch Schwerloslichkeit u. intensiv rote oder orange 
Farbę auszeichnen. Sie, z. B. das des o-Cyclohexandions (XVII.), sind ais Itiug- 
homologc des von T s c i i u g a e f f  (Ztschr. f. angew. Ch. 4 6 . 144 [1905]; Ber. Dtsch. 
Chem. Ges. 39 . 2092 [190(3]) zur quantitativen Abscheidung des Ni empfohlcncn 
Dimethylglyoxims aufzufassen. Das Dioxim XVrII. ist ais Iteagens auf Nickel dem 
Beagens von T s c iiu g a e f f  noch wesentlich iibcrlegcn.

Auch bicycl. Seclisringketone, wie Dekahydro-^-naplithon (XVIII.), lassen sich 
durch das Dibromid hindurcli in ein den Verbb. der monocyel. Ketonc im pliysi- 
kal. u. chem. Verh. iihnlichcs Diosplicnol umwandeln. Dieses ist iiber eine «-Oxy- 
siiure in Hydrindon uberfiihrbar. Der die Ketogruppe tragende Scchsring liiBt 
sich also aucli liier zu cinem Funfring abbaucn. — Verb. C\,}ILaOBrN, aus Menthon- 
dibromid (2,4-Dibrommcnthon-3) in CH3OII u. 2 Mol. Piperidin, Nadcln oder Pris- 
men (aus CH3OH oder aus A.), F. 127—128°; 1. in vcrd. ILSO, u. wieder mit NHS 
ffillbar. — Yerb. Cu,HrlONBr\ aus Menthondibromid u. 2 Mol. Anilin; Nadeln (aus 
Aceton); Zcrs. oberhalb 180° unter Brttunung. — Yerb. CUtIT.2aOBrN\ aus akt. Tctra- 
hydrocarvondibromid (1,3-Dibrommcnthon-2) u. Piperidin; Krystalle, F. 115—116°. 
Inakt. Monobrompipcridid, F. ebenfalls 115—110°; ein Gcmisch beider zeigte 
Schmelzpunktsdepression yon 10°. — Oxy-l-brom-3-»ienthanon-2, C,0H17OaBr; aus
l-Dibromtctrahydrocarvon in CII3OH mit Na-Methylat; Krystalle (aus Cli:10II); 
F. 92°; Acetylverb., C, J I l;lO:,Br, Niidelchen (aus CH3OH); F. 155°. — Diosphenol; Darst. 
besonders rasclic yon kleinen Mengen: aus //'-Menthcnon-S-aceton ii. 1—2°/0ig. 
Permanganat bei 0°. — Phenylurethan, C17II2l0 3N; Krystalle (aus verd. A. oder 
aus Aceton); F. 113—114°. — Aus Caryenon entsteht nacli dcm gleiehen Verf. 
fliissiges Diosphenol, C,0H10Oa; liefert ein Phenylurethan, C1TH ,,0 3N II20 , Kry
stalle (aus A.) yom F. 165—166° u. stellt wohl A 3-Oxy-3-mentlienon-2 vor.

Monobenzylidentelrahydro-ce-naplithon, C„HuO; Krystalle (aus Aceton), F. 206 
bis 207°. — Dekahydro-jS-iiaphthon (XVIII.); das ans dem krystallisierten Keduktious- 
prod. erhaltene feste einlieitliche Naphthon lieferte eine Dibenzylideiwerb., Krystalle 
(aus li. Aceton), F. 119—120°, wl. in k. A.; aus dem techn. fl. Keton — Gcmisch 
yon cis- u. trans-Form — konnte keine krystallisierte Bcnzylidcnyerb. erhalten 
werden. — Yerb. Cl(iir iaOĄ\ aus Dckahydro-^-naplithon in Eg. mit 2 Mol. Br u. 
Zcrs. des Dibromids mit 20%ig. KOH; BISttchen (aus h. W.); F. 165°; daneben 
entstand eine Siiure von etwas niedrigerem F.; bcide Siiuren sind wohl ident. mit 
den yon IIO ckel bei der Oxydation der yerschiederien Modifikation des Dekahydro- 
(9-naphthons erlialtencn Dicarbonsiiuren. — Aus Dckahydro-^-naphthon u. Kali 
liiBt sich aus den neutralen Prodd. ein festes Diosphenol Cls,IIn0.t lierausarbeiten; 
llliomben (aus A. oder Aceton oder h. Lg.); F. 88—89°; wl. in W.; reduziert Feh- 
lingsche Lsg.; FeCl3 fiirbt dunkcl; die Diimpfe sind von angenehmem Geruch; ver- 
harzt mit zu konz. oder alkoh. Kali, in verd. NaOII 1. u. unyerandert ausfiillbar. — 
Dioxim, C10U1£1O2N2; Krystallschuppen (aus li. A. oder Aceton mit W.), F. 196
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bis 197°; gibt mit wss.-alkoh. Ni-Salzlsgg. hellorange Fiillung. — Ein zweites Dios
phenol fand sich im seliwerer 1. Anteil; siiulen- oder nadelformige Krystalle (aus 
Lg.); F. 99—100°; liefert cin schwerer 1. u. holier sclimelzendes Dioińm, C10II,6OsN„ 
das mit Ni-Salzen einen swl. tiefroten Nd. gibt, der sieli zura Nachweis der An- 
weseuhęit des holier selim. im niedriger sclnn. Diosphenol eignet. Das Diosplienol 
gelit mit -1 Teilen KOII (1 : 2) bei 120—130° iiber in zwei Oxysdurcn, C'10/ / 1(iO3, von 
denen die eine, Nadeln (aus 30 Teilen h. W .), F. 128—129°, Formel (XIX.) hat, 
donn sic liefert mit Pb02 u. verd. ILSO, 'glatt IIexahydro-ft-hydrindon, C„H,40, 
Kp. 218°, d =  0,997, nD10 =  1,48285, M =  39,52; Semicarbazon, F. 240°; Oxim, 
Krystalle (aus Lg. oder CH3OII), F. 160 — 161°; die zweite der Konst. nach 
nocli nicht sicher gestellte Oxysaure, C10II10O3 -)- H20  — von der ersteren ab- 
trennbar durch die leichtere Liislichkcit ihres NII4-Salzes in verd. Aceton — bildet 
borsaurciihnliche gliinzende Bliittchen (aus W.) vom F. iiber 100° (102—103—106°), 
da ein W. abgebeudes Hydrat yorliegt.

Oxim e. Diosplienol der Menthonreihe (III.); Monoxim, C10II17OsN; Krystalle 
(aus W. -f- CH.,011); F. 124° (meist etwas niedriger); 1. mit gelbcr Farbę in Alkali.
— Dioxim, C10II18O2Na; Krystffllchen (aus Metliylalkohol -|- W.); F. 197°; farblos
1. in Alkali; gibt mit sd. yerd. H2S04 nicht cin Diketon, sondern Diosphenol zuriick; 
die Fiillungen mit Ni-Salzen sind swl. u. orange. — Diosphenol, CjJ/803, einfaclistes 
Diosphenol (A'-Oxy-2-cyelohexenon-3) (XX.), aus Cycloliexanon. Lctzteres wird mit 
Eg. u. 4 Mol. Br bei 0° in krystaUisiertes Dibromcyelohexanon, CdII8OBr2, uber- 
gefuhrt (Krystalle aus A. oder Aceton vom F. 106—107°; spaltet dariiber HBr ab; 
entsteht auch neben Adipinsiiure aus einer Suspension yon Cyclohexanon in W. u. 
Br), das mit KOII in XX. ubergeht; Krystalle (aus PAe.); F. 38—40°; Kp. 193 bis 
195°, zll. in W.; reduziert in alkal. Lsg. Cu-Salze; FeCl3 fiirbt tintenschwarz; liefert 
beim Kochcn mit konz. KOII Cyelopentanoii-«-oxycarbonsaure (XXI.), mit Eg. u. 
Phenylhydrazin cin Osazon, goldgelbe Nadeln (aus A.), F. 152—153°; dieses ent- 
steht auch nacli T a k e n s  aus Oxy-l-cyclohexanon-2 beim Kochcn mit Phenylhydrazin. 
—Phenylurełhan, Krystalle, F. 124°. — Das Diosphenol liefert mit KOH u. NIŁ,OH-HCl 
das Dioxim des Cyclohcxandions-lJ2, C0II10O2N2, Nadeln oder Prismen (aus W.); 
F. 189—190°, dabei dunkel werdend; yerliarzt beim Kochen mit verd. II2S04. — 
Dibcnzoylcerb. des Dioxims, C20H18O4Na; zers. sich yor dcm Schmelzen gegen 170°.
— Die wss. Dioximlsg. gibt mit Ni-Salzlsgg. bei Abstumpfung der Siiure mit NH3 
einen flockigen, intensiy roten Nd. von der Zus. C12II,80 4N4Ni (XVIIa.); An- 
wendung zum Nachweis des Ni in Form von damit getrankten, getrockneten FlieC- 
papierstreifen: roter Fleck; Empfindlichkeit 1:2000000. — Die briiunlich gcfiirbte 
Co-Komplexverb. des Dioxims ist viel loslicher ais die des Ni u. yerhindert bei 
geniigender Verdiinnung den Nachweis des Ni nicht. — Die łled. des Dioxims in 
wss.-alkal. Lsg. mit Zn oder Si ergibt ais krystaUisiertes Hauptprod. eine oxydable 
Base, wahrschcinlich (C0IIgN)2 — CuiriaNt  (Plicnazin XXII.?), Krystalle (aus PAe.); 
F. 108—109°, farbt sich an der Luft allmahlich gelb; mit Wasserdampfeu flUclitig, 
sublimiert, bildet gut krystallis. Salze, ein wl. Pikrat. — Dibrom-l,3-methyl-
l-cyelohexanon-2; Darst. (ygl. L ie b ig s  Ann. 414 . 314) aus re in em  ortho-Methyl- 
cyclohexanon u. 4 Mol. Br; nur festes liefert mit KOH glatt das Diosphenol, 
A'-Mcthyl-l-oxy-2-cydohexenon-3, C7H,0O2 vom F. 63° (ident mit der Verb. yon 
H a r r i e s ,  Ber. Dtsch. Chem. Ges. 35. 1176 [1902]; daher muB die Athylenbindung 
bei A' u. nicht bei A a liegen); das Diosphenol entsteht aus dem Dibromid auch iiber 
die NH3- oder Aminaustauscliprodd. z. B. Uber das Brompipeńdid, C12II20ONBr 
(Krystalle aus CH3OH, F. 110—111°) beim Erwiirmen mit Alkali u. liefert mit melir 
ais 2 Mol. NH2OH u . Alkali das Diorim des Mełhyl-1 -cyclohexandions-2,3 (XXin.) 
vom (niedrigen!) F. 165—166°; seine Komplesyerb. mit Ni ist hellorange. -— Semi
carbazon des Diosphenols, sahniakahnliche Krystalle (aus Ii. A.), die beim Auf-
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bewaliren porzellanartig u. gelblich werden; F. 174—175°; 1. mit gelber Farbę in 
Alkali; mit groBem UberschuB von konz. Semicarbazidlsg. entstebt daneben ein in 
A. schwerer 1., in Alkali unl. Prod. vom F. 240°. — Diplienylhydrazon aus dcm 
Diosphenol, goldgclbe Nadeln, F. 150—151°. — Methyl-l-cyclohexandion’-3,£-dioocim,
C,H120 2N2 (XXIV.); aus dem aus dcm Dibromid des p-Methylcyclobexanons (nur fl.) 
gewonnenen Diosphenol mit IIydroxylamin; Nadeln (aus li. W.); F. 180—181° (Zers.); 
gibt mit Ni-Salzen eine tief- u. reinrote Komplexverb. von groBer Sehwerloslich- 
keit. — Dibcnzoyherb. des Dioxi>ns, C21H20O4N2; Zers. vor dem Selim, gegen 170".
— Aus dem Dibromid des m-Methylcyclohexanons konnen mit Kali zwei ver- 
sehiedene o-Diketone u. die entsprechenden Dioxime entstehen. Die Verss. am 
inakt. (aus m-Kresol katalyt. erhaltenen) ergaben die B. von (XXIV.), welches aus 
p-Methylcyclohexanon abgeleitct wurde, u. daneben auch wahrscheinlich die B. 
von XXIII. Der Nd. mit Ni war nicht reinrot, sondern ziegelrot, zuletzt orange. 
Aus aktiyem 1,3-Metliylcyclohexanon (aus Pulegon) dargestelltes Dioxim ergab 
bei Eed. in alkal. Lsg. eine krystallisierte, leicht sublimierbare, unter 100° schm. 
Base. — Dimetliyl-(l,5)-cyclohexandion-(2,3)-dioxim (XXV.). Das aus dem Dibromid 
des Dimethyl-(l,3)-cyclohexanons-5 gewonnene Diosphenol, C8H130 2 yoin F. 71—72° 
(Liebigs Ann. 414. 326) wurde nun aus dem zj'-Dimcthyl-l,5-cyclohcxenon-3 durch 
Anlagerung von 2 OII u. Abspaltung von W. dargestellt u. ergab obiges Dioxim 
vom F. 163—164° u. von oranger Niekelkomplexfiirbung. — Diosphenol CssH uO.}, 
aus Isophoron (Liebigs Ann. 414 . 329) entstelit auch aus Isophoron mit verd. 
Permanganat u. Dest. des angesauerten Filtrates; es liefert ein Dioxim, Trimcthyl- 
(l,4,4)-cyclohexandion-(2,$)-dioxim (XXVI.), Krystalle vom F. 177—178°, dessen Lsg. 
mit Ni-Salzen einen orangegelben, nicht swl. Nd. gibt. (Liebigs Ann. 4 3 7 . 148 bis 
186. Gottingen, Univ.) B lo ch .

F. Raschig, Konstitution organischer Ścincefligsaure-Deriuate. In den oa-Sulfo- 
sauren, wclclie aus Aldehyd-Bisulfitverbb. entstehen, ist S direkt an C gebunden, 
z. B. hat die a>-Sulfosiiure aus Plienol und Formaldehyd-Bisulfit die Konst. 
HO—CJL—CH2—SOj—OH. Die aus Anilin, Methylamin usw. in CII20 —NaIIS03 
entstehenden, ebenfalls ais otł-Sulfosiiuren bezeiclincten Korper gelioren jedoch nicht 
zu den wahren Sulfosauren, denn sie spalten sich sehr leicht wieder in organ. 
Base, Aldehyd u. S 02; mit KCN wird Sulfit abgespalten u. es entstehen die 
(O-Cyanide. Diese Verbb. enthalten den S nur in lockerer Bindung, wie Formal
dehyd-Bisulfit selbst, das die Konst. II2C—S02—O hat. Durch Red. des exponierten 
O entsteht olme Zerstorung der S02-Gruppe (vgl. S. 1069) die Verb. von CH20  mit 
Sulfoxylsiiure II2C—S02, dereń Na-Salz, der Rongalit, Na direkt an C gebunden 
enthalt. Alle Aldehyd- u. Ketonbisulfitverbb. enthalten das Metali direkt an C 
gebunden, Sanach ist Acetonbisulfit NalI2C—C—S02—O u. Benzaldehyd-Bisulfit

ĆII,
C0II6—CNa—S 02—O. Die Fahigkeit der SOa-Gruppe, den an benachbarte C-Atome 
gebundenen H durch Metali ersetzbar zu machen, nimmt mit der Entfernung des 
C von der S02Gruppe ab, beim dritten C von S aus gerechnet scheint diese Eigen- 
schaft nicht mehr Yorhanden zu sein, Benzophenon gibt daher mit Bisulfit keine 
Yerb. Die Vcrb. von Phcnanthrenchinon mit einem Mol. NaHS03 wird durch die 
Annahme erklart, daB das 2. Kctonsauerstoffatom sich mit 1 Mol. W. zu C(OII)a 
lost u. ein II der IIydroxylgruppen durch Metali ersetzt werden kann. Die freien 
Sauren dieser Salze sind eine gewisse Zeit bestiindig, beim Aceton liiBt sich die 
freie Siiure sogar direkt durch Einleiten von S 02 in Aceton lierstellcn. Die Ent- 
stehung der wahren oj-Sulfosiiuren aus Phcnolen u. Formaldehyd-Bisulfit wird erklart 
durch H0C„H5 +  NaHC—S02—O — >- HO • Ĉ H. —CII2S02—ONa, dabei muB man 
sich vorstellen, daB Formaldehyd-Bisulfit fiir Augenblicke eine innere Atom-

VI. 2. 72
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yerschiebung zu ~ H C —SOa—ONa orleidet, u. das C mit den beiden freien Ya- 
lenzen in das Phenolmolekiil eingreift. Andcrcrscits wirkt dic Gruppe S—O śihn- 
lich wie C—O u. verbindet sich mit Aminen, wodurch die falsclien, unbestandigen 
pj-Sulfosauren crklart werden:

Dic Saucrstoffacitc der H2S03 spiclt auch eine Rolle beim Ersatz der Amino- 
gruppen aromat. Aminc durch IIydroxylgruppen bei Ggw. von schwefliger Saurc, 
dabei entstcht z. B. mit Naplithylamin der Zwiselienkorper IL—S 0 2—NII; C, „, 
welcher durch intramolekulare Ycrschiebung in II—S02—HNH,C10 iibergelit. In 
alkal. Lsg. ist beim Zerfall die Ncigung zum Ersatz der Amiuogruppe im Kern 
durch dic IIydroxy]gruppe groCer ais die Ncigung zur Trennung der Sulfogruppe 
vom N , in saurer Lsg. ist es umgekehrt. Die Sulfosiiure der Mclanilsaure, 
II03S—C0H4—NHSOjII liiBt sich mit Alkali in PhcnolmctasulfosaureH03S—C0H4—OH 
u. H2N S03H spalten. — Dic Entstehung der II2S20 4 durch Red. von Bisulfit u.
II,S03 mit Zn liiBt sich in cinfachcr Weise nur durch die tautomere Form der 
II2S03 erklaren, primiir entsteht II2S 02, welche mit einem uuveranderten PI2S03-Mol. 
unter Austritt von W. H2S 02—S 02 bildet. Dic Doppelbindungen der bciden
S-Atome liiBt sich leiclit spalten z. B. bei Einw. von Aldchyden, dabei entstehen 
Gemischc von Aldehydycrbb. von II2S 02 u. IIjSO .̂ (Schwefel- u. Stickstoff-Studien

Ch. Courtot und R. Geoffroy, Sulfonierung des Fluorens. Durch Einw. yon 
Chlorsulfonsiiure auf Fluoren entstclit Fluoren-2-sulfonsaure, silberglanzeudeBlattchcn,
F. 154—155°, Chlorid F. 164°, Amid F. 211°. Der Nacliweis der 2-Stellung der 
SOjII-Gruppe in dieser schon friiher von I I o d g in so n  u. Ma t t h e WS (Journ. Chem. 
Soc. London 43 . 163 [1883]) dargestellten Vcrb. wurde auf folgendcm Wege er- 
bracht: Mit KMn04 entstand ein Sulfofluorenon, K-Salz goldgelb, Sulfochlorid
F. 192°, Osim citronengelb, das iu der NaOH-Schmelze bei 300° Oxydiphenylcarbon- 
saure (I.) gab, F. 206°; beim Beliandcln mit konz. II2S 0 4 entstand aus I. Oxy- 
fiuorenon (II.), rot, F. 211°, beim Erhitzen mit CaO p-Oxydiphenyl, F. 161°, Acetyl- 
deriy. F. 87°; demnach befindet sich die S03II-Gruppc auch in p-Stellung zur Di-

phenylbindung. Die Fluorenmonosulfonsiiure gclit bei Einw. von Chlorsulfonsiiure 
oder konz. II2S04 iiber in Fluoren-2,7-disulfonsaure (vgl. J. SCHMIDT, R e t z l a f f  u. 
I I a id , L ie b ig s  Ann. 3 9 0 . 210; C. 1912. II. 1212), die durch Osydation Ubergeht 
in Fluorenondisulfonsaure, Diehlorid F. 321°, Osim citronengelb; aus diesein Keton 
entsteht durch Alkalischmelze Dioxydiphcnylcarbonsaurc, F. 280° (korr.), die durcli 
Abspaltung von C02 ubergeht in p,p'-Dioxydi2>heiiyl, F. 274° (korr.), Diacetylderiy.,
F. 163—164° (korr.). DaB eine Umlagerung der S03li-Gruppcn bei der Alkali
schmelze nicht stattfindct, ergibt sich daraus, daB beim Erhitzen von Fluorenon
disulfonsaure mit PC15 2,7,9,9-Tetrachlorfluoren entsteht, das ident. ist mit dcm yon 
J. S c h m id t  u. W a g n e r  (L ie b ig s  Ann. 3 87 . 160; C. 1912. I .  1116) iiber 2,7-Dinitro- 
fiuoren erlialtenen Tetraclilordcriy. (C. r. d. l’Acad. des sciences 178. 2259 bis

Herbert Joseph Seymour King, Unte>-suchmigen iiber Chromammine. Teil I. 
Sal ze von Nitro- und anderen Farbsloffen. (Ygl. Morga n  u . R in g , Journ. Chem. 
Soc. London 121. 1723; C. 1923 . I. 1276.) Die 1. c. in ihrem Yerh. gegenuber 
Kobaltamminsalzen untersuchten Nitrofarbstoffe (Pikrinsiiure, Dipikrylamid, 2,4-Di- 
nitro-a-iiaphthol u. seine 7-Sulfonsaure) yerhalten sich gegeniiber Chromammin-

N a II -C = S 0 2= 0  +  HjN—C8H5 =  N aH O =SO £-N —C8n s.

1924 . 242—49. Sep. v. Yf.) J o s e p h y .

\
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salzen ebenso wio 1. c. beschrieben. M it sd. W. werden aus den IIexamminsalzcn
3, aus den Pentamminsalzen 2 N il, rasch abgespalten unter B. von Cr(OII)a, das 
iibrige NH3 wird langsamer abgegeben. Das K-Salz des Nitrosó-fi-naphthols ver- 
halt sich gegen Chromamminsalzc ebenso, wie friiher (vgl. Morg a n  -u. S m it h , 
Journ. Chem. Soc. London 119. 704; C. 1921. III. 614) gegen Kobaltammine. 
Hexammincliromisalz u. Alizarin bilden kein n. Salz, sondern nur Monoderiv.; das
2-Hexamminchromializarinat ist weniger bestiindig ais die entsprechenden Salze der 
Nitrofarbstoffe, denen das Iicsamminchromisalz der Pikraminsiiure in seiner Be- 
stiindigkeit gleicht.

Y e r s u c h e .  C h lo ro p en ta m m in ch ro m isa lzc  d e r  N itr o fa r b s to f fe :  
Pikrat, [Cr(NII3)5Cl](C„II20,N 3)2. dargestellt wie die folgenden Salze durch doppelte 
Umsetzung yon Chloropentamminehromichlorid -j- NII,-Salz der Saurc; aus h. W. 
orangefarbene Nadeln; bei 140° werden nur 0,25-Mol NII3 abgegeben. — Dipikryl- 
amid, [Cr(NILJ),jCl](C12H 10 ]2N;);2, amorphe, karmoisinrote Verb. — 2,4-D initro-u- 
naphtholsalz, [Cr(NH3)5Cl](C1()H50 6N2)2, 6I-I20, ziegelrot, amorpli, 3 Mol W. werden 
bei 110° abgegeben. — 2,4-Dinitro-u-naphthol-7-sulfonat, [CrCNH^CiyC^IIjOsNaS).,, 
4H 20 ,  hellgelbe Nadeln, bei 100° werden 2ILO abgegeben. — IIexam m in-  
ch ro m isą lze : Pikrał, [CrtNH^JCCijHjOjNay, gelbe Nadeln, die anfanga 2‘/2 'Mol 
ILO enthalten, die beim Stehen im Yakuum iiber P30 6 abgegeben werden. — Di- 
pikrylamid, [Cr(NH3)J(C12H4Oi2Nr)3, 22/2II20 ,  scharlachrot amorph.— 2,4-Diniłro- 
u-naphtholsalz, [Cr(NH3)8](CI0l i 50 6N2)3, 8 ILO, ziegelrot, amorpli, 4H20  werden boi 
100° abgegeben. 2,4-Dinitro-ce-naphthol-7-sulfonat, [Cr(NH3U (C 10H4O8N2S)3, 1211,0. 
liellgelbe Nadeln, bei 100° werden 10H20  abgegeben; 2std. Kochen mit W. fiihrt 
zu fast yollstandiger Abspaltung yon N1I3 unter B. von Cr(OII)3. — S a lze  des 
2,3,6 - T r i n i tr o p h e n o 1 s : Chloropcntamminkobaltisak, [Co(NH3)5Cl](C0II2O?N3)2, aus
2, 3, 6-Trinitrophenolkalium -j- Chloropentamminkobaltrichlorid, hellscliarlachrot, 
amorph. — Hexamminćhromisalz, [Cr(NH3),)](Cl,II20 ;N;j’l:), orangefarben; wird bei 
100° rot, danaeh dunkelbraun unter Zers. — IIexamminchronii-l-nitroso-ft-fiaphthol, 
[Cr(NH3)l1](C,0HaO.!N)3, 4 l l 20 , griin. amorph; mit sd. W. wrird in 45 Min. allea N1I;1 
abgegeben, wobei daa Cr-Salz des Nitroao-^-naphtliola entsteht; Cr(OII)3 wird nicht 
gebildet. 3std. Erhitzen auf 100° entfcrnt ebenfalls NH3 yollstSndig. — 2-IIexammin- 
chromi-l,2-dioxyanthrachinon, [Cr(NH3)a](CuH j04)3, 3’/2 H2 O, aus IIexammincliromi- 
nitrat -f- Di-K-Salz des Alizarins; yiolett, wss. Lsg. rotlichyiolett, durch HCl zers. 
in .freies Alizarin. NH3 wird nur nach langem Kochen mit W. yollstiindig ab
gegeben. — Hexamminchromipib-amat, [ O r ^ y j i i iC ^ d ^ i) , ,  seliokoladenbraun, 
wss. Lsg. rot, Lsg. in konz. II2S04 braun, in NaOH rot; durch konz. HCl Zers.; 
mit sd. W. werden leicht 3 NR, abgespalten unter B. von Cr(0II)3. — JIydroxo- 
pentamminkobaltisah der 2 , 4 - Dinit.ro - u -naphthoł - 7- sulfonsaurc, [Co(NH3)5O Iil • 
(C10H 1O8N2S)2, 3 ILO, durch Zugeben der aus Aąuopentamminkobaltichlorid -f- 
feuchtom Ag20  erhaltenen IIydroxydlsg. zur Sulfonsiiure; orangefarben; bei lOO” 
wird nur 1ja des W . abgegeben. — JIydroxopentamminehroinipikrat, [Cr(NH3)50II] • 
(C8II20 7N3)2, 2‘/2H20 , gelbe Krystalle; W. wird nach liingerem Stehen im Yaknum 
iiber P20 5 abgegeben, ebenso 2% NH3. — łIydroxopentammhickromisaIz des Di- 
pikrylamids, [CrCNH^OII^C^HO^N,),, H20 , hellscliarlachrot, amorpli. (Journ. 
Chem. Soc. London 125. 1329—37. London, Univ.) H aberland.

G. Bruni und T. O. Levi, 1łeaktionen ciniger substituierter Guanidine mit Schwefel. 
Ebenso wie die ais Vulkanisationsbeschleuniger wirksamen substituierten Thioharn- 
stoffe liefern auch die in gleichęr Weise ycrwendbaren phenylierten Guanidine mit
S bei 260—270° Mercaptobenzołhiazol (vgl. Bhuni u . R o m a n i, Giorn. di Chim. ind. 
ed appl. 3. 351; C. 1921. IV . 1276). Erhitzt man Diphenylguanidin mit S in sd. 
Anilin unter RiickfluB, so Anilinobmzothiazol offenbar nach der Gleichung:

72* .
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/N H -C 6H , v
C =N H  +  S =  CaH4< £ > C  -  NH-C6H5+  NH3.

\N !I • C6H5 b
(Gazz. chim. ital. 54. 398—401. Milano, Soc. Ital. P i r e l l i . )  S p ie g e l .

G. Bruni und T. G. Levi, Einigc Reaktionen fur Synthcsen des Benzothiazols 
und seiner Derivatc. Die Rkk., nach denen sich der Benzothiazolkern bildet, 
kiinnen eingeteilt werden in: I. Yorgiinge, bei denen eine aromat. Substanz Ein- 
flussen, die zum Scblusse eines S-haltigen llinges fiihren kiinnen, z. B. Oxydationen 
unterworfen wird (1-Mcthylbenzothiazol aus Thioacetanilid, 1-Anilinobenzothiazol
aus Thiocarbanilid, Mercaptobenzothiazol aus Phenylsenfol u. S). —  II. Vorg;inge,
bei denen freier S auf S-frcie N-haltige aromat. Yerbb. einwirkt (Benzotliiazol selbst 
aus Dimethylaniliu, B. des Dehydrothiotoluidins). Eine ncue Entw. in II. brachten 
dic gleichzeitigen Entdeckungen yon B r u n i  u . R o m an i (ygl. auch vorst, Ref.) u. 

/ B e d f o r d  u . S e b r e l l  (Journ. Ind. and Engin. Chem. 14. 25; C. 1922 . II. 883) be- 
trcfFs der Bedeutung von Benzotluazolderiw. fiir die Vulkanisationsbeschleunigung. 
M e rc a p to b en zo tliia z o le . Mercaptobenzothiazol wird auch aus Monophcnylbi- 
guanid, CaHs-NH-C(: N1I)-NII-C(: XII)-KII,, durch Erhitzen mit S erhaltcn. Bei 
der B. aus den phenylierten Guanidinen entsteht yiel NHa, weniger H2S. Es ent- 
stelit ferner mit S aus Phenylcyanamid, CJI--NII-CN. Die friiher von B r t jn i  u .  

R o m an i bcobachtete Entstchung aus Methylenanilin u. S yerliiuft nicht so einfach, 
wie frulier angenommen. Das Hauptprod. dabei ist zuniiclist Thiocarbanilid, das 
Mercaptobenzothiazol entsteht dann sekundar aus diesem oder aus Anilinobenzo- 
thiazol (vgl. unten).

A n ilin o b c n z o th ia z o le . Das Anilinobenzothiazol entsteht analog wie aus 
Diphenylguanidiu (vgl. yorst. Ref.) auch aus Monophenylbiguanidin bei Erhitzen mit
S in Anilin unter RuckfluB in selir guter Ausbeute, in gleicher Weise auch aus 
den aromat. Thioliarnstoffen, ohne daB hierbei B. von Mercaptobenzothiazol nach- 
gewiesen werden konnte. Bei Verwendung anderer Losungsmm. vou nahestehendem 
Kp. (Naphthalin, Cumol, Cymol) wurde zwar auch HjS entwickelt, konnte aber 
kein krystallin. Prod. gewonnen werden. Es ersclieint danach zweifelhaft, ob der 
Vorgang mit Anilin nach Gleichung 1 yerlSuft. DaB Anilin sich an der Rk. be- 
teiligen kann, geht daraus horror, daB Anilinobenzothiazol mit guten Ausbeuten 
auch aus Monophenyl- u. Phcnyldimethylthioharnstoff' sowie aus Methylenanilin ent
steht, wofiir nur die Gleichungen 2, 3 u. 4 in Betracht kommen. Im letzten Falle 

/ N H - c 6H5 ' xr
1. C ^S  -f- S =  C J I ^ ^ C -N I I -C J L , - f  HjS.

\ n h - c 0i i 5 b
/ N H - c 8h 5 „

2. C = S  + S  +  CaIl5 .NH3 =  C6H4< ^ « N H - C 9Hs +  NH3 +  HaS.
'NHj b

/N I I -C 3H3 • N
3. C==S +  S +  C0H5 .]S7IIa =  CtSHl< ^ > C -N II-C 0H5+  NH(CH3)2+  H2S.

XN(CH3)2 b

4. C,IIS-N : CHj +  3S +  C0II5 -NH2 =  C J I ^ ^ C - N H - C J I ,  +  2H2S.

entsteht auch Benzotliiazol. Anilinobenzothiazol gibt bei Erwiirmen mit S im Rohr 
auf 300° kleine Mengcn Mercaptobenzothiazol, groBere bei gleiclizeitiger Ggw. von 
Anilin bei 270°. — Benzotliiazol hatte K p. 228—231° (230° nach Mo h la u  u . K r o h n , 
Ber. Dtsch. Chem. Ges. 21. 60) u. gab mit S bei 340° Mercaptobenzothiazol. (Gazz. 
chim. ital. 54. 402— 10. Soc. Ital. P ir e l l i .) Sp ie g e l .

Gilbert T. Morgan und Charles Raymond Porter, Einmrkung von Selen- 
tetrachlorid auf Di- und Triketone. Selenphenylacetyl- und fi-Phenylpropionylacetone. 
(Vgl. M organ, D rew  u. B arker, Journ. Chem. Soc. London 121. 2432; C. 1923.
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III. 218.) Das Cu-Salz der m-Phenylacetylacetons reagiert mit SeCl4 unter B. von 
Selen-co-phenylacetylaceton (la bezw. b; x =  1) u. 3-Clilor-ro-phenylacetylaceton nach 
der Gleiehung:

Das Cu-Deriv. des ^?-Phenylpropionylacetons -f- Se Cl, geben Selen- fi-plienyl- 
propionylaceton la  bezw. b; x =  2). Beide Selenderiw. I. (x =  1 , x =  2) geben 
bei der Red. mit HJ die Diseleiwerbb. Ha bezw. b (s =  1 u. s  =  2), die beim' 
Beliandeln mit HCN iibergehen in die Selencyanide I l ia  bezw. b (x =  1  u. x =  2).
— Einw. Yon SeCl4 auf Diacetylaeeton fiihrt unter Abspaltung von  Se zu 3,5-Di- 
chlor-2,6-dimethylpyron, das durch Einw. von Ba(OH)2, welclie infolgc intermediarer 
Aufspaltung zu Diclilordiacctylaceton (IV.) iibergeht in 3 -Chlor- 5 -acetyl-4 - oxy-2- 
methylfuran (V.).

V ersu e lie . Cu-Salz des m-Phenylacetylacetons, aus Bzl. licllblaue Nadeln, Zers. 
bei 223—224°. zu brauner M. — Selen-iti-phcnylacctylacetcm, C22H20O4Sc,! (la bezw. b, 
x = 1 ) ,  durch Zugabe des yorigen zu SeCl4 in Chlf. (bei 0°). Rohprod. nacli 
Waschen mit A. u. A. aus Chlf., Bzl. oder Eg. (worin 11.), liellgelbe Tafeln, an 
Luft rot werdend, Sintern bei IGI0, F. 1G4—165°, 11. in Aceton, unl. in W ., A. u. 
A.; keinc Fiirbung mit FeCl;1, mit w. NaOTI oder Siiuren Abscheidung von Se. Dic 
bei der Rk. abfallcnden A.-A.-Waachwiisser wurden eingedampft u. mit PAe. ex- 
frahiert; durch Schuttcln mit Cu-Acetat bieraus Cu- Yerb. des 3-Chlor-co-plienylacetyl- 
acetons, C22H2()0 4Cl2Cu, 11. in organ. Mitteln; das Cu-freie Keton liicratts war ein 
farbloses, nicht erstarrendes Ol. — Diselenbis - 03 -phenylaceiylaceton (IIa bezw. b; 
x === 1) aus I. in W. -\- A. suspendiert -j- 30o/oig. IIJ; aus der iitli. Lsg. beim 
Konzentrieren im Vakuum orangegelbe Krystalle, die bald olig werden; sie geben 
intensive Rotfiirbung mit FeCl3; Cu-Deriv. braun, Zers. bei 150—152°. — Cyanselen- 
aj-phenylacetylaceton, C12Hu0 2NSe (Ilia  bezw. b; x =  1), aus II. gel, in IICN -f- A.); 
aus PAe. Nadeln, F. 63—64°; verwandelt sieh allmiihlich in roten Teer; unl. in 
W ., 11. in organ. Mitteln; mit FeCI3 dunkelrote Fiirbung; Cu-Deriv. hellgrun. —

C-CII,
C ^tC H JrC A

S e = S e
la. Ó C-CO[CH2]x.C0H5

Ib. O C-CO-CH.

C-[CH2]x.C0H5
c i i 3

c - c h 3 C-CCH^-CA

Ha. Ś c = S e Hb. S c = S c
HO Ó-CO-CH,HO C-C 

C ■ CHa

C-COtCHji-CoIIs

CO IAr.

i 1
I lia . Se— CN CH3-COJI Ci i

C[CII2]X-C0II6

CII3 -CO-C OH 
H lb. Se— CN O
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fi-Phcnylpropionylaceton aus ^-Phenylpropionsaureiithylester in Bzl. -f- Na -|- Ace
ton, naeh 12-std. Stehcn Zcrs. mit Eiswasser, Ausschutteln mit Bzl.; wss. Lsg. mit 
CII3COOTI neutralisiert u. mit Cu-Acetat gcschiittelt; bei iibersehiissigem Cu-Acetat 
fallt ein Gemisch der Cu-Salze des genannten Diketons u. der /9-Phenylpropion- 
sJiure aus; trennbar durch Extraktion mit Bzl., worin letzteres weniger 1. Cu-Salz 
des /?-Ph('iiylpropionylaeeton3 , C2 iH20O4Cu, aus Bzl. hcllblaue Krystalle, F. 157 bis 
159°; hieraus fi -Phenylpropionylaceton, Kp. 10 164—166°, p  - Ńitrbhenzolaipderwat, 
C18H ,A N 3, aus Aceton, A. oder Eg. dunkelgelbe Nadeln, F. 131—132°, wl. in 
l ’Ae. — Aus dem Cu-Salz in Chlf. -|- SeCl4 ( '/ 2 Stde. geschiittclt) nacli Waschen 
mit A. -f- A. aus der Wasclifl. 3 -Chlor - j3 -phcnylpropioni/laceton, farbloses 01; Cu- 
Dcriy., C.>4II24 0 4Cl2Cu, aus Bzl. -j- CC14 hellgriine Krystalle, Sintern bei 191°, 
F. 194—196°. Unl. in A. ist Selen-{J-phenylpropionylaceton, C21II240 4Se2 (I., x =  2), 
aus Bzl. hellgelbe Blattchen, Sintern bei 128°, F. 141—142°; keine Farbung mit 
FeCl3. — Diselcnbis-(3-plienylpropionylaceton (II.; x =  2), aus vorigem -j- HJ, ent- 
stelit teilweise aucli bei yoriger Rk.; Cu-Deriv. F. 152—153°. — Cyanselen-ft-phenyl- 
propionylaceton, C13H 130 2NSe (III., x — 2), aus PAe. Nadeln, F. 59—61°, 11. in 
organ. Mitteln; mit FeCl3 Rotfiirbung; Cu-Deriv. grimlichgelb. — 3M-Dichlor-2,6- 
dimethylpyron, C7IT0O2Cl2, durch Schiitteln von Bariumdiaeetylaceton (4 Mol.) mit 
SeClj (5 Mol.) in Chlf. (bei —10°), aus Bzl. weiBe Nadeln, F. 148—150°, ohne Ver- 
anderung destillierbar, 11. in organ. Mitteln auBer PAe. Gegen Sauren zicmlich 
bcstSndig, mit Alkalien u. Ba(OH)2 Zcrs. — 3-Chlor-5-acetyl-d-oxy-2-methylfuran} 
C7II70 3C1 (V.), aus vorigem -f- li. Bą(0H)2, aus Pac. Nadeln, Sintern bei 80", 
F. 83—84°, wl. in W ., 11. in organ. Mitteln; 11. in w. NaOH, hieraus Na-Salz; mit 
sd. IIN03 wird Cl abgespalten; Cu-Deriv., Cu(C7Hg0 3C1)., , 1. in Chlf. u. Bzl., wird 
bei 170° braun, Zers. bei 255—260°. — Trichlordiacety lace ton, C7H70 3C13, entstand 
bei dem Yers., Y. durch direkte Chlorierung von Ba-Diacetylaecton darzustellen; 
Tius PAe. Nadeln, F. 105—106°, gibt keine Farbung mit FeCl3. (Journ. Chem. Soc. 
London 125. 1269—77. Birmingham, Univ.) H a b e r l a n d .

E. P. Kohler und Charles F. H, Allen, 5-Ketonitrile und ikrę Bezichung zu 
cyclischen Yer&indungen. III. (II. vgl. K o h l e r  u. S o u t i i e r ,  Journ. Americ. Chem. 
Śoc. 44. 2903; C. 1923. III. 491.) Vff. lagern Bcnzylcyanid an Benzalacetophenon 
u. erhalten 2 stereoisomere Ycrbh. der Formel I.; dic daraus durcli Behandlung mit 
alkoli. IICl erbaltenen Ester (F. 150° u. F. 139°) gaben bei der Verseifung dic 
gleichc Siiure, u. zwar die, welchc dem Ester vom F. 139° entspricht. Die beiden 
isomeren Yerbb. (I.) lassen sich in Chlf.-Lsg. leiclit ineinander umwandeln u. gelien 
in Eg.-Lsg. in das Tetrahydropyridinderiv. (II.) iiber. Da das niedriger schm. 
Nitril (I.) u. Vcrb. (II.) bei der Vercsterung mit methylalkoh. IICl dieselben Verbb. 
liefern, miissen sie eine iihnliclie Konfiguration haben. Das niedriger schm. 
Isomere (I.) gibt bei der Behandlung mit Br nur cycl. Verbb. (III. u. IV.), wiihrend 
aus dem hoher schm. Nitril (I.) fast ausschlieBlich Bromyerbb. mit offener Kette 
entstehen. Verb. (IV.) ist in den meisten Fallen das einzige Prod. der Bromierung 

I. II. III. p T1
C*U5 .CH.CII2 .CO.C9H5 ___C0H5 * CH—CH—C • C0HS CaH5 -C -C H 2- C < 5 sIj 15

CaHj.CII-CN C6H6 .C H -C O -N H  C0Hs.Ó—CBrrsSf
CII C-CGII5 V. . VI.

C6H5 . C < f f T \ N  C6H5 .CHCH2COC4H5 _  C8H5 .C H -C I1.C 0C 8H5

°C8II3V - C B r  W -Ó B r C N  ^  C0H ^ C N

vn. C6H5CHOH—C(CN)(C9Hł)CHsCOC6II5 

C,jH5 • CH—CII • CO C0HS C0H6 • CH—CH • COC8H6

SHjCOjCC^CN ‘ ' ''C(C02CH3)2
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der niedrig schm. Yerb. (T.). Aus dem holier selim. Nitril (I.) bildet sieli (IV.) ge- 
legentlich in kleinen Mengen; gewohnlich cntstelien 2 stereoisomere a-Bronwerbb. 

' der Formel (V), die bei der Behandlung mit alkal. Reagenzicn 3 isomere Cyclo- 
propanderiw., (VI.) liefern. Gegeniibcr schwachcn Basen sind diese bestiindig; 
beim Koehen mit K-Acetat werden 2 dieser Verbb. in die dritte umgewandelt; 
alkoli. KOII yerwandclt alle 3 Verl)b. unter Ringoffnung in die Oxyverb. (VII.). 
Zum Vcrgleich .wurde festgestellt, daB die Yerbb. (VIII.) u. (IX.) auch gegeniibcr 
schwachen Basen sehr cmpfindlich sind; schon durch M^OCIL,^ wird der 
Ring gesprengt, wiihrend Verb. (VI.) noch unter diesen Umstitnden nicht an- 
gegriffen wird.

Exp er im en t e l l  cs. Verb. I., C23H18ON. In eine auf den Kp. erwiirmte Lsg. 
von 208 g Benzalacetophenon u. NaOCH, (1 Mol.) in 750 ccm trocknem CH.,OH 
liiBt man unter Riihrcn 120 g Benzylcyanid im Laufe von 5 Min. zuflieBen, kocht 
noch 15 Min. u. siiuert mit 65 ccm Eg. an. Die beim Abkiihlen in einer Kiilte- 
niisehimg abgeschicdene Krystallmasse wird abgcsaugt, mit A. gcwaschen u. mit 
800 cem A. zur Trennung von der trimolekularen Vcrb. (s. u.) ausgckocht. Durch 
fraktionierte Krystallisation aus A. u. schlieBlich aus ClI.,011 werden die beiden 
Stereoisomcren (Prismen) getrennt. Verb. vom F. 118". Aus wenig CII3-OH auf 
Zusatz von W. — Yerb. vom F. 109". Die Loslichkeit in h. u. k. CII3pH  ist fast 
dicselbe. — u,ft-Diphenyl-y-benzoylbiUlersaurc)nethylester, C^II^Oj. Aus den Nitrilen 
in CII3OII mit HCl. Aus CII3-OII Nadeln vom F. 150" (aus Verb. vom F. 118°) 
u. F. 139°. — cc,ft-Diplienyl-y-bcnzoylbuttcrsaurc, C28H20O3. Durch Verseifung der 
Nitrile nieht zu crhalten. Durch Hydrolyse der Ester mit Alkalien. Aus CHaOII 
Nadeln, F. 239°. Liefert reesterifiziert den Ester vom F. 150°. — Trimołekularc 
Yerb., C33II310 2N. Nebeuprod. bei der Darst. yon (I.); durch Einw. yon alkoh. 
KOII auf die Nitrile (I.). Wl. in A.; aus Chlf. mkr. Nadeln, F. 257°. — 2-Keto-
3,4,6-tńphehyltetrahydropyridhi, C23II1()ON (II.). Eine Lsg. von 20 g Nitril (F. 118°) 
in 300 ccm Eg. bleibt nach Sattigung mit trocknem HCl unter Eiskiihlung 2 Tage 
sich selbst iiberlasscn (Zimmertcmp.). Aus CII3OH Nadeln, F. 173°. Unl. in KOH; 
entfiirbt Br; geht durch Behandlung mit CII3O II-} -HCl in den Ester vom F.139" 
iiber. — 2-Oxy-3,4,6-triphenylpyridin, C23H„ON. In Eg. mit NaN02. Prismen, 
F. 263°. — 2-Brom-3,4,64riphenylpyridin, C!3H16NBr (IV.). Zu 5 g Nitril (F. 109") 
in h. Eg. fiigt man ein wenig Br, setzt die Lsg. dem Sonnenlicht aus u. gibt dann 
eine Lsg. yon 2,5 g Br u. 5 ccm Eg. langsam zu der sd. Lsg. (20 Min.), Aus A. 
Nadeln, F. 110°. Sil. in A., Chlf. u. sd. A., mśiBig 1. in k. A. u. Eg. — 2-Butoxy-
3,4,64ripl\enylpyridin, C27II25ON. Aus C ll3OH Nadeln, F. 94°. — 2-Brom-3,4,6-tri- 
phenylr6-oxydihydropyridin, C23U laONBr (III.). Bei der Bromicrung des Nitrils 
(F. 109") in Chlf. ais Nebeuprod. — Aus CII30H  Nadeln, F. l6o°. — Benzonl, 
C30H22O2NBr. A us CII3OII Stfibćhen, F. 137°. — a-Brom-u,()-Diphenyl-y-benzoyl- 
butyronitril, C23II18ONBr (V.). 30 g Nitril (F. 118°) in 100 ccm Chlf. werden
bromiert (s. o.); die Lsg. wird dann noch 20 Min. lang gekocht. Durch CII3OH 
wird die n ie d r ig e r  schm. Vcrb. extrahiert. Aus CH3OH, F. 131°. F. des Iso- 
meren 172°. Beide krystallisieren in Tafeln. Bei der Behandlung mit Eg. -f- HCl 
geht die Verb. vom F. 131° zuniichst in das Isomere u. dann in 2-Brompyridin 
iiber. — Oyclopropanverbb. von den FF. 143, 172 u. 178°, Ca3H,7ON (VI.). Eine 
Lsg. von 10 g Br-Verb. (V.) u. 20 g geschm. K-Acetat in 50 ccm trocknem CII3OII 
kocht man 5 Stdn. auf dem Wasserbad. Man scliiittelt mit W. durch u. fiigt dann 
A. liinzu. An der Grenzschicht scheidet sich nach dem Sehutteln die Vcrb. vom 
F. 172° ab. Aus Bzl. oder Eg. Prismen. Beim Verdampfcn des A. bleibt die 
Verb. vom F. 143° zuriick; aus CH3OH Prismen. — Die Verb. yom F. 178° bildet 
sich bei liingercm Erhitzen mit K-Acetat, auch aus den anderen beiden Isomcren 
in CHsOH-Lsg. Aus Essigsiiure Nadeln. Dest. bei 275° (29 mm) fast ohne Zers.
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iiber. — Die 3 Cyclopropanderiyy. werden mit Zn-Staub u. Eg. leicht zu den 
Nitrilcn (I.) reduziert, u. zwar liefert dic Yerb. vom F. 172° das Nitril vom F. 109° 
u. dic beiden anderen das Isomcre. — S-Cyan-8,y-diphenyl-y-^ybutyrophen0l, 
CjjHjjOjN (VII.). Man erhitzt 5 g Cyclopropanderiy., in 60 ccm CIi3OII suspendiert, 
mit 1 g KOH in 4 ccm W. (5 Stdn.). Auf Zusatz yon W. fiillt ein bald erstarrendes 
dickes 01. Bei Anwenduug der Verb. vom F. 172° liegt der F. bei 156° — aus CII3OII 
Nadeln —, wahrend dic beiden anderen Isomercn ein Prod. yom F. 218° — aus 
Eg. Nadeln — liefern. Sie lassen sich leicht iucinander umwandeln. Letztere 
Verb. ist swl. in A., miiBig 1. in Aceton u. Essigestcr, 11. in E g .' — Acctat,
C,5II2i0 3N-IT20 . A us CH3OII - f  W. Nadeln, F. 121°. Dic wasserfrde Form, 
durch ErwSrmen mit CII3C0C1 crhalten — krystallisiert in mkr. Tąfeln, F. 142°. 
a-Phenyl-a-cyan-a,fi-dibenzoylathan, C23II170_,N. Durch Oxydation mit Cr03 in Eg. 
Aus CIljOII Prismen, F. 206°. — a-Cyan-ft-benzoyl-ft-benzalpropioiisauremethylester, 
CG1I6CII=;C(COC01IS)—CII(CN)C00CII3n C ,,1H 1, 0 3N. Man schiittclt 15 g der Verb. 
(VIII.) mit einer Suspension yon Mg(OCH3)3 aus 6  g Mg u. 100 ccm CII3OII bei 
Ggw. einer Spur IIgCl.2 20 Min. u.-gieBt dann in eine Mischung von Eis -f- IICl. 
Aus CII301I Prismen, F. 104°. Red. in Aceton-Lsg. KMn04; lagert aber nicht Br 
an. (Journ. Americ. Chem. Soc. 46. 1522—34. Cambridge [Mass.].) Sonn.

‘ J. Lindner, Mara Djulgerowa mul Alfred Mayr, Verlauf der Chinaldin- 
synthese beim fi-Aminotetralin. Vff: priiften das Verh. von fi-Aminonaphthalintetra- 
hydrid (fl-Aminotetralin) bei der Chinaldinsynthese. Sie fanden, in Ubereinstimmung 
mit der theoret. Annahme, daB in diesem Falle, im Gcgensatz zu hydrierten 
Chinolinderiw. (vgl. J. L in d n e r ,  Monatshcftc f. Chemie 42. 421; C. 1922. III. 723) 
die Bk. im zweifachen Sinnc erfolgt, nach dem Schema:

Vers uclie. Mit B-Aminoietralinclilorhydrat ((■j-Benzoylaminotclralin, C„H 17NO, 
Nadelchen aus A., F. 167°). Chinaldinsynthese mit 2-facher Menge rauchender IICl 
u. 23jt Mol. Acetaldehyd unter Eiskuhlung u. nachlicrigcm Erwiirmen auf dem 
Wasserbad. Aufnahme mit A., dabei Absonderung einer zahen, dunklcn in Bzl. 1. 
Ilarzmasse. Die alkoli. I-sg. neutralisiert. Beim Abdunsten von A. Sclicidung der 
entstandencn Base von der wss. Fl.„ diesc mit Bzl. ausgeschiittelt. Dcst. bei 190 
bis 220° im C02-Stroin u. ycrinindertcm Druck. Destillat rotlich, zfijifl., nur zum 
Teil krj’stallisicrt. — Reinigung der Chinaldinbasen durch Pikratfiillung; sie geben 
auch Fiillungen mit K2Cr20 7, IIgCl2, SnCl2, IIJ, II3P 04, K|FeCy0. Das Pikrat wird 
in salzsaurer oder alkoli. Lsg. gefiillt. Hellgelbe Pliittcheń u. Nadeln aus h. A., 
dann Losen in Clilf. u. Fallen mit yiel CCI,. T rcn n u n g  der b e id en  B asen .
1 . durch yerschicdenc Loslichkcit der Pikrate in sd. W.; 2. durch Uber- 
fuhrung der Pikrate in Bromide u. wiederholtcs Auskochcii mit Bzl., worin 
sich hauptsaclilich das Bromid der linearen Base (II.) lóst; 3. durch yerschicdenc 
Loslichkcit de* Halogenide in einem A.-A.-Gemisch. — 5,6-Tctramethylenchinaldin, 
CUH,*N (I.); Durch Zers. des Pikrats mit NH3. Aus PAe. farblose Krystalle, 
F. 57°. — Chlońd C.JI^N-IICl. F. 240°. Nicht hygroskop. — Bromid, C14II15N-IIBr. 
Nicht hygroskop. Feine Nadeln aus A.-A., F. 220°. — Cliromat. Orangcfarbig, 
spiiter braun. Mit HgClj gibt I. eine lichte, kiisige Fallung yon mkr. Nadeln. — 
Ferrocyanid, (CnH^Nj.jKjHjFeCy,; (?), sehr feinkrystallin. — Pikrat, auch in sd.
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H20  nur in Spuren 1., desgleiclien in A. zu 1 —2%, P. 190°, lichtgelbe Nadeln. — 
6,7-TetramethylcncMnaldin, CUI115N (II.), ebenfalls aus dem Pikrat. Weicbe Kry- 
stallmasse, sil. in organ. Losungsmm., swl. in W. Aus alkoli. Lsg. Abscheiduug 
von Ó1 bei ILO-Zusatz, F. 45°. — Chlorid, C,4II,SN*HC1. Aus li. Bzl> farblosc 
Nadelchen. Ilygroskop. F. 209—212° (Dunkelfarbung). — Bromid, C14H 15N • HBr, 
kurze Nadeln, F. 212° (Dunkelfarbung). Nielit liygroskop. — Mit Sublimat gibt II. 
weiBe Fiillung. — Feirocyanid, (C14H I6N)2K2H2FeCy6 (?), schwach grungelber Nd. — 
Pikrat, in li. W. etwas mehr 1. ais das der Basc I., in h. A. wie das vou Base I.,
F. 206°. Nadeln, im Gegensatz zum Pikrat von I. hiiufig an den Enden einfaehe 
oder doppelte Absehriigung. — K o n s t itu t io n sb e s t .  Durch Ubcrfiihrung von I. 
mittels Dehydrierung in das fl-Naphthochinaldin (vgl. von Braun u. Gruber, Ber. 
Dtscli. Cliem. Ges. 55. 1710; C. 1922 . III. 554) durch Dest. im COa-Strom bei ca. 
700° vom F. 81,5—82°. — Pikrat, F. 218°. (Monatshefte f. Chemie 44 . 337—48. 
Graz u. Innsbruck, Univ.) Tennenbaum.

R. Lesser und R. W eilJ, iiber selenlialtigc aromatische Yerbindungcn. VI. 
(V. vgl. L e s s e h ,  S c h o e l l e r ,  Ber. Dtscli. Chem. Ges. 47 . 2510; C. 1914. II. 935.) 
Vom Selenoxanthon (I.) wird ein beąuemeres Verf. der Darst. angegeben. In dem 
Additionsprod. vou Chromsaure ist das Selcnoxauthoii bereits oxydiert, so daB die 
Additionsverb. eine solche an das Selenoxydxanthon (II.) yorstellt, das Spaltungs- 
prod. des ehromsiiurehaltigen Korpers aber Selenoxydxantlion sclbst war. Vom 
reaktionsfiihigen Chlorselemplicnol-o-carbońsdurecklorid, C l■ S e • CaH, • CO • Cl, werden 
eine Anzalil Umsetzungen mitgetcilt.

L c A < | ? > GcH* II. Ccl l 4<  >  CjHj

III. C8Hł<  g^ > N H  IV. C9H1< ^ > S  V. CcH , < ^ > S e

Selcnoxanthon (I.), Darst. aus Chlorselenophenol-o-carbonsaureclilorid mit A1C13 

in Bzl.; Krystalle (aus A.); F. 191—192°; gibt mit Chromsaure Verb. CVJJfsO.,Se■ Cr03) 
daraus mit Ammoniak das Sclenoxydxanthon, C13Hs0 2Se (II.), Krystalle (ajis A.); 
Zersetzungspunkt bei 236—237°; enthalt lufttrocken wechsclnde Mengen W. — Verb. 
CulI l0ÓSe\ aus Chlorselenophenolcarbonsaureclilorid, A1C13 u. Toluol; schwach gelb- 
liche Nadelchen (aus ]3zn.); F. 112—113°; werden von konz. IfaSO, mit orangegelber 
Farbę gelost. Es bleibt dahingestellt, ob ilethyl in fi1- oder in ^ 2-Stellung stelit.
— Benzoyknselenimid, C7II5ONSe (III.); aus dem Chlorid in Bzl. mit NH3; Nadeln 
oder auch Tafeln (aus A.); F. 234—235°; durch Impfcu lassen sich beide Formen 
ineinander uberfuhren, u. beide geben in alkoli. Lsg. mit FeCla Rotfiirbung. — 
Alkalisalze, in iiberscliussigem Alkali wl. seidengliinzende Nadeln; Chromsaure- 
additionsuerb. , CjII30NSe-Cr03. — Benżóylenselenacetylimid, C0lĘ p 2N Se; aus dem 
Imid mit Essigsaureanhydrid; perlmuttergliinzende Tafeln, dic sich von etwa 130" 
an gelb farben u. bei 172—174° sclim.; 1. in li. Eg. mit gelblicher Farbę, die beim 
Abkuhlen verschwindet. ~  Bcnzoylenselenmethylimid, CslI;ONSe; auś dcm Chlorid 
in Bzl. mit gasfórmigem-Metliylamin; auch aus dem Ag-Salz des Benzoylenimids 
init CII:I.) auf dem Wasserbad; diamautgliinzende Prismen von schwach gelblieliem 
Schimmcr (aus Bzl.); F. 159—160°. — Benzoylenselenathylimid, CfllI„ONS(!; Nadeln 
(aus Bzu. vom F. 90—100°); F. 102—103°. — Benzoylenselenphcnylimid, G13H0ONSo; 
aus dem Chlorid u. Anilin in A.; Nadeln (aus A.); F. 182—183°. — Benzoylen- 
selen-o-tolylimid, CuHuONSe; Stśibchcn (aus A.); F. 187—188°.— N,N'-Metliylendi- 
(benzoytenselenimid), C1:,H100 2N.,Se3 == CH2(C,H4ONSe)2; aus Selenimidkalium in 
Amylalkohol mit Mctliylenjodid; Nadeln (aus Nitrobenzol); F. 331—332°. — Ben- 
zoylenselensulfid, C,II4ONSe (IV.); aus dem Chlorid in Aceton mit im Krystallwasser 
geschmolzenem Schwefelnatrium; orangefarbene Prismen (aus Bzn.); F. 83—84°; 
konz. H2S 0 4 lost mit gelber Farbc. — Benzoylendiselenid, C,H40Se2 (V.); aus K2C03,
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HjSe u. dcm Chlorid in Aceton; rote Krystalle (aus Bzn.); F. 91—92°; konz. 
IL S04 lost mit gelber Farbo. — Dibeńzyldiselenid, [C,.II- • CH, ■ Se},; Darst. durch 
Schutteln von Benzylclilorid mit einer Lsg. von rotem gcfiillten Se iu krystallisiertem 
Schwefelnatrium; gibt mit IIX03 (D. 1,4) bcnzylselenige Saurc, C,II80 2Se =  CeH5- 
CHj• ScOjII; Tafeln; F. 122—123°. — C14H 140 4Sea- B l  +  2HsO; Stfibchen. — 
C14HI40 4Se2-Ca -)- 6 ILO; Tafeln. Dic Siiure gibt mit PC15 Dibenzylseleniddicblorid, 
C14II14Cl2Se =  (C0H.-CH2) : 2ScCl2. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 1077—82. Char- 
lottenburg, Techn. Ilochsch.) B l o c h .

R. Stolle und W. Becker, Uber N -Aminoisatin. (Vgl. N e b e r  u. K e p p le r ,  
S. (!53.) NP-Bcnzal-Na-i>henylhydrazin-Na-oxaJsaureclilońd, C^HjjOjNjCI (I.), aus 
Oxalylchlorid -{- Benzalphenylliydrazin in h. A.; aus A.; F. 110°; rniiBig 1. in A., 
11. in Bzl. Dic alkob. Lsg. triibt sich mit alkoli. AgN03-Lsg. langsam in der Kiilte, 
schnell in der Hitze unter Abscbeidung von AgCl. — Benzalplienylhydrazhioxal- 
saureanilid, C211I170 2N3, farblose Prismen, aus A., F. 200°; unl. in W ., wl. in A., 
11. in li. A. — I. gibt bei 150° oder mit A1C13 in CS.j N-Benzyli den a mi noisa tin, 
CijHujOaNj (IT.); zicgclrote Nadeln, aus Bzl. oder A., F. 147°; unl. in W., mii Big 1. 
in A., zwl. in li. A., leichtcr in Bzl.; 1. in k. NaOII oder NajC03, wird durch

C-COOI1
-,COCl-CO

I- I ć o  • I n . JCO
N • N : CH • CcH, N ■ N : CII • C,.1I,

Sauren wieder ausgefiillt. — N-Benzyliden-o-hydrazińobenzoesdure, C14IT120 2N2, aus 
bcnzylidenaminoisatiiisaurem Na (aus II. -f- NaOH) mit IL 02. — II. gibt in konz. 
HGt u. Wasserdampfbebandlung Indazolcarbonsaure-3, C8H0O2Na, Nadeln, aus W., 
F. 258° (Zers.); entsteht auch ais Nebenprod. bei der Darst, von IT. mittcls Al Ol,. 
— 1-Acctyldcrw., C10II8O3N2, aus li. W ., F. 188°; wl. in k., 1. in li. W ., gut 1. in 
A., A.; dic Acetylgruppe wird in k. wss. Lsg. abgespalten. — II. gibt in natron- 
alkal. Lsg. auf dcm Wasserbade Phenyl - 3- dnnolincarbonsaure - 4 , C15II,00 2N 2 (III.), 
gelbe Bliittchen, aus A., F. 244° (Zers.); 1. in A., unl. in W., A. (Ber. Dtscli. Chem. 
Ges. 57. 1123—24. Heidelberg, Univ.) BusCH.

K. Harpuder und H. Erbsen, Untersuchungm zur „Loslichkcit der JIarns(iurc“. 
I. Verfolgt man die Abhiingigkeit der Losliclikeit der Harnsiiure von der Bk. ex- 
perimentcll in yerschiedenen Puffergemischen systemat., so ergibt sich, daB dic er- 
mitteltcn t)bersattigungsgrcnzwerte von der Art der Puffersiiure nicht yollstiindig 
unabhiingig sind. Durch Reclinung zcigte sich, daB in Phosphatpuffern Gcmischc 
von Harnsiiure u. Urat entstehen, in denen die Menge der gcl. freien Harnsiiure 
von der [H‘] unabhiingig u. anniihernd konstant ist u. sich in der Ilohe des ersten 
Loslichkeitswertcs hiilt, wiihrend die gebildeten Uratinengen von der konstanten 
Konz. der freien Harnsiiure u. der [H ] abliiingen u. ais deren Funktion olinc 
Biicksicht auf den ecbten Loslichkcitswcrt mit steigcndcm pg zunehmen. Walir- 
scheinlich ist diese Abhiingigkeit prinzipicll allgcmeingiiltig u. gesctzmiiBig fiir d;is 
Zustandckommen u. die Konz. iiborsiitt. Uratlsgg. (Biochcin. Ztschr. 148. 344—54. 
Kici, Med. Klin.) W o l f f .

Karl Harpuder, Untersuchungen zur „Losliclikeit der Harnsiiure'1. II. (I. vgl. 
vorst. Kef.) Die Loslichhaltung einer ubersiitt. Jlonouratlsg. liangt von der Ggw. 
undissoziierter Harnsiiure u. Diurat ab, ist daher erst yon einem bestimmten pn 
aufwiirts, >  6,7—6 ,8 , moglich. Die Loslichhaltung des Harnsiiurckompleses in sauren 
Essigsaure- u. Milchsiiuregemischen wird auf Tjbersiittigung undissoziierter Ilarn- 
saure zurUckgefulirt, die von den Puffersiiuren abhangt. Auch Nichtelektrolyte u. 
Kolloide yermogen die Loslichhaltung des Harnsiiurekomplexes zu begiinstigen. 
(Biochem. Ztschr. 148. 355—69.) W o l f f .



1924. II. D. Or g a n is c h e  C h e m ie . 1103

Hermann Leuchs und Carl Taube, Uber die Einioirkung von Halogen auf 
Kakothelin und verwandłe Korper. (Uber Strychnosalkaloide, XXXXII.) (XXXXI. 
Vgl. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 56. 2-172; C. 1924 . I. 671.) Die Behandlung von 
Kakothelin mit Br in W. bei 20° fiihrt zu einer Yerb. C11H 13OaN3Brr  (I), stern- 
formige Nadeln, die aus KJ in der Kiilte J frei niaeht, mit sd. W. Brompikrin 
abspaltct u. mit S02 die Kakothelinbase nicht regeneriert, sondern das Bromliydrat
C.nH230sN3-H Br-6H 20  liefert, aus n-IIBr 3—6 -seitige Bliittchen, 11. in k. W., dar
aus jedoch baldige Abschcidung der freicn Aminosiiurc in Nadeln oder Prismen. 
Die wss. Lsg. gibt in der Kiilte mit A gN 03 nur Trttbung, erst in Ggw. von IIN 03 

fiillt AgBr; die li. wss. Lsg. mit AgN03 Abschcidung yon Ag. Die Aminosiiure 
gibt ein wl. Chlorhydrat u. Nitrat. Das Bromliydrat wird beim Trocknen bei 100 
bezw. 20° im Yakuum, ferner von sd. W. unter Entw. yon 1 Mol. CO, zu der 
Yerb. C.10lI130 AN3-IIBr abgebaut. Je nachdem man dcm Kakothelin o- oder p-clii- 
noide Struktur zuerteilt, wiire in I  die Gruppe II  oder III  anzunehmeu. Demnacb 
inuCtc die Sćiure von Ilanssen, C10H22O0Ni, die bei Einw. vou 3 Br2 auf Kakothelin 
in der Hitze unter Abgabe von CO« u. Brompikrin entsteht, ais eine j'-Aldehyd- 
siture gemiiB IV oder ais U - Ketosiiure gemiiB V aufzufassen scin. Wahrend die
2 COOII-Gruppen bereits nacligewiescn worden sind, konnten bislier keinc An- 
haltspunktc fiir die Anwescnhcit einer CO-Gruppe gefunden werden. Analog vcr- 
hiilt sich Methyllcakothelin, das mit k. Br-W. die Yerb. C,2,7f,;)Oli]\rzBr,2 CHABr liefert, 
klcinc gelbe Prismen. Daraus mit S 0 2 dic Vcrb. C2lH„sOaN3CII3B r , SpicBe, 11. in 
li. A ., CH3OH, W ., Vcrh. gegen AgNOa wic bei der cntspreclicnden Verb. aus 

COII

NOd > q

V R < f^ c -c o —co2h

Kakothelin. Daraus beim Trocknen oder mit sd. W. unter Verlust yon C02 Yerb. 
C20H23OaN3Cn3B r , aus W. mit Aceton gelbe Bliittchen. — Auch das Niirochinon 
der Bnuńnsulfonsaure I  (vgl. Ber. Dtsch. Clicm. Ges. 56. 502; C. 1923. I. 952) 
rcagiert mit Br in der Kiilte zu der Yerb. C2lir23On NsSBr.21 die bereits bei Behand- 
lung mit S 0 2 1 Mol. C02 abgibt unter B. von C^H^OgN^S (VI) (fruher ais 
C2lH23O0N3S beschricbcn). Bei stiirkerer Red. (Sn -|- UC1) wurde aus dcm Brom- 
korper das salzsaure Amin C.tl}H,3O^N3S- JICl■ -iII,2O crlialtcn, indem gleiclizeitig mit 
dem Ubergang N 0 2 — ->- NH,, 1 Mol. W. yerlorcn gelit gemiiB:

—NHHÓjC-------- > — N—CO— +  II20.
Die daraus mit Na-Acetat in Freiheit gesetzte Aminosiiure krystallisiert aus 

200 Tin. h. W. in Prismen. Aus VI entsteht mit Br ein krystallisicrtes Prod. 
CjpHjjOjlOaSBrj, oder C20H25O10N 3SBr2. — Chlor greift Kakothelin u. Methylkako- 
thelin in ganz anderer Weise an wrie Br. Es entstehen zwar formal ahnliclie 
Verbb. C.^lI^OdNjCl;, u. C22H260 8NSC12, die indessen viel bestiindiger ais die Br- 
Korper sind. Die erstc bildet gelbe Bliittchen, mit 3 Mol. Kry stal lw., in organ. 
Losungsmm. kaum 1., wl. in k., zl. in h. W.; mit AgNOs (auch in Ggw. yon HN03) 
in der Kiilte keine Fiillung, crst in der Hitze AgCl u. Ag. Nitrat aus 3-n. HNO„ 
Krystalle mit 11120 , 11. in W ., dann Abschcidung der Base. Die 2. Verb. kry
stallisiert aus 20 Tin. w. W. in Tafeln oder Prismen mit 511,0. Nitrat aus 3-n. 
HNOa, Nadeln. Beide Substanzen geben erst nach langerem Kochen mit W. Chlor- 
pikrin, regenerieren mit SOa nicht die Nitrochinone oder Hydrochinone, lassen sich
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damit aber auch nielit in Ggw. yon HBr in die aus den Br-Korpern gewonnenen 
Bromhydrate uberfiihren. Yff. nehmen daher salzartige Bindung des einen Cl u. 
Anlagerung von HOC1 an den Chinonkem gemiiB Y II an. (Ber. Dtsch. Chem. 
Ges. 5 7 . 1092— 98. Berlin, Uniy.) O h l e .

Tomihide Shimizu, Studien iiber die teilweise Bromierung des Phlorrhizins. 
Durch yorsiehtiges Eintragcn der berechneten Menge Br in gekuhlte (Kaltemischung) 
methylalkoh. Lsg. von Phlorrliizin wurde, bei Zusatz yon W. ausfallend, krystalli- 
sicrende Substanz von Zus. eines Dibrotnphlorrhizins, C2lII22O10Br2, gewonnen, Nadeln 
(aus W .), Sintern 130°, F. 180° (Zers.), 11. in CH.,0, A., Essigester, CsIIn -OH u. 
Pyridin, wl. in li. W., in A. u. Chlf., in chem., physikal. u. physiol. Eigenscliaften 
dem Phorrhizin selir iilinlich. (Beitr. z. Physiologie 2. 235—38.) S p ie g e l .

E. Wedekind und R: Krecke, iiber das Scnegenin (Senegeninsaure), das End
sapogenin aus Radix Senegae. Aus dem Sencgin, dem Saponin aus Radix Senegae, 
einem gelbweiBen Pulyer, wurde durcli etwa 1-std. Kochen mit 5°/gig. I12S 0 4 das 
Prosapogenin in Flocken abgeschieden, dieses mit 3%ig- HC104 aufgeriilirt u. im 
Autoklayen 2 Stdn. auf 140° erhitzt u. dieses wiederholt, bis in der Fl. kcine 
Zuckerabspaltung melir festzustellen war. Der in li. A. gel. trockcne Riickstand 
lieferte mit li. Eg. auf Zusatz von li. W. das Endsapogenin in Form von Nadeln. 
Fiir dieses Endsapogenin wird der Name Senegenin b ezw .,’ da es Sśiurecliarakter 
hat, Senegeiiinsćiure yorgcschlagen. Es ist eine gesiitt. Siiure von der Zus. C20H440 0, 
wenn man die Erfahrungstatsache zugrunde legt, daB die meisten Endsapogenine 
26 C-Atome enthalten, F. unscliarf bei 272°, 11. in A., Aceton u. A., unl. in W., 
drelit die Ebene des polarisierten Lichtes nach reelits ([«]„ 0,1568 g gel. in 10 ccm 
A. =  —f-38,26°), geht bei der Acetylieruug nach der Analyse u. Verseifung wahr- 
scheinlich in eine Diacetglverb., iiber, SpieBe aus verd. A. vom unscharfen
F. 214°, gibt mit Diazomethan einen Dimethylester, scliwaeh doppeltbreehende Nadeln 
aus h. verd. Mcthylalkohol vom F. 206—208°; [«]D fiir Methylalkohol —(-32,09°. — 
Danacli enthiilt das Senegenin zwei alkoh. Hydroxyl- u. zwei Carboxylgruppen, u. 
seine Formel wfire aufzulosen in C24H40(OH)2(CO2H).,. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 
1118—20., Hann.-Munden, Forstl. Ilochscliule.) BLOCir.

A. Heiduschka, iiber Keratin. V. Mitteilung. (IV. Mitteilung ygl. Ztselir. f. 
physik. Ch. 126 . 2 6 1 ; C. 1923. III. 312.) Zusammenfassender Yortrag iiber die 
llydrolyse von Keratin. (Ztselir. f. angew. Ch. 37. 4 8 1 — S2. Dresden.) J u n g .

E. Biochemie.
G-. W. Scarth, Adhćision von Protoplasma an der Zclhóąnd und Agenzien, welche 

dies verursachen. Vf. besclirćibt Fiille yon abnormaler Plasmolyse (an Spirogyra), 
bei welcher das Protoplasma teilweise oder yollstiiudig in Zusammenhang mit den 
Zellwanden bleibt u. welche yerursacht wird yon 2- u. 3wertigen Kationen. Yon 
Auionen wirken nur Chromat- u. Bichroinat-Ionen. II-Ion beeinflufit die Wrkg. 
der 3wertigen Ionen. Unterhalb (auf der alkal. Seite) des krit. Punktes (pjj 4—5) 
bewirken die 3wertigen Ionen Protoplasmaadhiision proportional ihrer Flockungs- 
kraft fiir negatiye Kolloide; oberhalb sind sic unwirksam. Wasehen mit W. kclut 
den Effekt um. Mcthylcnhlau ycrhindert bei Swertigen Ionen dic Adhiision. — Yf. 
schreibt im Gegensatz zu anderen Autoren ( F l u r i ,  Flora 99 . 81 [1909]; Szucs, Jalirb. 
f. wissenschaftl. Botanik 52 . 269 [1913]) diese abnormale Plasmolyse der Adhiision 
zwischen Zellwand u. Protoplasma zu, die auf elektr. Anziehung beruht. (Trans. 
Proc. Roy. Soc. Canada [5] 17. Sekt. V. 137—143. 1923. Montreal, Univ.) K i e lh O f e r .

W. A. Crozier, Eine Mitteilung iiber die Reaktion des ■ Protoplasmas. Unter 
Verwendung yon Bromthymolblau, das ungiftig ist u. in yiele Zellen (Paramaecium usw.) 
unter dilfuser Fiirbung einclringt, fand Yf. bei pg des Mediums == 7,3 dic Farbung
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des Protoplasmas dcutlich saurcr Bk., pn =  6,7 oder weniger entsprechend, bei 
Opalina sogar =  6,2. Aucli boi Neryenzellen von Dipterenlarvcn u. Epithelzellen 
vom Mitteldarm der Inaekten lag pH auf der sauren Seite. (Proc. of tlie soc. f. 
exp. biol. and med. 21. 58. 1923. New Brunswick, R u t g e r s  coli.; Ber. ges. Physiol. 
25 . 283. 1924. Bef. B r e s s l a u .) Sp ie g e e .

E 3. P f la n z e n p h y s io lo g ie .  B a k te r io lo g ie .

Th. Sabalitschka, Uber die Emahrung von Pflanzen mit Aldeliyden. V. Mit- 
teilung: Mnflup des Formaldehyds auf dic Funktion pflanzlićher Enzyme. (IV. vgl. 
Biocliem. Ztsclir, 145. 373; C. 1924 . II. 61.) Auf keimende Erbsen- u. Gossypima- 
samen wirkt 0,13%ig. HCIlO-Lsg. bemmend bis keimungshindernd; Fliederzweige 
werden selbst durch 4%ig- IICllO-Lsg. nicht am Treiben yerliindert, sondern nur 
etwas verzogert; die Vergitrung von Glucose durch lebende Ilefe wird durch
0,3%ig. HCHO unterbunden, durch Konzz. zwischen 0,3 u. 0,005% nur yerzogert. 
HCHO ist also niclit allgemein ais Bcizmittel fiir pflanzliehe Lebensyorgange an- 
zusehen. (Biocliem. Ztschr. 148 . 370—82. Berlin, Univ.) W o l f f .

D. Bach, Verschiedenheiten der Wasscrstoffioncnkonzentration im Verlauf der 
Assiniilation der Ammoniaksalze slarker Sauren durch Aspergillus repens De Bary. Im 
Gegensatze zu Aspergillus niger, der starkę Siiurekonzz. yertriigt u. NI 1,01 aus- 
gezeichnet ausnutzt, ist dieses fiir den nicht so siiurebestandigen Asp. repens nur 
ein mąCiger Niilii-stoff. Es ergab sich, daB dies durch den EinfluB der infolge 
Frciwerdens yon IICl gesteigerten [II'] bedingt ist. Schaltet man diese Steigeruug 
durch geeignete Mittel aus, indem man yon hoherem Anfangs-pu des Mediums aus- 
gelit oder diesem Puffersubstanzcn zusetzt, so wird die Ausnutzung des NH4C1 ge- 
steigert. (C. r. d. 1’Acad. des sciences 178. 2194—95.) S p ie g e l .

W inifred E. Brenchley, Die' Wirkiwg von Bor auf das Pflanzcnwachstum, 
Leguminosen (besonders Vicia faba) lassen sich nicht immer in Wasserkulturcn 
aufzielien, sie kriinkeln nach kurzer Zeit, die Bliitter fallcn ab, das Innere des
Stengels wird schwarz. Alle diese Erscheinungen treten nicht ein, wenn die
Nshrlsg. eine Spur Borsaure enthiilt. Um n. Waclistum zu erhalten, geniigt schon 
die Zugabe yon 1 Teil Borsiiure zu 2 ł /2 Millionen Tcilen Niihrlsg. (Brit. Medical 
Journ. 1924 . II. 9—10. Bothamstcd Expcriment. Station.) H a b e r l a k d .

P. Metzner, Zur Kenntnis der pholodynamischen Erscheinung. III. Mitteilung: 
Uber dic Bindung der wirksamen Farbstojfe in der Zelle. (II. ygl. Biocliem. Ztschr. 
113. 145; C. 1921. I. 582.) Nach Vcrss. an Paramaecium caudatum u. aucli bei Col- 
pidicn gehort Fluorescein zu den am wenigsten wirksamen Farbstoffcn der Fluo- 
resceingruppe; aucli bei Konz. 1:4000 lieB sich kein Absterben durch Lichtwrkg.
erzielen, aber schone pliototakt. Rkk., dic zu einer zeitweiligen Anhaufung im
Lichtfeld fiiliren. Uranin wirkt noch schwachcr. Eosin dagegen hat sehr kriiftige 
Wrkg. u. kann je nach Liclitstiirke u. 0 2-Zufuhr plotzliclies Absterben, negatiye 
oder positiye Rkk. bewirken. Noch intensiyer wirkt Eryłhrosin, am stiirksten in 
diescr Farbstoffgruppe aber Bose bengale. Pyronin ruft deutliche negatiye Plioto- 
taxis lieryor. Rliodamin B  wirkt wieder stiirker; Colpidien sterben bei Belichtung 
in 1:4000 sofort, Paramaecien dagegen nur langsam; spater negatiye Phototasis. 
Safranin T  wirkt nur schwach, Uhnlich Phenosafranin-, Ncutralrot hat gute photo- 
dynam. Wrkg., bei Methylenblau sind zum Absterben in der Liclitfalle Konzz. 
yon 1:10000 erforderlich. Magdalaruł ist sehr wirksam in 1:4000, Acridinrot 
induziert schwachcre Sensibilitiit. Bei Krcsylechtviolett ist induzierte Photokinesis 
zu beobachten; die in ihrer Bewegung behinderten Tiere beginnen nach einer be- 
stimmten Zeit der Belichtung (0,5—1 Sek.) plotzlich mit n. Geschwindigkeit u. n. 
Richtung dayonzuschwimmen. 2,7-Antrachinonsulfosaures Na wirkt erst bei er- 
hohter Lichtintensitat negatiy phototakt. Dichloran/hraceiidimlfosaures Na wirkt
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stark pliotodynam., die Wrkg. ist abcr auf dic auBersten blauen u. yioletten 
Strahlen bcschriinkt. Phycoerythrin ist schwach pliotodynam. akt. Meist treten 
negative, seltener positiye phototakt. Rkk. auf. Der wirksamc Anteil der Farb- 
stoffe tritt in allen FSllen in melir oder weniger reversibler (adsorptiycr) Bindung 
in die Plasmahaut ein u. besitzt dort ein nachweisbar von der Lsg. yerschiedcnes 
Spektrum. Sowohl Absorptions- ais auch Fluorescenzspektrum sind je nach Art 
des Farbstoffcs melir oder weniger weit nach dem roten Ende des Spektrums 
liin verselioben. Die Bcsonderheiten der Absorption u. Fluorescenz der Farbstoffe 
im lebenden Organismus machen wahrscheinlieh, daB dic Bindung hauptsachlich 
an Phosplmłide, yielleicht auch an Tyrosin oder tyrosinhaltige Proteinę erfolgt. Das 
Wirkungsspektrum ist ebenfalls nach Rot verschoben; die Verlagerung erfolgt also 
im gleichen Sinne wie die Absorptionsverscliiebung. Wirkungs- u. Absorptions- 
spektrum verlaufen anniihernd proportional, deckcn sich jedocli nicht ganz. Das 
Wirkungsspektrum weist yiclmelir konstant eine noch weitere Verlagerung nach 
dem roten Ende zu auf. Die Ursache dieser „Wirkungsdifferenz" ist noch zu dis- 
kutieren. Die pliotodynam. Erselieinung bcrulit also auf Innenwrkg. u. die hier- 
durch liervorgerufenen Reizerfolge sind den Lichtwrkgg. auf lichtempfindliche 
Zellen verwandt. (Biocliem. Ztschr. 148. 498—523. Berlin, Uniy.) WOLFF.

Walter Strauli, TJber die Verwendbarkeił des Peptonum siec. Riedel fiir bakteńo- 
logischc Znoećke. Das genannte Priiparat lieB gegenuber Pepton W lTTE kcine Nach- 
tcile erkennen bei Wachstum zahlrcicher Bakterien, B. von FarbstofF aus Prodi- 
giosus- u. Pyócyaneuskulturen, B. von Indol durch Choleravibrionen u. Colibacillen, 
von Gas in Traubenzuekerbouillon durch Golibacillen u. Anaerobier, hamolyt. Wrkg. 
von Streptokokken auf Blutagar, sowie bzgl. antigener Funktioncn (Agglutinations- 
fiihigkeit von Typhusbacillen u. Clioleravibrionen, Komplementbindungsrk. mit 
diesen). Auch die B. von Toxin bei Diphtheriebacillen scliien nicht gescliwiicht 
zu werden. (Zentralblatt f. Bakter. u. Parasitenk. I. Abt. 62 . 142—43. Berlin, 
Univ.) S p ie g e l .

Fritz von Gutfeld, Die Eignung verschiedener Peptonprdparate fiir beśtimmte 
bakteriologische Zwecke. Das nach St e u s in g  (Wicn. klin. Wchschr. 32 . 858; C. 
1919. III. 723) hergestcllte Pepton hat sich ais Zusatz zu den gewóhnlichen Niihr- 
boden gut bewiilirt, nur in der Eijkmansclien Lsg. zum Nachweis fiikaler Ver- 
unreinigungen in W. nicht. Hierfiir zeigte sich von allen gepriiften Ilandelspeątonen 
nur das Wittesclie geeignet. Es ergab sich, daB man auch hierzu brauchbares 
Pepton aus billigem Materiał (erstarrtem Pferdeserum, Pferde- u. Mensclienblut- 
kuclien) durch trypt. Fermente in schwach alkal. Lsg. gcwinnen kann. Ais ge- 
eignetes Fcrmentpriiparat erwies sich Pankreałin der C h em isch en  F ab rik  
R h en an ia . Das in Wurfel yon ca. 1 cm Seitenlange zerschnittene, yorher mit 
etwas W. ca. 20—30 Min. im Autoklayen bei I/6 Atm. Uberdruck gehaltene Materiał 
wird mit Leitungsw. gewaschen, mit 1—2facher Menge W. aufgekocht, nach Ab- 
kiihlung oline Zusatz von Alkali mit Pankreatin yersetzt, nach 24std. Einw. bei 
46° die FI. filtriert u. sterilisiert; die Reste konnen nach grundlichem Waschen u. 
neuem Zusatz von Pankreatin noch 2—3mal benutzt werden. Das so gewonnene 
Prod. ist auch fur sonstige Ilerst. von Nahrboden ais Ersate des Wittepeptons ge
eignet. (Zentralblatt f. Bakter. u. Parasitenk. 1. Abt. 62 . 143—48. Berlin, Ilaupt- 
gcsundheitsaint der Stadt.) Sp ie g e l .

Torahiko Ikoma, Die Bcdeutung der Reaktion fur Gonokokkennahrbodcn 
(Ciłronensaurenahrboden). Auf den iiblichen alkal. Nahrboden (Ascites- u. nament- 
lich Serumagar) gedcihen manche Gonokokkenstamme schlecht bezw. gar nicht. 
Durch Zusatz von organ. Siiuren, besonders Citronensaure (0,4 ccm n. Siturelsg. zu 
100 ccm) zum Nahrboden konnen sie zu uppigem Wachstum gebracht werden.



1924. II. E 6. TlEP.PHYSIOI.OGIE. 1107

(Zentralblatt f. Bakter. u. Parasitenk. I. Abt. 62. G1—64. Wien, Staatl. Serothera- 
peut. Inst.) Sp ie g e l .

A. Fernbach und N. Schiller, i)ber die Rolle der Reaktion des Mediums bei.
der elektiven Garung. Bei allen untcrsuchten Ilefcn fand sieli zu Beginn ilirer Einw. 
auf Invertzueker schnellerer Angriff der Lavulose ais der Dextrose, erst nacli Er- 
reichung eines gewissen, bei den einzelnen Ilefcn yerschicdenen Garstadiums 
Umkelir dieses Yerhaltnisses. Die Sonderstellung der Sauterneshefen, die nach 
den Unterss. von Ga YON u. DUBOURG yorwiegend Dextrose unyergorcn lassen, 
bestelit nur im Fehlen dieses Umschlages. Die elektiye Garung liiBt sich aber 
durch Anderung der [ l i-] modifizieren. Vermindert man in Versuchsreihen melir 
u. mehr die Aciditat bis zum Neutralpunkt u. weiter bis zur Alkalinitiit, so zeigt 
sich, daB bei einer gewissen, fiir die einzelnen Hefen wechselnden Bk. alle nach 
dem Sauternestypus wirken, also Liiyulose sehneller ais De.\trose yergiiren. Nur 
die Sauterneshefen selbst scheincn ihre Wirkungsweise nicht mit der Rk. zu łindern. 
(C. r. d. 1’Acad. des sciences 178. ‘2196—97.) Sp ie g e l .

B. Issatchenko, iiber die Sehicefelwasserstoffgdrung im Schwarzen Meer. Ais 
hauptsiichlicher Errcger dieser Giirung ersclieint nach den Beobaclitungen des Vf. 
ein kleiner Vibrio, die alle Charaktere der von B e i j e r i n c k  u. v a n  D e i .d e n  be- 
schriebenen Art Microspira aestuarii aufweist. Die B . des I12S erfolgt im Meere 
auf Kosten der Sulfate, wenigstens in der Ilauptsache, u. erfordert Ggw. einer 
sehr miiBigeu Menge organ. Niihrstoffs yom energet. u. piast. Werte der organ. 
Siiuren oder Aniinoyerbb. (C. r. d. 1'Acad. des sciences 178. 2201—6 .) S p ie g e l .

E5. Tierphyslologie.
E. Hekma, Die Fibringerinnung ais. Dehydratations- und Agglutumtionsprozcji 

aufgefafit. (Chem. Weekblad 21. 325—31.) S p ie g e l .
Alfred Neumann, Die eosinophile Gmndsubstanz des Blutes und ihre Darstel- 

lung. Untersućhungen iiber ihre Beschaffenheit und Eigenschaften. I. Mittcilung: 
Yorbemerkungen, Technik der Darstellung. (Vgl. P e t r y ,  Bioch. Ztschr. 38 . 92;
C. 1912. I. 927.) Die Darstellung erfolgt aus dem bei der Ileilserumgewinnuug 
zuriickbleibenden Pferdeblutfibrin, das besonders groBe eosinophile Granula ent- 
hitlt. Das Fibrin wird gewiissert, mit NaOII zur Quelluug gebraclit, mit Wasser- 
dampf eine gleichmiiBigc Suspension erzeugt; dann wird zentrifugiert, das Sediment 
in dest. W. aufgenommen, nochmals zentrifugiert; die mittlere Schicht, die sehr 
stajke Peroxydaserk. zeigt, ist stark eosinophil. Soli die Form der Granula er- 
lialten bleiben, so muB die Darst. modifiziert werden. Man erhiilt eine eigen- 
tunilieli granuliire, im hochsten MaBe gegen Siiuren und Laugen resistente, aus- 
gesprochen eosinophile, intensiy peroxydasepositive Substanz. (Biochem. Ztschr. 
148. 524—28. Wien, Staatl. serotherapeut. Inst) W OLFF.

E. Pribyl, V. Suk und J. Zlamal, Studium der Eiweifskorperkoagulatim in 
T>-opfen Y. Mitteilung: Uber den Einflu/i der Gattung, des Gesehlcehts und des
Alters von Tieren auf die Fallbarkeit des Blutse>~ums. (IV. ygl. CikAnek, IL w lIk  
u. KubAneck, Biochem. Ztschr. 145. 98; C. 1924 . I. 2280.) Die Fiillungsbilder 
des Pferde-, Rinder- u. Schweineserums untcrsclieiden sich im Umfange u. im 
Typus der gefiillten Fliiche. 2-mol. Milchsaure, 1-niol. neutraler JICIIO, 1,5-mol. A., 
in der Verdiinnung mit dest. W. u. bei pliysiol. Werten des pu fitllen Pferdeserum 
nicht, 0,6-mol. Chloralhydrat auBer bei den jungsten Tieren auch nicht. Das Altcr 
der Tiere hat einen EinfiuB auf die Serumfiillbarkeit. Mit zunehmendem Alter der 
Tiere sinkt beim Pferde die Wrkg. von CuSOit FeSOt , FąiSO ^, FeCl3, Cd(NOs)1> 
Pyrogallol, Sulfosalicylsdure ais Fiillungsmittel, beim Rinde die von FeS04, CuS04, 
Cd(N03)2. Diese Wrkg. wiichst beim Pferde bei Tannin, IIN 03, Phosphorwolfram- 
sdure, beim Rinde bei Fei (S04)3, I l g C l H N03, Phosphorwolframsiiure, Sulfosalieyl-
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siiure, TricMoressigsaure. Bei kastrierten Tioren ist dic Koagulation geringer ais 
bei nicht kastrierten bei Chromkalialaun, Triehloressigsiiure, Pyrogallol. (Biochcni. 
Zeitschr. 148. 529—40. Brunn, Tieriirztl. Ilochscb.) W o l f f .

R. Schnitzer und E. Rosenberg, Vergleichende Untersnckungen uber den Ein- 
flup des Serums auf die antiseptische Wirhmg des Bivanols im Reagensglas- und im 
Tierversuch. In vitro zeigte Riyanol bei Ggw. von Serum meist erbohtc Wrkg. 
gegeniiber Streptokokken, aber nicht immer erheblich, in einigen Fallen auch 
herabgcsetzte. Bei Behandlung subcutaner Streptokokkenpblcgmonc zeigte sich 
hingegen Riyanolserumgemisch fast immer erheblich schwiicher wirksam ais rein 
wss. Lsg. In einigen Tierycrss. mit in Serum gel. Riyanol traten „UnregelmaBig- 
keiten" auf, indem schwUchere Konzz. sich wirksamer zeigten ais stiirkere. (Dtsch. 
Ztsclir. f. Chirurg. 177. 325—42. 1923. Berlin, Inst. R o b e u t  K o c h ;  Ber. ges. 
Pbysiol. 25. 400. 1924. Ref. S c h n i tz e r . )  S p ie g e l .

Richard Prigge, Uber den Toxoiigehalt des Diphtheriegiftes. Darlegung, daB 
die iibliclic Bereclinung der Tosonmcngc aus der Elirlicbselien Formel nur bei 
yollstiindig gleichmaBiger Zus. des Toxin-Toxoidgebietes exakt ist, sonst nur nalierungs- 
weise zutrifft. (Zcntralblatt f. Bakter. u. Parasitcnk. I. Abt. 92. 39—40. Frank
furt a. M.) S p ie g e l .

T. E. "Woodward, Faktoren, die den Prozentgehalt des Fełtes in der Miłch be- 
einflussen. GenuB von Feigendisteln erniedrigt den Fettgehalt der Milcli von 
Ktthen. Diese Disteln haben hohen Gclialt an W., Ca u. Mg, welche Bestandteile 
aber auch bei cinseitiger Zufuhr den Fettgehalt nicht beinflussen. Zufuhr von taglich 
7—11 Pfund Leinsamen- u. Baimiwollsamenmclil oder Lcinol erliolite ihn, Zugabe 
yon Kleber zum Futter nicht. Muskelubung erhoht, GenuB yon h. W. erniedrigt. 
(Journ. of dairy science 6 . 466—78. 1923. Beltsyillc [Maryland], U. S. Dep. of 
agric.; Ber. ges. Physiol. 25. 314. 1924. Ref. G y O rg y .)  S p ie g e l .

J. F. Mc Clend.on und Cecilia Shuck, Das Vorhandensein antiophthalmischen 
Yitamlns und das Fehlen von antirachitiscliem Vitamin im getrockneten Sjiinał. (Proc. 
of the soc. f. exp. biol. and nied. 2 0 . 288. 1923. Minneapolis, Univ. t)f Minnesota; 
Ber. ges. Pbysiol. 25 . 321. 1924. Ref. v. S z i ly .)  S p ie g e l .

Harry E. Dubin und Casimir Funk, Untersuckungen uber die Chemie des 
Dorschlebertrans. I. Der Einfluf} der Hydńerung auf den Vitamingehalt. Nach 
katalyt. Hydrierung des Trans bei 55° nach P a a l  u. R o t h  zeigten die einzelnen 
Fraktionen in Fiitterungsverss. an Yitamin A-frei ernahrtcu Ratten bzgl. Schutz- 
u. Ileilwrkg. folgendes: Gesamtprod. (geruch- u. geschmacklos, F. 55°) in GnJ>en 
yon 0,1 g taglich schutzcnd u. lieilend bei Rachitis, alkoh. Extrakt (90 g aus 95 g 
gehartetem Tran) zu 0,25 g taglich unwirksam, Ruckstand yon diescr Extraktion in 
der 0,1 g Ilartfett entsprechenden Mengc wirksam. Wird aus dieser Fraktion 
(F. 30°) das Cholesterin, das an sich yollig unwirksam ist, entfernt, so wirkt der 
Rest in der 0,25 g Ilartfett entsprechenden Mengc. Gegen Xerophthalmie wurden 
mit den antirachit. wirksamen Fraktionen unbefriedigende Ergebnisse crhalten, docb 
zweifeln Yfi'. nicht, daB aucli das eigentliche Vitamin A in dem geharteten Tran 
enthalten ist (gutes Waehstum). (Proc. of the soc. f. exp. biol. and med. 21. 139 
bis 141. 1923. New York, Columbia Uniy.; Ber. ges. Pbysiol. 25. 319. 1924. Ref. 
W ie la n d . )  S p ie g e l .

Boris A. Ławro W, Stichstoffumsatz bei cinseitiger Ernahruftg. I. AusschlicBliche 
Haferernahrung fiihrt beim Ilulin zu Appctityerschlechterung bei fast uuycriindertem 
Korpergewiclit; N-Bilanz fast 0. Bei ausschlieBlicher Ilirsenahrung wird dic N- 
Bilanz sofort stark positiy bei etwa konstantem Korpergewiclit. Entbtilste Ilirse 
fiihrt bald zu N-Defizit, das sich taglich unter Absinken von Appetit u. Korper- 
gewicht steigert; spater treten die Erscheinungcn der alimcntaren Dystrophie auf. 
Ruckkehr zur nicht entbiilsten Hirse bessert den Zustand merklicli; nach 3 Tagen
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N-Glcichge wieli t, aber spiiter docli Tod. (Biochem. Ztschr. 148. 482—97. Iwanowo-

J. F. Mc Clendon und Jos. C. Hathaway, Jodstoffweclisel bei normaler Diat 
in Beziehung zur Vcrhiitung des Kropfes. (Vgl, Mc C le n S o n  , Proc. af the soc. f. 
exp. biol. and med. 20. 351; C. 1924. I. 1982.) Es wird gezeigt, daB das W. 
allein dic zur Aufspeiclierung des u. J-Bestandes der Schilddruse crforder]iclie 
Menge J nicht liefern kann, daB auch die Nahrungsmittel daran beteiligt sein 
miissen. Die gcbriiucliliclien Nahrungsmittel aus kropfreicher Gegend hatten weniger 
J ais solche aus kropfarmeren. Am meisten wurde in Milch von IIerbivoren u. in 
den Koriicrfriichten gefiuiden. (Proc. of (lic soc. f. exp. biol. and med. 21. 129.
1923. Minneapolis, Univ. of Minnesota; Ber. ges. Physiol. 25. 318. 1924. Ref. 
E. O p p e n h e im e r .)  . S p ie g e l .

John Olow, Sludien iiber die Umsełzungsgeschivindiglceit des Athylallcoliols beim 
Kaninchen. Der Abfall der A.-Konz. im Blute verlauft geradlinig. (Biochem. 
Ztschr. 148. 433—55. Lund, Med.-chein. Inst.) W o l f f .

A. Remond, H. Colombies und J. Bernardbeig, Untersuchungeii iiber das 
Cliolesterin. (Vgl. S. 492. 6 8 8 .) Es wird iiber Verss. berlchtet, nach denen die er- 
holite Verdauuiigscholesterin£iniie auch oline Mitwrkg. der Milz zustandelcommen 
kann, dieses Organ also, wenn es .selbst u. an der Erscheinung beteiligt sein sollte, 
darin jedenfalls leicht vertreteu werden, kann. (C. r. soc. de biologie 90. 1455 bis 
1456.) S p ie g e l .

Friedrich Thielmann, Ein Fiiulnisversuch mit Tńgonellin. Trigonelliu wird 
weder im Siiugetierkorper ( K o u lb a u s c h ,  Ztschr. f. Biologie 57. 273; C. 1912. i. 
275) noch durch faulendes Pankreasgewebe zu N-Mełhylpgridiii abgebaut. (Ztschr. 
f. Biologie 81. 208—10. Wurzburg, Univ.) W o l f f .

Kurt Oppenheimer, Die Ausscheidung von Scharlachrot durch die Leber. Nach 
Yerfutterung von Scharlachrot in Fett oder Ol liiBt sich in nichtgeschadigten Leber- 
teileu, nicht aber in geschiidigten, der FarbstofF in den kleinsten u. mittleren Gallcn- 
gsingen nachweisen, friiher u. reichlicher nach yorheriger Verfiitterung von Chole- 
steriu, am reichlicbsten, wenn dieses oder Desoxycholsaure dcm yerfUtterten 
Scharlaclirotol beigegeben war. Diese Zusiitze erhoheu auch dic Loslichkeit des 
Farbstoffs im 01ivenol. Da nur yereatertes Cholesterin sich mit Fettfarbstoffen 
fiirbt, bestelien die beobachteten roten Gallengangsausfullungen im wescntliclien 
aus solclien, die vital gcfiirbt sind. (Frankfurt. Ztschr. f. Patliol. 29. 342—56, 1923. 
Frankfurt a. M., Univ.; Ber. ges. Physiol. 25. 334. 1924. Ref. G r o l l . )  S p ie g e l .

W alter Mevius, Zur Chemonastie von Drosera rotimdifolia. I. Untersuclit - 
wird die Ein w. von Salzen auf die Tentakeln, d. li. ob Einbiegung erfolgt oder 
nicht. Die Na-Haloide wirken etwa gleichartig ein; bei scliwacher Lsg. erfolgt 
Einkruminung. Fiir die K- u. Na-Salze gilt bzgl. der Stiirke der Rcizung: N 0 3 J, 
Br, Cl >> S 04. In starken CaCla-Lsgg. lialten sieli dic Bliittchen ]>  14 Tage am 
Leben. (Biochem. Ztschr. 148. 548—65. Miiiister i. W ., Univ.) W o l f f .

D. v. Desed, Quelhtngmntersuchungen am Diinndarm. An Wachs befestigte 
Stiieke des Ilundediuindarni ąuellen in 7<u-n- Lsgg. von Salzen stiirker ais in isoton. 
Lsgg., in 1/io‘n- Lsgg- die Quellung fast gleicli wie in isoton. Lsgg. — Im all- 
gemeineu uimmt die Geschwindigkeit der Quellung mit steigender Konz. der Salze 
ab. (Biochem. Ztschr. 146. 328—35. Budapest.) M O lle r .

Paul Schulze, Yersuche zur Frage der Eiregbarkeitssłeigening durch Rohrzucker. 
Nacli Yerss. am Froschmuskel fehlt der Lfihmung durch isoton. Rohrzuckcrlsg. 
eine yorangeliende Erregbarkcitssteigerung. Entgegengesctzte Beobaehtungen sind 
nicht auf eine Wrkg. des Zuekers auf Zellmembranen zuriiekzufuhren, sonderu 
h;'ingcn mit seiner Natur ais Anelektrolyt zusammen. (Ztschr. f. Biologie 81. 
175—83. Wurzburg, Physiol. Inst.) W o l f f .

Wosnessensk [RuBland], Polytcclin.) W o l f f .

VI. 2. 73
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A. Gradinescu, 'Wirkung des Extraktes von Bryonia alba auf das Herz und 
den Blutkreislauf. Mit Pb-Acctat gercinigtes alkoli. Estrakt der Wurzcln, in groBen 
Doseu todlich, bewirkt ani Herzen Extrasystolcn, fibrinose lleizungen u. Tonus- 
abnahmen, liat yasokonstriktiye Wrkg., maeht ani kiinstlich durchstromten isolierten 
Froscliherzen yoriibergehende Vcrringerimg des Schlagyol. kardiomuskuliiren Ur- 
sprungs. Der Blutdruck wird Ycrmindcrt, steigt aber sofort wiedcr. (Buli. de la 
scet. scient. do 1’Acad. Eouinaiue 6 . Nr. 7—9. 1923. Bukarest, Plianuakol. Inst; 
Ber. ges. Physiol. 25 . 399. 1924. Ref. K a u ff .m a n n -L o s la .)  S p ie g e l .

M. Eisler und L. Portheim, Uber msulinartige Stoffe aus Bohnen und deren 
Wirkung auf den Kohlenhjdratstoffiocchsel. Bohnensamcn werden mit 65% ig- A. 
ausgezogen, das Filtrat im Yakuum vom A. befreit (,,Gesamtextrakt“), mit 8  bis 
.10 fachem Yol. A. yersctzt, wobei ein weiBer Nd. auftritt, der in physiol. NaCl-Lsg. 
gel. wird (,,Nd.“), das Filtrat abgedampft u. auch in NaCl-Lsg. aufgenonimen („alkoh. 
Riickstand“). Gesamtextrakt wie Rucksteind hemmcn dic Wrkg. von Speichel u. 
yon Takadiastase. Der Kohlenliydratstoffwechsel der Pflanzen scheint analog dem 
der Tiere beeiufluBt zu werden. Der „Nd.“ scheint am Kaninelien am wirksamsten 
zu sein. (Bioehem. Ztschr. 148. 566—72. Wien, Staatl. serotherapout. Inst.) W f.

C. Serono, E. Trocello und A. Cruto, Untersuehungeu iiber die physiologischc 
Wirkung des htsulinś. III. Mitfeilung. (II. vgl. S. 77.) Es wurden yerscbiedene 
Organextrakte auf autagonist. Wrkg. gegeniiber Insulin gepruft. Schilddriise wirkt 
liei yorheriger u. naehherigcr Darreichung antagonist. bzgl. Vcranderuug des 
Blutzuckergelialtes. Sie steigert diesen etwas, yerlangsamt u. yerliingert die Wrkg. 
des Insulins u. laBt ohne Auftreten yon Kriimpfen sonst todliche Gaben desselben 
ertragen. Kodeń, Ovarien u. Milz sind auch antagonist., aber weniger stark ais 
Schilddriise, der sie in Verliingerung der Insulinwrkg. iiberlegen sind. Leberpiilpc 
begiinstigt dic Krampfwrkg. des Insulins, deren Eintritt besclileunigend u. ihre 
Dauer yerlangernd. Zwischen der Krampfwrkg. des Insulins u. derjenigen auf 
den Blutzueker bcsteht kein dirckter Zusammenhang. — Yflt. ist es gelungen, das 
Insulin in festem Zusłande yon bober Keinlieit u. stfirkster Wirksamkeit ( 1  mg =  
3 klin. Einheiten) berzustellen. In diesem Zustande ist es sehr bestiindig. (Kassegna 
Clin. Terap. e Scienze aff. 23 . 119—22. Roma, Ist. naz. med.-farmacol.) S p ie g e l .

H. Penau und H. Simonnet, Eccperimenteller Pankreasdiabetes und Insulin. 
(Vgl. Journ. Phann. et Chim. [7] 2 8 . 385; C. 1924. I. 815.) Durch gecignete Er- 
niihrung u. Insulinbehandlung ist es Vff. gelungen, eine yollig pankreasloso Hiindin 
bisher 140 Tage am Łeben zu erhalten. Aus den Ergebnissen der liier yor- 
genommenen Unterss. ist yor allem die Bedeutung direkt assimilierbarer Kęlilen- 
hydrate in der Nahrung hen-orzuheben, ohne welche das Gcwicht stSndig sank. 
Bei kolilenhydratreicher Nahrung wurde das Tier mit tiiglich 1  physiol. Einheit 
Insulin pro kg im aliinentarcn Gleichgcwiclit gehalten, bei reiner Fleischkost ist 
im allgemeinen nur % Einlieit angemessen. Unter sonst gleiclicn Bedingungen 
reagiert das Tier stets fast ganz gleicbmiiBig auf dieselbe Insulingabe. Der liolic 
Zuckergehalt, der auBer in wenigen Stdn. des Tages bestand, schien an sich nicht 
storend. Beim diabet. Tiere findet wie bei Tauben unter des Vitamins B er- 
mangelnder Nahrung keine Vcrbrennung der Kolilenhydrate u. keine Erhohung 
des respirator. Quotienten nach parenteraler Z uf uh r von Glucose statt. Die tetani- 
formen Krisen der Yogelpolj-neuritis n. der lnsulinhypoglykamie scheinen auf 
gleichen Ursaclien zu beruhen. (C. r. d. 1’Acad. des sciences 178 . 2208 bis 
2211.) S p ie g e l .

Oscar Riddle, Hannali Elizabeth Honeywell und W alter S. Fisher, Neben- 
nicreiwergrofening durch starkę Insulindosen. N. Tauben ertragen auffallend groBe 
Insulinniengen. Die Nebennieren yergroBern sich nach holien Einzeldosen oder 
wiederholten geringercn Mengen. — Die Blutzuckersenkung durch holie Dosen
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wird allmiililich immer geringer u. auf den Fali folgt oft Ilypcrglykiimie. — Es 
scheint, daB dics zur gleiehen Zeit eintritt, wenn die Nebennieren an Gewicht zu- 
genommen haben. — Dic Rindc ist hyperplastisch gcwordeu. — M an  sollte daher 
aucli beim Mensclieu ubcrgroBe Insulindosen yermeiden. (Amcr. Journ. Pliys. 6 8 . 
461—76. Cold Spring Ilarbor.) M O l l e r .

E r n s t  Friedrich H iiller , Die Bedeutung der Ilaut fiir dic In&Ulinwirlaing. 
Bei intracutaner statt subcutaner Injektion bałt die Wrkg. des Insulins auf den 
Blutzucker des Kaninebens 4— 6  Stdu. an. Dic todl. Dosis gelit dabei in die 
Ilohe, ebenso die, welche Hypoglykamie mit Kriimpfen erzeugt. (Miineh. med. 
Wehschr. .71. 813—16. Hamburg.) MOl l e r .

S. Peskind, J. M. Eogoff und G. N. Stewart, Sesorpiton von Insulin vom 
Mastdarm aus. Bei Kaninehen bewirkt Insulinzufuhr vom Mastdarm aus in Blut, 
Serum oder W. die iibl. Symptome, doeli sehwitchcr ais subcutan. Beim Ilund 
wird es aber nicht vom Mastdarm aus resorbiert. (Amer. Journ. Physiol. 6 8 . 530 
bis 541. Western Res. Univ.) M O l l e r .

H. U. Hartmann, Uber das Verhaltcn der Blutlipoide unrnittelbar nacli Fett- 
zufuhr bei normalm und zuckerkrankcn Mcnschcn, mit und olme Anwendung von 
Insulin. Nach Einnahme von Traubenzucker erfolgt kcine Andcrung des Blut- 
lipoidgehalts, nach 50 g Butter u. 20 g Ilafermehl in der crsten Stdc. geringer An- 
stieg; nach 4 Stdn. ist die Norm wieder crreiclit. Diabetiker yerhalten sich 
ebenso. — Yorherige Injektion von 50 Einheiten Insulin iindert daran nichts. — 
In 3 von 4 Fallen senkte Insulin den Gesamtlipoidgehalt in geriugem Grade. (Bio- 
chcm. Ztschr. 146. 307—17. Zurieh.) M O l l e r .

A. J. Copeland, Eine vorlaufige Mitteilung iiber Cocain, Butgn, Tutocain und 
andere Lokalandsthetica. Die Ergebnisse yergleieliender Yerss. fuhren zu folgenden 
Schliissen: Fiir das Augc sind Cocain u. Butyn die besten AnSsthetica, Tutocain 
auch yerwendbar, Tropacocain, Nwocain u. Eucain fiir tiefe Aniisthesie nicht aus- 
reichend. Fiir die Nase sind Cocain u. Tutocain yerwendbar, fiir subcutane In 
jektion ist Noyocain ain geeignetsten. AuBer Cocain sclieinen Butyn u. Cocain fiir 
Verwendung in Gemischcn geeignet. (Brit. Medical Journal 1924. II. 41—44. Cam
bridge, Pharmacol. Lab.) S p ik g e l .

M. J. Mannheim, Die Scopolaminuiirkung in der Selbstbeobachtung. Nach 1 mg 
Scopolamin subcutan Hemmung der Drusensekretion, Trockenheitsgefiihl im Raclien, 
Erschwerung von Sprache u. Muskelbewegungen, taumelnder, atakt. Gang, sensible 
MiBempfindungen, Akkoniodationsstorungen, Yerschlechterung der intellektuellen 
Leistungsfiihigkeit, geringe Halluzinationen, massenhafte Illusionen, besonders Ge- 
siclits- u. Gehorstauschiuigen usw. bei erhaltenem PersonlichkeitsbewuBtsein. (Ztschr. 
f. d. ges. Neurol. u. Psychiatrie 89. 8—14. Koln, Univ.; Ber. ges. Physiol. 25. 
396. Ref. S c h O b e l.)  S p ie g e l .

Erik M. P. Widmark und N ils Y. Bildsten, Die Elimination des Methyl- 
alkohols und die Bedingungen fiir die Akkumulation desselben. (Vgl. W id m a r k  u. 
T a n d b e r g ,  Biocliem. Ztaclir. 147. 358; C. 1924. II. 711.) CHsOH wird nach Verss. 
an Kaninehen JiuBerst langsam eliminiert. Man kann daher oline merkliehen Fehler 
mit Diffusionsgleichgewicht rechnen, das walirscheinlich etwa 1 Stde. nach intra- 
yenoser Injektion eintritt. Die Ausscheidung erfolgt bei wiederholter Injektion 
unabhangig von der yorhandenen Konz. u. mit einer konstanten Menge pro Zeit- 
einheit. Bei Einzelinjektionen wird der nach einigen Stdn. wieder eintretende Ab- 
fall der Kurye durch eine yorubergehende Erhohung gestort, die walirscheinlich 
auf einer durch den CH3OH yerursachten Auslsg. irgendeiner fluchtigen, reduzieren- 
den Substanz beruht. Die AkkumulationsgroBe liiBt sieli bereclinen. (Biocliem. 
Ztschr. 148. 325—35. Lund, Med.-chem. Inst.) W o l f f .

73*
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D. Maestrini, Dic Wjrkiing des Athylalkohols auf die Herztatigkcit. Au isolicrton 
Ilerzcn yon Froschen u; Krotcu (I) u. Sehildkroten (II) fand Vf. boi schwachem 
Gelialte der Durchspuhuigsfl. an A. (1: 4000—1 : 8000 fiir I, 1 :1000—1 : 3000 fiir II)

■ vcrst;irkto Aktion der Priisystole u. Systole mit Erhóhung des Sclilagvol., in liolieren 
Kouzz. (1 :1000—1 ; 3500 fiir I, 1 : 500—1: 1000 fiir II) herabgesctzte Tiitigkeit des 
Yorliofs bis zu yollkommener Liihmung olme Beeinflussung der Ventrikcltatigkeit. 
Absterbende Ilerzen konnten dureh anregeude Gaben zu erncuter Tiitigkeit, schim 
geschwaclite zu korinnuierlicher rliytbm. Arbeit selbst bei Erhohung des Ycnćisen 
Druckcs gebracht werden. (Riy. di biol. 5. 108—77. 1923; Ber. gea. Pliysiol. 25. 
352. 1924. Ref. J a s t r o w i t z . )  S p ie g e l .

Masataka Ohno, Erfahrungen iiber die Wirkung von „Schilddriisenextrakten“ 
auf ITerz wid Darm des KaltbliUcrs. Ringer- u. Tyrodeextrakte aus Thyraden- 
Knoll fordem am Froscli- u. Krotenherzen in schwaeber Konz. u. liemmen in 
lioherer. Am Rectum ist dic Wrkg. umgckehrt. Mit fortsclireitender Jalireszeit 
wird die Erregbarkeit der Organe fiir dic wirksamen Extraktstoffe geringer. (Ztschr. 
f. Biologie 81. 113—24. Marburg, Pliysiol. Inst.) W o l f f .

C. Heymans, Der Einflufi der lonen wid einiger pharmakodynamischer Sub- 
stanzen au f  das llerz von AplffSia limacina. Ca - Miiugel crzcugtc an dem isolierten 
Hcrzen dieses Tieres sofortige Kontraktur, Frcąuenzlialbierung, systol. Stillstand, 
UberschuB daran nacb kurzdauernder YergroBerung der Amplitudo Abnalime dieser 
bis zu systol. Stillstand. Von K  fiilirte Mangel zu langsam abnclimender Kon- 
traktionsliohc u. diastol. Ersclilaffung, UbcrscliuB je nacb Grad derselben zu geringer 
Steigerung Yon Frequenz u. Tonus oder zu diastol. oder schlieBlicb zu systol. Still
stand, yon Na UbcrscliuB zu Tonussteigerung olinc Anderung der Frequenz, bei 
Benutzung rciner meeresisoton. NaCl-Lsg. zu systol. Stillstand. Antagonismus 
zwisehen Na u. Mg u. zwisehen Ca u. Na, nie gegeniiber K. Ersatz yon K durch 
Z7 bewirkte systol. Stillstand, Sr u. Na.,SO., macliten Tonussteigerung, Li Storungen 
des Rhythmus, Muscarin, Acctylcholin, Nicotin, Curare diastol. Stillstand, durch 
Atropin nicht aufhebbar, Histamin, Adrenalin, Strop/ianthin Tbnussteigerung u. 
Frequenzvermehrung, Strychnin nur jenc. (Areh. internat, de pliarmacodyn. et de 
thdrapie 28. 337—47. 1923. Neapel, Zool. Station; Ber. ges. Pliysiol. 25. 352—53. 
1924. Ref. S c h o e n .)  S p ie g e l .

E. Toenniessen, Dic spezifische Erkennung wid Behandlwig der Tuberhdose
mit einem aus Tuberkelbacillen geiconnenen Eitceifikorper (Tebeprotiu). III. Die thera- 
peutische Wirkung des Tebeprotins. (Ygl! S. 716.) Klin. Bericlit iiber gute Erfolge 
mit Tcbeprotin in nicht zu weit vorgeschrittenen Tuberkulosefallen. (Dtscli. Med. 
Wchschr. 50. 708—11. Erlangen, Univ.) F r a n k .

M. Blanchard und J. Laigret, Wcitere Ergebnisse der Beliandlung der Schlaf- 
kranklieit mit hohen Atoxylgaben. Hciherfahren und prophylaktischc Atoxylienwy. 
(Ann. Inst. Pasteur 38. 460—69. Brazzaville, Inst. P a s t e u r .) S p ie g e l .

A. W oliny, TJber Erfahrungen mit Tetroplian. Ilydroatophan wirkt bei mul- 
łipler Sklerose hochstens voriibergeliend u. symptomat., bei Myasthenien ungleich. 
Bisweilen sali Vf. subjektive Sclimerzlinderung. (Mttncli. med. Wchschr. 71. 833 bis 
835. Miincben.) M O lle r .

Luhrig, Arsenlialtiges Kaliwncarbonat (Pottasche). Vf. bericlitet iiber einen 
Befund you As in K2COa, der nach GenuB yon Backwerk, das mit der Pottasehe 
gebacken war, zu Erkrankungen fiilirte. (Chem.-Ztg. 48. 461. Breslau.) J u n g .

W. H eubner, U ber Calciumvergiftung. Die Zufuhr groBercr Ca-Mengen in 
Form von CaCl2 oder Acetat (z. B. 60—90 mg/kg intravenos) bewirkt bei Katzen 
u. Hunden ein charakterist. Vergiftungsbild mit zentralem Angriffspunkt. Der Ca- 
Gehalt der Gewebe ist bei n. Katzen stark wecliselnd. Walirend der Ca-Yer- 
giftung liegt weder im Blut noeli iu den wichtigsten Geweben der Ca-belmlt
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auBerlialb u. Grcnzcn. Phospliat steigert dio Ca-Vergiftung; unter TJmstiiudcn ist 
feinyerteiltes Ca3{P04)2 intrayenos wesentlich giftiger ais die aquivalentc Menge 
CaCl2; fein yerteiltes FcSOx u. kolloidale SiO-, konnen sUmtliclie Symptomc der Ca- 
Vergiftung, aueh Hemmuug der Senfolchemosis, bew*irkeu. Es gibt Griinde gegen 
die Lclire, daB nur dic C a-I0 11 en wiiksam seien. Zuckophosphorsaures Ca scheint 
eine bcsondere Bedeutung zu besitzen. (Nachr. Ges. Wiss. Gottingen 1924. 43 
bis 57.) W o l f f .

Paul W iirz, Vergiftungen mit Bariumpraparaten bei Rontgenuntersuchwigcn. 
Eine todlichc Vergiftiuig wurde durch .Verabreiehung von Barium sulfuratum (BaS) 
statt sulfuricum (BaSO.,) yerursacht. Die Abhandlung enthiilt Angaben iiber die 
Yergiftungssjmptome, sowie iiber chem. u. mkr. Uuters. dej, cinzclncn Organc, yon 
Blut, Ham u. Darminhalt. (Dtsch. Ztschr. f. d. ges. gerichtl. Medizin 4. 173—87. 
Basel, Gerichtl.-med. Inst.) Sp ie g e l .

Jean EfFront, Uber dic Griftigkeit der Kupfcrsalze. Vf. fulirt einige Fiille an, 
in dcnen Cu-Mengen, die, wiihrend einer Mahlzeit aufgenommcn, unschttdlich warcn, 
bei niichternem Magcn tox. wirkten. Die Erkliirung liegt darin, daB unter den 
Nahrungsmitteln sich solclie mit erheblichem Absorptionsyermogen fiir Cu-Salze be- 
finden, das Vf. fiir einige bestimmte. Seine GroBe wecliselt mit der Konz. des Cu- 
Salzes, u. der Absorptionsyorgang ist unter Umstanden umkehrbar, wobci saure 
Rk., Ggw. von Ca-Salzen u. von Pepton en eine Rolle spielen. — Pi-Salze yerhalten 
sieli iilinlich, werden noch kriiftiger von pflanzlichen Nahrungsmitteln absorbiert. 
(C. r. d. l’Acad. des scicnces 178. 2152—55.) S p ie g e l .

Frieda Erzer, Selbsłmord durch Cocain, sowie iiber histologische Befunde bei 
expertmenteller Cocaimergiflung. Schilderung der Befunde in einem todlich ver- 
laufenen Fallc beim Menschen u. derjenigen bei esperimenteller akuter oder sub- 
akuter Vcrgiftuug von Mausen, Meerscliweinchen u. Kaninchen. Die Ergebnisse 
entsprechen einander, so weit es sich urn rascli eintretenden Tod handelt. Im 
Yordergrunde stehen allgemeine Blutiiberfullung siimtlicher Organe u. Flussigbleibcn 
des dunklen Blutes, histolog. sind Veranderungen der Leberzcllen (Nekrotisierung, 
Aufhellung u. Vakuolisierung) in geringem Grade ausgebildet, daneben Hyperamie 
u. Verfettung, in den Nieren geringe Parencliymdegenerationen (bei langsamer Yer- 

,giftung am Tiere sind die Leberdegenerationen starker). Bei einzelnen subcutan 
mit Cocain beliandelten Mausen fanden sich auffallende Veranderungen der Milz, 
die auf Speicherung yon Fett u. Amyloid durch dieses Organ sclilieBen lassen. 
(Dtsch. Ztschr. f. d. ges. gerichtl. Medizin 4. 40—55. Basel, Gerichtl.-Mcd. Inst.) Sp.

W. Heubner, Vergiftung durch Teerdampfe unter dem Bilde der perniziosen 
Anamie? Auszug aus einem Gutachten iiber das Auftreten der Krankheit bei einem 
Mannę, der 71/2 Stdn. bei Asphaltierimg von Boden u. Wandteilen yon Schiffs- 
raumen den Diimpfen von Toluol, Xylol, Naphtlialin u. anderen Benzolderiw., 
wahrscheinlich aucli kleiner Mengen Bzl. ausgesetzt war. Vf. gelangt zu dem 
Schlusse, daB dieser Umstand mit an GewiBheit grenzender Wahrscheinlichkeit 
einen wesentlichen u. entscheidendcn Anteil an dem raschen Verlauf der ein- 
getretenen Erkrankung u. an der Abkiirzung des Lebens gehabt liabe, daB dariiber 
hinaus die Moglichkcit eines ausschlieBlichen Entstehens der Erkrankung infolge 
Einatmung der Teerdampfe nicht ausgesclilossen werden konne. (Dtsch. Ztschr. 
f. d. ges. gerichtl. jfedizin 4. 29—39. Gottingen.) Sp ie g e l .

Paul M. G ilm er, Bas Gift und der Griftapparat der weifigezeichneteii Biischel- 
motte (ITemcrocampa leucostigma Smith und Abbol). In den Haaren der Laryen ist 
eine giftige Substanz, die sofort oder erst nacli Tagen Seliwellung der Haut, Jucken 
u. Entzundungsersclieinungen, bei sehr empfindliclien Personen (einzelne sind yollig 
resistent) auch Schlaflosigkeit u. Allgemeinsymptome heryorruft. Sio ist in keinem 
der gewohnliclien Losungsmm. 1., ilire Wrkg. wird durch yerd. Sauren yerstiirkt, .
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durch Alkalien gcscliwacht oder zerstort, durch Oxydationsmittel (KMu04, K2Cr30 7) 
zerstort. Sic ist hitzebcstaudig. Der Bau des Giftapp. (Giftdriisen am Grundc der 
Haare) ist ciugehend beschriebcu. (Jóurn. of parasitol. 10. 80—80. 1923; Ber. ges. 
Pbysiol. 25. 399—400. 1924. Ref. F l u r y .) S p ie g e l .

F. Pharmazie. Desinfektion.
H. Schlee, Dic Konzentration des Silbcrions in Losungcn von kolloiden wul 

koniplexen Silberprdpnralcn mit besonderer Beriicksiclitigung ihrer medizinisclien Au- 
wendung. Die Best. der Ag-Ionen crfolgte mit Ililfe ciuer galvan. Konzentrations- 
kette, bei der eine Ag-Elektrode in die zu priifende Ag-haltige FI. taugt, welclie 
durch indifferentc Zwisdhenfll. mit einer IlgCl-Normalelektrodc yerbun den ist. Aus 
dcm- beobachteten Potcntial wurde nach N e b n s t  die Ag-Ion-Konz. bereclinet. — 
Durch iiberschussiges NaCl wird dic dcm Loslichkeitsprod. des AgCl (1,0* 10—4) 
cntsprcchcndc Ag-Ion-Konz. in rcin wss. Lsg. yon AgCl (1,0-10— 2 mg-Ion in 
1 Liter) stark yermindert. Da ein groBer Teil der Ag-Priiparate das, Metali in 
komplexer Form gebunden enthfilt, wurde die Ag-Ion-Konz. in Lsgg. koniplexer 
Ag-Verbb. bei Ggw. von HubncreiweiC bestumnt. tjberschiissiges EiweiB alleiu 
bewirkt in wss. Lsgg. von AgXO;, eine stiirkere yerminderung der Ag-Ionen ais 
iiberschussigcs NaCl; wird das IIuhnereiwciB durch Dialyse von dem n. in ihm 
enthaltcncn NaCl befreit, so nimmt der Gchalt an Ag-Ion in der Lsg. etwas zu, 
erreicht aber nicht den Wert der gleicli konz. Ag-Lsgg. in iiberschussigem NaCl. 
In Gcmischcn yon AgNOa-Lsgg. mit ubcrschussigem Blutserum ist die Ag-Ion- 
Konz. noch geringer ais in den Lsgg. mit IIuhnereiwciB. Nach ihrem Verli. in 
wss. Lsg. konnen die medizin. Ag-Priiparate eingcteilt werden in solclic, dereń Ag- 
Ion-Konz. mit zimehmender Verd. abnimmt (Argoplex, Argoclirom, Argo/lauin, 
Protargol), annahernd konstant blcibt (Clioleval, Elektrocollargol, Argoproton) oder 
zunimmt (Collargol, Silbcrsaharsan). Aus der festgestellten Konz. der Ag-Ionen der 
genannten Ag-Praparatc in wss. Lsg. bei steigender Vcrdiinming kann man wcitgelieude 
Schlusse auf ilire chem. Konst. ziehen u. innerhalb gewisser Grenzen feststellen, 
ob einfache oder komplexe Salzc, ob Kolloide oder Gemischc der drei Formen vor- 
liegen. — Auch die gleichmafiige Bescliaffenheit eines Priiparates kann durch Best. 
der Ag-Ion-Konz. gepriift werden. (Biocheni. Ztsclir. 148. 383—432. Miinchen, 
Univ.) '  W o l f f .

R. Bruynoghe und A. Baiyy, Formolscrum. Zusatz von Formol hebt bei 
manchen Seren die Ilitzckoagulierbarkcit auf, die Mengc des hierzu erforderlichen 
Zusatzes ist individuell yerschieden. Andere Sera, besonders solche, die bei der 
Probe von G a tŻ u. P apacostas (C. r. soc. de biologie 83. 1432; C. 1922. II. S92) 
mit Formol bei Zimmertemp. gelatinieren, werden auch nach diescin Zusatzc durch 
Hitze koaguliert. (C. r. soc. de biologie 91. 381—84. Louvain, Uniy.) Sp ie g e l .

Lothar am Ende, StcriUsation von Gummiliandschuhen durch Natriwnliypo- 
chlorit. NaOCl-Lsg. mit 0,4 % Cl ycrnichtet an Gummiliandschuhen Milzbraud- 
bacillen nach 30, Sporen nach 45 Min. Nach 1 Stde. ist sichere Sterilitat er- 
reichbar. — Es scliiidigt den Gummi nicht, reizt die Haut in so diinner Lsg. nicht, 
ist billig. (Miineh. med. Wchschr. 71. 835—36. Leipzig.) MOl l k h .

Gr. Analyse. Laboratorium.
H. Cardot, H. Laugier imd. R. Legendre, Serienblock yon konstanten Tem- 

peraturen. Ein prismat. Aluminiumbarren, in der Mitte gerade, an den Enden reebt- 
winklig gebogen, hat im mittleren Teil an der Oberfliiche 10 Hohlimgen, dereń jede 
gestattet, 3 Proberohrchen oder eine kleine Flasche in ein Olbad zu tauchen. Die
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Seiten siud mit Asbest yerklcidet, u. die gebogencn Enden tauehen in je ein fl. 
Bad. Erhfilt man zwisClicn diesen beiden Badem einen konatanten Unterschied 
der Temp., so geben die 10 Holilungcn 10 konstanto Zwischentempp., um so nied- 
rifcer, ie weiter sie von dem wiirmercn Bade abstelien, (C. r. soc. de biologie 91- 
331—320 S p ie g e l .

Julius Obermiller, Ein Siedcstab gegen Stedeucrzug. Bei exakten Arbeiten 
wendet man. besser an Stelle der Siedesteinclien einen „Siedcstab" an. Man selimilzt 
an einem Ende eine Glasrolire etwa 1 cm vom Ende zusammen u. verengcrt das 
Lumen am Ende ein wenig, sodaB eine Glockc cntsteht. Den liingeren Tcil des 
Glasrohrs selimilzt man ganz zu. (Ztschr. f. angew. Ch. 37. 510.) J u n g .

H. Bechhold und L. Gutlohn, Neue Ultrafiltergerate. Yf. beschrciben die 
Ultrafiltergeriite nach B ec iit io l d -K o n ig  (Ilcrstcllerin: Staatl. Porzellanmanufaktur, 
Berlin NW  23, Wegelystr.), Tiegel, Sehalen, Nutschen, Ballonfilter aus poroser', teil- 
wcisc glasicrter Porzellanmasse, die durch UbcrgicBen mit einer Membran (Licfcrant 
der Impragnationslsg.: Chem. Fabrik auf Aktien vorm. E. S c h e r in g , Berlin N 39, 
Miillerstr. 170/171) yersehcn werden, u. geben Beispiele fiir ihre Anwendung. 
Ballon-Ultrafiltergeratc yermtigen groBe Mengcn Fl. zu bewiiltigen. (Ztschr. f. angew. 
Ch. 37. 494—97. Frankfurt a, M.) J u n g .

V. H eygendorff, Drclibrenńer fiir konstantę Temperatur. In dem Drchbrcnner 
(vgl. Ztschr. f. angew. Ch. 34. 359; C. 1921. IV. 700) wird die Gasrcgulierung 
durch cinc drehbare Scheibo mit Lochem unterhalb der Scheibe zur Aufnahme der 
Brenner reguliert; die Sclieibe wird mittels eines Hcbels durch ein Kontaktthermo- 
meter elektromagnct. ycrschoben. Yertrieb F. K O ii le r ,  Leipzig. (Ztschr. f. angew. 
Ch. 37. 509.) ’ J u n g .

v. Heygendorff, Heizvorrichtung zur schnelleiiErreicliung konslanter Temperaturcn. 
Aus einem Bassin mit geringem ZufluB lauft W, durch eine Kcgelhcizspirale, an 
deren Brenner die Temp. grob reguliert wird. Die Feineinstellung erfolgt durch 
Verschiebung eines Wasscrstaudrohres, die deji Druck u. damit die Strómungs- 
geschwindigkeit iindert. Heizung der Spirale kann elektr. u. die Regulierung durch 
Verschieben des Heizrohrs gegenUber den Wlndungen des Widerstandes crfolgen. 
Lieferant: F. KOi il e r , Leipzig. (Ztschr. f. angew. Ch. 37. 509—10.) J u n g .

Ludwig Ramberg, Thcnnostate und Thermoregulatorcn fiir clektrischc Beheizung. 
Yortrag. (Svensk. Kem. Tidskr. 36. 101—19.) Mo r t e n s e n .

G. A. Collinson, Ein neues ITeipluftbad. Vf. beschreibt einen App., der in 
Verb. mit einem Bunsenbrcnner Erhitzung wertyoller Priiparatc durch h. Luft er- 
miiglicht u. so gebaut ist, daB Bruch eines GefaBcs keinen Verlust an Materiał 
herbeifiihrt. (Chemistry and Ind. 43. 643. Leeds, Univ.) F r a n k e n b u r g e r .

Raphael Ed. Liesegang, Die Auswertung gefarbter P>-aparate. ' Vcrmittlungs- 
verss. in einem Streit zwisclien W. v. M o e l l e n d o r f f  und P. G. U n n a  wegen 
der kolloidcliem. u. roin chem. Dcutung der Fiirbung histolog. Priiparatc. (Der
matol. Wchsclir. 78. 340—42. Sep. v. Vf. 'Frankfurt a. M.) L ie s e g a n g .

J. Lorrain Smith und Theodore R e ttie . Eine Aldehydbeize fiir Fette und 
Lipoide. 25 ccm Paraldehyd u. ebensoviel HCl, mit gleicher Menge W. verd., im 
Brutschrank bei 37? ca. 15 Stdn. unter hiiufigein Schutteln belassen, Yerd. mit W., 
Neutralisieren mit Na3C03, Auffiillcn auf 1000 ccm, mit Essigsiiure auf pjj =  6 

cinstellen. — Gefriersclmitte, 24—48 Stdn. in Formalin gehiirtet, werden mit dieser 
Beize 24—48 Stdn. bei 37° in geschlossenen GefiiBcn behandelt, nach Waschen mit 
W. 6—18 Stdn. in 1  °/0ig. Lsg. von Hiimatoxylin in 0,5°/oig- Essigsiiure gefarbt, in 
in Lsg. von 1% Borax u. 0,5% K3Fe(CN)a differenziert. Nur Fette u. Lipoide bleiben 
dunkelbraun, die „degenerativcn“ Lipoide sollen sich selmeller u. intensiTcr fiirben 
ais Neutralfette. (Journ. of pathol. and bacteriol. 27. 115—16. Edinburgh, Univ.; 
Ber. ges. Physiol. 25. 281. Ref. E. K. W o lf f . )  - S p ie g e l ,



1116 G-. A n a l y s e . L a b o r a t o r iu m . 1924. II.

J. J. Manley, Modifizierłe Vakuumrohrcn. Durcli ciuc neue Anorduung, die 
an Iland von Abbildungen besclirieben wird, sollen die bei _der spektroskop. Unters. 
kleiner Gasmengen bei sehr niedrigen Drucken auftretenden Felilerquellcu, namlicli 
das ungeuugende Leuehten der schwiicheren Spektrallinieu u. dic Yerunreinignng 
des zu nntersuehenden Gases dureli von den Elektroden emittierte Gase ausgeselialtet 
werden. (Philos. Magazine [6 ] 48. 110—12. Oxford.) K. W o l f .

Mannę Siegbahn, Ein registńerendes Mikrophotomcter fiir genaue Messungen. 
Yf. beselireibt eine yon ihm herriibrende Vorr., dic die Entfcrnung spektroskop. 
Linien mit einer Genauigkeit voii ea. 0,002 mm zu messen gestattet. (Pliilos. Maga
zine [6] 48. 217—24. Upsala, Univ.) K. W o lf .

Erich Muller, Die elektrometrischc Mafianalyse. Vortrag iiber ilire Theorie 
u. Praxis. (Metali u. Erz 12. 265—69.) J u n g .

A. K lin g  und A. Lassieur, Die Basen in der volumetrischen Analyse. Zur 
Titration alkal. Lsgg. wird saures Kalmmphthalat empfohlen, das yon der Fabrik 
P o u l e n c  mit Prufungsschein in den Ycrkehr gebracht wird. (Chimie et Industrie 
1924. Mai-Sondcrnummer 110—11.) K i e l h ó f e r .

Mich. Dim itroff, Jodomełrische Untersuchingen. Nach theoret. Betraektungeh 
u. prakt. Verss. uber die Best. des Titers yon N a^O ., nach den bekannten Methóden 
gibt Vf. folgende abgeiinderte Methode an: Zur bestinnnten Menge der Na2Sa0 3- 
Lsg. wird nur ein kleiner Krystall KJ u. nicht viel melir ais die stochiometr. notige 
Menge KJ03 zugesctzt. Diese nicht mit W. verd. Lsg. wird unter RUhren tropfen- 
weise mit IIC1 yersctzt. Erst nach kriiftigem Umschuttelu darf mit dem langsamen 
tropfenweisen Zusatz fortgefaliren werden. Zum SchluC wird ais Indicator Stiirkelsg. 
yerwandt. Nach dem yollstandigen Verbrauch des Na2S20 3 erscheint die blaue 
Fśirbung. Aus der yerbraucbten HC1 wird der unbekannte Titer ermittelt. Durch 
die allmShliche Ausscheidung von J, das nie in der Lsg. ycrbleibt, wird der Yer- 
brauch an KJ weseutlich herabgesetzt. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 136. 189—92. 
Sofia, Univ.) H o r s t .

j .  Pepin-Lehalleur, Eichmafie fiir Titrierfłiissigkciten. Yf. schliigt zur Kontrolle 
der im Laboratorium benotigten Titricrlsgg. vor, Standardlsgg. hauptsachlich yon 
'/w-n. HC1 u. K2Cr,07, in zylindr. Ampullen yon 20—25 ccm Inhalt cingeschlosscn, 
in den Handel zu bringen; solehe gebrauchsfcrtige Lsgg. seien den crst zu bereitenden 
„Fixanol“-Lsg. von de Haen yorzuziehen. (Chimie ct Industrie 1924. Mai-Sonder- 
nummer 108—9.) . K ie liió fe r .

K. F. Thomp, Ein selbstłdłiger Gasverschluf>. Die Einrichtung dient dazu, bei 
Calorimetcrn die Gaszufuhr zu untcrbrechen, wenn (z. B. bei Platzen des Wasser- 
rohres) ungentigende Zufuhr yon W. stattfindet. Es wird dann die obere Óffnung 
eines mit Paraffinol oder yerd. Glycerin (D. 1,175) gefiillten GefiiBes frei, wodurch 
dic FI. yon hier in ein DurchgangsgefiiB fiir das Gas flieBt u. hier den GasauslaB 
absperrt. Dic Vorr. kann auch bei Dest. von W. zur Absperrung des Gases dienen, 
wenn die Vorratsflasclie gefiillt ist. Verschiedene Ausfiihruugsformcn sind be- 
sclirieben u. abgebildet. Bezugsquelle M a r iu s  in Utrecht. (Chem. Weekblad 21. 
331—32.) S p ie g e l .

Elem ente und anorganische Verblndungen.
Ludwig Moser und R udolf Miksch, Die Besłimmung und die Trennung sel- 

tenerer Metalle vm  anderen Metallen. IV. Mitteilung. Die mafsanalytische Besłimmung 
des Tellurs und seine granimełrische Trennung vom Selen. Mafianalyse der tellurigen 
Saure. (III. vgl. M oseii, Monatshefte f. Chemie 44. 91; C. 1924. I. 76.) Vff. er- 
hielten naeli der Zinnchlorurmcthodc (ygl. B r a u n e r ,  Jlonatshefte f. Chemie 11. 326 
[1890]) brauclibare Resultate, naclidem sic die Methode im Sinne einer yollstJindigen 
Yerdriiugung des Luftsauerstoffs aus dem Beaktionsgemisch mittels Einleitung yon 
COa modifiziert haben. — Eine Nachprufung des Kaliumbichromatyerf. ergab, daB
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die Oxydation des T e02 mit der Zunalime der Konz. de8 K2Cr20 7, der Einwirkungs- 
dauer u. der Aciditiit der Fl. yollstiindiger wird (Einzelheiten s. Dissertation you
li. MlKSCH); die Ergcbnisse blieben aueli hier noeli schwankend. Durch Arbeiten 
bei einer Wasserbadtemp. wurde die Rcaktionszeij: ycrkiirzt. Vff. fandcn hierbei 
ein Zuviel von 2% an Te0.2, was sich vor allem durch die Einw. der HC1 auf die 
gebildcte H,TeO.(, unter Ruckbildung von T e02 erkliiren lieB, nach dem Schema 
H2T e04 -j- 2 IICl H2T c03 -j- II20  -)- Cl2. Auch muBte mit der Oxydation von 
IICl durch Bichromat bei dieser Temp. gerechnet werden. Aus diesen Griinden 
wurde im weiteren Verlauf in neutraler Lsg. gearbeitet. Die Resultate fielen be- 
friedigcnd aus. — Mit KMnOt . Das Arbeiten in saurer Lsg. fuhrte nicht zum 
Ziel; die dabci in Frage kommende II2S04 (SalzsSure darf wcgcn eines Melir- 
verbrauchs an Permanganat nicht benutzt werden) muB eine hohc pi'] besitzen, 
um dic H2T e03 in Lsg. zu halten. Dieses u. zugleicli Anwendung hiiherer Temp. 
bedingt aber einen Zerfall von Permanganat u. dadurch einen positiyen lAnalysen- 
fehler. In alkal. Lsg. erhalten Vff. gutc Ergebnisse dadurch, daB sie nach cr- 
folgtem Zusatz von KMn04 stark kiihlen (8 —10°). Dic abgekiihlte Fl. wird vor- 
sichtig mit verd. II2S 0 4 angesiiuert, hierauf mit Vio'n- Oxalsaure iibersattigt u. 
schlieBlich mit KMn04 zu Ende titriert. Der einzige Naeliteil des Yerf. ist ein 
groBer Yerbrauch an KMn4.

In Nacliprttfung der Angabe yon Goocil u. PETERS (ygl. Ztschr. f. anorg. u. 
itllg. Ch. 21. 405 [1899]) konnten Vff. feststellen, daB man bei der Oxydation der 
II2T e0 3 mit KMn04 in alkal. Lsg. bei Ggw. you Haloidsalzen auch vou einer salz- 
sauren T e0 2-Lsg. ausgehcn kann, die mit NaOII bis zur Wiederauflosung des zu- 
niiclist ausfallendcn T e02 beim Auftreten alkal. Rk. yersetzt wird. Dic Menge des 
NaCl konnte oline Naeliteil bis zu 5 g betragen. — Titration mit KBr03 in salz- 
saurer Lsg. war oline Erfolg, desgleichen mit NaJ03 bezw. mit alkal. II20 2-Lsg. 
Ergebnislos blieb auch der Vers. einer reduzierenden Titration mit Titanchlorid nach 
dem Sohema:

T c0 2 - f  4TiCl3 +  4 IICl =  Te - f  4TiCl4 - f  2HaO, 
da das sich ausscheidende Te auf das TiCl3 eihwirkt, walirscheinlich unter teil- 
weiser Red. zu H2Te.

M aB analyse der T e llu r sa u r e  nach  der H B r-M eth ode. Yff. benutzten 
an Stelle des ziemlich umstiindlichen App. von Goocn u. H ow land (Ztschr. f. 
anorg. u. allg. Ch. 7. 132 [1894]) eine yereinfachto Anordnung, wobei eine yolligc Ver- 
driingung des Luft-02 durch C02 erreicht wird. Die Resultate waren gut. In dem- 
selben App. (Abb. im Original) wurde auch IICl an Stelle yon HBr ais Reduktions- 
mittel mit Erfolg angewandt. Auch hier wurde in C02-Strom gearbeitet u. prakt. 
alles Chlor in die Vorlage ubergetrieben. — D ie  T rcn n u n g  des T c vom  Sc. 
Ais besonders geeignet bezeichnen Vff. die Hydrolyse mit Essigsaure nach B row ning  
u. F l in t  (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 64. 104; C. 1909. II. 1694). Nacli Vff. kann 
statt Essigsiiure Ameisensaiire benutzt werden. — Vff. geben schlieBlich eine neue 
grayimetr. Trennungsmetliodc an, die auf dem yerschiedenen Verh. der IIgSe03 

u. H2T e03 gcgeniiber HJ beruht. (Monatsliefte f. Cliemic 44. 349— 363. Wien, 
Techn. Hclisch.) T e n n f .n b a u m .

R ichard Lorenz, E. Gran und E. Bergheim er, Uber eine empfmdliche Brom- 
probe. AnlaBlicli der Verss. zur Trennung der Isotopen des Chlors erwies es 
sich ais notwendig, Spuren von Br naclizuweisen, die nocli unterhalb des Isotopen- 
trennungseffekfs durch DifFusion liegen. Die Chloroformprobe geniigte diesen 
Forderungcn nicht, wolil aber Athylfluorescein. Auch ein 2mai aus A. umkrystalli- 
siertes Fluorescein erwies sich ais sehr brauclibar. Der Farbstoff wird in einem 
Gemisch aus 35 Gewichtsteilen Eg. u. 65 Gewichtstcilen W . in fein gepulyertem 
Zustand eine Stde. lang unter Ruliren kalt gelost, abfiltriert u. das Farbbad auf



1118 G . A n a l y s e . L a b o r a t o r iu m . 1924. n .

Filtrierpapicr Sc h l e ic iie r  & Schiill Nr. G04 K („sehr wcich“) oder auf gebloiclitc 
Scidc ausgcfiirht. Anderc Pnpicrc u. Stoffc sind ungeeignet. Mit dcncn im Dunkeln 
&uf bewahrteti gctrocknctcn Papierstuckchcn wird dic Probc wie folgt ausgefiilirt: 
Ein etwa 0,5 cm im Quadrat groBcs BCagenspapier wird mit 1 Tropfen dcst. W. 
in der Glaskappe des eigens hicrfur hergestellton Bundkolbchens befestigt u. dic 
Glaskappc auf die. fast gefiilltc Flasclic, dic jene zu untersuehendc- Lsg. ncbst 
5 ccm KMnO , (konz.) u. 0,02 ccm konz. H 2S 0 4 enthiilt, aufgesctzt. Man liiBt bei 
Ziminertcmp. unter Vermeidung yon Bestralilung stelicn. Nacli etwa 15 Minuten 
sind auf diese Wcise Spuren yon Brom (Br-Ionen bei Ggw. von yiel Cl-Ionen) 
an der Eotfiirbung des Papiers zu erkennen. Es gelang mit dieser Metbode, uoch
0,00001 g KBr (0,67 • 10 n g- Br) in 50 ceni ciner NaCl-Lsg. beliebiger Konz. nacli- 
zuweisen. Zur Best. des Gehalts cmpfieblt sich dic Anlcgung einer Skala.

Mit Hilfe dieser genauen Metbode haben Yff. zcigen konnen, daB „reines“ 
NaCl im allgemeinen ziemlich yiel Br enthiilt (meist 0,001% Br auf das anwesendc 
NaCl berechnet). Beinstes NaCl yon M e r c k  erwies sich mcist ais bromfrei. Aus 
reinster Soda u. reiner HC1 haben Vff. NaCl dargestellt, das sich ais yollkommen 
bromfrei erwies, wie es fiir dic Isotopcnyerss. gewiinscht war. Feruer zeigte sich, 
daB bei der Diffusion yon HC1 Spuren yon IIBr von den Diaphragmen zuriick-
gclialten werden. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 136. 90—94. Frankfurt a. M.,
ijniy.) H o r st .

Bichard Lorenz und E. Bergheim er, Uber eine empfindliclie Probe zum Nach- 
wcia von Kieselsaure. Da sich dic bekannte Erkennung von Si02 am Skelctt der 
Phosphorsalzperle oder dic Fallung durch Leimlsg. nicht ais sehr empfindlich er
wies, wurde dic Bk. von J o l l e s  u . NEURATH (ygl. Ztschr. f. angew. Ch. 11. 315 
[1898]), die auf der B. eines griinen Kaliumsilikomolybdats berulit, dessen Stiirke 
auf colorinietr. Weg beurteilt wird, einer naheren Unters. unterzogen u. ais braucli- 
bar gefunden, besonders auch danń, wenn die Probc in Ggw. groBerer Menge NaCl 
ausgefuhrt werden muB. Durch Herst. yon Vergleichslsgg. konnte eine Skala auf- 
gestellt werden, mit Hilfe welcher noch Spuren Si03 von 0,0012% festgestellt
werden konnten. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 136. 95—96. Frankfurt a. M.,
Uniy.) H o r s t .

Ernst W ilk e DÓrfurt, Uber die Fallung des Magneńums mit Phosphat aus 
lartrathaliiger Losung in Gegenwart von Aluminium Yf. wendet sich gegen dic 
Einwendungen, die gegen seine Methode (ygl. Wissenscli. Yeroffentl. aus d. Sie- 
mens-Konzern 1. 84; C. 1921. IY. 937), Mg in einer Zn-Al-Mg-Legierung mit sehr 
wenig Mg zu bestimmen, erhoben worden sind. Das Verf. bestand darin, Zu u. 
Al in weinsaurer Lsg. komplcx in Lsg. zu lialtcn u. dann das Mg mit Phosphat 
zu fiillen u. ais Pyropliosphat zu wiigen. Wenn aucli nianehe Einwendungen zu 
Becht bestehen, denn bei Miscliungen mit iibcrwiegendein Al-Gelialt werden durch 
Mitfallen von Al zu holie Wertc gefunden, so ist die Genauigkeit der Trennung 
doeh hinreiehend genau, wenn kalt gefallt wird u. es vor allem nur auf dic 
prakt. Best. des Mg ais Misehungskleinbestandteil ankommt. (Wissensch. Ver- 
oflfentl. aus d. Siemens-Konzern 3. Nr. 2. 9—11.) H o r st .

Bruno Felkenheuer und Arthur Konarsky, Uber die Bestimmung von Mag- 
nesium in Aluminium-, Zink- und Bleilegicrungcn. (Vgl. yorst. Bef.) Vff. fanden 
bei Nachpriifung der bekannten VerfF. zur Best. von Mg in sehr kleinen Mengen 
in Legierungen, daB die Mcthoden mit Weinsiiure zu zeitraubend u. kostspielig 
sind, andererseits aber das Yerf., Mg mit so yiel KOH zu fiillen, daB Al in Lsg. 
bleibt, am cinfaciisten u. doeh zuyerliissig ausfiihrbar ist. Dic Al-Legierungen 
wurden direkt in so yiel 50% KOH gel. ais zur B. yon Al(OK)a notwendig war. 
Dann wurde auf das 5fache Yol. verd., worauf die Aluminat- bezw. Zinkat- u.
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Plumbat-Lsgg. gut durcli Blaubandfiltcr filtriert werden konuten, obnc daB, wie 
W il k e -DOr f u r t  eingewendet batte, die Filtrate durcli Einw. der C02 der Luft 
getriibt wurden. Der Nd. von Mg(OII)2 wurde nach dem Losen in IICl mit 
Śehwcfelainmon unter Zusatz von 3 g NII4C1 auf je 0,05 g Mg in 100 ccm um- 
gefallt. Fiir Pb-Legicrungen empfehlen W . jedoeli dic Treimung mit H2S 04. da 
das Bleiplumbat keine groBe Loslichkeit in W. hat u. man daber gezwungen wiire, 
in unvorteilhaft groBen Mengcn von FI. zu arbeiten. (Wissensch. Vcroffentl. aus 
d. Siemeus-Konzcrn 3. Nr. 2 10— 21. Siemensstadt.) H o r st .

N. A. Tananaeff, Zur Frage iiber die Gemchtsbesthninung des Eisens und iiber 
die schnelle Auflosung des gegliihten Ęisenoxyds. Die Best. des Fe ais F<£03 durch 
Fiillung mit NH3 liefert bckanntlich infolge adsorbierten Hydratwassers zu liohe 
Wertc. Yf. zeigte, daB man bessere Resultatc erhiilt, wenn man dic Fiillung mit NH3 

umgeht u. lediglicli die IIN03- oder II2S04-saure Lsg. bis zur Trockne eindampft u. 
dann bis zur Gewichtskonstanz gluht. Mit Nitratcn wurden die besten Wertc crzielt. 
Die Best. dauert etwa 3 Stdn. Um gegllihtes Eisenoxyd in Lsg. zu bringen, empfieblt 
Vf. eine Lsg. von Zinnchloriir in lICl. Man versetzt cinc gewogenc Menge Fea0 3 

mit HC1 (1 : 1) u. gibt in kleinen Portionen so lange SnCl2-Lsg. zu, bis das gauze 
Oxyd aufgelost ist. Auch zur Reinigung von PlatingefiiBen, in denen Fe20 3 ge- 
gliiht wurde, wird dieses Verf. empfohlen. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 136. 184 
bis 188. Kiew, Polytechn.) _ H o r s t .

E. Maurer und F. Hartm ann, iiber die guanUtative Bestimmung des Eisen- 
carbids im gewohnlichen Kolilenstoffstahl. Die Methoden zur quantitativen Best. des 
Eisencarbids bezw. der Hiirtungskolile im Slahl liegen nacb den bisher yeroffent- 
lichten Arbeiten in ihren Bedingungen noch nicht fest. Yff. priiften die yerschie- 
denen analyt. Verff., besonders das -yon K e u n e  yerbesserte MarsscIic Verf., das 
im wesentlieben darin besteht, daB die Stahlspane in yerd. Siiuren unter Luft- 
absehluB gel. werden. Das umstiindliclie Filtrieren, Auswascben u. Trocknen unter 
LuftabscliluB wird aber dadurch umgangen, daB der Riickstand mit einer Cu-Salz- 
Isg. zers. wird, wobei sich der Kolilenstoff des Eisencarbids quantitativ in clemen- 
tarer Form abschied. Auch das Chromschwefelsiiureyerf. von A b e l  wurde zu 
Parallelyerss. herangezogen. Um eigene Erfahrungen iiber die Bestiindigkeit des 
Eisencarbids gegeniiber der LosungssSure zu erhalten, wurde es in groBeren 
Mengen praparatiy dargeBtellt. Zum Filtrieren u. Auswascben wurde ein im Ori- 
ginal im Bild wiedergegebener App. mit Vorteil benutzt. Auf Griuul der gewon- 
nenen Erfahrungen wird folgende Arbeitsweise zur Best. des Eisencarbids em- 
pfohlen: Dic vom gel. 0 2 befreite Losungssiiure -wird zu 2 g feinster Spiine, die in 
einer Ente in C02- Atmosphare eingefullt sind, gegossen. Dic Zers. dauert 1 bis 
3 Tage, wiihrend welcber Zcit cin COa-Stroin durcli dic Apparatur streicht. Wenn 
die II2-Entw. aufgeliort hat, wird der Riickstand auf ein Filter gebracht u. etwa
4-mal mit H2SO,-baltigem W. ausgewaschen, darauf im C02-Strom trocken gesaugt. 
Das Filter samt Riickstand wird in einem 200 ccm-Kolben mit HC1 u. KC103 zers. 
u. das iiberschussige Cl yertrieben. Das Eisen wird in der Lsg. nach Red. mit 
Zinnchloriir durch Titration mit Pcrmanganat- bestimmt.

Es wurden ferner Yerss. mit Materiał unternommen, das in yerschiedenem MaBe 
der Wiirmebebandlung unterworfen war, um die Frage zu beantworten, inwieweit 
das Gefiige auf die Best. des Eisencarbids EinfluB hat. Einige bestauden aus 
streifigem, andere aus kugeligem Perlit. Bei- im Betrieb nachgegluhten Stiibcn 
war das Gefiige dem der iibereutektoiden Proben prakt. gleicb geworden. Im 
weichen Zustand des Stahls bei Sehćidung des Gefiiges in Ferrit u. Zementit 
werden quantitativc Carbidzalilen erlialten. Alle Methoden mit Ausnahme der 
Abelschen Chromschwefelsiiuremethode erwiesen sich ais gleiehwertig. Die Ge- 
nauigkeit der Methode bangt yon der Perlitform ab. Nur wenn die gebundene
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Kohle iu Form vou Zcmentit oder kornigem Perlit vorliegt, werden richtige Er- 
gebniase erzielt. Zwar konnte der Bewcis erbracht werden, daB beide Perlitfonnen 
dasselbe Eisencarbid entlialten. Der Unterschied in der Angreifbarkeit liegt in 
der yerschiodencn Oberfliicbe. Die kornige PerlitfoTm mit der kleinsten Oberfliicbe 
ais Kugel genicBt daher yor der streifigen Form den Vorzug. Die Riclitigkeit der 
Bestst. ist daher wenjger eine Frage der chem. Methoden, ais yielmehr der tlierm. 
Behandlung. Die Abweiehungen der bisherigen Ergebnisse in der Literatur er- 
klaren sich demnach dadurch, daB das Materiał in ungleichem Gcfttgezustand zur 
Uuters. yerwandt war. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Cli. 136. 75— 89. Dusseldorf, 
Kaiser W i l h e l m -Inst. fiir Eiseuforsch. u. Essen, Versuchsanst. der Fit. K r u p p  
Akt.-Ges.) ' H o r s t .

James B. Stetser, Askańt. Ein zur Bestimmung des Kohlcgehalłs im Słahl 
mittels der direkłen Vcrbrennungsmethode venvendbares A d s o rb e n sVf. beschreibt die 
Miingel der bisherigen Methoden zur Best. des C-Gehaltes yon Stiihlcn, namlicli 
dic geringe ZuyerlSssigkeit der Eggertzschen Methode, welchc einen Vcrgleieh der 
Farbtone bczweckt, die beim Losen des betreffeuden Stahls in yerd. H N03 infolge 
der ungelost bleibenden Kohlcteilchen entstehen, u. dic groBe Langsamkeit der 
bislier gebriiuchlichen esaktęren Yerbrcnnungsmcthode. Der eigentlichc Yer- 
brennungsprozeB geht rasch vor sich; dagegen erfordert dic Aufnahme des ent- 
standenen C02 durch die liblichen Absorptionsmittel zu-lange Zeit. Vf. stellt Prii- 
parate yon kaust. Atzkali u. Atzuatron in bestimmter Weisc auf Asbest ber; sie 
absorbieren COa momentan u. besitzen auBerdem den Yorteil, nach yollzogencr 
Siittigung mit C02 ihrc Farbc zu iindern. (Chemistry and Ind. 43. 637 bis 
638.) FrankenburgeiS.

J. W. Springer, Alkalimetric des Zinkammoniumphosphais. Zur Best. des Z  u 
eiguct sich das Ammoniumphosphat (vgl. D a k i s ,  Ztschr. f. anal. Ch. 39. 273;
C. 1900. II. 496). Man kann deu Nd. entsprechend der Alkalimetric des MgHP04 

nach H t jn d e I h a g e ń  (Ztschr. f. offentl. Ch. 17. 283; C. 1911. H. 1485.) mit Saure 
titrieren. (Ztschr. f. angew. Ch. 37. 482—83. AuBig a. E.) J u n g .

E. A. Owen und Bertha Naylor, Uber die Messung des Radiumgehalts ver- 
sehlosnener Mctallrohrchen. Oft u. besonders fur medizin. Zweckc werden Ra-Salzc 
in yerschlossenen Platin- oder Silberrohrehen yerwandt. Zur Best. des wahren Ra- 
Gehalts muB man dann auf die Absorption der /-Strahlen in dcm betreffenden 
Metali korrigieren. Vff. geben nun die Korrektionen fiir ycrschiedene Rohrchen- 
durchmesser u. Wandstiirken an u. zwar jedes Mai fiir die bciden Grenzf;ille, daB 
das Ra-Praparat das Rohrchen yollig ansfiillt oder aber in stark konzentrierter 
Form nur den unteren Teil bedeckt. Im letzteren Fali bedeekt der die /-Strahlen 
ausscndendc akt. Nd. nur die Wiinde des sonst fast leeren GefiiBes. Dic Korrek
tionen werden fiir Pt-, Ag- u. Glasrohrchen berechnet. Die Brauchbarkeit dieser 
Werte wird durch eine experimentelle Priifung nachgewiesen. (Proc. Physical 
Soc. London 34. 92—97. 1921. National Phys. Lab. Teddington. Sep.) P i i i l ip p .

Frank E. E. Germann, Die Emanationsmethode fiir Radium. Vf. teilt eine 
Vereinfachung an der Apparatur zur Best. von Ra nach dem Emanationsverf. mit 
(ygl. L in d , Journ. and Engin. Chem. 7. 1027; C. 1916. I. 489); um das Eindringen 
yon Glassplittern, beim Abbrccheu der Glasspitze der mit Emanation gcfiillteu 
Flaschc, in den Absperrhahu zu yermeiden, wird die Zufiihrimgsrohre im spitzen 
Winkel abgebogen, sodaB die Splitter an den Rohreuwanden zuruekprallen. (Science 
59. 340—41. Colorado, Univ.) K ie lh o fe r ,
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H. Angewandte Cliemie.
I. Allgemeine eliemische Technologie.

Karl Schiebl, Die Arca-Regehmg, ein Mittel zur Verbesserung der Betriebs- 
wirlschafł. Bei dera Arca-llegler findet die Ubertragung der Zustandsiinderung 
(Druck, Temp. usw.) mittcls eines Membranycntils durch eine Fl. auf eiuen Steuer- 
sehieber statt; dieser betStigt durch einen Druekzylinder das Regclorgan. Dic 
yielseitige Auwendungsmoglichkcit wird erortert. (Chem.-Ztg. 48. 453—55. Magde
burg.) Jung.

Otto Ruff, Die. Temperaturgrenzen technischcr und wissenschaftliclicr Arbeit (die 
feuerbestandigen Stoffe). Yf. erortert die feuerbestandigen Stoffe u. ihr Verh., die 
Ofen zur Erzielung hoher Tempp. u. dic Fonngebung der GefśiBe aus temperatur- 
bestiindigen Oxgden. Durch die Behandlung der Oxyde mit Siiuren kann die 
Plastizitiit beliebig gesteigert werden. Beim AlY03 erzielt man eiuen dichten Scherben, 
wenn die Breuntcmp. oline Zusatz auf 1900° getriebeii wird. Bei ZrO., wird bei 
Bęnutzung bis 2000° ein Zusatz von 1  % Ala0 3, bis 2200° von 3% ToO,2 u. bis 
2400° ein Zusatz yon 3% Y j0 8 cmpfohlen. Zum Fertigbrennen kann man bis 1900” 
Ofen mit Kolilenrohrwiderstauden benutzen. In Gasgeblitseofeu mit ZrO»-Futter 
kann man Tempp. iiber 2250° bis'2400° erzeugen, wenn man in allmahlicher Entw. 
der aus Zn02 gefertigten Ofeuteile von niederen zu hoheren Tempp. emporgestiegen 
ist. Holier ais bis etwa 2800° konneu auch Ofen mit W-Hcizkorpern nicht bean- 
sprucht werden. (Metali u. Erz 12. 272—77. Breslau.) J u n g .

D. K olb, Die Sharples Uberschlcuder. Bcschreibung der Einrichtung u. 
Wirkungsweise einer neuen Schleuder der Firma „ S h a h p i.e s  S p e c i a l j t y  Co.“, die 

sich liauptsSclilich durch lange Trommel auszeichnet. (Chem. Apparatur 11. 74—70. 
82—84.) N e id h a h d t .

S. G. Ure, Industrielłes Filłrieren. II. Teil. (Chemistry and Ind. 43. 13(i;
C. 1924. I. 1843.) Sandfiitćr, porose Plattenfilter, Sackfilter, Rahinenfilter, kon- 
tinuierliche Filtcr, wie sie in England u. Amcrika tiblich sind, werden beschrieben. 
(Cheimśtry and Ind. 43. 078—8 6 .) . M ortenskn.

Elae Kniipffer, Helsingfors, Bełreiben einer Treniischleuder mit Sehraubenleit- 
blechcn an der vollen Innenwand der Schleudertroinmel, dad. gek., daB die Trommel 
nach dem Drehen im Sinne des Hineinscliraubens in den oben Uberlaufenden 
Stroni der abgeschleuderten Fl. zeitweilig im Sinne des Ilerausschraubens gedreht 
wird. — Auf dicse Weise werden die abgescliiedenen Ndd. entfernt. (D. R,. P. 
396092 KI. 82 b yom 3/6. 1922, ausg. 24/5. 1924.) Oe i .k e r .

Eulam pin Slatineau, Sehweiz, Durchfiihrung ehemischer Reaktionen. Man 
fiihrt Gas zwischen zwei oder raehrere Elektroden, durch die eloktr. Entladiuigen 
herbeigcfuhrt werden, u. zwar in der Weise, daB er eine Ionisierzone passiert, in 
der die Kathodenstrahlen wirken, die yon einer der Elektroden ausgesendet werden, 
u. gegen Eohre geleitet wird, die die sogenannte Yielrohre-Elektrode bilden. (F. P. 
566707 yora 25/5. 1923, ausg. 19/2. 1924. Schwz. Prior. 19/4. 1923.) K a u s c h .

August Buhl, Oberdollendorf, Rlild., und H. Lehmann, Bonn, Trockentrommel, 
bei der die Heizgase erst auBen am Mantel entlang u. dann durch ein Innenrohr 
gefiihrt werden, dad. gek., daB am Ende des Inneurohrs ein Umsclialtglied ein- 
gebaut ist, mit dessen Hilfe die Heizgase entweder in den Abzug abgefiihrt oder 
in den mit dem zu trocknenden, dorreuden u. s. w. Gut gefiillten Innenraum der 
Trommel geleitet werden, den sie dann, gemisclit mit der am Einfiillende ein- 
gesaugten Warmluft durchstreichen, wobci auch bei einer Mittelstellung des Ura- 
schalters beide Mogliclikeiten gleiclizeitig yorhanden sind. Das Verf. ermogliclit
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einmal solche Stoffe zu behandeln, welclie nur mit yorgewSnnter Luft in Beriilirung 
kommen diirfen, dna andere Mai aber solche, die auch nocli yon Heizgasen durch- 
striclien werden sollen. (D. B . P. 396500  KI. 82a vom 8/4. 1922, ausg. 2/6. 
1924.) O e l k e r .

III. Elektrotechnik.
S. Skowroński, Forłschritte der elektrolytisćhen llaffination wiilirend des letzten 

Jahrzehnłs. Entw. u. heutiger Stand der clektrolyt. Gewiunung u. Raffination yon 
Metallen werden erortert, unter besonderer Berucksichtigung der Rentabilitiit bei 
den einzeluen Metallen. (Trans. Amer. Elcctr. Soc. 45. 12 Seiten. Perth Amboy 
[New York]. Sep.) R e u t e r .

J. C. Woodaon, Wanneisoliennaterialien fiir elektrisch beheizte Apparate. Vf. 
gibt einen Uberblick iiber die erforderlichen Eigenscliaften yon Warmeisolatoren 
u. stellt die yerschiedenen Materialien tabellar. zusammen. (Trans. Amer. Electr. 
Soc. 43. 127—47. 1923. Pittsburg.) L O d e r .

—, Untersuchungswrschriftcn fiir Grwnmimisćhungen. Vorschrift fiir die Unters. 
yon Gummimischungen fiir Normalleitungsdriihte. (Chem.-Ztg. 47. 419—21. 1923.) Ju.

A. E. E . W estman, Die Beziclmng zwischen Stronistarke, Spannung und der 
Lange von Koldenlichtbogen. Yf. berichtet iiber Verss., die die Beziehungen zwischen 
Spannung, Stromstiirke u. der Lange des Lichtbogens zwischen Kohleelektroden 
inessen. Die Messungen erstreeken sich bis zu einer Spanuung yon 55 Yolt u. 
einer Stromstiirke yon 770 Amp. (Trans. Amer. Electr. Soc. 43. 171—89. 1923. 
Toronto [Ont], llniy.) L O d e r.

T. B. L. Cain, Das Schiuarzwerden von Silberblechanoden. Vf. nimmt den ais 
Verunreinigung im Cyanid yorhandenen S ais die groBte, wenn nicht alleinige Ur- 
saclie, dieser Stiirung an. Jedenfalls ist dic Entseliwefelung des kSuflichen Cyanids 
yon besonderer Wichtigkeit, da rund 1 % Ag gespart werden kann. Ais leielit 
auch im groBen ausfiihrbare u. nicht teure Reinigung wird die Fiillung dcs'Sul- 
fid-S durch Zufugung von pulycrformigem Bleicarbonat zur Cyanidlsg. empfohlen. 
Nach einigen Min. liat sieh das Fiillungsm. mit dem gefiillten PbS abgesetzt, u. die 
uberstehende Lsg. ist nun brauchbar. (Metal Ind. [London] 24. 593—94.) W ilk e .

M aurice A lbert Ternant, Frankreich, Policrmittel fiir elektrisclic Leiłungen. 
An Stelle yon Bitumen, Paraffin, Bakelit, Gummilack u. Harzen wird, besonders 
fiir radioelektr. Leituiigsdrahte Collodium yerwendet. Dieses bietet gegeniiber den 
genannten bekannten Mitteln die Yorteile geringeren Stoffyerbrauchs, rascher zu 
trockneu u. die Farben der Wicklungeu nicht zu yęrSndern. (F. P. 569780 yom 
16/8. 1923, ausg. 17/4. 1924.) KOiiling.

„0sa“ Participations Industrielles Soc. an., Schweiz, Hersłellung von 
Wolframfaden. Wolframpulyer wird in ublieher Weise zu Barren gepreBt u. auf 
Tempp. yon etwa 1300° erhitzt, lun zusammenhaugende kleinkrystallin. MM. zu ge- 
winnen. Diese werden in einer Atm. eines reduzierenden Gases, besonders H2, 
mittels durcligeleiteter Elektrizitiit bis nalie zum F. erhitzt. Hierbei yerwandelt 
sich die M. in einen oder mehrere groBe Krystalle. Die Zahl der entstehenden 
Krystalle ist yon der Reinheit des reduzierenden Gases abliSngig. In einer Atm. 
yon yollig reinem I [2 kann sieh eine groBere Anzalil yon Krystallen bilden ais 
innerhalb yon H2, welcher mfiBige Mengen 0 2 entlialtender Gase, besonders 
Wasserdampf, enthalt. Die entstandenen Krystalle werden getrennt u. gezogen, 
gehiimmert o. dgl. (F. P. 569501 yom 6 /8 . 1923, ausg. 14/4. 1924. D. Prior. 17/8.
1922.) KOiiling.



1924. II. I-IIy. W a s s e r ; A b w a s s e r . 1123

IV. Wasser; Abwasser.
R eich le und "Weldert, Bericht iiber die versuchsiveise Anwendung von Clilorgas 

in der Klaranlage von Kopenick. Verss. erjfaben, dnC es durch Zusatz yon geringcn 
Cl-Mengen zum Rohabwasser von Kopeuick auch in h. Jahreszeit moglich war, die 
Kliirteiche ohne Geruchsbeliistigungen u. ohne prakt. Beeinflussung des Kliireffekts 
eine Reilie von Tagen hindurch zu betreiben. Bei einer tlbertragung dieser Ergeb- 
nisse auf andere Fiille ist die Eigcnart der Kiipeuicker Abwiisscr (viel Farb- u. 
Wascliwiisser) zu berueksiehtigen. (Gcsundheitsingenieur 47. 237 — 43. Berlin- 
Dahlem.) B o r in s iu .

Henry Leffmann, Weitere Bemerkungen iiber Rodillons Próbę a u f  N itrite. 
(Ygl. Ainer. Journ. Pliarm. 95. 110; C. 1923. IV. 78.) Das von H e l l e r  (Chem.- 
Ztg. 47. 701; C. 1924. I. 1434) yerbessertc Reagens kann durch Zusatz von 
1  Tropfen W- noch nicht fl. gemacht werden; selbst mehrere Tropfen genugen oft 
nicht. Die Probe liiBt sich dadurch yereinfachen, daB man das Resorcin in W. 
auflost u. die Lsg. auf II2SO, schiclitet. Nitritlialtiges W. gibt nach wenigen 
Sekunden einen braunen Ring an der Schichtstelle u. dariiber eine- gelbe Fl. 
(Amer. Journ. Pharm. 96. 295—9G. Philadclphia, Coli. of Pliarm.) D ie tz e .

Karl Morawę, Berlin, liegennieren von basenauslausclienden Stojfen, insbesondere 
bei der Enthiirtung von W ., gek. durch die Yerwenduiig von Salzlsgg. von etwa
4—C% Salzgehalt, derart daB insgesamt fiir die Regeneration auf je einen aus- 
geschiedenen Kalkteil eine etwa dreifacli iiquiyalcnte Koclisalzmenge entfSllt. —
2. dad. gek., daB die bei einer vorhergelienden Regeneration gebrauchte Salzlsg. 
bei der naclifolgenden Regeneration erneut durch das Filtermaterial geleitet wird, 
bevor frische Salzlsg. eingefuhrt wird. — Man erzielt bei geringerem Salzbedarf 
eine sclinellere Regeneration ais mit den bisher iiblichen Verf. (D. R. P. 397848  
KI. 85b vom 15/5. 1920, ausg. 2/7. 1924.) O e ł k e r .

Elektro-Osmose Akt.-Ges. (Graf Schwerin Gesellschaft), Berlin, VoUstandige 
oder teilweise Beseitigung von Salzen aus Wasser auf elekiroosmotischem Wege nach 
Pat. 383666 in Anwendung bei neben Carbonaten noch andere Kalksalze ent- 
halteiiden Wiissern, dad. gek., daB man diese “Wiisser zur Entcarbonisierung zu- 
niielist dem Kathodenraum zufuhrt, dann zwecks Absetzung der Carbonatflocken in 
ein SammelgefiiB leitet u. hierauf der elektroosmot. Behandlung im Mittelraum des 
Dreizellenapparates unterwirft. — Die im Ilauptpat. erwfihnte besondere Ent- 
carbonisierung durch Zusatz von Kalkwasser wird yermieden. (D. R. P. 395752  
KI. 85a vom 9/3. 1922, ausg. 22/5. 1924. Zus. zu D. fl. P. 383666; C. 1924. 
I. 228.) O e l k e r .

„Reinzucker“ Ges. f. Patentverw ertung m. b. H., Berlin, Trennung des beim 
Beliandeln von Abwassern der Zuekerfabrikaiion mit schwefliger Sdure o. dgl. ent 
stehenden Niederselilages. Das Verf. des D. R. P. 358687 (C. 1923. II. 39) wird auf 
'die Abwiisser der Zuckerfabrikation, Yorzugsweise SclinitzclpreBwiisser, anstatt auf 
Rohsaft angewendet. (D. R. P. 386293 KI. 89 e vom 14/4. 1917, ausg. 30/5. 
1924.) * O e l k e r .

Deutsche Babeoek & W ilcox D am pfkessel-W erke Akt.-Ges., Oberhausen, 
Rlild., Einrich(ung zum Anzeigen der Unrei.nigkeiten in Fliissigkeiten durch in diese 
eintauchende Elektroden, die einen Mefistromkreis sehliefsen, gek. dureli eine neben 
den Elektroden angeordnete Skala, die bei gleichbleibendem StromfluB durch An
zeigen der Eintauchtiefe den Grad der Verunreinigung erkennen liiBt. — Die Ein- 
richtimg soli in erster Linie dazu dienen, das Vorhandensein von Salzen, Alkalien 
oder siiurehaltigen Verunreinigungen im Speisewasser yon Dampfkesaeln anzuzeigen. 
(D .R .P . 396653 KI. 13b vom 21/2. 1922, ausg. 19/6. 1924.) O e l k e r .
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W o lf Olszewski und Oskar Sperling, Dresden, Koutrollapparat zur Fest- 
stellung geringster Mengen freien Clilors in mit Chlor behandeltem IFasser, ' bei 
welclicin Yentilc die Indicatorfliissigkeit u. das zu uutersuehende W. einem Seliau- 
zyliudcr zufiiliren, dad. gek., daB das mit Cl bebandelte W. u. die Iudicatorfl. 
gleicbzeitig u. in einem aucli wahrend des Zufiihrens gauz bestimmten Ycrhiiltnis 
dem Schauzylinder u. das zu uutersuehende W. auBerdem einem Ve rgl eichszylinde r 
zugefuhrt werden, wobei durch die Fiirbung des mit der Iudicatorfl. versetzten u. 
mit Cl-Gas behandelten W. u. durch Yergleieh mit dem nur mit Cl-Gas behandelten 
W. auf die riebtige Mengc freien Cl im W. gesclilossen werden kann. — Ais 
Indieatorfl. dient eine Lsg. yon Beuzidin mit Spuren von o-Tolidin in HC1, wobei 
die HĆl-Konz. jeweils der Carbonathiirtc des zu behandelnden W. angepaBt werden 
nuiB. Die Indieatorfl. weist bei riclitiger Wahl der Konz. noch 0,02 mg freies Cl 
im Liter W. durch deutlicli erkeunbare Blaugrunffirbung nach. (D. R. P. 396 093 
KI. 85b vom 11/2. 1923, ausg. 26/5. 1924.) O e lk e i i .

VI. Glas; Keramik; Zement; Baustoffe.
Albert C. Gerber, Anicendung yon Gelatine zum Glasieren. Eine Reihe von 

Erfahrungen u. Regeln werden mitgeteilt. (Journ. Amer. Ceram. Soc. 7. 494—7. 
Trenton [N. J.], Electric Porcelain and Mfg. Co.) M a rc k w a i.d .

Robert H. Armstrong, Einige umermeidliche Wanneverlusle im Betrieb perio- 
discher Sgstcme. Behandelt werden die Yerluste 1. durch Abkuhluug der bei hoherer 
Temp. getrockneten Waren vor dcm Wiedererhitzeu im Brennofeu, 2. die Ver- 
dampfung der bei diescr Abkiihlung aufgenommenen Feuchtigkeit, 3. die Yerluste 
in dem durch AbwSrmc betriebeuen Trockensystem. (Journ. Amer. Ceram. Soc. 
7. 423—5. Watsontown [Pa.], Fiske u. Co. Inc.) M a r c k w a łd .

W. K. Brownlee, Isolierung von Glastanks. Yerss. des Vf., die durch Photo- 
graphien belegt sind, zeigen, daB die Corrosion von Glastanks yorzugsweise durcli 
die Stromuugen im geschinolzenen Glase yeranlaBt werden, die durch die Ab- 
kiililung an den AYiinden yeranlaBt, an diesen abwiirts streichen. DemgemiiB sollen 
diese Wiinde durch Isolation gesclilitzt werden. In der Diskussion werden entgegen- 
gesetzte Betriebserfahrungcu entgegengehalten. (Journ. Amer. Ceram. Soć. 7. 
457—59. Toledo [Oli.], Buckcy Clay Pot Co.) M a r c k w a łd .

Edward R. Berry, K lar geschmolzener Quarz. (Ćhem. Metallurg. Engineering 
30. 715—17. — C. 1924. II. 746.) J u n g .

Hans Kiihl und H einrich Thiiring, Wasserloslichkeit und Jfi/dralation der 
Calciumalmninate. (Vgl. S. 391.) Die Ergebnisse der Verss. mit den drei Alu- 
minaten Monocalcium-, Pentacalciumtri- u. Triealeiumaluminat sind kurz folgendc : 
die 3 Aluminate losen sieli erheblicli in W ., zunelunend weniger in Kalk-W. mit 
zunehmender Kalkkonzentration. Die gel. Aluminate reagieren mit dem Losungsm. 
u. bilden freies Tonerdchydrat u. Calciumhydroaluminat. Die Form der Neu- 
bildungen ist von der Art der yerwendeten Aluminate unabhiingig u. nur durch 
clie Gesamtkonz. der reagierenden Bestandteile bedingt. (Zement 13. 243—46.) W e c k e .

Nitzsche, Siccofix-Zemente. Bemerkung zu G rim m s Ausfuhruugen. (Zenient
12. 301; C. 1924. I. 2733 u. S. 391.) (Zement 13. 180—81.) W e c k e .

Davis Brown, Bekdmpfung des Schieferigwerdens und Verbessen(ng der Struktur 
von Ziegeln. Zur Vernieidung des Fchlers scliliigt Vf. vor, den Ton in einen durch
3 endlose Riemen gebildeten Trog zu ftillen, welclie mit gleieher Geschwindigkeit 
laufen. Am Ende arbeitet gegen den unteren Riemen eine Walze, welclie eben- 
falls mit gleieher Geschwindigkeit liiuft. UngleiclimiiBigkeiten in der Forimmg der 
Ziegel u. damit Schichtungen konnen dadurcli yermieden werden, weun nur durcli 
eine automat. Zufuhrungayorr. stets dic gerade der KapazitSt der Yorr. entspreeliende
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Tonmenge zugefiilirt wiirde. (Journ. Amer. Ccram. Soc. 7. 274—6. Bucyrus [Oli.], 
Hadficld-Penficld Steel Co.) Ma u c k w a ld .

Edward Schramm, Die Bestimmung der Porositat von Porzcllan durch Trdnken 
mit Wasser. Yerss. des Arf. zeigen, daB die Best. der Porositat beim Einlegen in 
k, W. fiir 3G Stdn. lioliere Porositiitswerte ergibt ais 2- bezw. Gstd. Koclien u. 
dar auf folgendes schnelies Abkuhlen. (Journ. Amur. Ccram. Soe. 7. 444—6 . Syracuse 
[N. Y.], Onondaga Pottery Co.) M a u c k w a ld .

E. E. Pressler, Yergleichende Priifung von Porositat und spezi/ischem Gewicht 
verschiedener Tgpen feuerfesler Steiue. Die Porositat wurde durch Waaserabsorption 
einerseits u. mit dem Porosimeter (vgl. Journ. Amer. Ceram. Soc. 7. 154; C. 1924.
I. 2467) audererseits bestimmf. Das wahre spczif. Gew. wurde im Pyknometer 
unter Toluol bestimmt. Gepriift. wurden Silicastcine, Magnesiisteine sowie feuer- 
feste Steine aus magerem u. fettem Ton. Dic durch Porosimeter bestimmte Porosi
tat stimmte erheblich besser mit der durch das spezif. Gew. bereelmeten uberein. 
Dic Porositatsbestst, yon Silica- u. Magnesiasteinen erwiesen sich -weniger geeignet 
zur Beurteilung des Braudes ais das spezif. Gew. Yersehiedene Typen soleher 
Steiue zeigen erliebliclie Differenzen der sogen. yersclilossenen Poren; daher ist das 
spezif. Gew. nicht zur Beurteilung des Braudes geeignet, wohl aber zur Bcrcchnung 
der „totulen Porositat". Porosimeterbestst, erreichen dic totalc Porositat boi Steiueu 
von feuerfestem Ton uur in einigen Fallen, Silica u. Magnesitsteine zeigen keine 
„Yersclilossenen Poren. “ (Journ. Amer. Ceram. Soc. 7. 447—51. Columbus [O.], 
U niv.) M a u c k w a ld .

L. J. Trostel, Notiz uber eine vergleichende Priifung von gebranntem Kalk fur 
Silicastńnfabrikatian. Es wird nachgcwiesen, daB bei der Verwendung yon ge- 
branntem Kalk fiir Silicastcine nicht der sogenanutc „wirksamc Ivalk“ nach den 
American Standard Test Mcthoda (A. S. T. M.) zugrunde zu legen ist sonderu der 
G c sa m tg e h a lt  an CaO, abziiglich der bei dem Abloschen der Kalkmilch durch 
Sieb zuriickgehalteucn nicht zerfallenden Teile. Wiihrend, beim Arbeiten. nach
A. S. T. M. bei berechnetem 2,25% Kalkgelialt in den Steinen bis 3% wirklich 
Yorgcfunden wurden, beschriinkten sieli die Schwankungen beim Zugrundelegen des 
wirklichen Gehaltcs an CaO auf 3^0,2%. (Journ. Amer. Ceram. Soc. 7. 452—4.
Joliet [111.], General Refractories Co.) Makckwald.

Fred A. Harvey, Notiz iiber sekundare Ausdehnung von magerem feuerfesten 
Ton. Yf. zeigt, daB die A. S. T. M. (vgl. vorst. Ref.!) fiir feuerfeste Schamotte- 
ateine iusoferu zu bcmiuigcln ist, ais sic eine Ausdehnung von nicht mehr ais 1% 
beim 5std. Erhitzen auf 1400° yorschrciben. An der Iland yon Diagrammen wird 
gezeigt, daB gewisse feuerfeste Toue zwischen 1200° u. 1400° eine Ausdehnung 
zeigen, die keineswegs ais ttberfeuerung bezeichuct werden kann. (Journ. Amer. 
Ceram. Soc. 7. 455—6 . Mount Union [Pa.], U. S. Refactorics Corp.) M a u c k w a ld .

T. M. Stocker, St. Austell, Eugland, Bchandlung vo/i Ton. Ton wird unter 
Zusatz geringer Mengcn von Wasserglas in W. emulgiert. Die Miseliung bleibt 
stelien, bis wenigatens die Hiilfte des Tona zu Boden gesunken ist, worauf die 
iibersteliende FI. gefiltert u. der Filterriickstand gewascheu u. getrocknet wird. 
(E. P. 214062 yom 17/3. 1923, ausg. 8/5. 1924.) KOhłing.

Sigbert Gerzabeck, Fraukrcieh, Kiinstlicher Mormon Abfiillc yon natiirlichcm 
Marmor werden fcin gepulyert, mit Portlandzement, W. u. einem geeigneten Erd- 
farbstoff ycrmahleu, in Formcn gegossen u. nach melirtagigem Erhiirten ab- 
geschliffen. (F. P. 569918 vom 20/8. 1923, ausg. 19/4. 1924.) K O h łin g .

Dorr Company, Inc., V. St. A., Yorrichtmig zur Bereitung und zum Mischcn 
von Zementschlamm. In der Mitte des Belialters fiir die Mischung von Zement u. 
W. ist ein liohles Rolir angeordnet, an dessen unteren Teilen Riihrfltigel angebracht 
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sind, wiihrend oberlialb des GefiiBinhalts an der Unterseitc gelochtc Annc an ibm 
befestigt sind. Innerhalb dieses Rolircs befindet sieb ein weiteres Rolir, welches 
PreBluft zufuhrt. Die PreBlnft durclisetzt cinerseits die Riilirflugel u. gelangt. 
durch in diesen vorhandene Locher in den Schlamm, undererseits fuhrt sic Schlamm 
durch das crste Rolir in die oberhalb des GefiiBinhalts angebrachten Arme, durch 
dereń Oflnungen der Schlamm in das GefiiB zuriickflieBt. (F. P. 569947 vom 20/8.
1923, ausg. 19/4. 1924.) KOiiling.

B. Bakewell, L ondon, Magncsiazement. lOOTcilcMgO werden mit wenigstens 
30 Teilen krystallisiertem FcC13 in fester Form oder in konz., nicht mehr ais 
70 Teile W. enthaltender Lsg. u. gegebenenfalls Aśbest, Sand oder Kork gemischt. 
Der Zement greift, wenn groBere ais die angegebenen Mengen W. vermieden 
werden, Fe nicht an. (E.P. 214369 vom 6/2. 1923, ausg. 15/5. 1924.) KttniJNG.

V n . Agrikulturchemie; Dungemittel; Boden.
C. J. Christensen, Yersclńedene Diingungsversicche auf Moorboden. Auf Nie- 

derungsmoor wurden die besten Wrkgg. mit Ps0 6 u. Kainit erzielt. Wesentliche 
Unterscliiede der Wrkg. der verschiedenen P20 6- u. K20-DUngemittel wurden nicht 
beobachtet.' Die Wrkg. eines in Bornholm yorkommenden Rohphosphates mit 
14% 1 \0 5 ycrluelt sich zu der des Superphospliates wie 98 : 100. Auf Hoclimoor 
waren Salpetergaben bis 600 kg pro ha besonders bei Kartoffeln ren tabel. (Tidsskrift 
for Plantcaol 29. 162. 1923; Bied. Zentralblatt f. Agrik.-Ch. 53. 167—70.) Berju.

Ladislaa Smolik, Einflup der Wartne auf dic von den Bodendementen ge- 
bildete Gesamtoberflache. Die Veranderungen, die der Boden unter yerschiedenen 
Tempp. erleidet, wurden durch Messung der Hygroskopizitiit bestimmt. V^fgleich 
der nncli Erhitzen auf 50, 100 u. 150° erhaltenen Werte mit der Hygroskopizitiit 
des frischen Bodens ergab, daB, besonders bei 50°, die Gesamtoberfiaehen- 
yerminderung sehr bedeutend ist; es tritt eine bemerkenswerte Abnahme der 
Hygroskopizitiit ein (bei einer Probc yon 100 auf 83,8 [50°]). Lufttrockene Erd- 
proben, die der Novemberkiilte (0 bis —10,5°) ausgcsetzt u. danacli zur Hiilfte an- 
gefeuclitet u. 45 Min. bei —25° belassen wurden, zeigten, daB die nicht angefeuehtete 
Erde ihre Hygroskopizitiit unter der Einw. der K&lte naliezu beibelialteu liatte, ' 
wiihrend dic angefeuehtete Probe eine deutliclie Zunahme der Hygroskopizitiit 
zeigte. (C. r. d. l’Acad. des sciences 178. 2266—69.) H aberlakd.

G. Truffaut und N. Bezssonoff, Teiheeise Słcrilisation oder Dcsinfektion des 
Bodens. Ihre Wirkungen und dereń Ursachcn. Vff. folgern aus den Ergebnissen 
ilirer Unterss., daB Behandlung gcwisser Boden mit antisept. Mitteln wie CaS2, 
CaS2 yerstiirkt mit CaC03, o- u. m. Clilorkresol eine genugendc N-Erniihrung der 
Pflanzen durch eine yermehrte N-DUngung der Pflanzen aus der Atmospliiire olme 
K-Diingung sichert. Durch tcilweise Sterilisation der Boden mit einem Antisepticum, 
dessen Hauptbcstandteil CaS, war, wurde die Anzahl yon Chlostridium pastorianum 
3mai so groB ais in den unbchandeltcn Boden u. die K-Iiindung durch C. pasto
rianum liicrdurch gesteigert. Die Enhv. yon Azobactcr chronococcum war intensiyer 
u. die Bakterienflora reicher an ammonifizierenden Organisnien. (Soc. Sol. (Truffaut)
1. 61. 1922; B ie d . Zentralblatt f. Agrik.-Ch. 53. 166— 67.) Beuju.

W. Kotte, Zur Beurtdlung von Pjlanzenschutzmiltdn im Laloratoriumsuersuch. 
(Vgl. E. W. Schmidt, S. 534.) Die Giftwrkg. muB an dem Schiidling gepriift 
werden, gegen den ein Mittel in der Praxis yerwendet werden soli. Kupferkalk- 
bruhe ist zwar gegen Sporen yon Botrytis cinerea wenig giftig, aber yon enormer 
Giftwrkg. gegen Peronospera, so daB ihre Wrkg. nicht hauptsachlicli auf der guten 
Haftfiihigkeit berulit. (Ztsclir. f. angew. Ch. 37. 508—509. Freiburg i. Br.) J u n g .

—, KalisalzWsungen ais Mitlel zur Bekampfung von Pflanzensduidlingen. Bericht



1924. II. HV1I. Agrikultorchemie; DOngemittel; Boden. 1127

iiber erfolgreiclie Bekiimpfungsycrss. mit 15%ig. Kalirohsalz-Losimgen u. Angaben 
iiber yerschiedene Bek8mpfungsverff. (Erniihrung d. Pflanze 20. 100.) B e r ju .

0. Lemmermann und L. Eresenius, Uber die Reaktion der Boden Deutschlands 
und ilire Bedeulung. Erorterungen iiber das Weseri, die Entstelumg u. den EinfluB 
der Bodenaeiditiit auf das Gedeilien der yerschicdenen Kulturpflanzen u. die chem. 
u. physikal. Bodenbeschaffenheit. Bei den Verss. der Vff. wurde das Kalkbedurfnis 
des Bodens genauer durch die Best. der Titrationsaciditfit ais durch die pH -Zahlen 
zum Ausdruck gebracht. Vff. befiirworten die Einfuhrung ciner einheitlichen 
Untersuchungsmethode zur Best. der Kalkbediirftigkeit der Boden u. eine einheit- 
liche Bezeicbnung der hierbei gewonnenen Ergebnisse. (Ztschr. f. Pflanzenerniibr. 
u. Dungung 3. B. 233—47. Berlin.) B e r j u .

Densch, Him nius und Pfaff, Ein Beitrag zur Bodensćiwefrage. Von 114 nach 
der von Kappen yereinfachten DAlKOHARAschen Methode untersucliten Boden waren 
iiber die Hiilfte noch sicher in einem Zuatandc, bei dem eine Sehiidigung durch 
das Auftreten von Siitire nicht eintreten kann. Deutlich sauer waren nur 25,4%, 
Da jedoeli die Proben zum groCten Teil nur von saurcyerdiichtigen Eeldcrn ein- 
gesandt wurden, seliiitzen Vff., daB hoelistcns 10—15% der Boden der Gegenden 
yon weleben die Proben lierruhrten, zur Siiurebildung neigen. Auf Grnnd theoret. 
Erwiigungen u. Beobachtung iiber .Sauresehiiden in Boden, die unter den hochsten 
im Boden yorkommenden Konzz. der Siiurcn eintreten konnen, folgern Vff., daB 
in sehr zahlreielien Eiillen die beobacliteten sclieinbaren „SiiurescliadenH auf eine 
Kalkbediirftigkeit dieser Boden zuriickgefuhrt werden miissen, zu dereń Best. das 
oben angegebene Yerf. evt. in Verb. mit C hristen sen s Azotobakterprobe cmpfohlen 
wird. (Ztschr. f. Pflanzenemsi.hr. u. Diingung 3. B. 248—61.) B erju,

Baptistin Bodrero, Frankreich, TMngemittel. Organ. Abfallstofte, wie Leder-, 
Iliiute-, Fleiscli- u. dgl. -abfiille, werden, gegebenenfalls unter Zusatz von Roh- 
pliospliat u. Kaliumyerbb. mittels 1I2S04 aufgesclilossen, etwus verd. u. dann mit 
soyiel KalkstiekstofF yermiseht, daB ein korniges Pulyer entsteht. (F. P. 569899 
yom 17/8. 1923, ausg. 18/4. 1924.) KOhling.

Farbwerke yorm. Meister Lucius & Biiining, Hochst a. M., Milłel zur Be- 
Iciimpfung pflanzlicher und tierischer Schadlinge, nach D. K. PP. 364848 u. 364849 
[Zus-Pat.], 1. darin bestchend, daB an Stelle der aus Phenolen u. S-Chloriden er- 
hiiltlichen Ilarze hier die amorphen Prodd. Verwendung finden, die durch Scliwe- 
felung yon Oxyarylen aller Art crhalten werden. — 2 . darin besteliend, daB an 
Stelle der Pli en o 1 - S2 G12 - Harz e u. an Stelle der amorphen Prodd.} welche durcli 
Scliwefelung yon Oxyarylen aller Art erlialtlich sind, oder an Stelle dereń Salzen 
hier Mischungcn dieser Prodd. bezw. dereń Salze in Mischung mit Cu-haltigen Stoffen 
bezw. Cu-Verbb. Verwendung finden. — 3. darin bestehend, daB an Stelle der 
Phenol-SjCU-IIarze u. an Stelle der Prodd. nach 1. u. 2 . liier diese Prodd. oder 
dereń Gemiscbe in Mischung mit As-haltigen Stoffen bezw. As-Verbb. Yerwendung 
finden. — Die durch Versclimelzcn yon Phenol, Clilorphenol, Rohkresol, Kreosot, 
chloriertem Rohkresol, Urieerphenolen, nitrierten Urłeerphenolen mit NaOH, S  u. Na2S  
erhalflichen hoclimolekularen amorphen Prodd. konnen wie die Phenol-S3Clj.-IIarze 
ais solche oder ais Metallphenolate in Pulyerform, in Lsg. oder Suspension, ge- 
gebehenfalls unter Zusatz yon Streckungsmitteln indifferenter Art, yerwendet werden. 
Beispiele sind angegeben fiir die Herst. einer wss. Spritzbriihe aus dem durcli 
Snlfidierung yon p-Chlorphenol erlmltlichen u. mit CaCL yersetzten Prod. —, sowie 
eines ais Streumittel gegen Meltauarłen dienenden Pulyers, das durch Sulfidienmg 
yon rohem Urteerphenolgetnisch, Fallung mit HC1, Mahlcn, Troekncn u. Verkugeln 
mit Chinaclay, CaO u. dem Ca-Na-Salz der Naphtbolpcclisulfosaurc gewonnen wird.
— Mischungcn der S-lialtigen Prodd, der D. R. PP. 304848, 364849 u. 396158 mit

74*
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Cu-haltigen Stoffen oder Cu- Yerib. lassen sieli zur Sćhadlingsbekampfung ver\vendcn, 
oline daB beim Aufbringen in Pulverform oder ais Spritzbriilic auf Pflanźentcile 
Verbrcnnungscrsclieinungcii hervorgcrufcn werden. Der S aus den gescliwefcltcn 
Ilarzcn wirkt cliem. nicht wie freier S, unter 15. von scliadlichein CuS, sondern ge- 
langt infolge allmahlicher Abspaltung zur vollen Wrkg. ais Fungieid u. schUtzt die 
Pflanzen lange Zeit gegen die Pilzinfektion. Deu Cu-haltigen Gemischen lassen 
sich indifferente Stoffe, wic Kieselgur oder Ton, zur Streckung, sowie besondere 
ais Ilaftmittel dienende Stoffe einyerleiben. — Beim Vermischen der S-haltigen 
Prodd. der D. IŁ. PP. 364848, 364849, 396158, sowie deren Miscliungen mit Cu- 
haltigen Verbb. nach 13. II. P. 369 199 mit As-haltigen Stoffen erhalt man Kombi- 
natiouspriiparatc von gleichzeitig fungicider u. insekticider Wrkg., trotz des auf- 
fallend geringen As-Gehaltes. Sic sind yerlniltiiismiiBig wenig giftig u. rufen keine 
Verbrennungserscheinungen auf Pflanzenteilen hervor. So ist es z. B. moglich, mit 
einem Gcmisch eines Kresol-S.2ClyIIarzes u. yon C«3(/is04)2 oder Pb2(AsOj., durcli 
Aufstśiuben JReben einerseits gegen Oidium u. andererseits gegen Beschadigung 
durch den Hcusauencunn wirksam zu schiitzen. Setzt man dem Mittel auBerdem 
noch Cu-lialtige Stoffe zu, so laBt es sich gleichzeitig noeli zur Bekiiinpfung der 
Pcronospora benutzen. — Bestaubt man In-andhalłiges Getreide mit geringen Mengen 
einer Mischung eines Phenol-S2Cl2-Harzes mit C?JLjisO oder eines Arsenobenzol- 
denv., so erhiilt das Saatgut einen guten Scliutz gegen den Befall durch Tillelia- 
sporen. Auch diesen Mitteln lassen sich indifferente Stoffe ais Streckungsmittel 
einyerleiben. (D. R. PP. 396158 KI. 451 yom 25/6. 1921, ausg. 26/5. 1924, 369199 
KI. 451 yom 6 /8 . 1921, ausg. 20/6. 1924 u. 367311 [Erfinder: Adolf Steindorff 
u. Otto W eickert, Hochst a. M., u. Kaspar Pfaff, Frankfurt a. 51.] KI. 451 yom 
11/9. 1921, ausg. 28/6. 1924. Zuss. zu D R. P. 364848; C. 1923. II. 244.) S c i i o t t l .

VIII. Metallurgie; Metallographie; Metallverarbeitung.
Illies, Die Entwicklung der Wmderhitzer-Apparatc beim Hocliofen. Eine ye- 

schichtliche Slitdie. (Feuerungstechnik 12. 133—36. 144—45:) N eid iiardt.
C. S. Yadner, Auslaugen von Kupfererz mitlels Salzioasser und Schcefeldioxyd. 

Bei der Behandlung yon Cu-Erz mit SO._, in wss. Lsg. bildet sich stets, besonders 
bei et w as erhohten Tempp., Cu,,S03 ■ CuS03 • 2 H.,0, das ausfiillt u. durch S02 nicht 
wieder in Lsg. zu bringen ist. Auch Au u. Ag werden nur unyollkommcn aus- 
gelaugt. Durch Zusatz von NaCl zu der wss. SO.>-Lsg. wird die B. des unl. Cu- 
Salzes yerhindert u. Cu (bis 99%), Au u. Ag yollkommen ausgelaugt. Fe gelit bei 
diesem ProzcB ebcufalls in Lsg. ais FeS03 u. wird im weiteren Yerlauf der Ek. 
zu Fej(S03)3 osydiert. Dieses Salz zerfiillt durch leichtes Erhitzcn in Fe20 3 u. S02. 
Das SOs wird dem ProzeB wieder zugefiihrt und das ausgefallte Fe\,03 eignet sieh 
besonders fiir die Ilerst. yon Eisenschwamm zur Ausfiillung des nacli diesem Ver- 
faliren ausgelaugten Cu. (Engin. Mining Journ.-Press 117. 1039—40.) M o u te n s e n .

Alfons W agner, Die Abmessungen der Kuppelofen, ihr Verlidltnis zur Grii/ie 
der Koks- wid Eisensałze und ihr Einflufj auf Schnelzgang und Koksvei-brauch. Die 
Zusammenstellung der Versuehs-Bedingungen u. -Ergebnisse sielie im Original. Bei 
dem holicn Rolieisenpreise sind folgende Einflusse des Vorherdes beachtlicli; 
Der Yorhcrd yerringert den Sehmelzyerlust um 1,2%; er wirkt ausgleicliend auf 
die Fe-Temp. u. der Warmeyerlust ist 60—80°, der Ofcngang ist gleichmiiBiger, das 
Yerbrennungsyerhaltnis infolge stetigen AbflieBens von Fe u. Schlacke aus dem 
Ofenherd besser. — Mit zunelimender GroBe des Iiuppelofens yerschlechtern sich 
Brennstoffausnutzung u. Wśirmebilanz. GroBere Querschnittsflache vor den Formen 
bediugt groBere Windpressung. Der spezif. Windyerbranch je kg Eohkoks ist 
MaBstab fiir die Brennstoffausnutzung u. wurde bei yollstiindiger Verbrennung zu 
C02 ohne LuftuberschuB zu 6,4 m3 ermittelt. — GroBe von Koks- u. Eisensatz be-
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einflussen den Schmclzvorgang um so gunstiger, je leichtcr der Satz ist. Fiir dic 
giinstigste Satzkoksmengc (5* in kg) u. den Kuppelofcndurclnnesser (d in m) gilt: 
Sk — 55 rf2. Die GroBe des Einsatzes ergibt sich dann aus der cmpir. festgestelltcn 
spezif. Koksverbrauchszahl. — Dic meistcn Kuppelofen sind zu niedrig, ihre Gicht- 
teinp. daher zu hocli. Richtig gebautc u. betricbene sollen mit hochstens 300° an 
der Gicht arbeiten. — Die nutzbare Schachthohc zwischen Duscncbene u. Unter- 
kante Bcschickungsoffnung soli proportional mit dem Durehmesser steigen. Ais 
giinstig wurde bei Satzkoks von 10°/o gefunden: Nutzbare Schachthohc : lichter 
Ofenwcite =  6,4 : 1. — Bei zu geringem Dusenquerschnitt u. deshalb unzureicliender 
Luftzufulir ist in bestimmten Fiillcn die zweite DUsenreihc zur Stcigerung der 
Brennstoffausnutzung vorteilhaft, (Stąlil u. Eisen 44. 617—22.) N e u f e l d .

Eduard M aurer, Uber den Osmondit. Nach einem Ubcrblick iiber dic An- 
schauungen von E. H e y n  u. O. B a u e r  vom Osmondit, ais den sie denjenigeu 
Troostit bezeichnetcn, der sich beim Anlassen eines Staliles mit 0,95% C auf 400° 
ausbildet, folgert Yf. auf Grund sciner eigenen u. der mit F. Hartmann ge- 
fundenen Ergebnisse: Es ist keincrlei Grund mehr yorhanden, den Osmondit ais 
eine besondcrc metastabilc Zwischenphase oder ais einen besonderen Troostit an- 
zusprechcn. Da IT ey n  durch Schaffung der Bezeiclinung Osmondit den Namen von 
Os>toxn mit dem Gefiigcbau des - Stahles fiir immer verknupfen wollte, ist ihre 
Streichung nicht erwunscht. Fiir den Hśirtungs-Troostit soli der Name Troostit, 
fiir den AnlaG-Troostit der Name Osmondit vorbehalten bleiben. Fiir den Osmondit 
ergibt sich dann folgende Kcnnzeichnung: Schwachnadeliger bis strukturloser An- 
laBtroostit. Existenzbereich gegeben durch dic AtilaBtcmpp. zwischen Ac, u. 
A cŁ — t„  wobci tx bei reinen C-Stahlen etwa 250—280° betriigt. Vom Hartungs- 
troostit dadurch unterschiedcn, daB dieser durch Anlassen auf 400° in hellcrcn 
Sorbit iibergeht, wahrend dieser Ubergang bei Osmondit, f a l ls  cr e in tr i t t ,  was 
vom C-Geiialt bezw. sonstigen Lcgicrungszusiitzen abhiingt, liohere AnlaBtemp. be- 
notigt. (Stahl u. Eisen 44. 622—24.) N e u f e i .d .

—, Niclit rostender Stahldraht. Bei Extensionen von Knochenbruchen wird von 
der Chirurg. Univ.-Klinik, Berlin, dic Verwendung von nicht rostendem Stahldraht 
Y 2 A von K r u p p  empfolilcn, der geniigende Festigkeit aufwies, wahrend Al-Bronze- 
draht in dieser Bczichung nicht geniigte. (Mitt. Matcrialpriifgs-Amt Bcrlin-Dahlen 
41. 51. 1923.) R O h le .

J. R.. Stack, FAcktrolytischc Zinnraffinatinn. Kurze Darstellung der in Pertli 
Amboy plant, American Smclting and Refining Co. zur elektrolyt, Raffmation von 
Sil angewandten Apparatur u. Biidcr, sowie der Aufarbeitung des Anodeuschlamms. 
Das erhaltenc Sn hat einen Reinheitsgrad . von 99,9°/0 oder mehr u. stellt sich
0,5—1,5 Cent pro Pfund teurer ais dic gewohnliche 99°/0 ige Ware. (Trans. Amcr. 
Electr. Soc. 45. 8  Seiten. Perth Amboy plant, American Smelting and Refining 
Co. Sep.) I I e r t e r .

C. W . Eichrodt, Das Elektrolysierhaus der Chile Erploration Company, Chu- 
(pucamata, Chile. Ausfiihrlichc Besehreibung der Anlageu u. Ycrff. zur elektrolyt. 
Gewinuung von Cu in der genannten Firma. Skizzen u. Tabellen erliohcn die 
Deutlichkeit der Darstellung. Besonderc Erwalinung vcrdient dic Yerwcndung der 
Chilex-Anode, einer Legierung aus Cu, Si, Fe u. Pb mit wenig Sn u. eventuell Mn. 
(Trans. Amcr. Electr. Soc. 45. 22 Seiten. Chuąuicamata [Chile], Chile Esploratiou 
Co. Sep.) I I e r t e r .

Charles P. Madsen, Mechanisch vollhommcncs cUktrolytisclies Nickel. Die 
hauptsHchlicheu Feliler, die elektrolyt. Ni aufweisen kann, sind l.M angcl an Duk- 
tilitiit, 2. Auftreten von „Karbunkeln“, 3. nach dem Gltthen auftretende Feliler, 
insbesonderc Sprodigkeit. 4. Ggw. von Loehern. 1. riihrt mcist von 1. organ. Ver- 
unreinigungen her, 2. von durch den Strom mit abgescliiedcnen Partikeln von etwas
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iiber kolloidaler GriiBe, insbesondere Fe(OH)3, die durch Filtration nur sehwer 
entfernt werden konnen u. sich auch im Yerlauf der Elektrolyse ncu bildcn, 3. von 
wahren Kolloidcn, die sich an den Krystallzwischenfliichen abscheidcn u. 4. von
II.,, der sich an Stellen entwickelt, wo sieli andere Metalle kathod. nicdcrgeschlagen 
lniben. Ni guter Qualitiit crhiilt tnan bei Yerwendung reinster Ni-Anoden u. Elck- 
trolytc. Techn. ist dies nicht zu erreichen, doch wird im diesem Fali ein einwand- 
freies Prod. erhalten, wenn die Anoden auBer geringen Mengen Fe keine Ver- 
unreinigungen enthalten u. dem von anderen Metallen u. organ. Substanzen durch 
Cl2 in Ggw. von Ni20 3 weitgeliend gcrcinigten Elektrolyten I120 2 zugcsetzt wird. 
Genaue Kontrolle yon pH ist dann nur bei Anwesenheit groBerer Mengen Fe im 
Elektrolyten notwendig. Man arbeitet yorteilhaft bei ca. 55° u. erhalt ein Ni, 
dessen Duktilitiit der von rcinem Au nahekommt. (Trans. Amer. Electr. Soc. 45. 
8  Seiten. New York. Sep.) H erter .

M. R. Thompson, Die Wirkung von Eisen auf die clektrolytische Fdllung von 
Nickel. Vf. crzeugtc elektrolyt. Ni-Ndd. Der Elektrolyt bestand aus 140 g NiS04* 
7 H20 , 16 g H3B 0 3 u. 14 g NH4C1 in 1 1 W .; ihm wurden in der ersten Versuclis- 
rciho 35 g/l FeS04-7H20 , bezw. 25 g/l Fej(S04)3 zugegeben. Die Stromdichte wurde 
zu 1,2 Amp/qdm gewiihlt, u. die Anoden bestanden aus GuBnickel mit 94% Ni. 
Vf. erhielt gute Ndd. aus reinem u. Fe"-haltigen Bad; diese waren licller ais rcines 
Elektrolyt-Ni. Das Fe"'-haltige Bad lieferte dunkle Ndd. — In einer zweiten Ver- 
suchsreihe wurden Elektrolyt-Ni-Anoden u. Messingbleehkathoden yerwendet, die 
Stromdichte zu 1 Amp/qdm gewiihlt u. die [H‘] durch Zusatz yon NH3 konstant 
niedrig gehaltcn, wodurch sich teilweise Fe(OH)2 ausschied, welches abfiltriert 
werden muBtc, da es andcrenfaUs teilweise an der Kathode haftetc u. den Nd. poroś 
u. inhomogen machtc. Ein Zusatz yon Kolloiden erwies sich ais schadlich. Der 
bei Bcachtung dieser Bedingungen erzeugtc Fe-haltige Nd. zcigte im Anscliliff u. 
Mk. eine feinerc Struktur ais reines Elektrolyt-Ni u. war infolgedessen barter, aber 
auch briichiger. — Bei der Ilerst. der AnsclilifFe wurde eine Mischung yon 50 Vol % 
HNOs, 25 Vol % CH3COOH u . 25% W. ais Ałzmittel yerwendet. (Trans. Amer. 
Electr. Soc. 44. 359—96. Washington.) LOder.

P. Dumanois, Zur Frage des Gcbrauchs leichter Legierungen fur die Kolben der 
Explosion&motore. Vf. bespriclit von therm. Gesichtspunkten aus die Verwendung 
von Al-Legierungen fiir die Kolben. (C. r. d. l’Acad. des sciences 178. 1957 bis 
1958.) G o t t f r i e d .

Kei Iokibe, Die Kupfer-Zink-T^cgierungcn die sich beim Erstarren ausdehnen. 
(Journ. Inst Metals 31. 225—56. — C. 1924 . I. 2738.) L O d e r .

J. Newton Friend und R. H. Vallance, Bestimmung der Wdrmeausdehnungs- 
koeffizienien einiger HandelsmetalU und Legierungen. (Journ. Inst. Metals 31. 75—79.
— C. 1924. I. 2735.) ' L O d e r .

Richard Mailander, Ennudungscrscheinungcn und Dauerversuche. Zusammen- 
fassender Bericht iiber das bis Ende 1923 bekannt gewordenc Schrifttum. Berichte 
der Fachausscliusse des Yereins deutsclicr Eisenhuttenleute. WcrkstoffausschuB. 
(Stahl u. Eisen 44. 585—89, 624—29, 657—61, 684—91, 719—25.) S a c h s .

0. Spengler, Das Loten von Aluminium. Das Ergebnis des Preissausclireibens 
der „Deutschen Gesellschaft fur Metallkunde“ ist, daB es beim Loten yon Al in 
crster Linie auf das geeignete FluBmittel ankommt. Der Preis wurde dem Sudal 21 
der Anilin-Fabrikation Wolfen bei Bittcrfeld zuerkannt Bei groBer mechan. u. 
keinerlei chem. Beanspruchung wird man Zu ais Lot wiihlen, fiir Ilaushaltungs- 
gegenstiinde Al-Zn-Legicrungen. (Umschau 28 . 548—50.) J u n o .

A. Kenneth Graham, Dic clektrolytische. Abscheidung von Nickel auf Zink. 
Vf. yersctzte in galyan. NiS04-Bad mit ZnS04 in Vcrhaltnissen Zn : Ni =  1 : 30 
bis Zn : Ni =  2 : 3 u. yersuchte auf Zn elektrolyt. Ni niedcrzuschlagcn. Der Zn-
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lialtige Elektrolyt lieferte jedoch schlechte Ndd. — Feruer wurden die Potentiale 
des Zn in NiS04-Lsg. bei verschiedenen Stroni dićbten gemessen u. gezeigt, daB dic 
Anwendung lioher Stromdichte beim Verniekeln von Zn notwendig ist. Einc 
Stromdichte von 5 Amp/qdm gab die besten Resultate. (Trans. Amer. „Electr. Soc. 
44. 347—58. Univ. of Pennsylyania.) LCdei:.

J. Newton Friend und J. S. Tidmus, Die relatwe Korrosion von Zink und 
Blei in Losungen anorganisclicr Salze. Yff. habcn Bleche von Zn u. Pb einige 
Monate lang der Einw. von dest. W. einerseits u. von Salzlsgg. yerschiedener 
Konz. andererseits ausgesetzt. — 98,5%'g- Zn wurde mit NaCl-, KC1-, Na.,S04-, 
K2S04- u . KN03-Lsg. behandelt u. die bei den yerschiedcnen Proben beobachteten 
Gewichtsyermindcrungen mit der Gewiclitsverminderimg in dest. W. in Beziehung 
gesetzt. Diese Korrosionsfaktoren, ausgedruckt in °/0, sind yon den Konzz. der yer- 
wendeten Lsgg. stark abliangig, u. zwar liaben die Korrosionsfaktoren yon NaCl- 
u. KCl-Lsg. bei 0,09 u. 0,07 Mol, die yon Na.2S 04- u. K2S 0 4-Lsg. bei 0,02 u.
0,03 Mol ein Maximum, um mit steigender Konz. stark abzufallen. Die Korrosion 
in K N03-Lsg. zeigt kein solches Maxiinum. — 99,9% ig. Pb wurde mit den gleicheu 
Lsgg. behandelt; die Andcrung der Korrosionsfaktoren erfolgte in gleieher Weise 
wie bei Żn; die Maxima lagen bei 0,17 Mol NaCl, 0,107 Mol KC1, 0,15 Mol KN03,
0,031 Mol Ńa2S 04, 0,086 Mol K2S 04. (Journ. Inst. Metals 31. 177—92. Birming
ham.) LDder.

Otto Haehnel, Korrosion der eisernen Telcgraplien- und Fcrnspreclistiitzen. 
(Vgl. S. 540.) Die Ursache des Durchrostens stahlerner Stiitzen unterhalb des 
iuneren Glockenrandes ist durch das Zusammentreffen yerschiedener Griinde zu 
crklaren. Stahl bedingt scbnelleres Rosten ais Schmiedeeisen. Der Scbutzanstricli 
direkt unterhalb der Einsehraubstelle ist nur schwiorig einwandfrei auszufiihren. 
An dieser Stelle bildet sich Icicht ein Feuchtigkeits-Nd., der von Luftbewęgung 
u. Sonne nicht erfaBt wird u. der schadliche Verunrcinigungen der Luft auflost. 
Zwischen dem Durchrosten u. dcm Klima bcstelit ein Zusammcnliang; im Hinter- 
land der Ostsee tritt Korrosion seltener ein ais an der Nordseekiistc u. an der 
schleswig-holsteinschen Ostscekuste. — Ober Ersatz des Stahls durch Schmiede- 
eisen sind anliiBlich der Normicrung Unterss. angcstcllt worden. Einc Grundierung 
mit Bleifarbe in besonders gcfahrdeten Gegenden anstatt mit Zinkfarbe ist zu er- 
wiigen. Feuerverzinkte u. nach dem Schoopyerf. yerzinkte Stiitzen liaben sich gnt 
bewkhrt. (Ztsehr. f. angew. Cli. 37. 478—81. Berlin.) J u n g .

Masehinenbau-Anstalt Humboldt, Koln-Kalk, Erwarmung von Schwimm- 
fliissigkeiten bei Schwimnwerfahren. Die Erwarmung erfolgt mittels Elcktroden aus 
Niclitmetallen, dic gegebenenfalls in an sich bekannter Weise bewegt werden. In 
Fallen, in denen die Anwesenheit bestimmter Mctalle, z. B. Cu, crwiinscht ist oder 
nicht storend wirkt, kann aucli dic der Zers. nicht unterworfcue Elektrodę aus 
Metali gefertigt sein. ZweckmaBig werden die Elektrodcn feruer gitterfiirmig aus- 
gebildet. — Es wird eine gleichmiiBige Erwarmung u. Durcbsetzung des Schwimm- 
bades mit Gasblaschon erzielt. (D. R. P. 398058 KI. la  vom 1/3. 1921, ausg. 
1 /7. 1924.) O e lk e e .

Martial Maguet, Frankreieli, Kornen von Schlaeken. Der aus “einer Rinne 
flieBende Stralil der fl. Sclilacke wird von einer Anzahl yon Strablen von PreB- 
gas oder PreBfl. getroflen, welclie aus Offnungen eines hoblen Ringes so heraus- 
geschleudert werden, daB sie sieli an dem Punkt yereinigen, an dem sie mit dem 
Schlaekenstrahl zusammentreffen. (F. P. 569484 vom 26/10. 1922, ausg. 12/4.
1924.) K O h l in g .

Jules Alfred Lepiney, Frankreieli, Eiscngewinnung aus Erzen. Ein Gemiscli 
yon Eisenerz u. Rcduktionsmittel — Kolile — wird in einem Drchrohrofcn erhitzt,
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an den sich ein zweiter, weitcrer Ofcn anseliliefit, der drehbar oder feststehend 
sein kann. In diesen Ofcn lniindct ein Brenncr, welcher eine CO cnthaltcnde 
Flannne erzeugt, in welcher (innerlialb des Ofens) fein gepulverte Kobie suspendicrt 
ist, so daB das Schmclzen der im Drehrohrofen entstandenen Eisenschwiimme in 
einer rednzicrendcn bezw. nichtoxydicrcnden Atm. erfolgt. (F. P. 569365 vom 
19/10. 1922, ausg. 11/4. 1924.) ' r K Dhling.

Compagnie de Produits Chimiąuea et Electro-Metallurgiąues Alais, 
Froges et Camargue, Frankreich, Gewinnung von sauersło/frdem Stahl und anderen 
Legierungen. Al-Pulver wird mit Kryolith, kiinstlich hergestelltem Natrium- 
aluminiumfluorid oder Kieselfluornatrium, gegebenenfalls unter Zusatz von Ur, W, 
Mo, Cr o. dgl. zu Briketts geprefit u. diese in das von 0 2 zu befreiende Stalli- o. dgl. 
-bad eingeruhrt oder auf den Boden eines leeren Behalters gclcgt u. der ge- 
schmolzene Stahl o. dgl. daruber gegossen. Die Mityerwendung der Fluoryerbb. 
bewirkt die B. einer leichtflussigen Schlacke, so daB das Al im Gcgensatz zu seiner 
bekannten alleinigen Verwendung ais Desoxydationsmittel leicht entfernt werden 
kann. Die gegebenenfalls zugesetzten Schwcrmetalle legieren sich mit dem Stahl usw. 
(F. P. 569462 vom 20/10. 1922, ausg. 12/4. 1924.) KUhling.

Societe anonyme des Brevets Berthet, Frankreich, Gewinnung hocli- 
sclmelzendęr Mełallc. Um hoclischmclzende Metalle wie W, Mo u. dgl. in ge- 
sęhmolzcnem Zustande zu erhalten, werden sie selbst oder ihre reduzierbaren Verbb., 
z. B. ihre Sauren, Sulfide o. dgl. in einer reduzierenden Atm. der Einw. eines 
Lichtbogens ausgesetzt, der zwischen. Elektroden aus dcm glcichen Metali gebildet 
wird. ZwcckmiiBig werden die Elektroden iibereinander angeordnet, die unterc 
positive Elektrodę plattenformig erweitert u. die obere durchbohrt. Durch die 
Bohrung wird das zu sclimelzendc u. gegebenenfalls zu reduzierende Pulver in 
kleinen Anteilen auf die imtere Elektrodo gestreut, wo es mit dcm yorliandcncn 
Metali zusammenschmilzt. In dem Mafie, wic diese Elektrodo hierbei wiichst, wird 
sie yon der oberen Elektrodo entfernt. Das Erzeugnis wird in tiblicher Wcisc 
mechan. bcarbeitet. (F. P. 569186 yom 3/10. 1922, ausg. 8/4. 1924.) KOhling.

Compagnie de Produits Chimiąues et Electro-Metallurgiąues Alais, 
Froges et Camargue, Frankreich, Metalle und Legierungen. Ag, Cu u. Legie
rungen dieser Metalle nehmen bckanntlich beim Schmclzen O, auf u. schciden ilin 
beim Erstarren wieder ab, so dafi die Metalle porig worden. Diescm Ubelstand 
wird gemafi der Erfiudung dadurch begegnet, dafi das geschmolzene Metali mit 
mindestens 1 7 2 % eines Alkalifluorids, besonders NaF yerrlihrt wird. Xeben dem 
dann in geringerer Menge zu yerwendenden Fluorid konnen aueh Al, Si, P, B oder 
andere desoxydierend wirkendc Stoffc benutzt werden. Beeiutrachtigung der clckti-. 
Leitfaliigkeit u. ahnlichcr Eigenschaften, wic bei alleiniger Yerwendung der letzt- 
genannten Stoffc erfolgt nicht. (F. P. 569461 vom 20/10. 1922, ausg. 12/4. 1924.) KO.

Youret Frferes & Fils Aine, Frankreich, Legierung. Etwa 72,4 Teilc Elck- 
trolytkupfer u. etwa 0,25 Teilc Co werden zusammengeschmolzcn, zu der Schmelze 
etwa 26,7 Teilc yorher geschmolzencs Xi gegeben, die Jlischung gut yerrulirt, mit 
etwa 0,65 Teilen Al gemengt u. in Fonnen gegossen. Das Erzeugnis zeichnet sich 
durch besonders weific Farbę u. Widerstandsfithigkeit gegen oxydierendc Einflusse 
aus. (F. P. 569344 yom 17/10. 1922, ausg. 10/4. 1924.) ’ KChling.

Th. Goldschmidt A. G., Deutscliland, Aluminiumlcgierungen. Al wird bei 
erholiten Tempp. mit Siliciden, Carbiden oder Boriden der Erdalkalimetalle oder 
seltcncn Erden in solchem Yerhaltnis gemischt, dafi die Zusatze yon dem Al gel. 
werden. Dic erkalteten Mischungen werden von neuem auf Tempp. erliitzt, bei 
denen das Al die Zusatze lost, u. dann rasch abgekiililt. Es entsteht hierbei eine 
ubersattigte Lsg. der Zusatze im Al, welclie beim Liegen die Zusatze in aufierst 
fciner Yerteilung abseheidet. Es konnen aucli noch Metalle oder Legierungen ein-



1924. II. Hix. O r g a n i s c h e  P rA p a b a te t . 1138

gefuhrt werden, wclclic, wie Cu, Zn oder Messing mit dem Al Misclikrystallc bilden, 
sowie geringe Mengen liochschmclzcnder Metalle, wie Ni, Co, Fe, Cr, Mn, Th, Ta, 
Mo, W  u. B. Dic Erzeugnisse zciclmen sich vor dcm reinen Al durch Hartę u. 
Festigkeit aus. (F. P. 570077 vom 24/8. 1923, ausg. 23/4. 1924.) KOuling.

A. Sabouret, Frankreieh, Gahanoplastisclies Verfaliren. Die galvanoplast. mit 
Metali zu iiberziehenden Teile eines Gegenstandes aus Galalith, Porzclliin o. dgl. 
werden mittels Pinscls mit einer Mischung von Silber, Terpeutin u. anderen organ. 
Stoften iiberzogen, dann auf liohc Tempp. erhitzt u. in ublicher Wcise galvanisiert. 
(F.P. 569110 vom 9/7. 1923, ausg. 7/4. 1924.) Kuiimng.

„Osa“ Participations Industrielles Soc. an., Schweiz, Aus einem Kri/stall 
besłehende metallische Fdden, Bander iisw. Auf einem in bekannter Wcise her- 
gcstellteu, aus einem  Krystall bestehenden Fadcn, Band o. dgl. eines Mctalls 
werden bei holicr Temp. Schichtcn desselben oder eines anderen Mctalls nieder- 
geschlagen, wclchcs dieselbe Kryśtallform besitzt, wie das Metali des Fadens usw. 
Das geseliieht z. B. in der Weisc, daB ein dttnncr Wolframfadcn iu einer Atm. 
yon II, u. WC16 mittels durchgelciteten elektr. Stromes zum Gliihen erhitzt wird. 
Das niedergcschlagene Metali yereinigt. sich mit dem ursprunglich yorhandenen zu 
einer cinlieitliehen M., wobei der Durchmesser des Fadens sich innerhalb von 5 
bis 10 Min. auf das 3—4faclie yergroBert. Um dem Erzeugnis dic urspriingliche 
Biegsamkeit wiederzugeben, muB es einer Nacherhitzung bis iu die Niihe des F. 
des Mctalls unterzogen werden. Man kann den Faden durch Ziehen, Ilammern, 
Walzen u. dgl. yerlitngem u. dic hierbci entstchcnden Erzeugnisse von nettem dcm 
beschricbcncn Yerf. unterwerfen. (F.P. 569090 vom 27/7. 1923, ausg. 7/4. 1921.
D. Prior. 7/8. 1922.) KOuling.

IX. Organische Praparate.
Sachsisches Serum werk A kt.-G es., Dresden, Ilerstellung eines Sahes der 

Melhylarsinsdure, dad. gek., daB man 2 Mol. Metliylarsinsaure auf 1 Mol. CaC03 

in wss. Lsg. einwirken liiBt. — Die filtrierte Lsg. wird mit einem geringen Ubcr- 
achuB von CH3 'A s0 3H2 im Yakuum zur Trockne cingedampft oder das Salz durch 
Fiillung abgcschicden. Das saure Ca-Sate der Monometliyldrsinsaure mit 12,6% Ca 
u. 47,13% As von der Zus. [CHS• AsO • (Oli) • C]2Ca ist in W. 11., in A., A. u. Bzl. 
unl. u. fiillt beim Kochen der sterilisierbaren wss. Lsg. im Gegcnsate zum ncutralen 
Salz CH:,-A sO -02-Ca nicht aus. Trotz der sauren Natur der Lsg. ist die Injektion 
reizlos. Gegeniibcr dem Na-Salz ist dic Aussehcidimg des As nach der Injektion 
weseutlich yerzogert, worauf dic bessere Ileilwrkg. des Prod. zu beruhen schciut. 
(D. R. P. 394851 KI. 12o yom 17/2. 1921, ausg. 12/5. 1924.) S c h o t t l a n d e r .

Con3ortiuni fiir elektrochemische Industrie G. m. b. H. (Erfinder: Hans 
Deutsch. und Martin Mugdan), Mfinchen, Darstellung von Saureanhydriden aus 
Fcttsauren u. SiCl4, 1. dad. gck., daB man die freien Fettsauren u. SiCl4 in der Hitzc 
auf cinandcr einwirken laBt, dic aus der Mischung entweiclicnden chloridhaltigen 
Diimpfc im Gegcnstrom der zu anhydrisierenden li. Fettsiiure entgegenfiihrt, u. die 
mit dem Abgas entweiclienden Diimpfc durch einen Kiihler kondeusiert u. zuriick- 
flieBeu liiBt derart, daB das Abgas prakt. frei yon Chloriden ist. — 2. dad. gek., 
daB man kontinuierlich das SiCl4 oberhalb der Ilcizblase in den mit der Fettsiiure 
Ueriescltcn Dampfraum eintreten liiBt u. das fast entehlorte Reaktionsprod. ent- 
sprechend seiner B. aus der Heizblase ausflicBen liiBt. — 3. dad. gck., daB man 
SiCl4 yerwendet, das durch indifferente Gase verd. ist. — Ais Endprod. yerblcibt 
im Reaktionskessel ein nur mit Spuren von Chlorid u. Fettsiiure yerunreinigtes 
Anhydrid, das die dem SiCl4 entsprechende Kieselsiiure enthiilt. Durch Dest., 
zweckmiiBig im Yakuum, liiBt sich das Siiureanhydrid von der Kieselsaure trennen
u. durch Fraktionierung reinigen. Ais Ycrdiinnungsmittel fiir das SiCl4 eiguet sich
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z. B. CO. Beispiele fiir dic Herst. vou  Essigsaureanhydrid, — Propionsaureanhydrid,
— sowie Buttersciureanhydrid aus den entsprechenden Siiuren sind augegeben. 
(D. R. P. 394730 KI. 12o vom 27/3. 1921, ausg. 9/5. 1924.) S c h o t t l a n d e r .

Ludwig Schmidt, Arth, Schweiz, llcrstellung von Bornylelilorid, dad. gck., 
daB Pinen oder pinenlialtige Ole mit Thionylchlorid u. cincr organ. Siiure bchandelt 
werden. — An Stelle von Thionylchlorid kann man auch Sulfurylchlorid anwenden. 
Bei der Einw. von Thionylchlorid oder Sulfurylchlorid auf die organ. Siiure entsteht 
neben gasfiirmigen oder fl. Nebenprodd. HC1, der mit Pinen das Bornylchlorid in 
ciner Ausbeute von melir ais 80°/o der Theorie liefert, wiibrend fertiger IIC1 nur 
55°/0 der Theorie ergibt. Die Patentsclirift enthfilt Beispiele fiir die Anwendung 
von Ameisensaure, Osalsiiure u. Essigsiiure; letztere gibt mit Tcrpentinol u. Thionyl
chlorid nach dem ErwUrmen bis 90° neben Bornylelilorid Essigsiiurcanhydrid. 
(D. R. P. 397314 ICl. 12o vom 24/5. 1921, ausg. 21/6. 1924.) M ai.

Carl Albert Bigot und August Christian Ehlers, Hamburg-Billbrook, Erhitzen 
vón organischen Stoffen, insbesondere Campher, dad. gek., daB ein Sandbad benutzt 
wird, das eine Beimiscliung von Borax enthiilt. — Bei einem Zusatz von 20°/o Borax 
crglulit das Sandbad nach Mischung mit Campher crst bei 380°; bei einer Mischung 
von 30°/0 Borax mit 70°/0 Kieselgur findet ein Ergluhen crst bei 500° statt. (D. R. P. 
397528 KI. 12o vom 14/6. 1922, ausg. 21/6. 1924.) M ai.

Ludwig Claisen, Godesberg a. Eli., Darstellung von Chromanen, darin be- 
stchcnd, daB man in Abiindenmg des D. Ii. P. 374142 an Stelle der Butadien- 
KW- stoffe liicr /?,;'-ungesiitt. sekundiire oder tertiiire Alkohole bezw. Pinakone mit 
Phenolen in Ggw. saurer Kondensationsmm, beliandclt. — Bei der Chromansynthese 
ist man nicht melir auf dic Butadiene allein angewiesen, sondern kann auch dic 
beim Erhitzen mit geeigneten Katalysatoren in W . u. Butadiene zerfallendcn {],y- 
ungesiitt. sekundaren u. tertiiiren Alkohole, wie CHS-CH : CH-CH(OH)-CH3 oder 
CH2 : CII-C(CH3),i -Oir, die man aus ungesiitt. Aldehydcn oder Ketouen, wic Acroleiu, 
Crotonaldebyd, Zimtaldehyd, Athylidenaceton, Benzalaceton, oder aus Estern fi,y- 
ungcsiitt. Siiurcn, wie Acrylsaure oder Zimtsiiureester, nach G r i g n a r d  erlialten 
kann, sowie die ditertiiircu, disekundiiren u. gemischt sekundiir - tertiiiren Glykole 
vom Typus des Pinakons vcrwenden. Ais Zwisehenprodd. treten beim Verf. 
o-Alkenylpbenole auf, die sich aber mittcls der gleichcn Katalysatoren bei der- 
selbcn oder hoherer Temp. zu den Chromanen isomerisicren. Man erhitzt z. B. 
p-Kresol mit dem aus Acrylsiiureiithylcster u. 2 Mol. Methylmagnesiumjodid crhiilt- 
liclien cc,cc-Dimethylallylalkolwl, Cir2 : CH • C(CII3)a • OH, Kp. 98—99°, u. absol. HCO,H 
melirere Stdn. bis zum Sieden u. erlialt so das 2^2,6-Trimethylchroman, angenehm 
riechendes 01, Kp. 242—245°. — Die Kondensation desselben Alkohols mit a. m-Xy 
lenol unter gleiclien Bediugungen liefert das 2^,6,8-Tetramcthylehroman, Kp. 250 
bis 253°. — Der aus Methylacrylsśiurecster u. Methylmagnesiumjodid erhaltliehe 

-Trimcthylalhjlalkohol, CHa : C(CH3) • C(CH3)j • OH, Kp. 118—119°, gibt mit 
p-Kresol kondensiert das 2,2,3,6- Tetramcthiylchroman, Kp. 256—258°, das auch beim 
Erhitzen von p-Kresol mit Pinakon, absol. HCOsH , KHSOi u. K,SO.t entsteht. — 
a. m-Xylenol u. Pinakon geben in aualoger Weise das 2^,3,6,8-Pentamethylchroman, 
Kp. 260—264°. — Der aus Crotonaldebyd u. Methylmagnesiumjodid erliSltliehc 
ct,y-Dimeth.ylallylalkohol, CH3-CH : CH-CH(CII3)-OII, Kp. 120—122°, gibt bei der 
Kondensation mit a. m-Xylenol u. absol. HCOsH zuniiebst das o-Pentenylxylcnol, 
CoH, ■ (OH) 1 • (CH[CH3] • CH : CH • CII3)9• (CH3)2'*,s, Kp. 262—264°, das beim 2-std. 
Koclien iiber K2S04 in 2,4,6$-Tetrametliylehroman, Kp. 247—248°, ubergeht. — 
Analog entsteht aus p-Kresol u. «,/-Dimethylallylalkohol das o-Pentenyl-p-kresol, 
C6H3 -(OH)MCH[CH3].CH:CH .CH 3)2(CH3)ł, Kp. 252—257°, das durch Erhitzen iiber 
KHS04 in 2,4,6-Trmethylchroman verwandelt wird. (D. R . P . 394 797 KI. 12q vom 
28/6.1922, ausg. 13/5. 1924. Zus. zu D. R. P. 374142; C. 1923. IV. 725.) S c h o t t l .
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Actien - Gesellschaft fiir Anilin - Fabrikation , Berlin -Treptow (Erfinder: 
W ilhelm Herzberg, Berlin-Wilracrsdorf, W alter Bruck, Berlin-Siidende, Gerhard 
Hoppe, Berlin-Treptow, und Heinrich Ohlendorf, Bcrlin-Friedenau), Darstellung 
von Ajzinderivaten, dad. gek., daB man Naphthophcnazin- oder Dinaphthoazinsulfo- 
siiureu der Alkalischmelze unterwirft. — Bei der Schmelze werden die S 0 31I- 
Gruppen oline Aufspaltuug des Azinringes durcli OII-Gruppen ersetzt. Nelimen 
die OH-Gruppen eine dem Azinstickstoff benachbarte Stellung ein, so tritt in der 
Alkalischmelze gleiehzeitig eine Kondensation ein. Die Verbb. finden bei der Darst. 
von Farbstoffen Verwendung. Folgendc Beispiele sind angegeben: Die aus 1,2-Napli- 
tbochinon-5-sulfosaure u. 1,2-Diaminobenzol erliiiltliche lfi-Naphthophcnazin-5-sulfo- 
saure (I.), gelbes Pulver, in Alkalien mit gelber, in konz. II2S04 mit gelbroter Farbc 
]., wird mit 30°/oig. NaOII cinige Stdn. unter Druck auf 210—220° erhitzt. Beim

-SOJI
II. N

N
..Erkalteu scheidet sich das Na-Salz des
S-Qxij-ly2-napld]iophenaz'ms krystallin. ab. 
Das freie Oxyazin, aus A. u. anderen 
organ. Losungsmm. gelbe, bei ca. 200° 
sclim. Nadeln, ist in verd. NaOII mit
kirschroter, in konz. H2S 0 4 mit griin-
blauer Farbę 1. — Die aus 1,2-Diamino- 
benzol u. l,2-Naphtliochinon-6-sulfos5urc 

erhaltliehe l^-NaphthopJienazin-6-sulfosdure, gelbes, in Alkalien mit scliwaeh gelber, 
in konz. II2S04 mit roter Farbę 1. Pulver gibt beim Schmelzen mit KOII bei 250° 
ein Chcyiiaphthophenazin, aus A., Bzl. u. anderen organ. Losungsmm. hellgelbe 
Nadeln, F. ca. 280°, in konz. I-I2S 0 4 mit blauvioletter, in verd. NaOII mit rotgelbcr 
Farbę 1.; aus iibersehussiger NaOII fiillt das Na-Salz in rotliclien Nadeln aus. — 
Die aus l,2-Naphthoekinon-8-sulfosaure u. 1,2-Diaminobcnzol erhaltliehe lfi-Naphtho- 
plienazin-8-sulfosdure (II.) gibt beim Erhitzen mit KOH auf 200° ein Prod., das aus 
Nitrobenzol krystallisiert, grtinlicligclbe Nadeln, F. 210°, bildet. Die Verb. ist in 
konz. II2S04 mit tiefblauer Farbę 1., in Alkalien unl., in alkal. Na2S20 4-Lsg. mit 
gelber Farbc 1. — l,2 ,l/,2'-Dinaphtliazin-G,6,-disulfosaure (III.) (vgl. SMeigen u. 
NousrAN, Ber. Dtsch. Chem. Ges. 33. 2717; C. 1 9 0 0 . II. 949) gibt beim Erhitzen
mit KOH auf 260° bis zur fast vollstandigen Losliclikeit in W. u. Verdiinnen mit
diesem ein gelbes Prod., vermutlich das K-Salz der 6^0xy-lt2,rj2'-dinaphthazin-6'- 
sulfosaure, in h. W. wl. mit orangcgelber, in konz. II2S0 4 mit yioletter Farbę 1. 
Aus der wss. Lsg. der KOH-Schmelze fiillt CH3C02II das 6,ff-Dioxy-lJiyl ' - d i -  
naphthazin in braungelben Flocken, die beim Erwarmcn krystallin. werden. Die 
Verb. ist zwl. in organ. Losungsmm., 11. in Alkalien mit orangegelber, in konz. 
II2S 0 4 mit reinblauer Farbę. — Erhitzt man die durch Kondensation von 2-Oxy- 
1,4-naplitliochinon mit l,2-Diaminonaphthalin-4-sulfosiiure erhaltliehe &-Oxy-l£,l'j?- 
dinaphthazin-4'-sulfosdure, orangerotes, in Alkalien mit orangeroter, in konz. H2S 0 4 

mit blauer Farbę 1. Pulver, mit KOH auf 240°, so erliiilt man nach dem Yerdiiunen 
mit W. cin K-Salz, rotbraune Krystalle, aus dessen braunroter wss. Lsg. CH3C021I 
das 4,4'-Dioxy-l^,1'y^-dinaphthazin, gelbe, in konz. II2S 0 4 mit blauer Farbę 1. 
Floeken, fiillt. Aus dem Filtrat des K-Salzes wird durch NaIIC03 das rote kry
stallin. Salz eines isomeren Dioxynaphthazins gefiillt. Das freie Dioxyazin ist in k.
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W. wl., in Alkalicn, auch im UberschuB, 11. mit orangeroter Farbę; aus der Lsg. 
fiillt CHjCOjH die Verb. in roten Flocken, die in konz. HjS04 mit blauer Farbo
1. sind. — Erliitzt man die aus 2-Aminonaphthalin-8-sulfosiiure durch Oxydation 
mit NaOCl erhaltlichc l^,l'Ji'-Dinaphlhazi)i-8,8'-disulfosliure, bildet ein gelbes, in 
konz. HjS04 rot 1. Na-Salz, mit KOH auf 2-10°, so geht es in eine aus Nitrobcnzol 
in filzigen, orangegelben, liber 300° schm. Nadeln krystallisierende T'erb. liber, die 
in Alkalicn unl., in konz. ILSO, mit blauer, in alkal. Na2S20 4-Lsg. mit gelbcr Farbo
1. ist. (D. R. P. 394195 KI. 12p vom 5/10. 1022, ausg. 14/4. 1924.) SCHOTTL.

Gebe & Co. Akt.-Ges. und Hermann Runne, Drcsden, Hersiellung von 
Derwaten des llcxaniethylenietramins, darin bestehend, daB man in Abiinderung des
D. R. P. 386691 dic Alkalisalze der Arylosyessigsiiuren nach den ublichen Methoden 
in Doppelverbb. mit C,SH 12N4 uberfuhrt. — Beispiele sind angegeben fiir die Horst, 
der Doppehierbb. aus llexamethylcntetramin u. plienoxacetsdurem Na bezw. salieyl- 
oxyessigsaurem Na. Die pulverforinigen, in W. 11., gut schmeckenden Prodd. finden 
dic glciclio therapeut, Ycrwendung wie dic Salze des C,jH,2N4 mit don Aryloxy- 
essigsiiurcn sclbst. (D. R. P. 395638 KI. 1 2 p vom 15/10. 1921, ausg. 21/5. 1924. 
Zus. zu D. R. P. 386 691; C. 1924. 1 2612.) SĆHOTTLANDETi.

XI. Harze; Lacke; Firnis.
Hans Wolff, Uber die Bindung von Schieefelsaure an Cumaronharz. Ein S03 

enthaltendes Cumaronharz gab erst nach mehrtiigigem Stelicn der Bzl.-Lsg. ILSO, 
an W. beim Schiittcln ab. Durch Schuttcln mit Salzlsgg. licB sich dic H.2S 0 4 nach 
w en i gen Min. der Lsg. in Bzl. entziohen. Dic Geschwindigkeit stieg mit der 
Wertigkeit des Kations. Man muB daher annehmon, daB die S0 3 adsorptiv ge- 
bunden ist u. durch Alterung bezw. Dispersionsverringerung des Harzes frei wird. 
(Ztsclir. f. angew. Cli. 37. 502—4. Berlin.) J u n g .

Fritz Pollak und Kurt Ripper, Uber Pollopas, ein neues syntlietisches Kolloid. 
Vortrag uber dic Kondensationsprodd. „Scliellan“ u. „Pollopas" aus Carbamid u. 
Formaldehyd. Scliellan ist das Sol, u. kann ais wasserklarer Lack u. Klebemittcl 
vorwcndot werden. Pollopas ist ein asehefreies Kolloid, verwendbar in der 
Drcchsclwarenindustrio u. der Optik. Die Durchlśissigkeit fiir ultraviolcttos Liclit 
iibcrtrifft dio des Glases. (Ósterr. Chem.-Ztg. 27. 96.) J u n g .

Hanns John, Prag, Herstćllung von Kunststojfoi, 1 . dad. gek., daB man CN- 
N : Ca, vorzugsweise bei niaBiger Wfirine mit W. auslaugt u. die Lsgg. mit C1I20  
in Ggw. von Saure bis zur B. eines in W. unl. Kondcnsationsprod. erliitzt. —
2. dad. gok., daB entweder die zum Auslaugen des CN -N : Ca dienenden oder die 
zur Kondensation bestimmten Fil. mit verd. Siiuren behandelt werden. — Techn. 
CN-N : Ca wird unter Erwiirmen auf 30—5011 mit, gcgebenenfalls schwach CO.,- 
haltigem, W. ausgelaugt oder unter Riibren digeriert u. die FI. unter Nachwaschen 
von dem unl. Riickstaud getrennt. Dic CN -NIL, Dicyandiamid, Ilarnstoflr, Ca-Carb- 
amat u. Guanidin entbaltenden Lsgg. werden nach geringer Konzentrieruug durch 
Eindampfen sofort in ublichor Weise mit Clf20  kondensiert, wobei erst leimartige, 
spater gallertartigo bis liornartige MM., ganz ahnlicb wie bei der Kondensation 
von Ifarnstpff mit CH.fi, entstehen. Laugt man das CN-N: Ca mit stark verd. 
Sauren aus oder setzt der zur Kondensation bestimmten FI. geringe Mcngen einer 
Siiure, wie II.,S04 oder Oxalsiiure, zu, so werden groBerc Mengen in Lsg. gc- 
gangener Ca-Salze ais CaS04 oder Ca-Oxalat gofiillt u. konnen aus der Lsg. ent- 
fernt werden. Bisweilen kann jedoch von der Entferming yerunreinigender Salze 
noch yor der Kondensation abgosehen werden, da ihre Ggw. fiir den Ycrlaitf der 
Rk. sogar forderlieh sein kann. Die Kondensation der konz., yon Ca-Salzen bo- 
freiten Lsg. mit CIIsO-Lsg. erfolgt z. B. derart, daB durch tropfonweise Zugabe



1924. II. H XI. I-lAEZE; L a c k e ; F ir n is . 1137

von HCl stets scbwach saure Rk. yorlianden ist, Das dickfl. Kondcnsationsprod. 
ist nach dem AusgicBćn in eine Form glasklar. Soli es gefiirbt werden, so wird 
der Farbstoff erst kurz vor dcm AusgieBen zugcsetzt, da er bei liingerem Kocbeu 
mit CIIjO leicht yeriindert wird. Das Verf. bietet den Yorteil, daB an Stelle des 
teueren Harnstoffs das leicbt u. billig zu gewinnende CN *N : Ca yerwendet 
werden kann. (D. R. P. 394488 KI. 39b vom 21/8. 1919, ausg. 17/4. 1924.) S c h o t t i . .

Consortium fiir elektrochemische Industrie G. m. b. H., Mttnchen, Ver- 
edęluhg synthetisclier und naturlicher Ilarze. Man yerschmilzt natUrliclie oder syn- 
tbet. Ilarze mit organ. Oxysiiuren oder dereń D eriw ., wie Dioxystearinsiiure, 
Ricinolsiiure, Dioxyabietinsiiure, Salieylsfiurc oder Ricinusol. — Bei Yerwendung 
synthet. Ilarze, wie der Aldebydbarze, kaun man die Oxysiiuren bereits wiihrend 
der Herst. aus den Aldehyden zusetzen. — Beim Arbeiten unter Druck oder in 
Ggw. von Losungsmm. liiBt sich das Verf. beschleunigcn. — Die Prodd. konnen 
einem besonderen Rcinigungsyerf. oder einem MahlprozeB auf feuchtem Wege 
unterworfen u. dann wieder ausgefiillt werden. Ferner lassen sie sieli, vor oder 
nach Zusatz der Oxysiiuren, durch Yeresterung, durch Zusatz yon Metallverbb. oder 
durch liingeres Erhitzen bezw. durch Behandeln mit Oxydationsmm. hiirteu. — 
Durch den Zusatz der Oxysiiuren wird die Elastizitiit, Loslichkeit u. Sclimelzbarkeit 
der Ilarze wesentlicli gesteigert. Folgende Beispiele sind angegeben: Durch Kon- 
densation oder Polymerisation von CHICHO  mit 20%ig. NaOII erlifiltliches H arz 
wird mit Ricinolsaure yerschmolzen u. kurze Zeit auf 150° erhitzt. Durch Aus- 
walzeu der geschmolzenen M. erhiilt man dem Naturschellaek iihnliche Bliittchen, 
yon hellerer Farbuug ais der des Ausgangsstoffes, die zur Herst. yon Polituren u. 
Modellacken dienen. — Acetaldehydliarz wird in einer Kugelmuhle mit 3°/0ig. CII., • 
C02H yermahlen, die fein yerteilten Harzteilchcn abfiltriert u. auf ca. 200° erhitzt. 
Zu der geschmolzenen M. gibt man Ricinusol u. hiirtct sie nach Zusatz yon Al(OII)3 

durch liingeres Erhitzen. Das Prod. ist elastischer, barter u. hellcr ais das ohne 
Ricinusol in sonst analoger Weise behandelte Acetaldehydliarz. — Braunes Oumaron- 
harz wird mit D ioxystearinsaure yerschmolzen u. ist so leichter 1. in Bzl. — Mit 
Dioxyabietinsaure yerschmolzenes Kolophonium  wird in ein hiirteres Harz 11111- 
gewandelt. — Schellack, der bei liingerem Lagern seine Loslichkeit in A. zum Teil 
cingebiiBt hat, erhiilt sic nach dem Ycrschmelzen mit 20 Gewichtsteilen Ricinusol 
yollkommen wieder. — Das durch liingere Druekerhitzung yon Crotonaldeliyd er- 
hiiltliche Harz gibt nach dem Verschmelzen mit Ricinusol eiue bei ca. (j0° schm., 
bereits bei gelindem ErwSrmen formbare, ais Wachsersatz dienende M. — Acet- 
aldehydharz wird in Eg. gel.,' iii die Lsg. bis zur fast yollstandigen Entfiirbung 
ozonisierter 0 2 eiugeleitet, das Harz dureli W. ausgefiillt u. mit Ricinusol yer
schmolzen, wodurch der F. erniedrigt wird. — Mit Ricinusol yerschmolzenes Kolo- 
■phonium gibt ein elastisches Harz. — CII3C JI0  wird mit yerd. NaOH unter Riick- 
HuBkUhlung bis zur B. eines piast., bei 15° yiscosen Ilarzes erhitzt, mit Salicylsaure 
yersetzt, weiter unter RiickfluB erhitzt, durch Dest. getrennt, der Ruckstand in 
einer Kugelmuhle mit 3°/„ig. CH3C02II yermahlen u. das gewaschene Harzpulyer 
einige Zeit auf 200° erhitzt. Das unter Zusatz yon Salicylsiiure gewonnene, ais 
ScM lackersatz dienende Prod. ist elastischer, leichter 1., lieller u. leichter schm. 
ais das in analoger Weise ohne Salicylsiiurc hergestellte Harz. — Ein Prod. yon 
Shnlich wertyollen Eigenschaften erhiilt man durch Yerseifuug yon Ricinusol mit 
2-n. NaOH, Zusatz yon CII3CHO, Verharzung u. weitere Behandlung wie yorher.
— Ebenso durch Verliarzung yon Crotonaldeliyd mit einer Lsg. yon D ioxystearin- 
saure in 2-n. NaOH u. weitere Yerarbeitung mit yerd. CII3COaH wie oben. — 
Man erhitzt ein Gemisch aus Butylaldehyd, Ricinolsaure, wss. NaOH u. A. unter 
Druck einige Stdn. auf 180°, dest. den A. ab, ycrmahlt das H arz  mit yerd. CII8C02H, 
wfischt das pulyerformige Prod. mit W. aus u. erhitzt es einige Zeit auf 200°. —
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Das durch Kondcnsation yon CHICHO mit einer Lsg. von yerseiftem Iłicinusol, 
Vermahlen mit 3%'g- CH3COaH u. Erhitzen auf 200° erlialtene Ilarz, wird in Eg. 
gcl. u. in die Lsg. solange ozonisierter 0 2 eingeleitet, bis eine Probe in Na2B ,0 ; 1. 
ist. Das mit W. gefiillte Harz, wird gewasclien, geschmolzcu u. in Blfittchenform 
ausgewalzt. Das in schwach en Alkalien 1., lielle, sehr elast. Prod. yermag Natur- 
scbellack sclbst bei der Herst. von Appreturmitteln zn ersetzen. (F. P. 569517 
yom 6/8 . 1923, ausg. 14/4. 1924. D. Prior. 7/8. u'. 9/8. 1922.) S c h o t t l a n d e r .

Consortium fiir elektrochemische Industrie G. m. b. H. (Erfinder: Hans 
Deutsch und W illy  0. Herrmann), MUnchen, Yerfahren zur Veredelung von Al- 
dehydharzen, dad. gek., daB man die bei der Kondcnsation bezw. Polymerisation 
von CIT3CH0 erlialtcnen Harze durcb Nachbeliandlung mit Metallyerbb. hiirtet. — 
Z. B. wird durcb Kondensation bezw. Polymerisation von CII3CHO mit Alkali er- 
baltcncs Hartharz, Erweichungspunkt 110° (nach K r a e m e r - S a r n o w )  gcschmolzen
u. bei ca. 200° mit etwas Al(OII)3 gut yerriihrt. Das Harz besitzt dann einen Er
weichungspunkt yon 150°. Das Verf. ist auch auf durch Kondensation oder Poly- 
mcrisation von Aldol oder Crotonaldehyd erhJiltliche Ilarze, ferner auf durch fort- 
gesetzte Einw. yon Alkali auf Aldehyde unter weitgehender Zerteilung oder durch 
tlierm. Behandlung von Aldehyden bezw. dereń Kondensationsprodd., mit oder 
oline Alkalizusatz, gewonnene Prodd., sowie auf durch UnfSllen von Aldeliyd- 
harzen aus einem Lćisungsm. erliiiltliche yeredelte Harze anwendbar. Die in 01, A., 
Bzl. u. anderen ublichen Harzlosungsmm. 1. H arze lassen sich wie Schellack, Kopal 
oder Bernstein yerwenden, z. B. auch durch Auswalzen in die fiir Schellack ub- 
liche Bliittclienform liegen. (D. R. P. 394946 KI. 22h vom 16/8. 1921, ausg. 14/5. 
1924.) S c h o t t l a n d e r .

Consortium fiir elektrochemische Industrie G. m. b. H. (Erfinder: Hans 
Deutsch und WiUy 0. Herrmann), MUnclien, A is Ers&tz fiir  Naturschellack, Kopal, 
Bernstein usu>., sowie zur Ilerstellung von Appreturm itteln, Kaltpoliertinłen u. dgl. 
geeignełes H arz. Zu den Ileff. nach E. P. 185107; C. 1923. II. 754, F. P. 554555; 
C. 1923. IV. 601 u. Schwz. P. 100944; C. 1924.1 . 1716 ist folgendes naclizutragen: 
Gceignete Katalysatoreu bei der Oxydation yon Aldehydharzen sind z. B. dieVerbb. 
des Mn, Cr, Fe, Pb u. Cu, ferner organ. Superoxyde, wie Acetyl- u. Benzoylsuper- 
oxyd. Die oxydierten Aldehydharze sind geruclilos u. dunkcln an der Luft nicht 
nach. Durch Veresterung mit Alkoliolateu oder durch Umsctzung mit Metallbasen 
oder Metallsalzen lassen sie sich ebenfalls noch weiter liSrten. (D. B.. P. 395053 
KI. 22h yom 28/8. 1921, ausg. 14/5. 1924. Oe. P. 96819 vom 21/7. 1922, ausg. 
10/5. 1924. D. Prior. 27/8. 1921.) S ch o ttla n d er .

XVI. Nahrungsmittel; GenuBmittel; Futtermittel.
E,. Saar, Uber die Zalilengrmdlagen der NalmmgsmitteluntersHchung. Bespre- 

chung der zahlenmaBigen Wiedergabe analyt. Bestst. u. der Anwcndung zweck- 
miiBiger Beclienhilfsmittel. (Ztschr. f. Unters. Nahrgs.- u. GenuBmittel 47. 169—76. 
Marz. Halle a. d. S.) Manz.

J. Gerum und Chr. Metzer, D ie Beeinflussung des Weizenklebers durch in d if
ferente Stoffe. (Ygl. Ztschr. f. Unters. Nahrgs.- u. GenuBmittel 46. 74; C. 1924.
I. 453.) Indifferente neutrale in W. unl. Stoffe wirken auf die B. u. Zus. des 
Weizenklebers nach ihrem Feinheitsgrade. ein. Durch Beimengung von grob dis- 
persen Stoffen wird die ursprungliche Phosphorsiiuremenge im Trockenklcber auf 
'/» '/s vermindert. Durch fein disperse Stoffe wird die Pj05 zuniichst yermindert,
bis bei 40% Zusatz die ursprungliche ]Menge wieder erreicht wird, wiihrcnd hoclist 
disperse Stoffe schon bei Zusiitzen von 105/o jeden Verlust an P20 6 yerhindern. 
 ̂ermutlich gelien Mineralstoffe in hiichst disperser Form mit der ursprunglich 

organ, gebundenen Pa0 5 Adsorptionsyerbb. ein; Zusammenhang dieser Erscheinungen
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mit der Wirkungsweise des Zusatzes von Roggenmehl zu Weizenmelil ist nicht 
gegeben. (Ztsclir. f. Unters. Nahrgs.- u. GenuBmittel 47. 198—205. Erlangeu, 
Unters.-Anst.) Ma n z .

Friedrich Auerhach und Georg Borries, D irekłe und indirekłe Besłimmung
der Trockenmasse von Kunsthonig (vgl. Ztsehr. f. Unters. Nahrgs.- u. GenuBmittel
43. 297; C. 1922. IV. 596.) Die Vff. beschreiben ein handliches Geriit, mittels
dessen die Troekensubstanz der Kunsthonige durch diroktes Eindunsten in Trocken-
rfihren in Glasschiffchen auf Tontellerstiickchen bestimmt werden kann. Nach den
im Original wiedergegebenen yergleichenden Verss. ist es in den meisten Fallen
yiillig ausreicliend, dic Trockenmasse T  aus der Messung des Brechungsyermogens
n  des unyerdiiiinten Kunsthonigs bei 40° nach der Formel T  — 78 -j- 378 (» —
1,4756) zu berechnen. Ferner bestelien zwischen der D. einer wss. Lsg. von 20 g
Kunsthonig in 100 ccm bei 20° bezogen auf W . von 4° u. korrigiert fiir den Luft-
auftrieb, der wahren Trockenmasse T  u. dem Brechungsyermogen n  eines Kunst-
, . f , , T. . . „ „  dmt — 0,99823honigs folgende Beziehungeń: T = — —

d2\  =  0,99823 +  0,0007629 T  =  0,63222 +  0,28837 n.
(Ztschr. f. Unters. Nahrgs.- u. GenuBmittel 47. 177—84. Berlin, Reiehsgesund- 
heitsamt.) ■ Ma n z .

E. Elser, Maltosc im  Biencnhonig. (Mitt. Lebensmittelunters. u. Hyg. 15. 92
bis 96. — C. 1924. I. 1945.) M anz.

—, Etjcennung und Besłimmung von Saccliarin und Benzoesaure in  Genufimittehi. 
Zur gleichzeitigen Ermittlung yon Saccliarin u. Benzoesaure behandelt man den 
Riickstand der atli. AusscliUttelung mit w. CC14, der nur Benzoesaure lost, yerd. 
mit neutralem A., titriert mit ‘/io"11- NaOH u. kontrolliert die Reinheit der Benzoe- 
saure nach M o h l e r - G r o s s f e l d ,  wobei sich die Farbungen zweckniiifiig mit einer 
Skala von Eisenrhodanidlsgg. yergleichen lassen. (Zeitschr. f. ges. Kohlensaure-Ind. 
30. 145—46. 159—60.) M anz.

F. Hartel und A. Maranis, Uber die Untersuchung von Sehokoladm, ins-
besondere uber den Nachceis von Cocosfett darin. (Vgl. Ztschr. f. Unters. Nahrgs.- u. 
GenuBmittel 44. 291; C. 1923. IV. 65.) Der Zusatz kleiner Mengen von Cocosfett 
zu Scliokolade ist erkennbar, wenn die bei der Best. der RMZ. erhaltene Lsg. der 
fliichtigeu Fet.tsiiuren nach Ansauern mit u. H2S04 einer wiederholten Dest. u. 
Titration des Destillats unterworfen wird. Die aus der ersten u. zweiten Dest. 
berechneten Mengen' der ubergegangenen iluchtigen Fettsauren, die erste u. zweite 
„Ubergangszahl11, liat nach den Feststellungen der VfF. fiir reine Scliokolade den 
Wert 50, fiir n. Butter 76—80; bei Zusatz geringer Mengen Cocosfett steigt diese 
auf 80—90, wobei Zusatze von ó%! die an der Erhohung der PoLENSKE-Zahl nicht 
siclier erkennbar sind, eine Erhohung der Ubergangszahl auf 85 bewirken. 
(Ztschr. f. Unters. Nahrgs.- u. GenuBmittel 47. 205—9. Leipzig, Staatl. Unters.- 
Anstalt.) Ma n z .

A. W. Knapp und R. V. Wadsworth, D ie Yerteilung des Theobromins 
wahrend der Fermenłation des Kakaos. Die frischen Kakaobohnen enthaltcn Theo- 
bromin aussclilieBlich in den Kotyledonen, wahrend die Sclialen prakt, davon frei 
sind. Im Verlaufe der Fermentation gelit das Theobromin in der ablaufenden 
sauren FI. um so yollstandiger in Lsg. je langćr der FermentationsprozeB durcli- 
gefuhrt. wird u. je liolicr die Temp. im Innem der Bolmen steigt. Ein Teil des 
Theobromins yerbleibt in den Schalen, deren Gehalt an Theobromin yon 0,03% in
1 ‘/a Tagen auf 0,46%i nach 4 ‘ /2 Tagen auf 1,53% anstieg. (Journ. Soc. Cliein. Ind. 
43. T. 124—26.) ’ ' Ma nz .

W ilhelm Muller, Amcendung der Bangschen Mikro-Chlorbestimmungsmetlwde. 
a u f Milch. Das yon B a n o  angegebene inikroeliem. Verf. zur Ermittlung des
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Chloridgclialtes im Blut ist aucli auf Milcli mit befriedigendcr Genauigkeit an- 
wendbar. Man saugt 0,1 ccm Milch in einem vorbehandelten Papierstreifen auf, 
liiBt 5 Stdn. mit 92°/oig. A . stehen u. titriert das Filtrat in iiblicher Weise mit 
‘/100-n. AgN03-Lsg. (Mitt. Lebensmittelunters. u. Ilyg. 15. 8 9—92. Eidgenoss. Ge- 
sundlieitsamt.) M anz.

F. Scholler, Kombinie.rte Milchfdlschung und dereń Erreclmung. Bei der Be- 
rechnung des Wasserzusatzes zu Milch muB bei gleichzeitigem Fettentzug die Yer- 
iinderung der fettfreien Trockensubstanz berilckaichtigt werden. In diesem Falle 
sind an Stelle der Herzschen Formeln folgende Bezieliungen zu yerwenden, in 
denen A, deu Wassergehalt der Stallprobemilch, lu deu Wassergehalt der ge- 
wiisserten Milch, r ,  die fettfreie Trockensubstanz der Stallprobe, r, dgl. der ge- 
wSsserten Milch, w den Freindwassergehalt in 100 g , /", den Fettgelialt der Stall
probe, fi den Fettgelialt der entrahmten Milch yor der Wasserung, den Fett- 
gelialt der untersuchten Milch, f t den Fettgehalt des abgeschopften Teils (fiir 
Butter =  80), tp die aus 100 g Milch entzogene Menge Fett bedeuten:

Die in 100 Teilen jMilcli enthaltene Menge zugesetzten Wassers:

w —  7i2 -----— ■ r2 f

Der Fettgehalt der unl^wSssertcn Milch f.t --- Der Fettentzug,

f ' ( f  _
die aus 100 g Milch eutnommene Mcuge Fett (p =  „ 1---- - • (Ztschr. f.

t i  h
Unters. Nahrgs.- u. GenuBinittel 47. 215—18. Erfurt, Chem. Unters.-Amt.) M anz.

Keuben L. H ill, Eine Probe zur Beetm m ung des Charakters des Quarkes aus 
Kuhmiteh und ihre Anwendung zum  Studium  der Yersehiedenlieit des Quarkes ais 
H inw eis a u f  den Nahrwert von Sauglingsmilch. Ein Messer mit 10 sternformig um 
ein Zentrum angeordneten Sehneiden wird in die Milch gebraeht, die dann durch 
Pepsin u. CaCl2 bei 35° zur Gerinnung gebraeht wird. Nach 10 Min. wird ein an 
dem Stern befestigter, oben hakenformig gebogener Stab in eine besonders kon- 
struierte Federwage eingeliakt u. mit dieser uuter Ablesung des Federausschlages 
herausgezogen. Der so ermittelte Widerstand des Quarkes, die „Hfirte“, sehwankte 
zwischen yerschicdenen Tierrassen, aber auch individuell iunerhalb derselbeu Zucht. 
In der 1. Hiilfte der Laktationsperiode sind die Werte im allgemeinen hoher. Der 
Fettgehalt der Milch iibt nur geringen (lierabsetzenden) EinfluB. Moglicherweise 
bedingen Anderungen im Mineralgehalt der Milch die Scliwankungen. Vf. ist der 
Ansicht, daB Milch mit geringer „Quarktension“ zur Erniilirung schwacher Siiug- 
linge u. Kinder besonders geeignet sei. (Journ. of dairy science 6 . 509—26. 1923; 
Ber. ges. Physiol. 25. 314. 1924. Ref. BEHRENDT.) S p ie g e i..

Robert Gilmour, Die Bestimmung von Calcium, Magnesium, K ali und Phosphor- 
siiurc in  K o n iem  und Futtersto/fen. Die Substanz wird in Ggw. einer bestimmten 
Menge Mg(N03)2 yerascht; die zugesetzte Menge Nitrat muB ausreichend sein, um 
die Phosphorsaure’ ganz zu binden. Aus der salzsauren Lsg. der Asche wird das 
Ca ais Oxalat gefiillt u. mit Permanganat titriert. Im Filtrat wird durch Zusatz 
yon NHj das MgNH4P 0 4 gefiillt u. Mg u. II3P 0 4 yolumetr. bestimmt. Zusatz yon 
Ammoniumphospliat zu dem zweiten Filtrat fallt den Rest yon Mg aus. Die erste 
Fallung gibt die Menge Phosphorsiiure an, die in der Asche yorhanden war. Die 
Diftereuz zwischen dem zugesetzten Mg u. dem gefundenen Mg der beiden Filtrate 
gibt die Menge Mg, das in der Asche yorhanden war. Aus dem letzten Filtrat 
wird mit BaCla u. (NH4)2C03 der DberseluiB yon Phosphat u. Oxalat entfernt, das 
Filtrat eingeengt, die Ammonsalze yertrieben u. das K mit Kobaltnitrit bestimmt. 
Genauigkeit der Best. etwa 1 °/,,. (Chem. News 128. 373—75. Belfast.) G o t t f b i e d .
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Arnold Fritschi, Stuttgart, Trocknen. von Futtermitteln und Getrcide. Dna 
Gut wird auf die InnenflJiche einer in bekannter Weiae mit Kratzern besetzten, in 
einem Schaeht umlaufenden Forderkette gebracht u. auf ihr mittels Gabeln ver- 
teilt u. mitgenommen, alsdann durch sfcin Eigengewielit mit Unterstiitzung stromen- 
der Luft aus der Kette lierausgeschafft, gemiseht u. wieder auf die Forderkette 
zuruekgebraeht. Es durchlftuft dann den einen Sehachtteil abwiirts, den anderen 
aufwiirts u. wird dabei von yorgewSrmter Luft bespiilt. Dieser Vorgang wird bia 
zur yolligen Trocknung wiederholt, worauf das Gut selbsttatig iiber eine achiefe 
Ebene die Trockenanlage yerhiBt. (D. R. P. 395202 KI. 82 a vom 31/10. 1922, 
ausg. 16/5. 1924.) • O e e k e r .

Deutsche Celluloidfabrik, E ile n b u r g ,  Prov. S a c h s e n , Sowohl Ańtikorper, ais 
auch Antigenc enłhallende Tubcrkuloseimnmnmilćh. (D. R. P. 395034 KI. 30h vom 
5/10. 1919, ausg. 12/5. 192-1. — C: 1924. T. 1877 [S c h w e d . P. 54975].) S c h o t t l .

XVII. Fette; Wachse; Seifen; Waschmittel.
J. Leimdorfer, Gekornte harte Seifen. Vf. erlSutert den Charakter von Korn- 

schmierseifen, die aus einem transparenteu gallertartigeń Gebilde u. einem zweiten 
LosungsBystem aua makroskop. siehtbaren, opaken, harten Kiirnern besteht. In 
diesem System uberwiegt das fettsaure Salz ais Losungsm., welelies eine gewisse 
Menge W. aufgenommen bat. Das Kora reagiert. gegen Indikatoren neutral. Die 
Fettsiiuren des Korna besiteen eine kleinere J-Zahl u. einen holieren F. ais die der 
Grundmasse.

Bei Na-Kernseifen ist durch geeignetea Aussalzen u. noch so langsames Ab- 
kiihlen die B. makroskop. Korner nicht zu erreichen. Vf. stellt harte transparente 
Na-Seifen liacli Art der Glycerinseifeu ller. Nach 2—3 Woclien beginnt Korn- 
bildung wie in den Sclimierseifen. Die durcli yorsiclitiges Schmelzen der Seifen 
isolierteu Korner haben die gleiclicn Eigenschaften wie die Korner der Schmier- 
seife. — y f . yergleicht die Kornbildung in Seifen mit der Arteriosklerose im Tier- 
leib, dereń Ursache ebenfalls der tjbergang einer Gallerte in ein wasserarmes 
Hydrat, ist. (Seifensieder-Ztg. 51. 425—26.) K. L in d n e r .

Gustav Peters, Uber Parfiimienoig kalt geriihrtei• und pilierter Seifen. Die 
Bedingungen fiir das Gelingen giit parfumierter Seifen sind Herstellungstemp. yon 
15—20°, richtiger Feuchtigkeitsgehalt u. gute Ablagerung der Grundstoffe. (Seifen- 
aieder-Ztg. 51. 447. Augsburg.) K. L in d n e r .

A. Leitner, Silberschnierseife. Ais Rolmtoffe kommen heli yeraeifbares Cottonol 
oder Gemisehe desselben mit hellem Talg bezw. mit hellem Wurstfett -j- etwas 
Palmkernol in Frage. Die KOH-Lauge muB besonders kriiftig mit K,CO., reduziert 
werden, wenn stearinreiehe Fette yerwendet werden. Vf. empfiehlt Sieden mit 
direktem Dampf u. macht Angaben iiber die Zus. fiir Sonnner u. Winter insbesondere 
iiber die Abrichtung. (Seifensieder-Ztg. 51. 445—46.) K. L in d n e r .

Schluter, Uber Gewichtsschmmd bei Seifcnpnhcrn. Yf. stellt die Gewiclits- 
yerluste durch Austrocknung fest, die yerschiedene Seifenpulver in yerschlossenen 
Paketen im Laufe eines Jabres erleiden. Nach 9—11 Wochen tritt meist Konstanz 
ein. Die GewichtseinbuBen liegen zwischen 25 u. 33%. Eine Wertyerminderung 
tritt nicht ein, da der Gehalt an Fettsfiure bezw. Seife entsprechend steigt. Ein 
Seifenpulyer, welches Na-Perborat enthielt, yerlor bei troekner Lagerung in einem 
Jahre nicht ganz die Halfte des akt. O. (Seifensieder-Ztg. 51. 446.) K. L in d n e r .

Richard Feibelmann, Zauberin, ein neues Wnsch- und Bleichmiłłel. (Ygl. 
S. 408.) Die Festigkeitsabnahme der Leinenfaser ist bei Terwendung yon Chlorkalk 
um 200%> yerwendimg von Persil um 400% groBer ais bei dem Bleichmittel 
Aktiyin, welelies dem Waschmittel Zauberin zu Grunde liegt. (Seifensieder-Ztg. 51. 
427.) _________ K . L in d n e r .

VI. 2. 75
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American Cotton Oil Company, New York,' Votrichtung zum Formen und 
Kuhlm geschnolzener Seife. mit die PreBformen nebst ihren von einer verstellbaren 
Hubbahn beeinfluBteu Kolben enthaltendem, um eine senkreehte Achse sich drelien- 
dem Tragkiirper, dad. gek., daB die mittels des Tragkorpers bewegten Formen erst 
unter einer Kuhlpfnnnc cntlang gefUhrt werden, u. daB dann weiter durch iiber u. 
unter ilmen angeorductc Spritzyorr. eine Abkuhlung durch Besprengen mit Kuhl- 
fiussigkeit stattfindet. — Es wird ein moglichst rasches Abkiihlen u.- Ilartwcrden 
der in den Fonnen befindlichcn Seifenstiicke erzielt. (D. B. P. 895378 KI. 23 f
vom 4/6. 1921, ausg. 16/5. 1924. A. Prior. 5/6. 1920.) O e l k e k .

Elektro-Osmose Akt.-Ges. (Graf Schwerin Geaellschaft), Berlin, (Erfinder: 
Kuno W olf, Charlottenburg, und Alezander Jenny, Berlin), Diaphragmen- 
kombination fiir die elekronsmotische Beinigung von Glycerin, dad. gek., daB ais 
anod. Diaphragma Linoxyn u. ais kathod. Diaphragma dicht gewebtes Segeltuch 
den Elektroden vorgcschaltet werden. — Es wird ein von reduzierenden Substanzen 
freies, nicht verd. Glycerin erhalten. (D. B. P. 397480 KI. 23c vom 19/4. 1923, 
ausg. 21/0. 1924.) Oei-ker.

X V in . Faser- und Spinnstoffe; Papier; Cellulose; 
Kunststoffe.

Em il Krieger, Ósterreich, Jlcrstcllung feuersicherer, leichter Gegenstdnde. 
Faserige Stofle, wie Baumwollc, Torf u. dgl. werden zu Platten, Ziegeln o. dgl. ge- 
fonnt u. dann mit Sorclzement uberzogen, indem sie entweder mit W. oder einer 
Lsg. von MgClj befeuchtet u. dann mit einer aus MgO, gepulvertem Asbest, In- 
fusorienerde u. MgClj bestehenden Mischung eingestiiubt, oder in ein diese Bestand- 
teile enthaltendes Bad getaucht werden. Um sie auch wasserfest zu machen, 
konnen die Gcgenstiinde nach dem Erhiirten mit Teer, Asphalt, Lack u. dgl. be- 
strichen werden. (F. P. 569159 vom 30/7. 1923, ausg. 8/4. 1924.) K O hlino.

Plauson’s Forschungainstitut G. m. b. H., Hamburg (Erfinder: B u d o lf  Lorenz, 
Tharandt b. IJresden, und Hermann Plauson, Hamburg), Mahlcn, Leimen, Fdrben 
und Fiillen von Papierstoff usw. gemiiB Pat. 381632, dad. gek., daB die Papiermasse 
in Kolloidmiililen oder śihnlich wirkenden łlaschinen so lange bearbeitet wird, bis 
ein Teil der Papiermasse in die Gelform iibergefuhrt ist, so daB eine Leimung 
ohne jeglichen Zusatz von Klebstoften allein durch die fein yerteilte Papiermasse 
bewirkt wird. — 2. dad. gek., daB zwecks Euergieeersparnis die Mahlung in An- 
wesenheit kleiner Mengen Atzalkalien oder Erdalkalihydrate oder Carbonate durch- 
gefiihrt wird. — 3. dad. gek., daB wiihrend der Mahlung der Papiermasse in der 
Kolloid- u. dgl. Muhle ein Gas, z. B. Luft oder C04 durch die Papiermasse gepreBt 
oder geleitet wird. — Es wird eine iiuBerst. feine u. dichte Verklebung erreicht, u. 
es lassen sich die diinusten Papierc lierstellen, welche eine groBe ReiBfestigkeit 
besitzen. (D. B . P. 3 9 6 6 7 6  KI. 55c vom 17/7. 1923, ausg. 6 /6 . 1924. Zus. zu D. R. P. 
381632; C. 1923. IV. 959.) O e l k e r .

Plauson’s Forschungainstitut G. m. b. H., Hamburg (Erfinder: Budolf Lorenz, 
Tharandt b. Dresden, und Hermann Plauson, Hamburg), Mahlen, Leimen, Fdrben 
und Fiillen von Papiersto/f usw. nach Pat. 381632, dad. gek., daB Triinkungsmittel 
dirckj; oder in Lsg., z. B. Ole, Paraffine, Riechstoffe, Chemikalięn u. Sto tle, die das 
Materiał feuerfest, wasserdicht u. luftdicbt machen oder ihm sonstige erwunschte 
Sondcreigenschaften erteilen sollen, mittels Kolloidmuhlen oder iilinlich wirkenden 
schnellaufenden Dispergiermasehinen in einem Arbeitsgang durch die Schlagwrkg, 
allein oder bei gleicbzeitiger Einw. chem. Fiłllungsreagentien der zu zerkleinernden 
Faaennasse einyerleibt werden. — Die Stoffe werden in kurzester Zeit (nach 1 bis
2 Minuten) aua den Lsgg. oder Emulsioneu ausgeschieden u. auf der Papiermasse
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niedergeschlagen. (D. R. P. 396677 KI. 55c vom 17/7. 1923, ausg. 7/6. 1924. 
Zus. iu  D.R. P. 381632; C. 1923. IV. 959.) O e l k e r .

Farbwerke vorm. Meister Lucius & Briining, Ilochst a. M. (Ediuder: 
Kuno Franz, Frankfurt a. M.), Ilerstellung von lichtccliten Effektpapieren, dad. gek., 
daB zur Fiirbuiig oder Musterung des Papiers Lsgg. vón Lcukokorpern yerwendet 
werden, — Es werden nach der Oxydation an der Luft hervorragend eclite Fiir- 
bungcu erhalten, u. zwar ohne Sehiidigung des Papiers. (D. B. P. 397434 KI. 55 f  
voin 16/4. 1922, ausg. 24/6. 1924.) O e l k e r .

Friedrich Saner, Gotha, Ilerstellung eines chemiach wirkenden Papiers,t  dad. 
gek., daB man Lsgg. von Salzen, z. B. von ubcrschwefligsaurem Kali, Salpetcr usw:, 
mit Gummi- oder Leimlsgg. oder Mischungcn von diesen yersctzt, damit aufsaugungs- 
fiihiges Papier trankt u. trocknet. — Die Salzc werden von dem Papier besser 
festgehalten, so daB dieses stets die gleicbe Wrkg. zeigt. (D. B. P. 397 364 KI. 55 f  
vom 5/9. 1923, ausg. 20/6. 1924.) O e l k e r .

Hugo Grafe, Lcipzig-Sellerhausen, uud Martin Wadewitz, Leipzig, Ilerstellung 
nok falschungssicherem Wertscichenpapier fiir Papiergeld, Aktien u. dg]., dad. gek., 
daB man wahrend des Hcrstellungsgangcs des Papiers dcm Papierstoff solehe Farb- 
stoffc, z. B. Schwefelfarbstoffc, Kiipęnfarbstoffe usw. beifiigt, welche durch Behand- 
Iurig mit Alkalien oder mit Reduktionsmitteln oder mit beiden eineu eharakterist. 
Farbumschlag geben, weleher durch die Einw.. der Luft wieder yerscliwindet, so 
daB der urspruriglichc Farbstoff regeneriert wird. (L. B. P. 397363 Id. 55 f  vom 
30/3. 1923, ausg. 20/6. 1924.) O e l k e r .

Subox Akt.-Ge8., Ziiricli, Bildsame Masscn. Papier, Papicrbrei, gefoj-mte 
Korpcr aus pflanzlichen Stoffen o. dgl. werden mit Pb20  u. einem trockncnden Ol 
oder einem Stoff bedc<?kt oder damit getrankt, weleher das Pb,O zu Pb zu redu- 
zieren yermag. Andere Metallyerbb., sowie Leim, Harz u. dgl. konnen mitverwendet 
werden. (E.P. 213545 vom 4/3. 1924, Auszug yeroff. 21/5. 1924. Prior. 26/3. 
1923.) K O h lin g .

Hans B.inderknecht, Dusseldorf, Ilerstellung von Papierstoff aus Holz und 
so/istigen Faserstoffen, dad. gek., daB der zerkleinerte Bohstoff durch Kochen cliem. 
zum Tcil aufgeschlossen, dann mit den erforderlichen Zusatzen, wie z. B. Kaolin, 
gegebenenfalls auch mit rohen Holzstuckclicn o. dgl. gemcinsam in ciner StoffmUlih; 
meeban. aufgeschlossen u. gemisebt wird. — Das Verf. zeichnct sich yor den bisher 
iiblicheu durcli Einfachlieit u. geringereu Kraftaufwand aus, da cin Sclilcifeu des 
Ilolzes sich eriibrigt. Die M. yerliiBt die Stoffmuhle in einem Zustand, der dic 
unmittelbare (jbcrfiilirung auf die Papiermaschinc gestattet. (D. B. P. 389265 
KI. 55b vom 16/7. 1922, ausg. 17/5. 1924.) O e l k e r .

Antoine Begnouf de Yains, Miribcl, Frankr., Chlorienmg von IAgno- und 
Pektozellstoffcn ziuecks Ilerstellung von reinem Zellsto/f. (D. B. P. 397360 KI. 55 b 
vom 23/12. 1922, ausg. 20/6. 1924. — C. 1923. IV. S08.) O e l ic e r .

Antoine Begnouf de Vains, Miribel, Frankr., Reinigung mit Chlor behandelter 
Liijiio- oder Pektocellulose mit Alkalilosungen nach Pat. 382518, dad. gek., daB man 
das in den gebrauchten Laugeu entlialtcnc Na durch dic Einw. von C02 oder SO., 
oder alkal. oder crdalkal. Bisulfitlosungen in Na,C03 oder NSjSOj uberfulirt u. 
die entstehende Lsg. filtriert. — 2. gek. durch die Verwendung gebrauchter organ. 
Laugen in beliebigem Konzentrationsgrade, dic von der Waschung mit Alkalien 
gelaugter, beliebiger organ. Stoffe herrUhren. — 3. dad. gek., daB dic gebrauclite 
organ. Lauge zur Neutralisation des im Laufc der Clilorierungsaktion gebildeten 
Cl u. HC1 yerwendet wird. — 4. dad. gek., daB die Lauge zur Lsg. der durch dic 
Einw. des Ol auf die Ligno- oder Pektocellulose oder auf eine lialbbreiige Cellulosc 
gebildeten chlorierten oder oxydierten organ. Stoffe yerwendet wird. (D. R. P.

75*
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3 9 8 0 4 0  KI. 55b vom 23/12. 1922, ausg. 30/6. 1924. Zus. JU D. R. P. 3825IB; 
C. 1923. IV. 1017.) Oelker.

XIX. Brennstoffe; Teerdestillation; Beleuchtung; Heizung,
H. M. Chance, Anwendung der Sandflotation fiir dic Aufbcreituny bituminoser 

Kohle. (Trans. Amor. Inst. Mining and Metallurg. Eug. 1924. No. 1352. 1—10. — 
C. 1924. I. 1292.) K. W o lf .

P. Rosin, Dic Kohlenstaubversuchsanlage der staatl. llalsbriickncr Huttenwerke. 
Vf. besclireibt dic Yersuchsanhige zur Nutzbarmachung yon Stcinkohlenstaub, 
BrauŁkolile u. Brikcttspiineu fiir metallurg. Prozesse durcli Anwendung der Kohlen- 
staubfeuerung u. berichtet iiber Vcrss. (Metali u. Erz 12. 277—300. Dresden.) Juncj.

Chas. F. Wade, Der Ein/lufi von Asche auf den wirklichen Wert von Kohlen.' 
Es werden kurz die okonom. Nachteile besproclien, die eine Ycrfeucrung asche- 
leicher Kohle mit sich bringt. (Fuel 3. 261—62. Sheffield.) I I a b e r l a n d .

Gordon M. Peltz, Eine graphische Kartę zur Bcstimmung der iiberschussigcii 
Luft beim Verbrennen von Gcneratorgas. (Journ. Amer. Ceram. Soc. 7. 437—43. 
Corning [N. Y.], Corning Glass Works.) M a r c k w a łd .

Rudolf Koetschau, Kieselsaurc-Gcl ais Adsorptionamittel unter besonderer Be- 
rucksichtiguhg der Pctroleumraffińation. Vf. bespriclit dic Theoric der Adsorption durcli 
Si02 u. besclireibt das amerikan. Ycrf. u. seine Anwendung. Das Verf. der Firma 
Fu an z H errjiann, G. in. b. H., Koln-Baycntlial, das dem amerikan. teilweise iiber- 
legen ist, arbcitct mit Filtern aus gekorutem Si02-Gel, wahrend das amerikan. Ycrf. 
pulvriges Materiał in Agitatoren u. Absitzkesscln anwendet, (Chem.-Ztg. 48. 497 
bis 500. 518—21. Hamburg.) JUNG.

M. A. Rakusin, Weiteres iiber die festen Paraffine des Ęrdols. (Ygl. Petroleum 
18. 5; C. 1922. IL 1003.) Ergiinzende Mitteiluugcn zu der 1. c. gegebencn Darst. 
unter Beriicksichtigung der Ver6 ffentlichungcn anderer Autoren. (Petroleum 20. 
951—53. Moskau.) I I a b e h la n d .

Hans von der Heyden und Kurt Typke, Erlńtzung von Transformatorendl 
mit rerschiedcnen Salzeń. (Vgl. S. 782 u. Petroleum 20 . 320; C. 1924. I. 2322.) 
In Fortsetzung der fruheren Verss. wurden 150 g Ol mit yerscliiędenen Salzen bei 
An- oder Abwescnheit yon blankcm Cu u. Fe 70 Stdn. auf 120” erhitzt. Ergeb- 
nisse der Yerss. tabellar. im Original.' Giinstig wirkten auf die Eigcnschaftcn des 
Ols cin Oxyde u. Carbonate schwach bas. Natur: Mg O, MgC03, A\.,03, ZnO; dicse, 
sowie Wasserglas, wirkten auch in Ggw. der Metalle am giinstigsten. Bei Ggw. 
von Cu -j- KOII, NaOII u. Na^CO  ̂ wurden die SZ. u. Teerzahl cbenfalls herab- 
gesetzt. K tCOs u. (Nir^\C03 wirken nur bei Ggw. vou oxydiertem Cu giinstig; 
mit blankcm Cu beeinflussen sie die Eigeuscliaften ungiinstig. PbO, Pb^Oi u. 
Talkum wirken ungiinstig. (Petroleum 20 . 953 — 55. Berlin-Obersclionewcide, 
A. E. G.) IIaberland.

E. Myhrvang, Siedepwiktserniedrigung einiger Gemisclie non iMcklosungs- utul 
Motorbctriebsmitteln. Yf. stellt fest, daB die Kpp. vcrschicdencr Losungsmittcl 
gcmisclic tiefer ais dic der Komponenten liegen. CII3OH u. A. geben mit Bzl. u. 
CC14 konstant sd. Gemischc. 50 Yol.-% CH3OH 50% Bzl.; Kp. 58—60°. 40%
CH3OH +  60% CC14; Kp. 67—69°. 25% A. +  75% CCI,; Kp. 62—64°. Cber- 
wiegt eiue Komponentę, so dest. erst das konstant sd. Gcmenge, dann der iiber- 
sehiissigc Teil. (Chem. Umschau a. d. Geb. d. Fette, Ole, Wachse, Harze 31. 
126.) KI Lindner;

C. S. W. Grice und W. Payman, Der Bone-Wheelersche A2>parat zur Gas- 
analyse. Der von B o s e  u. W h e k l e r  konstruićrte App. zur Gasanalyse wird aus- 
fiihrlich beschrieben u. die Arbcitsweise mit ihm dargelegt. (Fuel 3. 236—49. 
Sheffield, Mines Res. Lab.) H a b e r l a n d .
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Franz Fischer nnd Carl Zerbe, Die Bestimmung organischer Diimpfc in Gas- 
gemischen mittels akliver Kohle, insbeęondere die Benzolbestimmung in Lcucht- und 
Kokereigas. Bei Wiederholung ihrer Verss. (vgl. Brennstoffchemic 4. 353; C. 1924.
I. 2939) erhielten Vff. bei Austreiben des Bzl. im Al-Schwelapp. wiedcr schwankeridc, 
dagegen beim Ausblasen im Absorptionsrohr gute u. mit B e r l  u . "W achEN D ORF 
(S. 783) iibcrcinstimmcnde Werte. Vff. erklaren das Ergebnis mit Verluaten beim 
Uinfullen u. dadurcli, daB dic Kohle in flach ausgcbreitetcr Schicht weniger gut 
voin Dampf dui-clispult wurde. (Ztschr. f. angew. Cli. 37. 483.) J u n g .

Eug. Mertens, Uber die Bestimmung der Schmelzbarkeit der Aschen. Vf. be- 
schreibt eine Vorr. fiir eine einfache u. schnelle Best. der Schmelzbarkeit der 
Aschen. Dic fcin vcrinahlene Asclie wird zu kleincn Tetracdcrn, gegebencnfalls 
unter Zusatz yon Starkę, gcfonht, u. diese befinden sich auf einer kleincn Eisen- 
platte in einem Magnesiarohr, das an einem Ende verschlosscn ist. Dieses Rohr 
wird in . einen elcktr. Ofen gebracht, dessen Heizkorper ein Graphitrohr ist, das 
mit cincm Stroili. von 10 Yolt u. 350 Amp. beheizt wird. Dic Temp. des Tetraedcrs 
wird mit einem Pyrometer gemessen. Beobachtet wird die Art des Schmelzcns, 
Temp. u. dic Form der Asehc nach dem Erkalten auf der Eisenplatte. (Buli. Fedć- 
ration Industr. Chiin. de Belgique 1924. 292—301. Univ. Lowen.) M o r te n s e n .

Hermann Pląuson, Hamburg, Erzeugung eines fliissujen Heizstoffcs durch Yer- 
mahlcn von Kohle oder kohlehaltigen Sto/fen im Gemiseh mit einer Fliissigkeit, dad. 
gek., daB die Kohle mit der ganzen Menge der zur Erzielung der Diinnfl. des 
Heizstolłes erforderlichcn FI., z. B. W., 01 o. dgl., unter hohein Druck oder mit 
holier Geschwindigkeit so lange zerrieben wird, bis eine stabile Dispersion der 
Kohle in der FI. erreicht wird. — 2. dad. gck., daB dic kolloidalc Kohledispersion 
durch Zusatz von Schutzkolloiden, z. B. wss. Seifen- oder Gummilosung u. dgl. 
noch weiter stabilisiert wird. (D. B,. P. 398155 K1..10b vom 7/1. 1921, ausg. 2/7.
1924. E. Prior. 1/8. 1913.) Oe ł k e r .

W ilhelm  Bunge, Datteln i. W., VerhUtung von Gasexj>losionen in Gasverteilungs- 
leitungen zur Beheizung von Koksofen u. Gaskesseln mit KokereiuberscbuBgas, 
dad. gek., daB beim Stillstand des Saugers selbsttiitig eine V.erb. zwischen Rohgas- 
leitung u. Ileizgaslcitung unter Ausschaltung der Nebengewinnungsanlage hcrgestellt 
wird. ;— Durch dic Zufuhr von Rohgas wird so der durch den Schornsteiuzug 
entstehende Unterdruck u. das Eindringen von Frischluft in die Heizgasleitung 
yerhindert. Um dic Absclieidung yon Teer in der Ycrbindungsleituug zu yerhUten, 
ist in der YerschluBklappe eine feine Offnung vorgeselien, durch die fortdaucrnd 
Hcizgas zur Yerdriingung des Rohgascs einstromt. (D. R. P. 392795 KI. lOa vom 
7/8. 1923, ausg. 25/3. 1924.) M ai.

Gustav de Grahl, Bcrlin-Schoueberg, Erzeugung eines leicht mahlbaren Jlalb- 
kokses, dad. gek., daB die Kohle in an sich bekannter Weise in dem Sehwelraum 
von unten nach oben gefordert u. dann unmittelbar in einen den Scliwelraum uin- 
schlicBenden Mantelraum gestUrzt wird, in dem sie iiber Prellflachen niederfSillt. — 
Wird der obere Teil der Retorte drelibar gelagert u. mittels eines Yorgcleges v0 n 
der Fordersclinecke aus in Umdrchung yersetzt, so wird neben einem stiirkereii 
Durclimischcn der Kohlcmasse wahrend des Hebens durch die sehraubenformig 
angebrachten Prellblcebe das Aufbrechen u. Zerkleinern auch barter Kokskuchcn 
in dem ringformigen Schaclitraum erleichtert. (D. R. P. 392 668 KI. 10 a voin 0/3.
1923, ausg. 22/3. 1924.) Ma i.

Karl Burkhart, Augsburg, Apparat zur kontinuierlichen Destillation von Teer, 
welcher aus einem aufrechtstebenden, im Querschnitt ovalen Behiilter besteht, der 
in seinem Innern auf den groBten Teil seiner Hohe zu einem Destillationsrauin u. 
darimter, auf den kleineren Teil seiner Holie ais Pechraum ausgebildet ist, wobei



1146 HXIX. B k e n n s t o f f e ; T e e r d e s t il l a t io n  u sw . 1024. II.

letzterer noch von dem oberen Raum durch cinc Quenvand getrcnnt ist, wiihrend 
dariiber im Innem des Behiiltcrs ringsum cinc scliraubeugangartig yerlaufendc 
Rinue angcordnet ist. Letzterc ist aus einem an der unteren Liingskantc mit der 
Heizwandung des Behiiltcrs vcrbundcncn, nach oben achriig einwiirts geriehteten 
Band hergestellt, auf das oben zugcfuhrter Tcer infolgc der zieinlichcn Liingc der 
Rinne yerdampft u. dadurch rasch in seine Bcstaudteile zcrlegt wird, wiihrend dic 
verbleibendcn Riickstiindc (das Pech) vom unteren Rinućnendo aus noch uber eine 
erliitztc Pechhaube gclcitct u. dadurch von dcm Rest der Tecrolc befreit werden.
— Die Vorr. gewiilirlcistet bei siclierstcr Wrkg. eine cinfachc u. raschc Gcwinuung 
der Teerbestandteilc, u. zwar auch bei Anwcndung stark emulsiercndor u. wasser- 
reicher Tecre. (B. R. P. 395900 KI. 12r vóm 18/5. 1923, ausg. 24/5. 1924.) O e lk e k .

Carl Still, Rccklinghauscn in W., Kontimiierliches und fraktioniertes Abłrciben 
vm  benzolhaltigem Waschol mittels einer Destillierkolounc, 1. dad. gck., daB dcm 
unteren, zum eigentlichcn Abtreiben bestimmten Kolounentcil das im Ólerhitzer er- 
warmte Waschol u. dcm oberen, ais Rektificator ausgcbildcten Kolounentcil dic im 
Ólerhitzer, gegebenenfalls unter direkter Zufulir von Wasserdampf, aus dcm Waschol 
cntwickcltcu Diimpfc zugefuhrt werden, wahrend die dampfformigen Destillate der 
beiden Kolonnenteilc getrennten Kuhlyorrichtungen zugclcitct werden. — 2. dad. 
gek., daB das RitckfluBkondensat des oberen Kolonncnteils nach Durchlaufcn dieser 
Kolonne der darunter angeordneten Abtrcibekolonnc zugefiihrt wird. — Durch das 
Verf. wird crmoglicht, einen Teil des Destillats getrennt von der iibrigen Haupt- 
menge, in rektifizierter, direkt yerkaufsfiihigcr Bcschaffenhcit zu gewinnen. (B. R. P. 
396545 KI 12r vom 15/12. 1921. ausg. 7/G. 1924.) O e l k e r .

Badische Anilin- & Soda-Fabrik, Ludwigshafen a. Rh. (Erfindcr: W ilhelm  
Simmat, Mannheim), Gewinnung absorptionsfaliiger Stoffc aus Gascn, insbesondere 
von S  aus Iudustriegasen durch Absorption, Extraktion u. Ausdiimpfen, dad. gck., 
daB bei der Extraktion dic Extraktionsfliissigkcit durch die einzelnen turmformig 
ubereinander angeordneten Bchiilter, wclchc dic Absorptionsmasse enthalten, von 
obcu nach unten unter beliebiger, von einer Stelle aus zu bedicnender Ein- u. 
Ausschaltung der einzelnen Bchiiltcr flicBt. (B. R. P. 397634 KI. 20 d vom 1/10. 
1922, ausg. 27/6. 1924.) . O e l k e r .

W. Schwarzenauer, Hannover, Verfahren- zum Ilerstellen von Hciz- und Krafl-
gas mittels Reduktion vou C02 zu CO durch gliihendeu C, dad. gck., daB dic C02 
aus kohlcnsiiurehaltigen Giisen mit Ililfc hydraul. Verdichtcr abgcschicdcn u. i n 
den Generator gefordert wird. — Dic kohlensiiurehaltigcn Gase werden von N be
freit, wodurch cinc Ersparnis an Brcnnstoff erreiclit wird. Ferncr wird nach der 
Red. ein fast giinzlich kohlensiiurcfreies, hcizkriiftiges Gas erhaltcn, welchcs in
einem um dic CO^-Menge (z. B. urn 18—20°/„) vcrinindcrtcn Yol., also durch engere 
Rohrlcitungen dieselbe Heizwertmengc fortleitct. (B. R. P. 397 334 KI. 24 e vom 
13/1. 1920, ausg. 24/6. 1924.) O e l k e r .

Julius Pintsch' Akt.-Ges., Berlin, Porose Masse fiir Behaller zur' Aufspeichening 
vou in Flussigkciten gclosten Gascn, z. B. Acetylen. Dic gemiiB dcm Ilauptpat. der 
M. zugcsetzten aufqucllbaren Stoffe werden iu gckomtem, trockenem Zustand, ehe' 
sie zur Verwendung iu den Behaltcrn gelangen, einer Presaung unterworfen, um 
ihrc Quellfiihigkeit zu yergroBern. (B. R. P. 397225 KI. 26b vom 17/8. 1923, ausg. 
17/6.1924. Zus. zu D. R. P. 291141; C. 1916 1. 816 ) O e l k e r .

Chemische Fabrik Kalk G. m. b. H., Koln-Kalk, Hersłellung gasfiirmiger und 
(liissigcr Olcfine, dad. gek., daB man die Schwclgase fester BrenustolFc, wie Roh- 
braunkohlen, unmittclbar olinc yorherigc Abschcidung der ais Teer kondensierbareu 
Bestandteile zwecks Yermeidung wcitgehender Umwandlung, im besouderen der B. 
aromat. KW-stoffe, bei moglichst niedriger Temp. der pyrogeneu Zers. unterwirft
u. gegebenenfalls die den yerschiedenen Schwcltempp. entsprechenden Zersetziuigs-
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produkte getrennt aufffingt. — Die Selnvelga.se aus 500 kg rhcin. Rohbraunkohle 
liefern durch pyrogene Zers. unterhalb 300° 30—40 cbm Gas, das 60% CO._, u.
5—6 % Ołefine, nach Entfernung der C02 12—15% Olefine, enthfilt,; bei Schweltemp. 
oberhalb 300° ninimt der C02-Gehalt der Gase stark ab. (D. B. P. 397860 KI. 12o 
vora 28/12. 1919, ausg. 30/6. 1924.) ■ M ai.

Christian Christiana, Berlin-Wilmersdorf, Fraktioniert|  Destillatlon von Brenn- 
slo/fen, bei der die Brennstofle zunaehst durch innere Belieizung mittcls h. Gase 
oder Dśimpfe, sodann bei hohercr Temp. durch iiufiere Belieizung behandelt werden, 
dad. gek., daB fiir die Innenbeheizung die Abwiirme der AuBenbeheizung nutzbar 
gemacht wird. — Die Abgase konnen dabei selbst iiber die Brennstoffe geleitet 
werden, oder es kann ihre Wiinne auf einen andereu Stoff iibertragen werden, der 
iiber den Brennstoff geleitet wird. (D. B. P. 397591 KI. lOa vom 24/2. 1920, ausg. 
27/6. 1924.) O elkeu.

Bichard Lepsiua, Berlin, Hcizmittcl, welches aus mit einem fl. Brennstoff 
getriinktem Cupren besteht. — . AuBer einem hohen Aufsaugungsyermogen besitzt 
das Cupren aucli einen sehr groBen Heizwert, so daB der Gesamtlieizwert des 
Hcizmittels nicht, wie bislier, durch die Aufsaugungsmasse herabgedriickt, sondern 
im Gegenteil noch crholit wird. (D. B. P. 396289 KI. lOb vom 22/10. 1921, ausg. 
30/5. 1924.) • Oelkkk.

Building Accessories & Elooring Co. Ltd., H. Goodwin und H. Smith, 
Burnley, England, Gefarbter Asphalt. Natiirlicher oder kunstlicher Asphalt wird 
mit; fein yertejltem Eisenrot, gelbem Ocker, Mennige, Cr.,0,,, PbCr04, Litholrot o. dgl. 
yermischt. (E. P. 212106 yom 3/3. 1923, ausg. 27/3. 1924.) KOhung.

Ernest Gallaudet Draper, New York, V. St. A., Yerfahren und Vorrichtung 
zur Trankung von llo lz , wobei die Oberflśiclie des zu triinkenden Holzteiles mit 
Konseryierungsmittel befeuchtet u. das ganze llolz unter Druck gesetzt wird,
1 . dad. gek., daB nur der zu konseryierende Teil des Holzes mit dem Impriignie- 
rungsmittel befeuchtet u. dic Einw. des Mittcls auf den restlichen Teil des Holzes 
yerhindert wird, wiihrend das ganze llolz dcm Druck unterworfen wird. — 2. dad. 
gek., daB die Befeuchtung melirmals wiederliolt u. das ganze Holz Druckwechseln 
unterworfen wird. — Das ganze Holz wird hierbei in eine auf weniger ais atmosphSr. 
Druck ausgepumpte Eetorte eingebracht, alsdann die Oberflaclie des zu triinkenden 
Holzteiles mit dem Triinkmittel befeuchtet, in der Eetorte Uberdruck erzeugt u. die 
Unterdruckbefeucbtung u. die Oberdruekbehandlung bis zum gewuusehten Grade 
iirtlicher Triinkung wiederliolt. In der Niilie des zu triinkenden Teilcs spritzt man 
ein Gemisch von Luft u. Triinkmittel in fein ycrteilter Form auf, wiihrend an 
Betortenstellcii in der Niihe des zu triinkenden Holzteiles Triinkmittel u. Luft ab- 
gezogen werden. Einfuhrung u. AuslaB von Luft u. Triinkmittel werden so ge- 
regclt, daB der Betortendruck period, steigt u. fallt. — In der Eetorte sind je ein 
gelochtes Spritzrohr zur Befeuchtung des Holzes u. ein gelochtes AuslaBrohr fiir 
das Triinkmittel angcordnet, die in gceigneten Abstiinden derart mit Ventileu yer- 
selien sind, daB das Einspritzeu u. Abziehen des Triinkmittels auf jeden beliebigen 
ausgewiihltcn Teil der Eetorte bescliriinkt werden kann. — Das Verf. findet be
sonders in solchen Fiillen Anwendnng, bei denen nur ein yerhiiltnismiiBig kleiner 
Teil von Langholzern zu triinken ist, z. B. bei Spundbohlen, bei denen nur der 
obere, nicht in den Schlamm oder Gruud getriebene Teil, oder bei Telegraphen- 
niasten, bei denen nur der in den Boden zu treibende FuB u. noch etwa 30 cni 
dariiber zu triinken sind. Es ist aucli moglicli, einen Teil des Holzes ganz oder 
nahezu ganz zu dujrchtriinken u. dem Eest nut, eine leiclite Oberfliichentriinkung zu 
gebeu. (D. B. P. 393588 KI. 38h vom 27/2. 1923, ausg. 4/4. 1924. E. Prior. 12/12. 
1922. F. P. 563615 yom 12/12. 1922, ausg. 10/12. 1923.) S ch ottlan d ek .

Guy Paul 01ivier, London, Gasbrenncr, welche hohen Tempp. ausgesetzt
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werden koniieu, ohne unter der gemeiuscliaftliehen Einw. von Hitze u. Luft zer- 
stiirt zu werden, werden aus Legierungen des Al oder seiner „leichten“ Legie
rungen mit 2‘/2—5% Si hergestellt, (E. P. 213841 vom 1 -1/5. 1923, ausg. 1/5. 
192-1.) K C ii l in g .

XXII. Leim; Gelatine; Klebmittel usw.
E. 0. Rasser, Leim und Gelatine. Besprechung der Heratellung u. Eigen- 

schaften yon Leim u. Gelatine. (Kunststoffe 14. 81— 8,3.) G e r n g r o s s .
S. R. Trotman und R. W. Sutton, Die Bestimmung anorgaimetier Ter- 

unreinigungen in Gelatine. Das N ahrungsm itte lgeSetz  in den Y er. St. e rla u b t ais 
zuliissigen Minimalgehalt in einer Million Teilen Gelatine: As20 3 1,4; S0 2 350; 
Pb 50; Cu 30; Zn 100 Teile. Al, Fe, C r unterliegen keiner Regeluhg. Es werden 
die yersehiedenen Methoden zur Ermittelung der betreffenden Yerunreinigungen 
besproehen. Fiir S02 kommt nur Dampf-Dest. in Br-W. u. Wiigung ais BaS04 in 
Betraelit. (C h apm an , Analyst 47. 204; C. 1922. IY. 595). Bei der Best. der Metalle 
darf m an nicht yeraschen. Man muB 30—50 g der Gelatine in W. quellen u. mit 
ea. 25 ccm starker H C l 2 Stdn. auf dem W.-Bade hydrolysieren, abktthlen, mit N H n 
alkal. machen u. mit Na._,S oder JI2S die Metallsulfide fiillen u. in ihnen nach dem 
Auflosen in UNO., die Kationen bestimmen. (Analyst 49. 271—274.) G e r n g r o s s .

E. Cattelain, Analyse von Gelatineaschen. Untersuclit wurden besonders 
reino llandelsgelatinen yon maximal ca. 1,5% Asclie. Die mit tiere Zus. dieser 
Asche in.%  ist 53,46 CaO; Spuren MgO; 1,22 Fe20 3; 5,4 P20 5; 36,36 SO.,; 3,36 
SiOji Fe ist iminer yorhanden, Mn stets in konstanter Menge, Spuren yon Cu sind 
sehr hiiufig. (Journ. Pliarm. et Cliim. [7] 29. 414— 17.) G e r n g r o s s .

E. Cattelain , Untersuehung der fiir pharmazeutische und bakteriologische 
Zweekc. bcstimmtm Gelatine. (Vgl. yorst. Ref.) Alle untersucliten Gelatinen waren 
deutlich lackmussauer; 10 g Gelatine in 200 ccm W. bei 50° sollen gegen Phenol- 
phthalein nicht mehr ais 4,2 ccm n-NsuCOj yerbraueben. Das Maximum zuliissiger 
weiBer Asahe ist 1,5%. Sie darf nicht mehr ais 2% Fe20 3 enthalten u. das Filtrat 
des ais FeP04 gefiillten Fe darf sich nicht mit 1—2 Tropfen K4FeCy8 (Probe auf 
Cu) fitrben. Die Probe nach M a r s h a l l - B e r t r a n d  auf Mn mit AgN03 u. K ^O ,, 
darf in 0,1 g der Asche keine rosa oder yiolette Fiirbuug ergeben. (Journ. Pliarm. 
et. Chim. [7] 29. 444—47.)  ̂ G e r n g r o s s .

Em st Stern, Charlottenburg, Gemnnung von Leim aus leimgebender Substanz, 
dad. gek., daB die aus yerd. Leimbruhen mit Lsgg. der Formaldehydkondensations- 
produkte aromatischer Yerbb. erhaltenen Fiillungen durch so geringe Mengen 
schwacher Alkalien oder alkal. reagierender '',’erbb. in den Solzustand ubergefUhrt 
werden, daB die Lcimsubstanz nicht angegriffen wird. — Der bislier zur Herst, 
yon Leim erforderliche kostspielige Eiudampf- u. TrockenprozeB wird yermieden. 
(D. R. P. 396048 K1.22i yom 10/11. 1921, ausg. 26/5. 1924.) O e l k e r .

(łuaker Oats Co., iibert. von: C. S. Miner, Chicago, Erhaltung yon Leim, 
Stiirke, Salben u. dgl. durch Yermisehen mit etwa 1% Brenzschleimsaure, zweck- 
miiBig in alkoh. Lsg. (E. P. 214573 yom 4/9. 1923, Auszug yerSff. 12/6. 1921. 
Prior. 16/4. 1923.) ' K O h lin g .

Emil Trutzer, Miinchen, SersteUUńg von Bindemitteln aus Casein. Einem 
Gemenge yon gepulyertem Trockencsisein u. einem Oxyde oder IIydroxyde der 
Erdalkalien wird Caseinaininonium zugesetzt. — Es wird ein haltbares, durch bloBes 
\  ermischen mit W. gebrauchsfahig zu machendes Bindemittel erhalten. (D. R. P. 
395422 KI. 22i yom 27/1. 1922, ausg. 17/5. 1924.) O e l k e r .

SehluB der Redaktion: den 28. Juli 1924.


