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A. Allgemeine und physikalische Chemie.
P. B A schbieth , Zwei Biirettenversuclie. Um mit der B e s t . d e s  S a u e r s t o f f -  

g e h a l t e s  d er  L u f t  d ie  S y n t h e s e  d es  W . zu yerbinden, lcitet. man 100 ccm 
Luft aus einer Gasbiirette iiber gliihendes Cu in eine Hempelsche Pipette, alsdann 
den yerbleibenden in die Biirette zuriiek, wodurch der 0.,-Gehalt der Luft be- 
stimmt wird, fiillt die Biirette nacli Yerdriingung des N2 dureli W . mit H2, reduziert 
durch diesen das CuO u. bestimmt das Vol. des dabei verbrauehten H2. In ahn- 
lielier W eise liiBt sich die E e d . d e s  CuO d u r c h  CO zeigen u. d ie  Z us. d e s  CO 
ermitteln, indem man naeli der Oxydation des Cii dureli Luft das CuO durch CO 
reduziert u. das entstandene C 02 in der KOH-Pipette absorbieren liiBt. (Ztschr. f. 
physik.-chem. Unterr. 3 7 . 188—89. Hamburg.) BOt tg er .

A. H antzsch , U ber die N atur der nicht dissoziierten Sauren. Entgegnung auf 
die von IT. v. H a lb a n  (Ztschr. f. Elektrochem. 2 9 . 434; C. 1 9 2 4 . I. 609) an der 
Theorie des Yf. iiber die Natur der Sauren geiibten Kritik. Opt. Konstanz eines 
in sich unyeriinderten Stoffes in vcrschiedenen Losungsmm. ist vom Yf. nie be-, 
hauptet worden; yielmehr fiihrt die B. von Solyaten stets priiniir zu Anderungen 
der Lichtabsorption. Qualitativ wesentlich ist, ob eine opt. Variabilitiit der Siiurc 
im Unterschied zu ihren Salzen u. Estern in gleichen Losungsmm. meBbar ist. — 
Der Satz des V f.: „Die Ionisation in wss. Lsg. ist ein opt. indifferenter Vorgang“ 
ist an farbigen Salzen, starken Sauren u. B asen, sowie an vielen organ. Elektro- 
lyten bewiesen. Festes KJ oder NaJ ist im Ultraviolett yollig  durchlassig; in ganz 
wenig W . absorbiert es stark, in etwas mehr W . schwiicher, um bei weiterer Verd. 
opt. konstant zu bleibcn. Daraus folgt, daB nielit das Auseinanderfallen der Ionen, 
sondern ilire Hydratation (Solyatation) opt. wirksam ist. — Die Mol.-Refr. von 
NaNOj in W . ist von groBter bis kleinster Konz. konstant; die von N aBr, CaC]„ 
u. CaBr2 zeigt nur bei groBter Konz. Anomalie infolge noch nicht vollendeter 
Hydratation. Das Drehungsvermogen von d-Camphersulfonsiiure bleibt von nf8 
im , obschon dann noch 20% undissoziiert sind , bei weiterer Verd. konstant. 
Schwierigkeiten bei H N 0 3 bestehen nach Yf. bei Zugrundelegung seiner Theorie 
nicht.

Zu der Behauptung v. H alisans, daB in den Lsgg. nur undissoziierte Pseudo- 
saure u. Ionen der echten Siiurc yorlianden sein konnten, erldiirt V f., daB zwar. 
nach Verss. von C arlsohn, bei Nitroform in CH301I der farbige Anteil gleich dem 
ionisierten Anteil ist, dagegen die Absorptionskurve der Dithiocssigsaure in CH3OH 
fast in der Mitte zwischen der ihrer Salze u. der ihrer Ester liegt u. sich aus der 
Kurye der Salze iu W . u. der der Siiurc in A. additiy zusammensetzen liiBt, wobei 
sich 60% Pseudosaurc u. 40% eclite Siiurc ergibt, von denen nach der Leitfiihig- 
keit nur '7% dissoziiert sind. Ilier bleibt die Pseudosiiure, u. damit im Gleicli- 
gew icht mit ihr auch die undissoziierte ech te Siiurc, ais solche ‘erhalten, wahrend 
die eigentliche P seu d on itrosau re in gewohnlichc Nitroverb. iibergeht, u. dadurch 
alles, auBer den Ionen, diese Umwandlung mitmacht. — Die Nichtadditiyitiit bei 
IINO3 erkliirt sich dadurch, daB auch die Pseudosiiure ein Hydrat bildet, das ais 
solclies noch nicht opt. ausgewertet ist; wahrend bei den Dithiocarbonsiiuren ihre 
viel stiirkere Eigenabsorption den EinfluB der Solyatbildung yerdeckt. Bei ihnen
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bcstelit in den Absorptionskuryen die Rcihenfolge Salz-Saure-Ester. W enn
nach Verss. von v. H a lb a n  bei Xanthogensaure die Reihcnfolge Salz-Ester-Siiure 
bcstelit, so licgt dies an der Tendcnz der freien Siiure zu intramolekularem Zerfall 
in CS., u. A., die sieli sehon in der freien undissoziierten Pseudosaure in „Neben- 
valenz“-Bezieliungen zwischen dem beweglichen II u. dem O iiuBert. A uf diesen 
beruht die opt. Anomalie gegenuber dem Ester, dessen CaII. solclie Beziehungen  
zum O nicht eingebt. D ie sehr groCe Besehleunigung des Zerfalls von Xanthogen- 
siiure durcli W . oder A. wird durch intermediiire B. sofort zerfallender Dithio- 
orthokohlensiiuremonoester erklart; dieser Wrkg. yon Liisungsmm. entspricht aber

keine opt. W rkg. Dithiocarbonsiiuren R-CSSH bilden „eclite Salzc“ R -CgjM e mit
g

stark positiv affinen Metallen, „Pseudosalze" R - C g ^  mit Schwermetallen; eine 
Bestatigung von Yfs. Theorie fiir Salze.

Entgegen v. H a l han, der nur eine dissoziicrende, nicht eine umlagernde Wrkg. 
von Losungsmm, anerkennt, legt Yf. dar, daB es zwei Klassen von dissoziierbaren 
Stoften gibt: 1. Eclite Elektrolyte, die sclion homogen Elektrolyte sind; sie werden  
durcli Losungsmm. dissoziiert je nach dereń „dissoziierender Kraft“, die durcli die 
D E. gemessen wird. 2. Pseudoelektrotyte, die liomogen oder in yollig indifFerenten 
Losungsmm. uiclit Elektrolyte sind, aber in geeigneten Losungsmm. zu solclien  
werden, je nacli dereń „umlagernder Kraft“, die durcli die „Umlagerungskonstanten-' 
gemessen wird; der Yorgang ist: Pseudoelektrolyt — y  Solyat des Pseudoelektro- 
lyten — ->- Solvat des eeliten Iilektolyten — ->- lonen des ecłiten Elektrolyten. D ie  
tjmlagerungskonstanten laufen oft durcliaus nicht parallel den D E E ., wie fiir 
Aceton u. A. an Beispielen bclegt wird. — Gegen den Einwand v . H albaX s, daB 
die verseliiedcnen Zcrss. von Diazoessigester durch Siiuren Ekk. yerschiedcner 
Ordnung u. dalier ilire Geschwindigkeiten nielit yergleichbar seien, erklart Yf., daB 
die Zeitrk. stets in der umlagernden B. yon aliphat. Diazoniumsalz bestehe, also
2. Ordnung sei; die Zers. des Diazoniumsalzes sei dann momentan, dalier ilire 
Ordnung gleichgiiltig. — D ie EinwSnde gegen die Indicatormethode u. die Inyer- 
sionsmethode werden widerlegt. — Allgemein erklart Vf. es fiir zweckmiiBiger, sich 
konstitutiyc Anderungen diskontinuierlich, durch zwei yerscliiedene Fonneln dar- 
gestellt, zu denken u. scheinbare Kontinuitat —  statt mit V. H aluan , F a ja n s  u. a. 
durcli graduelle Deformation — durch Gleichgewiclite zwischen Isomereu zu er- 
kliiren, aucli wenn letztere, w ie eehte u. Pseudosaure, nicht einzeln existieren.

U ber dic N atur der lwmogencn Siiuren gibt Vf. folgendes Gesamtbild: HC1, 
IIBr, HJ u. Dithiocarbonsaurcn sind reine, niclitassoziierte Pseudosiiurcn. A lle  
Sauerstoffsiiuron dagegen sind im festen Zustande assoziierte Pseudosiiuren (d. h. 
der IIydroxylwasserstofF ist aucli an ciuen O eines Nachbarmol. gebunden u. so 
kreuzweise); im fi. Zustand bcstelit, im Gleichgewiclit mit der assoziierten Pseudo- 
siiure, noch eine salzartige Komponente .aus der eeliten Siiure u. der ais Base- 
anliydrid fungierenden Pseudosaure, z. B. „Sulfuryliurhsulfat"; die Konz. dieser 
Komponento nimmt mit der Starko der Siiure zu, ist also ani griiGten bei HCIO.,. 
Aucli Losungsmm. bewirken die Umwandlung in echte Siiure stets dadurch, daB 
sie den Siiure-H an ilire eigene Molekel „Onium“-artig addieren. Trotzdem kann 
man die einfaclien Formeln benutzen, z. B. fiir die echten Siiuren die einfache 
Komplexformel, da die Ubertragung des Siiure-H aus diesen meist (z. B. bei Bzl.) 
selir unbestiindigen kation. Aggregaten einer Wrkg. von freiem Siiurewasserstoff 
gleiclikommt. (Ztsclir. f. Elektrochem. 30 . 194—214.) A r n d t .

A. H an tzsch , Bcrichtigung zu meinen Arbeiten itber die N atur der nicht ioni- 
merten Siiuren. Yf. berichtigt eine durch teehn. Yersehen yerschuldete Uustimmig- 
keit zwischen den friilieren Mitteilungen (Ztsclir. f. Elektrochem.' 29 . 229; C. 1923 .
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m .  276 u. vorst. Ref.), die H alb an s Kritik hervorrief. (Ztsclir. f. Elektrochem. 
3 0 . 397.) B ikekm an.

A. T h ie l und E . M eyer , Zur Tlieorie der Landoltsclien Reaktion. Vff. unter- 
suchen dic 3 Stufen der Landoltsclicn Rk.:

I. JO.,' +  3 S 0 3" — > J' - f  3 S 0 4" ;
II. J O / -f- 5J' -(- 6 H — >- 3J„ -)- 3H 20  (Dushmansche Rk.)

III. J2 +  SO," +  11,0 — >  2J' +  S O "  +  2H- 
dirckt, von denen I. u. 111. irrcversibel. sind u. (II.) uuter den Bedingungen der 
Landoltsclien Rk. auch nur von links nach reclits verlauft, u. messen die Geschwin- 
digkeit von I. u. III. Vff. bedienen sich der „Methode der Isolierung“, indem 
dic Konz. aller Ionenarten auBcr einer prakt. konatant gehalten wcrden, wozu z. B. 
tur H-Ionen Puffergemische genommen wcrden. Acetatpuffer erwies sieli in den 
Fallen, in denen die Rk.-Geschwindigkeit aus der abgeschiedenen Jodmenge be- 
stimmt werden sollte, ais ungeeignet, da.Jod auf Aeetat wirkt, u. zwar um so melir, 
je kleiner die [H-]. Mischungen, dic fiir Borsiiure u. Ba-Borat gleiehzeitig gesatt. 
gehalten werden (Siiurcstufe 5,0—5,1), waren fiir diese Zwecke geeignet. D ie JO /- 
Konz. wurde durch Siittigung mit Ba(JO:i)2 konstant gehalten. Ais einziges Jodid 
zur Fixicrung der J'-Konz. war Lutcokobaltjodid, Co(NH3)aJ3, brauchbar. Zur fort- 
laufenden Beseitigung des bei II. entstehenden J2 bei gleiclizeitiger Yermeidung 
der Red. des J O / eigneten sich Crotonsiiure, Cyclohexen u. ^-Naphtliol ebenso- 

. wenig wie fein zerteiltes H g, dieses zers. einc neutrale KJ-Lsg. (oline freies J2) 
unter Jodausscheidung; *aucli bei LuftabschluB reagiert dic Lsg. allmahlicli alkal., 
so daB einc Verdrangung des Alkalimetalls durch l i g  angenommen wcrden kann. 
Diiher muBte die direktc Unters. der Kinetik von II. (bei Abwescnheit von J3') 
aufgegcben werden. — Bei der Unters. von I. muBte, um II. nicht eintreten zu 
lassen, J' weggefangen werden, hierzu diente frisch gefiilltcs AgCl. D ie Rk. wurde 
bei pn =  5,0 (Essigsaureacetatgemisch) u. pi[ =  2,0 (verd. II2S 0 4) bei 25° yerfolgt. 
D ie S 0 3"- bezw. S 0 2-Konz. wurde konstant gehalten, die JOZ-Konz. variiert. D ie
Rk. verlauft fiir J O / ais auch fiir S 0 3" (S02) unimolekular bei pit =  2,0, die Ge-
schwindigkcitskonstante k —  230; fiir pn =  5,0 ist k —  40. Der Zusaminenliang 
von k mit pn zeigt, daB H ‘ nicht unmittelbar an der Ek. teilnimmt, denn ginge [IF] 
aueli nur mit der 1. Potenz in dic Gleicliung fiir die Rk.-Geschwindigkeit ein , so  
muBte k fiir pn =  2,0 tausendmal so groB sein wie fiir pn =  5,0. D ies Ergebnis 
steht im Widcrspruch mit der Ditferentialglcicliung: d x /d t  =  ^ [J 0 3'] [S 0 3"]'[II‘]. 
V£F. crkliircn die geringe H ‘-Empfindlichkeit der Rk.-Geschwindigkeit dadurch, daB
in der weniger sauren Lsg. fast nur H SO /, in der saureren Lsg. aber eine be-
traehtliche Mcnge freie Siiure (H2S 0 3 -f- S 0 2) mit J 0 3' reagieren. W enn letztere 
bedeutend schneller auf J 0 3' einwirkt ais das primśirc Anion, so ist die Erschei- 
nung eridart. Nacli Yerss. von R . D ie h l hat das S 0 3"-Anion eine nocli geringere 
Rk.-Gcschwindigkcit mit JO /. — D ic Rk. zwischen schw cfliger Siiure u. J2 ist iii 
so bohem MaBe H'-empfindlich, daB eine Slitbeteiligung von OH'-Ionen an -der Rk. 
angenommen werden muB. Bei Anwcndung geeigneter Siiurestufen' liiBt sic sich 
ais typ. Zeitrk. nachweisen, unter den Bedingungen der Landoltsclien Rk. verlauft 
dic Einw. von J2 auf S 0 3" (oder S 0 2) jedocli so schnell, daB ihre Geschwindigkeit 
ohne EinfluB auf die Gcschwindigkcit der Gesamtrk. ist. (Ztsclir. f. anorg. u. allg. 
Ch. 137 . 125—40. Marburg, Univ.) JoSEPHY.

H . A u stin  T aylor, D ie Zersetzung des Jodwasserstoffs. Yf. bestimmt dic therm. 
Zers. des U J  zwischen 400 u. 520°. Es wurde gereinigter HJ durch das Rcaktions- 
rohr, dessen Temp. auf +  1° konstant gehalten werden konnte, mit einer gcwissen  
Geschwindigkeit durclistromen gelassen u. dann durch eine KJ-Lsg. geleitet, wo 
das bei der Rk. frei gewordene J2 maBanalyt. bestimmt wurde. Es zcigtc sich, 
daB der Temperaturkoeffizient der Rk. verschieden war, wenn das Gas in einer
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einfachen Rohre erliitzt wurde u. wenn dieser Rohre auBerdem nocli Glas- oder 
Quarzpulver zugesetzt wurde. D ies fiilirt zu dem ScliluB, daB es sieli bei der 
Zers. des H J nicht um eine liomogene Gasrk. handelt, sondern daB katalyt. Wand- 

. rkk. eine erhebliclie Rolle spielen. Wiihrend bei 400° in der einfachen Rólire die 
Reaktionsgescliwindigkeitskonstante k —  1,23 • 10—2 u. bei 520° k =  23,1 • 10—- 
war, berechneten sieli die entspreclienden Żabien bei VergroBerung der Oberflaclie 
dureb Glaspulver zu k —  7,35 -10 2 bei 400° u. k =  56,8 ■ 10“ - bei 520°. Reines 
Quarzpulver iibt eine stSrker katalyt. Wrkg. aus ais Glaspulver. Der Temperatur- 
koeffizient der liomogenen Gasrk. bereebnet sieli zu anniibernd 2 fiir 10°, jener der 
Wandrk. zu 1,10. (Journ. Pliysical Cbein. 28 . 9S4—91. Princeton [N. Y.].) B e .

A lb er t F . .0. G erm ann und K en n eth  G agos, Heaktionen in Phosgenlosungen.
II. Bildung von Chloraliminaten. (I. vgl. S. 1766.) COC% reagiert in Ggw. von 
A1C13 mit einer Anzabl yon Metallen, welcbe mit A1C13 in COCl2 1. Doppelehloride 
bil den. Mg u. Ca losen sieli in COCL-Lsg., welclie A1GI3 entbalten, leiclit auf. 
Die Mg-Verb. sebeidet sieli beim Abkuhlen ais getrennte fl. Scliiclit yon der COCL- 
Lsg. ab, walirend sieli das Ca-Salz ais 11. krystallin. Prod. ergibt. Analysen 
ergeben seine Konst. zu CaCL-2AlCl3-2COCl,. Es werden die Druck-Konz.- 
Diagramme einiger Proben aufgenommen. Bei 19,5° betragt der ZersetzungsJruek 
des Phosgenats 25 mm. — W eiter wird eine Apparatur besebrieben, mittels welcber 
man teebn. COCl., durcli mebrfache Dest. reinigen kann. (Journ. Physical Chem. 
28. 965—72. Stanford Uniy., Cal.) B ec k er .

K azim ierz  J a b łczy ćsk i, I>ie Grofien von Ionen in  w iitsriger Lijsung. Aus der 
Gleieliung: w  =  l/iV'[1000 — (1000cZ — M N )ld 0], wo N  die Anzalil der Moll. im 
Liter, M  =  Mol.-Gew. des gel. Korpers, d0 =  D. des W ., bereebnet Vf. die GroBe 
w  eines Mol. des gel. Korpers. Bei uncndlicher Yerd. ist wa — wk -j- wa, wo k 
u. a Kation u. Anion bedeuten, oder w0 =  w  — a N  worin a eine Konstantę ist. 
Die fur NaCl bereelineten GroBen stiuunen mit den aus der Literatur bekannten 
gut uberein. Fiir IIBr, LiBr, IIJ u. L iJ ergibt sieli, daB dasV ol. fiir dereń nicht 
dissoziiertes Mol. gleicli ist der Sumine der das Mol. bildenden Ionen. FuBend auf 
BRAGGs u. N ig g lis  Uuterss. iiber die IonengroBe in festen Korpern gelangt Vf. zu 
dem ScliluB, daB die NaCl-, KC1-, RbCl- u. CsCl-Ionen im festen u. fl. Zustande 
dieselben Dimensionen liaben. Ferner ergibt sieli die Gleichlieit der Volumina fiir 
das N H 4-Ion u. das CH4-Mol. D ie so errechneten Volumina bringt Vf. in Zu- 
sammeuhang mit der Bewegliclikeit der Ionen u. der Ionenstralilung u. diskutiert 
die diesbezugliche Gleieliung von E in s t e in  (Ztschr. f. Elektrochemie 14. 238; 
C. 1908. I. 1870—71). (Roczniki Chemji 3. 362—77. 1923. Warscliau, Univ.) P i.

A. F ra m k in  und R,. K ulvarsk aja , tiber die Verteilung des Silbo-nitrats 
zitfischcn TFasser und Anilin. E in  Bcitrag zur Soluattheorie. Bei der Best. des 
Yerteihmgskoeffizienten von A gN 03 zwisclien W . u. Anilin  fanden Vff., daB das 
A g N 0 3 fast vollst:indig in die Anilinscliiclit ubergeht. 20 ccm einer wss. A gN 03- 
Lsg. wnrden mit 10 ccm Anilin 20 Min. geschiittelt, die Miscliung zentrifugiert, 
abgemessene Teile beider Fil. zur Trockcne gedampft u. mit KCNS titriert. Von 
einer Anilinlsg. des AgXO„ ausgehend kommt man zu den gleichen Resultaten. 
W ird die Konz. der wss. Scliiclit stark erhohj;, so- fallen aus der Anilinschiclit 
weiBe Nadeln einer KoniplexvTerb., die sieli aucli bildet, wenn man wasserfreies 
AgNOa mit Anilin zerreibt. D ie groBe Verwandtseliaft des Ag-Ions zum Anilin 
erklSrt somit die in maneher Hinsicht abnormen Resultate der Verteilungsverss. 
W ird anstatt des Ag ein Metali genommen, das mit Anilin keine Komplesyerb. 
gibt, so iindern sich die Yerteilungsyerlialtnisse im System Anilin-W ., so z. B. beim 
Ubergang von A gN 03 zu NaNOs um fiinf Zehnerpotenzen fiir den Verteilungs- 
koeffizienten. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Cli. 138. 278—80. Moskau, K a r p o w- 
Inst.) H o r st .
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H u gh  S. T aylor, D ritter Bericht des Komitees iibcr Kontaktkatalyse. (II. vgl. 
BANCROFT, Journ. Physical Chem. 2 7 . 801,; C. 19 2 4 . I. 853.) Vf. gibt einen zu- 
sammenfassenden Bericht iłber die- Unterss. uber die Natur der Kontaktkatalyse, 
ihren Meehanismus u. der allgemeinen Technik, welche im vergangenen Jahr aus- 
gefiihrt wurden. Inhalt: Wandrkk., katalyt. Hydrierung, Dehydrierung, be- 
sehleunigende W rkg., katalyt. Osydation, Beziehung zwisclien Adsorption u. Kata- 
lyse, Adsorptionswiirme; Zwischenschichtenerschcinungen, Rkk. zwischen Gas u. FI., 
Katalyse u. Strahlung, Gifte, Meehanismus der Reduktion. (Journ. Physical Chem. 
2 8 . 897—942.) B eck er .

W . M e ig e n , Zur Geschichte (lei- katalytisclien Hydrierung. Berichtigung von 
Irrtumern u. Auslassungen in dem Aufsatz von v . B rau n  (Ś. 580). Der Name 
N orm akns , dem der groBte Fortschritt in der katalyt. Hydrierung zu verdanken 
ist, hatte erwahnt werden mlissen. (Ztschr. f. angew. Ch. 37. 735—36. GieBen.) Ju n g .

J. v . B rau n , Zur Geschichte der katalytisclien Hydrierung. Erwiderung an 
Meigen (vorst. Ref.). (Ztschr. f. angew. Ch. 37. 736. Frankfurt a. M.) Jung.

Jan  Z aw idzk i, U ber einen besonderen F ali der komplexen Autokatalyse. (Vgl. 
Roczniki Chemji 3. 64; C. 1 9 2 4 .1. 1733.) Ausgchend von der Gleichung fiir katalyt. 
Prozesse: d x fd t  =  [Aj k2x ± v‘ {a— £c)±J>][a— x \ ± n, gelangt Vf. durch m =  n
== p  =  1 u. weitere Umformung zu der G leichung:

. d x 'ld t —  kl (1 — x') +  Tąx’ =  kl (1 + [ ( * a — /* i3 *') W-
Hieraus folgt, fiir ( i2 — kl)/kl —  n, kl =  l/w < [ln (l -j- n x 0], welche Gleichung 

Vf. fiir superponierte W erte graph. darstellt. W eiter erortert Yf. die Amyend- 
barkeit von (I) auf die Rk. von L a n d o lt  (vgl. E g g e r t , Ztschr. f. Elektrochem. 23. 
8 ; C. 1917. I. 720) u. schlieBt daran allgemeine Betraclitungen. (Roczniki Chemji
з . 301—7. 1923. Warschau, Teclm. Hoclischule.) PlNCAS.

Aj. Atomstruktur. Radiochem ie. Photochem ie.
G ustay F . H iit t ig , Uber die Gitterbestandteile, die im K rystallgitlcr vaga- 

bundieren. Der Vf. gibt eine Uberaicht uber das experimentelle Materia! iiber 
Gleichgewichtsmessungen an lieterogenen Systemen, aus welchem ein RuckschluB 
auf die Existcnz zweikomponentiger Stofte gezogen werden kann, bei denen eine 
freie Bewegliehkeit der Moll. des einen Bestandteils innerlialb des starren Gittcrą 
des anderen Bestandteils angenommen werden kann. D ie Zers. der verscliiedenen  
angcfuhrten Substanzen bei konstantom Druek, bezw. konstanter Temp. wird in 
Diagrammcn yeranschaulicht u ., je nachdem, ob die Zersetzungskurven treppen- 
formig, mit oder ohne W endepunkt verlaufen, werden die Substanzen in drei 
Gruppen eingeteilt. An Hand der Beispiele wird eine osmot. Tlieorie fiir die in 
festen Gittergeriisten frei bewegliehen Atome, bezw. Atomgruppen aufgestellt. Ist 
p0 der Dampfdruck des Losungsm., p  jener der Lsg., n  das MoL-Gew. des Losungsm.
и. k eine Konstantę, dann wird durch die Gleichung: I n p jp  =  k/n die Abbau- 
kurve aller dieser Substanzen festgelegt. D icse Beziehung wird an den weiBen 
W 0 3 a u . f i  (verschiedener Dispersitiitsgrad), an den Systemen 7730 8/Z70.,/02, MgJ„- 
Ammoniakaten, IA II  gepriift u. die Konstantę k berechnet. INIit fl. Lsgg. vergiiclien, 
hat diese Konstantę diesclbe Bedeutung wie der reciproke W ert des Raoultsclien 
Faktors i. Sie bedeutet also anscheinend das Verhaltnis der an der Lsg. be- 
teiligten Molekiilzahlen der beiden Komponenten. Es ergab sich in allen Fallen 
keinerlei Gang von k bei versehiedcnen W erten von p  u. p 0. Fiir die durch- 
gerechneten Systeme war dieser W ert fiir W 0 3 u  3; W 0 3 8  7; U 3Og 0,9; MgJ«- 
Ammoniakate 15,2; LiH  390. — D ie zweite Gruppe der betraehtetcn Systeme, 
dereń Zersetzungskurve unscharfe Wendepunkte zeigt, bildet Ubergiinge zwischen  
der eben besprochenen Gruppe (Kurven ohne Wendepunkt) u. jener Gruppe, 
welehe streng der Phasenregel gehorcht (treppenformige Kurven). Diagramme
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sind fur folgende Systeme angegeben: H 20 -L iC l, IL O -IA J , JLO-CaSO.,, JT.,0- 
M o03, JSffl3• SrJ.2, N1T3 • Sr (treppenfórijiige Kurven). H .fl • K„RuCLt, l f 20  ■ TJ03, 
JŁ fi- W 0 3, 7 /2O.6'a4Ą 0O10, 1Ą O ■ CaB„On , N H 3-C E J3, N H Z ■ H gJ, N H 3 -SN, JhO- 
llev.land.it, łL20 - Sb.20,:, II20 -M o 0 3 frisch bcrcitet, II»0 -S i02, Ś 20 -S n 0 2 (Kurymi 
mit Weudpunkt). H 20 - W 0 3 a , ILO - W 0 3 fi, 0 2-U 0 2, N II3-M gJ2, N H 3-M gBr2, 
1L O -A l20,\ (Kurveu olme Wendepunkt). (Fortschr. d. Cli., Physik u. physik. Cli. 
18. Nr. 1. 5— 32. Jena, Univ.) • B e c k eu .

G. Shearer, D ie Beziehutuj zwischen Molekuł und K r y  stallsyrnmelrie, wie sie 
tlurch die Rontgenstrahlenkrystallanalijse dargestellt w ird. (Ygl. S h e a k e r  u . A s t b u r y ,  
Naturę 111. 740; C. 1924. 1. 533.) D ie Routgenstralilenaualyse eines Krystallgittere 
ermoglieht die Best. der Anzahl der Moll., welclie das Elemeutarparallelepiped ent- 
halt. Andererseits kann man dureli Messung der Krystallklasse feststellen, w ieviel 
symmetrielose Moll. notig waren, um ein Elemeutarparallelepiped von bestinimter 
Symmetrie aufzubauen. Diese Zalil nennt der Vf. „Symmetrienununer“ des 
Krystalls. Fiir jede der 32 Krystallklassen werden die Symmetrieeigenschaften 
besprochen u. die Symmetrienunimer jeder einzeluen IClasse angegeben. Entlialt 
das Elementarparallelepiped weniger Moll., ais es der Symmctrienummer der be- 
treffenden Krystallklasse entspricht, dann besitzt das Mol. sebon eine gewisse 
Symmetrie, welclie beim A ufbau des Elemenłarparallelepipeds aus diesen symmetr. 
Moll. ausgenutzt wird. D ie Symmctrienummer des Mol. berechnet sieb aus der 
Symmetrienuinmer der betreffenden Krystallklasse dividiert dureli die Zahl der 
Moll. im Elemeutarparallelepiped. Besitzt das Mol. eiue gew isse eigeue Symmetrie, 
dann ergeben sieli von vorulierein bestimmte Anordnuugsmogliclikeiten des Mol. im 
Elementarparallelepiped. An ciuer Anzahl von Beispielen (Al20,,, Si0.2, NaCl, 
Naphthalm) sind diese GesetzmaCigkeiten besprochen. D ie Molekiilsymmctrie wird 
stets beim Aufbau des Krystalls mit verwendet. Daraus ergibt sieli, da8 ein 
symmetrieloses Mol. in siimtlichen 32 Klassen krystallisieren kann, wobei es in der' 
am niedrigsten symmetr. Klasse (triklin asymmetr.) zum Bau des Elementarparallel- 
epipeds nur eines Mol. bedarf, w&hrcnd in der am liochsten symmetr. Klasse 
liexakis oktaedr.) 48 Moll. notwendig sind. Holier syinmetr. Moll. miissen dagegen 
in hoheren Klassen yorkommen u. zwar meistens so, daB die Krystallsymmetrie 
um einige Nummern holier liegt ais die Molekiilsyinmetrie. Denn die Anzahl der 
Moll. im Elementarparallelepiped liegt meistens zwischen 2 u. 8 . (Proc. Physical 
Soc. London 35. 81— 100. 1923.) B e c k e r .

K arl B eck er. Uber die Entwickhmg des Drchkrystallucrfahrens. Vf. hiilt gegen 
die gleiehnamige Arbeit yon P o ł a n y i, S ch iebo ld  u . W e is s e n b e r g  (S. 507) seine 
fruhere Notiz (Ztschr. f. Physik 17. 352; C. 1 9 2 4 . I. 177) aufrecht u. wcist auf 
dereń Berechtigung hin. (Ztschr. f. Physik 2 7 . 394—95. Berlin.) B ec k er .

S. Hass, D ie Messung der Rontgenstrahlenintensitat und die Notwendigkeit einer 
inłernałionalen Methode. Der Vf. erortert die Moglichkeit yergleiehbarer Intensitiits- 
messungen von Rontgenstrahlen yerschiedeuer W ellenlange, indem er die Absorption 
der betreffenden Strahlung beim Durcligang durch ein bestimmtes Jledium in Ab- 
hangigkeit von der W cllenliinge in ein Koordinatensystem auftragt. Eine andere 
Methode zur Feststellung der Intensitiit barter u. weiclier Strahlung bestelit darin, 
die Strahlenintensitiit in yerscliiedenen Entfernuugen von der Bohre gleichzeitig 
mit zwei Elektroskopen (40 cm u. 4 m Abstand) zu messen u. die Angaben beider 
Elektroskope auf ein Koordinatensystem zu beziehen. (Proc. Physical Soc. London 
35. 5 D b is 8 D . 1923.) . B e c k e r .

L. Grebe und L. K riegesm an n , U ber den Energieverbraucli bei der Ionisation  
der M f t  durch Rontgenstrahlen versehiedener Wellenldnge. (Ygl. G r e b e , S. 429.) 
(Ztschr. f. Physik 2 8 . 91—94. Bonn.) B e h r lę .
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A. C astille , Z7ber die ultramoletten Absorptionsspektrcn. Vf. gibt eine kurze 
Ubersieht iiber die Bohrsche Atomtheorie «. iiber den Bau der Moll., iiber Normal- 
zustand u. Aktivierung, Wellcnliingenmessung, Aktivierungsmethoden, Theorie der 
Spektren der Atonie u. Moll., MeBteclinik der Absorptionsspektren, pliotograpli. 
Aufnalime von Spektren, u. die an cinigen organ. Yerbb. gewonnenen Resultate. 
(Jonrn. Pharm. de Belgiąue 6 . GOI—5. 617— 18. 633—37. 653—58. 669—74. Lowen, 
Univ.) B eck er .

C. P orlezza , Neue Regelmafiigkeit im  Spektrum des Siliciumtetrafluorids. In 
Fortsetzung friiherer Unterss. (Atti R. Accad. dei Lincei, Roma [5] 2 0 .  II. 486; 
C. 1912. 1. 399) findet Vf. neue Bandenserien im Spektrum des Siliciim tetrafluorids 
(3 Serien mit mehreren Komponenteu u. 6 Serien mit je 2 Komponenten). D ie Be- 
ziehungen zwischen der Freąuenz der einzelnen Banden lassen sieli dureli eine 
der fruheren analoge Formel ausdriicken. Bei 2 Serien wird aucli der longitudinale 
Zeemaneffekt untersuclit u. mit den dabingelienden Unterss. von D u fo tjr  (C. r. d. 
1’Acad. des sciences 146 . 810; C. 1 9 0 8 . II. 2009) yerglickeii. (Atti R. Accad. dei 
Lincei, Roma [5] 33 . I. 283—87.) K ie lh O fer .

A. T h ie l, A. D assler  und F . "W ulfken, U ber AzojIndicatoren vom Typus des 
Metliylgelb, Metliylorange und Methylrot. (Beiłrage zur systematisclien Indicatoren- 
kmide. 8 . Mitteilung.) (7. Mitt. vgl. S. 373.) Ziel der Unters. ist Ermittlung der Be- 
ziehung zwischen Farb- u. lonengleieligewicliten im Sinne der modifizierten Ostwald- 
sehen Theorie, des Zusammenhanges zwischen Farbę u. Konst. u. Ermittlung der 
Gestalt u. Lagę der Charakteristik (Umsclilagskurye) u. des okularen Eindruckes 
des Umschlags. D ie Unters. beschriinkt sieli auf Azokorper mit s. gebautem Kern. 
D ie Substanzen wurden vor der Ausfuhrung der Priizisionsmessungen zum Teil so 
lange umkrystallisiert, bis das Absorptionsverin6gen in geeigneten Spektralgebieten 
innerhalb der Fehlergrenzen der MeBmethoden konstant blieb. Der molare Estink- 
tionskoeffizient s wurde nacli dem Lambcrt-Beersclien Gesetz: e =  1/crf- log JJ.J  
{.T0 u. J  Liclitintensitiiten vor u. nach dem Durchgang durch eine Schicht der 
Dieke d cm u. einer Farbstoffkonz. von c Mol/l) bestimmt, das an Metliylorange u. 
Methylrot gepriift u. bestiitigt gefunden wurde. AuBer von den cigentlichen Indi- 
catoren p  -Amidoazobenzol (Anilingelb) , ‘p-Am idoazobenzol-p'-sulfosaurc (von Vft'. 
Anilinorange genannt), p-Dimethylamidoazobcnzol, [(Di-) Metliylgelb], p-Methylamido- 
azobenzol-p'-sulfosaure (Monomelhylorange) , p  - Dimethylamidoazobenzol-p'- sulfosaure 
[(Di-) Metliylorange [ais Na-Salz]; p-H clianthin '], p-TJimethylanddoazolien~ol-o'-sulfo- 
saure (o-Helianthin.), p-Athylamidoazobenzol-p'-sulfosaure (Monodtliylorange), p-JJidthyl- 
amidoazobenzol-p'-sulfosaure ([Di-] Athylorangć), p-Benzylamidoazobenzol-p'-sulfosaure 
(Monobenzylorange) , p-Phcnylamidoazobenzol-p’- stdfosaure [Monophenylorange, Tro- 
p do lin 0 0  (ais Alkalisalz)], d-Dialhylamido-2-chlor(izobenzol-d'-sidfosaure [_m-Chlor-(di-) 
dthylorange], p-Dimethylamidoazobenzol-j)'-carboiisaure (p-Melhylrot), p-Diatlujlamido- 
azobenzol-o'-carbonsdiire [(o)-Atliylrot], 4-Amido-B-niethylazobenzol-4’-sulfosaure (von 
Vff. o-Toluidinorange genannt), 4-Aniido-2-methylazobenzol-4'-sulfosaure (vic.m -Xyli- 
dinorange) u. 4-A»iido-2,5-dimethylazobenzol-4'-sulfosaure (p-Xylidinorange), yon denen 
die beiden letzten bislier nicht bekannt waren, wurde auch von Azobenzol-p-sulfo- 
siiure, p-Qxyazobenzol, p  - Oxyazobenzol-p’-sulfosaure y 4 - Oxy-2,6-dimetUylazobenzol- 
4'-sulfosaure (bislier unbekannt), m-Amidoazobenzol (m-Anilingelb) u. Tetrabrotnphenol- 
A‘ulfonphthalein (Bromphenolblau) das Absorptionsverm6gen fur monochromat. Licht 
iin sichtbaren Spektrum gemessen, fur jede dieser Substanzen ist e bei yerschiedenen 
Saurestufen bestimmt u. in Tabellen angegeben, u. die Absorptionskuryen [s — f  (A)] 
sind gezeichnet; Absorptionskuryen fur Lsgg. einer bestimmten Saurestufe heiCen 
Isobathmen; der Schnittpunkt aller Isobathmen des Umschlagsintervalls wird „isos- 
bestiseher Punkt" (Stelle gleicher Extinktion) genannt. An den Grenzen des Um- 
schlagsinteryalls zeigen die Isobathmen Anomalien. Eine Tabelle, in der die Konst.,
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die charakterist. opt. Konstanten, die Ilalbwertstufe u. die eigentlichen Basen- 
konstanteu K n  im Sinne von B je r r u m  (Ztschr. f. pliysik. Ch. 1 0 4 . 147; C. 19 2 3 .
I. 1575) n. fur die Indicatoren, die einen doppeltcn Umschlag zeigcn , auch die 
Saurekonstanten K s  angegeben sind, stellt die Ergebnisse uberSichtlich dar. D ie  
Konst. iibt deutlich EinfluB auf das opt. Yerli. der Azo-Indicatoren, u. z war be- 
steht bei der gelbeu Form der Zusammenhang zwischen Konst. u. Farbtiefe (Lage 
des Absorptionsmasimums im Spektrum) darin, daB Monoalkylsubstitution an sich 
stark bathochrom wirkt, jedocli um so weniger, je  schwerer das Radikal ist. Bcim  
Benzylderiy. macht sich entgegengesetzt gericliteter EinfluB des Aryls bemerkbar, 
der bcim Phenylderiy. deutlich in Erselieinung tritt. Disubstitution wirkt noch 
starker bathochrom. In den roten Formen wirkt der Ubergang der freien Base zur 
p'-Sulfosiiure schwach hypsochrom, wahrend in der Reihe p'-Sulfosiiure — ->■ o'-Sulfo-
siiure---- Y p'-Carb on siiurc---- ->- o'-Carbonsaure batliochrome Wrkg. auftritt. p-Alkyl-
substitution in p'-Sulfosiiuren yerursacht um so melir Bathoehromie, je schwerer 
der Substituent ist, doch wirkt Benzyl nur ebenso stark wie Athyl, aufiallend stark 
wirkt Phenyl. D ie Carboxylgruppe wirkt starker ais die Sulfogruppe, o'-stiindige 
stUrker ais p'-stiindige. m-Substitution wirkt kaum yariochrom, o-Methylieruug da- 
gegen bathochrom. Ferner ergibt sich bei den roten Formen folgender Zusammen
hang zwischen Konst. u. Farbtiiclitigkeit (6max): bei gleicliem Bestbestandteil des 
Mol. ist die p'-Sulfosiiure farbtuchtiger ais die freie Base, die o'-Sulfosiiure nicht. 
D ie isomeren Carbonsiiuren, besonders die o'-Verb., iibertrefFen die entspreehendeu 
Sulfosiiuren. Bei Einfiihrung eines Substitucntcn in die p-Amidogruppe der p'-Sulfo- 
siiurc wachst die Farbtuchtigkeit in der Ileilie G.jH5 — ->- CH3 -— >- CII2G0H;- — >- 
C0H5. D ie Wrkg. von C.,H5 ist besonders schwach u. wird bei doppelter Ein- 
fiihrung noch geringer, iilmliche Anomalie tritt bei der o'-Carbonsaure auf.

D ie Tatsache, daB durch opt. Messungen Halbwertstufen ermittelt wurden, die 
prakt. fur das ganze Umschlagsgebiet konstant sind, zeigt, daB das Yerh. der 
Indicatoren mit der modifizierten Ostwaldschen Theorie in Einldang steht. Bis auf 
Kiirper vom Typus des Metliylrot sind die Azo-Indicatoren acidimetr. einwertig. 
Der Farbumschlag von gelb nach rot berulit auf Entfaltung ihrer bas. Funktion. 
Bei den freien Indicatorbasen wird der Umschlag durch Entstelnuig des Kationh 
yerursacht, bei Ampliolyten durch B. des Zwitterions. D ie Ilalbwertstufe dieser 
Umschlage, die primiire genannt werden, ist daher nicht der negative log der 
Affinitiitskonstantc einer Siiurc, sondom er muB in die entspreehende Basen- 
konstante transformiert w erden: PhC/s) =  l°g  — log K w . Bei den freien Basen 
u. den p'- oder o'-Sulfosiiuren der Ampliolyten kann nur der primiire Umschlag 
beobachtet werden, wiihrend die o'-Carbonsauren noch einen sekundiiren haben, 
der in der B. des Ampliolytkations aus dem Zwitterion bestelit; hier findet ein 
Ubergang zwischen 2 verschiedenen Arten von „rot“ statt. D ie Ilalbwertstufe 
dieses Umsclilags ist ais saure Funktion anzuselien: Ph(Vs) =  — log K s-  Mit Hilfe  
der beiden yersehiedenen Halbwertstufen pn(Vs)i u. pn(j/„),j des primiiren u. sekun- 
dUren Umschlags liiBt sich einfach ableiten, daB die Siiurestufe des isoelektr. 
Punktes p H i0 == 1/a (Ph(’/«)i “h Ph(‘/i)2) ist, d- h. der isoelektr. Punkt liegt in der 
Mittc zwischen den beiden Halbwertstufen. D ie aus opt. Messungen erhaltenen 
Daten wurden durch Loslichkeitsmessungen bestatigt. D ie gelben Grenzformen der 
Azo-Indicatoren, die wahrscheinlich azoide Struktur besitzen, sind frei von einer 
Beimischung roter D eriw ., doch gilt das Umgekehrte nicht. Der opt. EfFckt der 
Salzbildung bei konstitutiy unyeriinderliehen Substanzen steht im Einklang mit den 
Yorstellungen der Ausochromie. (Fortschr. d. Cli., P liysik u. pliysik. Ch. 18. Nr. 3. 
1— 120. Marburg, Uniy.) J o s e p iiy .

W a lter  C. H o lm es, Der E in  fiu fi lcoiistitutioneller Verdnderung von Farbstoffai 
a u f ihre relatwe Absorption in  wasserigen und alkoholischen Losungen. (Ygl. S. 431.}
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Bezcichnet man Farbstoffe, dereń Absorptionsbande beim (jbergang aus w ss. in 
:dkoh. Lsg. in Richtung der langercn W ellenlangen versclioben wcrden, mit 
a lc o p o s i t i v  (-f-) solche, die das entgegengesetzte Verh. zeigen, mit a lc o -  
n e g a t iv  (—) u. Farbstoffe, die in beiden Losungsmm. gleichc Lage der Ab- 
sorptionsbande zeigen, mit a le o n e u t r a l  (+ ) ,  so ergibt sich (an ITand der Darst. 
von FORMANEK u. GranDMOUGIN’ , Unters. u. Naeliweis organ. Farbstoffe auf 
spektr. W ege [1913]) folgendes: di q Azo farbstoffe sind wahrsclieinlich in der Haupt- 
sache -J-> mit zunehmender Komplexitat des Mol. werden sic — , solche Farbstoffe 
herrschen in der Trisazoreihe vor. — Diaminoderiiw. der Triphcnylmethanfarbstoffe: 
die Ausgangsverb. dieser Reihe (Dobners Violett) ist stark -f-, Substitution durch 
Alkylgruppen wirkt seliwachend. D ie sauren Farbstoffe dieser Reihe (Aminoosy- 
verbb.) sind — D iam inoderiw. des DipJienylnajphtkylniethans sind —. Triamino- 
d eriw .: Pararosanilin  u. Homologe sind schwach -{-, Alkylsubstitution in den NH,.- 
Gruppen macht die Verbb. + .  Bei den sauren Farbstoffen der Reihe liiingt das 
Verh. von der Substitution in den NIL-Gruppen ab: unsubstituierte Farbstoffe sind 
iniiBig alkylsubstituierte sind schwach — , arylsubstituierte deutlich -|-. Sulfo- 
nierung scheint keinen bestimmenden EinfluB auszuiiben.— Rhodamine: Rhodamm- 
chlorid maBig -f-; Substitution von KIL in den bas. D er iw . durch Alkyl wirkt — , 
Yeresterung-)-; Arylsubstitution in den sauren Farbstoffen der Gruppe w irk t-f-  — 
Phthaleinc: in den Resorcinresten lialogenierte D eriw . sind weniger -(- ais solche, 
die Halogen im Phthalanhydridrest enthalten, oder in denen Halogen in beiden 
Reihen ist. .Yeresterung wirkt Cliinonimidfarbstoffe: die meisten Thiazine u. 
Osazinc sind Aminosubstitution wirkt w ie bei Triphenylmethan- u. Rhodamin- 
deriw . C2H6-Substitution wirkt starker — ais CII3-Gruppen. — Indigodisulfosaure 
ist + ,  Trisulfosaure schwach Tetrasulfosćiwe deutlich -f-. D ie vorliegcnden 
Unterss. zeigen, daB dic Kundtsehe Regel, wonach die Lage der Absorptionsbande 
von u  des Losungsm. abhangig sein so li, nicht zu Reclit besteht; das Losungsm. 
beeinfluBt nicht merklich die Lage der Bandę, sondern die Verandcrungen werden 
durch konstitutionelle Unterschiede bedingt. Vf. erklart die Anderung der Ab- 
sorption durch die Annalime, daB in dem Farbstoffmol. Restaffinitaten yorhanden 
sind, daB diese mit dem Losungsm. reagieren u. dadurch molekulare Umlagerungen 
eintreten. (Journ. Americ. Cliem. Soc. 46. 2118—24. W ashington, U. S. A. Dep. o f 
Agricult.) H a b e r l a n d .

A2. E lektrochem ie. Therm ochem ie.
A lfred  Coehn und E m il L u h m e , Studien zur Beriihrungselektrizitat: Uber 

den Sprudelejfekt an fliissigeii Metallen. Vff. lassen J/2, Ar2, CO.,, 0 2, N II3 durch U g  
u. Na-, Zn-, Cd-, Sn-, Cu-, Ag-, .Iii-Amalgam durchsprudeln. Verss. an reinem Hg  
ergaben, daB das durchsprudelnde Gas sich positiv, das Metali negativ aufladet. 
Kin Zusatz von unedlen Metallen (Na, Zu, Cd) bewirkt schon in sehr geringer 
Konz. eine Umkehr des Vorzeichens, dagegen zeigen Zusatze cdlerer Metalle (Sn, 
Ag, Au) keinerlei EinfluB. Es bestand kein qualit.ativer Unterseliied im Verhaltćn 
der einzelnen Gase bei Vcrwendung des gleichen Metalls. D ie GroBe der Auf- 
ladung war nicht wesentlich verschieden, sondern sie war lediglieh eine Folgę der 
Zahl u. Art der bei verschiedcnen Gasdrucken u. bestimmten Eintauchtiefen sich 
bildenden Blasen. Allgemein zeigte H> die groBte Aufladung. (Ztsclir. f. Physik  
27. 358—83. Gottingen, Physikal.-chem. Inst.) B ec k er .

A. G H inther-Schulze, D er normale Kathodenfall der Glimmentladung und die 
Ablosearbeit der JElektronen an Elektrolytkathoden. (Vgl. Ztschr. f. P liysik 21. 50: 
C. 1924. I. 2328 u. S. 798). Yf. geht bei der Best. des u. Katliodenfalls. an 
E le k t r o ly t k a t h o d e n  von folgender Oberlegung aus. W . hat bei 0° einen 
Dampfdruck von 4,58 mm. Bei diesem Druck liiBt sich der n. Kathodenfall V„ der
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Glimmentladung an einer fl. Kathode beąuem mcssen, wenn man die Anodę be- 
weglieli anordnet u. sie langsam auf die Fliissigkeitsoberfliiehe hinabsenkt. D ie 
dabei yor dem plotzlichen Abfall auf Nuli beobaebtcte Mindestspannung ist der 
n. Kathodenfall. A uf diese W eise wurden folgende Elektrolyte untersucht: 
NH 4N 0 3 (selir verd.); NH 4N 0 3, K N 0 3, K 2Cr.,0:, NaOH (bei 0° gesiitt). Fiir alle 
untersuchten Elektrolyte ergibt sich der gleiclie n. Kathodenfall u. zwar der des 
W ., der im Mittel 423 V betriigt. Fiir V„ u. der Ablosearbeit tp der Elektronen 
"ilt die Beziehung: Vu =  C -cp , in der die Konstantę C durch die Eigenscliaften 
des benutzten Gases gegeben ist. Fiir W .-Dam pf ist C =  103,9. Demnach ist die 
Ablosearbeit (p der Elektronen des W.-Mol 4,07 Y, u. ist gleich der der edleren 
Metalle. Eiu spezif. EinfluB der Ionen der Elektrolyten liiBt sich erst erwarten, 
wenn die Mcnge des W . so geriug wird, daB die Ionen sich nielit melir mit einer 
Ilydrathiille umgeben kiinnen. Hierzu reiclit im allgemeinen die Ldsliclikeit der 
Salze in der Niihe yon 0° nicht aus. Dagegen liifit sich dieses Gebiet gut bei der 
H2S 0 4 untersuchen. Es zeigt sich, daB V„ an verd. JT2SOi  bis zu einem Gehalt 
vOn 45% gleich dcm an W . ist (422 Y). Bei weiter zunehmender Konz. nimmt 
Vn anfangs beschleunigt, spiiter wieder yerzogert bis auf 310 V. bei einer Konz. 
von 75°/o ab, um dann bis auf 350 V  an wasserfreier Siiure zu steigen. Dem  
Minimum des Kathodenfalles von 310 V  cntspriclit eine Elektroncnablosearbeit von  
uur 2,98 Y, also etwa der des Al. Vf. diskutiert dieses Verli. von V„ an H .,S04- 
Kathoden: V„ ist von der Konz. der Siiure in einer W eise abhiingig, die sich durch 
die Konst. der Siiure erkliiren laBt. (Ztschr. f. Elektrochem. 3 0 . 289—91.) K. W o lf .

H u go  F r ick e , D ie elektrische Leitfiihigkeit dispcrsei- Systeme. Yf. entwickelt 
fur die Leitfiihigkeit von Suspensionen eine Gleiehung:

■ kjky =  1 +  3 Q (h lk t -  1) IfaJK  +  %  
worin k, ku k, die spezif. Leitfiihigkeiten der Suspensionen, der F l. u. des suspen- 
dierten Jlediums, n die Volumkonz. des suspendierten Mediums bedeuten. Die 
Formel wird an Blut u. Sandsuspensionen gepriift u. hinreichend bestiitigt gefunden. 
(Journ. Gen. Pliysiol. 6 . 741—46. Cleveland.) B ec k er .

C eeil D. M urray, Anwendung der D ij/ust on shyp othese a u f das Membran- 
polenłial. Vf. besclireibt die elektr. Erscheinungen an einem System, welches aus 
zwei wss. Łsgg. bcstelit, welclie die gleiclie Konz. von Milchsaure, aber ver- 
achiedene Konz. yon Na-Lactat besitzen. Beide Lsgg. sind durch eine Scliicht von 
Amylalkohol yoneinander getrennt. Mit zunehmender Na-Lactatkonz. kennzeiehnen 
die elektr. Erscheinungen des Systems alle Zwischenstufen zwischen einem ein- 
fachen Gleichgewicht u. einer einfachen Diffusion. In einer thermodynam. Ab- 
leitung werden die Eigenschaften von Membranen erortert u. dic Leitfiihigkeit, 
lonenbeweglichkeit, Verteilungskoeffizient, in Jlembranen von diesem Stendpunkt 
aus diskutiert. (Journ. Gen. Pliysiol. 6 . 759— 68 . New York, Columbia-Univ.) B e .

Chas. B,. D a r lin g  und Chas. W . S topford, Versuclie iiber die Erzcugung elektro- 
motoriseher K rafte  durch Warmeverbindung cinfaehcr Metalle. W ird ein heiBes 
Metallstuck gegen eiu kaltes Stiick von demselben Metali gepreBt, dann wird eine, 
von dem betreflenden Metali abhiingige, galyanometi-. meBbare elektromotor. Kraft 
erzeugt Mit steigender Temp. des h. Stiickes nalim die elektromotor. Kraft raseli 
zu. Yerss. an Cu, Graphit, Konstantan, Fe ergaben folgende Resultate:

Metali Temp. 0 Strom-
richtung E.M.K. Yolt Widerstand der 

Bindung in Ohm

C u ................................. 700 h. zu k. 0,25 40
G r a p h i t ...................... 700 !! 0,015 50
Konstantan . . . . S50 0,3 (mas.) Yeriinderlich
F e ................................. 700 k. zu h. 0,024 120
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DaB Graphit dicselbc' Erscheinung zeigt, beweiBt, daB das Potential nicht 
durch Oxydbildung licrvorgcrufen ist. (Proc. Physical Soc. London 35 . 215—10. 
1923.) * B ec k er .

J. C. T hom pson, D ie Bezichung zioisclien Magnctismus und Thennoelemenlen. 
Wiihrend am Entstehen der Thermo-EK. zwei Moll. beteiligt sein miissen, existieren 
fiir den Molekularmagnetismus zw ei Thcorien, von denen die eine annimmt, dali 
die Elektronen jedes einzelne Atom durch ihre Kreisbewegung zutn Magneten 
inaehen, die andere, daB ein Strom eine Gruppe von MolL umkreist. Der Nachweis 
einer Bezieliung zwiachen Thermokraft u. magnet. Suszeptibilitiit wurde zugunsten 
der zweiten Theoric sprechen. Ohne Ableitung wird eine Formel zur Yerkniipfung 
der beiden GroBen durch das At.-Vol. angegeben u. die danacli fiir ca. 15 Metalle 
berechneten W erte mit den experimentell ermittelten yergliclien. (Chem. N ews 129 . 
156—57.) H e r t e r .

E m an u el W asser , D er photoelektrische Effekt an submikroskopischcn Queck- 
silberkugeln. Vf. untersuclit mittels eines Ehrenliaftsclien Kondensators den plioto- 
elektr. Effekt an kleinen, durch Verdampfung in N., u. C 02 liergestellten 7/</-Kugeln 
in bezug auf die GroBe der Kugeln u. die GriiBe u. Art der Ladung. Dabei 
zeigte sich , daB die obere Grenze des inversen Photoefłekts, das ist die Abgabe 
positiyer Ladungen, bei einer TeileliengroBe yon 1,2 -10“ 5 cm Eadius auftritt. Die 
untere Grenze des normalen Photoeffekts, das ist die Abgabe negatiyer Ladungen, 
liegt bei 1,9 -.10 '' cm. Von 0,G bis 1,2 ■ 10—’J cm wird yon den Teilclien bei Be- 
strahlung nur positiye. oberhalb yon 1,9 • 10 & cm nur negatiye Elcktrizitiit ab- 
gegeben. Bei etwa 0,7 • 10—5 cm kommen beide Arten des Photoettektes vor. 
W eiter ergab sich eine Abliiingigkeit der Ladung von der GriiBe der Kiigelchen. 
Probekiirper mit einer A ufladung yon einem Achtel des Elementarąuantums waren 
haufiger ais jene, welche eine Ladung von einem Elektron oder einem ganzen 
Yiclfaclien dayon besaBen. A udi bei Kugeln, dereń Eadius groBer ais 3-10- 6 ein 
war u. welche alle Yoraussctzungen fiir die Anwendungsmoglichkeit der Stokes- 
Cunninglianisclien Formel erfiillten, zeigte sich oft eine Ladung, welche kleiner ais 
ein Elektron war. D ie photoelektr. Empfindlichkeit der Hg-Kugeln auf ultra- 
yiolettes Lieht (2750) liing von der Art des umgebenden Gases, von der GroBe der 
Probekorpcr, von der Ladung u. vom Potential ab. Eine mogliche Ionisation 
durch die ultrayiolette Strahlung ist oline EinfluB auf die Ilesultate. Ob der 
Photoeflekt seiuen Ursprung an der Oberfliiehe des Probekorpcrs, in dem an diesem 
adsorbierteu Gas oder im Inneren des Korpers zustande kommt, kann noeli nicht 
entschieden werden. (Ztschr. f. Physik 2 7 . 203—25.) B ec k er .

E m an u el W asser, U ber die Abhangigkeit der Dichłe submikroskopischer Queek- 
silberkugeln von der Gasadsorpłion an ihrer Oberfliiehe. (Vgl. yorst. Kef.). Yerss. 
des Vfs. liatten ergeben, daB zwischen der Ladung u. GroBe des Probekorpers 
keine einfache Bezieliung bestelit. In gewissen IntervTallen der TeilchengroBe tritt 
oft die gleiche Ladung unabhiingig vom Eadius auf. In N2 tritt meistens bei einem 
Eadius oberhalb yon 2,0 -10 5, in CO, bei oberlialb 1,8*10—Ł eine Ladung yon 
einem ganzen Elementarąuantum auf. D ieses widerspricht der Annalime, daB das 
Unterschreiten des Elementarąuantums bei submikroskop. Teilclien eine Folgę der 
Gasadsorption an der Oberftiiclie des Teilcliens ist. D a N2 sieli scliwerer yer- 
dichtet ais C 02, miiBten bei dieser Annalime Teilclien in einer N2-Atmosphare bei 
einem kleineren Eadius das Unterschreiten des Elementarąuantums zeigen ais in 
einer C 02-Atmospliare, wo entsprecliend der leicliteren Verdichtung des Gases die 
adsorbierte Scliiclit dicker sein muB ais bei N«. W ollte man die Unterschreitung 
des Elementarąuantums aus dem Vorliandensein yon adsorbierten Gasscliichten 
erkliiren, dann miiBte man bei einem Eadius der Metallkugel yon 1,2 -10 ■5 cm eine 
Gasschicht von 3• 10- ’ cm Dicke annehmeu, was mehreren Hundert yon MolekUl-
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lagen entspricht. In einem Intervall der TeilcliengroBe von 0,6 bis 2,0 -lO- 5 cm 
unterschieden sioli dic Ladungen nicht yoneinauder, welche die Teilehen bei Be- 
strahlung mit ultraviolettem Licht u. bei Bestrahlung mit einem Ea-Praparat auf- 
nehmen. (Ztschr. f. Physik 27 . 226—36. W ien, Univ.) B ec k e r .

C harles H . L ees und J. E . C a lth rop , Der Mnflu/s von Torsion a u f die łher- 
mische und elektrische Leitfcihigkeit von Metallen. Der Vf. mifit den Unterschied in 
der Warme- u. elektr. Leitfiihigkeit zwischen verdrehten u. nicht beanspruchten 
Drahten aus Stahl, Al, Cu u. Pb. Es zeigt sich, daB ein Verdrillen der Drahte 
die Warmeleitfiihigkeit um 0 bis 2°/0 herabsetzt. D iese Abnalime ist proportional 
der Verdrillung. Eine Ycrminderung der elektr. Leitfahigkeit durch Torsions- 
beansprucliung ist ebenfalls deutlich wahrnehmbar, jedoch zu einem kleinen Betrag. 
Aueli in diesem Pall ist die Anderung der aufgewendeten Torsion proportional. 
(Proc. Physical Soc. London 35. 225—34. 1923.) B e c k er .

A. S. H ou gh ton , D er thermische Effekt von D am pf a u f G-ummi. Yf. bcschreibt 
den therm. Effekt, der auftritt, wenn diinne GummihUutehen einer Gasatmospliare 
ausgesetzt sind. Yon zw ei selir empfindlichen Thermometern, bezw. Thermoele- 
menten wurde die Kugel, bezw. Lotstelle des einen mit einem diinnen Gummi- 
iiberzug yersehen u. unter yollkommen glciclien Bedingungen wie das andere fol- 
genden DSmpfen ausgesetzt: A ., B zl., P yrid in , W ., irockene L u ft, N IL . Dabei 
zeigte das Thermoelement, dessen Lotstelle iiberzogen war, stets eine etwas liohero 
Temp. ais das andere, dessen Lotstelle frei war. B ei A. betrug dię Tempeiatur- 
diiFerenz etwa 1°, bei Bzl. u. Pyridin 0,3—0,4°, bei den anderen Dampfen war sic 
bedeutend geringer. W urden, naehdem ein Temperaturausglcicli stattgefuuden 
hatte, beide Thermoelemente in ein mit NuBkohle gefiilltes GefaB gebracht, dann 
zeigte sich ein entsprechender Abkuhlungseffekt. Ahnliche Erscheinungen zeigen  
Cellulosefilme. Nur ist in diesem Fali die Erwiirmung geringer. Vf. zielit den 
SchluB, daB ein Teil der Warme durch Kondensation des Dampfes in dem Gummi- 
tilm entsteht, wahrend ein Teil der Warme seine Ursache in dem chem. Yerh. des 
Gumrnis zu den kondensierten Pil. hat. Doch sind diese nur selir schwaeh an den 
Kim gebunden, w ie die Entfernung der Diimpfe durch NuBkohle zeigt. Es ist 
aucli die B. fester Lsgg. zwischen Film u. Dam pf moglich. (Proc. Physical Soc. 
London 35. 39—44. 1923.) B ec k er .

T eofilo  Isn ard i, Uber das Verhaltnis der spezifischen Warme cp/ce fiir Fliissig- 
keiten. An am A. u. A. durchgefiihrten Ilechnungen zeigt V f., daB k =  cPlcv bei
Fil. nicht immer den W ert 1 hat. (Physikal. Ztschr. 25. 439—40. La Plata, Inst.
de Fisiea.) B e h r l e .

G iorgio  P iccard i, Yon einer thennischen Methode fiir das Studium gasfonniger 
Systeme. Vf. gibt Glcichungen zum Studium der Temp.-Zeit-Kurve bei vollkommenen 
Gasen. (Atti R. Accad. dei Lincei, Roma [5] 33. I. 287— 90. Florenz, Istit. 
Sup.) K ie l h ó f e r .

K. B e n n e w itz , Zur Theorie der Gasentartung und der Nullpunktsencrgic. 
Lediglich auf Grund der drei Hauptsatze der Thermodynamik u. der Gleichung 
p  v —  2/a V  werden fiir einatomige, ideale, entartende Gase Energie- u. Zustands- 
gleichung U  =  3/2 I i T  (C'ITu"h) u. p  v =  R T  \f) (GITv,ii) abgeleitet, wobei ifj nur 
der Bedingung (if> -)- T d y.’jd T )T:_ 0 =  0 geniigen muB. Entropie- u. chem. Kon
stantę, die durch die Gleichung i  =» Ą /i?  — 6/2 yerbunden sind, werden explizit 
gegehen, fiir reale Gase sind Abweicliungen yon der ubliclien Form zu erwarten. 
Bei dem Grenziibergang yom entartenden zum klass. O as ergibt sich, daB die Ent- 
artung durch die Endlichkeit des Dampfdrucks notwendig bedingt ist. D ie Esistenz 
der Nullpunktsenergie wird erst durch das fiir Gase erweiterte Korrespondenzprinzip, 
das besagt, daB im Limes fiir hohe Tempp. die klass. Kinetik streng gilt, festgelcgt. 
Ein Beweis dieses Prinzips ist nur experimentell moglich, doch wird es auf ver-
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scliiedenen W cgcn wahrscheinlich gcmaeht, so fiilirt z. B. dic Auffassung der 
Mechanik ais Grenzfall der Thermo dynamik notwendig zum Korrespondenzprinzip. 
Die Entartung liiBt sich nur bei Ggw. von Nullpunktsenergie zwanglos auf eine 
Modifizięrung des Maxwellschen Verteilungsgesetzes zuruekfuhren. Ferner ist die 
Iutegration der Clausius-Clapeyronsclicn Gleichung, wenn sie physikal. Deutung 
zulassen soli, nur mit Ililfe von Nullpunktsenergie durchfulirbar. (Dic strenge 
Herleitung all der Ergebnisse ist im Original nachzusehen.) Bei entartenden Gasen 
rerschwindet die Ycrdampfungswarme ż , die explizit gegeben ist, fur T  =  0, es 
zeigt sich, daB das klass. A0' ein verkapptes Iutegral ist. (Ztschr. f. pliysik. Ch. 110. 
725—67. Berlin, Univ.) JoSEPITY.

H . K ohn  und M. G uckel, Uhłersuchungeti am Kohleliclitbogen; Dampfdruck- 
bestimmungen des Kohlenstoffs. Yerss. der Vff. am Kohlelichtbogen ergaben, daB 
die Flachenlielligkeit u. damit auch die Temp. des positiven Kraters der Reinkohle 
oberhalb einer gewissen Normalbelastung einen Maximalwert erreicht, der aucli bei 
einer weiteren Belastungssteigerung bestehen bleibt. Bei Atmospharendruck wird 
diese Konstanz bei 0,3 bis 2,1 Ampere/qmm erreicht D ieser Wert ist fiir ver- 
schiedene Kolilesorten der gleiche, ebenso in yerschiedener Gasatmospliare (freier 
Luft, geschlossenem luftgefiillten Kessel, C 02, N2, Ar). D ie Best. der Cliarakte- 
ristiken ergab, daB dic Ionisationsvcrhattnisse in den verscliiedcnen Gasen ver- 
schieden sind. Verss. in Luft u. Ar ergaben z. B. einen Untcrseliied von 50% 
Auodcnfall. D ie negativc Kolile kann hochstcns die Temp. der positiven erreichen. 
Yff. schlieBcn aus diesen Ergebnissen, daB die Gleichgcwichtstcmp. des Kraters 
von den cliem. u. elektr. Yorgangen im Bogen unabhangig ist. Man kann infolge- 
dessen das Temperaturgleichgewieht des Kraters ais sein tliermodynam. Gleicli- 
gewiclit ansehen, das lediglich durch das Yerdampfungsgleichgewicht des Kohlen- 
stofFs bestimmt ist. D ie Gleichgewiehtstemp. wurde bei den einzelnen Gasen in 
bestimmten Druckinteryallcn nachgew iesen: CO., 0,06— 5,0 at, L u ft 0,06—3,2 at, A , 
u. A r  0,06—2,0 at. D ie Normalbelastung nalim mit abnehmendem Druck zu. Bei 
allen Gasen ergeben sich gleiche Drucktemperaturkuryen. Zwischen 0,8—5,0 at 
gchorchen diese Kurven der Clausius-Clapeyronschen Gleichung u. konnen deshalb 
ais Dampfdruekkurven des Kohlenstoffs angeselien werden. Aus ihnen bereehnet 
sich ais wahrscheinlichster W ert die Sublimationswarme des Graphiłs zu 139,2 Cal.. 
jene des D iam ants zu 139,4 Cal. Mit diesen Zalilen stimmt der mit Hilfe der 
chem. Konstanten bercchnete W ert gut uberein, wenn man den Dampf ais ein- 
atomig annimmt. D iese bereclineten W erte sind Aeinatomig =  141,4 Cal., żzwciatomig =  
186,0 Cal. Infolge von Uberliitzungserscheinungen u. Anderung des Rcflexions- 
vermogens der Kolile liiBt sich die Drucktemperaturkurve unterhalb von 0,8 at nicht 
melir nach der Clausius-CJapeyronsclien Gleichung darstellen. (Ztschr. f. Physik  
2 7 . 305—57. Breslau, Univ.) B ec k er .

L. H a c k sp ill und R . Grandadam, Uber den D am pfdm ck von Mischungen von 
Kalium- und Natriumchlorid. D ie Dampfdruckkurve fiir KC1 betriigt in mm Hg 
bei einer Temp. von 830° 1 mm, bei 868° 2,4 mm, bei 890° 3,5 mm, bei 920° 5 mm, 
bei 940° 6,2 mm, bei 970° 8,1 mm, bei 994° 10,8 mm, F. fiir KC1 770°: fiir NaCl 
800° u. fiir IC.SO, 1068°. D ie Dampfdrucke fiir Mischungen von NaCl u. KC1 
vgl. in der Tabelle im Original. Der Dampf enthiilt melir KC1 im Verhiiltnis zu 
NaCl ais der Bodenkorper, so daB eine Trennung durch fraktionierte Dest. mćig- 
licli wiire. (C. r. d. 1’Acad. des sciences 179. 464—67.) E n sz lin .

B. Anorganische Chemie.
A. 0 . R & nkine und C. J. S m ith , Uber die Slrukiur des Schwcfcldioxgdmolekiils.' 

Durch Y ergleich der Braggschen Atomdurchmesser fiir S u. O mit der aus Yis-
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eositiitsmessungen berechneten StoBflaehe des <S'0„-Mol. von 0,94-lO- 1 5 qcm kommen

die Vff. zu dem SchluB, dcm Mol. die Struktur zuzuschreiben. Ahnliche

Strukturen seheinen COS u. CS., zu besitzen, dereń StoJBflSclien 1,09 • 10—15 u.
1,31 • 10—13 qcm sind. (Proc. Physical Soc. London 35. 33—37. 1923.) B ec k er .

K a r l Schaum  und A lb ert F e l le r ,  U ber die Aktwierung des Chlors durch 
clekłrisclie Entladungen. In Ubereinstimmung mit den inzwisehen veroffentlicliten 
Verss. von Y en k atak am aiah  (Proc. Science Assoc., Maharadjah’s Coli., Vizian- 
agaram 1922. 14; Journ. Physical Chem. 27. 74; C. 1923. I. 1411, U L  348) wird 
gefunden, daB Cl durch Glimm- u. Funkenentladung iihnlich wie bei der Photo- 
chlorierung aktiviert wird entgegen der Angabe von R uss (Ber. Dtsch. Chem. Ges- 
38. 1310 [1905]) auch ohne gleichzeitige Belichtung, soweit Mervon bei den stets 
von Lichterscheinungen begleiteten Entladungen die Rede sein kann. Vff. ver- 
wenden ais Acceptor Toluol. D ie Aktivierung erstreckt sich hauptsUchlich auf die 
Seitenkettenchlorierung. Die Abklingung ist ycrhaltnismiiBig langsam. (Ztschr. f. 
wiss. Photographic, Photophysik u. Photochemie 23. 66—71.) LESZYNSKI.

H . K au tsk y  und G. H erzb erg , Uber rinigc neue Siliciumuerbindungen. Dem  
friiher (Ka u t s k y , Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. i l 7 .  209; C. 1921. III. 767) ais Oxy- 

disilin , Si2OIi2, bezeichueten Siloxen geben Vft’. die Zus. 
Si0O3II0 von nebenst. Konst. D ies begriinden sie damit, 
daB sich die II-Atome des unl. farblosen Siloxens stufen-
weise durch- Halogen ersetzen lassen. D iese Halogen-
verbb. sind je nacli dcm Halogengehalt schwach gelblich- 
griin bis gelb gefarbt u. geben bei der Ilydrolyse ent- 
sprechend den yorliandenen Hydroxylgruppen gelbgriine, 
gelbe, orange, rote, yiolette bis schwarze Kiirper. — Mit
J entstelit das gelbgriine Jodsiloxen, Si0O3H 6J, mit Br das
jBromid Sia0 3H sB)-a, im Druckrohr ersetzt Br alle II-Atome. 

Weitcre Einfuhrung von Cl u. Br ergibt schlieBlich farblose Substanzen, bei voll- 
standiger Chlorierung entstelit SiOC!2. — Das Siloxen u. seine D er iw . haben groBe 
innere Oberflachenentwicklung, die sich in groBer Fahigkeit zur Adsorptiou von 
Giisen u. gel. Korpern ausdriickt. Uber ihre Chemiluminescenz vgl. K a u t s k y  u . 
Zocher  (Ztschr. f. Physik 9. 267. Ztschr. f. Elektrochem. 29. 308; C. 1923. I. 720.
III. 1378). (Ztschr. f. angew. Ch. 36. 508. 1923.) B e iir l e .

H . K au tsk y  und H . T łiie le , Chemisclie TJmsctzungen des Siloxens m it Halogen- 
terbindungen. (Ygl. vorst. Ref.) Leitct man HBr-Gas iiber trockenes Siloxen, so
bildet sich Bromsiloxcn: Si0H0O3 -j- HBr == Si6H50 3Br - |-  H2. Dadurch erhiilt die
Formel des Siloxens eine neue Bestatigung. — Analog wirken Halogenalkyle, -aryłe 
u. -fettsiiuren sowie Clilf., aber nur bei Belichtung, z. B .: Si0H00 3 -{- CH3J =  
Si0H 50 3J +  CII,. In nicht wss. Losungsmm. entstelien Halogensiloxenc, in Ggw. 
von W . oder Aminen die stark gefiirbten Oxy- u. Aminosilozcne. D ie Rkk. werden 
so gedeutet, daB die entstelienden gefarbten Verbb. Liclit absorbieren u. ihre 
Energie auf SiH-Bindungcn iibertragen (Autosensibilisierung). — Auch im Dunkeln  
kann man Rk. erzielen, wenn das Siloxen in statu nascendi zur Wrkg. gelangt; 
z. B. entsteht aus CaSi,, wss.-alkoh. HC1 u. C2II5J Oxysiloxcn. (Ztschr. f. angew. Ch. 
37. 540—41. Kaiser WiLHELM-Inst. f. phys. Chemie u. Elektrochemie.) L in d e x r a u m .

V ic to r  L eu h er und H . Gordon T ay lor , D as Befeuchten .von Barium sulfat. 
Vf. zeigen, daB beim Schuttcln von BaSOi mit zwei nicht mischbaren Fil. das 
Salz sowohl in die untere, ais auch in die obere u. in die Zwisehenschieht gehen  
kann. Beim Aussehiittcln mit SeOCU u. lleptan  geht es in die SeOCl2-Schicht; 
dagegen bei Yerwendung von SeOCl2 u. ILSO , (70%) i i  die Saureschicht. Beim
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Ausschiitteln mit Heptan u. W. gelit es in die Zwisclienschicht. Wird gefsilites 
odcr minerał. BaSO., mit SeOCI2 behandelt, dann bildet sicb eine gelatinose Masse, 
dereń Plastizitiit davon herzuriilireń scheint, daB in ilir SeOCU adsorbiert ist. (Journ. 
I^hysical Chem. 2 8 . 962— 64. Univ. o f Wiscosin.) Bec k er .

G. V. H ev esy  und V . T h a l Jan tzen , U ber den Hafiiiumgehalt von Zirkon- 
mineralien. II. (I. ygl. Ztschr. f. anorg. u. allg. Cli. 133. 113; C. 1 9 2 4 . I. 1647.)
Zu dem E ef. nach Chem. News (S. 450) ist nachzutragen, daB das Verhaltnis Hf/Zr
iii den extremsten Fallen zu 0,01 (Zirkonsaud) bezw. zu 1,7 (Thortyeitit) gefunden
wurde. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Cli. 136. 387—92. Kopenliagen, Univ.) B e h r l e .

E u stace  J. Cuy und W illia m  C. B ray, Die Oxydation vim H ydrazin. II. D ir  
Wirkung von Sauerstoff a u f die Zersctzung eon H ydrazin. D ie lieaklionen mit 
Ferricyanid in  alkalischer Lornng, m it Bieliromat in  saurer Lomng. (I. ygl. B ra y  
u. Cuy, S. 216.) Vff. untersuchen, ob sicb JS\ Hi in alkal. Lsg. spontan zers., oder 
ob es nur oxydiert wird. Dazu werden Verss. bei Abwesenhelt von 0 2 mit Hydrazin- 
sulfat in 1-n. NaOH angestellt, in dencn auch nach 26 Stdn. bei Zimmertemp. nur 
unbetriichtliche Mengen zers. sind, walirend boi Ggw. von Luft nach 16 Stdn. 
bereits 20—25% N 2H 4 zers. sind. D ie Analysen wurden nach der Jodsiiuremethode 
(vgl. Teil I) ausgefuhrt. — Eine titrimetrimetr. Methode zur Best. des N 2H 4 durch 
Oxydation mit einem UberschuB yon Ferricyanid in alkal. Lsg. wird ausgearbeitet. 
Das Ferricyanid wird nach der Methode yon MttLLER u. D ie f e n t h a le r  (Ztschr. 
f. anorg. u. allg. Cli. 6 7 . 418 [1910]), das Ilydrazinsulfat gegen Jodsaure eingestellt. 
Der Ferrycanid-UberschuB wurde jodometr. bestimmt. Es empfiehlt sicb Alkali 
tropfenweise zuzusetzen, um Oxydation moglichst zu yermeiden. D ie Lsg. farbt 
sieh griinblau, HsFe(CN)6 ist durch den Geruch wahrnehmbar. D ie Oxydation zu 
N2 ist ąuantitatiy. In saurer Lsg. yerlauft die lik . nur langsam. — Der Grad der 
Oxydation des N .JI, mit Bieliromat ist selir yon auBeren Bedingungen abliangig. 
Die hochste Oxydation wird bei der lik . 3N 2H5+ -f- 2Cr20 7 -j- 13H + =
3 N 2-(- 4Cr+ + + -f- 14II20  erreiclit, u. zwar wird die ltk. durch die Gescliwindigkeit 
der Zugabe des Bichromats (bezw. Ilydrazinsulfats) zur scliwefelsauren Lsg. des 
N2H0S 0 4 (bezw. K2CraO;) merklich beeinfluBt; je  schneller die Eeagenzien zugesetzt 
werden, desto yollstiindiger yerlauft die Bk. Giinstig fiir die Anniiherung an den 
Maximalwert von 4 Aquivalenten Bieliromat auf 1 Mol Hydrazin ist ferner nielit 
zu liolic Saurekonz. u. Ggw. eines Uberschusses an K2Cr20 T. Bei UberschuB 
von N2H5+ werden betrachtliehe Abwcichungen erhalten. D ie groBe Zalil der 
reagierenden Moll. spriclit dafiir, daB die Rk. in Stufen yerlauft. Wahrscheinlich  
wird ais Zwisehenprod. eine Yerb. von 4-wertigem Cr gebildet, wobei nur 1 oder
2 Aquivalente Bieliromat auf 1 Mol Hydrazin yerbraucht werden. (Journ. Amerie. 
Chem. Soc. 4 6 . 1786—95.) J o se p h y .

E u stace  J. Cuy, M orris E . R osen b erg  und W illia m  C. B ray, D ie Oxydation 
von H ydrazin. III. D ie Grenzreaktion von Permanganat und Manganisalzen m il 
H ydrazin in  saurer Losung. (II. ygl. vorst. Ref.) Vff. untersuchen die W rkg. 
aller Variabeln auf die Oxydation des N2H4 u. priifen, ob bei den Abwcichungen  
von der Rk. N2II4 -f- 4 ©  =  N2 -f- 4 II+ eine bestinunte Grenzrk. erreiclit wird. 
N2HgSÓ4 u . KM n04 wurden in schwefelsaurer Lsg. direkt gegeneinander titriert. 
Temp., Aeiditat, Konz., Ggw. yon atmosphiir. 0 2, Art der Mischung der Reagenzien 
sind ohne wesentlieben EinfluB auf die Rk. 1,5—1,8 Aquivalente KM n04 reicheri 
zur Oxydation yon 1 Mol. N 2H 4 zu N2 u. N H 3. Dabei zeigte sich jedoeh, daB bei 
Zugabe neuer Mengen N2H 0SO4 zu dem bereits titrierten Reaktionsgemisch der 
Verbrauch an K M n04 sukzessiye abnalim, was nielit etwa durch Ggw. yon 
Ammoniumsalzen, sondern lediglieb durch Ggw. von Manganosalzen herbeigefuhrt 
wurde, die yom KM n04 selir sclmell zu Manganisalzen oxydiert werden, die ihrer-
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seits N 2II4 osydieren u. so den geringercn Yerbrauch an KM n04 erkliiren. Nur 
1 Aquivalcnt Manganisalz wird auf 1 Mol. NSH4 verbrauclit:

N sH5+ +  Mn+ + + =  N H 4+ +  '/«N , +  H + +  Mn+ + , 
diesc Rk. wird auf Kosten der bloBen Oxydation des N 2H 4 mit ICMn04 durcli 
Manganosalz lcatalysicrt. Vff. wenden sieli dem Stadium der Rk. zwischen 
Manganiacetat u. Ilydrazinsulfat in essigsaurer Lsg. zu, welelie unabliiingig von 
der Art des Mischens, der Reaktionszeit u. von einem UberschuB eines der Reagenzien 
i s t  1,18—1,19 Aquivalente Mn(CH3C 02)3 wurden auf 1 Mol. N 2H 4 yerbraucht. Die 
Abweichungen von der Einheit wird durch Ggw. anderer Mn-Oxyde erkliirt, u. es 
wurde experimentell bestiitigt, daB z. B. kolloidal gel. M n02 Abweichungen in 
obiger Richtung hervorruft. D ie B. von Mn O, kann durch Hydrolyse erfolgen 
2M n+ + + -f- 2II20  =  Mn+ +  -J- M n02 -f- 4 H + . Es wird einc Theorie fiir den 
Meclianismus der Rk. vorgesclilagen, naclidem in der ersten Stufe dem N 2H 4 1H  
entzogen wird, u. das Zwischenprod. sich sclmell in N 2 u. N H 4+ umwandelt. 
(Journ. Americ. Chem.* Soc. 4 6 . 1790—1810.) JosEPHY.

E u stace  J. Cuy, D ie Oxydation von U ydrazin . IV. D ie Reaktion von H ydrazin  
und Ferrisalz in  saurer Lornng. (III. vgl. vorst. Ref.) D a die Rk. zwischen  
|Te+ + + u_ NoIL'1' bei Zimmertemp. langsam yerlauft, wurde die saure Fe^SO.,);.- 
Lsg. auf 80 oder 90° erhitzt u. dann N 2II(jS04-Lsg. zugegeben, weitere 10 Min. auf 
diese Temp. erhitzt, abgekiihlt u. das gebildete F e+ +  mit KM n04 titriert, es wurde 
stets ein UberschuB an F e+ + + angewandt. Der Yerbrauch an Ferrisalz schwankte 
zwischen 1 u. 2 Aquivalenten, die Schwankungen wurden durch dic verschiedene 
Aciditiit der Lsg. verursacht, welche yon EinfluB auf dic Rk. ist. Bei ca. 2-n. 
Saurekonz. wird das Minimum an Ferrisalz gebraucht. Bei konstantcr Saurekonz. 
nimmt der Verbraucli mit abnehmendem UberschuB an Ferrisalz ab. D ie Grenzrk. 
ist entsprecliend wie bei Mn+ + + :

N 2H 5+ +  F e+ + + =  N H 4+ +  V„N2 +  H+ +  F c+ + +.
Da der Verbrauch an Ferrisalz mit abnelimender Saurekonz. wiichst, wird diesc 
Rk. in alkal. Lsg. wahrscheinlich nicht stattfinden. (Journ. Americ. Chem. Soc. 4 6 .  
1810—14. Berkeley [Cal.], Univ.) J o se p h y .

Otto H aeh n el, Uber die Losliclikeit der Carbonate des Stronlimns, des Barium s 
und der Schicermetalle in  TFasser unter liohen Kohlendioxyddrttcken, sowie iiber die 
Mgenscliaften solclier Losungen. D ie Verss. wurden durch Riiliren der pulyerisierten 
Carbonate mit C 02-haltigem W . im Autoklaven unter 50 at C 02-Druck mittels 
elektr. Riihrers in derselben W eise ausgefulirt, w ie es fiir CaC03 (S. 925) u. MgCO:. 
(S. 1324) beschriebcn wurde. Fiir die Carbonate der Scliwermetalle muBte aller- 
dings 2 Stdn. geriihrt werden. D ie Loslichkeit des SrC03 nimmt mit wachsendem  
C 02-Druck bis 35 at zu, um dann konstant zu bleiben. Oberhalb 35 at ist die 
Sr(HC03)2-Lsg. bcstUndig u. entliiilt etwa 0,38% SrC03. Auch die Losliclikeit von 
B aC 03 steigt mit dem C 02-Druek an, um bei 25 at die Grcnze der Losliclikeit zu 
erreichen. D ie gesatt. Ba(HC03)2-Lsg. entliiilt dann 0,59% B aC 03 oder
0,79% Ba(HC03)2, was mit dem yon Mc Coy  u. S m ith  (vgl. Journ. Americ. Chem. 
Soc. 33. 470; C. 1911. I. 1791) gefundenen W ert 0,73% gut ubereinstimmt. D ie  
unter liohem Druck licrgestellten Lsgg. zersetzen sich nur sehr langsam, wenn man 
sie plotzlich unter den Druck yon 1 at setzt. Erst bei einer ganz bestimmtcu 
Temp. tritt plotzlichcr Zerfall unter C 02-Entw. ein. D ie Bodenkorper lieBen sieli 
zwar auch wie bei Ca(HC03)2 u. Mg(IIC03)2 nicht naher untersuchen, doch deutet 
die gleich nach dem Offnen des Autoklaven stattfindende Abgabe von C 02 aus 
dem Bodenkorper auf das Vorhandensein von festem Bicarbonat. Walirend die 
Loslichkeit des Ca(IIC03)2 u. des Sr(IIC03)2 in W . etwa gleich groB ist, iibersteigt 
die des Ba(HC03)2 diese Werte um etwa 1/s- Druckgrenze der Bestfindigkeit
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liegt demnach um so niedriger, je  groBer das At.-Gew. des Erdalkalimetalls łat 
(Ca 35—40 at, Sr 35 at, Ba 25 at).

D ie Losliehkeit der Schwermetallcarbonate ist im Gegensatz zu den Erdalkali- 
carbonaten unter hohen C 02-Drucken viel geringer. W ahrend bei den Erdalkali- 
carbonaten die relative Erhohung der Losliehkeit durch hohe Druekc gegeniiber 
1 at C 03-Druck durchschnittlieh das Dreifaehe betriigt, ist sie bei den Schwer- 
metallen meist weniger ais das Doppelte. D ie Loslichkeiten der Schwermetall- 
earbonate bei 1 at C 02-Druck u. unter 56 at (in Klammern) sind in der Reilienfolge 
der abnehmenden Losliehkeit: Ag^CO. .̂ 0,105°/o (0,170%), FeC03 : 0,072% (0,077%), 
2foCOa: 0,07% (0,084%), MnOOa: 0,04% (0,0807„), OuCO,: 0,03°/0 (0,041%), PbCOa :
0.014% (0,015%). D ie Druekgrenzen der Bestandigkeit fiir die Bicarbonate liefien
sich- wegen des Aachen Verlaufs 'der Loslichkeitskuryen nicht ermitteln. An der 
Luft stehen gelassen, seheiden die unter hohen Drucken hergestellten Lsgg. im 
Gegensatz zu den Bicarbonatlsgg. der Erdalkalimetalle schon nach wenigen Tagen 
fast ihre ganze gel. Substanz ab. Aus dem iibrigen Verh. der Schwermetall- 
carbonatlsgg. ist zu schlieBen, daB auch in ihnen Bicarbonatlsgg. vorliegcn. D ie  
Druekgrenzen der Bestandigkeit iniissen jedoch hoher ais 40 at liegen. An allen 
untersucliten Lsgg. der Carbonate wurden Leitfahigkeitsmessungen ausgefiihrt. 
iJoum. f. prakt. Ch. 1 0 8 . 187—93. Berlin.) H okst .

C lara d i Capua und M aria  A rnone, D ie H artę der Legierungen von B ici und 
Cadmium und von B ici und Zinn. (Vgl. Atti R. Accad. dei Lineei, Roma [5] 31.
1. 162; C. 1923 . I. 496.) Das Hartediagramm einer Reihe yon Pb-Cd-Legierungen 
weist mit zunelnnendem Pb-Gchalt eine annahernd stetige Abnahme der Hartę auf 
bis zum Cd-Gehalt von ca. 2—3% i kier yerringert sich die Hartę plotzlicli zu der 
des Bleis. 200-std. Erliitzen der Legierungen auf 200° iindert nicht wesentlich die 
Werte; der Knickpunkt liegt in diesem Fali bei ca. 1,1% Cd-Gehalt. Vf. nimmt 
deshalb die Existenz einer festen Lsg. von Cd u. Pb bei ca. 2% Cd-Gehalt an, 
was durch Leitfahigkeitsmessungen (bei 10°) bestiitigt wird. — Das Hfirtediagramm 
der untersucliten Pb-Sn-Legierungen zeigt zwei Kniekpunkte: es bestelit eine feste 
Lsg. von Pb in Sn bei ca. 1,1—2 °/0 Pb-Gehalt, eine feste Lsg. von Sn in Pb bei 
10% Sn-Gehalt (bei gewolinlicher Temp.). Nach 385-std. Erliitzen der Legierungen 
auf 150° zeigt das Diagramm in Ubereinstimmung mit dem Eutektikum das ge- 
wolmliche Maximum. (Atti R. Accad. dei Lincei, Roma [5] 33 . I. 293—97.) K ie l h .

L. T schu gajeff, U ber eine ncuc Reihe Acidoamidotetraminderivate des vier- 
wertigen Platins. Abliandlung II. (I. ygl. S. 2133.) D ie Salze des Platiamido- 
chlortetramins haben die Koordinationsstruktur [P t-4 NIL,• (NH_,)• C1]X2. Sie ent- 
stehen durch Einw. von Atzalkalien oder NHjOII auf Chlorpentaminsalze, letzteres 
ist yorzuziehen, w eil der Nd. in Atzalkalien leichter 1. ist ais in N H 4OH. Amido- 
chlorpentaminchlorid wird erhalten, wenn der Lsg. eines Salzes der Chlorpentamin- 
reihe gleichzeitig Cl- u. OH-Ionen zugefiilirt werden, ersetzt man Cl' durch Br', 
so entsteht [P t-4N H 3 -(NH2)*Cl]Br2. Das 1. Nitrat wird durch Behandlung des 
Nitrats des Platiehlorpentamins mit sd. N H 4OH dargestellt. D ie Salze des Plati- 
amidochlortetramins u. ihre Lsgg. sind gelb, diese reagieren alkal. u. lassen sich 
mit Indicatoren vom Typus des Methylorange wie einwertige Basen titrieren:

[P t-4 NH3• (NH2)• C1]X2 +  H X  =  [P t-5N H 3«C1]X3 .
In wss. Lsg. tritt teilw eise Hydratation cin:

[Pt • 4 N H 3(NH2) • C1]X2 +  HsO ^  [P t• 5 NH 3 • Cl](OH)X2 .
W esentlich ist, daB in einem Molekuł nur ein Cl-Atom ist, das zum Kation gehort 
u. fest an Pt gebunden ist. Bei Behandlung mit Alkali werden die NH3-Gruppen 
sukzessiye durch NIL-Gruppen ersetzt. (Ztsclir. f. anorg. u. allg. Ch. 137. 401— 6. 
Petersburg, Univ.) J o se p h y .

VI. 2. 146
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C. Mineralogische und geologische Chemie.
W . S chafer, Uber Adsorptions- und' Flotationsocrmdyen ucrschiedener Hincralieiu  

Aus Yerss., dio Yf. analog deuen von T r a u be  u. N ish iz a w a  (ygl. Kolloid-Ztsehr- 
32. 383; C. 1923. III. 996) ausgefulirt hat, crgibt sich keineswegs dor dort auf- 
gefiihrtc Parallelismus zwischen Adsorptions- u. Flotationsfiihigkeit. Auch zeigen  
dieselben Mineralicn verschiedcner Hcrkunft ganz yerscliiedenes Adsorptions- u. 
Flotationsyermogen. D ie in der erwiihnten Arbeit aufgestellte Reihenfolge der 
MineTalien ist nacli Verss. des Vfs. ebenfalls eine andere. (Metali u. Erz 21. 401—4. 
Bochum.) E n s z l in .

D a v id  R otm an-R om an. Die Bostonite and Camptonite von Yemen. E s wurden 
quarzhaltigc Bostonite von El Birar, Obal, albit-ąuarzhaltige Bostonite von Wadi 
Chotba u. Djebel Safassaf, Hadjela, u. albithaltige Bostonite besclirieben u. ana- 
lysiert. AuBerdem wird auch ein Camptonit von Djebel Mehrak, Hadjela, erwiilint. 
(C. r. d. l ’Acad. des scicnces 179. 469—72.) E n sz l in .

W . 3?. H illeb ra n d , Carnotit und Tyuyamunit und ihre E rze in Colorado w id  
Utah. D ie Zus. des Carnotits ist etwa 2UOa-VaOs -KsO 2—3 H ,0 , die des Tyuya- 
munits 2UO:l-V20--CaO  u. mindesteus 8 H ,0 . Dabei ist in beiden etwas K_,0 dureli 
CaO bezw. umgekclirt ersetzt. Yf. gelang es nim im Tyuynamunit dureli Behandeln 
mit Tliouletscher Lsg. einen Teil des CaO durch K20  zu ersetzeu, wobei der Gelialt 
an W . stark zuriickging. Andererseits liiCt sich im Carnotit das K.,0 dureli eine 
Ca(HC03)2-Lsg. teilweise durch CaO ersetzen, was ein Ansteigen des Gehalts an W . 
mit sich bringt. Dadurcli ist eine Umwandlung des einen Minerals in das andere 
ermoglicht. (Amer. Journ. Science, SiLLIMAN [5] 8 . 201— 16. Washington.) E n sz l.

F riedrich . R in n e , N oliz uber den Silberglanz. Vf. nimmt nacli der Dreli- 
krystallmetliode das Gitterspcktrum des Silberglanz u. Akanthit, dor sich dem 
ersteren analog verliii.lt, auf u. findet, daB der regulare Habitus dieser Mineralien 
der Krystallsymmetrie nicht entspricht. D ie letztere ist walirselieinlieh rhomb. Es 
macht wahrscheinlich der Silberglanz bei 179° eine Modifikatiousauderung durch, 
indem er aus der reguliiren «-Form in die rhomb. ^-Form iibergeht, welelic para- 
morph in reguliirem Habitus auftritt. D iese Umwandlung ist jener des Kupfer- 
glanzes vollkommen kongruent. (Ztschr. f. Krystallogr. 60 . 299 — 301. Leipzig, 
Univ.) Bkckkk.

G. A m inoff, Uber ein neues M inerał von Ldngban. Vf. untersuclit ein neues 
Minerał, das den Namert Swedenborgit erhalten hat. Es kommt in Krystallen von 
7—8 mm Lange in korriigen Eisenglanz eingebettet im Kalkspat vor. Es krystalli- 
siert liexagonal mit prismat. Ilabitus. c : a  — 1,6309. Hiirte 8 . Deutliche Spalt- 
barkeit (0001). Die Analyse des bei 120° getrockneten Materials ergab die Z uk. 
Na,2O, 2AL,0:i, Sb,,O.,. Es ist wahrscheinlich ein Stibiat Na(AlO).,-SbOt . D ie 
Strukturuntcrs. nach der Laue- u. Drehkrystallmethode ergab die Abmessungen des 
hexagonalen Elementarparallelepipcds a —  5,-10, c =  8,81 .1. Fiir D  —  4,285 be- 
rechnet sich ein Mol. von der Zus. Na*O■ 2.1 O., • Sb.,O. im Elcmentarparallclepiped. 
Alit Hilfe des Indiusfeldes u. der Strukturfaktorbildung wurde die Raumgruppe D . ''0), 
festgelegt. D ies ergibt folgende Koordinaten fiir die Atomscliwerpunkte: Sb (2/3,
7 «  lU), (7*. -/a, »/«); Al («/,, */« «)> VU, */», l/s — ")> (7a> 7 » .7 »  +  n), (7». Y„ u);
Na (000), (00'/s) o der (OO1/̂ ), (003/4)*us;'/to- Eiir die O-Atonie, welche zwolfziihlig 
sind, kommen dio allgemeinsten Punktlagcn dieser Raumgruppe in Betraeht. (Ztschr. 
f. Krystallogr. 60 . 262—74. Stockholm.) ’ B ec k er .

M ieh ael R ózsa , Uber den JodgehaU der deutschen Zechsteińsalze. Yf. unter- 
sucht ycrschiedene Salze u. Laugen auf ihren Jodgehalt u. iindet einen solehen 
stets mit reichlichen Flussigkeitseinschliissen, mit einem Gelialt an MgCl2 u. manchmal 
auch mit einem Gelialt an Br' yerbunden. Der Jodgehalt wird auf Eińsćhliisse
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J-reichcr Restlaugen die in tlen bcreits eingetroekneten Salzlagern zirkulieren, 
zuriickgefuhrt. Yf. verweist auch auf die fiir die Jodtherapie der Kropfkrankheit. 
wiclitige Tatsaehe des Jodgehalts des Sudsalzes. (Kali 18. 249—52. Budapcst.) E krz.

O. "Weigel, Eigenschaften und Entstehung der Zeołithe. Bei der B. der Zeolitlie, 
bei denen sieli die Silieatatoine zu eiuem verhiiltnismiiBig starren Gitter ycreinigt, 
haben, bleibt das Losungsm., in dem sich die Krystalle bilden, innerhalb des Gitters 
in den Gittermasclien, oline sieli am Aufbau desselben zu beteiligen. Den Silicat- 
atomen geht durch die notwendige Uberwindung des Binnendruckes des Losungsm. 
Energie verloren, die zum A ufbau des Gitters gedieut hiitte. Das Gitter bleibt 
unter ver;inderten Verhaltnissen infolge seiner Starrheit erlialten, wobei die Energię 
des Binnendrucks frei wird, die durch Anlagerung von Fremdstoffen abgesiittigt 
werden kium. Der leielite Basenaustauseh erklitrt sich durch die gesehwScbteu 
Bindungen im Silicatgitter. D ie Zusamnienhange zwischen Temp., Dampfdruck der 
(Jmgebung u. Gehalt an adsorbierten Fremdmolekeln liiBt sich durch die erweiterte

tung aus dem Original zu ersehen ist. Es bedeuten n  die Anzahl der adsorbierten 
Molekule in einem Silicatmolekiil, Ti die Gaskonstante, T  die absolute Yersuehs- 
temp., T, die Temp. des Siittigungsdrucks der fl. Pliase des FremdstofFs, den der- 
selbe bei der Temp. T  in der Umgebung des Krystalls besitzt, a die van der 
Waalsche Konstantę des Mittels, in dem der Zeolith sich bildete, bei der Temp. u. 
dem Druek der B., 6 ist die zugehorige Konstantę. D ie Gleiclnmg hat mit dem 
verfiigbaren experimentellen Materiał innerhalb gewisser Grenzen (vgl. Original) 
gute Ubereinstimmung ergeben. (Sitzungsber. Ges. zur Beforder. der ges. Natur- 
wiss. Marburg 1924. 73—101. Marburg, Sep. v. Vf.) ENSZLIN.

T reptow , D ie Aufbereitung der Diamanten in  Britisch-Siidafrika. Vf. besehreibt 
alte u. neue Aufbereitungsverfahren u. gibt Zalilen iiber die Ausbeute an D ia
manten. (Metali u. Erz 21. 397—401. Freiberg Sa.) Enszlin.

A. E . F ersm an , Edel- und Farbsteine in Jłufiland. (Metallbiirsc 14. 1713. 
1737—38. 1785—86.) B e h r le .

A rthur R u sse ll, Topas aus Cornwall, m it einer Beschreibung seinei• Fundorte. 
Genaue Beschreibung der VV. u. krystallograpli. Konstanten des Topases. (Minerał. 
Magazine 20 . 221—36.) Enszlin.

M. Briicher, D ie Me.iallerz- und andern nutzbaren Vorkommen Cliinas. Es 
wird das V. von Au-, Cu-, Ag-, Pb-, Zn-, Sn-, W-, Ni-, Mo-, Hg-, As- u. Sb-Erzen 
sowie einiger anderer Mineralien besehrieben. (Gliiekauf 60 . 759—65. 789—95. 
811—15. 840—48. Schanghai.) B ehb le .

G. H . L eo p o ld , U ber das Yeriińtterungssilicat einiger ćUlerer niederlandischer 
Bodenablagerungen. Ein Verwitterungssilicatkomplex eines grauen Kieseltons aus 
der Umgegend von Winterswijk, mol. Yerhiiltnis AlsO, : SiOa =  1 : 1,63, lagernd 
auf tertiiirem Ton, sowie eines roten Kieseltones aus Gasselte, A120 3 : S i02 =  1 : 1,58, 
beide durch sd. IIC1 leicht zerlegbar, aber von einem S i0 2-reichen Komplex (1 :4,2  
bezw. 1: 4,6) begleitet, konnte in holliind. Tonproben anderer ITerkunft nieht auf- 
gefunden werden. (Chem. Weekblad 21. 402—4. Groningen.) Groszfeld.

W . C am pbell Sm ith , Uher einen dichten Chlorit von Bernstein, Óstreicli. Der 
Chlorit hat die Hartę 2'/j, D .1',. 2,695, ist dunkelgriin an den Ecken durclischeinend. 
Nach der Analyse von G. T. P r ior  hat das Minerał die Zus. 3911,0-51 RO • 10It20 ;. - 
31 S i0 2 oder anniihernd 4IT20  • 5 R 0 -R .0 3 -3 S i0 a. (Minersil. Magazine 2 0 . 241 
bis 244.) E n sz lin .

M ik ló s V en d l, D ie cheniische Zusammensetzung und die pliysikalischen Eigen
schaften einer basaltischen Jlornblende aus Ungarn. Die schwarzen Krystalle

van derW aalssche Gleichung: n — —
b

erklaren, dereń Ablei-
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wurden lose in einer Tuffbreccie am Balatonsee gefunden. Sie zeigcn auf deu 
Spaltflachen metalliihnliclien Glanz. D .so 3,178. Lichtbrechung a  =  1,6698, fi —
1,6825 u. y  —  1,6929 fur gelbes Lieht. Starker Pleochroismus. Nach der Analyse 
liandelt es sieli tim eine Mischung von Metasilicat u. Aluminat. (Minerał. Magazine 
2 0 . 237—40. Sopron, Bergakad.) E n sz l in .

T hom as W a y la n d  V aughan , Ozeanographie, in ihren Beziehungen zu  den 
andem  Wissenschaften ton  der Erde. Yf. beschiiftigt sich mit der Frage der 
organogenen Sedimentation von CaC03. Durch Verss. findet er, daB es Stickstoff- 
bakterien, insbesondere die Art Vibrios, dann auch Pseudomonas calcis sind, die 
aus den Kalksalzen (CaS04, CaCl2) in Ggw. von C 02 Kalk niederschlagen, gemiiB 
der Umsetzung C aS04 +  (NII4)2C 03 — y  CaC03 -J- (NII,)2SO,,. Besprechung der 
anorgan. Kalksedimentation. (Journ. Washington Acad. o f Sciences 14. 307 bis 
333.) E n sz l in .

J. H . G o od ch ild , D er N atrium kreislauf und modernę geochemische Probleme. 
Gegenuber der yielfach yertretenen Ansiclit, daB dem Ozean, einem „mit festen, 
undurchdringlichen Wiinden yersehenen Behalter" N a nicht entzogen werden kann, 
betont Vf., daB infolge ihrer Losliclikeit Na-Salze uberallliin mit dem W . in das 
„anscheinend“ feste Land eindringen u. bei geeigneten Fixierungsbedingungen sich 
anhiiufen u. abscheiden konnen; er erinnert an die B. von Permutit. — Ebenso 
wie der Kreislauf des Kohlenstoffs nur allmahlich aufgekłfirt werden konnte, werden 
uusere lieutigen geolog. Ansichten sieli mit der Zeit iindern u. z. B. die Unter- 
scheidung von yulkan., metamorphen u. sedimentaren Gesteinen sich eines Tages 
ais yeraltet erweisen. (Chem. News 1 29 . 155—56.) H e r t e b .

L. H . A dam s und H . S. W ash in g ton , D ie Va-teilung des Eisens in Meteońten 
und in  der Erde. Vff. teilen die Meteoriten in „eisenhaltige“ u. „silicathaltige“, je 
nachdem die Grundmasse aus Silicat mit einzelnen Eisenteilen oder umgekelirt be- 
steht. Im Aufbau der Erde glauben Yff., daB es sich beim Obergang der Silicat- 
liiille zum Ni-Fe-Kern um einen allmahliehen von Silicat nach eisenhaltigem Silicat, 
silicatlialtigem Eisen u. Eisen liandelt. (Journ. Washington Acad. o f Sciences 14. 
333— 40. W ashington, CARN1!GIE-Inst.) E n s z l in .

D. Organische Chomie.
H. G anlt und Y . A ltch id jia n , Pyrogene D m ozia łion  des IIexadccens. Kurzes 

Ref. nach C. r. d. 1'Aead. des sciences vgl. S. 1574. Nachzutragen ist: die Darst. 
yon Ilexadeccn , C16II32, geschah durch Zers. von Walrat in der Warmc bei 300 
bis 400 mm; Entfernung der gleióbzeitig entstehenden Palmitinsiiure durch Beliandeln 
mit A., worin diese 1. ist; Ausbeute 25% des angewandten Walrats. Kp .I5 150 bis 
160, Kp .700 270—280°; D .204 0,781, D .a.°,0 0,783; nDS0 1,4407; F. 3,5°. Dibromid, 
C10H,,2Br2. Es wurde yersucht, das Ozonid des KW-stoffs darzustellen, die er- 
lialtenen analyt. Daten stimmten jedoch besser fiir die Formel des Perozonids, 
CI0H32O4, ais fiir Ci6H320 3; die erhaltene Verb. war weiB, gelatinos u. yerbrannte 
oline Explosion. D ie hoheren Fraktionen, die bei Darst. des Hexadeeens erhalten 
wurden, bestanden aus Octadecen, C18H36, Kp.15 175—180", D .2°4 0,793; =  1,4456;
Dibromid F. 23,5°. — Theoret. SclilUsse, die aus den friilier referierten experimen- 
tellcn Befundcn sich ergeben, sind folgende: da am Anfange der Zers. gasformige 
gesiitt. Prodd. entstehen, ist anzunelimen, daB die Spaltung am leichtesten nach 1. 
vor sich gelit. D ie B. von CII, aus eyentuell in Freiheit gesetztem CHS u. H 2 ist 
ausgesclilossen, da H 2 bei niedrigen Tempp. sich nicht bildet. D ie  Annahme, daB 
zuerst das endstiindige CH3 u. nicht die doppelte Bindung durch Wiirme ab- 
gespalten wird, steht in Ubereinstimmung mit den Befundcn anderer Autoren 
(Fa ja n s , W ib a d t ), daB bei acycl. KW-stoffen die einfaehe Bindung zwischen C— C
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weniger fest ist ais in C : C. In dem Mafie w ie die Wiirmezufuhr gesteigert wird, 
wird sich dic Loslosung von C uielit nur auf CHa beschriinken, sondern auch auf 
die benachbarten C-Bindungen sich erstrecken (Gleichungen 2 a u. b). In geringem  
Mafie werden, w ie die analyt. Befunde zeigen, diese Rkk. auch schon bei niedrigeren 
Tempp. eintreten. Der erst bei hokercn Tempp. reichlicher auftretende II2 deutet 
auf eine festere Bindung zwischen C—II ais zwischen C—C. Das Auftreten der 
ungesatt. KW-stoffe bei holierer Temp. kann durch Grleichungen 3 a—b erkliirt 
werden, die Spaltung setzt in dicscm Falle am entgegengesetzten Ende der C-Kette 
ein wie bei Rkk. 2. D ie Rk. nach 3 a iiberwiegt wahrscheinlich die nacli b. D ie  
starkę Zunahme ungesatt. Vcrbb. ist ferner zuriickzufuhren auf Zers. der nach 1. 
u. 2. entstandenen Diathylenyerbb., dereń Zerfall nach 4 a—b erfolgen kann, sowie 
auch auf Abspaltung von CII.,, woraus C2H 4 sich bildet. — Bei hohen Tempp.

1. CII3iCII„—(CII,)I4• CH : CII, — y  CH2 : CH—(CH2)n .CH : CII2 +  CR,
2 a. C H ,• CH,|CH, • C1I2■ (GH„)10• C II:CII., — >- C R ,• CH3 +  C H ,: C H .(C R )10-CH:CH, 

2b. C R ,• CH2• CH»;• ĆH,(CH„)10• CH : CH, — >■
C II,• CIL • CII, +  C II ,: CH-(CH,)0.CH  : CII,

3 a. CH3*(CHj)n -CH2-CH„iCH : CH» — >- C H ,: CIL +  C R ,• (CH2)U • CH : CII, 
3b. CH3• (ĆH,),0• C II,• CH,:CH2 • CH : CII, ->- CII3.(CH2)10-CH : CK, +  CH3-CH : CH, 

CIL: C li.(C H 2)10.CH 2!C H :CH 2 — > C H ,: C H • (CH2)9• CH : CH, +  C H ,: CH, 
4 b. C H ,: CH-(CH,)0-CH2 CH,*CH : CH, — >- 

CII, : CH • (CII,)8 • CH : CH, +  CH3 • CH : CH„ 
finden vor allem folgende Vorgiinge statt: Dissoziation der gasfiirmigen Athylen- 
verbb. in A cetylen-K W -stofłc. Hydrierung ungesatt. Verbb., Dissoziation der gas- 
formigen Athylenverbb. in bestiindigere Gase (CII4), Polymerisation der Athylen- 
verbb. u. schliefilich Polymerisation u. Ringbildung der fl. Mono- u. Diathylenverbb. 
Die Best. von n in den yerschiedenen fl. Fraktionen deutet darauf hin, dafi der 
Ubergang der Athylenverbb. in aromat, progressiy erfolgt, z. B. nach: CIL,•CIL- 
CH, • CH2 • CH : CH, — ->- Cycloliesan — >- Cyclohexcn — ->- Cyclohexadien — y  
Benzol -f- H3. Man kann daher zusammenfasscnd sagen: zwischen den niedrigen 
Tempp., wo hauptsfichlich Mono- u. Diiithylcn-KW -stofte entstehen u. den hohen 
Tempp., bei denen aromat. KW-stoffe oder noch lioher kondensiertc Prodd. (Teer) 
auftreten, liegt eine Temperaturzone, die die melir oder weniger gesatt. cycl. KW - 
stoffe liefert, die ais Ubergangsverbb. zu den aromat. D er iw . anzusehen sind. 
(Ann. de Chimie [10] 2. 209—68. Stnifiburg, Univ.) IIab erlan i).

0c ta v e  B a il ly  und Jacąes G aum e, tjber die Wirkung einiger Jlalohydrine 
a u f das neutrale Natriumphosphal in wafiriger Losung und a u f einige Glykolphos- 
phate. (Buli. Soc. Chim. de France [4] 35. 590—97. — C. 1924. II. 456.) Spie g e l .

P. A. L evene und L. A. M ikeska, U ber die Waldensche Umkehrung. in . Oxy- 
dałion optisch-aktiver Thiobernsłeinsaurc und Thiobernsteinsaureamid zu den ent- 
spreclienden Sulfosduren. (II. vgl. S. 1579.) D ie Oxydation der Thiobernsteinsawe 
u. ihres Monoamides zu den entspreclienden Sulfosituren yerlauft ohne Anderung 
des Drehungssinnes. — d-Xanłhosuccinsaure (Xanthogensaureester der d-Thiobern- 
steinsaure), C7H 10O5S2, aus 1-Brombemsteiusaurem N a u. K-Xanthogenat 8 Tage 
bei 0°. B ei holierer Temp. betrśichtliche Racemisierung. Aus W . Krystalle 
M d 20 =  —f-62,43° (c =  3,46). — Daraus mit wss. alkoh. NII3 7 Tage bei 0“ 
d-Thiobernsteimaure, C4II60 ,S , F. 138°, [« ]B=° =  + 52 ,71° (c =  4,496), +68 ,43°. — 
Daraus durch Oxydation mit Br in Ggw. eines t)berschusses von B aC 03 d-Sulfo- 
bemsłeinsaure, C4H 60jS . D ie Rk. der Fl. mufi stets nahezu neutral bleiben, da bei 
saurer Rk. starkę Racemisation. Ba-, Na- u. K-Salz. Aus ihren Lsgg. 111 10°/oig. 
HC1 ergibt sich fiir dic freie Saure [« ]D'° =  + 1 5 ,27  bis + 23 ,35°. — d-Xantlio- 
sucńnmonoamid, C7H n 0 4NS2, aus W . F. 138°; [« ]D20 =  + 73 ,07° (c =  4,42). — 
d-TMosuccinmonoamid, C4H -0 3NS, aus W . F. 133°. — Sulfosuccinmonoamid, C4II;0 3NS,
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ais Ba-Salz. Aus seiner Lsg. in 10%ig. IIC1 fiir die freie Siiure [«]„”  =  -j-9,87c. 
(Journ. Biol. Chem. 60 . 685—92. R o c k efeller  Inst. for Med. Research.) Oh l e .

T. M. L ow ry  und P . C. A ustin , D ie Rotationsdispersion der Weinsaure. (VgL 
S. 1175; ferner A stb u ry , S. 1457, sowie die dort zitierte Literatur.) Vff. sind der

Ansicht, daB die anomale Ro
tationsdispersion der Weinsaure 
darauf zuriickzufuhren ist, daB 
H von O li u. O von CO—OH 
eine internę Koordinationsverb. 
(1 bezw. II) bilden. D iese Er 
kliirung gibt aueh zugleich die 
Ursaehe fiir die ebenfalls ano- 

male Rotationsdispersion der Weinsaurcester an, wahrend die Astburysclie An- 
nahmc, daB II von OH u. II yon COOII miteinander yerbunden sind, in diesem 
leteteren Palle yersagen wiirde. (Naturę 114. 430—31.) H ab er la n d .

H erm ann 0 . L. F isch er  und Carl T aube. U ber Dioxyaceton und eine neue 
Darstellung vcm Metliylglyoxal. n .  (I. vgl. S. 170.) Es werden weitere D er iw . des 
Dioxyacetons besehrieben. — Ferner gelang es, die Verb. mit friselier untergariger 
Bierhefc bei 23—24° in 3G Stdn. zu 80% z u yergiircn. Vff. lialten damit die Au- 
sicht fiir widerlegt, daB Triosen nur in dem MaBe yergarbar seien, ais sie sieli
yorher in Hesosen umwandeln konnen. Eine solche Umwandlung diirfte bei den
milden Bediugungen des Vers. kaum anzunelimen sein. — W eiter wird ein Yerf. 
besehrieben, welehes aus Dioxyaceton mit guter Ansbeute das bisher sehwer zu- 
giingliche Methylglyoxal darzustellen gestattet.

DioxyacetonmethyU'ycloacetal, (C4H 80 2). W ird wie die Athylyerb. dargcstellt. 
Prismen aus Essigsauremethylester, F. 90—91°, 11. in W ., A., CH3OH, zl. in Essig- 
ester, wl. in A ., CHBrs. — Acetylvcrb. des Dioxyaeetonathylcycloacctals, (C-II^Ojo. 
Mit Acetanliydrid u. Pyridin. Tafeln aus A., F. 109—110°, 11. in A ., A ., Bzl., wl. 
in W ., PAe. — p  - Toluolsulforerb. des Dioxyacctondthylcycloacetals, C15H 10O6S. Mit 
Toluolsulfochlorid in Pyridin. Aus A ., F. 117— 118° (Zers.), 11. auBer in W . — 
Dioxyacctonbenzhydrazon, OH • CII2 • C(: Ń  -N H  -CO • C6IIJ ■ CH2 • OH. Mit Benzhydr- 
azid in 25% ig. Essigsiiurc oder durch Benzoylieren yon Dioxyacetonhydrazon. 
Aus A ., F. 133°, 11. in A ., E g., sonst wl. (Jelit mit Siiuren oder Alkalien in eine 
Verb. vom F. 243° iiber. — Dioxyaeeton-p-nitrophenylhydrazon, C9H u 0 4N3. Nadel- 
chen aus A ., F. 156°, 11. in A ., Pyridin. — D iacetyherb . , C13H 15O0N3. Darst. aus 
Diacetyldioxyaceton. Blattehen aus A ., 11. in A., Bzl. — M ethylglyoxal, CH3-CO- 
CIIO. Dioxyaeeton wird mit der 3fachen Menge P»05 im Yakuum dest. Die 
gelbgruncn Diimpfe crstarren in mit fl. Luft gekuhlter Vorlage zu einer. glixsigen 
M. Letztere schm. bei Zimmertemp. zu- einer dunkelgriinen Fl., welclic sich raseh 
zu einer ainorplien harzartigen M. polymerisiert. D iese gelit bei ca. 50° wieder in 
die griine Fl. iiber. Der Dampf ist monomol. (DD. nach V. Me y e r ), die griine Fl. 
dimol. (Gefriermethode in CHBrs), das Polymerisationsprod. von unbekanntem Mol.- 
Gew. Eigenschaften der frisch dargestellten dimol. Fl.: D .24 1,0455, n D23 =  1,3951 
steigt rapide), von stechendem, Kopfschmerz yerursaehendem Geruch, 11. in .W .'u . 

A. unter Entfiirbung u. Erwfirmung, in indifferenten Losungsmm. unter Erhaltung 
der Farbę. Brennt mit falilblauer Flamme. — Phenylosazon, F. 145°. — p-N itro- 
phenylosazon. Aus Pyridin, F. 230 — 231°. —. Methylchinoxalin, C9H 8N 2. Mit 
o-Phenylendiamin in A. Rotgelbes, cliarakterist. rieeliendes 01, Kp. 242°. —  Methyl- 
glyoxaltetraathylacetal, Gu H2l0 4. Mit H-C(OC2H5)3 u. N H 4C1 in absol. A. (Zimmer
temp., 3 Tage). Fruchtatherartig rieeliendes Ol, Kp .7(.0 192°. — Mełhylglyoxaldihydr- 
dzon, C3IIsN 4. Mit N2H4, H20  in W . Pyramiden aus A., F. 93—94°, 11. in W ., A., 
wl. in Chlf., Bzl. — Dicarbomcthoxymethylweinsauredinitril, CII-, ■ C(CN)(0 • CO£CH3) -■

OH

O—(1

L o >
/O —II

>CH—CH<^
H—0 /  X C—O

II OH
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CH((JN)(0 • C 02CH3). M ethylglyosal wird mit Cl • C 0,CH 3 u; KCN in wenig W . 
unter Kiihlung geschiittelt. Ziihes Ol, dcst. boi 0,6 mm u. 100° Badtemp. — Das 
zugehorige Diam id, C9H l4OsK2, bildct sicb beim 2-std. Schiitteln mit bei —5° gesatt. 
UC1. Krystalle aus W ., F. 192°, w l., 11. in %-n. NaOH. (Ber. Dtscli. Chem. Ges. 
5 7 . 1502— 7. Berlin, Univ.) L ik d e n b a u m .

H ans P r in g sh e im  und A rnold  S te in g ro ev er , IJber die Halogeiwerbindungcn 
der Polyamylosen. (Beitrage zur Chemie der Starkę. XI.) (X. Y gl. PRINGSHEIM u. 
W o łf s o h n  , S. 315.) D ie Bergmannsclie Auffassung bzgl. der Jodstiirkc (ygl. 
B erg m a n n  u. L u d e w ig ,  S. 457) wird dadurch gestiitzt, daB Vff. auch bei Poly- 
nmylosen neben Aufnahme yon freiem Halogen mit J  u. Br auch eine betrUclitliche 
Halogenidbindung feststellen konnten. Das Yerhiiltnis zwischen Gesamt- u. freiem 
Halogen bei den ycrschiedenen Polyamylosen liiBt sieli bisher in kein System 
bringen. D ie K-Menge in der Asclie von Brom-«-tetraamylose blieb erheblicb 
unter dem W erte, der dem gefundenen Br' iiquivalent ist. D ie erhaltcnen Werte 
fiir Gesamthalogen werden mit den friiheren (v g l.  P r in g s iie im  u. E i s z l e r ,  Ber. 
Dtscli. Chem. Ges. 4 7 . 2571: C. 1914. II. 1225) yergliehen. Bemerkenswert ist, 
daB das Br-Additionsprod. der fi-Triamylose ca. 2% freics Br nielir entlnilt ais 
dasjenige der fi-Hexaamylose, was yielleicht noch mehr ais friiher gefundene Unter- 
schiede:(die friiher angegebene yerscliiedene Loslichkeit in Pyridin hSlt P r in g s 
heim  nicht aufreeht) fiir Yerschiedenlieit beider Amylosen spriclit. (Ber. Dtscli. 
Chem. Ges. 57 . 1579—81.) S p ie g e l .

H ans P r in g sh e im , Ubcr die Koiistitution der Starkę, des Gh/kogens und der 
Flechtenstarke. (Beitrage zur Chemie der Starkę. XII.) (XI. ygl. yorst. Eof.) In 
dieser Verofteutlichung werden yon neuen Ergebnissen die folgcnden berichtet: 
Einen weiteren Beweis fiir die Verschicdenheit vou Amylose u. Amylopektin  (ygl. 
PltlNGSnKlM u. W o łf s o h n , S. 315) lieferto der Abbau durch k. konz. IICl, der 
aus beiden reduzierende, Osazonc bildende Zuckerarton gab, ein Disaccharid, 
C12H3sOu , aus Amylose u. ein Trisaecharid, 0 ,sIL ,()]G, aus Amylopektin. Auch bei 
ihrer Yersuckerung durch Amylasen  zeigt sieh ein Unterschied: Amylose wird leicht 
quantitativ zu Maltose aufgcspalten, fiir Amylopektin ergibt sicb Hemmung bei 15. 
von 65°,’0 Maltose, obcrhalb dieser Grenze wirkt der EinfluB des Komplementes: 
das dabei yerbleibende j,Grenzdextrin“ (ygl. P r in g sh eim  u. B e iseu , S. 1211) wurde 
mit Trihexosan idęntifiziert. (Uiigeńugender Gehalt der naturliclien Amylasen an 
Komplement scheint bei einzelnen Jlalzsorten auch olme D ialyse yorzukommen.) 
Grensdextńn wird daher nicht ais bestimmter Teil des Amylopektins betraclitet, 
sondern ais zufalliger Teil seines Elementarkorpers. — Die Ubercinstimmun^ 
zwischen Amylopektin u. Glykogen wird dadurch erhartet. daB aueli dieses nach 
Yerss. von A. B e iser  bei Abbau mit Glycerin dasselbe IHlieocoaan, nach Verss. 
\ on K. W o łfso h n  dieselbe Amylotriose liefert w ic jenes. Amylose findet sicb un- 
abhiingig yon Amylopektin, wahrscheinlich ais Schwefelsaureester. nach Verss. von 
W . K usenaek  in Form der Flechtenstarke oder Isoliehenin ais Begleiter des 
Lichenins (ygl. PRINGSHEIM u. K u s e n a c k ,  S. 1210). Es zeigt nach yolliger 
Befreiung vom Lichenin dieselbe spezif. Drcliung wic Am ylose, wird ebenfalls 
durch frischen Malzauszug quantitativ zu Maltose abgebaut, durch Kinulsin langsam 
angegriflen, liefert w ie Amylose mit Glycerin Dihexosan u. mit k. konz. HC1 das 
Disaecharid. Mit diesem wurde auch die Amylobiose aus cc-Tetra- u. p -llex a -  
amylose (ygl. P r in g s h e im  u . L e ib o w itz ,  S. 315) nach iicuen Yerss. von J. L eibo- 
w itz  ident. gefunden, die ferner auch aus Diamylose durch k. konz. IIC1 gewonnen  
wurde. Das Tri}iexosan wurde, am leiclitesten aus Glykogen, aber auch aus 
Amylopektin u. Grenzdextrin, in nadelfiirmigen Krystallen erhalten, Amylobiose u. 
Amylotriose in Prism en, Dihcxosan  anseheinend in krystallin. Nadeln. — Zwischen 
die yerflussigende u. die yerzuckernde Wrkg. der Amylasen is t nocli eine 3. Wrkg.
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eingeschaltet, Depólymerisation des Starkemol. zu den nicht reduzierenden Hesosanen. 
D a die Verzuckerung sich in Sprengung der Amylobiosebindung aufiert, ist der 
entsprechende Fermentkomplex ais Amylobiase zu bezeichnen. — Die 4 Zucker

CH,------

CHj. • CH(OH) ■ CH ■ CH (OH) • CH (OH) • CH
i----------------------o ------ — -----------1

-CH,

O

CH-OH 
CH- -CH-

VI.
CH-OH
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""CH-OH
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werden durch Malzamylase ąuantitatiy in Maltose verwandelt. (Fiir derartige Vcrss. 
ist zu beachten, daB Maltose in l% ig . Lsg. schon durch die fur Malzamylase optimale 
Aciditiit, p H =  4,5, bei 37° deutlich, innerlialb 10 Tagen yollstiindig in Glucose 
gespalten wird.) Weder die «-glucosid. Maltose, noch daB fl-glucosid. Ferment 
des Emulsins greift sic an, trotzdem kann die Amylobiosebindung ster. eine 8- 
glucosid. sein. D ie neiferdings von L in g  u. N an ji (S. 313) vertretene Meinung, 
daB in der Starkę Isomaltosebindungen yorhanden seien, wird zuruckgewiesen. 
Zur Erklarung der Umwandlung der Trisaccharide in Maltose nimmt Vf. in Uber- 
einstiinmung mit der Auffassung von H ess (vgl. H e ss , W e lt z ie n  u. Mkssmei:, 
L ieb igs Ann. 4 3 5 . 1; C. 19 2 4 . I. 751) an, daB die Amylasen 1 Mol. Maltose 
herausspalten, dabei einen Glucoserest in einem, wahrseheinlich durch die Natur 
eines O-Ringes bedingten, Zustand eiues Radikals zuriieklassen, das sich mit einem  
zweiten gleiclien, aus einem anderen Trisaccharidmol. stammenden zu Maltose ver- 
einigt. Um reversible Fermentkatalyse kann es sich dabei nicht handeln, da der Vor- 
gang unabhsingig vou der Konz. ist u. schon in kurzer Zeit ąuantitatiy yerliiuft. Fiir 
das Radikal erscheint am annehmbarsten die Konst. I., aus der sich die B. sowohl 
von Lauoglucosan ais von Maltose erkliiren laBt. Fiir Amylobiose laBt sich die 
friiher (S. 315) angenommene Konst. nicht aufrecht halten, es wird ihr Konst. H. 
u. dem zugehorigen Dihexosan Konst. III. oder IV. beigelegt, dcm Trihexosan V. 
oder VI. u. der Amylotriose VII. — Fiir Aufbau u. Abbau der StSrke u. des 
Glykogens ergibt sich eine neue Anschauuug. D er bei Red. yon C 02 im Chloro- 
plasten sich bildende CII, O konnte sich alsbald mit W . zum Radikal I. konden- 
sieren u. aus 2 dieser Radikale die Inhaltsubstanz, aus 3 die Hullsubstanz sich 
zusammen schlieBen. Der Abbau des Glykogens konnte infolge Erhaltung der 
y-Strukrur zu Zuckern ftthren, die leicliter oscydierbar sind ais die furoide Glucose.

Mit K. 'W olfsohn: Amylobiose, C^HsjOii (aua Amylose), Mol.-Gew. gef. 319,9 
bis 335,4 (in W .), [a ],,20 =  +110,9° (in W ., p =  0,05—0,1524), Red.-Kraft im 
Verglcich zu Maltose 32,5%- Oktaacetylderii'., C1oHu 0 ll(C2H30)g, amorph., 11. in A., 
Chlf,, Bzl., Toluol, unl. in W ., A. u. PAe. — Amylotriose, C18H320 16 (aus Amylo- 
pektin [A] bezw. Glykogen [07]), Mol.-Gew. 509—518 (in W.), [a ]!,20 =  —)—123,5 bis 
124,5° (in W ., p =  0,0696 u. 0,0498) fiir A , -f-124,40 (in W ., p == 0,045) fiir G, 
Red.-Kraft im Vergleich zu Maltose 22% (.4) bezw. 26% (<?). Osazon, C30H430 ,4N 4, 
gelbe Nadeln (bei Darst. darf keine freie Essigsiiure in der Lsg. sein), Zers. 142 
bis 145°. Undckaacetyldcńu., ClsH21OlG(C.,H3())11, Eigenschaften wie bei obiger 
Acetylyerb. — Mit W . K usenack: Darstellung und Eigenschaftoi des Isolichenins.
1 kg isliind. Moos mit 10 kg sd. W . h. ausgelaugt, Filtrat nach 24std. Stehen im 
Eisschrank yon ausgeflockter Hauptmenge des Lichenins befreit; die letzteń Reste 
desselben durch 3maliges Austrieren in Kiiltemischung, wobei es in unl. Form 
ubergeht, entfernt. Lsg. im Vakuum bei 50° auf 50 ccm eingeengt, durch Pergaińent- 
papier dialysicrt, mit A. gefallt, Fiillung nach Losen in verd. HC1 wiederholt. 
R«in weiB, mit J-K J-Lsg. rein blau, Fehlingsche Lsg. nicht reduzierend. Aus- 
beute 8  g ,  noch 0,3% A sclie (K, Ca, S 0 4) enthaltend. [« ]D-° ==-{-189,4° (in W ., 
p =  0,0076). Durch Diastaselsg. in 144 Stdn. bei 37°, pn =  4,5, yollstandig in 
Maltose gespalten, durch Emulsin in 240 Stdn. zu 49% , dureh Glycerin (in Ggw. 
von Chinolin) bei 185— 190° zu Dihexosan yon [o;],,20 =  -(-154°, durch k. konz. 
HC1 zu Amylobiose abgcbaut. (Ber. Dtseh. Chem. Ges. 57 . 1581—98. Berlin, 
Univ.) S p ie g e l .

M ieczy sła w  D o m in ik iew icz , Eine Annalime tiber die B auart des Benzolkerns. 
Es wird eine neue Theorie des Benzolringes aufgestellt, wonaeh die durch Tetra- 
oder dargestellten C-Atome sich in fortwahrender Bewegung befinden. An Hand  
yon Figuren werden auf Grund dieser Hypothese B . u. Konfiguration von Benzol- 
deriw . erklart. (Roczniki Chemji 3. 326—49. 1923.) PlNCAS.
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W ilh e lm  S treck er und H e in r ich  H euser, Uber das Verhalten der E ster der 
Mełaphosphorsaure und der phosphorigen Saure gegen llyd ra zin , Eydroxylam in und 
ilirc Derivatc. Nachdem L a n g iie l d  (vgl. Ber. Dtsch. Cliem. Ges. 4 4 . 2076; C. 
1911. II. 598) durch Anlagerung von  N1I3 u. Aminen an den Athylester der M eta- 
phosphorsaure zu D cr iw . der Orthophospliorsaure gekommen war, sollte auch das 
Verh. von llyd ra z in  u. IIydroxylam in  einer Unters. unterzogen werden. Es zeigte 
sich, daB die B. eines Hydrazids der Metaphospliorsiiure nicht eiutritt. Jedoch 
entsteht bei der Einw. von molekularen Mengen des Metaphospliorsiiureiithylesters 
gel. in Chlf. auf Hydrazinhydrat ein siruposes Prod., das nicht zur Krystallisation 
gebracht werden konute, dessen einwandfreie Analysen aber erkennen lasscn, daB 
ein Orthopho&phorsaurcmonoathylesterhydrazid, P(: 0)(0H )(0C 2HJ-(KH-NHo), vorliegt. 
Auch mit W.-freiem Hydrazin wurde das gleiche Rk.-Prod. erhałten. D ie sirupose 
Beschaffenheit u. ebullioskop. Bestst. deuten auf das doppelte oder noch hohere 
Mol.-Gew. Zu festen, krystallisierten Prodd. konnte man gelangen, ais Substitutions- 
prodd. des Hydrazins zur Einw. auf den Metaphospliorsiiureester gebracht wurden. 
Mit Phcnylhydrazin wurde nach kurzem Erwiirmen das Orthoplwsphorsduredthylestei-- 
phenylhydrazid , P(: 0)(0H)(0G,H.J(NH -NH-C,H,), erhalten, aus A. F. 192°. jj-Tolyh  
hydrazin liefert das Orthopliosphorsduredthylester-p-tolylhydrazid, P(: 0)(0H )(0C ;H-)- 
(NH ■ N i l • C6II, • CIr3), F. 195°. Saure Substituenten im Phcnylhydrazin wirken yer- 
zogernd auf die lik . ein. OrthopUospliorsdurcdthylester-p-bromplienylhydrazid, P(: O) • 
(OH)(OC„H.)(NH ■ NH ■ CcH , ■ Br) F. 187°, bildet sich erst nach laugerem Kochen der 
Komponenten in Chlf.-Lsg. j)-Nitrophenylhydrazin konnte selbst nach liingereni 
Kochen nicht an den Ester angelagert werden.

Hydroxylamin yerliiilt sieli ahnlich wie Hydrazin. Es empfiehlt sich, durch- 
aus rcines Hydroxylaniin zu der lik . zu verwenden, die zu einem siruposen 
Additionsprod. der Zus. P(: 0)(01I)(0C.21I\)(NJI01I) fiilirt. Substitutionsprodd. des 
Hydrosylamins w ie Phenylhydroxylamin werden nicht angelagert. — Es macht sich 
somit auch bei den Estern der Metaphosphorsaurc das Bestreben der freien Siiure 
bemerkbar, in die energiereichere Orthosiiure iiberzugehen, wobei die Unterschiede 
in der lleaktionsgeschwindigke.it der einzelnen Basen durch den verschiedenen 
eloktrochein. Charakter begriindet sein mag. — Yergleichende Verss. iiber das 
Verh. der E ster da- phosphońgen Saure zu NIL. u. Hydrazin ergaben wider Erwarten 
keine Additionsrkk., es trat vielmehr in allen Fiillen Verseifung des Phosphorig- 
siiureesters ein. Mit dem Triphenyl- u. Tritolylester der phosphorigen Siiure 
reagiert N H . nicht; ebenso yerliiilt sich Hydrazinhydrat. Beim Erwiirmen tritt 
eine Rk. ein, die unter Wiirmeabgabe zu Ende gelit u. eiuerseits zu Hydrazin- 
phenolat vom F. 63—64° fiihrt, andererseits unter B. eines bei 105° schmelzenden, 
in Prismen krystallisiercnden Hydrazinsalzes der phosphorigen Siiure: Bisliydrazin- 
pliosplńt, P(OH)0, 2N 2H4 Ą- H 20 , yerliiuft. Hydrazin liefert mit dem Phosphorigsciure- 
tri-p-tolylester: Hydrazin-jp-Kresolat u. Bishydrazinphosphit. Halogenierte Phosphorig- 
siiureestcr zeigen die gleichen Spaltungsrkk., wobei sich mit wachsender Halogen- 
zahl im Mol. die Ileaktionsfiihigkeit erhoht. Bcim Einleiten von gasformigem N H , 
in die Lsg. yon Phosphorigsaurediphenylcsterchlorid u. Phosphorigsaurephenylester- 
dichlorid werden N II4C1, Ainmoniuinphosphit u. Phenol gebildet. Phosphorigsaurc- 
tridthylester reagiert im Gegensatz zu den Triarylcstern niclit mit Hydrazinhydrat. 
Sobald jedoch fiir das Hydrazinhydrat an dem alipliat. Ester ein Angriffspunkt 
yorliegt, tritt die Verseifung w ie bei dem aromat. Ester ein. Aus Phosphorigsaure- 
didthylester u. Hydrazinhydrat entsteht so unter Abspaltung yon A. Bishydrazin
phosphit in besonderer Reinheit. Chlor im Mol. begiinstigt auch hier die Reaktions- 
fiihigkeit. Mit den Estern der Thio- oder Orthophospliorsaure iindert sich das 
Vcrh. gegen NHS u. Hydrazin vollstandig. Eine Yerseifung tritt hier nicht ein) 
yielmehr bilden sich Amidę oder Hydrazide. VfF. stellten noch dar das Thio-
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phosphorsdure-p-łolylesterdiamid, P(: S)(0-C„H4-CH3)(NHg)2, F. 84°, das Thioplwsphor 
saurephehylesterdihydrazid, P(: S)(0 • C6H5)(NH -NH 2)2 vom F. 95° u. das Thiophosphor- 
sdwre-p-tolylesterdihydrazid, P(: S)(0-C 6H 4-CH.,)-(NH-NH2)2 vom F. 106°. Von den 
D eriw . der Orthophosphorsilure wurde das Plwsphorsawephenylesterdihydrasid, 
P(: 0 )(0  • C(jHr,)(NH • N l i ) ;  ais dickes Ol erhalten, das sehlieBlich erstarrte u. bei 
100° sehmolz.

V e r s u c lie :  Orthophosphorsaurećithylestcrhydrazid,G2II90 3NL,P, aus Metaphosphor- 
saureester in Chlf. gel. u. Hydrazinliydrat bei Eiskiililung tropfenweise zugegeben. 
Heinigung im Vakuum bei 100°. N iclit destillierbar, da bei 150° Zers. Sirupose 
M., die 11. in W . u. A., unl. in A. u. Cblf. — PhosphorsŚuredthyłesłerphenylhydrazid, 
C,H 130 :,K2P : aus A. weiBe Krystalle, F. 192° (Zers.), U. in A. u. W ., unl. in Chlf. 
u. A. — Tolylhydrazid, C9H ,30 3N2P, weiBe Krystalle, aus A., F. 195°. — p-Broni- 
phenylhydrazid, C3H 120 3N2PBr, aus A. F. 187°. — Thioplitisphorsaurc-p-tolylester- 
dianńd, C;IIuON2SP, bildet sich durch Schiitteln des Thiophosphorsiiure-jj-tolyl- 
esterdiclilorids mit uberschussigem konz. wss. Ammoniak, aus A., F. 84°. — Thio- 
phosphorsdurephenylesterdihydrazid, C0IIUON4SP, B. beim Verreiben von Thiophos- 
phorsauremonophenylesterdiehlorid u. Hydrazinliydrat F. 95° aus A., unl. in W . — 
Thiophosphorsawe-p-łolylesłerdihydrazid, C7H 13ON4SP, Ol, das beim Reiben zu 
Krystallen erstarrt, aus A. F . 106°. — Phosphorsaurephenylesterdihydrazid, CsH^OŁN^P, 
entstelit durch Verreiben von Phosphorsaurephcnylcsterdichlorid mit Hydrazin- 
hydrat u. krystallisiert bei starker Kilhlung aus A., beim Abpressen auf Ton wird 
es weicli u. sclnnilzt. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 1364—72. Marburg, Univ.) H o r st .

G. E . L ev i und G. N atta , FAmcirkung von Aluminiunisulfid a u f einige organische 
Yerbindungen. A12S» wirkt auf organ. Verbb. sowohl wasserentziehend unter B. 
von A120 3 u. H2S wic aucli substituierend (Ersatz von O durch S). 1. A uf aromat. 
KW-stofFe ist A l2S3 auch bei 800° olinc besonderen EinfluB. — 2. A uf sauerstoflf- 
lialtige aromat. Verbb. wirkt Al.,S;i wasserentziehend nach der Gleichung:

6 C6H 5OH +  A12S3 =  A I,03 +  3 (C„IIj)20  +  31I2S 
tTemp. etwas unterhalb des Kp. von Phenol). — 3. Bei alipliat. Alkoliolen vcrlfinft 
die Bk. im wesentliehen nach der Gleichung:

3R 01I +  A12S, =  A120 3 +  311SH (200-300°).
Daneben entstehen Dialkylsulfide u. KW-stofFe. In einer Tabelle sind die bei ver- 
schiedenen Tcmpp. (150—360°) aus A. mittcls A12S;1 erhaltcncn Mcngen an Athyl- 
mercapłan  u. Diathylsulfid  angegeben. Aus CH3O II entstehen bei 300° 40—45% 
Mcthyhnercaptan u. 15°/0 Dimethylsul/id, aus n-Propylalkohol bei 310° 32,5% n-Propyl- 
mercaptań, Kp. 67— 68° u. 7,5% Di-n-propylsulfid, Kp. 142°. — 4. Ather reagieren 
unter B. von Dialkylsulfiden (300—400°); in einer Tabelle sind die Resultate der 
Einw. von A12S3 auf A . unter B. von Diathylsulfid gegeben. (Atti B. Accad. dei 
Lincei, Roma [5] 33. I. 350—53. Mailand, Polyteclm.) K ie l h ó f e r .

L u d w ig  A n sch litz , U ber den Reaktionsvcrlauf bei der F inm rkung von Plios- 
phorchloriden a u f Phenolearbonsauren. Fur das Rk.-Prod. aus Salicylsaure u. PC1:; 
von der Zus. C;H 40 3PC1, gebildet aus mol. Mengen der Komponenten unter Aus- 
tritt von 2IIC1, kommen nach R. A n sc h u tz  u . E m er y  (Liebig s  Ann. 239. 301 
[iS87]. 253. 105 [1S89J die Formeln I. u. II. in Betraclit, von denen die ersterc 
eines Salicyloplwsphorigsaurcchlorids den Yorzug verdienen soli. Vf. zeigt, daB 
diese Ansicht unrichtig ist. LiiBt man 1 Mol. der Yerb. mit 2 Mol. p-Toluidin in 
A. reagieren, so hintcrlaBt das Filtrat vom Toluidinclilorhydrat eine zahe, gelbe, 
nicht weiter zu reinigende M., die mit li. W . das bekannte Salicoyl-p-toluidid. 
C,4H 130 2N, F. 155,5—156,5°, liefert. AuBerdem bilden sich niclitselbstentzundliches 
PH,, P(OII)3 u. wenig HsP 0 4. Analog yerlaufen die Umsetzungen mit Anilin, o- u. 
m-Toluidin. Demnacli ist das Cl an CO gebunden u. Formel II. richtig. D ie Rkk. 
yollziehen sich wie folgt:
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C0H4(COC1)(OPO) NHSR, HC1 +  C6H 4(CO-NHR)(OPO) + H;0->-
C6H4(CO-NIIR)(OH) +  P 0 2H.

POaH  wiirde in statu nascendi unter B. von PH3 zcrs. werden. Verb. II. ware
O-Phosphorylsalicoylehlorid oder o-Phosphitobenzoylchlorid zu benennen. Urn ilire 
Bildungsweise verstiindlicli zu machen, wurde die Unters. auf die Rk. zwischen 
Salicylsaure u. PC16 ausgedehnt. Dabei entsteht nacli R. A n sc h u tz  (L iebig s  Ann.
3 4 6 . 294 [1906]) die II. yollig entspreehende Verb. III., u. zwar sollen sich
folgende Rkk. abspielen:

C6H 4(COJI)(OH) ■■ + pclt-y  POCl3 +  HC1 +  C6H4(COCl)(OH) 
C0H,(COC1)(OPOC1„) +  HC1.

Setzt man PC13 fiir PC15 ein, so tritt an die Stelle von POCl3 das noch nicht sicher 
bekannte POCI. W are diese Erklarung riclitig, so rniiBte man III. auch aus dem 
jetzt zugiinglichen Salicoylchlorid mit POCl3 gewinnen konnen. Yf. zeigt jedoch,
daB diese beiden Komponenten auch bei liingerem Koclien nicht miteinander
reagieren. POCl3 wird zuriickgewonnen, u. das nur bis 60° bestiindige Salicoyl
chlorid gcht in ein Gemenge von D i-, Tetra- u. Polysalicylid uber. Man mu£! 
daher annehmen, wie es R. A n sc h u tz  (L iebig s  Ann. 3 4 6 . 368 [1906]) fiir die 
PCl3-Rk. bereits getan hat, daB zuerst das phenol. OH angegriffen wird unter B. 
der Zwischenstufen IY. (fUr PC13) u. V. (fiir PC16). (Tatsachlicli reagiert PC1S bei 
Zimmertemp. wolil mit Phenol, aber nicht mit Benzoesiiure.) Dann erfolgt, ent- 
sprechend der Ycrwandtscliaft des P  zum O u. des Cl zum H , Umgruppierung zu
II. u. HI. unter Abspaltung von HC1. A is wahrscheinliclistes Zwischcnprod. kiime 
x. B. fiir die PCl3-Rk. VI. in Betraeht, weil diese Auffassung auch auf m- u. p-Oxy- 
benzoesiiure iibertragbar ist.

I- C0H 4< g ^ > P C l  II. C e H .c g O g 1 III. C6H < § O C ^

tv PT .T /C O O H  v  PT1</C O O H  vtIV. C0H4< Op C,2 \ .  <-,GIl.1< 0 p c l  ̂ VI. ( '»H4\ o p < OH
Cl

Die PCl5-Rk. yerliiuft nach R. A n sc h u tz  u. Mooise (L ie b ig s  Ann. 2 3 9 . 333 
[1887]) bei m- u. p-Oxybenzoesaure w ie bei Salicylsaure. D agegen werden mit PCLj, 
wie Vf. zeigt, nur gelbbraune, firnisahnliche, undefinierbare Prodd. erhalten. Es 
liegt daher die Annalmie nahe, daB die Existcnzfiihigkeit von II. auf einem Valenz- 
ausgleich zwischen dcm O der CO-Gruppe u. P  beruht, um so mehr, ais Verbb. 
mit der freistehenden Gruppe —P : O bisher nicht bekannt geworden sind. Vf. 
hat daraufhin versucht, das Phosphitobcnzol (Metaphosphorigsaurephenylester), 
CeH --0 -P  : O, darzustelleu. Phenoxylphosphordiclilorid konnte sowohl mit wasser- 
freier Oxalsiiure ais mit Benzoesiiure die gesuchte Verb. liefern:

1. C0II,OPC12 +  (C02H), =  C0II5OPO - f  2HC1 +  CO„ +  CO
2. C0II8OPCl2 +  C6II5CÓ2H =  C,;Hr,OPO +  CJI.COC1 +  HC1.

D ie 2. Rk. wurde yollig  dem Ubergang yon IV. iu H. entsprechen. Beide Verss. 
yerlaufen jedoch unter weitgehender Zers., u. wenn wirklich die fragliche Verb. 
intermediar ąuftritt, so ist doch die Anschauung gcstiitzt, daB Verbb. mit dem 
Rest —P  : O wahrscheinlich nicht cxistenzfiihig sind, wenn dem P-Atom die Mog- 
lichkeit zur Betfitigung einer Nebenyalenz fehlt. (L ieiiigs Ann. 4 3 9 . 265—75. 
Bonn, Uniy.) L indenbatjm .

G ustav H eH er , Uber die Reduktionsprodukte des o-Nitromandelsaurcnitrils. 
Gegcniiber R e i s s e r t  u . H e s s e r t  (S. 964) glaubt Vf. an seiner friiheren Auffassung 
von der Natur des bei der R ed. des o-Nitromandelsaurcnitrils erhaltenen Salzes 
festhalten zu miissen. Er sttitzt sich auf folgenden Vers.: Das Salz wurde in 
absol. A. mit HC1 gesiitt. u. 11/2 Stdn. au f 50° erwarmt. Ais Rk.-Prodd. wurden
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Anthroxansaweathylester, Anthroxansav.ream.id u. Isatin  isoliert. Vf. sieht darin 
einen Beweis fiir die Gruppen CN u. N(OH)2. Es sei allenfalls m oglieh, daB die 
eine Komponentę NH(OH)-CuH 4-CH(OH)-CONH2, die andere N(OH)2 -CaH4- 
CH(OH) • CN sei. (Ber. Dtscli. Chem. Ges. 57. 1501— 2. Leipzig, Univ.) Lindichraum.

D av id  I . H itc h c o c k , D ie Losliehkeit von Tyrosin in Siiuren und Alkali. Vf. 
bestimmt die Losliehkeit yon Tyrosin (durch Kochen mit HC1 aus handelsiiblichem  
Caseiń bereitet) bei 25° in W ., HC1- u. NaOH-Lsgg. in einem Konzentrationsinter- 
vall yon 0,001 bis 0,05 m. Ferner wurde die [II'] ges&tt. wss.. Tyrosinlsg. mittels 
einer Wasscrstoffelektrodc gemessen. D ie gel. Tyrosintnenge wurde aus dem N2- 
Gehalt nach der Kjeldahlmethode bestimmt. Es zeigte sich, daB die Losliehkeit 
in reinem W . gering war, u. daB sie durch Zusatz sowohl yon H' ais auch yon 
OH' zuerst langsam, bei groBerer Ionenkonz. sehr sclmell ansteigt. Fiir pH =
5,1 — 5,5 ist die Konz. des Tyrosins (Mol./Liter X  10s) c — 2,02; fiir p a =  1,450, 
<■ =  16,5; Ph =  9,953, c = 3 5 ,8 .  Aus diesen Messungen berechnen sich die bas. 
u. die beiden sauren Dissoziationskonstanten des amphoteren Tyrosins kb =  1,57 -
10 12, kai —  7,8-10 10, ka.. —  8 ,5 -1 0 -” . Der isoelektr. Punkt liegt zwischen  
pH == 5 6. (Journ. Gen. Physiol. 6. 747— 57. Iloekfeller Inst.) B ec k er .

F r itz  Straus und H ans G rindel, U ber die Bildung von Alkoholen und Kohlen- 
wasserstoffen bei der katalytischen Hydrierung von nromaiischen und fettaromatischen 
Carbmylve>-bindungen. Bei Verss., Benzylacetophenon durch milde Hydrierung yon  
Benzalacetophenon darzustellen, machte die Red. bei der Aufnahme yon 2H  nielit 
Halt, sondern ging bis zum gesiitt. KW -stoff weiter. D ie daraufhin unternommenen 
Verss. mit einer Anzahl nahestehender CO-Verbb. ergaben, daB die Beobachtung 
nicht yereinzelt dasteht. Es wurde unter besonders milden Bedingungen gearbeitet: 
bei Zimmertemp., oline Uberdruck, mit dem ais ungiinstig fiir Hydrierungen be- 
kannten Aceton ais Losungsm. u. mit wenig Pd ais Katalysator (meist '/ioo vom  
Gewicht der zu reduzierenden Substanz in Form wss. l,5% ig. PdCló-Lsg.). A uf 
ein Schutzkolloid wurde yerziehtet, da es das Ergebnis kaum beeinfluBte, ohnedies 
zuniichst kolloidale Lsgg. entstanden, die aber mit u. ohne Schutzkolloid nach einer 
gewissen Zeit (stets nach Sattigung der Athylenbindungen) ausfloekten. — Obwohl 
meist ungesiitt CO-Verbb. untersucht wurden, bezieht sich der Begriff der Reduzier- 
barkeit nur auf die O-haltige Gruppe, d. li. bei ungesiitt. Verbb. nach Absiittigung 
der Liickenbindungen. In djesem Sinne liat sich ergeben, daB Ketone oder Alkohole 
nur dann reduziert werden, wenn die Gruppe CO bezw. C(OH) unmittelbar mit 
einem aromat. K em  yerbunden ist. Besonders iiberzeugend wirkt die Gegeniiber- 
stellung von CaII5 • CO • C II: CH • CH3 u. C,.H, • CO • CH : CH • CH : CH • C JL  einerseits, 
C6H 6.C H :C II-C O -C H 3 u . C0H6• CH : CH• CO• CH : CH■ CeII5 andererseits, Verbb., 
die sich nur durch die Anordnung der Gruppen unterscheiden. — Die Unters. 
wurde aucli auf Ketone beider Arten mit p-stiindigem OCH3 ausgedehnt. Der 
EinfluB dieses Substituenten setzt an den gesiitt. Carbinolen ein , indem wie in be- 
kannten Fallen die Haftfestigkeit des OH bedeutend lierabgesetzt ist. D ie Carbinol- 
stufe liebt sich daher bei der Hydrierung nicht mehr ab, da schon B. des KW -stoffs 
erfolgt, beyor der Angriff des CO beendet ist. Vom Dimethoxybcnzophe?wn aus 
konnte uberhaupt kein Hydrol gefaBt werden, u. der Vers. zeigte denn auch, daB 
dieses fast ebenso sclmell hydriert wird wie das Keton.

B e n z a la c e t o p h e n o n .  Verbesserte Darst.: Mol. Mengen Acetophenon u. 
Benzaldehyd werden in wenig Eg. unter Kiihlung mit HC1 gesiitt. u. das HC1- 
Additionsprod. (gelbliche Bliittchen, Zers. bei 120°) im Vakuum auf 150° erhitzt. — 
D ie einzelnen Hydrierungsstufen heben sich durch Abnahme der Absorptions- 
geschwindigkeit deutlich ab. — 1H 2: Benzylaeetophenon. — 2 II2: a,y-D iphenyl- 
n-propylalkohol, CeH5 ■ CH(OH) ■ CH2 • CH2 • C6H5. (Gute Darst.-Methode.) Kp .18 195°. 
Farbung mit konz. H2S 0 4 eitronengelb. Phemylurethar, C22H210 2N ; Nadeln aus
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P A e., F. 83—84°. — 3H 2: 1,3-Diphenylpropan neben etwas Carbinol. Aufnahme 
des 3. Mol. H  sehr yerlangsamt. Es erfolgt zweifellos direkter Ersatz von OH 
durch H , nicht Hydrierung nach yorheriger H20-Abspaltung (CLEMMENSEN). — 
p ,p -D im e th  o x y b e n z a la c e t o p h e n o n .  1 II_,: p,p-Dimethoicybenzi/lacetophenon, 
C17IIls0 3. Zur Darst. liiBt raan besser etwas mchr ais 1 IŁ, aufnehmen. Siiulen 
aus CII3O II, F. 42—43°. H2S 0 4-Lsg. hellgclblich. Oxim, C17H 190 3N ; Bliittchen 
aus A., F. 116—118,5°. Semicarbason, C18H 2lO;,N.,; Nadcln aus CII3OH, F. 148 bis 
149°; gibt bei der Spaltung mit Oxalsiiure das reinc Keton. — 3H 2: p,p-Dimethoxy-
1,3-diplienylpropan, C17II20O2. Bliittchen aus CH3OII, F. 45—46°. — 2H 2: Gemisch 
von gesatt. K eton, Carbinol u. Propan. Der p,p-Dim ethoxy-a,y-diphcnyl-n-propyl- 
alkohol, C17H 20O;!, bildet N adelchen, F. 66—67°; II2S 0 4-Lsg. rotyiolett. — A c e to -  
p h e n o n  u. B e n z o p h e n o n  geben mit 1 H, Phcnyhnethykarbinol u. Benzhydrol, 
mit 2H j Athylbenzol u. Diphenyhnethayi. D ie Hydrierung yerliiuft ziemlich triige, 
besonders beim Acetophenon. — p - A c e t y la n is o l .  2H„: p-Athylanisol. — 1EL: 
Gemisch von K eton , Athylanisol u. p-Methoxyphc)iylmethylearbinol, C jH ,,0 ,; 01. 
Kp.23 142—143°. — p ,p -D im e th o x y b e n z o p h e n o n . 2H 3: Di-p-anisylmełhan,
Ci6H 1sOo. Bliittchen aus CHaOH, F. 51—52°. — 1II2: Gemisch yon Keton u. Di- 
anisylmethan. — B e n z a ld e h y d . 2H 2: Toluol. — 1H2: Gemisch von Aldehyd, 
Benzylalkoliol u. Toluol. Es ist uberraschend u. den Łiteraturangaben wider- 
sprechend, daB der Alkohol schon zu Toluol reduziert wird, wahrend noeh Aldehyd  

•yorhanden ist. Der Alkohol wird nach Vcrss. in der Tat so sclmell reduziert wie 
der Aldehyd, was wohl seinem prim. Charakter zuzusclireiben ist. Sein Plienyl- 
urełhan, C14H 130 2N, bildet Nadeln aus PAe., F. 75,5—76°.

A t h y l id e n a c e t o p h e n o n .  2II2: n-Propylplienylcarbinol, C0HS-CH(OH)-CIL• 
CHj-CH3. Kp .10 114— 115°. Erstarrt in C 02 +  A. zu N adeln, F. 14',5°. — 3H._,: 
n-Butylbenzol, C^IIh- Angenehm riechendes 01, Kp. 181— 182°. — C in n a m y -
I i d en  a c e to p h e n o n . 4H S: l,o-Diphenylpeiitan, Ci7II20. Kp .20 185°. — Diese 
beiden ICetone schlieBen sieli in ihrem Verli. dem Benzidacetophenon an, doeh 
wurde auf die Isolierung der anderen Zwischenstufen yerzichtet. — D ie folgenden 
4 ungesatt. ICetone, die zu den „nicht rcduzicrbaren“ gehóren, yerbrauclien konstant 
mehr H, ais zur Absiittigung der Luckenbinduugen notig ist, indem sich auBer den 
gesiitt. Ketonen mehr oder weniger gesatt. Carbinole bilden, die von den methoxy- 
lierten Ketonen aus sogar rein isolierbar sind. D a die. gesatt. Kctone selbst keinen
II aufnehmen, so ist anzunehmen, daB sie w ie gewohnlich durch 1,4-Addition, die 
Carbinole aber durch 1,2-Addition an das CO u. Red. der Liickenbindung entstehen:

^  [R-CH2 ■ C II: C(OII)■ R J — >- R • CH„ • C H ,• CO• R,
R C H - C H - ( 0 - R  *  / u  - 1

' ' 1 *  [R • CH : CIi • 011(01 () • R,j — >- R • CII2 • CH2 • CII(OII) • R,
B e n z a la c e to n . Verbrauclit ca. 1,2 I l2. Ilauptprod.: Benzylaceton. Plienyl- 

bułanol, C0II5 • CH, • CH2 • CH(ÓH) • CH3, wurde nachgewiesen; Kp. ca. 240°. — 
p - A n is a la c c t o n .  Verbraucht ca. 1,5IL. 1. Prod.: p-Anisylaceton. 2. Prod.:
p-M dhoxyphenylbutanol, Cn II10O2. Kp .22 155—156°. — D ib e n z a la c e t o n .  Ver- 
braucht ca. 2,4II2. Hauptprod.: Dibcnzylacetoii. 1 ,5-Diphenylpcntanol-(3) , C0H3- 
CII2■ CII, • CH(OI-I) ■ CII2 • CII, • C0I1S, wurde mit ziemlicher Sicherheit nachgewiesen.
— p ,p -D ia n is a la c e t o n .  Yerbraucht ca. 2,711,. 1. Prod.: pjp-Dianisylaceton.
2. Prod.: p,p-Dime.thoxy-l,5-diphenylpentanol-(3), Clr,II240.,. Nadeln aus CH301I. 
F. 80—81,5°.

Z im ta ld e h y d . Verbraucht bei erschopfender Hydrierung ca. 2,1H S. Die 
Rk.-Prodd. sind Hydrozimtalkohol (ca. 70°/0) u. n-Propylbenzol (ca. 12°/0). Mit nur 
1 H„ erhalt man dieselben Prodd. neben unyerandertem Zimtaldehyd. H ydrozim t- 
aldehyd ist in beiden Fiillen niclit nachweisbar. D a weder Ilydrozimtaldeliyd noeh 
Hydrozimtalkohol fiir sich H aufnehmen, so muB der Zhntalkoliol die Rolle des
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Zwischenprod. spielcn, u. derV ers. ergab deun auch, dafi er noch schneller hydricrt 
wird w ie Zimtaldehyd u. die gleielien Endprodd. liefert. D ie Hydrierung verlauft 
also nach dem Schcma:

C.JL • CH : CH ■ CHO *  CsH 6-CH2-CH2 •CH,(OH)
— >  [ C A  • C H : CH • CIL(OH)] X [CoHo. C H . CH. CIy  — y  Cijh 5 • CH, • CIL • C li, 

Die leichte Eliminierung des OH vor Absattigung der Luckcnbindung ist wio 
beim Benzylalkohol mit dem prim. Charakter des Zimtalkoliols zu erklaren. (So 
ist yielleicht auch die B. von Cyclohesan neben Cycloliesanol aus Phenol zu ver- 
stehen.) Der Zimtaldehyd addiert H demnach ausschlieClich iu 1,2-Stellung am CO. 
Er ist den „nicht reduzierbaren11 CO-Verbb. zuzurechnen, denn die B. des KW- 
stoffs erfolgt auf einem Seitenweg. — Im Widersprucli mit diesem Befund hut 
SKITA (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 4 8 . 1691; C. 1915. H . 1101) mit Pd u. Gummi in 
wss.-alkoh. Lsg. mit Stillstand bei 1 H 2 90% Hydrozimtaldehyd u. 30% Zimtalkohol 
erhalten. Vff. fanden jedoch bei der Nacharbeitung dieser Verss. (mit Ausnahme 
des Uberdrucks), daB ohne Abstufung ca. 1,8 H„ aufgenommcn wurden; Ilydro- 
zimtalkohol bildete wieder das Hauptprod., daneben wurden ca. 20% Hydrozimt
aldehyd isoliert, wahrend Propylbenzol fehlte. Mit nur 1 H , wurden diesclben 
Prodd. neben unyerandertem Zimtaldehyd erhalten. W ahrend diese Abweichung 
nicht zu erklaren ist, hat sich doeh ergeben, daB W echsel des Losungsm. u. Yer- 
wendung von Schutzkolloid die Hydrierung insofern beeinflusscn, ais geringe 
] , 1-Addition die 1,2-Addition begleitet u. die Bk. Zimtalkohol — y  Propenylbenzol 
ausbleibt. (L ie b ig s  Ann. 4 3 9 . 276—312. Berlin, Ilandelshochsch. u. Breslau, 
Tecbn. Hochsch.) L indenbatjm .

O ssian A schan, JJber Dipren, ein neues Terpen. Reines Isopren (aus 1-Limonen) 
wurde in eine sonst mit CO., gefiillte Glasflasche eingeschin. u. ca. 10 Jalire im 
Dunkeln bei gewohnlicher Temp. gehalten. Nach Abtreiben der fliichtigen Stoffe 
blieb dann ein ungefarbter kautschukartiger Biickstand (ca. 10%), iiber den spater 
berichtct werden soli. D ie Hauptmenge des Isoprcns war unyerandert, zu ca. 5% 
fand sich ein eigcntumlich riechender KW-stoff, Kp .709 171— 174°, K p .7 50—53° von 
Zus. eines Terpens. Mehrfache Fraktionierung iiber N a, wobei jedesmal etwas 
dieklicher Riickstand blieb, gab hauptsachlich 3 Fraktionen von Kpp. 171— 172°, 
173— 173,5° u. 175,5— 178°, D .D. 0,S535, 0,8552 u. 0,8603. A lle lieferten, die dritte 
mit etwas sparlielierer Ausbeute, dasselbe Dihydrochlorid, Ci0H ,8C12, Nadeln (aus 
h. 60%ig. A.), F. 51,5— 52°, kraftig nach Waeholderbcerol riechend, das nach seinem  
ganzen Yerh. yon keinem bekannten monocycl. Terpen abzuleiten ist. Unter der 
Annahme, daB das neue Prod. aus 2 Moll. Isopren uuter klcinsten Strukturande- 
rungen entsteht, labiler ais das bei hoherer Temp. entstehende Dipenten (II.) ist u.

c h 3 c h 3 c i i 3

Ó CII Ć
H C j ^ C H ,  _  H O A hB, I L C K H gH

H ,d l > C I I ,  y  H ( J l . ' c i l ,  I I . ,d ^ > 'c H ,
CH CH

J
h 2c ^ ^ 0 h 3 H2C ^ '''C I L  u ( f . Cll

N eigung zum Ubergang in dieses hat, diirfte jenem die Konst. I. beizulegen sein. 
Es wird ihm der Name Dipren  beigelegt. (Liebig s  Ann. 4 3 9 . 221— 32. Ilelsingfors, 
Uniy.)  ̂ Sp ie g e l .

K azim ierz  S ła w iń sk i, Uber die Konstilution der bicyclischen Terpene. (Ygl. 
S. 327.) D ie beiden Hypothesen yon D u p o n t (Buli. Soc. Chim. de France 31. 897; 
C. 1923 . I. 424— 25) bieten keine gemigende Erklarung fur die abnormen Ersehei-

CH
i

C
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nungcn in der Gruppe der bicycl. Terpene. (Roczniki Chemji 3. 378—83. 1923. 
Wilna, Organ. Chem. Inst.) PlNCAS.

H . W ales , Nachweis der Konstitution von Guineagriin B . Spektrograph.-analyt. 
Unterss. des Yfs. zeigen , daB Guineagriin B  das Moncmatriumsalz der D idthyldi- 
benzyldiamidotńphetuglcarbinoldisulfonsaure (IV) ist; das DinatriumsaLz (I) ist farblos, 
die freie Saure (III) ist braun; die Umlagerung yon I I  in die chinoide Form (III)

—N(CJIj) • CH, • CcIIt • S 0 3Na (p)
0 6H 4-p-N(C2H5) • GIL • C0H 4SO3H  

HO—C ~ C eH 5 I I

'C eH 4 -p-N(CJI3) • CH, • C6H tS 0 3H
-N(C2H j  • CII, • C6H 4 • S 0 2Na (p)

- ł
i OH i

- Ń ( C 2H 5)CH2 -C0H 4SO3 , —N(C2Ht>) • CH,. - C0H4SOsiH \

c ^ c 0h 5 i y  -<-Na0H-  c * - c 6h 5 i i i

^ C 6H tN(C,,H5)CH2 • C6H lS 0 3N a (p) ^C tlH,-p-N(C.,IL) • CH, t.C8H4S 0 3H
■wird dureb Hitze bescbleunigt. Zur Titration des wirklichen Gclialts an IY  mittels 
TiCl3 werden 0,5 g gel. in 250 ccra dest., yorber ausgekochtem u. in C 02-Atmosphiire 
erkaltetem W ., die Titration wird bei 60—70° ausgefuhrt, naehdem der Lsg. 30 g  
saures Na-Tartrat zugefiigt worden sind. (Journ. Americ. Chem. Soc. 4 6 . 2124—28. 
Washington, U . S. Dep. o f Agricult.) H a b e r l a n d .

F. Ish iw a ra , Beitrage zur Kenntnis der Indenreilic. Es wird der Vers. einer 
Darst. yon 1,2-IAketohydrinden ausgehend yon Indendibromid iiber teihveise bisher 
unbekannte Zwisclienyerbb. beschrieben. Indendibromid wird durch Kochen mit 
l0% ig. A. in Indenoxybromid ubergefiihrt. Vf. bat łetztere Yerb. auch erhalten 
durch 6 -std. Kochen Yon Indendibromid, Aceton, W . u. M gC03. Mit PAe. waschen 
u. aus Yiel W . umkrystallisieren; Blśittehen vom F. 128°. — 2-Brom -l-hydrindon. 
CeH,OBr, wurde durch Oxydation yon Indenoxybromid mit Na,Cr20 ; u. ILSO., 
erhalten. D ie Mischung wird erst bei Zimmertemp., dann bei allmahlich gesteiger- 
tem Erhitzen (50—70°) 7 Stdn. stark turbiniert. Aus dcm A.-Auszug wurde ein 
im Exsiccator erstarrendes 01 gewonnen; aus PA. gelbe Bliittchen Yom F. 38,5°; 
im gewohnl. Vakuum nicht destillierbar (explosionsartige Zers.). — Acetat des 
2-O xy-l -hydrindons, C „H I0O3, Darst. durch 5-std. Kochen yon Bromhydrindon in 
Eg. (14 Mol.) mit geschmolzenem Na-Acetat. Eiskalt ausiithern, dann Vakuumdest., 
K p .17 165°; im Hochvakuum K.0il 128°, Kp.0„ 130°, K p .0j5 132°, Kp .0i75 134°, Kp., 
137°. Krystallisation nicht moglich; Eeinigung durch wiederholte Dest. D ie Yerb. 
ist wenig bestiindig u. reduziert sofort Fehlingsche Lsg. — 2-Oxy-l-hydrindon, 
C9H80 2, Verseifung des Aeetats (gel. in CH3-OH) im H-Strom mit K2C 03 u. CH30H . 
Durch Dest. im Hochyakuum erhiilt man ein farbloses Ol vom Kp .0i05 95°, Kp .0>1 
102°, Kp-o.5 110°, Kp.j 128—133". A uf Eis erstarrt das Destillat, F. 40—40,5°, 11. 
in W . u. nicht sehr bestiindig. — Phenylurethan, C10H 13N 0 3, Nadeln aus PA. 
F. 133—134°. — lJ3-Diketohydrinden, C9H 90 2, wurde yom Vf. nur ein einziges Mai 
durch Oxydation der W. wss. Lsg. mit Chromsaure in gelben Bliittchen yom F. 95° 
gefaBt, alle anderen Yerss. fubrten zu Homophthalsaure. — Osazon des l^i-Dikcto- 
hydrindens, C21H 20N 4, aus Bzl. hellgelbe Krystalle, F. (Zers.) 222—223: (G a b r ie l:  
228—229°; P e r k in :  230—235°!). (Journ. f. prakt. Ch. 1 0 8 . 194—99. Berlin, Chem. 
In st d. Handelsliochschule.) H o r s t .

K . F r ie s  und H . E n g e l, Zur Kenntnis des Beakti<msverlaufes bei Substiluiions- 
uorgangen. Bei Einw. von Br auf D er iw . yon 2-Naphthol mit besetzter 1-Stellung
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. c-ntstehen vor den bislier aussclilieBlich festgestellten 6 -Bromverbb. Verbb., die sieli 
vom Naphthalmdilii/drid-1,2 ableiten. Man kann sie neben wenig yon den ersten 
in Form harzartiger, in Alkali unl. Prodd. gew innen, wenn man die Bromierungs- 
mischungen nicht, wie iiblicli, einige Zeit stehen liiBt, sondern alsbald in W . gieBt 
(das Br wird augenblicklicli aufgenommen), einlieitlicli u. gut krystallisierend, wenn 
dafiir gesorgt wird, den wahrend der Zugabe des Br entstehenden HBr zu binden, 
z. B. durch Zugabe von Na-Acetat. Aus Brom-l-naphthol-2 entsteht dann Dibrońi-
1,1 -oxo-2-naphthalindihydńd-l Ji (I.), aus Methyl- u. Ałhyl-l-naphtliol-2 die entsprechen- 
den Alkyl-l-brom -l-oxo-2-naphthalindihydride-l^  (II.). D ie Stellung des Br in 1 
folgfc daraus, daB die II., entsprechende Methylyerb. mit Ag-Acetat: leicht in die 
Acetyluerb. des Hethyl-l-oxy-l-oxo-2-naphthalindihydrids-l,3  (III.) (ygl. F r ie s  u. 
HtłBNEB, Ber. Dtsch. Chem. Ges. 39. 447; C. 1906. I. 845) ubergelit. Die Verbb.
I. u. II. sind gelbe Verbb., durch Red. leiclit in die N aphtholderiw ., aus denen 
sie  entstanden, yerwandelbar. Sie sind unbestiindig, beginnen nacli wenigen Tagen 
sich zu yerfarben, worauf raseh weitere Zers. eiutritt u. eine naeli Naphthol 
riechende, schwarze, pechartige M. hinterbleibt. In direktem Sonnenlicht erfolgt 
diese Zers. in wenig Stdn. Erhitzt man die Bromide an einer Stelle etwas iiber 
den F ., so erfolgt dort Violettfiirbung, kurz danacli explosionsartige Zers. der 
ganzen M. unter massenhafter Entw. yon HBr. Unter dem EinfluB yon HC1 oder 
HBr in Eg. yerwandeln sie sich leicht u. yollstiindig in Deriyy. des Typus IV. 
(li =  Br, CH:, oder CSH5), um so rascher, je groBer die Konz. an Halogenwasser- 
stoff ist. DaB dieser nicht zunachst in 5,6 Stellung angelagert w ird, w ie man an- 
nelimen konnte, ist daraus zu schlieBen, daB bei Yerwendung von HC1 auch stets 
nur 6 -Br-, nicht 6-Cl-Yerbb. entstelicn. — Yff. nehmen an, daB die Prodd. I. u. II. 
bereits sekundarer Natur sind, daB ihncn Additionsprodd. yon Br an die Doppel- 
bindung in 1,2-Stellung gemiiB Formel V. yorausgehen, u. daB Y. u. II. sich mit 
HBr in einem beweglichen Gleichgewicht befinden, daB der Platzwechsel des in 1 
befindlichen Halogenatoms mit dem II in 6 nicht direkt yon n . , sondern yon V. 
aus stattfindet. Damit steht in Ubereinstimmung, daB die B. yon IV. (R =  CH3) 
schneller durch Einw. yon Br auf Methylnaphthol ais von HBr auf II. unter sonat 
gleichen Bedingungen erfolgt. — Bei der Bromierung in Eg. konnen die Verbb. 
vom Typus IV. weiterhin in ihre A cetyldeńw . yerwandelt werden. Vom JBrom-6- 
methyl-l-naphłhol-2 entsteht dabei nur eine Doppelverb. m it der Acetylverb., Cn II9- 
B r0 3-C13H uB r0 2, prismat. Krystalle (aus Bzu.), F. 119°, durch Beimischung einer 
der Komponenten stark erniedrigt, 11. in A., zl. in Bzl. u. Eg., inśiBig 1. in Bzn. D ie  
cntsprechcnde Ałhylverb. gelit dureli konz. Lsg. von HBr in Eg. bei gewohnliclier 
Temp. in die Acetylyerb. iiber, das Athyl-1 -naphthol-2 auch ziemlich leicht, das 
Methyl-l-naphthol-2 schwerer, Naphthol-2 auch ziemlich langsam. Bei Ersatz des 
HBr durch HC1 erfolgen diese Umwandlungen niclit.

V e r s u c h e . Dibrom-l,l-oxo-2-naphthalindihydrid, C10H0OBr2 (I.), Bliittchen (aus 
Bzn.), F. 70°, 11. in Bzl., A.. Chlf., etwas weniger 1. in A. u. Eg., maBig 1. in Bzn. 

VI. 2. 147
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—  Tribroni-l,l,6-oxo-2-tiapMhalindihydrid-l?}, C10H5OBr3, aus Dibrom-1,6-naphthol-2r 
prismat. Krystalle (aus Bzu.), F. 115°, Loslichkeit w ie beim vorigen. Gegen H B r  
in Eg. bei gewohnlicher Temp. bestiindig. — Metliyl-l-brom-l-oxo-2-naphthalin- 
dihydrid-lJ2 , Cn H9OBr (II., R  =  CHS), prismat. Krystalle, F . 80°, Loslichkeit wie- 
oben, 1. in konz. I12S 0 4 mit tiefgriiner, dann unter Entw. von HBr rotbrauner 
Farbę. — M etliyl-l-dibrom-l,6-oxonaphthalinhydrid, Cu H4OBr2, aus Brom-6-metliyl- 
l-naphthol-1,2, prismat. Krystalle (aus Bzn.), Loslichkeit u. chem. Verh. ahnlich wie- 
bei H., aber wesentlich bestandiger, gegen HBr in Eg. bei gewohnlicher Temp. b e
standig. — Aceto-l-naplithol-2 wird nach F r ie s  u. F r e l l s t e d t  (Ber. Dtsch. Chem. 
Ges. 54 . 711; C. 1921. I. 947) bereitet, dabei die Ausbeute durch Losen des gutr 
ausgewaschenen Umlagerungsprod. yon ^3-Naphthylacetat in h. verd. NaOH u . 
Fiillung des gelben Na-Salzes aus der mit Tierkolile behandelten Lsg. mit starker 
elektrolyt. NaOH wesentlich erhoht. -— Athyl-1 -naphthol-2, CI2H 120 , aus dem yorigen> 
durch Red. nach GLEMMENSEN; Prod. geht mit W .-Dampf langsam uber. Nadeln  
(aus Bzn.), F. 105°, 11. in Eg., Bzl., A. u. Chlf., miiBig 1. in Bzn., zwl. in W ., 11. in 
verd. NaOH, kaum 1. in Sodalsg., an Luft bald schmutziggrau, dann B. von 01- 
tropfchen. Acetylverb. , Nadeln (aus A.), F. 53°. — Athyl-l-brom-6-naplithol-2, 
Ci2H a OBr, Nadeln (aus Bzn.), F. 109°, Loslichkeit ahnlich w ie beim yorigen. 
Acełylrerb., C14H I30 2Br, Bliittchen (aus Bzn.), F. 138°. — Athyl-l-brom-l-oxo-2-napli- 
ihalindihydrid-1^2, CI2H u OBr (II., R  =  G>II5), prismat. Krystalle, F. 71°, Loslich
keit u. Verli. w ie bei der CH3-Y erb.— Atliyl-l-dibrom -l,6-oxo-2-na]ihthalindihydrid-l^r 
CI2H 10OBr2, Prismen, F. 103°. — Athyl-l-brom-6-naphthocliinitrol-l^3, C,2H 10O3N Br  
(VI.), aus Athyl-l-brom-G-naphthol-2 in A. mit N aN 02 u. E g ., weiBe Nadeln (aus- 
Bzl. -f" Bzn.), F. 112°, unl. in NaOH, bei Erhitzen fiir sich oder in Lsg. zers. unter 
Abgabe von Stickoxyden. (Lie b ig s  Ann. 4 3 9 . 232—45. Braunsehweig, T eehn. 
Ilochsch.) Sp ie g e l .

W a lla ce  R . B rodę und R o g er  A dam s, Oplisch-aktive Farbstoffe. H. Ad- 
sorption, Absorptionsspektrcn und Rotation. (I. v g l .  I n g e u s o l l  u . Adam s, Joitm. 
Americ. Chem. Soc. 4 4 . 2930: C. 1923 . III. 490.) Es wurde das Verh. der enantio- 
morphen Formen der ft-Naphtholderiw. von diazotierter d-, l- u. d,l-Phenyl-p-amino- 
benzoylaminoessigsaure, I I 0 2C • CH • (C,;H5)NHCOCcH4N  : N -C I0II0OII, in bezug a u f  
Adsorption, Absorptionsspektren u. Rotation der Lsgg. untersucht. A is Adsorptions- 
mittel wurden fiir die gleich starken wss. Lsgg. der Farbstoffe -j- molekularen. 
Mengen Alkali angewandt Ton (Tennessee bali elay), Tierkohle u. Tierkohle Si O.,. 
D ie  beiden erstgenanuten Mittel waren die geeignetsten. Es ergab sich, daB die- 
d- u. 1-Farbstoffe in gleieheu Mengen, die d,l-Verb. reiehlicher adsorbiert wurde- 
(fiir Tierkohle z. B. 41,96°/0 fur d-, 41,93% fi>r 46,25% fur d,l-Verb.). D ie akt. 
Formen scheinen mit W . mehr eclite Lsgg. zu bilden, ais die d,l-Form, die griiBten- 
teils kolloidal gel. ist. D ie Lsgg. aller drei Farbstoffe geben dieselben Absorptions
spektren; im sichtbarcn Licht war eine Bandę bei einer Freąuenz von 625, im 
Ultrayioletten Banden bei Freąuenzen von 788, 956 u. 1108. Ein geringfiigiger 
Unterschied der Kurye der d- u. 1-Verb. kommt prakt. nicht in Betracht. Das 
Beersche Gesetz hat fiir die Farbstofflsgg. G ultigkeit Anderung des pn-W ertes 
der Lsgg. andert nicht die Lage der Banden, sondern nur dereń Intensitat. D ie  
Rotation der Lsgg. ist normal. (Journ. Americ. Chem. Soc. 4 6 . 2032—43. Urbana 
[111.], Univ.) IIa b er la ^ d .

H . F isc h e r  und M. H e y se , Uber Tripyrrylmethane. (2. Mitteilung.) (1. y g l. 
F isc h e r  u . A m m an n , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 56. 2319; C. 1 9 2 4 . I. 184.) Urn die 
Kondensationsfaliigkeit trisubstituierter Pyrrole zu priifen, wurde zunachst (a-Athoxy- 
-methylfurfurol mit 2 Mol. 2,4-Dimefhyl:3-acetylpyrrol bezw. -3-carbathoxypyrrol yer- 
schmolzen, wodurcli die Furyldipyrrylmethane I  bezw. I I  erhalten wurden. Analog- 
wurden durch Kondensation yon U- u. f i • Pyrrolaldehyden mit trisubstituierten.
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Pyrrolen Tripym jlmetliane vom Typus I I I  erhalten. DaB diese D er iw . tatsachlich 
der angegebenen Formel entspreehcn, geht auBer aus der MoL-Gew.-Best. vor allcn 
Dingen aus ihren Spaltprodd. liervor. Bei der Hydrolyse mit Siiuren erfolgt. bei
I I I  z. B. Spaltung iu Bis-(2,4-dimethyl-3-carbdthoxy)-pyrrylmethen u. 2,4-Dimetliyl-3- 
carbdtlioxypyyrol\ wahrscheinlicli erfolgt die B. des Methens, indem sieh żunacbśt 
1Y bildet, das in Ggw. der Mineralsiiurc sofort aus der NH- u. OH-Gruppe H 20  
unter Ubergang in das Metlien abspaltet. D ie Annalime, daB eventuell bei der 
Hydrolyse der aaigewandte Aldehyd ais Hydrat regenerierf werden u. mit 1 Mol. 
Dimethylcarbiithoxypyrrol unter B. des Dipyrrylmethens reagieren kounte, ist nicht 
w ahrscheinlich, da bei der Spaltung der Tripyrrylmethane mit Aldehydreagenzien 
keine Bk. der Spaltprodd. eintrat. B ei den aus fi-Pyrrolaldehyden gebildeten a. Tri- 
pijrrylniethanai (Typus Y) erfolgt die Spaltung stets so, daB das Metlien aus deu in 
«-Bindung yerknupften Pyrrolen u. das in /?-Steliung nicht substitiuerte trisubsti- 
tuierte Pyrrol gebildet wird; eine Spaltung, w ic sie in Y  durch die gestriclielte 
Linie angedeutet ist, tritt nielit ein. Das Verh. der Verbb. vom Typus Y ist eiu 
weiterer Beweis fiir die schon friiher (vgl. F is c h e r  u . Z erw eck , Ber. Dtsch. Cliem. 
Ges. 56. 519; C. 1923. I. 840) festgestellte Tatsache, daB die Bindung zwischen C 
u. Pyrrolkcrn in ^j-Stcllung loekerer ist, ais die in «-Stellung erfolgte. — D ie Kon- 
densation von TnMethylpyrrol-B-cildehyd mit 2,4-I>imethyl-3-acetyl- u. -3-carbathoxy- 
pyrro l fulirte zu krystallisierten Prodd., die nach ihrem Verh. beim Abbau Tri- 
pyrrylmethane sein konnteii; da die Analyse aber nicht eiudeutige Besultate gab, 
ist die Konst. dieser D er iw . noch nicht siclier. — Durch Kondeusation von 2,4-Di- 
methyl-3-carbdtlioxypyrrol-5-aldehyd mit 3-Oxy-4-carbathoxy-5-»iethylpyrrol entstand 
kein oxypyrrolhaltiges Tripyrrylmethan, sondern das Metlien Y I (ygl. F is c h e r  u. 
L o y , Ztsclir. f. pliysiol. Ch. 128. 59; C. 1923. III. 933). Der Aldehyd des yon 
B e n a r y  u. S ilb erm an n  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 46. 1363; C. 1913. I. 1976) dar- 
gestellten Oxydipyrryls VII-, der durch Kondensation mit Pyrrolen eyentuell eiu 
bilirubiniihnliches Tripyrrylmethanderiy. geben sollte, hat sich bisher noeh nicht 
kondensieren lassen. Durch Kondensation von C0H5CHO bezw. p -N 0 2-CsHł CH0  
mit VII entstanden Phcnyl- bezw. p-Nitrophe.nyldi-(2,3^-lńs-3-oxy-4,4'-carbdthoxy-oM'- 
methyl)-pyrrylmetlian.

II
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V e r s u c lie .  Tri-(2,4-dimełhyl 3-acetyJ)-ptjrryhnethan, C25H310 3N 3,1 C2H 5OH (aua- 
log I I I ) , aus 2,4-Dimethyl-3-acetyl-5-formylpyrrol -f- 2,4-Diinethy)-3-acety]pyrrol

Prismen oder 
swl. in C h lf,

durch yorsichtiges Schm. in Ggw. von KIISO.,; aus A. (worin wl.) 
Bliittchen, F. 265°; wird am Licht an der Obeiflaehe rascli rotlich 
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11. in Pyridiu; durcli sd. Eg. u. Fallen mit A. wird an Stelle des A. lji  Mol. Kry- 
stalL-Eg. aufgenommen, F. dann 187°. Durcli Spaltung mit alkoh. HCI entstelit 
salzsaurcs Bis-(2,4-dimetliyl-3-acetyl)-pyrryhnetlu:n, F. 203°; freic Base aus Clilf.-A. 
F. 211°. — {2,4-Dimethyl-3-acetyl)-pyrryldi-(2',4'-di>nethyl-3'-carbdthoxy)-pyrrylmethan, 
C2,H 330 5N 3, B. analog yorigem aus 2,4-Dimetliyl-3-earbathoxypyrrol; aus A. Nadeln 
(mit Krystall-A.), die ani Liclit rosenrot werden; F. 146°, U. in Aceton, Chlf., wl. 
in Bzl., fast unl. in A.; wird durch Fallen der alkoh. Lsg. mit W . oline Krystall-A. 
erhalten, sintern dann bei 146°, F. 219°. —- (2,5-Dimethyl-3-earbdthoxy)-di-(2',4'-di- 
methyl-3'-acetyl)-pyrrylmethan, C28H 330 4N3, aus 2,5-Dimethyl-3-carbiithoxy-4-formyl- 
pyrrol -f- 2,4-Dimethyl-3-acetylpyrrol; aus A. Nadeln, die am Liclit rosa werden; 
F. 231° (Zers.), swl. in Aceton, 1. in Chlf., 11. in Eg.; wird durch h. alkoli. HCI 
gespalten in Chlorliydrat des Bis-(2,4-dimethyl-3-aceiyl)-pyrrylmethens, aus A. F. 203°; 
freie Base, C17H 20O2N 2, aus sd. Chlf. -f- A. ziegelrote, rhomb. Bliittclien, F. 219° u. 
in 2,5-Dimethyl-3-carbathoxypyrrol, F. 117°. — 2,5-Dimethyl-3-carboxy-di-(2',4'-di- 
meJJiyl-3'-carbathoxy)-pyrryltHethan, C28H370 8N3, aus A. fadenformige Krystalle, am 
Licht rosa werdend, F. 184°, 11. in Aceton, Eg. u. Chlf. — Tri-[2,4-dimethyl-3-carb- 
dthoxy)-pyrrylmethan, C28H37O0N3 (III), aus A. am Licht rasch rot werdende Prismen, 
F. 194°, 1. in Chlf. u. A., fast unl. in A. Spaltung durch alkoh. IICl gibt Chlor- 
hydrat des Bis-(2,4-dbnethyl-3-carbathoxy)-pyrryhncthens, aus A. (worin wl.) F. 213°, 
freie Base  F. 189° u. 2,4-Dbnethyl-3-carbathoxypyrrol, F. 75°. Das salzsaure Methen 
entstelit auch aus alkoh. Lsg. yon III -f- FeCl3 in W .; Eg.-Lsg. von I I I  -f- Kj,Cr20 7 
gibt intensiye llotfiirbung. — Verb. T I. Zers. bei 244°, bei langsamein Kryatalli- 
sieren aus yiel A. orangcfarbene Bliittchen, bei sclmellem Krystallisieren aus konz. 
alkoh. Lsg. oder Chlf. gelbe Nadeln; Chlorliydrat F. 196°, aus Chlf.-PAe. Zers. 
boi 206°. — 2 ,4 -J }m eth y l-5 -carbd tlw xy-d i-(2 /,4'-dim ethyl-3'-acetyl)-pyrrylm ethan, 
C28H330 4N 8, aus 2,4-Dimethyl-5-carbatlioxy-3-formylpyrrol -j- 2,4-Dimethyl-3-acetyl- 
pyrrol; aus yerd. A. Prismen, F. 247°. — 2,4-Dimethyl-5-carbalhoxydi-(2f,4'-dimethyl- 
3'-carb(ithoxy)-pyn-ylmethan, C28H370 8N 3, aus A., danaeli aus Chlf. mit PAe. gefallt 
Ttauten u. Rhomboedcr, F. 201°; 11. in A. u. Aceton, beim Aufbewaliren oberfliichlich 
rotbraun werdend. Spaltung fiilirt zum Chlorliydrat des Bis-(2,4-dimethyl-3-carbathoxy)- 
pyrryhnetliens, aus A.-Chlf. rote Nadeln, F. 213°; freie Base aus Aceton F. 189° u.
2,4-Dimethyl-5-carbdthoxypyrrol. — (2,4-Dimethyl-3-aeetyl)-pyrryl-{3'-oxy-4'-carbathoxy- 
o'-methyl)-pyrrolenylmethen, Ci7II20O4N 2, aus Dimethylacctylpyrrol-5-aldehyd - |-  3-Oxy- 
4-carbathoxy-5-mcthylpyrrol in A. -)- wenig HCI entstelit das Chlorhydrat, hellrote 
Nadeln, Zers. bei 203°; hieraus die freie Base, aus Eg. -f- A. gelbe Nadeln, F. 253°.
— (2,4 - D imethyl - 3-acetyl)-pyrrolenyl - (3 -oxy  - 4'-carbiithoxy -o '- metli yl) -pyrrylm etlien, 
C,jH20O4N 2, B . analog yorigem aus 2,4-Dimethyl-3-aeetylpyrrol -f- Oxypyrrolaldehyd; 
aus A. gelbe, sechsseitige Blattchen; aus Eg. durch Fallen mit A . Nadeln, F. 245°; 
Chlorhydrat rote Krystalle, F. 195°. — (d-Atlioxymethylfurylbis-(2,4-dimetliyl-3-acetyl)- 
pyrrylmethan, C23IIo90 3No (I), aus li. A. durch Fallen mit W . fleischfarbige Prismen, 
F. 196,5°. — co - Athoxy»ietkylfurylbis - (2,4 - dim ethyl-3 - carbdthoxy) - pyrrylmethan, 
C23H330 4N 2 (II), aus 70%ig. A. Stabchen, erweichen bei 94°, F. 99°, Zers. bei 105°.
— Kondensation yon Trimethylpyrrol-^-aldehyd 2,4-Dimethyl-3-carbathoxypyrrol 
gab nach Umkrystallisieren der Schmelze aus A. -f- W . Prismen, F . 191°, die beim 
Spalten mit alkoh. HCI salzsaures Di-(2,4-dimetliyl-3-carbathoxy)-pyrrylmethen, F. 213° 
u. beim Durclischutteln des Filtrats mit Diazobenzolsulfosaure den fi-Azofarbstoff 
des Trimetliylpyrrols (braune Nadeln) gaben. D ie analoge Kondensation mit 2,4-Di- 
methyl-3-aeetylpyrrol gab aus A.-W . Prismen, F. 246°; Spaltung mit alkoh. HCI 
liefert Bis-(2,4-dinicthyl-3-acctyl)-pyrrylmcthen u. Triinethylpyrrol. — 2,3'-Bis-3-oxy- 
4,4'-carbdthoxy-5,5'-methylpyrrol (V II), durch Erhitzen yon 3-Oxy-4-carbatlioxy-5- 
methylpyrrol in A. -j- wenig HCI, nach Erkalten mit NH4OH alkal. gemacht; aus
A. Blattchen, F. 161°; A cetyldeńv., CI8II220 6N2, aus Eg., Aceton oder A. -j- W .
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Stiibchen, F. 169—170°, 1. in Bzl., \vl. in Lg. — Verb. durch Kuppchi
des Acetylprod. mit C6H 6N2C1; aus Eg. -f- W . braune Bliittchen, F. 176°, 11. in A. 
u. Eg. — 3,3'-Bis-3-acetoxy-o,o'-methyl-4,4'-carbatlwxy-3'-formylpyrrol, C,0H2i!O7N 2, 
aus dem Acetylderiy. in A. mittels IICN -f- HCI; aus Eg.-W ., danach aus A .-W . 
Rhomboeder, F. 206,5°, Ehrlichscbe Rk. in der Kiiltc selir selw ach  gelbgrUn, beim 
Kp. sehmutzig rotyiolett, griinlich fluorescierend; rote Farbę yerscliwindet beim 
Zugeben von viel A.; beim Verd. mit W . farblos, yiolette Fluorcscenz. LI. in 
Aceton, Chlf. u. A., 1. in Bzl., unl. in Lg. u. PAe. p-Nitrophcnylhydrazon, C2.II280 GN (, 
aus A. orangefarbene Nadelbiiseliel, F. 262° (Zers.). — Phenyldi(3,3'-bis-3-oxy-4,4'- 
<■arbdthoxij-ó,5'-metliijl)-pijrrylmethan, C39H44O10N4, aus Y II  -j- CgH5CHO in A. -f- 
K H S04; aus Aceton-W . Blattchen, F . 208° unter Verkohlung u. yorlieriger Braun- 
fiirbung; Ehrlichscbe Rk. schmutziggriin; 11. in Aceton, A., C h lf.— p-Nitrophenyldi- 
(3,3'-b is - 3 - oxy-4,4'-carbatlwxy-o,o'-mcthyl)-pyrrylmcthan , C30H 4!)O,2N s , aus Y II  -f- 
p -N 02C6II4C H 0; aus h. Bzl.-Lg.-Lsg. mit PAe. gefiillt gelbe Nadeln, F. 173°. —
з,3'-Bis-3-oxtf^&,4'-carbathoxy-5,5'-metkyl-2'-formylpyrrol, C17H2(10|,N2, aus Y II mittels
lfCN -{- HCI; aus A.-W . grunliche KrystaUffidcn, bei 185° Briumung, F . 200° (Zers.);
11. in h. Eg., Chlf., Aceton, unl. in B z l.; alkoh. Lsg. -{- FeCl3 dunkelgritne Fiirbung, 
bald in gelbbraun umschlagend; Ehrlichscbe Rk. in der Kiilte negatiy, beim Kochen 
griin, auf Zusatz von W . farblos; Nitrophoiylhydrazoii aus Eg.-W . braune Nadeln.
— 3,3'-Bis-3-oxy-4,4'-carbathoxy-5,5'-methyl-3'-chloracetylpyn-ol, ClsH2IO0N ,C l, aus 
Y II -f- Chloracetonitril -f- HCI, Zers. des Iminchlorhydrats durch N a-Acetatlsg.; 
aus A. bei rascliem Abkuhlen Nadebi, sonst Bliittchen, F. 183°. (LlEBIGs Ann. 439. 
246—64. Munclien, Teclin. Hoclisch.) H a b e r l a n d .

K . V. A u w ers und W . K oh lh aas, I. Zur Spchtrochemic lieterocyclischer stiek- 
stoffhaltiger Verbindungen. Es wurde die spektroclicm. Unters. einer grofieren Zalil 
von Pyrrolen, Pyrazolen, Indazolen u. hydrierłen Indazolen  dnrchgefuhrt, wobei die 
-EJ?-Werte ais Grundlage der Betrachtungen dienen. — P y r r o le .  Untersucht 
wurden Pyrrol, N-M etliylpyrrol, 3,4-Dimethylpyrrol, 3,5-Dimethylpyn-ol, 3,3,5-Tri- 
methylpyrrol. Beobaclitet wurde eine miifiige Depression der Stammsubstanz, die 
durch Methylierung am N  nielit yeriindert wird. Seliwache Anderung tritt erst bei 
Austausch von KemwasserstofFen gegen Metliyl ein, wobei der Ort der Substitution 
wenig yon Belang ist. — P y r a z o le .  Da die Pyrazole die Gruppe C—N(R)—N — C 
entbalten, wurde yersucbt, fiir das doppelt gebundene N-Atom, den Carbimsłick- 
sloff\ N= c , die Atomrefraktionen zu ermitteln. D ic dahingehenden Yerss. yon B rC iil 
(Ztschr. f. physik. Ch. 79. 1; C. 1912. I. 1434) u. ElSENLOHR (Ztschr. f. pliysik. 
Ch. 79. 137; C. 1912. I. 1651) erschienen crganzungsbediirftig. E s wurde daher 
eine Reihe weiterer hierber geliorender Verbb. dargestcllt u. untersucht. D ic An- 
nalime jed ocli, daB die spektrochem. Konstanten des Carbimstickstoffs in den ver- 
schiedenen Bindungsformen c —N ~ c, O-J^—C; N— annal icrnd gleieh sein wiirden, 
erwies sich ‘ ais nicht voll zutreffend. Man beseliriinkte sieli daher fiir dic Ab- 
leitung der erforderlichen Atomrefraktionen auf rein aliphat. Hydrazone. D ie Be- 
obachtungen ergaben folgende, immerbin nocli unsicliere Atomrefraktionen fiir 
N~ N ~ C ; H0 3,40; D. 3,46; H^—Ha 0,19; I iy—Ha 0,34. Dic „tlieoret.“ Mol.-Refr.
и. -Dispersionen aller Pyrazole u. Indazole sind mit Hilfe dieser Werte berechnet 
worden.

Untersucht wurden P yrazol, 3-M ethylpyrazol, 3,4-Dhncthylpyrazol, 3-Mctliyl-
4-brompyrazol, 3,4,4,5-Tetram ethylpyrazol, 1-M ctliylpyrazol, 1,3-DimełhyIpyrazol,
l-Athyl-3-m ethylpyrazol, l-Benzyl-3-m etliylpyrazol, 1,3,4-Tńm ethylpyrazol, 1,3,5-Tri- 
methylpyrazol, l-Benzyl-3,5-dim ethylpyrazol, 1,3,4,5-Tetramethylpyrazol, 1-Phenylpyr- 
azol, 1 -Phenyl-3-methylpyrasol, 1 -Phenyl-5-methylpyrazol, l-Phenyl-4-chlorpyrazol,
l-Phenyl-4-brom pyrazol, 1 -Phc»yl-3,4-dinielhylpyrazol, l-Phenyl-4,5-dimethylpyrazol, 
1 - Phenyl - 3,5 - dim ełhylpyrazol, 1 -Phenyl-3-niethyl-S-cJilorpyrazol, 1 -Phenyl-5-methyl-
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3-chlorpyrazol, 1 -Phenyl-3,4,5-trhncthylpyrazol, 1 -lJhenyl-3,5-dimethyl-4-chlorpyrazol,
l-Phenyl-3,5-dimethyl-4-bro>npyrazol. — D a r s t . 3,4-D im ithylpyrazol, C6H0N2. Aus 
Oxymethylenfithylmethylketon, CH3*CO*C(CH3) : CH-OH, in A. mit Hydrazinsulfat 
u. NaOH. Krystalle; in organ. Losungsmm. 11., F. 58°. Pikrat, goldgelbe Nadeln, 
zl. in h. W . u. Bzl., 11. in A., F . 153°. — 1,3,4-Tńmethylpyrazól, C0H 10N 2. Durcli 
Erhitzen von Benzoesaurester des Oxymetliylmathylmethylketons, F. 118—119°, mit 
Methylhydrazinsulfat u. Na-Acetat auf dcm Wasserbad oder aus dem freicn Keton 
in W .-A. mit freiem Metliylhydrazin oder durch Erliitzen im Rohr (8 Stdn., 100°) 
von 3,4-Dimethylpyrazol mit CH3J. Farbloses Ol, Kp. 1G3—165°, Kp.10_ u 61—62°. 
Pikrat, F. 147—148°. — l-Phenyl-3,4-dbnethylpyrazol. Aus dcm Benzoesiiureester 
des Oxymethyleniithylmethylketons in Eg. mit Phenylliydrazin in Eg.-A. (24 Stdn.), 
Kp.!0_ u 148°. Hellgelbes Pikrat, F. 122°. Bei der Darst. konnte ais Zwisclienprod. 
das Phenylhydrazon, C18H 180 2N2 (I) isoliert werden. Gclbc Nadelchen (aus Bzn.), 
F. 117— 118°. Farbt sich an der Luft orange u. yerwandclt sich in eine harzige 
M. •— 1 -Phenyl-d,5-diniethylpyrazol. Aus dem frcien Keton in W .-A . mit salzsaurem 
Phenylhydrazin (vgl. II). Farloses 01, Kp.u 141°. Pikrat, F. 106— 108°.— 1-Plienyl-
3,5-dimcthyl-4-chlorpyrazol, Cn H u N2Cl. Aus l-Phenyl-3,5-dimethylpyrazol in A. mit 
Sulfurylclilorid (0°). Scliwach gclbliches 01, Kp.10_ u 162—165°.

CHj-C— -C *C H 3 CH3 -C— CH-OH =  CH3-G|-------,CH •
C0H. • CO ■ O• &H N •N H -C 0H- CH3-CO +  NH 2 CH3. o ! ^ / Jn +  " 2

I  I I  X lf-C ,H , N .C 0H ,

D ie spektrochem. Unters. der PjTrazole zeigte bei den 1 - P h e n y lp y r a z o le n  
eine bemerkcnswerte W rkg. des CH3, je  nachdem es in .3 - oder 5-Stellung eintritt, 
denn im 1. Fali. erhoht es die Exaltationen betriichtlich, im 2. vermindert es sie. 
D ie Vereinigung von 3- u. 4-standigcm CH3 ruft die stiirkste W rkg. lieryor, wahrend
4- u. 5-, w ie auch 3- u. 5-stiindiges CHS sich neutralisieren. Im iibrigen scheinen 
die Substituentcn in 4-Stellung nur eine verlniltnismaBig schwache W rkg. auszuiiben. 
Der EinfluB der Halogene zeigt sich schwankend. D ie opt. Yerhaltnisse der kom- 
plizierter gebauten Yerbb. sind so vcr\vickelt, daB fiir spektrochem. Konstitutions- 
bestst. kein siclierer Boden yorlianden ist; nur die ein- u. zweifach alkylierten
1-Phcnylpyrazole wird man nach ihrem opt. Verli. yoneinander untersclieiden 
konnen. D iese Ergebnisse lassen sich jedocli niclit auf die 1 - A lk y lp y r a z o le  u. 
die am N nicht substituicrten Stammkorpcr iibertragen. So werden die Depres- 
sionen des 1-Methylpyrazols durch Eintritt von 3-stiindigem CH3 nicht vermindert, 
sondom bleiben unyerandert; 5-standiges CII3 verstiirkt die Depressionen nicht, 
sondern scliwiicht sie ab. Im iibrigen sind die 1-Alkylpyrazole in ihrem opt. Yerli. 
einander recht ahnlich, so daB an eine Verwertung der spektrochem. Konstanten 
fiir Ermittlung des Ortes von Substituentcn niclit zu dcnken ist.

T c t r a h y d r o in d a z o le  (vgl. v . A u w e r s , B d sc h m a n n  u . H e id e n r e ic h , L iebig s  
Ann. 435. 277; C. 1924. I. 2132). Zur spektrochem. Unters. gelangten D er iw . des 
Tełrahydroindazols (2-Mcthyl-, 3-Ałhyl-, 1-Athyl-, 2 -Benzyl-, 1-Benzyl-, 2-Acetyl-,
2-Phenyl-, 1-Plienyltełrahydroindazol), D er iw . des 7-Mełhyltełrahydroindazols (Stamm-, 
korper, 2-M cthyl-, 2-Atliyl-, 2-Bcnzyl-, 2-Essigsduredthylester, 2-Phenyl-, 1-Phenyl- 
7-Methylte.trahydroindazol) u. D er iw . des 5-M ethyltetrdhydroindazols (2-M ethyl-,
2-Athyl-, 1-Athyl-, 2-Benzyl-, 2-Acetyl-5-mctliyltetrahydroindazol). D ie Unters. erwies 
die Gleichartigkeit der opt. Verlialtnisse der Tctrahydroindazole mit denen der Pyr- 
azole. Auch hier zeigen die E ^ -W e r te  der N -A lkylderiw . groBe Einfćirmigkeit 
im Gegensatz zu denen der N-Phenylverbb.

I n d a z o le  (vgl. v . A u w e r s  u . DOe s b e r g , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 53. 1179; 
C. 1920. III. 345 u. v . A u w e r s  u . S c h a ic h , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 54. 17.38; 
C. 1921. ITT. 1240). Untersucht wurden: 1-Methyl-, 1-Athyl-, 1-Propyl-, 1-Isopropyl-,
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1-n-Butyl-, 1-i-Amyl-, 1-Allyl-, 1 -Athyl-5-methyl-, 1-Allylmethyl-, l-Athyl-3-m ethyl-.
2-M ethyl-, 2-Ałhyl-, 2-Propyl-, 2-Isopropyl-, 2-n-Butyl-, 2-i-Am yl-, 2-A llyl-, 2-Athyl-
5-methyl-, 2-Allylmełhyl-, 2-Ałhyl-3-niethyl-, 2.3-Diathylindazol. D ie spezif. Exalta- 
tionen sowohl der 1- w ie der 2-D eriw . weisen eine fiir derartig kompliziert ge- 
baute Korper bemerkenswerte Konstanz auf. (L iebig s  Ann. 4 3 7 . 36—63.) N it sc h e .

K. v. A uw ers, II, Uber die Konstitution der Pyrazole, Indazole und Antliranile. 
<1. vgl. YOrst. Bef.) P y r a z o le .  Fiir die Pyrazole kommen neben dem gebriiuch- 
liclien Schema (I.) nur nocli Formeln mit Dreiring (II.) in Frage. Chem. Anlialts- 
punkte fiir II. haben sich bis jetzt nicht ergeben. Zur Priifung der Frage vom 
spektrochem. Standpuukt sind die .EJS^Werte von Pyrazolen zusammengestellt 
worden, w ie sie sich bei Annalime eines Dreiringes aus den Beobachtungen er
geben wurden. Man findet dabei einen erheblichen UberscliuB an Breclmngs- 
yermogen, fiir den man den Vier- oder Dreiring oder auch beide zusammen ver-
imtwortlich machen konnte. Nuu yerlialtcn sich indes Binge wie — C------C— u.

"-CK'
C H ,------CH, opt. n. Zur experimentellen Priifung des opt. Verh. yon —X ------X —

■'"NH"'' ' "-O '''
wurden die Verbb. 3-[fj-Melhoxy}- u. 3-[{]-Athoxy]-lr2-dij)hcitylIiydrazomeilii/len (X.) 
untersucht. D a jedoch diese Verbb. wegen der zweimaligen Yerkettung yon X  
m it einem Benzolkern ganz unabhangig von dem etwaigen EinfluB des Dreiringes 
Exaltationen besitzen muBten, wurden auBerdem entspreehend gebaute Verbb. ohne 
Dreiring, niimlich m-Mełhylhydrazobenzol u. N-Methylhydrazobenzol, sowie der 
Dimethyl- u. Dićithyksłer der Hydrazoisobuttersaure, untersucht. Es ergab sieli, 
■daB der Stickstoff in Aminen u. Hydrazinen stets spektrochem. gleicliwertig zu sein 
scheint., ferner daB die zweifache Konjugation C— C—N-~~ in den Molekiilen der 
aromat. Hydrazoyerbb. reclit kriiftige Esaltationen liervorruft, dereń Holie im Ein- 
klang zu den Beobachtungen an einfach pheuylierten Hydrazinderiyy. steht, u. daB 
schlieBlich der Dreiring keinen exaltierenden EinfluB ausiibt, sondern im Gegenteil 
■dic Uberscliiisse im Brechungsvermogen yerringert. Unwahrsclieinlich nach dem

C = C
spektrochem. Yerli. von Vicrringen ist es, daB ein Yierring i i die Ursache

starker opt. Exaltationen sein konnte. Demnach spricht das spektrochem. Yerh. 
•der Pyrazole gegen das Vorhanden3ein eines Dreiringes in ihren Molekiilen. — 
Daaselbe gilt von den Tetrahydrobenzopyrazolen oder Tetrahydrobidazolen  (III.—V.),

XII

II.
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die in ihrem spcktrocliem. Verh. sich eng an die einfachen Pyrazole ansclilieBen 
u. ais 3,4- bezw. 4,5-Dialkylpyrazole aufgefąBt werden konnen. Man darf dalier 
fiir die Tetrahyroindazole Formel IV. u. V. ais bewieseu ansehen.

I n d a z o le .  A uf Grund chem. u. spektrochem. Tatsachen nahm Vf. friiher an. 
daB die Stammindazole nicht nach V II., sondern nacli VI. gebaut seien; es wurde 
jedoch betont, daB die Beweisfuhrung unsiclier sei, u. die scheinbare Neigung zur
B. eines Dreirings eine schweryerstandlichc Anomalie bilde. Symbol VIII. wurde 
bislier abgelehnt, da man in ihm eine orthochinoide Formulierung sali, fur die 
das Verli. der Indazole keinen Anhalt bot. Indes zeigten Arbeiten iiber den Bau 
des Naphthalins (v. A u w e k s  u. F r Oh l in g , L iebig s  Ann. 422 . 192; C. 1921. L  
768 u. y . A u w ek s  u. K r o l l p f e if f e r , L iebig s  Ann. 4 3 0 . 230; C. 1923. I. 1030), 
daB das spektrochem. Verh. dieser Verb. auf ein einheitliches System konjugierter 
Doppelbindungen deutet (IX.) A uf Grund dieser Arbeiten erscheint Formel V III. 
ais ein Gebilde, das dem C10H 8 bis zu einem gewissen Grade verwandt ist. An 
Hand spektrochem. Versuchsmaterials (vgl. vorst. Ref.) wurde die neue Auffassung  
der 2-Alkylindazole im Sinne von VIII. gepruft. Fur die 1-Alkylindazole ergab 
sich, daB ihr spektrochem. Verh. durehaus die allgemein fiir diese Verbb. an- 
genommene Konst. V II. bestiitigt.

HiUt man bei den 2-Alkylpyrazolen au der Dreiringformel VI. fest u. be- 
rechnet die „theoret." Mol.-Refraktionen u. -Dispersionen, so wurden die 2-Alkyl- 
indazole abnorm liohe Exaltationen besitzen. D a diese jedoch durch den liypothet. 
Dreiring nicht bedingt sein konnen, muB Formel VI. aufgegeben werden. Um so 
mehr wird Symbol VIII. den opt. Eigenscliaften der 2-Alkylindazole gereclit. D ie  
kriiftige Erholiung des Brecliungs- u. Zerstreuungsverinogens ist bei derartigen 
Verbb. mit einem System fortlaufend konjugierter Doppelbindungen selbstverstand- 
lich. Zur Behebung aller Zweifel teilt Vf. Beobaclitungen an Carbonsaureesteru 
des Indazols mit, u. zwar die Fj 2 - W erte der Atliylester der Indazol-2-carbonsaure, 
der 1-Ałhyl- u. der 2-Athylindazol-3-carbonsaure, teils unter Annahme eiues Drei- 
rings, teils unter Annahme der neuen Formel berechnet. D ie Ergebnisse zeigten, 
daB keine Art von Indazolverbb. einen Dreiring im Mol. entliiilt, sondern dic
1- u. 2-Derivv. sich nur durch die yerschiedene Lage ihrer Doppelbindung unter- 
scheiden. — Bestst. am 3-Athylindazol weisen darauf hin, daB die Stammindazole 
mit freier Imidogruppe wahrscheinlich nach VIII. gebaut sind.

A n th r a u i le .  D ie Konst. des Anthranils wurde bislier entweder nach XI. 
oder X II. dargestellt. X III. wurde aus ahnlichen Gruuden wie bei den Indazolen 
wenig beriicksichtigt. B r O h l (Ber. Dtscli. Cheni. Ges. 36. 3637) konnte durch 
Nachweis der opt. Homologie des C-Methylanthranils mit dem Anthranil die Un- 
riclitigkeit von XI. dartun. Gegen Xn. spriclit andererseits, daB Verbb. mit einem  
Ring — C------N — bis jetzt iiberhaupt nicht mit Sicherlieit bekannt sind. Um nun

die Frage zu entscheiden, ob X II. oder XIII. den Yorzug verdiene, wurden auBer 
dem Anthranil u. C-Metliylanfkranil der Anthroxansauredthylester u. C-Plienyl- 
anthranil opt. untersucht. Es wurden fiir die Formeln mit einem Dreiring  
Exaltationen vou unwahrscheinlicher Ilohe gefunden. Dagegcn stimmem die ge- 
fnndenen W erte aufs beste zu der Auffassung, daB dus Anthranil u. seiue D er iw . 
echte Benzisoxazolc sind. — Im einzelneu zcigte sich ein genauer Parallelismus 
der Erscheinungen bei den Isoxazolen u. Pyrazolen, den Indazolen u. Anthranilen, 
der notwendig zu dem SchluB fuhrt, daB die Glieder aller dieser Kiirpergruppen 
gleichartigen Bau besitzen, vor allem in iliren Molckiilcn keinen Dreiring enthalten. 
(L iebig s  Ann. 437. 63—86. Marburg, Univ.) N it sc h e .

Gaetano Charrier, U ber die Oxydation des 2-N-Phenijl-cc,fj-nap]itliotriazols m it 
alkaliseher hosting von KaUumpa-manganat. Unter Berichtigung seiner friiheren An-
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sicht (Gazz. chim. ital. 53. 829; C. 1924 . I. 2362) gibt Yf. ais Oxydationsprod. von 
2-N -Phm yl-a,8-napM liotriazol (I) mit KM n04 in alkal. Lsg. 0-2-N-Phenyl-4-carboxyl- 
5-tńazolyl-benzoesaure (II) an. Mit Chromsauremischung erhSlt man aus I  2-N-Phe- 
nyl-d,5-diketo-Ct,8-naphthotriazol (III). Analog dem Phenantlirenchinou liiBt sich 
I I I  mit KM n04 in alkal. L sg . zu I I  osydieren. I I  zeigt auch in seinen physikal. 
(F.) u. chem. Eigenschaften groBc Ahnlichkeit mit dem Phenanthrenchinon. Es 
reagiert w ic dicses quantitativ mit o-Diaminen u. mit Pheuylhydrazinclilorhydrat. 
Bei der trockenen Dest. mit Atzkalk entsteht Verb. II ’ , mit Natronkalk oder beim

N -C .H ,

C,;IIv

COONa

c 0h 5
s i< >

■ N 1—
Schmelzen mit Atznatron oder Atzkali Verb. V. Mit o-Amiuodiphenylamin bildet 
sich ein dem Flaviudulin ahnliclier Farbstoff (VI) (N-Phenylphenanthrenplwnazonium- 
cldorid). Beim Koclien mit verd. Atzalkalicn entsteht die Sdure V II, welche bei der 
Oxydation in das Keton  V III  ubergeht. Der tjbergang von I I  in 2,o-Dipheiiyl- 
triazol (IX) liefert einen ncuen B ew eis fiir dessen Struktur. (Atti. B . Accad. dei 
Liiicei, Roma [5] I. 33. 346—49. Pavia, Univ.) K ie liiO fe r .

M ieczy la w  D o m in ik iew icz , Uber die K on stitu tm i der D erivate des Fluorans 
und Phthalophenons. Vom Phthalophcnon, wofiir Vf. die bekannte Struktur voraus- 
setzt, leiten sieli beim Eintritt von OH-Gruppen je nach dereń p- oder o-Stellung 
verschiedenartige Abkommlinge ab. In den gewohnlicheu Phtlialeinen stelien die 
OH-Gruppen in p-Stellung, in den Fluoranderiw . in o-Stellung. In diesem Falle 
haben die OH-Gruppen auxochrome Eigenschaften. D iese Anschauung erhiirtet

Vf. dureli Darst. eines neuen Farbstofls. Zu 5 g  in 
Eg. gebraehtem pulverisiertcm ITydrocJiiiionphthalein 
werden 3,5—-4 g  H N 0 3 (D. 1,5) langsam unter Kuhlung 
zutropfen gelasseu. Nach 1 Stde. wird das Gemiscli 
in k. W . gegossen. Der ausfallende apfelsinenfarbige 
Nd. wird abgesaugt, mit W . gewaschen u. aus Eg. 
umkrystallisicrt. Gelbe Nadeln, die sich beim Sclimcl- 
zen zers., von der Zus. Co0H ,0N 2O9. D iese Verb. ist 

ais l,8-I}initro-2,7-dioxyfluoran  (I.) anzusprechen. Es ist ein typ. Farbstoff fiir W olle 
u. Seide. (Roczniki Chemji 3. 35.0—61. 1923.) P in c a s .

C. B u ló w  und E. K in g , Beitruge zur Kenninis des Acetessiyaniłids. Einw. 
von S 0 2C12 in absol. A. auf Aeetessiganilid in molekularen Mengen liefert a-Chlor- 
acetessiyanilid (I), C!0H 10O2NCl — CII-• CO■ CIICl• C O -N H • C0H -, Nadeln (aus A.)
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F. 137,5°, sil. in CH40 , Chlf., Aceton, konz. H2S 0 4, 1. in A., Eg., Bzl., Lg., unl. in 
W ., verd. SSuren, Laugen, konz. IICl u. H N 0 3. D ie Konst. ist erwiesen durch B. 
des l-Phenyl-3-7netliyl-4-{phenylazo)pyrazolons yom F. 157° bei Kochen mit C(jH5- 
N H -N H 2 in Eg. u. yon Anilin bei Hydrolyse mit Siiuren oder Alkalien. Mit
3 Moll. SO.jCL wurde ci,ci-Dicliloracetessiganilid, C^Ii.jO.jNCl,, erhalten, F. ca. 46 
bis 47°, SuBerst 11. in organ. Losungsmm. auBer Lg., bei Einlęiten yon CL> bis zur 
Siittigung in die ath. Aufschwemmung von Aeetessiganilid dagegen in kleiner Menge 
a,a-Dichloracetessig-p-chloranilid, F. 63—64°, neben im Anilinrest lioher chlorierten 
Deriyy. D ie yollstiindige Aufspaltung von I  zu Chloraceton, C 02 u. Anilin gelang  
nicht mit W ., erst mit HC1, 1 : 5 yerd., bei 120— 130°. Entsprechend den Verbb. 
yon K n o r r  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 25. 775) wurde fi-n-Butylamidocrotomaiire- 
anilid , C14H 20ON2 =  CH3-C(NH|I*HB) : CH -CO -NH -C6H5, durch Losen yon 1 g  
Aeetessiganilid u. 0,5 g  n-Butylamin in selir wenig A. liergestellt. Nadeln (aus 
verd. A.), F . 98°, bei Koehen mit W . leiclit das augelagerte Amin abspaltend, durch 
yerd. HC1 yollig in dieses u. Aeetessiganilid zerlegt. Zu analogen Verbb., ohne 
daB Einw. auf das Cl stattfindet, gelangt man bei Behandlung des «-Chloraeet- 
essiganilids mit N H 3 oder aliphat. Amineh, aucli bei Auwendung yon 2 Moll. dieser: 
a-Chlor-fi-Aniidocrotonsaureanilid, C10H u ON2Cl =  CHj-CfNIL): CC1-CO-NH-C0H 5, 
schwacli gelbgrune Krystalle (aus A.), F. 143°, 1. in A., Eg., Bzl., Lg., A., auch in 
yerd. IICl, worin aber bald Spaltung eintritt. — a-Clilor-fi-methylamidocrotonsaure- 
anilid, CuH 13ON2Cl, Nadeln (aus A.), F. 96,5°, 1. in A., Eg., Bzl., Lg., mit HC1 wie 
oben. — u-Chlo)'-(j-n-butylamidocrotonsaureanilid, C14H 10ON2Cl, N adelchen, F. 65°,
1. in A ., E g., B zl., Lg. D iese Yerb. zerfiillt bei Aufbewaliren sclion yon selbst, 
die beiden yorhergehenden sind dagegen selbst gegen Kochen mit W . bestiindig. — 
Bei Koclien mit Anilin in A. liefert dagegen «-Chloracetessiganilid eine bestiindige, 
Cl-freie Yerb., cc,fi-Di(phmylarnino)-crotonsaureanilid, C22H21ON3, Niidelclien (aus 
yiel A.), F. 201—202°, wl. in A., Bzl., L g ., unl. in A ., sil. in Eg. unter teilweiser 
Zers. — Entsprechend der Knorrschen Synthese von Chinolinderiw . wird aucli 
dem K-Cliloracetessiganilid durch H 2S 0 4 1H 20  entzogen unter B. von a-Oxy- 
fi-clilor-y-niethylchinolin, C]0H 8ONC1, Nadeln, F. 276°, 1. in A ., E g., Pyridin, konz. 
Mineralsiiuren, woraus durch W . fiillbar, yerd. Alkalien, wl. in Bzl. u. Lg. Daś 
Cl ist hier selir fest yerankert, u. die CH3-Gruppe rcagiert nicht mit Phthalsiiure- 
anhydrid (ygl. E ibnkr u. L a n g e , L ieb ig s Ann. 315. 303; C. 1901 . I. 948) unter 
den dort angegebenen Bedingungen. — 2-Oxy-3-chlor-d-meihyl-5(i)-nitrochinolin, 
C10H,OaN2Cl, aus dem yorigen bei Kochen in konz. HNOs , Niidelchen (aus Eg.), 
F. ^>330°, 1. in E g., Nitrobenzol, Pyridin, w l. in A., Aceton, CII40 ,  Bzl. u. Lg. 
Lsgg. in konz. H2S 0 4, HC1 u. KOH sind gelb. D ie durch Ersatz des NO» durcli 
Cl daraus erhiiltliche Verb. hatte F . ca. 295°.

Kuppelung von Diazoniumsalzen mit «-Chloracetessiganilid fiihrte unter Ab- 
spaltung des CH3-CO zu Arylhydrasidchloriden  der Formel C6H6 -N H -N : CC1-CO- 
N H -C aH6, fast alle mehr oder weniger stark gefiirbt, in absol. reinem Zustande 
aber selir wahrscheinlich farblos: cc - ChlorglyoxylsaurcaniUd - (phenyłhydrazon),
C14H I2ON3Cl, gelbe Niidelclien, F . 161°, 1. in A., Eg., Bzl., A., Aceton, Chlf., CH40 , 
etwas schwerer 1. in Lg., in konz. H2S 0 4 scliwach gelbgriin 1., gibt positiye Bulow- 
sclie Rk. u. mit H N 0 3 in Eg. Diazospaltung. Einw. vou NH 3 u. C6H 5 ■ NH„ ftthrt 
unter Austauscli des Cl zu H ydrazidincn, Eiuw. yon Cl2 zu Eintritt yon 2 Cl- 
Atomen in 2,4-Stellung des Hydrazonrestes u. 1 Cl-Atom in 2-Stellung des Anilid- 
restes. — a-AmidoglyoxylS(iureanilid-(plienylliydrazon), C14H 140 N 4, blaB gelbgriinc 
Nadeln (schwer erhiiltlich, da meist in Gallertform -ausgeschieden), F. ca. 152— 154°, 
sil. in A., E g ., B zl., A ceton, Pyridin, Nitrobenzol, schwerer 1. in Lg. SCI-Salz, 
C14H 16ON4Cl, F. ca. 213°, aber schon bei ca. 150° teilweise zers., an Luft rasch HC1 
yerlierend, wirkt stark reduzierend auf Au- u. Ag-Salze. — a-A nilm oglyoxylsm re-
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anilid-(phenylhydrazon), C20H 18ON4, flcischfarbenc Niidelchen (aus A.), F. 171°, 1. in 
A., Eg., A., Bzl., Lg., H2S 0 4, HCl. — ci-Chlorglyoxylsaure-2-chloranilid-(2,4-dichlor- 
phenylhydrazoh, C14H9ON3Cl4, auf oben gcnaimtem W ege weiBe, durch Cl-Spaltung 
des Kuppelungsprod. von Acetessig-2-cldoranilid u. 2,4-Dichlorbcnzoldiazoniumchlorid 
(vgl. BtJLOW u. N e b e r , Ber. Dtscli. Chem. Ges. 45 . 3732; C. 1913. I. 399) gelbe 
Fasern, F . 199,5° (auch bei Mischprobe beider Modifikationen), 1. in B zl., Aceton, 
Pyridin, Nitrobenzol, weniger 1. in Lg., wl. in A. u. Eg., 1. in konz. HsS 0 4, Biilow- 
sche Ek. negativ, liefert bei reduzicrender Spaltung 2,4-Dichloranilin. — ci-Chlor- 
glyoxylsiiurcanilid-(o-tolylhydrazon), C10HUON3C1, schwach gelbsticliige Bliittchen 
(aus A.), F. 115°, 1. in A ., E g ., B zl., L g ., A ., Bulowsclie Ek. positiy. — u-Cldor- 
!jlyoxylsMO'eanilid-(p-tolylliydrazoii)! gelbe Niidelchen (aus A.), F. 175°, Loslichkeit usw. 
wic beim vorigen, in konz. H 2S 0 4 schwach gelbbraun. — a-ChlorglyoxylsdureanUid- 
(I,3,S-xylylhydrazoń), CI6H 10ON3C1, oekergelbe Niidelclien (aus A .), F. 135,5°, 1. in 
A., E g., A ., L g., sil. in B zl., in konz. H 2S 0 4 rotlichgelb. — u-Cldorglyoxylsaure- 
anilid-(l,3,4:-xylylliydrazon, gelbe Nadeln (aus A.), F. 138°, 1. in A., Eg., Lg., sil. in 
Bzl., A., Aceton, Clilf., in konz. H2S 0 4 rotgelb. — u-Chlorglyoxylsmreanilid-(phcnyl- 
Jiydrazon-o-carbonsawre), C,5H 1,,03N3C1, gelbe Niidelclien (aus A.), F. 216—217° (stiirrn. 
Zers.), 1. in A., Eg., NaOH, H2S 0 4 (gelb), wl. in B zl., L g ., A. — c/,-Chlorglyoxyl- 
8aureanilid-({j-naiMliylhydrazon), blaB braunrote Bliittchen (aus A.), F. unscharf 
183°, 1. in A ., E g ., B zl., konz. I i2S 0 4 (gelb), w eniger 1. in A. u. Lg. — u-Chlor- 
jlyoxyl?aitrcanilid-(a-iiaphtliylhydrazon), in schlechter Ausbeute u. nicht ganz rein, 
hellgelbe Nadeln (aus Eg.), F. 189—191°, 1. in E g., Bzl., Lg., schwerer 1. in A. u. 
A., in konz. H2SO., tie f dunkelrot 1. (Lie b ig s  Ann. 4 3 9 . 211—20. Tubingen, 
Univ.) Sp ie g e l .

H. G ault und T. Salom on, U ber eine neue Darstellungsmethode der ct-Alkyl- 
liwulinsauren. Kurze Ecff. nach C. r. d. l’Acad. des sciences vgl. C. 19 2 2 . HI. 
345. 1299. Nachzutragen ist: die Darst. der u-Alkylldm dinsm ren  gelingt besser 
durch Hydrolyse der Pyridazinoncarbonsiiureester nach unten stehendem Schema 
mittels w. konz. HCl, wobei sogleicli unter C 02-Abspaltivng die L5vulinsiiureu ent- 
stelien, ais durch C 02-Abspaltung aus den schwer in rcinem Zustande zu er- 
haltenden Alkylacetonylmalonsiiuren bezw. iliren Estern.

PlienylhydrazoH des Acctonylmalonsaurediathylesters, aus sd. 50%ig. A. weiBe, 
schnell olig werden de Krystalle, F . 109°. -— Semicarbazon des Esters, Cn H 19OsN 3, 
aus A. weiBe Krystalle, F. 128—129°. — Darst. eines Oxims, der N aIIS03-Verb. 
u. eines Lactons aus dem Ester gelingt nicht. — Athantetracarbonsauretetraathyl- 
esler, CI4H220 8, entsteht ais Nebenprod. bei der Kondensation von Bromaceton 
Na-Malonester, F. 76°. — Semicarbazon des Athylacetonylmalonesters, Ci3H2ł0 6X 3, 
aus A. -f- PA e. weiBe Krystalle, F. 126— 127°. — Semicarbazon des Isobutylacetonyl- 
malonesters, C10H 27O6N 3, aus verd. A., F. 12S—129°. — Verss. zur Kondensation 
von Acetonylmalonester mit Oxalester in Ggw, von C2H 6ONa oder mit CH20  
fiihrten nicht zu definierten Prodd. — Semicarbazon der Acetonylmalonsaure, 
C7Hu 0 5N8, aus A. weiBe Krystalle, F. 176—178° (Zers.). — Athylacetonylmalonsdure, 
C9H j20 5, aus A . -}- Bzl. weiBe Bliittchen, F. 122—123° (Zers.); Phenylhydrazon, 
wurde. bei 2 Yerss. erhalten aus A. mit F. 160° u. 136—137° (Zers.), beide sehr

C H -.C —CIL— 
ii

N —NH— i
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unbestandig; Semicarbazon, C9H 150 6N3, ans A. F. 176—177° (Zers.). — Beim Vers. 
zur Darst. vom Isobutylacetonylmalonsdure dureli Verseifen des entsprechenden 
Esters oder aus dem Ester der 3-Methyl-5-isobutyl-6-pyridazinon-5-carbonsaure 
wird stets cin Gemisch des sauren Tsgbutylacetonylmalonesters u. der u-Isobutyl- 
Idmilinsaure erhalten; bei einem Yers. wurde eine weiBe Verb. mit F. 140° (Zers.) 
erhalten, dereń Konst. nicht ermittelt Werden konnte. Saurer E ster der Isobutyl- 
acetonylmalo)isdure, sehwarzbraunes 01; Plicnylliydrazon, C,8IL,IS0 4N„, aus A. mit W . 
gefiillt, F. 131— 132°. Beim Yers. zur Darst. des Semicarbazous wurde stets das 
Semicarbazon der a-Isobutyllam ilim aure, C10H 100 3N 3, erhalten. — Darst. eines Amids 
durch Einw. von N H 3 unter verschiedenen Bedingungen auf Acetonylmalonester 
gelang nicht; mit NII(C2II3)2 erfolgt ebenfalls keine Kk. — H ydrazid  der 3-Metkyl-
6-pyridazinon-o-carbonsdure, Q H 10O2N 4, weiBe Krystalle, F. 153°, 11. in W ., 1. in h. 
A., unl. in A. — 3,5-Dimethyl-6-pyridazinon-o-carbon$diireester, (1,1/1̂  ,0 :,N2, aus Chlf. 
weiBe Krystalle, F. 43°, 1. in W . u. A., wl. in A. — o-Isobutyl-H-methyl-6-pyridaz'mon
5-carbonsdureester, CrJL 00 3No, weiBe Krystalle, F. 80—81°, 11. in A. u. Clilf., li. 
Bzl., wl. in A., unl. in W . — 3,5-Di»iethyl-6-pyridazinon-5-carbonsaure, C;I f10O3N._,, 
weiB, F. 153—154° (.Zers.). — o-Athyl-3-inethyl-6-pyńdazinon-5-carbonsaure, C8H 12O0N2, 
aus A. F. 137°. — o-Isobutyl-3-methyl-6-pijridaziwn-5-carbonsdure, C10H 10O3K2, aus
A. F. 122—124° (Zers.), weiBe Krystalle. — 3-M ethyl-ti-pyridazinon, C5HsON», durch 
Kochen einer alkoh. oder wss. Lsg. von Metliylpyridazinoncarbonsiiure, U. in W . 
u. Chlf., gelblich-weiBes Prod., F . 92—93°. — Ldm linsdure, C-HsO:), die Lsg. yon 
Methylpyridazinouearbonsiiureester in uberschiissiger konz. HC1 bleibt 24 Stdn. bei 
gewohnlicher Temp. stehen u. wird danach 3—4 Stdn. (bis zum Auflioren der 
C 0 2-Entw.) auf sd. Wasserbad erhitzt; weiBe Krystalle, aus A. F. 31°, Kp.ie 152 
bis 154°; Semicarbazon, CGH u 0 3N3, aus A. F. 187°. — a-M ethylldvulinsdure, C6H10O3, 
aus Dimethylpyridazinoncarbonsaureester; hygroskop.. farbloses 01, K p .13 144—-145° 
unter leicliter Zers.; Semicarbazon, C7II130 3N 3, aus h. A. F. 189— 190°. — a-A thyl- 
Idoulinsaure, C7H ,20 3, aus Athylmethylpyridazinoncarbonsaureester; gelblich-weiBes
01, Kp .,3 151—152° (geringe Zers.), 1. in A., W . u. A .; Semicarbazon, CsH 150 3N 3, 
F. 171— 172°. — a-Isobutyllam linsaurc, C9H 10O3, gelbliches 01, Ivp.30 1 71— 173° 1. 
in A., A. u. W .; Semicarbazon, C10H 10O3N3, weiBe Krystalle, F . 188— 189° (Zers.),
1. in li. A., wl. in k. A., unl. in A., Chlf., Bzl. (Ann. de Chimie [10] 2. 133—209. 
StraBburg, Univ.) H ab eb lan d .

W o lf  BuLow, Zur Oxydation des Dibiphenylamins. Vf. hat untersucht, ob sich 
das Dibiplienylamin  bei der Oxydation in saurem Medium analog dem NH(CaH 5)2 
yerhitlt, welches zu N,N'-Diphenylbenzidin bezw. dessen ehinoiden Salzen oxydiert 
wird. Im yorliegenden Fali waren die Verbb. I. u. II. zu erwarten. D ie Resultate 
seheinen dem zu entspreclien. — W ird jS[H(C12H;|)2 in Eg. u. konz. H2SO,i unter 
Kiihlung mit Ną,Cr20 7-Lsg. yersetzt, das dunkelgriine Gemiseh nach einigen Min. 
mit Zn-Staub bis zur Entfarbung geschiittelt u. der gewasehene u. getrocknete Zn- 
Staub nacheinander mit k. u. w. Pyridin extrahiert, so werden 2 Verbb. erhalten. 
Der w. Auszug gibt, mit A. gefiillt, das Perazin  IV., der k. Auszug eine Verb., die 
id en t ist mit dem yon W ie la n d  u . SOszKit (L ieb ig s  Ann. 381. 217; C. 1911. II. 277) 
beschricbenen o-Siplienylaminotribiphenylamin  (III.), d. h. dem Prod. der Semidin- 
umlagerung des Tetrabiphenylliydrazins. D iese Auffassung der Verb. ist aber irr- 
tumlieh. Denn nach K e h r m a n k  u . M ic e w ic z  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 45 . 2641;
C. 1912. II. 1538) werden Verbb. vom Typus III. zu den entsprechenden Perazinen 
osydiert. D ie yorliegende Verb. liefert jedoch bei der Oxydation nicht IV., sondern 
wieder das dunkelgriine Prod. (ygl. oben). Diesem benzidinartigen Verh. wurden 
die Formeln I. fiir das Red.-Prod., u. II. fur das griine Oxydationsprod. gerechf 
werden. — Zur Erklarung des Rk.-Verlaufes kann Tetrabiphenylhydrazin nicht ais 
Zwischenprod. angenommen werden, denn, wie besondere Verss. zeigten, liiBt es
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sich zu keineui der obigeu Prodd. oxydiercn, auch ist es bei der Temp. des obigeu 
Vers. (ca. 20°) kaum dissoziiert. Yf. ist daher der A nsiclit, dali sich die primiir 
gebildeten Radikale nicht zum Hydrazin, sondern teils zum Benzidin, teils zum 
Semidin polymerisieren.

\ - N H - C 12IŁ,

N(C12H 8)2

Verb. (I.). Nadeln aus X ylol, F. 270°. wl. bis unl. auBer in Pyridin.
H2S 0 4-Lsg. blau, mit N a N 0 2 Umschlag nacli Dunkelgrun. W ird von N aN 02 in 
Eg. niclit nitrosiert, sondern oxydiert. N icht acetylierbar. •— Dagegen lieB sich 
leicht das Mon oacetyldiphcnylbcnzidin, C26H22ON2, darstellen. Aus Xylol, F. 267°.
— Biplienopcrazin (IV.) Dunkelgelbe Nadeln aus X ylol (griine Fluorescenz), schm. 
nocli nicht bei 345° (nach W ie l a s d  u. S uszur  F. 325—330°?), sw l. oder .unl. 
H2S 0 4-Lsg. blau, mit N a N 0 2 Umschlag nach Violett. Lsg. iu sd. Eg. rotviolett.
— Bei der Darst. des NH(C12H i))2 nacli W ie l a n d  u. SttszER ohne Acetylicrung 
des C12U<,NH2 bildet sich neben jenem Tribiphcnylamin, C3()H 27N. Trennung durch 
h. Aceton. Aus Bzl., F. 261— 262°. H2S 0 4-Lsg. griin, Entfśirbung durch N aN 02. 
Die Bzl.-Lsg. fluoresciert. — Verb. (J3eJ[.„N , SbCl,r  Aus den Komponenten in Chlf.- 
Bzl. (3 : 1) bei — 15°. Fallung des Filtrats mit Bzl. Stalilblau gliinzende Prismen, 
zerrieben dunkelgriines Pulyer, F. 130— 131° (Zers.). Lsg. in  Chlf. dunkelgrun. 
(Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 1431—34. Freiburg i. Br., Univ.) L in d e n b a u m .

K. v . A uw era , Uber die Bildung von Chinonimiden und Phenoocazonen aus 
.o-Aminophenolen. (Nach Verss. von E . M iirbe f ,  K . S a u rw ein , CL B e in es  und 
J. S chor nat ein.) v . Au w e r s , B o rsch e  u . W e l l e r  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 54. 
1291; C. 1921. III. 414) fanden, daB die Oxydation einiger 2-Aminophcnole mit 
CHS in Stellung 5 auf der Stufe der dinieren Chinonhnide Halt macht, obwolil 
dereń weitere Umwandlung in Aminoj)henoxazone moglich erschicn. Ferner wurde 
am Beispiel des p-Brom-o-amino-s.m-xylenols festgestellt, daB sich unter Umstiinden 
auch dann ein Chinonimid bilden kann, wenn sich iu p zum OH ein leicht ab- 
spaltbarer Substituent befindet. W ie zu erwarten war, yerhiilt sich p-Chlor-o-amino- 
s.m-xylenol ebenso, dagegen ist p-Cyan-o-amino-s.ni-xylenol zur B. eines Chinonimids 
nicht fiihig, obwohl das CN bei einer ganz ahnlichen Versuchsreihe (vgl. v. Au w e r s
u. R ó h r ig , Ber. Dtscli. Chem. Ges. 30 . 988 [1897]) herausgeworfen worden war. 
Nicht abspaltbar ist, w ie vorauszusehen, ein A lkyl, z. B. im o-Aminolieniellithenol 
(2-Amino - 3,4,5 - trimethylplienol), wogegen das isomere o - Aminoisopseudoeumenol 
(2-Amino-3,5,6-trimethylplienol) leicht das Chinonimid I. bildet. — Daraufhin wird 
untersucht, ob nur zum OH m-stiindiges A lk y l  den Ubergang der Chinonimide in 
Phenoxazone zu liindern vermag. 3-Chlor(Brom)-2-aminophcnol u. 3,5-Dicldor-(brom)-
2-aminophenol werden unter Austritt vou H X  glatt zu den Phenoxazonen II. u. in . 
(X =  Halogen) oxydiert. D iese sind isomer mit den aus 4-Halogen-2-aminophenolen 
erhaltenen Plienoxazonen (vgl. K o r c z y ń s k i  u. O barski, Buli. Soc. Chim. de France 
[4] 33. 1823; C. 1924. I. 1542). W ie Halogen verhalten sieli auch die Gruppen 
N R , u. OC2H 5 in Stellung 5 (vgl. M óh lau , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 25. 1061 [1892] 
sow ie H e n r ic h  u . S c h ie r e n b e r g , Journ. f. prakt. Ch. 7 0 . 329 [1904]). Befindet 
sich aber in Stellung 5 eine der stark negatiyen Substitueuten CN, NO.,, C 0SH, 
C 03CH3, so erliiilt man weder Chinonimide nocli Phenoxazone, sondern amorphe



2266 D . Op.g a n isc h e  Ch e m ie . 1924. II.

dunklc, undefinierte Prodd. Nur bei der p-Amim-m-ox>jbenzoesiiurc wurde die
B. von Triplicndioxazindicarbonsiiure (vgl. IY.) wenigstens an ihren Eigenschafteu  
festgestellt.

Chinonimide sind also bislier nur aus o-Aminophenolen mit CH3 in Stellung 5 
erhalten worden, u. es konnte seheinen, ais ob das CH3 der einen Molokulliiilftc 
vom OH der anderen angezogen u. so der RingschluB verliindert wird. Dana  
miiBte aber das gleiche Verh. bei einem CH3 in Stellung 3 angetroffen werden, was 
nicht zutrifft. Denn o-Amino-p-xylenol liefert glatt das Plienosazon Y. D ie beiden  
m-Stellungen sind demnach nicht gleichwertig. Bestatigt wird dies durch Osydation 
des 3-Cliloi--6-m ełhyl-2-am inop1im ols zum 2-fach  chlorierteu Phenoxazon VI., 
wahrend entsprechend dem Yerli. der bisherigen Halogenaminophenole uuter Ans- 
tritt von IIC1 ein 1-fach cliloriertes l-Aminophenoxazon zu erwarten geweseu ware.
— W esentlich fur die B. eines Phenoxazons ist also ein abspaltbares Element oder 
Radikal in p zum NIL, das zugleieh die B . eines primiiren Chinonimids nicht ver- 
hindert.- Folgcnde Regeln lassen sich ableiten: 1. Ein Phenol der Konst. IX . wird 
zu einem 3-Aminophenoxazon oxydiert bei R =  I i oder Halogen, bleibt unyer- 
Sndert oder wird anders umgewandelt bei R  =  CH3. Noch ungewiB ist dasVerh. 
bei R  =  ncgative Gruppe, da das CN in dem bislier einzigen Fali durch die be- 
nachbarten Gruppen in seiner Beweglichkeit gehemmt sein kann. 2. Ein Phenol 
der Konst. X . wird zu einem 3-Aminophenoxazon oxydiert bei R  =  H , Halogen, 
OR, NR,, dagegen zu einem Cliinonimid bei R  =  CH3 u. wird anders umgewandelt 
bei R =  N O ,, CN, CO,II|, C 02CH3. 3. Indiffcrente oder seliwach negative Sub- 
stituenten in 3 oder 6 sind ohne EinfluB. _•— DaB sich der Verlauf der Rk. aus 
diesen Regeln voraussagen liiBt, gelit z. B. aus der Oxydation des 6-Methijl-S-chlor-
2-aminoplienols zu VII. liervor, w ie es Rcgel 2 fordert. Auch zur Ermittlung der 
Konst. bisher zweifelhafter Verbb. sind die Regeln w ertvoll, wofiir Beispiele an- 
gegeben werden. Das Oxydationsprod. des 2-Aniino-l-naplithols, von LlEBERMAKN
u. JACOBSON (L ie b ig s  Ann. 211. 55 [1882]) ais monomol. Chinonimid aufgefaBt, ist 
wahrscheinlich das dimere Chinonimid V III., da es mit Semicarbazid eine alkali- 
loslichc Verb. liefert. — Ein abwcicliendes Verli. wurde bisher aufgefundeu fiir 
o,o-Diamino-s.m-xijlenol u. p-Brom-o-amino-p-xijlcnol, die sich nicht im Sinne der 
Regeln osydieren lassen. — Unverst:indlich bleibt ferner, weshalb ein H indem is 
gegen die B. von 1-Aminophenoxazonen besteht.

Zur Unterscheidung der Cliinonimide u. Phenoxazone ist zu bemerken: Letztere 
sind meist tiefer gefiirbt, schm. holier u. sind wl. D ie Lsgg. in konz. H2SO, sind 
bei ersteren orangerot, beim Verd. mit W . gelb olincFiillung, bei letzteren malven- 
farbig, beim Verd. kirsehrot mit Fallung wegen geringerer Basizitat. Ersterc werden 
durch li. Siiuren zu den Aminophenolen zuriickgespalten, letztere nicht. Erstere 
geben D iacetyl-, letztere nur Mono acetyl Verbb. Erstere liefern mit Semicarbazid 
alkalilosliche Verbb., wahrscheinlich Azocarbonamide von Diphenylaminen, letztere 
nicht, verbinden sich jedoeli mit Aldehyden u. o-Aminophenolen zu Benzyliden- 

C1L v  CII,
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deriw . u. Triphendioxazinen, wiilirend die Prodd. erstercr mit diesen Agenzien 
ungewisser Natur sind. Triphendioxaziue bilden sieli manelimal sclion bei der Oxy- 
dation der Aminophenole ais Nebenprodd., z. B. IV. (X =  Br) aus 5-Brom-2-ammo- 
phenol. Sie sind swl. u. geben eine blaue, mit W . fiillbare II ,S 0 4-Lsg.

(Mit E. Mur be und K. Saurwein.) p-Chlor-s. m-xylenol, CsH.,OCl. Aus Xyleuol 
in Eg. mit 1 Mol. Cl unter Kiililung. Prismen aus Bzn., F . 114— 115°, Kp. 246°, 1L
— l,3 -D im etkyl-2 ,4 ,4 ,6  oder 2^ ,4 ,6  - idrachlorcydohexadien - (2,6 odor 3,6) - on - (o), 
C8H6OCl4. Dureli Cbloriereu bis zur Siittigung bei 35°. Krystalle aus Eg. oder 
CC14, F . 106— 107°, meist 1. W ird von w. NaOH zers. — p-Chlor-s. m-xylenol- 
methyldłher, C0IIn OCI. Krystalle, F. 22,5—23,5°, Kp.14 117°, 11.— p-Chlor-o-aceto-s. 
»i-xylenohnelhylather, C11H I30,C1. Mit CH3COCl u. A1C13 iu CS2. Prismen aus 
verd. CH3OH, F. 76—77°, 11. — Oxhn, CltH u 0 2NCl. Nadeln u. Tafeln aus A. oder 
CC14, F. 134— 135°, wl. in Bzl. u. N aO H .— p-Clilor-o-aceto-8. m-xylenol, C10IIn O,Cl. 
Aus dem Metbylfither mit A1C13 bei 140—150° (6 Stdn.). Nadeln aus PAe., F. 106 
bis 109°, U. — O.cim, C10H I2O2NCl. Bliittclien aus verd. A., F. 138,5°, wl. in Chlf., 
Bzl. — p-CIilor-o-amino-s. m-xylenol, CSIT10ONC1. Aus dem Osim mit sd. HCI 1 : 1
u. Fiillen mit N a ,S 0 3 (auch in den folgenden Fiillen). Blattchen aus Bzl., F . 148 
bis 149°, 11. in A., A., wl. iu Bzl. Fiirbt sich an der Luft gelb. — o-Nitro-p-clilor-s. 
in-xylenol, C8H80 3NC1. Aus Chlorxylenol in Eg. mit 1 Mol. H N 0 3 1 : 2 .  Eigelbe 
Krystiillchen aus verd. A., F . 87—89°, U. W ird von SnCl2 u. HCI A. (auch in  
den folgenden Fiillen) zu obigem Chloraminoxylenol reduziert. •— 3,5-jyhnetliyl-
2-aminobenzochinon-(l,4)-[2',4'-dimethyl-3'-chlor-6'-oxyphenyt}-imid-(4), C10H 17O2N2Cl. 
Aus Chloraminoxylenol -iii 4°/0ig. NaOH mit O bei 60° (2 Tage) oder besser mit 
H 20 2 u . Luft in li. W . (ca. 1 Stde.). Braunrote Prismen u. Tiifelcberi aus Bzl., 
F. 188—189°, zl. in A., sonst abnlicli dcm analogen Br-Deriv. (1. c.). — p-Cyan-s. 
m-xylenol, C9H0ON. l,3-Dimetbyl-5-oxy-2-benzaldoxim wird mit Acetanliydrid u. 
Na-Acetat gekoclit u. die Acetylyerb. (Nadeln aus W ., F. 56,5—57,5°) mit alkoh; 
NaOH yerseift. Nadeln aus Bzl.. F. 174—175°, 11. in A., Eg., wl. in Bzl., Bzn. — 
o-Nitroverb., 'C0TI8Or,N2. Mit 1 Mol. H N 03 (D. 1,4) in Eg. (Wasserbad). Hellgelbe 
Nadeln aus Bzn., F . 136,5—137,5°, meist 11. Beizt zum Niesen. — p-Cyan-o-amino-s. 
m-xylcnoi, C„H10ON2. Niidelchen, F. 165—166°, 11. in A., zl. in Bzl., wl. in Bzn., 
sil. schon in NH3. — o-Acetohemellithenol, Cu H 140 2. Aus Hemcllithenolmethyliither 
(gelbliches 01, Kp. 220,5°), CH3COCl u. A1C13 iu CS2. Prismen aus Bzn., 
F. 83,5—84,5°, 11. — Oxim, CnH^OjN. Niidelchen aus B zl., F. 147°, 11. in A.,
A ., wl. in Bzl. — o - Aminohemellithenol, CaII13ON. W ird zur Trennung von 
der gleichzeitig gebildetea Anliydrobasc (folgende Verb.) mit Dampf uberge- 
trieben. Silbergliinzende Bliitter aus Bzl., F. 164—105°, wl. iu Bzl., Bzn. Fiirbt 
sich an der Luft gelb. — 2,4,B,6-Tetramethylbenzoxazol. Niidelchen aus PA e., F. 70 
bis 71°. Scbwache Base. — o-Nitroheniellithenol, C0H u O3N. Damit sich kein 
Chinitrol bildet (Ygl. v . A u w ers  u . S au rw ein , Ber. Dtscli. Chem. Ges. 55. 2385;
C. 1 9 2 2 . III. 1258), Yersetzt man Hemellithenol in Eg. unter Kiililung rascli mit
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H N 0 3 (D. 1,4), neutralisiert sofort mit Alkali u. leitet Dampf ein. Gelbe .Nadeln 
aus verd. Essigsaure, F. 96—98°, 11. W ird zu obigein Amin reduziert. — o-Amino- 
isopseudocumenol, C9H 13ON. Aus o-Nitroisopseudocumenol (1- c-)- Blattchen aus 
B zl., F. 157— 158°, zl. — 3,S:6-Trimethyl-2-aminobenzochmon-{l,-i)-\J/,-1',5'-trimethyl-
6-oxyphemyT\-hnid-(4), C18H220 2N 2 (I.). In NaOH mit Luft bei Zimmertemp. (2 Stdn.). 
Gelbe Nadelehen aus Bzn., F. 177— 178°, 11. in A., Eg., wl. in  A., Bzl., Bzn. Chlor
hydrat rot.

(Mit G. D eines.) 5-Chlor-2-nitrophenol, C3H40 3NC1. Durcli Einleiten nitroser 
Gasc in die konz. w ss. Lsg. yon m-Chloranilinnitrat u. Dampfdest. F. 39°. Aus 
dem Riickstand kann man 5-Chlor-d-niłrophenol gewinnen. Gelbliclie Nadeln aus 
Bzl., F. 120—121°, 11. in A., CH3OII. — 5-Chlor-2-aminophenol, C0HaONCl. Nadeln 
aus verd. A., F . 153—154°, 11. in A., A., h. W ., wl. in Bzl. Chlorhydrat, Blattchen, 
F. 226—227° (Zers.). — Dibenzoylverb., C20H 14O3NCl. Nadeln aus A., F. 140°. —
7-Chlor-3-aminophenoxazon, C12II70 2N2C1 (II., X  =  Cl). In (NH4)aC 03-Lsg. mit Luft 
(Wasserbad, 48 Stdn.). Rotyiolette Nadeln aus Toluol, F. 288°, zl. in A., Aceton, 
wl. in A., Bzl., Toluol. — Acetyhcrb., C14H90 3N2C1. Aus Eg. oder Bzl., orangegelb, 
F. 325°. — o-Oxybenzyli(lenverb. (?), C10H n 0 3N 2Cl. Mit Salicylaldeliyd bei 175°. 
Fast scliwarze, metallglanzende Nadelchcn, F. 315—317°, 1. in h. Nitrobenzol. Fallt 
aus der blauen II2S 0 4-Lsg. in rostroten Flocken aus. — 2,6-Dichlortriphę>idioxazin, 
CI8H80 2N 2C12 (IV., X  =  Cl). Mit 5-Chlor-2-aminoplienolchlorhydrat bei 150— 180°. 
W einrotc Krystalle durch Sublimation bei iiber 360°. — 5-Brom-2-nitroplienol, 
C„H40 3NBr. Krystalle aus Bzn., F. 41,5—42,5°, 11. — 5-Brom-4-nitrophenol. Gelb- 
liclic Niidelchen aus Bzl., F. 129— 130°, 11. — S-Brom-2-aminophenol, C3H60N B r. 
Rosafarbige Nadeln aus verd. A., F. 14G—147°, sonst wie die Cl-Verb. — 7-Brom-
3-aminophenoxazon, C12H70 2N2Br (II., X  =  Br). Trennung von IV. mit sd. Toluol. 
Dunkelrotc Krystiillchen, F. 285—286°. — 2,6-Dibromtriphendioxazin, ClsH80 2N2Br2 
(IV., X  =  Br). W ie die Cl-Verb. — 2-Aceto-3,5-dichlorphenol, C8H 80 2C12. Aus 
Diclilorphenolmethylather (fiir Dichlorphenol wird eine yerbesserte Darst. angegeben), 
CHjCOCl u. A1C1, in CSo. Niidelchen aus verd. CH30 H , F. 49—50°, 11. — Oxim, 
C8H70 2NC12. Nadelchcn' aus verd. CH3OH, F. 140—141°. — 4-Aceto-3,5-dichlor- 
phenol, C8II60 2C12. Bildet sich ais Nebenprod. Kp.14 197°. Nadeln aus yerd. CH3OH,
F. 117— 119°, kaum 1. in Lg. — Verss., diese Acetoverbb. aus Diehlorphenylacetat 
(Kp,3 125°) u. AlClj zu gewinnen, lieferten schlechte Ausbeuten. — 3,5-Dichlor- 
2-aminophenol, C0H6ONCl2. Aus obigem Oxim. Nadeln aus Bzl., F. 132—133°. —  
Nebenprod.: 2-Methyl-4,6-dichlarbenzoxazol, CSH50NC12. Platten aus A., F. 50—51°,
11. in A ., Bzl. — 4,5,7-Tńchlor-3-aminophenoxazon, C12H50 2N 2C13 (HI., X  =  Cl). 
Aus Bzl., F. 286—287°, zl. in A., wl. in Bzl., Toluol. — 2-Aceto-3,5-dxbromplienol, 
C8H0O2Br2. Nadeln aus verd. CH3OH, F. 96—97°, 11. — Oxim, C8H70 2NBr2. Aus 
verd. A. oder Bzl., F. 139—140°. — 4-Aceto-3,5-dibromphenol, C3H80 2Br2. Blattchen 
aus verd. CH3OH, F. 141— 142°. — 3,5-Dibrom-2-aminophmol, C0H5ONBr2. Nadelehen  
aus verd. S 0 2-Lsg., F. 142— 143°, 11. — 2-Mełhyl-416-dibrombenzoxazol, C3H5ONBr2. 
Blattchen aus verd. CH3OH, F . 100—102°, 11. — 4,5,7-Tribro?n-3-aminophenoxazon, 
C12Hs0 2N2Br3 (III., X  =  Br). W einrote Krystalle, F. 305—306°.

(Mit J. Scliornstein .) 3-Oxy-4-nitrobe/izaldoxim, C7H80 4N2. Hellgelbe Nadelehen  
aus Chlf., F. 161°, 11. in A., zl. in Chlf., Bzl., swl. in Bzn. — d-Cyan-2-nitrophenyl- 
acetat, C9H00 4N 2. Aus dem yorigen mit sd. Aeetanliydrid. Blattchen aus A.,
F . 107°, wl. in  PAe. — 5-Cyan-2-nitroplienol, C7H40 2N2. Braunliche Nadelehen aus 
yerd. A., F. 121°, 11. auBer in PA e. — 5-Cyan-2-aminophenol, CrH0ON2. Mit Al- 
Amalgam in A. Hellgelbe Blattchen aus W ., F. 149—150°, U. in A., zl. in W ., 
wl. in Bzl., Bzn. — Dibenzoylverb., C21II140 3N2. Nadelehen aus A., F. 165— 166°.
— S-Nitro-2-aminoplienol. Aus p-Nitrodiazobenzolimid mit einem Gemisch yon 
2 Vol. konz. H2S 0 4 u . 1 Vol. W . (60—70°, 1—2 Tage). Aus W ., F. 201—202°. —
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N-Benzoylverb., C,3H lo0 4N2. Niidelehen aus A., F. 266—267°. — 6-Methyl-3-chlor- 
plienol, CjHjOCl. Durch Diazotieren u. Verkochen von Chlor-o-toluidinsulfat. 
Nadeln aus P A e., F. 73—74°, 11. — 6-Methyl-3-chlor-2-nitrophenol, C;Hi;0 3NC1. 
Mit rauchender H N 0 3 in Eg. bei 5°; mit Dampf iibertreibeii. Goldgelbe Prismen 
aus P A e., F. 54,5—55°, U. — Nebenher entsteht 6-Methyl-3-cJilor-4-nitropJienol, 
CjHjO.NCl, nicht fliichtig. Nadeln aus W . oder Bzl., F. 144— 145°. — 6-Methyl-3- 
chlor-2-aminophenol, CjH^ONCl. Nadeln aus Bzl., F. 151°, zl. in A., weniger in Bzl., 
w l. in W. — l,8-I>imethyl-4,l)-dichl<»'-3-aminophenoxazon, (VI.). Blut-
róte Nadelchen aus Toluol, F. 308—309°, swl. in A., Eg., Bzl. — 6-Methyl-S-chlor- 
2-nitrophenol. Aus 2-Methyl-3-chloranilinnitrat mit nitrosen G-asen. F. 64°. — 
6-Metkyl-5-chlor-2-aminophenol, C,H90NC1. Nadeln aus verd. S 0 2-Lsg., F. 102°, 11. 
in A., Bzl. — l,8-Dimetkyl-7-chlor-3-aminophenoxazon, CltH u 0 2N2Cl (VII.). Dunkel- 
rote Niidelehen aus Toluol, F. 278—279°, sonst wie VI. — Acetylu erb., C10H ,3O3N aCl. 
Orangerote Niidelehen aus E g., F. 304—305°, wl. — o-Nitro-p-xylenylbenzoat, 
C1sH 130 4N. Aus o-Nitro-p-xylenol. Krystalle aus Bzn., F. 79—80°, 11. in Eg., Bzl., 
wl. in A., Bzn. Gibt mit Sn u. alkoh. HC12-Phenyl-4,7-dbnethylbenzoxazol, Niidelehen 
aus verd. A., F. 75°, 11. (Konst.-Beweis). — o-Amino-p-xylenol, C0H n ON. Aus der 
Nitroverb. Bliittchen aus Bzl., F. 149— 150°, 11. in A., zl. in Chlf., wl. in W ., Bzl.
— N-Benzoylverb., Clr,H,.0„N. Niidelehen aus Bzl., F. 210—211°.— 0,N-Dibenzoyl- 
verb., C22H,g0 3N. Nadeln aus Bzl., F. 178—179°. — l,4,5,8-Tetrametliyl-3-amino- 
j)hmoxazon, C1(jH1(,02N2 (V.). Dunkelbronzerote Nadeln aus Bzl., F. 275—286°, swl.
— Acetylverb., Ci8H I80 ,N 2. Eote Krystiillehen aus Acctanhydrid -f- Eg., F. 228 
bis 229°, 11. in Chlf., zl. in Bzl., wl. in A. -— p-Brom-o-nitro-p-xylcnol, C8H80.;NBr. 
Aus p-Brom-p-xylenol mit rauchender IINO:, in Eg. Nadelchen aus Bzn., F. 102 
bis 103°, 11. — p-Brom-o-amino-p-xylenol, C8H10ONBr. Bliittchen aus Bzl., F. 135,5 
bis 136°, wl. in PAe. — 0,N -D ibm zoylverb., Co2H 180 3NBr. Nadelchen aus A.,
F. 217—218°. — o,o-Diaceio-s. m-xylenol. Aus X ylenol, CII, GO Cl u. Al CL in CS... 
Aus CH3OH, F. 109— 110°. — Dioxim. Aus Bzl., F. 173— 174°. — o,o-IHamino-s. 
m-xylenol, C8H 12ON2. Bliittchen aus W . oder Toluol, F. 179— 180°, 11. in A., zl. in 
Chlf., li. W ., wl. in Toluol. — 2-Aminonaphthochinon-(l,4)-[r-oxy-2'-nap]ithyI]-i>nid-(4) 
(VIII.). Aus Aminonaphthol mit N H 3 u. Luft. Violett, nicht analysenrein, offenbar 
selir zersetzlich. H2S 04-Lsg. dunkelblau. — Semicarbazon, C21II1;0 2N 5 (?). Dunkel- 
braun, oline scliarfen F., U. in A., Eg., wl. in A., Bzl., 1. in NaOH. (Fortsehr. d. 
Ch., Pliysik u. physik. Cli. 18. I le ft 2. 1—45. Marburg, Univ.) L indenbaum .

Max und Michel Polonovski, Abbau der Sydroderivatc des JEserins. (Vgl. 
S. 1593.) Das Bydroctheserolen (Buli. Soc. Chim. de France [4] 33. 970; C. 1923.

CK CII.

CH,, CII.,

VI. 2. 148
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III. 1228) ist zwar neutral gegen Lackm us, aber viel basiselier ais Etlieserolen u. 
gibt ein gut krystaHisiertes Chlorliydrat, CI4H 10ON, HC1, Bliittchcn aus A., F. 177°, 
wl. in Aceton. D ie aus demsclben regenerierte Base zeigte u n —  -j-30 in A., -{-35° 
in  PAe., —31° in  verd. HC1. Sie bildet sich auch beim Abbau des 1lydroeserethol- 
methinjodmethylats (II.) mit KOH:

(C1.1H20ON)N(CH3)3J —hy  c 14h 19o n  +  N (C ii3)3h j .
D a nun Etlieserolen dureli Abbau des Eseretholmethinjodmethylats (I.) erlialten 

wurde (I. c.), so wiirden dem Etlieserolen u. Hydroetheserolen die Formeln III. u.
IV. zuzuschreiben sein , d. h. die Eed. von III. zu IV. (1. e.)' wiirde w ie in  der 
ganzen Eserinreihe (vgl. S. 663) im Ersatz des O li durch I i  bestehen. Mit diesen 
Formeln steht allerdings nicht im Einklang, daB III. erstens weder ein Alkoholat 
noch ein Na-Salz bildet u. zweitens bei der Hydrierung (-f- Pd) nur 211 unter 
Ubergang in IV . verbraucht. Daher werden die Formeln V. u. VI. statt III. u.
IV. in Erwiigung gezogen. (C. r. d. l’Aead. des sciences 179. 178—81.) Lindenb.

E. Biochemie.
Ii. A. H errera, Uber die Nachalimung des faseńgen und zellularcn Gewebcs m it 

Pottasche, Riesclsaure und Alkohol. (Vgl. Atti R. Accad. dei Lincei, Roma [5] 33. 
101; C. 1924. I. 2711.) Fiigt man zu einer Miscliung aus 50 g  absol. A., 1 g  kaust. 
Pottasche u. 1 g  Milch K ieselsiiuregel, das man aus K-Silicat dureli A. erlialten 
hat, u. gieBt man dann nach einiger Zeit die Lsg. uber eine Glasplatte, die man 
darauf schnell erhitzt, so bilden sich auf ihr mkr. Zełlstrukturen, die bei Anwendung 
einer frisclien Lsg. faserig erselicinen mit zahlreiclien Auslaufern u. Dendriten, bei 
Anwendung einer iilteren Lsg. dagegen parenchymat. mit konzentr. EinschlUssen. 
Damit die Bilder nicht zerflieBen, ist gleich nach dem Erliitzen eine zweite Glas
platte iiber die erste zu legen u. am Rande mit ihr zu verkleben. Auch Nerven- 
zellen konnen auf iihnliche W eise mittels Chinatusche imitiert werden. — Vf. 
erinnert schlieBlieh daran, daB die A sche von Iiirnabschnitteu Si neben K.,CO;, 
enthalt. (Atti R. Accad. dei Lincei, Roma [5] 33. I. 510— 12.) D eh n .

Matilda Moldenhauer Brooks, Studien iiber die Permeabilitat lebender und 
toter Zellen. I. Neue quantitative JBeobaclitungen uber den E in tritt von Sduren in  
lebende und tote Zellen. II. Beobachtungcn iiber den E in tritt von Alkalidicarbonaten 
in lebende und tote Zellen. Ausfulirliche Darst. der friiher (Proc. o f the soc. f. 
exp. biol. and med. 20. 384; C. 1924. I. 2150) in groBen Zugen berichteten Unterss. 
(Public health reports 38. 1449—70. 1470— 77. 1923; Ber. ges. Physiol. 26. 245 
bis 247. 1924. Ref. S ie b e r t .)  S p ie g e l .

Wilhelm Ruhland und (Jurt Hoffmann, Bciiragc zur Ultrafiltei-theorie des 
Plasmas. Nacli. tlicoret. Erorterung u. Besprecliung der Literatur wird iiber Verss. 
an Bcggiatoa mirabilis in Solwasser, ihrem naturlichen Aufentlialtsort, fiir sich u. 
bei Zusatz verschiedener Stoffe berichtct. D ie Beggiatoafiiden zeigten sieli ais 
Ultrafilter, wTas zum T eil der Semipermeabilitiit der Membranen zuzuschreiben ist, 
aber nicht durch diese allein erkliirt wird (die Durchliissigkeit toter Membranen ist 
w eit groBer), woran vielmelir auch das Plasma beteiligt sein mnB. (Ber. Siichs. 
Ges. W iss., Matli.-phys. Kl. 76. 47—62.) S p ie g e l .

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 .

C. Neuberg und A. Gottschalk, Beobachtungen iiber den Verlauf der anaeroben 
Pjlanzenatmufig. In Verss. mit Erbsen konnte nachgewiesen werden, daB bei der 
anaeroben B. von A. durch Pflanzcnsamen wie bei der Ilefegarung Acetaldehyd 
auftritt, dessen Menge durch das Abfangverf. mittels CaS03 oder Na.,S03 erheblich
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gesteigert werden konnte. (Biochem. Ztsclir. 151. 167—68. Berlin-Dahlem, Kaiaer 
W im E L M -Inst. f. exp. Therap. u. Biocliem.) S p ie g e l .

R. A. Brink, D er Einflufs von Elektrolyten a u f die Entioicklung von Pollen- 
kmiiern. Vf. liiBt verschicdenc verd. Salzlsgg. auf Erbscn u. Pollen von Nicotiana 
einwirken u. beobachtet dereń Keimen u. Liingenwachstum. NaCl, K Cl, LiCl 
wirken in Konzz. yon 0,01—0,0066 m ais Gift u. yermogen jede Keimwrkg auf- 
zuheben. Bei 0,001 m yermogen NaCl u. KCl das Liingenwachstum noeh auf die 
Hiilfte, bei 0,0002 m um 15% herabzusetzen. KCl scheint einc Kleinigkcit weniger 
giftig zu sein ais NaCl. B aCl2 u. MgCl2 wirken auf Erbsen etwa 15mai giftiger 
:ds N a d . Dagegen vermag CaCL in gewisser Konz. die Keimung zu begiinstigen. 
B ei 0,01 m nahm das Liingenwachstum um 50% zu- Ahnlicli, jedoch in anderen 
Grenzen, verhalten sich Ca(N03)» u. CaSO^ Anders yerhalten sich dic Erdalkali- 
salze gegen Nicotiana-Pollcn. A uf diesc wirkte CaCl.> stark giftig, dagegen MgCl, 
in 0,002 in Lsgg. klimfordemd. Durch Zusatz yon CaCL zu NaCl oder KCl-Lsgg. 
wird die yergiftende W rkg. des Alkalisalzes bei Erbsen aufgehoben. Vcrss. in 
wclehselnder [II'] von = 4  — 10 zeigten cin rundes Maximum der Keimung bei 
pH =  7 u. ein spitzes Maximum des Liingenwachstums bei pjj =  6. F iir pfI I 
tritt keine Keimung mehr ein. (Journ. Gen. Physiol. 6. 677—82. Univ. o f 
Wiscosin.) B e c k e r .

Stanisław Sierakowski, U ber Verdnderungen der Wasserstoffioncnkonzentration 
in  den Balcterienlcidtureii und ihren Entstehungsmechanismus. D ie wesentlichen Er- 
gebnisse der yorliegenden Unterss. sind bereits in friiheren Mitteilungen (vgl. C. r. 
soc. dc biologie 89. 1371; C. 1924. I. 1548 u. S. 482) wiedergegeben. Es wird der 
ScliluB gezogen, daB die Rcgulierung der [H-] durch Bindung bezw. Ausscheidung 
von C 02 erfolgt, ais o prinzipiell ebenso wie diejenige im Blute des Menschen u. 
der hoheren Tiere yerlauft. In iilteren Kulturen, wo das Absterben der Bakterien 
beginnt, hort die B. yon C 02 auf, was Alkalisierung des Niihrbodens zur Folgę 
hat, sowohl in sauren ais auch in alkal. Kulturen. Das Absterben der Bakterien 
bewirkt also die Alkalisierung. (Vgl. auch S ie r a k o w s k i  u. M ile jk o w s k a ,  S. 71.) 
(Biocliem. Ztschr. 151. 15— 26. W arschau, Staatl. Inst. f. Ilyg.) S p ie g e l .

G. A. Wyon und J. W .  Mc Leod, Vorlaufige Miłteilung iiber Behinderung von 
Bakteńenwaclistwn durch Aminosauren. In relatiy niedrigen Konzz., zwischen 0,2 
u. 2% wirken Aminosiiuren, besonders U istid in , Tyrosin, Tryptophan, Phenylalanin 
u. Oystin, oft wachstumshcmmend. Manche Bakterien, besonders einige Darm- 
bakterien, sind gegen diesen EinfluB unempfindlicli. Polypeptide wirken im all- 
gemeinen nur wachstumsfordernd. (Journ. o f H yg. 21. 376—85. 1923; Ber. ges. 
Physiol. 26. 306. 1924. Ref. S e l ig j ia n n .)  S p I e g e l .

W. H. Peterson, E. B. Fred und B. P. Domogalla, Dieproteolytische. Wirkung 
uoit Bacillus granulobacter pectinouorum und seine Wirkung a u f dic Wasserstoffionm- 
lconzentration. 5%ig. Aufschliunmungen yon Maismelil wurden mit Kulturen des 
genannten Bacillus yersetzt u. nach 12-, 24-, 48-' u. 96-std. Einw. analysiert bzgl. 
der yerschicdenen N-Verbb.; Ergcbnisse tabellar. im Original. Der ani Anfange 
des Vers. pro 100 g  Mehl 210 mg holie Gehalt an 1. N  ist nach 96 Stdn. auf etwa 
1000 mg gestiegen; in 24 Stdn. betragt die Zunahme etwa 200 mg. D ie Zunahme 
des 1. N  erfolgt zuniichst in Form yon Protein-N ; wiihrend der ersten 24 Stdn. 
werden wenig Aminosauren u. Peptide gebildet, nach dieser Zeit iiberwiegt ihre
B. die yon Proteinyerbb.. die nach 48 Stdn. abnelimen, wiihrend die erstgenannten 
noeh weiter ansteigen. N H 3-N steigt von Nuli am Anfang des Yers. auf 20 mg 
nach 96 Stdn. Langere Einw. des Bacillus bewirkt stiirkeren Abbau; die Haupt- 
zers. ist jedoch innerhalb 4 Tagen beendet. Best. yon pH im Laufe der Umsetzung 
zeigt, daB die W erte nach den ersten 4—5 Stdn. falleti, die titrierbare Siiure zcigt 
nur geringe Zunahme; in den folgenden Stdn. iindert sich pJ5; nur wenig, die

148*
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titrierbare Siiure erreiebt ein Maximum (5 ccm 0,1-n. Alkali pro 10 cem Lsg.) u. 
fallt danach schnell, da Aceton u. Butylalkoliol gebildet werden. D ie Zunahme 
an titrierbarer Siiure u. die dieser nicht entsprecliende Abnalime von pjj kann auf 
die Pufferwrkg. der Proteinhydrolysenprodd. u. die geringe Dissoziation von 
CH3C 0 0 H  u . C,H9C 0 0 H  zuruckgefuhrt werden. (Journ. Americ. Chem. Soc. 48. 
2086—90. Madison [Wisc.], Univ.) H a b e r la n d .

Piętro Santomauro, iiber die phytoehemische Reduktión des Metliyl-a-ćhlor- 
athylketons. Durch garende H efe kann CH.. • CO • CIICl • GIL, trotz seiner Giftigkeit 
mit ziemlich guter Ausbeute zu dem entsprccheuden Alkohol reduziert werden, der 
hierbei in linksdreliender Form entsteht. Das Keton wurde in alkoh. Lsg. durch 

• Seheidetrichter dem Giirgemiscli allmahlich zugetropft. I -y -C h lo r  - fi-oxybutan,
C.H9OCl =  CHf • CII • CH(OH) • CIICl • CH3, ziihfl., von angenelnnem Gcruch, Kp. 
139°, a  —  —4,8° (im 2 dm-Rohr). —- Auch das isomere Chlormethyldthylketon, 
CHoCl-CO-CoHj, liiBt sich in gleicher W eise zum Alkohol reduzieren. (Bioohcm. 
Ztsclir. 151. 48 — 50. Berlin-Dahlem , Kaiser WiLHELM-Inst. f. exp. Therap. u. 
Biochem.) S p ie g e l ,

H. K. Sen, D ie biochemisehe TJmioandlung von unsymmetrischem Dichloraceton in  
optisch- aktiren a,U-Dichlorisopropylalkohol. D ie Red. wurde in analoger W eise 
w ie diejenige des M ethyl-a-chlonithylkeions (vgl. S a n to m a u r o , vorst. Ref.) aus- 
gefiihrt u.licferte inbefriedigender A u sb eu tei-« ,ci-Dichlorisopropylallcohol, CaH0OCL== 
CH,C1-CH(0H)-CH.2C1, Kp. 146— 148°, bezw. 147°, [« ]D =  —8,62 bezw. 8,87°, Gc- 
schmack siiBlich u. brennend. (Biochcm. Ztschr. 151. 51 — 53. Berlin-Dahlem, 
Kaiser WiLHELM-Inst. f. exp. Therap. u. Biochem.) S p ie g e l .

K5. Tierphysiologie.
Giuseppe Medici, Untersiichungen iiber den E in  fiu fi einzelncr Bestandteile der 

Bingerlosung au f die Wirkung von Hormonen. Unter den Bestandteilen der Ringer- 
Isg. beeinflussen N aH C 03 u. Ca die Wirksamkeit des Adrenalins auf die GefaBe; 
fehlt einer dieser Bestandteile, so ist die gefiiBverengernde W rkg. viel geringer, 
oline daB bei Mangel an Ca eine erregbarkeitssteigernde Wrkg. nacligewiesen  
werden konnte. Vollig aufgehoben wird die Adrenalinwrkg. erst durch Perfusion  
mit reiner NaCl-Lsg., es miissen also nocli andere ais die oben genannten Bestand
teile der Ringerlsg. von EinfluB sein. D as fiir Adrenalin gesagte gilt in schwiicherem  
Grade auch fiir IIypophysenextrakte. (Biochem. Ztsclir. 151. 133—45. Bern, Univ.) Sp.

V. Troteano, U ber die direkte Wirkung des Sekretins a u f den Stickstoffuiechsel 
iibe>'lebender Organe. Am isolierten Schildkrotenherzen fand Vf. unter der Einw. 
von Sekretin erhohte W erte fiir Nichtproteiu-N. (C. r. soc. de biologie 91. 590—92. 
StraBourg.) L e w in .

Aldo Muggia, Uber den Glucosegehalt im  B lu t in  der fruhesten Kindheit. 
(Riv. di clin. pediatr. 22. 1—12. Torino, Univ.; Ber. ges. Pliysiol. 25. 346. Ref. 
S ch m itz .)  S p ie g e l .

Sozo Hirayama, Zuckergelialt der Verdauungssafte bei dem m it Phlorrliizin ver- 
gifteten Kaninclien. Der Blutzucker von n. Kaninchen stieg durch die fiir die 
Unterss. notwendigen Operationen u. Anwendung von Pilocarpin zur Erzeugung 
von SpeichelfluB durchsclmittlich von 0,09 auf 0,27% bei deutlicher Glucosurie. 
Mit Phlorrhizin wurde die Glykamie nicht weiter, die Glucosurie aber selir stark 
gesteigert. In Submazillarspeichel (0,192%), Parotisspeicliel (0,065%) u. im Pankreas- 
saft stieg der Zuckergelialt durch Phlorrhizin nicht, in der Galie von 0,058 auf
0,224% im Mittel. (Tohoku Journ. of exp. med. 4. 507—22. Sendai, U niv.; Ber. 
ges. Physiol. 26. 448. Ref. Schm itz .) Sp ie g e l .

Y. Fuj imaki, Uber die Wirkung intravenoser Koelisalz- und Zuckerinfusionen 
a u f die Alkalireserve des Blutes. Zugleich ein Beitrag zur Kenntnis der Alkalireserve
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im  Wicher. Das friilier (vgl. S. G99) beschriebenc Ansteigen des CO.,-Bindungs- 
yermogens nacli intrayenoser Zufuhr yon Zucker- u. NaCl-Lsgg. beruht auf folgen- 
dcin: ćlie pyret. Wrkg. der Injektioneu kommt dureli Einsparung von Warnic zu- 
stande. Neben der StofFwecbselsteigerung yon etwa 10—30% seizt das Wiirme- 
zentrum die Wiirmeabgabe lierab, wozu die Lungenyentilation eingeschriinkt wird; 
es kommt zu einer COą-Retention, die unkompensiert zu einer Verschiebung der 
Blutrk. nach der sauren Seite fuliren miiBte. D iese drohende Acidosis wird aber 
durch Yermehrung der alkal. Valenzen im Blute ausgeglichen: die C 02-Kapazitiit 
nimmt zu. Ist die Fieberholie erreicht, so steigt die Warmeabgabe iiber die Norm 
an (Entfiebęrung); auch liicran nimmt dic Atmung teil, die Lungenyentilation ist 
yermehrt, der C 02-Gelialt des Blutes sinkt wieder entsprechend. Damit ist der 
Mechanismus fiir das Zustandekommen der beschriebenen Blutyeriinderungen ais 
Folgezustand der W rkg. auf die Warmeregulation Margestellt. (Areli. f. exp. Pathol. 
u. Pharmak. 103. 178—87. Heidelberg, Uniy.) W o l f f .

Tsutomu Odaira, D er Einflufi einiger Neutralsalzlosungen bei intravenoscr An- 
wendung a u f die Alkalireserue des Blutes. Isoton. Lsgg. yon 10° uber Korpertemp. 
erhohen beim Kaninchen im allgemeinen die Alkalireserye, noch warmere tun dies 
in geringerem Grade, beidemal tritt yor der Erliohung eine kleine Senkung ein, 
bei den warmeren Lsgg. ausgesprochener. Isoton. Lsgg. unter Korpertemp. er- 
niedrigen die Alkalireserye, nur genau temperierte lassen sie unyeriindert. Dest. 
W . erlioht korperwarm den C 02-Gehalt des Blutes momentan (nach 13—25 Min. 
beginnt langsame Biickkehr zur Norm), erwiirmtes steigert, mic Zunalime der Uber- 
temp. steigend, die Alkalireserye, kiihleres erniedrigt sie etwas. Hyperton. Salzlsgg. 
erniedrigen in allen Fiillen, starker mit dem Grade der Hypertonie u. der Er- 
liiedrigung der Temp. In yitro yerursachten weder Zusatz yon NaCl nocli Hamo- 
lyse eine Anderung. — Von den einzelnen Neutralsalzeu iindert NaCl den C 02- 
Gehalt des Plasmas nur wenig, steigert ilm NaBr u. senkt ihn Na2S 0 4 ein wenig, 
isoton. CaCl2-Lsg. betraclitlieh. Phosphatgemisch mit pH =  7,4 steigert anfangs 
ein w enig mit nachfolgender Senkung. (TGhoku Journ. o f exp. med. 4. 523—71. 
Sendai, Uniy.; Ber. ges. Pliysiol. 26. 438—39. Ref. S ch m itz .) S p ie g e l .

G. Amantea, D ie K rystallisation des menschlichen Hdmoglobins in  Bezieliung 
zum A lter und zu verschiedenen pathologischen Zustandcn. (Vgl. Arch. di fisiol. 21. 
107; C. 1924. I. 2789.) D ie Krystallisation des Hamoglobins naeh dem Saponin- 
yerf. zeigt beim Foetus u. bis 1 Monat nach der Geburt anderes Aussehen ais beim 
n. Erwaehsenen, in den yerschiedeneu untersuchten Krankheitszustiinden keine Ab- 
weichung von der Norm. (Arch. di fisiol. 21. 411—17. 1923. Roma, Uniy.; Ber. 
ges. Physiol. 26. 437—38. 1924. Ref. S ciim itz .) S p ie g e l .

W. S. Spasski, Uber die Wirkung des Ledum ■pahcslris au f die Gewinnung des 
Blutes und au f das Blutgefafssystcm. Verss. mit Infus u. Fluidextrakt aus Blattern 
wahrend der Bliitezeit. Kein bemerkenswerter EinfluB au f die Gerinnungszeit. 
Blutdruck unbeeeinfluBt ,oder lierabgcsetzt, je nach Dosis. Herztiitigkeit in situ 
durch kleine Dosen unverandert, durch grjiiBere (holier ais fur Blutdruckwrkg.) 
yerlangsamt, am isolierten Herzen nur unbedeutende Wrkg. D ie Coronaren u. peri- 
pheren. GefaBę werden stets erweitet, die GefaBe der isolierten inneren Organe nur 
bei kleineren Dosen, durch groBere yerengt. An isolierten Lungen von Kaninchen 
bewirkten Konzz. yon 0,005— 1 : 1000 mehr oder weniger energ. Verengerung der 
Gefafie bis zu yolliger Stockung des Fliissigkeitsstromes in ihnen. (Irkutski Medi- 
zinski Journ. (Russ.) 1. 3;—10. 1923. Irkutsk, Uniy.; Ber. ges. Physiol. 26. 448. 
1924. Ref. S s o k o lo f f . )  S p ie g e l .

Charles W. Edmunds und B,uth P. Stone, D ie Wirkung von Epinephrin a u f  
die Zalil der Blutzellen. (Vgl. E d m u n d s u. L lo y d ,  S. 499.) Bei kleinen Gaben 
Adrenalin  ist die Gesamtzalil der Leukocyten, besonders die der Polynuclearen yer-
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melirt, bei groBen auch auch dic der Erythroeyten stark. D ies gilt fiir Hund u. 
Katze, nicht fiir Kaninchen, wird durch Esstirpation der Milz oder AusschluB der 
Leber aus dem Krcislauf nicht yerhindert. Nicotin bewirkt beim Hunde starkę 
Veriinderungen des Leberkreislaufes, ohne daB das Bild der Erythroeyten sicb  
iindert. Ergotoxin macht keine Zunahme der roten Blutzellen. D ie Wrkg. des 
Adrenalins auf das Erythrocytenbild wird einer W rkg. auf die blutbildeuden Organe 
zugesebrieben. (Arcli. internat, de pharmacodyn. et de thćrap. 28. 391—419. Ann 
Arbor, Uniy. o f Michigan; Ber. ges. Pbysiol. 26. 436. Ref. E ic h h o lt z . )  S p ie g e l .

J. Mageotte, U ber dic Loslichkeit lipoidloslichcr Farbstoffe im  Serum. Scharłach- 
R ot erwies sich ais 1. im Serum, u. zwar im gleichen Verhiiltnis w ie in Na-Oleat. 
Bei langerem Stelien wurden zunehmende Mengen des Farbstoffs gel. (C. r. soc. 
de biologie 91. 539— 41.) L e w in .

Erederic S. Lee und B. Aronovitcli, Uber das hgpothetische „Ermiidungs- 
łoxin“ von Weichnrdt. Einspritzung von MuskelprcBsaft ermudeter Tiere an andere 
erzeugt Mudigkeit, nicht regebniiBige W rkg. auf die Atmung, eine zeitweise Senkung 
der Korpertemp. u. gelegcntlicli naclifolgenden Tod. Derartiger Ermiidungssaft 
yerursaelit an ausgeschnittenen Muskeln einen deutliehen Abfall ilirer Arbcitskraft, 
d. h. Yerkiirzung der Arbeitsperiode u. Minderung der Leistung. Der PrcBsaft 
von Muskeln nicht ermudeter Tiere wirkt aber an beiden Objekten ebenso. D ie 
Existenz eines besonderen Ermiidungstoxins kann also nicht zugestanden werden. 
(Amer. Journ. Pbysiol. 69. 92—100. N ew  York, Columbia-TJniv.) W o l f f .

Frederic S. Lee, Weitere D ałen iiber Weiehardts liypothetisches „Ermiidungs- 
toxin“. Muskelprefisaft von ermiideten Meersehweincben yerursaeht bei frischen 
Eulie u. alle im vorst. Ref. gescliilderten Symptome. Ebenso wirkt MuskelprcBsaft 
aus nicht ermiideten M eerschweinclien. Milchsćiure vcrursacbt bei Injektion an 
Meerschweinchen Ruhe u. zeitweisen Temperaturabfall, der aber geringer ist ais 
der nach Injektion yon MuskelprcBsaft. D ic Ggw. eines spezif. T osins (W e ic h a k d t)  
konute nicht bcwiesen werden. (Amer. Journ. Pbysiol. 69. 101—G.) W o l f f .

Eelix Klopstock, Komplementadsorption dureli Farbstoffe. Beitrag su den phys-i- 
lialisch-chcmischen G-nmdlagen do- Wassermannschen Rcakiion. (Klin. W clischr. 3. 
1448—49. B erlin-D ąbiem , K aiser-W i l h e l m -Inst. f. exp. Tlier. — C. 1924. II. 
1813.) W o l f f .

J. Lucien Morris, Yernon Jersey und Charles T. Way, Diuresc bei Schafen. 
Vergleich der Konzentration vo?i Ilarnsaure und Jlarnsioff durch den Ausschcidungs- 
mechanismus beim Scliaf und Kaninchen. Wiihrend der Salzdiurese gehen beim 
Schafe Ilarnsaure- u. Harnstoffausscheidung parallcl. Das Konzcntrationsyerliiiltnis 
(zwischen Harn u. Blut) ist fiir Harnstoff beim Schafe gleicli demjenigcn bei 
Kaninchen (vgl. M o r r is  u. R e e s ,  Amer. Journ. Pbysiol. 66. 363; C. 1924. I. 570), 
fiir Harnsaure aber beim Kaninchen erheblicli groBer. Der liohere Stand des 
Purinstoffwechsels bei den Nagern ist yiclleicht die Ursaclie der gesteigerten Wirk- 
samkeit ihrer Nieren in der Konzentrierung yon Harnsaure. (Amer. Journ. Physiol. 
7 0 . 122—29. Cleyeland [Oli.], Uniy.) .  S p ie g e l .

M. Polonovski und G. Galbrun, U ber dic Yerleilung des Kohlenstoffs in  der 
Spmalfliissigkeit. (Vgl. POLONOYSKI u. C. AUGUSTĘ, Journ. physiol. et path. gen. 
21. 267. Buli. Soc. Chim. de France 35. 414; C. 1924. I. 945. 2722.) Der Mittel- 
wert von C war 1— 1,10 g  °/00 im n. L iąuor; im patliol. Fiillen fanden sich Werte 
bis zu l,35°/oo- Iu der Norm (u. in patholog. Fiillen) yerteilte sieli C etwa wie 
folgt: Harnsiiure-C 0,04 (0,036), Protein-C 0,10 (0,39), Glueose-C 0,23 (0,23), nicht 
bestimmbarer C 0,74 (0,746). Es sind immer dic maximalcn W erte angegeben. (C. r.
soc. de biologie 91. 565—67. Lille.) L ew in .

Giovanni Genoese, Untersuchungen iiber Aceton in der RiickcnmarksfliissigkeU 
bei m it Acctonurie emhergehmden Kmderkrankheiten. Selbst bei Ggw. groBer
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Mengen der Ketone im H am  fanden sich Aceton oder Acetessigsaure im Liquor 
nur in Fiillen, wo meningit. Symptome vorlagen oder w o es durch Allgemein- 
yergiftung des Kiirpcrs zu Erlahmung aller Funktionen kam. (Pediatria 31. 1249 bis 
1261. 1923. Eoma, U niv.; Ber. ges. Physiol. 25. 349—50. 1924. Ref. A s c h e n -  
iietm .) ' S p ie g e l .

Adolpll Bernhard, D er Harnsauregehalt der Ccrebrospinalfliissigkeit. Harn- 
siiure findet sieh im n. Liquor u. steigt bei manclien Erkrankungen. Konz. 0,3 bis 
4,8 mg in 100 ccm. (Proc. o f the N ew  York patliol. soc. 23. 18—21. 1923. New  
York, L e n o x  H i l l  Hosp.; Ber. ges. Physiol. 26. 441. 1924. Ref. S ch m itz .) S p ie g e l .

Benjamin Harrow und Francis Krasnow, Fiittenmgsversuclw an Eaitcn mit 
Pjlanzen in  verschicdenen Entwielchmgsstadien. II. (I. vgl. Journ. Mctabol. Res. 2. 
401; C. 1923. III. 327.) D ic friiheren Verss. wurden mit verbesserter Methodik 
wiederholt. Ob wiihrend der Keimung Vitamin cntsteht, liiBt sich nicht mit Siclier- 
lieit sagen oder yerneinen. D ie Samen selbst scheinen mehr B ais A zu enthalten. 
(Proc. o f the soc. f. exp. biol. and med. 21. 232—34. N ew  York, Columbia Univ.; 
Ber. ges. Physiol. 26. 425. Ref. K ap fu am m er.) S p ie g e l .

M. Javillier, P. Bandę und Simone Levy-Lajeunesse, Lcbcrtran und sein 
Gelialt an Faktor A. D ie bereits fruher (Buli. de la soc. scient. d’IIyg. aliment. 
11. 540; C. 1924. II. 854) mitgeteilten Unterss. wurden ergiinzt durch Verss. mit 
dem Unyerseifbaren, in dcm das Vitamin A  enthalten sein sollte, von einer der 
untersuchten Tranproben. Obwolil eine reichliche Portion davon der Grundkost 
zugefiigt wurde, war kein Erfolg festzustellen. Man mu8 an die Yeriinderlichkeit 
des Vitamińs durch Alkali, Warme, oxydierende Einfliisse denken, vor allem auch 
an die Adsorbierbarkeit durch gew isse Ndd. (Buli. Sciences Pharmacol 31. 442 bis 
457. Inst. des Rcch. agronom.) S p ie g e l .

A. Gr. Young und C. W .  Muelilberger, D ie Aussclicidung von Tryparsamid. Es 
gelit unyeriindert in den Ham , u. zwar meist zu 88—95% in den ersten 24 Stdn. 
Manche Indiyiduen halten es liinger zuriiek; es kann dann zu Kumulation kommen. 
(Journ. Pharm. and Exp. Therapeutics 23. 461—64. W isconsin, Univ.) W o l f f .

H. Bierry und F. Rathery, D ic Ausscheidung von Ketonkorpeni und (j-Oxg- 
buttersdure bei depankreatisierten Hunden. Im Harn wurde reichlich ^?-Oxybutter- 
siiure ausgeschiedcn, auch bei Yerfiitterung von entfettetem Fleisch. Ketonkorper 
konnten yollstiindig fehlen. (C. r. soc. dc biologie 91. 534—37. L e w in .

H. Bierry, F. Rathery und L. Leyina, Uber Schwankimgen in der Glykamie 
beim splenektomierten Ilunde. (Vgl. yorst. Ref.) Nach Entfcrnung der Milz steigt 
der Blutzuekerspicgel mit Bezug auf freien wie gebundenen Zucker. (C. r. soc. de 
biologie 91. 537—39.) L e w in .

Leon Asher, Beitrćige zur Physiologie der Driisen. No. 67. Kimio Nakayama, 
Erneute Untersuchungen iiber dic M ilz ais ein Organ des Eisenslo/fivechsels. (66. vgl. 
Biochem. Ztschr. 149. 491; C. 1924. I. 1822.) Unter Anwendung des Verf. von 
Ja iin  (Ztschr. f. physiol. Cli. 75. 308; C. 1912. I. 428) zur Best. des Fe wird nach
gewiesen, daB bei hinreicliend Fe-armer Emalirung die tiigliche Ausscheidung von 
Fe auf minimale W erte sinkt, im Hungerzustande aber, wo Korpersubstanz zerfiillt, 
yiel groBer ist. Nach Milzexstirpation kann sie (in reinen Fiillen) sowohl bei Fe- 
armer Emśihrnng ais auch im Hunger u. nach Fleischerniihrung gesteigert sein. 
W o diese Folgę nicht eintrat, ist eine Umstellung der Regulationsmeehanismen an- 
zunchmen, fiir die auch histolog. Unterss. (von Wegelin) Anlialtspunkte gaben. 
D ie Befunde bestiitigen die Auffassung, daB die Milz eine Rolle im Fe-StofTwechsel 
spicie, indem sie im Stoffweclisel freiwerdendes Fe zu weiterer Verarbeitung auf- 
bewahre. (Biochem. Ztschr. 151. 119—32. Bern, Univ.) S p ie g e l .

Christian Kroetz, Zur Biochemie der Strahlenicirkimgen. I. Mitteilung. D er  
Einflufi v,ltravioletter w id  Bontgenstrahlea au f die aktuelle Blutreaktion und a u f die
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UrregLarke.it des Atemzentrums. Aus den Yerss. werden folgende Schlussc gezogen: 
Sowolil das ultraviolette L icht der Hg-Dampfiąmpe ais aucli Rontgenstrahlen fuliren 
primar zu Umstelluugen im organ. Haushalt der bestrahltcn Gcwebe u. des Blutes, 
im Gefolge davon zu Verschiebungen in dem anorg. Bestande des Blutes. Es 
komrat uumittelbar nach der B estrahlung zu einer fluclifigen Acidose, YCrmelirter 
[II’] im Blute, hcrvorgerufen durch Auftreten saurer EiweiBumbauprodd. im Serum. 
D ieses Stadium ist von Hypokapnie des Blutes u. Zunahme des Anionendefizits 
im Serum begleitet. Ca. 1—2 Stdn. nach der Bestrahlung beginnt Umschlag der 
aktuellen Blutrk. nach der alkal. Seite; die Alkalosc, Ausdruck einer gesteigerten 
Erregbarkeit des Atemzentrums, wird, begleitet von deutlicher Hyperkapnie, tage- 
lang  festgehalten. Fur jen e  Erregbarkeitssteigerung wird die esperimentell fest- 
gestellte Verschiebung des Aquivalentgleichgęwichts von Kationen u. Phosphor- 
•saurcanionen verantwortlich gemacht. D ie durch die Ycrschiebung bedingte Eeiz- 
barkeitssteigcrung ist in ihrem Grade anscheincnd indiyiducllen Schwankungcn 
unterworfen. (Biochem. Ztschr. 151. 146—66. Greifswald, Univ.) S p ie g e l .

Carl Bachem, Sammelreferat aus dem Gebiete der Pharmakologie (Januar bis 
M arz 1924). (Vgl. Zcutralblatt f. inn. Med. 45. 81; C. 1924. I. 2717.) (Zentralblatt 
f. inn. Med. 45. 425—39. 449—58.) W o l f f .

Carl Bachem, Sammelreferat aus dem Gebiete der Pharmakologie. (Ą pril bis 
Juni 1924.) (Vgl. vorst. Ecf.) (Zentralblatt f. inn. Med. 45. 750—57. 769—84. 
Bonn.) S p ie g e l .

Heinz Kalk, Uber den Einjlufs des Pilocarpins a u f die Tatigkeit des menseh- 
Jichen Magcns. Nach 0,01 g  Pilocarpinchlorhydrat subeutan war die Entleerungs- 
zeit des Magens um ca. 75— 100 Min. Yermehrt, Abscheidung von Magensckrct 
innerhalb ca. 1 Stde. nach Injektion gesteigert, Aciditat des Saftes i n  der Eegel 
YCrmindert (nur in 5 Fiillen Y o n  Ulcus duodeni oder pylori anfangs Yermehrt), 
Schlcimgehalt ansclieinend vermchrt. lliickfluB von Duodenalinhalt i n  den Magen 
war nicht gesteigert. (Arch. f. Verdauungskrankh. 32. 219—42. Frankfurt a. M., 
U niv.; Ber. ges. Physiol. 26. 434. Ecf. y a n  E w e y k .)  S p ie g e l .

Werner Teschendorf, Zum Meehanismus der Phlórrhizinwirkimg. Yerss. iiber 
die Wrkg. des Phlorrhizins an isolierten Organen u. ilire Beeinflussung durch 
andere Gifte fiihren zu dem Schlusse, daB die Wrkg. au f die N iere nur eine 
Teilwrkg. des Phlorrhizins ist u. daB dessen Wrkg. wenigstens in gewissem Grade 
vom sympatii. Nervensystem beeinfluBt wird. (Klin. W chsckr. 3. 1S11-—13. Konigs- 
berg i. Pr., Univ.) S p ie g e l .

W. Storm van Leeuwen, Uber die Empfindlichkcit von Tieren und Mensehen 
gegenuber Drogen. D ie Enipfindlichkeit ist ablningig von der indiyiduellcn Emp- 
iindlichkeit des Angriflspunktcs, die wieder auf der der dort befindlichen Haupt- 
rezeptoren berulit, welche ganz bestinmite physikochem. Eigenschaften besitzen; 
mit ihnen treten die wirksamen Drogen in chem. oder physikochem. liki D ie 
meisten Substanzen reagieren aber nocli mit anderen Stoffcn, don sekundareu Rc- 
zeptoren. W ichtig sind der Grad der chem. Zcrstorung der Drogę im Organismus, 
dann das Milieu fiir Wrkg. u. Verte(lung zwischen Haupt- u. sekundareu Eezep- 
toren. (Jouru. Phąrm. and Exp. Therapeutics 24. 13— 19.) W o l f f .

W. Storm van Leeuwen, Uber Antagonismus von Drogen. W enn zw ei Drogen 
die gleiclien Hauptrezeptoren in Anspruch nehmen, so treten die Gesetze der Vcr- 
drangungstlieorie in Wirksamkeit. (Journ. Pliarm. and Exp. Therapeutics 24. 21 
bis 24.) W o l f f .

W. Storm van Leeuwen, Eine mogliehe ErkUirung fiir geioisse Fiille von 
Arznciiibercmpfindlichkeit beim Mensehen. Der Uberempfindlichkeit ist eigentiiinlicli, 
daB nur relativ wenige Mensehen darunter leiden, u. daB bei ganz verschicdener 
chem. Konst. u. pharmakolog. AYrkg. dic Symptome der Ubercmpfmdlichkeit unter-
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cinander sehr iihnlich sind. Neben der quantitativen Seite (z. B. A., Nicotin, Chinin) 
ist die qualitative zu beriicksichtigen (Astlima naeb Aspirin, P yram idm , Luminal usw., 
epilept. Anfiille auf Borsaurecinnalime, Ekzeme nacli Anlipyrin, Borsaure, Veronal). 
Am isolierten Organ wirken dicse Substanzen starker, weil die liemmende Wrkg- 
des Blutserums wcgfiillt. AuBerdem ist es fiir sie eigentumlicli, daB sie in unter- 
schwelligcn Dosen eine yerstarkcnde W rkg. auf die Wrkg. auderer Arzneimittel 
ausuben. Bei Indm duen mit Idiosynkrasie ist vermutlich die hcmmende W rkg. 
des Blutserums vermindert, so daB Substanzen wie Chinin, Salicylsiiure usw. bei 
solchen Personen frei im Blute kreisen, wahrend sie n. an bestimmte Blutbestand- 
tcile gebundeu sein durften. Sie konneu somit andere Arzneimittelwrkgg. oder 
Bkki des Organismus yerstarken. So ware auch eine Erklarung fiir den gleicliartigen 
Effekt der yerschiedenen ubersensibilisicrcnden Substanzen denkbar, wobei dann 
eine latente Neigung zu irgendwelclien Krankheitszustanden zum Ausbruch kommt. 
Nach Verss. mit dem Serum cntsprecliend Leidender ist bei solchen Fallen von 
Idiosynkrasie die bindende Kraft des Blutserums fur das betreffende Arzneimittel 
tatsiiclilich yerringert. (Journ. Pharm. and Exp. Tlierapeutics 24. 25—32. Leiden, 
Holland.) W o l f f .

A. C. Kolls und E. I£. K. G-eiling. Beilragc zur Pharmakologie der Jlypo- 
physcnhinterlappencxtrakte. Nach intravenoser Injektion von Hinterlappenestrakt 
wurden die Ilaut u. sichtbaren Schlcimliaute (bei Hunden) blaB. Apniie wechselt 
mit rasclier Atmung. Der Blutdruck steigt an namentlich infolgc Zunalime des 
diastol. Druckes ais Zeichen ycrmchrten peripheren W iderstandes. Der Badialis- 
blutdruck fallt ab. D ie Herztatigkeit ist deutlich yerlangsamt. Das Minutenyol. 
des Herzens sinkt. Es tritt fluoroskop. u. rontgeuogi-aph. siehtbare Herzdilatation 
ein. Nach diesen Erscheinungen besteht eine starkę peripliere Arterien- u. Capil- 
larenkonstriktion, die auch direkt am llundeohr zu beobachtcu ist. Nach groBen 
Dosen 4<rqj}i?isulfat tritt Ilerzyerlangsamung ein. Der 0 2-Verbrauch ist stark ver- 
mindert. Der Huuioglobiugehalt des Blutes ist fiir kurze Zeit unmittelbar nach 
der Injektion yermelirt. (Journ. Pharm. and Exp. Therapeu ics 24. G7—81. JoiIX  
H o p k in s  Uniy.) W o l f f .

W. W. Swingle, 0 . M. Helff und R. L. Zwemer, D ic Wirkung von Thyroxin  
und seinem Acetylderwat au f Amphibien und Sdugctiere. Kurz mitgeteilte Be- 
obaclitungen, yon K e n d a l l  (Amer. Journ. Pliysiol. 39. 136; . C . 1920. III. 314) 
wurden naehgepruft mit folgendem Ergebnis: Bei der Schilddriise u. der Hypopliyse 
beraubten Kaulquappen fordem sowolil Thyroxiu ais sein Aeetylderiy. bei Ver- 
fiitterung wie bei Injektion die Metamorphose lebliaft. Bei n. erwaehsenen 
Jlenschen ist perorale Darreichuug selbst hoher Gabcn von beiden wirkungslos, 
intrayeuos erzeugt Thyroxin, nicht aber das Aeetylderiy., almliche Erscheinungen 
w ie UbermaBige Zufuhr von Schilddriise. Das Ansprechen der Amphibien bzgl. 
der Metamorphose, das gegenuber den yerschiedensten J-Komplexen besteht, ist 
nicht in Vergleich zu stellen mit der eine bestimmte Struktur der J-Verb. fordern- 
den Stoffwechselwrkg. bei Siiugetieren. (Amer. Journ. Physiol. 70. 208—24. Y a le -  
Uniy.) S p ie g e l .

W. Burridge, Versuche m it Schilddriisensubstanz. W ss. SchilddrUscnextrakt 
wirkt. am isolierten Froschlierzen primar schnell abschwachend, dann langsam ver- 
starkend. Bei Auswasclien mit Bingerlsg. treten die Erscheinungen umgekehrt auf. 
In starken Konzz. iiberwicgt die lahmende Wrkg., die zu diastol. Stillstande fuhrt, 
aber durch Ca-reiclie Lsg. rasch aufgehobcn wird. D iese rasche Erliolung wird 
auch durch eine akt. W rkg. der Schilddruseusubstanz selbst gedeutet, die ein nach 
Einfiihrung u. Auswasclien infolge Erschopfung stillstehendcs Hcrz wieder zum 
Schlagen bringen kann. Schilddrusenextrakt entlialt 2 da# Hera hcmmende Sub
stanzen, die Wrkg. der einen, yermutlicli ClioHn, kann durch Atropin aufgelioben
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werden. D ie fćirdernde Substanz kann konz. durch Auszieken des in A. unl. Teiles 
mit li. Ringerlsg. erlialten werden; im alkoli. Extrakt fiuden sich die liemmenden 
Substanzen. Beide sind kochbestiindig. (Arch. internat, de pharmacodyn. et de 
therap. 28. 367—78. Lucknow, Physiol lab.; Ber. ges. Physiol. 26. 443—44. Ref. 
F kom hekz.) S p ie g e l .

R . Wasicky, Uber Insulin. Bei Unters. von nach den Insulinmethoden lier- 
gestellten Pflanzenextrakten (Champignon, Runkelriibe, Meerrettich) wurde gefunden, 
daB dereń blutzuekerherabsetzende Wrkg. in Beziehung zu ihrer oxydationskatalyt. 
Wirksamkeit steht, u. daB die Peroxydasc aus Meerrettich u. die Tyrosinase aus 
Champignon, subeutan gegeben, beim Kaninchen betriiehtliclie Senkung des Blut- 
zuckergelialtes kerbeifiilirten. D ies gilt auch fiir die K atalase  aus Scliafleber. 
Daraufhin bei yerschiedenen Insulinpriiparaten angestellte Verss. ergaben dariu 
stets Ggw. von Pcroxydasen u. Aldeliydasen. Prozesse, wrelclie diese Oxydations- 
fermente sehiidigen, beeintriichtigen oder vernichten auch die blutzuckerherab- 
setzende W rkg., in quantitativer Beziehung ist der Zusammenhang kompliziert. 
Enterokinase aus Katzendarm steigerte die glykolyt. Wrkg. des Insulins. (Klin. 
W chselir. 3. 1819. W ien, Univ.) S p ie g e l .

Kurt Herzberg', D ie Eimcirkung des Insulins a u f die nicMdiabelisclie Ketońuric. 
B ei gesunden Personen, welehe infolge Kohlenhydratkarenz Ketonurie aufwiesen, 
lieB sich diese oline Zuckerzufuhr einselminken. D a Zuckergaben bei den be- 
treffenden Personen den 0 2-Verbniucli steigerten, Insulin ihn dagegen yerringerte 
u. hierbei in den ersten 2 Stdn. stiirker wirkte ais jene, ist die antiketogene Wrkg. 
wolil nicht auf Mobilisierung von Glykogen oder Erleicliterung der Zueker- 
verwertung zuriickzufuhren. (Klin. W clischr. 3. 1816—-17. Wurzburg, Univ.) Si*.

W. GL Mackersie, D ie diurctischc und antidiuretisćhe Wirkung von Uypopliysen- 
extrakt und VorscJilage fiir eine Auswertung. D ie unmittelbare kurze antidiuret. 
W rkg. durch Hypophysenextrakt berulit auf einer Kontraktion der glatten Muskulatur 
von Blase oderUreter oder bei groBeren Dosen auf einer yaskuliiren Nierenwrkg. Der 
diuret. Eftekt ist von einem W echsel der W usseryerteilung im Organismus begleitet. 
D ie antidiuret. W rkg. erfordert groBere Dosen, ais zur Erzeugung von Diurese 
notwendig sind; mehrere kleinere D osen summiereu sich. Es ist nicht bewiesen, 
daB die antidiuret. Wrkg. anderswo ais in der Niere angreift. — Im Vergleich mit 
einer Standardlsg. wird die gerade diuret. wirkende D osis des zu untersuchenden 
PrSparates bestimmt unter entsprechcnder Berucksiclitigung von Blutdruck u. 
Ggw. von Histamin. (Jouru. Pharm. and Exp. Therapeutics 24. 83—99. Toronto, 
Univ.) W o l f f .

Julius Bauer und Berta Asehner, D ie thcrapeutische Wirkung des Nm asurols 
bei Diabcłcs w sipidus. In jedcm Falle von Diabetes insipidus bestelit eine Kon- 
zentrationsstorung der Niere fiir NaCl. D as therapeut. Bestreben muB dahingeben, 
diese verminderte Konzcntrationsfahigkeit der N iere zu erhohen. Das starkste uns 
zur Verfiigung steliende Kochsalzdiureticum, Novasurol, vermag die Harnflut bei 
Diabetes insipidus zu yermindern u. das Durstgefiilil lierabzusetzen. (Zentralblatt
f. inn. Med. 45. 682—88. W ien, Allg. Poliklinik.) W o l f f .

Pierre Woringer, Einflufi des Adrcnalins au f Phosphatamie und Calciimie. 
Unmittelbar nach Injektion yon Adrenalin erfolgt beim Hunde eine bedeutende 
Herabsetzung des P  im Blute (bis zu 50% des n. Wertes). Darauf folgt eine aus- 
gesprocliene Ilyperphosphatiimie. Der Ca-Gelialt wird wenig beeinfluBt; es findet 
sich zuweilen eine leichte Senkung bei maximalem P. Adrenalin scheint demnacli 
in elektiyer W eise auf den P-Gclialt des Blutes zu wirken. (C. r. soc. de biologie 
91. 588—90. StraBburg.) L e w in .

Henri Claude und°Rene Targowla, TJber die Bchandlung der Nervensyphilis 
m it Tryparsamid. Bei Paralytikern erwies das Mittel sich zwar ais unschadlicli,
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zeigte aber gegeniibcr anderen ..'ls-Praparaten keinen Yorzug. (C. r. soc. de biologie 
91. 527—29.) L e w in .

Viktor Hoffmann, Zur Frage eter prophylaktiselien Digitalisuerabreichung vor 
Opcrationen. I. Expeńmen telle Untersuchungen am Frosch. D iese in der Praxis 
geiibte VorbeugungsmaBnahme gegenuber der zu erwartenden lioheren Inansprucli- 
nalime des Herzens ist bisher experimentell nicht begriindet. V f. stellt durch seine 
Verss. fest, daB die Herzen yon Frosclien, die kleine Dosen Digipurat- oder 
Strophantliin erhalten hatten, in Eingerlsg. mit Zusatz yon A. in Konzz., dic olme 
diese Beliandlung zum Stillstand fiihren (5°/0), weiter sclilagen. Nach groBen Dosen  
findet sich dagegen umgekehrt groBere Empfindlichkeit gegen A. (Stillstand schon 
bei 3°/o-) Der erste Effekt kann tagelang nach der Yorbeliandlung festgestellt 
werden. (Klin. W chschr. 3. 1802—5. Koln, Augustahosp.; Uniy.) S p ie g e l .

Jean La Barre, Wirkung der Chlorhydrate von K ryptopin w id  Xanthalin au f  
das isoliertc H erz des Frosches und der Schildkrotc. Bei Konzz. bis ca. ‘/ioooo 
dcfinitiyer diastol. Stillstand, bis ca. %00000 Herabsetzung yon Frcąuenz u. Umfang 
der Herzschlage. Dabei wird der Ventrikel schneller u. starker geschiidigt ais die 
Yorhofe. D ies spricht wegen der Ubereinstimmung mit den Beobachtungen yon 
H a n z l ik  bei Papayerin fiir die Zugehorigkeit der genannten Opiumalkaloide zur 
Benzylisoehinolingruppe. —  Bei Kaninchen fiihren 10—15 mg pro kg yon beiden 
Salzen, subcutan injiziert, zum Tode. (Arch. internat, de pliarmacodyn. et de 
tlierap. 28. 429—36. Brussel, Uniy.; Ber. ges. Physiol. 26. 441—42. Ref. W a c u -  
i io ld e r .)  S p ie g e l .

M. Petzetakis, Calciumclilorid in  inlravenosen Injektionen bei vollstandiger 
ArJiythmie, Tachykardie und extrasystolischer Arhythmie. Nach eigencn Verss. des 
Vfs. wirkt CaCl2 in Gaben yon 0,5— 1 g  in 10%ig- Lsg. ais eins der besten 
Cardiotoniea. D iese W rkg. iiuBert sich durch Erholiung des arteriellen Blutdrueks, 
Yermehrung der Systolenkraft, Yerlangsamung des Pulses u. leichte Steigerung der 
YaguserregbarkeiŁ Es wird iiber dic bei oben genannten Krankheitserscheinungen  
beobachteten Erfolge berichtet, die CaCl2 in dieser Form neben Digitalin, Ouabain, 
Chinidin stellen. (C. r. soc. de biologie 91. 645—48.) S p ie g e l .

Ernst Billigheimer, Verglcicliendc TJntersuclmngen uber die Wirkung und 
Wirkungsweisc des Caldums und der D igita lis. 10%ig- CaCl2-Injektion bewirkt beim  
Mensehen in der Regel eine Pulsyerlangsamung fiir 25—30 Min. A uf den besclileu- 
nigten Puls iibt CaCl2 teils eine starkę, teils keine yerlangsamende W rkg. aus. Von 
kiinstliclien Tachykardien bleibt dic nach Atropin  ganz oder fast ganz unbeeinfluBt, 
die nach Adrenalin  nach Absinken des Blutdrueks erfiihrt eine miiBige yoriiber- 
gehende Yerlangsamung bis zu 50%. Der extrem langsame Vaguspuls wird auch 
durch Ca nicht weiter yerlangsamt. Demnach greift Ca am Vagus w ie auch peripher 
von den Vagusendigungen (noch mogliche Pulsyerlangsamung nach Atropin) am 
HemmungszCntrum im Herzen selbst an. Starkę Ca-Pulsycrlangsamung bei erliohter 
Pulsfrecpienz kann nicht auf Vagusschadigung bcrulien, felilende Pulsyerlangsamung 
auf Ca bei Tachykardie aber auf Schiidigung des Vagus oder mangelnder Ansprech- 
barkeit des Herzens auf den Yagusreiz. Ca u. Digitalis glciehen sich auch beim 
Mensehen yollig sowolil im Angriffspunkt w ie in ihrer W rkg., nur mit dem Unter- 
schied, daB die Wrkg. bei dem einen fliichtig, bei dem anderen Mittel dauerhaft 
ist, denn Ca bewirkt neben der Pulsyerlangsamung u. der Umkelir in den Be- 
sclileunigungstyp bei tiefer Atmung Irregularitaten yom Typus des Sinusblocks u. 
der Sinusarhythmie, also die der Digitalis eigenen spezif. Effekte. Ca yerstiirkt 
die Digitaliswrkg. bezw. umgekehrt; die Ca-Wrkg. dauert im Beginn der D igi- 
taliswrkg. bis zu 5 Stdn. D ie Stadien der Digitaliswrkg. nach P o n g s konnten 
auch an ITand der Ca-Kurven erkannt werden. D ie weitgehendc Ubereinstimmung 
geht auch daraus lieryor, daB eine Digipuratinjektion manchmal eine raseh
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yoriibergehende Ca-Vermehrung im Blut mit liaclifolgender Senkung des Blut-Ca 
heryorruft. Fortlaufeude Digitalisyerabreichung bewirkt eine scliliefilielie Er- 
liohung des Blutkalkspiegels, wahrsclicinlieh durch Mobilisation von Ca-Ioncn, 
die allmfihlieh sich selbst am Eindringen in die Zellen hemmen. D ie noch 
nielit siehtbare kumulierende Digitaliswrkg. kann durch eine Ca-Injektion auf- 
gedeekt werden. W o D igitalis nicht oder paradox wirkt, tut es auch Ca. Wahr- 
scheinlich wirkt auch Ca auf die tertiaren Kammerzentren crregbarkeitssteigernd. 
Ca kann Extrasystolen auslosen. K  kann Estrasystolcn voriibergehend fast ganz 
zum Verschwinden bringen. Ca bewirkt Vergr6Berung des Schlagvol.; der diastol. 
Druck nimmt ab, der systol. etwas zu, steigt aber in nianelien Fiillen starlt an 
(konstriktor. GefiiBwrkg.). Auch bzgl. des Blutdrueks wirkt Ca u. Digitalisyor- 
behandlung yerstarkend auf die Adrenalinrk. Ca ist eher cin gefaBtonisierendes 
ais blutdrueksenkendes Mittel. D ie Anwendung yon Ca allein kommt yorwiegend  
bei Tachykardien in Betracht. Nach Kombinationsyerss. u. aus der ubereinstimmenden 
W rkg. yon Ca u. Digitalis ergibt sich, daB beide Mittel gemeinsam zu einer ver- 
stiirkten W rkg. fuhren miissen. D ie Ca-Rk. kann bei richtiger Beurteilung ais 
Testprobe fiir die indiyiduclle Digitalisempfindliclikeit yerwandt werden. (Ztsehr. 
f. klin. Med. 100. 411— 57. Frankfurt a. M., Uniy.) W o lf f .

A. Mayer, Uber die loehenerregendc Wirkung des Liąuor cerebrospinalis von 
Gebarenden. Sowohl bei intravenoser ais auch bei intraduraler Injektion kann der 
Liąuor W ehen auslosen, anscheinend am sicliersten, wenn er wahrend der Geburt 
bei yorhandenen guten W ehen entnommen wird. Beim Liąuor Nielitgrayidcr konnte 
solche Wrkg. nicht siclier fcstgestellt werden. A udi ist noch nicht entschieden, 
ob zu ycrscliiedenen Zeiten der Grayiditiit u. in ycrscliiedenen Geburtsphasen cin 
Unterscliied der Wirksamkeit bcstelit. (Klin. W chselir. 3. 1805—G. Tubingcn, 
Uuiv.) S p ie g e l .

J. Albert Key, Bleistudięn. IY. Blutueranderungen bei Blewergiftung bei 
Kaninchen unter besonderer Berucksklitigung der punktierten Zellen. (Vgl. Arch. of 
internal med 28. 511; C. 1922. III. 199. Ygl. auch A ub u. R e z n ik o f f ,  S. 1951.) 
Nach Vergiftung mit Pb (subcutanc Injektion yon friseh gefalltem Carbonat) wurden 
beim Kaninchen im Gegensatz zu Hiilinchen u. Katzen im Blute stets punktiertc 
Zellen gefunden, yiel reichlielier, wenn die Tiere yorher aniim. gcmaelit wareu. 
Da die punktierte Zoile ais ■ junger Erythrocyt zu betracliten ist, so muB demnach 
die Aniimie bei Bleiyergiftung der aktuellen Zerstorung yon Erythrocyten im Blut- 
strom zugcschrieben werden, nicht einer Hemmung der Knochciimarksbetatigung. 
Bei der akuten Pb-Vergiftung tritt auch Leukoeytose auf. (Amer. Journ. Physiol. 
7 0 . 86—99. IIa ry a rd  Medical School.) S p ie g e l .

G. Politzer, Uber die Glftwirkung des Neutralrots. Das fur Vitalf;irbung
liauptsiiclilich yerwendetc Neutral- 
rot oder Toluylenrot (Konst. neben-

ąolclien von C a s s e l l a  in Verss. an Salamanderlaryen, wobei die Verśinderungen 
der Hornhaut untersucht wurden, schwerc Schadigungen des Zellteilungsrliytlimus 
u. der Zellteilung selbst. D a Bismarckbraun, das dicselben Granula farbt, solelie 
Wrkgg- nicht liat, kann eine mechan. Scliadigung ais Ursache nicht iu Frage 
kommen. D ie tox. W rkg. des Neutralrots kommt auch im Dunkeln zustande, wird 
aber durch starkę Belichtung erheblicli yerstarkt, so daB auch eine photodynam. 
Wrkg. des Farbstoffes besteht. (Biochem. Ztsehr. 151. 43—47. W ien, Uniy.) Spie.

stehend) hat schon F isc h e ł  bei 
Ticrlaryen ais wachstumsschadigend 
befunden. Yf. fand mit dem Griibler- 
sclien Praparat u. auch mit einem
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Benj. H. Schlomovitz und E. G-. Seybold, D ic Giftigkeit der „Acetonkifrper“.
I. Intravenos ucrabreichłcs Aceton. Aceton wirkt, intrayenos gegeben, mit einer 
Geschwindigkeit von 0,045— 1,303 ccm pro kg u. Min. todlicb bei Hunden, mit 
0,403—3,430 ccm boi Katzen, Kanincben u. Meerschweinchen. Der Tod tritt nacli
0,5—48,5 Min. ein, je nach der innerbalb 1 Min. gegebcncn Menge, besonders wenn 
dadurcli der Gehalt im Blute pro Min. um 0,1 bis 3,0 gcstcigert wird. Durch das 
Aceton werden Atemzentrum, Herz u. yasomotor. Zentrum in der angcgcbenen 
Reihcufolge geliihmt. (Amer. Journ. Pbysiol. 70 . 130—39. Milwaukee, Univ. o f 
W isconsin Med. Scbool; Soldiers Home.) Sp ie g e l .

H. Muir Eyans, D ie Giftdruse des Trygons. Ergiinzende Mitteilung. (Ygl. 
Philos. Transact. Eoy. Soc. London. Series B  212. 1; C. 1924. I. 2884.) Es wird 
auf Grund neuer Untcrss. die Existenz einer besonderen Giftdruse, dereń Bau aus 
Abb. erhellt, endgiiltig naeligewiesen. (Proc. Royal Soc. London. Serie B. 96. 
491—93.) S p ie g e l .

G. Analyse. Laboratorium.
T. H . L aby, E in  Standardbarometer neuer Konstruktion. Der Absland der 

beiden Hg-Oberfliichen wird durch die aquivalente Liinge eines 30" langen Sclirauben- 
mikrometers gem essen, dessen oberes Ende in das Vakuum des Barometers ein- 
gekittet ist, wiihrend das untere Ende von dem mit einer Teilung yersebencn Kopf 
der Mikrometerschraube gebildet wTird. Mit dem Yakuiim ist eine luftleer gemachte 
RShre yerbunden, in welclier mittels elektr. Entladungen der etwaigc Luftgehalt 
bestimmt werden kann. D ie Enden des Mikrometers lassen sich mit den Ilg-Ober- 
łliicben bis auf ‘/iooo” gcnau zur Beriilirung bringen, der Abstand seiner Enden ist 
bis auf einige Zehntausendstel eines Zolls durch einen ais Normallehrc dienenden 
Stahlstab bestimmt. D ie Konstruktion des Barometers macht die Auwendung des 
Kathetometers entbehrlicli u. yermeidet die Scliwierigkeiten, mit denen sonst die 
Ablesung der Hg-Oberfliichen yerbunden ist. (Journ. scient. Instruments 1. 342 
bis 345. Melbourne, Uniy.) BOt t g e r .

H. P. Waran, E in  Vorschlay zu  einer cinfaclien Vakuumregeneriermig und 
einige seiner Anwendungcn. (Vgl. S. 1239.) Nachdem einmal ein Vakuum erzeugt 
ist, vcrmogen Restspuren von Gasen aus dem H g u. Glaswiinden das Yakuum zu 
yerschlechtern. Vf. yerhindert dies, indem er an dem Vakuumraum, z. B. einer 
Torricellischen Rolire, ein weites GefiiB anbringt, das mit dem crsten durch ein
S-formig gebogenes Capillarrohr yerbunden ist u. welche mit halber Hohe Uber 
das eigentliclie Vakuumgefafi hinausragt. Mit beendigtem Evakuieren stehen beide 
GefiiBe unter dem gleichen Druck. Das zweite ist zum T eil mit Hg gefullt, so daB 
es durch die Hg gefiillte Capillare vom HauptgefaB abgeschlossen ist. W ird in 
diesem durch aufsteigende Gasblasen u. Restspuren das Vakuum yerschlecbtert, 
dann kann in ihm das Vakuum dadurch regeneriert werden, daB man durch die 
Wrkg. des Atmosphśirendruckes das H g des Bodens bis zur yollen Ilohe des Ge- 
fiiBes aufs eigen liiBt, wodurch dieses ganz u. ein Teil des zweiten GefiiBes mit 
H g gefullt wird. Damit werden auch die eingedrungenen Gasspuren in das zweite 
GefiiB gedriingt. Nach dem Ablassen des H g yerschlieBt die H g gefiillte Capillare 
den W eg vom zweiten zum ersten GefiiB, in welchem dann wieder die Torricellische 
Leere herrscht. A uf diese W eise kónncn Manometcr u. Hg-Dampflampeu regene
riert werden. (Proc. Pbysikal. Soc. London 35. 199—203. 1923.) B ec k er .

Walter B ło c k , Uber die I-Ierstellung von Araometcrn. Vf. erortert dic Mog- 
lichkeit, bei der Ilerst. von Ardometern gedruckte Skaleń zu vcrwenden. Einer 
geringen Anderung des Stengeldurchmessers entspricht eine erhebliebe der Skaleu- 
liinge. Durch Anderung des Yol. des Korpers yor der Gebliiseflammc u. Justieren
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durch Yerscliieben der Skala kann man zum Ziele gelangen. Eine kegelformige 
Gestalt des Stengels bringt eine niclit unbedeutende Fehlerquelle mit sieli. Fiir 
das Arbeiten mit gedruckten 'Skaleń diirfen die Stengel keine groBere Abweichung 
im mittleren AuBendurehmesser ais einige Hundertstel mm haben. (Ztschr. f. angew. 
Ch. 37. 736—38.) J ung.

II . Schilainer, Hcgclbare Von'ichtung zur Feineinstellung fiir Mikroskope. Vf. 
erortert die Anforderungen, die an die Feinstellvorr. der Mikroskope gestellt werden 
miissen, u. besclireibt eine von ilim erfundene, mit zw ei Feinlieitsgraden yerseliene 
Mikrometereinstellung, bei weleher der tote Gang so gut w ie ausgcschlossen ist, 
das Heben u. Senken stets parallel der Handbewegung ani Triebknopf geschielit, 
das Senken des Tubus aufliort, sobald das Deekglas von dem Objektiy beriihrt 
w ird, eine sichere Bewegung aucli in liorizontaler Lage des umgelegten Mikro- 
sltops ausgefuhrt werden kann, u. welche zarte u. absol. gleiehmaBige Bewegungen  
ergibt, eine geniigende Zalil von Umdreliungen des Tricbknopfes gestattet, u. gut 
geschiitzt im Geliiiuse des Tubustriigers liegt. (Ztschr. f. w iss. Mikroskopie 41. 
155—66. Berlin.) B o t t g e r .

T. Peterfi, Neue mikrurgisclie Nebenapparatc. Vf. besclireibt einige Neuerungen, 
die er an der fiir das mikrurg. Yerf. (Naturwissenschaften 11. 81 [1923]) bestimmten 
feuchtcn Kammer mit luftdichtem AbschluB u. an der Hochdruck- u. Vakuumpipette
angebraeht hat. (Ztschr. f. w iss. Mikroskopie 41. 263—68. Jena.) B O ttg e r .

0. Gertz und E. Naumann, U ber die Anwendung von Molybdanblau in  der 
limnologischen Mikrotechnik. Es wird tiber Verss. bericlitet, durch welche die 
Brauchbarkeit des durch Red. der schwefelsauren Lsg. yon (NH.l)2MoO., mittels ILS 
gewonnenen Molybdiinblaus zur Tinktion der Bestandteile des limnischen Pliyto- 
u. Zooplauktons zum Zweeke ihres Nachweises u. ihrer Unterscheidung dargetan 
wird. D ie Einzelergebnisse sind in 2 Tabellen zusammengestellt. (Ztschr. f. wiss. 
Mikroskopie 41. 268— 72. Lund i. Scliweden, Uniy.) B o t t g e r .

A. Kohler. D ie Aufnahmc von Spekłren m it der mikrophotographischen Kame>-a. 
Es wird eine fiir die mikrophotograph. Aufnahme bestimmte Yorr. beschrieben, 
welche die Spektren etwa in dem Umfang u. mit der Genauigkeit aufzunelimen 
erlaubt, w ie sie die Hnndspektroskope aufw eisen, u. welche wesentlieh aus den- 
jcnigen Teilen zusammengesetzt ist, die olmedies bei dem mikrophotograph. App. 
yerwendet werden, so daB ilir Preis niedrig ist. (Ztschr. f. wiss. Mikroskopie 41. 
167— 75. Jena.) B O ttg e r .

H. Ley und F. Yolbert, IIber Absorptionsmesmng im  Ultraviolett m it H ilfe 
photographischer Photometrie. Absorptionsmessungen nach H e n r i  (Physikal. Ztschr. 
14. 516; C. 1913. II. 478). Ubereinstimmung mit Messungen nach der vom 
Schwarzschildschen Plattenfaktor unabhiiugigen M erton-W intherschen Methode 
(Ztschr. f. w iss. Photographie, Photopliysik u. Photochemie 22 . 125; C. 1923. IV. 
486). B ei K N 0 3 Abweichung von Resultaten von G h o sh  u. B is v a s  (S. 432), 
Ubereinstiinniung mit Messungen W in t h e r s .  D ie von W i n t h e r  bestrittenen von 
K. S c h a f e r  nach der Hartley-Balymetliode gefunden Ausnahmen vom Beerscben 
Gesetz bei einigen Nitraten schwach elektroaffiner Metałle werden bei A g N 0 3 be- 
bestatigt. (Ztschr. f. w iss. Photographie, Photopliysik u. Photochemie 23. 41— 51. 
Munster i. W.) L e s z y n s k i.

E lem ente und anorganische Verbindungen.
Hermann Hansler, tiber gcioichtsanalytisehe Bestimmungen m it dem Filter- 

stdbchen. Vf. hat fiir gewichtsanalyt. Mikro- u. Makrobestst. die Methode von 
E m ich  (Mikrochem. Practicum, S. 63 fF., Munchen 1924) ausgearbeitet, die mit Hilfe 
eines Filterstiibehens, welehes bei allen W iigungen mitgewogen wird, die Trennung 
des Nd. yon der Fl. erreicht. D ie zu yerwendenden Filterstśibchen (5— 6 cm) sind
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entweder aus schwerschmelzbarem Glas, Quarz oder aus PorzeUan. D ie Herst. des 
Asbestfilterbodens wird besclirieben. Am yollkommcnsten sind die Platinfilter- 
stiibclien mit Pt-Ir-Filtereinlage. (Herst. H e e a e u s ) .  Das bei allen Operationen 
mitzuwagende Glasbecherchen, in welchem A uflosen u. Fiillen der Substanz vor- 
genommen wird, kann man aus Jenaer Gerateglas łeielit selbst herstellen. Bei 
W agungsformen, zu dereń Erreicbuug die Temp. des Trockensebrankes oder 
sebwaches Gliihen nicht ausreicht, miissen an Stelle der GlasgefiiBe Porzellantiegel 
genommen werden. Vf. gibt genaue Angaben iiber Reinigung, Trocknen, Gliilien, 
Abkiihlen u. Wiigen. A is Einwrage empfiehlt es sich, 5—6 mg zu nelimen. Das 
'Ruhren wiihrend der Fiillung erfolgt mit eingewogenem Pt-Draht. Das Einleiten 
von Gasen gescliieht durch das Filterstabchen. Ein App. zum Filtrieren u. Dckan- 
tieren mit H ilfe der Saugpumpe wird beschrieben. Zum Auswaschen genugen geringe 
Mengen Wasclifliissigkeit. Wiihrend des Trocknens u. Gliihens bleibt das Filter
stabchen im FallungsgefiiB u. wird dort mitgewogen. Fiir Mikro- u. Makrobcstst. 
ist die Methode gleiclierweise gut anwendbar u. zeiebnet sich vor allem durch 
Schnelligkeit, Einfachheit u. Sicherheit vor den bislang bekannten Methoden aus. 
Fiir die Makroanalyse ist das zu benutzende Materiał u. die Arbeitsvorsclirift im 
wesentlichen dieselbe wie fiir die mikroanalyt. VerfF. Es werden Beispiele gegeben 
fur die Best. yon Cl, ILSO „ HgPOt , N i, l ig , Fe, Cu, As, Mg, Ca, B a , K  u. der 
■Zmenźbestandteile. (Ztschr. f. anal. Ch. 64. 361—79. Graz, Techn. Hoch- 
sclrnle.) H o r s t .

A. Benedetti-Pichler, Mib-oversuche iiber quantitative Treimungen. I. Ver- 
suche unter Benutzung des Filterstabchcns. (Vgl. vorst. Ref.) Vf. schildert sehr ein- 
gehend die zu den Verss. benotigten App. u. GefaBe, ihre Herst., die Anforderungen, 
welche an sie bzgl. Materiał u. Leistungsfiihigkeit gestellt werden konnen u. ihre 
Handhabung fiir den Gang der Analysenmethoden nach dem neuen Verf. Die 
Darlegungen, welche durch zahlreiche Abbildungen u. Skizzen verdeutlicht sind, 
gestatten auch dem mit mikrochem. Arbeitsmethoden weniger Vertrauten die sichere 
u. rasche Anwendung dieser TrennungsverfF. A is Beispiele werden im AnschluB 
hieran die Trennung von Ag u. Cu, von Ca u. Mg u. die Best. von K  u. N a  in 
ausfiihrlichster W eise beschrieben. (Ztschr. f. anal. Ch. 64. 409—36. Graz, Techn. 
Hochschule.) H o b s t .

D. Balarew und M. Dotschewa, Eine Verbesserung der Bleimethode zur Ab- 
scheidung der Phosphorsaure bei qualitativer Analyse. Yf. gibt eine Yerbesscrung 
der friiher (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 127. 254; C. 1922. IV. 404) bescliriebenen 
Methode, indem er, um die oxydierende W rkg. der frei werdenden H l\O a aus- 
zuschlieBen, an Stelle von P b(N 03)., zur Fiillung von Phosphorsaure IJb{0 • CO ■ C lfa).,, 
anwendet. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 138. 79—80. Sofia, Univ.) . K i e l u ó f e r .

Horace Barratfc Dunnicliff, D ie Beslimmung von Carbonaten in  starkgefarbten 
Flussigkeiten. Sie geschieht in einem Nitrometer, in dessen bewegliclien Schcnkel 
in einer Entfernung von 16— 18 Zoll vom unteren Ende der MeBrohrc ein Glas- 
rolir mit einer Kugel von etwa 100 ccm eingeschoben ist. D ie Kugcl kann in 
einem Wasserbade erwiirmt werden. Fiir eine Best. gibt man 25 ccm der FI. in 
das Aufnahmegefafi des Nitrometers u. saugt die FI. yon da w ie iiblich in das 
Nitrometer, derart, daB keine Luft mit eintritt. Das GefaB wird 2mal mit je
10 ccm W . nachgespiilt. Dann gibt man 20 ccm 16°/0ig. II2S 0 4 zu u. 2 ccm 
„Parolein“, das das Losen der entwickelten C 02 in der hinterbleibenden FI. 
beim Abkuhlen yerhindert. Durch Senken des bewcglichen Schenkels fiihrt man die 
FI. in die Kugel iiber, u. erwarmt sie im W asserbade auf 65—70°, wobei sie in 
maBiges Sieden gerat. Dann wird die entwickelte C 02 in iiblicher W eise geinessen 
u. die Berechnung ais g  Na._,C03 in 100 ccm FI. gezeigt. (Analyst 49. 426—28. 
Lahore [Indien].) R O h le .
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V. Macri, Ubei■ den Nachweis des Carbonats in  Natńumdiearbonat m it Plienol- 
phthalein. Vf. wendet sich gegen die yollige Verurteilung dieser Probe durch 
S a b a ł i t s c h k a  u. K u b is c h  (Scbweiz. Apoth.-Ztg. 62. 101; C. 1924. I. 2389). Dereń 
Versuchscrgebnisse werden bestiitigt, aber die Probe hat immerhin W ert, wenn sie 
unter etwas anderen Bedinguugen, ais das Arzneibuch vorschreibt, ausgefulirt wird. 
D ie Folgerung eines Na2C 03-6eh a ltes aus der Best. des Gluhruckstandes sie jeden- 
falls kein geeigneter Ersatz. A is solchen sclilagt Vf. Priifung mit CaS04-Lsg. vor. 
D iese darf mit Lsg. 1 : 20 von reinem Diearbonat zuniichst keine Triibung geben, 
die bei 4°/0 Carbouat sofort u. deutlich eintritt. (Boli. Chim. Farm. 63. 531—33. 
Caleinato [Brescia], Farmacia.) SPIEGEL.

H . B o k em u ller , Ealibestwm m ng im  Speisesalz. Es wird folgende Vorschrift 
gegeben: 20 g  Salz werden zu 200 ccm gel., 20 ccm abpipettiert, 2 ccm KC1 1 : 10, 
sow ie 5 ccm 1,5-n. weinsaures Natrium, 5 ccm 1,5-n. Weinsiiurc zugesetzt, 10 bis 
15 Min. stark bei 18° gertthrt u. filtriert. D as Filtrat wird mit ’/io'n- NaOH u. 
Kosolsiture titriert. In einer Tabelle (vgl. Original) ist fiir jeden bestimmten Ver- 
braueh an ccm NaOII der Gehalt an KC1 angegeben. D ie Salzlsg. wird trube ab
pipettiert, uin etwaige im Schlamm enthaltene Kalimengen ebenfalls zur Umsetzung 
zu bringen. (Kali 18. 271— 72. Asehersleben.) E n s z l in .

K arl J e l l in e k  und L eo W in ograd off, Titration von Ferrichlorid m it Thio- 
sulfat. Zur Ergiinzung einer fruliercn Arbeit (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 129. 
15; C. 1923. IV. 277) gibt Vf. eine genaue Vorschrift dieser Titration. (Ztschr. f. 
anorg. u. allg. Ch. 138. 78. Danzig, Techn. Hochsch.) K ie łh O fek .

E rn st W ilk e -D o r fu r t und E u gen  L ocher, U ber die Yerwendwng von Papier- 
brei bei analytischen Filtrationen. Durch den bei analyt. Ausfalltłngen von Al(0H )3 
u. F e(0II)3 zweeks besserer u. rascherer Filtrierfahigkeit zugesetzten Filtrierpapier- 
brei konnen unter gewissen Umstiinden betriichtliche Feliler vcrursaclit werden. 
Vflf. konnten nachweisen, dafi bei gleiclizeitiger Ogw. yon HNO;, u. IL S 0 4 sich mit 
der Cellulosc der Papiermasse gegen N H 3 bestiindige Komplcxsalze des Fe u. Al 
bil den, wodurch diese der Fiillung entzogen werden. Der B. dieser Komplessalze 
ist es daher zuzuschreiben, daB bei geeigneter Konz. der beiden Mineralsauren Fe 
nur zum Teil u. Al fast gar nicht ausgefiillt werden konnen. (Ztschr. f. anal. Ch. 
64. 436—41. Stuttgart, Techn. Ilochschule.) H o r s t .

E rn st W ilk e -D o rfu rt und U lr ich  R h e in , Zur gewichtsanalytischen Bestimmung 
des Kupfers. D a die Uberfiihrung des Kupfersulfids in das Sulfiir im H-Strom 
trotz der guten Besultate, die F. L. H a h n  mit seiner prakt. Arbeitsyorschrift zu 
yerzeichnen hat, von manchen Analytikern ais liistig empfunden wird, beschreitet 
man haufig den kiirzeren W eg u. rostet das gefallte Sulfid ab, um es ais CuO zu 
bestimmen. D ie bisherigc Annahmc, daB durch das Zuriickbleiben yon Sulfat die 
allzuliohen W ertc yerursacht werden, was wegen der niederen Dissoziationstemp. 
der Cu-Sulfate kaum anzunehmen war, hat sich nach den Unterss., die Vff. in dieser 
Kichtung angestellt haben, ais irrig erwiesen. D ie hoher gefundencn W erte riihren 
yielmelir yon einem Gehalt an C, der beim Verasehen des Filters gebildet u. hart- 
nackig zuruckgehalten wird. Qualitativ u. ąuantitatiy konnte C nachgewieseu  
werden. Vermied man die Benutzung yon Papierfiltern, so war die Fehlerąuelle 
ausgeschaltet, die W erte waren exakt. D ies wurde erreiclit durch Verwenduug yon 
Membranfiltern, dereń Anwendung schon G. u. W . J a n d e r  (S. 725) empfohlen 
haben. D ie Dauer der Filtration u. des Auswaschens ist kiirzer u. eine Oxydation 
des Nd. ist nicht zu bcfiirchten. D ie W erte zeigteu nun keine positiye Ab- 
weiehungen melir. Vorteilhaft yerwendet man auch zur Umgehung der Papier- 
filtration die neuen Porzellantiegel mit filtrierenden Boden der S ta a t l .  P o r z e l la n -  
M a n u fa k tu r  B e r l i n ,  v,’ie sie von H u t t i g  (S. 1239) besclirieben wurden. Durch 
Erhitzen an der Luft u. Gliihen yor dem Gebliise erhiilt man so aus dem Sulfid
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direkt reines GuO. Die W erte liegen innerhalb der Fehlergrenzen genau. (Ztschr. 
f. anal. Ch. 64. 380—88. Stuttgart, Techn. Hochscliule.) H ob st.

Wm. H. Swanger und Edward Wichers, TJntersuchungen dei■ Platinmetallc. 
V. Die analytischc Trennung des Kup f o s  v m  den Platinmetallen. (Ygl. Journ. 
Americ. Chem. Soc. 43. 1268; C. 1922. I. 185.) In Lsgg., welche etwa 50 mg Cu 
u. yerschiedene Mengen Edelmetalle (Au, Pt, Pd, Ir u. Rh) enthielten, wurden die 
Sulfide mit H2S gefiillt. Das Sulfidgemisch wurde stark an der Luft gegliilit u. 
dann mit 20 ccm H N 0 3 (1 Vol. IIN 03 D. 1,42 mit 1 Vol. W . verd.) 2 Stdn. lang 
auf dem Wasserbad ausgelaugt. A uf diese W eise wurde keine yollstandige Trennung 
des Cu von den iibrigen Metallcn erzielt, besonders bei Ggw. von Rh blieb nocli 
Cu im Ruckstand. Gleiclie Resultate wurden bei Verwendung von IIC1 statt HNO:l 
crhalten. Nocli weniger befriedigend sind die Ergebnisse, wenn die Sulfide un- 
gegliiht mit H N 0 3 oder Bromwasser behandelt werden, besser sind sie bei A n
wendung von 3%ig. H20 2, jedoch bleibt auch hierbei etwas Cu im Ruckstand u. 
die Lsg. enthalt geringe Mengen von Pt-Metallen, besonders Ir. — Quantitative 
Trennung wird durch Fallung des Cu ais Rhodanid erreiclit, wobei ein UberschuB 
an SO., die Fallung der Pt-Metalle ais Rhodanide yerliindert. Vff. empfehlen 
folgendes V erf.: Zu 150—200 ccm der L sg., die 100 mg Cu u. ca. ebensoviel 
Pt-Metalle enthalt, werden so oft Portionen von 20 ccm einer gesatt. S 0 2-Lsg. ge- 
gossen, bis nach '/2-std. Erwiirmen auf dem W .-Bad die Lsg. noch stark nach SOa 
riecht u. schwacli gelb gefiirbt ist. D ie Lsg. wird dann abgekiihlt, der groBte Teil 
der Siiure mit NaOH gerade bis zur B. eines Nd. neutralisiert, 6—lO Tropfen konz. 
HC1 werden zugesetzt. SiiureuberschuB bewirkt unyollst&ndige Fallung des Cu, 
Sauremangel Fallung der Pt-Metalle. A uf je 50 mg Cu werden 10 ccm NH4SCN- 
Lsg. (0,2 g  Salz in an S 0 2 gesatt. Lsg.) tropfenweise zur k. Lsg. gegeben. In 
mehreren Stdn. setzt sich der Nd. ab, wird abfiltriert u. mit k. etwas NaCl ent- 
haltendem W . gewaschen. Nd. u. Filter werden mit IINOs ubergossen u. 1/2 Stde. 
auf dem W .-Bad gelassen. In der filtrierten Lsg. wird Cu wie vorher gefiillt. Das 
Filtrat wird mit dem ersten Filtrat yereinigt. Das Cu wird ais metali. Cu bestimmt. 
(Journ. Americ. Chem. Soc. 46. 1814— 18.) J o se p h y .

E d w ard  W ich ers, TJntersuchungen der Platimnetalle. VI. D ie analytisehe Tren
nung des Rhodiums von Platin. (V. ygl. vorst. Ref.) Vf. besclireibt eine Methode 
zur Trennung des Rh  aus einem Gcmisch von yierwertigem Pt u. Rh, wenn beide 
Metalle ais Chloride in der Lsg. sind. D ie Methode beruht auf der Hydrolyse des 
Rhodiumchlorids in fast neutraler Lsg. unter B. einer unl. Verb. D ie Hydrolyse 
ist fiir analyt. Zwecke yollstiindig genug in schwacli alkal. Lsg. (pH =  7). Unter 
diesen Bedingungen unterliegt Chloroplatinat keiner H ydrolyse, u. in stark alkal. 
Lsg. bilden sich 1. Verbb. Nd. von Pt-Verbb. wurde nur erlialten, wenn eine selir 
verd. Lsg. von Chloroplatinat mit einem UberschuB von NajCO., oder wenn eine 
konz. Lsg. init einer zur Umwandlung in 1. Platinate unzureichenden Menge NaOH 
behandelt wurde. W ird Rh durch ein liydrolysierendes, aber nicht osydierendes 
Mittel gefallt, so entsteht orangefarbenes Rh(OH)3. Bei Ggw. von Cl2, Br2 oder 
NaOCl, NaOBr entsteht griinschwarzes liydratisiertes Rhodiumdioxyd, Rh(OH)4, das 
leicht kolloidal gel. bleibt, aber bei liingerem Koclien gut filtrierbar ausfallt. Daten 
fiir die Trennung des Rh mittels NaOBr u. BaCOa sind angegeben, letzteres ist 
seiner Alkahnitat wegen das geeignetere. Meistens geniigt doppelte Fallung. 
Folgendes Verf. zur Trennung wird empfohlen: Zur Lsg. der Chloride wird bei 
Zimmertemp. schnell eine Lsg. yon NaOH gegeben, bis B. des Nd. beginnt. Nach 
der yorlśiufigen Neutralisation soli das Vol. der Lsg. so groB sein, daB der Gesamt- 
gehalt an P t u. Rh 1 g  pro 100 ccm nicht iibersteigt. Dann wird ein Gemisch 
gleieher YolL einer L sg ., welche 90 g krystallisiertes BaCl2 u. einer L sg., welche 
36 g  wasserfreies Na2C 03 pro 1 enthalt, zugesetzt, das MindestmaB ist 5 ccm jeder

VI. 2. ’ 149
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Lsg. Das Rk.-Gemiseh wird scłmell erwarmt, 2 Min. am Kp. gelassen. D er Nd. 
wird abfiltriert, mit 2°/0ig. NaCl-Lsg. gewaschcn u. mit dem Filter im urspriing- 
liclien ReaktionsgefaB mit 25 ccm HC1 (1 VoI. HC1 D. 1,18- u. 4 Vol. W.) bis zur 
yollstiindigen Lsg. digeriert. (Enthiilt der Nd. kein B aC 03, so soli die Fiillung in 
der Pt-Lsg. wiederholt werden.) D ie salzsaure Lsg. wird ehvas verd., filtriert u. 
die Lsg. genau wie vorher behandelt. Bei der Neutralisation ist ein UberschuB 
an NaOH zu vermeiden. SchlieBlieh wird die salzsaure Lsg. von BaCL u. Rh-Chlorid 
auf 100— 150 ccm vcrd., bis fast an den Kp. erhitzt u. ILS eingeleitet. Rh-Sulfid 
wird abfiltriert, mit N H 4C1 entlialtendem W . gewaschen u. im Porzellantiegel ge- 
gliiht, das gegluhte Sulfid wird mit IL red., im H2-Strom erkalten gelassen u. ais 
Metali gewogen. — D ic gewohnliclie Trennung des Rli von P t mit NH.,C1 kann 
nur ais vorlaufige Fraktionierung angesehen werden, ais analyt. Trennung liefert 
sie nnbefriedigende Resultate. — Ferner wird das Verh. anderer Metalle hinsicht- 
lich der Hydrolyse untersucht. P d  u. Os lassen sich in schwach alkal. Lsg. durch 
Kochen mit B aC 03 vollstandig fiillen, I r  fast yollstandig, zweiwertiges P t zum 
groBen Teil, Au nur zu einem geringen Teil, JiuCł3 yollstandig, wiihrend ZiuNOCL 
durch B aC 03 kaum gefiillt wird. Ggw. dieser Metalle stort obcn beschriebene 
Trennung des Rh von Pt. (Journ. Americ. Chem. Soc. 46. 1818—33. Washington 
[D. C.], Bureau of Standards.) J o se p h y .

Robert E. Cooper und Charles 0. Sisler, Sault Ste. Marie, Kanada, Gas- 
analyse. Zur Best. wasserl. Bestandteile von Gasgcmischen wird das Gas durch 
eine mit gleichformigem Druck betriebene Wasserstrahlpumpe angesaugt, die ent- 
standene Losung einer elektrolyt. Zelle zugeleitet, welclie zwecks Erhaltung eines 
stets gleichmaBigen Gehalts an FI. mit einem Uberlauf yerselien ist, u. es wird die 
Anderung des Widerstandes gemessen, welche der durchgeleitete Strom durch das 
gel. Gas erfalirt. Gegebenenfalls konnen an Stelle von W . auch andere Fil. ver- 
wendet werden. (A. P. 1475 000 vom 29/11. 1922, ausg. 20/11. 1923.) K u ii l in g .

Alfred Williams und Leo Daft Williams, London, Bestbnmung des Methan- 
gehalts von Grubcnluft. (D. R. P. 401094 KI. 421 vom 16/7. 1921, ausg. 29/8. 
1924. — C. 1922. IV. 742.) K O iilin g .

Svenska Aktiebolaget Mono, Stockholm, Gasanalytischer A pparat fiir zwei 
oder mehrere Reihen von Analysen. (D. R. P. 401220 KI. 421 vom 10/5. 1921, ausg. 
28/8. 1924. Schwed. Prior. 23/4. 1920. — C. 1921. IV. 324.) K O h lin g .

Paul Nettmann, Koln a. R., Vorrichtung zur Analyse von Gasgemischen, z. B . 
won Rauchgasen, bei weleker die zur Messung, Absorption und Gcisforderung dienenden 
Rdumę ineinander angeordnet sind, dad. gek., daB sie die Form von konzentr. um 
eine mittlere Hohlkugel angeordneten Kugelsehalen besitzen, welche mit einer die 
Gas- u, Flussigkeitsbewegung bewirkenden Steuervorr. in Verb. stehen. — Durch 
dic Anordnung wird erreicht, daB die MeBvoll. in jeder Lage der Vorr. dieselbeu 
bleiben. (D. R . P. 401021 IO. 421 vom 4/12. 1923, ausg. 25/8. 1924.) K O h łin g .

Gelsenkirchener Bergwerks-Akt.-Ges., Gelsenkirchen, und Hermann Roh- 
mann, Saarbrucken, Messung der Gro/ie und der Zahl der Schioebetcilchen in Gaseii, 
dad. gek., daB ein die Schwebeteilclien enthaltender, durch ein teilweise ionen- 
fiilirendes elektr. Feld geschickter Gasstrom der Wrkg. eines schwebeteilchenfreien 
Gas- oder Luftstroms unterworfen wird, u. daB der ionenfuhrendc T eil des Fcldes 
gegenuber der von den Schwebeteilclien zu durchlaufenden Breite des Reingas- 
stromes sclimal ist. — Das Verf. dient zur Unters. der Brauchbarkeit elektr. Gas- 
reinigungsyorr. u. zur Uberwachung des Betriebes von Gasreinigungseinrichtungen. 
(D. R. P. 401023 KI. 421 vom 12/4. 1923, ausg. 28/8. 1924.) K O h ltn g .
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H. Angewandte Chemie.
I. Allgemeine chemische Technologie.

H. Beck, Keremonit-Thermonit. Zwei neue Werkstoffe fur die Feuerungstedmik. 
(Chem. Apparatur 11. 123. — C. 1924. II. 95.) N e id h a r d t .

S. Schuster, D ie Gasreinigung. Zusammcnfassende Darst. der Entfem ung von 
festen u. fl. Stoffen aus Gasen, Trennung von Gasbeimischungen, Gastrocknung u. 
Befeuchtung, Kuhlung u. Erhitzung. (Chem.-Ztg. 48. 645—47. 666—69. Zwickau.) Ju.

Theodor Blakkolb , Feuerbach, und Ernst Haag, Murrhardt, Wiirttemberg, 
Kocher zum Aufschlv.fi erdiger Stoffe, insbesondere Bleicherden, mittels Dampf u. 
Siiuren, gek. durch einen zweckmiiBig zylindr. Koehraum, in den entweder mehrere 
tangential angeordnete Diisen oder eine in ein konzentr. weiteres Rohr hineinragende 
Duse oder cin Diisensystem fiir den Dampf unten mundet. (D. E,. P. 402154 KI. 12 
vom 2/5. 1923, ausg. 16/9. 1924.) K AUsen.

J. D. Riedel Akt.-Ges., B erlin-B ritz, Herstellung kolloidloslicher Stoffe, gek  
durch Verwendung der gepaarten oder ungepaarten Siiuren der Schweinegalle sowie 
ihrer wasserloslichcn Salze. (D. B.. P. 402514 KI. 12g vom 13/12. 1921, ausg. 17/9. 
1924.) K a u sc h .

Sharples Specialty Company, Philadelphia, V. St. A., Abschńdung fester oder 
halbflilssiger Stoffe aus Fliissigkeitcn durch Ausschleudern unter Bcnutzung einer 
Tragerfl. von groCerer D . ais die spezif. schwaehe Komponente des zu scheidenden 
Gemisches, 1. dad. gek., daB die Tragerfl. u. das zu trennende Gemisch unabliiingig von- 
einander an yoneinander entfernt liegenden Stellen in die Trommel eingeleitet werden, 
wobei die Tragerfl. zweckmitBig an der Stelle, an der sie die Trommel wieder ver- 
liiBt, zugefuhrt u., in  der Trommel zu einer Kingsehicht ausgebreitet, in ihrer 
Hauptmenge festgehalten wird, u. das zu sclieidende Gemisch in den inneren Hohl- 
raum der von der Tragerfl. gebildeten Ringschicht eintritt, so daB die Scheidung 
in die getrennt abzufiihrenden Bestandteile ohne wesentliche Durchmischung mit 
der Tragerfl. erfolgen kann. — 3 weitere Anspriiche betreffen Ausfiihrung u. An- 
wendung des Y erf., sowie eine Yorr. (D. B.. P. 402 055 KI. 12 d vom 12/9. 1922, 
ausg. 12/9. 1924. A. Prior. 7/10. 1921.) K a u sc h .

Isidor Traube, Charlottenburg, Trennen von in  TFćWser schioerloslichen oder 
unloslichen Chemikalien. (D.H. P. 402515 KI. 12g vom 10/8. 1921, ausg. 17/9. 
1924. — C. 1923. IV. 1024.) K a u sc h .

Max Buchner, Hannoyer-Kleefeld, und Alfred Wakenhut, Hannover, Vor- 
richtung zum F iltrieren , 1. dad. gek., daB Filter beliebiger Art zwischen einer mit 
Bohrung u. Erweiterung zum Sammeln u. zur Ableitung des Filtrates versehenen 
elast. Zwischenlage u. einem ais Filterkammer dienenden Aufsatz e la st gehaltcn 
wird. — 3 weitere Patentanspruche kennzeichnen Ausfiihrungsformen der Vorr. 
(D.E.P. 402252 KI. 12 d vom 5/1. 1921, ausg. 15/9. 1924.) K a u sc h .

Hugo Petersen, Berlin-Steglitz, Steinzeugfutter fiir Reaktionsturme, gek. durch 
ausgesparte, iibereinander liegende, nicht miteinander in Verb. stehende Luftschichten.
(D.B..P. 402512 KI. 12g vom 24/5. 1922, ausg. 16/9. 1924.) K a u sc h .

George Francais Jaubert, Frankreich, Trennung der Luftbestandteile yon
einander. Nach der Verfliissigung wird der fl. 0 2 in einer Zusatzsiiule von N 2 u. 
Ar befreit. (F. P. 573451 vom 5/2. 1923, ausg. 25/6. 1924.) K a u sc h .

E. B arb et & Fils & Cie., Paris, Jłerstellung von reinem Sauerstoff und Stick- 
stoff in  einem einzigen Arbeitsgang. (D. B.. P. 401904 KI. 17g vom 6/7. 1920, ausg. 
12/9. 1924. F .Priorr. 31/1. u. 9/10. 1917. — C. 1921. IV. 689.) K a u sc h .
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Farbwerke vorm. Meister Lucius & Briining, Hochs.t a. M. (Erfinder: 
Martin Eohmer, Soden i. Taunus, und Karl Blumrich, Ilochst a. M.), Abłreibung 
fluehtiger Stoffc mittels stromender D am pfe, dad. gek., daC der durch eine druck- 
erhohendc Fordervorr. im Kreislauf bewegtc Dampf durch scine Kondensations- 
wiirme daa nach Ausscheidung der abgetriebencn fliichtigen Stoffc entspannte Kon
densat zur Wiederyerdampfung bringt. (D. E. P. 385745 KI. 12a vom 25/9. 1921, 
ausg. 12/9. 1924.) K a u s c h .

Eeform-Kaltemaschinen Petroll & Co., Komm.-Gea., Nordliausen, Gasdicht 
geschlossene unilaufende Kaltemaschine, dad. gek., daB zum Festhalten des Antricbes 
des im Innern des Vcrfliissigergehauses oder des VerdampfergeliUuses angeordneten 
Verdichters dic Kreiselwrkg. eines Scliwungkorpers benutzt wird. (D. E .P. 401902 
KI. 17 a vom 29/3. 1924, ausg. 11/9. 1924.) K a u s c ii .

Hugo Andriessens, Sehweiz, Endothermisclie Gasreaktioncn. D ie Gase stromen 
scbnell in cinem Kreislauf dureli eine Heizyorr. u. werden nach jedem Passieren 
der Heizyorr. abgekiihlt. (F. P. 547778 vom 23/2. 1922, ausg. 23/12. 1922. Schwz. 
Prior. 25/2. 1921.) K a u s c h .

V. Anorganische Industrie.
Metallbank und Hetallurgische Gesellschaft Akt.-Ges., Frankfurt a. M. 

(Erfinder: Herbert Wittenberg, Schóneberg i. T.), Schwefelofen. (D. E. P. 402265
KI. 12 i vom 1/2. 1923, ausg. 16/9. 1924. — C. 1924. I. 2731.) K a u s c h .

Charles Elam Hope, Frankreicli, Sehtcefel. Freien S enthaltende Stoffc werden 
der Hitze von verbrennendcn Stoffen ausgesetzt. (F. P. 573674 vom 23/2. 1923, 
ausg. 27/6. 1924.) K a u s c h .

Brown Company, B erlin, N. H., iibert. v o n : George Alvin Eichter, Berlin, 
N. H., Schwefel aus Sulfitablaugc. Man beliandelt die Lauge mit einem bas. Materiał, 
u. das ausgefallene unl. Monosulfit wird durch S0.2 in Bisulfit Ubergefiibrt. (Can. P. 
235424 vom 22/12. 1922, ausg. 6/11. 1923.) K a u s c h .

Koppers Company, Pittsburgh, Penns., V. St. A ., Gewinnung von Schwefd- 
wasserstoff. (D.E.P. 402093 KI. 12i vom 3/11.1922, ausg. 12/9. 1924. — C. 1924.
I. 371.) K a u s c h .

Complex Ores Eecovering Company, Denver, iibert. von : Melyille F. Cool- 
baugh und John Bume Eead, Golden, Colorado, Schwefelsdurcanhtjdt-id und 
Schwcfdsaurc. Man rostet Scliwefeleisenerzc bei einer unter der Sinterungstemp. 
des S-Minerals liegenden Temp., um Fe20 3 u. S 0 2 zu erzeugen u. bringt die er- 
haltenen Gase im Gemisch mit Luft mit dem Fc20 3 in Beriihrung; das gebildete 
SOs fiihrt man mit Wasserdampf in H2S 0 , iiber. (A. P. 1504813 vom 29/5. 1922, 
ausg. 12/8. 1924.) KAUSCn.

Chance and Hunt, Limited, Oldbury, Engl., Kondensation saurer Dampfe.
B .E .P . 402094 KI. 12i vom 29/7. 1923, ausg. 16/9. 1924. E. Prior. 1/8. 1922. —
C. 1924. II. 1385.) K a u s c ii .

Georg Ornstein, Charlottcnburg, Einfulm m g von Chlor in Flussigkeiten, 1. dad. 
gek., daB man fl. Cl2 unterhalb der Oberfliiclie der Eeaktionsfl. durch einen FlUssig- 
keitsstrahl, der in einem W inkcl oder parallel oder konzentr. einen Stralil fl. Cl2 
trifft, inncrhalb der Absorptionsfl. fein zerstaubt. — 2 weitere Patcntanspriiche be- 
treffen eine Ausfiibrungsform des Verf. u. eine hierzu geeignete Vorr. (D.E.P. 
402149 KI. 12 i yom 15/7. 1923, ausg. 15/9. 1924.) K a u s c h .

Kaliforschungs-Anstalt G. m. b. H. und Hans Friedrich, StaBfurt-Leopolds- 
ha.ll, Gewinnung chlorfreier Bromide aus Cl2-lialtigen Mutterlaugeii, indem diese mit 
soviel oder uberschussigem IlBr erbitzt werden, daB die Cbloride unter Entweicben 
von HCI in Bromide iibergefulirt werden konnen, dad. gek., daB entweder die 
Temp. der Fl. bis zur Austeibung der IICl innerhalb des Kp. konz. HBr gehalten
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wird oder die Diimpfe der sd. F l. durch Dcplilegmation unter RiickfluB von H B t 
u. Entweielien von HCl auf dieser Temp. gehalten werden. (D. R. P. 402092 KI. 12 i 
vom 10/4. 1923, ausg. 12/9. 1924.) K a u sc ii.

Dorr Company, London, Uerstelhing von Phosphorsaure in ununterbrochenem 
Betriebe, bei welehem die Beschiekung durch eine Reihe von Zersetzungsbehaltern 
u. im AnscliluB daran Absitzbelialtern gefuhrt wird, dad. gek., daB die W asch- 
wasser der Waschanlage den Zersetzungsbehaltern zugefiihrt werden, u. die in den 
Waschbehiiltern abgesetzte Beschiekung einer Uberlaufrinne zugefiihrt u. dort mit 
dem W aschwasser der folgenden Absitzbehiilter gemischt wird. (D. R. P. 402096 
KI. 12 i vom 1/11. 1922, ausg. 16/9. 1924.) K a u sc ii.

American Smelting and Reflning Company, New York, iibert. von: James 
Graham Lamb, Denver, Colorado, Behandlung naturlicher Arsenaterze. Fiinf- 
wertiges As enthaltendes Rohcrz wird in feinzerteiltem Zustand mit einer 50% ig. 
Atzalkalilsg. behandclt. (A. P. 1504627 vom 1/2. 1921, ausg. 12/8.1924.) K a u sc ii.

Francis X. Govers, N ew  York, Kieselsiiure. Man stellt eine gallertartigc, 
kolloidalc S i0 2 her, trocknet diese, bis sie nicht wieder gelatinos wird, wiisclit das 
Prod. aus u. trocknet es noclimals. (A. P. 1504549 vom 7/8. 1923, ausg. 12/8. 
1924.) • K a u sc ii.

Eranz Herrmann G. m. b. H., Koln-Baycnthal, Herstellung von Kieselsauregel, 
dad. gek., daB man dem Gel bis auf ungefahr 90% W assergehalt entzieht, dem Gut 
Form gibt u. dann trocknet. (D. R. P. 402519 KI. 12i vom 31/5. 1923, ausg. 15/9. 
1924.) K a u sc ii.

Percy George Somerville, Buckingham Gatc, und Evan Clifford Williams, 
Huddersfield, Engl., Adsorptionsmatcrial. Man liydrolysiert eine Si-Verb. in Abwesen- 
heit einer 1. Base u. trocknet das S i0 2-Gel bei erhohter Temp. (E. P. 219352 
vom 23/2. 1923, ausg. 21/8. 1924.) " K a u sc ii.

Joseph Blumenfeld, London, Titanhydroxyd. Ein gut filtrierbares Ti(OII)4 
erhalt man durch hydrolyt. Fiillung indem man eine Ti-Leg. in eine andre yon 
vcrschiedener Konz. u. Temp. hineindiffundieren liiBt. (A. P. 1504672 vom 4/2. 
1924, ausg. 12/8. 1924.) K a u sc ii.

Joseph Blumenfeld, London, Titanoxyd. T i enthaltendes Materiał wird mit 
H2SO., zunachst auf wenigstens 130°, dann auf hoclistens 220° erhitzt, mit soviel 
W ., daB sich eine 15—20% ig. T i0 2-Lsg. bilden kann, worauf die Lsg. hydrolysiert 
wird, unter Vermeidung der Ggw. von Fe^Oa in der Lsg. (A. P. 1504669 vom 
28/4. 1924, ausg. 12/8. 1924.) K a u sc ii.

Joseph Blumenfeld, London, Titamylsulfat. Ti enthaltendes Materiał wird 
mit H jS 04 crst auf wenigstens 130° u. allmiihlich auf hoclistens 220° erhitzt (A. P.
1504670 vom 28/4. 1924, ausg. 12/8. 1924.) K a u sc ii.

Joseph Blumenfeld, London, Titanfarbstoff. Aus T i(S04)2-Lsg. durch Hydro- 
lyse gefsillteB T i0 2 wird zwecks Entfernung der gesamten freien H3S 0 4 mit einer 
leieht zersetzbaren Erdalkaliverb. (BaCl2) innig gem ischt • (A. P. 1504673 vom 
17/7. 1923, ausg. 12/8. 1924.) " K a u sc ii.

3L A. Hofmann, Charlottenburg und Curt RÓchling. Berlin, Uerstelhing von 
Glanzkohle. (D. R. P. 402153 KI. 12i vom 6/9. 1923, ausg. 13/9. 1924. — C. 1923.
III. 1303.) K a u sc h .

Linn Bradley, Montclair, New Jersey und Edward P. Mc Keefe, N ew  York, 
Atzalkali. Ein Alkałisulfat wird mit einem unl. Ca-Salz, dessen Siiureradikal ein 
kaustifizierbares A lkalisalz. bildet, in Ggw. von hinreichender Menge freier Saurc 
behandelt. (Can. P. 236529 vom 1/12. 1921, ausg. 25/12. 1923.) K a u sc h .

Guggenheim Brothers, V. St. A., N atrium nitrat. Man laugt Caliche bei ge- 
wohnlichen Tempp. aus, trennt das N aN 03 von der Lsg. durch Kiihlung u. zwar 
in einem MaBe u. bei solchen Tempp., sowie Aufrechterhaltung einer solclien Zu-
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sammensetzung, die jedes Ausfallen von Sulfat aus der Lsg. vermciden. (F. P. 
554535 vom 28/7. 1922, ausg. 12/6. 1923. A. Prior. 19/1. 1925.) K a u sc ii.

Walter Glaeser, Brooklyn, New York, Mononatriumphosphat. Man łiiCt auf 
Dicaleiumphospliat Natriumoxalat einwirken in Ggw. von W . unter Umruhren, 
trcnnt das Mononatriumphosphat vom Calciumoxalat durch Filtration u. dampft 
dann die Mononatriumphosphatlsg. zur Troekne ein. (A. P. 1504339 vom 12/4.
1922, ausg. 12/8. 1924.) K a u sc h .

Walter Glaeser, Brooklyn, N ew  York, Mononatriumphosphat. Man behandelt
ein phospliathaltiges Materiał mit H2S 0 4 u. W . u. setzt das erhaltene Monocalcium- 
pliosphat mit Natriumoxalat um: CaH4P20 8 -j- Na^CoO., —  NajIIjPjOg-f- Ca020 4.
(A. P. 1504340 vom 12/4. 1922, ausg. 12/8. 1924.) K a u sc h .

Societe des Produits Azotes, Frankreich, Calciumcyanamid in Kornerform. 
Calciumcyanamid wird hergestellt, dann dureli Erschutterungen zerteilt, wobei sich 
korniges Cyanamid neben pulyerigem erlialten wird. (F. P. 554259 vom 28/11. 
1921, ausg. 8/6. 1923.) K a u sc h .

Rhenania Yerein Chemischer Pahriken A.-G., K oln a. Rh., J. Marwedel
uud Wilhelm Scholz, Honningen, Gcwinmmg salpetersauren Strontiums, dad. gek., 
daB natiirlicher Strontianit in HNOs gel. u. die Lsg. entsprechend dem Verf. des 
Hauptpat. mit SrSi03 oder SrS i03-lialtigen Riickstiinden in der Warme, yorteilhaft 
unter Druck, behandelt wird. (D. R. P. 402056 K l. 12m yom 21/6. 1923, ausg. 
12/9. 1924. Zus. zu 0. H. P. 39405); C 1924. II. !o6.) K a u sc h .

Armand Louis Andrien Teillard, Frankreich, Bleićhen von Schwcrspai. Der 
Schwerspat wird gegluht, wobei er in kleine Stiicke von yerschiedener Grofie, aber 
einem Mindestdurchmesser yon 0,05 mm zerspringt, welche zahlreiche bis in  den 
Kern reichende Spriinge aufweisen. D ie M. wird 24 Stdn. mit W . oder besser 
verd. IIC1 gctriiiikt, welche in die Spriinge eindringen, dann mit NaCl gemischt u. 
mit HsS 0 4 behandelt. Nach einigen Stdn. wird erschopfend ausgewasclien. (E. P. 
572937 v'om 8/11. 1923, ausg. 16/6. 1924.) K O h lin g .

United States Gypsnm Company, Chicago, ubcrt. von: Harry E. Brookby, 
Eranston, Illinois, Yerdiinnte Losungen von Magnesiumsulfat. Dolomitkalk wird in 
W . suspendiert, liierzu eine gesatt. Gipslsg. gesetzt u. C 02 eingeleitet. CaC03 setzt 
sich ab u. die Lsg. wird dekantiert. (Can. P. 236143 vom 27/4. 1922, ausg. 4/12.
1923.) K a u sc h .  

Chemische Eabrik Griesheim Elektron, Frankfurt a. M. (Erfinder: Philipp
Siedler, Griesheim a. M. und W illy Hilland, Bitterfeld), Herstellung von weit- 
gchend oder vollig entwassertem Carnalłit unter Anwendung des Verf. nach D. R. P. 
383436, d,ad. gek., daB man naturliclien oder kunstliclien Carnalłit im Gegenstrom 
zu den ankommenden Heizgasen einen Drelirohrofen durchlaufcn liiBt u. den 
Durchgang dor Beschiekung so regelt, daB diese mit Tempp. unter dem F. des 
wasserfreien Carnallits den Ofen yerliiBt. (D. R. P. 402416 K l. 12m yom 25/7. 
1923, ausg. 15/9. 1924. Zus. zu D. R P. 383536; C 1924. I. 89.) K a u sch .

Compagnie Generale des Produits Chimiąues de louvres, Frankreich, 
Zinksulfid. Eine beliebige Zinkyerb., z. B. Z nS04, wird in einem Stroin yon
H.,S oder von ILS u. einem anderen schwefelhaltigen Gas, yorzugsweise S 0 2, 
wobei bekanntlich Schwefel entsteht, gegluht. Bei Dunkelrotglut bildet sich 
ainorphcs, bei Kirsclirotglut krystallin. ZnS. (E. P. 572764 yom 11/1. 1923, ausg. 
12/6. 1924.) K O h lin g .

Metallbank nnd Metallnrgische Gesellschaft Akt.-Ges. und Walter 
Schopper, Frankfurt a. M., Erzeugung zinkfreier Eisennwderschlage, dad. gek., daB 
das Fc in Form eines bas. Salzes ausgesehieden wird, indem der in gewohnlicher 
Weise* : z. B. mit Kalkmilćli,' geffillte Fe-Nd. u. neuer Fe-Lsg. bei erhohter Tempi
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unter stetigem Iluhren u. Beliiften nachbeliandelt wird. (D. R . P. 4 0 2  253 KI. 12 n 
vom 14/7. 1920, ausg. 15/9. 1924.) K a u sc h .

Albert Wehrung, Frankrcich, Aktwierung von natiirlichem Pyrolusit. Man 
zerkleinert das Naturprod. auf fcucbtcm W ege z. B. iu einer Kolloidmuhle. Gc- 
gebenenfalls setzt man organ. Verbb., Metallsalze, Sauren oder Alkalien hinzu. 
(F. P. 552723 vom 8/6. 1922, ausg. 5/5. 1923.) K a u sc h .

Compagnie Generale des Produits Chimiąues de Louvres, Frankrcich, 
Chromsalze. Cr enthaltende Mineralien werden in zwei Stufen mit Halogenen bc- 
handelt. (F. P. 573530 vom 16/2. 1923, ausg. 25/6. 1924.) K a u s c h .

Jean Baptiste Rasamoel, Madagaskar, Anderung dei• Farbę von Halbedel- 
steinen. Halbedelsteine, besonders Berylle, werden einer albniililicb gesteigerten, 
zweckmaBig niclit zu starken Erbitzung unterzogen, wobei rotliche, gelbe oder grttne 
Steine in dunkelblaue Erzeugnisse von hoherem Ilandelswert iibergehen. (F. P. 
571811 vom 30/12. 1922, ausg. 23/5. 1924.) K O h lin g .

VI. Glas; Keramik; Zement; Baustoffe.
V. Steger, Zmammcnsctzung von Gldsern nach der neue sten Patentliteratur. 

(Sprechsaal 57. 400—402.) P flO cke.
Richard Grim, D ie Umwandlung von F lin t in  amorphen Quarz. Verss. des 

Vfs. iiber die Umwandlung des kryptokrystallineu Flints in amorpben Quarz er- 
gaben, daB beim Erbitzen des Flints oberhalb 1200° sebon eine merkliclie Um 
wandlung vor sieli gebt, wobei die D . mit zunebmender Temp. abnimmt. Bei 
1500° ist die D. des Tridymits erreiebt. D a die Umwandlung schnell vor sieli 
gebt u. infolge der starken Volumzunabme der Flint sebon nach einmaligem 
Brennen yolumbestandig geworden ist, ergibt sieli daraus eine techn. Anwendungs- 
moglicbkeit bei der Herst. vou feuerfesten Erzeugnissen. (Stahl u. Eisen 44. 883—87. 
Dusseldorf.) B e c k e r -R o se .

A. Kleinlogel, „Stahlbeton“ ais Baum ateńal. Vf. empfiehlt den ihm paten- 
tierten „Stalilbeton", ein Gemisch gleicher Raumteile von Zement und einem be
sonders hergestellten, entstaubten und praparierteu Hartematerial von bober 
Widerstandsfahigkeit gegen Abnutzung ais Bodenbelag u. fur besonders bean- 
sprucbte Bauteile in Gasanstalten etc. (Gas- u. W asserfacb 67. 487—90. Darm
stadt.) B o r n s t e in .

J. W. Ryde und R. Huddart, D ie Analyse von Blasen im  Glas. Blasen in 
Glas konnen von ebem. Rkk. im Glas oder yon Lufteinschlussen, die durch mechan. 
Bearbeitung hineingekommen sind, lierruhren. Eine Entscheidung nach der Herkunft 
der Blasen ist daher spektroskop, durch den N 2-Nachweis moglicli. Zur Freimachung 
der Gaseinsclilusse wird das blasenhaltige Glas in einem U-form igen Quarzrohr, 
dessen einer Schenkel mit l ig  gefiillt ist, erhitzt, plotzlich abgekiihlt und glcich- 
zeitig mit dem k. H g iibergossen. (Proc. Physical Soc. London 35. 197—98.
1923.) B ec k er .

Carbornndnm Company, tibert. von: Miner L. Hartmann, Niagara Falls, 
V. St. A ., Aufrauhen der Oberflaelien krystallinischer Stoffe. D ie zwecks besseren 
Haftcns yon Bindemittelu, w ie Lcim , Kautschuk, Schellack, T on, Zement o. dgl., 
aufzurauhenden, yorzugsweise ais Sehleifmittel ycrwendbaren StofTe, z. B. Silicium- 
carbid, geschmolżenes Al^O ,̂ Korund, Quarz u. dgl., werden mit Halogensalzen, yor- 
zugsweise N aF , auf hohc Tempp. (500°) erhitzt. (A. P. 1482792 vom 12/5. 1920. 
ausg. 5/2. 1924.) K U h lin g .

Manufactures des Glaces et Prodnits Chimiaue de Saint Gobain, Chauny & 
Cirey, Frahkreich, A is Farb stoff und Glattmittel fiir G las verwendbares Eisenoxyd. 
Eine Lsg. yon FeCL> wird mit einer Misehung von MgO u. Mg, O CL, gefallt, der
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entstandene Nd. abgetrennt, gewaschcn, getrocknct u. an der Luft gegliiht. Das 
Filtrat von dem Nd. wird zur Trockne yerdampft, im geschlossenen GefiiB oder im 
Luft- oder Dampfstrom gegliiht u. der Riickstand zur Fiillung weiterer Mengen 
yon FeClj-Lsg. benutzt. (F. P. 570205 yom 14/11. 1922, ausg. 25/4.1924.) K(j.

Compagnie Franęaise pour l ’Exploitation des Procedes Tliomson-Houston, 
Frankreich, Quarzglasrohren. A uf eine wagerecht angeordnete, durch ein Triebrad 
gedrelite Achse ist ein Kern aus Kohle oder anderem liitzebestiindigen Stoff auf- 
gesehoben, der elektr. oder mittels Flamme erhitzt u. durch einen Arm yorwiirts 
getrieben w ird, wclcher von einer Forderschraube bewegt w ird, die zugleich mit 
der erstgenannten Achse durch eine Cfbertragung gedreht wird. Oberhalb dieses 
Kernes befindet sich ein elektr. Rohrenofen, durch den ein Stab oder Band aus 
Quarzglas herabgefiihrt u. zugleich bis zum Erweichcn erhitzt wird. D er Stab 
bezw. das Band wird von dem sich drehenden Kern erfaBt, auf ihn aufgewickelt 
u. zugleich yon einer dem elektr. Ofen gegentiber unter dem K em  angeordneten 
W elle zusammengepreBt. (F. P. 570877 vom 18/9. 1923, ausg. 8/5. 1924. A. Prior. 
20/9. 1922.) KtłnLiNG.

Orąualm-Gesellschaft m. b. H., Deutschland, Keranwche Erzeugnisse. Tone, 
w elche mangels ausreichenden Gehalts an S i0 2 nicht mit 1. Fluoriden reagieren, 
werden in fein gepulyertem Zustand mit Quarzsand gemischt, die erforderliehe 
Menge eines 1. Fluorids u. dann so yiel W . zugefiigt, daB die M. sich formen liiBt, 
u. bei yerhiiltnismaBig niedriger Temp. gebrannt. D ie Erzeugnisse besitzen nach 
dem Brennen eine glasurartige Oberfliiche, welche, da sie aus der gleichen M. be- 
stelit wie die Hauptmaase des Gutes, mit dieser sehr fest yerbunden ist. Tone, 
welche sonst rot brennen, liefern weiBe Erzeugnisse, schwarze Eisenflecke treten 
nicht auf. Bei Yerwendung etwas groBerer Mengen 1. Fluoride muB; ein Caleium- 
salz zugesetzt werden, um yollstiindige Yerglasung zu verhindern. (F. P. 572475 
vom 31/10. 1923, ausg. 6/6. 1924.) K u h lin g .

Carl Roschmann, Hennigsdorf b. Berlin, Salzglasieren von Steinzeugwarcn im 
Gasfeuerofen, dad. gek., daB das Salz mittels eines Gebliises in Mischung mit 
Brennstoffen in den Ofen eingebracht wird. — D ie Herst. einwandfreier Salz- 
glasuren im Gasfeuer war bisher nicht moglich. (D. R. P. 401359 KI. 80 b vom 
29/11. 1922, ausg. 2/9. 1924.) K O iiu n g .

Otto Donnami, Stettin, Herstellung von Zement u. dgl. D ie Rohstoffe werden 
in einem Drelirohrofen Heizgasen entgegengeleitet, welche in der Gliibzone dadureh 
schleierartig iiber den ganzen Durchschnitt des Ofens yerbreitet werden, daB h. 
Luft im W inkel gegen den eingeblasenen Heizgasstrom gcleitct wird. ZwecksVor- 
wiirmung wird die Sckundiirluft durch in den Wsindcn befindliche Kanale des Ofens 
gefuhrt. (A. P. 1484254 yom 25/5. 1922, ausg. 19/2. 1924.) K O iilin g .

Erie Palmer Halliburton, Duncan, V. St. A., Mischen von Zement und Wasser. 
Der Zement wird durch einen aufgeschraubten Fiilltrichter einem rohrenformigen 
Mischraum zugefiihrt, in den eine Diise miindet, durch wclche das W . unter Druck 
zugeleitet wird. D ie Mischung gelangt unter dem durch eine Pumpe ausgeiibten 
Druck des W . durch ein siplionartig gebogenes Rohr in einen Vorratsbehalter, yon 
dem aus sie mittels Rohrleitung u. Saugpumpe zum Verwendungsort gelangt. (A. P. 
1486883 vom 20/6. 1922, ausg. 18/3. 1924.) K O h lin g .

Martial Maguet, M aseyille, Frankreich, Dichtkomen basischer (kurzer) IToch- 
ofenschlacken zur Zenientbereitung unter Vorkuhlung yor dem Einfallen in das 
Loschw., dad. gek., daB der Schlackenstrom bcim Abfall yon der Sclilackenrinne 
in einer kurzeń Luftfallstrecke mittels eines unter Umstanden anzufeuch!enden 
Luftstromes von gerade ausreichender Pressung in Strahlen zerlcgt u. dadurch auf 
eine 1300° betragende Temp. abgekiihlt w ird, beyor dic Schlackenstralilen in die 
Loschrinne fallen, wo eine in die Losehrinne gesetzte Haube den Luftweg derjenigen
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Schlackenmm., die nielit sofort in das Loschw. fallen, begrenzt. Durch innerc 
Berieselung der Haube mit W . wird verhindert, daB sich diese Schlackenmm. an 
der Haube zusammenballen u. festkleben. -— Das Erzeugnis besitzt liorvorragende 
puzzolan. Eigenschaften u. eine Farbę, welche fiir die Herst. von Zement besonders 
geeignet ist. (D. B,. P. 400380 KI. 80b vom 5/2. 1920, ausg. 7/8. 1924.) K u h lin g .

Societe d’Entreprises Agricoles et Induatrielles du Midi, Frankreich, 
Praktiscli rcines K alkhydrat. Man yerwendet zum Sieben des aus an CaC03 reichen 
Kalksteins erlialtenen Ca(OH), ein Gewebe, das 635 Maschen auf dem qem aufweist. 
( P .P .  2 5 1 4 7  vom 5/8. 1921, ausg. 16/12. 1922. Zus. zu F. P. 540312; C 1922. IV 
1166.) K a u sc h .

Rhenania, Verein Chemischer Eabriken A. GL Zweigniederlassung Mann
heim, Mannheim, und Eriedrich Bohm, Mannheim-Wohlgelegen, Herstellung von 
Gipssteinen und Gipsplatten  gemiiB Patent 382460, dad. gek., daB hierbei das bei 
der Herst. von H F gern&B Patentschrift 355524 anfallcnde C aS04 Yerwendung findet.
— 2. dad. gek., dafl man das CaC03 ganz oder teilwcise durch Sclilacke oder 
Kesselasclie ersctzt. — Das verwendete CaS04 gemiiB Patentschrift 355524 besitzt 
eine iiberrasehend liohe Abbindefaliigkeit u. ist deshalb fiir die Ausfiihrung des 
Yerf. des Ilauptpatentes besonders geeignet. (D. E,. P. 401190 KI. 80b vom 16/6. 
1923, ausg. 29/8. 1924. Zus. zu D. R. P. 3824B0; C 1924. I. 93.) K u h lin g .

Robert W. Strehlenert, Nol, Schweden, Bausteine. Ton, Holzmchl oder andere 
Holzabfalle u. Sulfitzellstoffablaugc werden unter Zusatz von sovicl W . gemischt, 
daB eine kornige M. entstelit, unter bohem Druck von 100—200 at. je  qcm zu 
Steinen gepreBt u. an der Luft getroeknet. D ie entstandcnen liornartigcn MM. 
lassen sich wie Mctaile verarbeiten. Sie besitzen eine Druckfestigkeit von mchr ais 
400 kg je qcm. Zwecks Yerstiirkung ihrer Hiirte werden sie schnell auf etwa 200° 
erhitzt u. einige Minuten auf dieser Temp. erhalten. (A. P. 1501976 vom 18/9.
1923, ausg. 22/7. 1924.) K u h l in g .

Sven Emil Sieurin, Hogauiis, Schweden, Herstellung feuerfester Ziegcl. Gekomte 
Schamotte u. 30—60% ilires Gewichtcs an einem 73—90, yorzugaweise 80—90°/0 S i0 2 
cnthaltendem Ton bezw. einem Gemisch von Ton mit soviel S i0 2, daB die geglulite 
Mischung die angegebene Menge S i0 2 enthalt, werden innig gemischt u. die M. 
gebrannt. (E. P. 218495 vom 17/7. 1923, ausg. 31/7. 1924.) ' K u h lin g .

AUen S. Davison Company, iibert. von: Albert P. Meyer, Pittsburgh, Basische 
feuerfeste Erzeugnisse. Eine Mischung von feingepulvertem MgO, Magnesit oder 
Dolomit, einem Bindemittel, w ie Ton, Eisenerz, bas. Schlacke o. dgl. u. W . wird zu 
harten Kuchen gepreBt, diese gebrochen, von feinpulvrigen Anteilen abgesiebt u. 
der Siebriickstand im Drelirohrofen gebrannt. (A. PP. 1483468 u. 1483469 vom 
25/1. 1922. ausg. 12/2. 1924.) K O h lin g .

Georges Eene Bayart, Frankreich, (Nordj, Herstellung von Pflastersteinen 
u. dgl. Bei der Herstellung von Pflastersteinen, die durch asphaltartige Massen 
zusammengelialten werden, verfahrt man yortcilhaft so, daB man das Bohmaterial 
unter geringem Druck malilt, u. dann die Steine in der Kiilte scliwach u. in der 
Hitze stark preBt, wodurch sie sehr lialtbar werden sollen. (E. P. 564181 vom 
21/3. 1923, ausg. 22/12. 1923.) O e lk e r .

Erants Djórup, Chicago, Herstellung von Steinfufiboden. 60 Teile gepulverter 
gegliihter Magnesit, 30 Teile Kieselgur, 5 Teile Sand, 5 Teile gepulverter Feuer- 
stein u. ein kalkfester Farbstoft’ werden sehr fein vermahlen u. mit 60 Tcilen einer 
Magnesiumchloridlsg. von 20,22° Be vermischt. D iese Miscliung wird auf eine 
Zemcntunterlage aufgetragen, gegebenenfalls in 2 Scliichten, von denen die untere 
diinne, ais Uberzug u. Verbindungsmittel der Zementechicht mit der beim Fest- 
werden der .Hauptmenge der obigen M. entstelienden Schicht dient. (A. P. 1502645 
vom 23/12. 1921, ausg. 22/7. 1924.) K O h lin o .
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Edmond Henry Coudray, Frankreicli, Strafienbclag, bestehend aus 40 1. Teer, 
25 1 „Mergelwasser," 25 1 Ton, 3 1 gepulvertem Schiefer, 2 1 gepulyertem Schwarzem 
Farbstoff, 2 1 schwerem Tcerol u. 3 1 gepulyertem Asphalt. (F. P. 573240 vom 
7/8. 1923, ausg. 20/6. 1924.) K O h lin g . .

V m . Metallurgie; Metallographie; Metallverarbeitung.
Robert Durrer. Uber die elekłrische Leitfahigkeit von HolzkohU und Koks. 

Um festzustellcn, w ic w eit Holzkolile in Elektrometallofen durch Koks ersetzbar 
ist, wurde der elektr. Widerstand von Hiittcnkoks mit 14,5 °/0 Feuclitigkeit, 
13,15 °/0 A sclie, 0,88%  S u. yon Retortenbuclicnkolile mit 1,89%  Fcuchtigkcit,
1,62% A sche, 0,10%  S in NuBgrofie, EiergroBe, FaustgroBe u. grobstiickig (ca. 
25 X  10 X  10 cm) in zwei elektr. Ófcn (Abmessuugen im Original) gepruft. D ie 
elektr. Leitfahigkeit yon Koks in gehauftem Zustandc ist durchschnittlich etwa
l,8m al so groB wie die von Holzkohle.' Nach den gleichzeitigcn Yerss. von 
S t e u b in g  u. K ir sc h b a u m  betriigt diese Yerlialtniszahl bei kompaktem Zustande 
nur 1,3. Das Original enthSlt. die Versuchswerte. (Stalli u. Eisen 44. 467—69. 
Aachen, Hochschule.) N e u f e l d .

Hans Meyer und Franz Nehl, Uber die Priifung der Abnutzung von Eisen 
und Stahl bei rollender Heibung oline Schmiermitłel. Die Ergcbnisse sind durch 
VerschleiB bei rollender Reibung au einer YerschlciBrnascliine, Bauart A m slek , 
gcwonnen. Das Prufyerf. bat den Vortcil, das Probestuck nielit unmittelbar auf 
Abtrennung von Stoffteilclien zu bcanspruchen. D ie Ergcbnisse werden daher un- 
abhiingig von Bescliaffenlieit u. Form des Angriffsmittels u. lassen sich leichter an 
anderem Ort u. zu anderer Zeit wiedergewinnen. • Der zu priifende Stoff wird in 
Form runder durclibohrter Schcibcn auf der VerschleiBmascliine befestigt. B e
stimmt wrurde der VersclilciB eines weichen FluBeisens, ferner n. W alzeisens, also 
eines hiirteren Werkstoffes u. der von Schienen in TlIOMAS-Sondergute mittlcrer 
Festigkeit von 75 kg/nim2 u. 220 BrincllhSrtc. Je weicher u. leichter kaltliartbar 
ein WcrkstofT ist, umso fruher u. stiirker treten Unterbrecliungen der n. Kurve 
der spezif. Abnutzung ein. Gegliihtc Prohen zeigen mit zunehmender KorngroGe 
wachsenden Abnutzungswiderstand, w eil Ferrit, der Haupttrager der Kalthitrtung, 
mit waclisender KomgroBe immer groBere harte Perlitinseln umsclilieBt, wiihrend 
Ferrit selbst ycrlialtnismiiBig dttnnwandige Zellen oder feine Nadeln bildet. Ein 
Tenderradreifen mit 0,40°/o C, 0,02% P, 0,80% Mn, 0,20 S i, 0,06% S wurde vor u. 
nach Wiirmeyergutung gepruft. Nach 8 Stdn. zeigte die ycrgiitete Probe fast 3mal 
hoheren YcrsclileiB ais yorlier, keine Hartesteigerung, nur Gcfugeycrfeinerung, 
bei einer harten Bandagc mit 0,925% C, 0,038% P, 0,57% Mn, 0,245% Si, 0,033% S 
wurde der urspriinglicli streifige Perlit in eine feinkornige sorbitartige Form um- 
gcwandelt. Nach 5 Stdn. betrug die Gesamtabnutzung des yerguteten Stoffes mchr 
ais das Doppelte der des unyergUteten. Bei liiirterem W erkstoff war feineres Ge- 
fiige bei Ggw. von Ferrit u. Perlit nebeneinander oder allgemein im ausgegluhten 
oder bis zum Zerfall der festen Lsg. angelassenen Zustand der Abnutzung giinstig. 
Geharteter W erkstoff sclieint stiirker zu yerschleiBen ais gegliihter gleicher Harte. 
Gesteigertc Festigkeit geseigerter T eile  erhoht den Abnutzungswiderstand, Vor- 
handenscin von Schlackeneinschlussen u. Yerunreinigungen begUnstigt den Ver- 
sehleiB. Einfache Bewcrtung der yerschicdenen Werkstoffe nach dem Ergebnis 
des Abnutzungsyers. ist wegen unstetigen Verlaufs yieler Abnutzungskuryen schwierig. 
Aus der Kurye der sogen. spezif. Abnutzung ergibt sich eine Bezieliung der GroBc 
der Abnutzung zur Einheit der Arbeitsleistung. Oline Kalthartung, d. i. Yerfestigung 
des Werkstoffes durch median. E inw ., ist bei den yorliegenden Yerss. kein Ver- 
schleiB moglieli. D ie Arbeit en tli alt zahlreiclie Kuryen, Zahlenwerte u. Schliff- 
bilder. (Stahl u. Eisen 44. 457—64. Hamborn, A u g u s t  TnYSSEN-Hiitte.) N e u f e l d .
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R. W. Muller, Zinkgeimimmg aus verzinktem Eiscn. Verzinktes Eisenschrot 
wird im Martinofen eingeschmolzen. Das Zn osydiert sich zu ZnO, wclchcs durcli 
einen Ventilator abgesaugt, gekiihlt u. durch Filtration durch Siicke entfcrnt wird. 
Das Fe wird dann nach der ublichen Methode verarbeitct. Der Durchschnitts- 
gehalt an ZnO betragt 96,6%, daneben ais Yerunreinigungen PbO, Fe20 3, MnO u. 
S 0 2. Das ZnO wird zu Farbzwecken yerwandt oder gcht zur Zinkhutte. (Metali 
u. Erz 21. 404—5. Witten.) E n sz łin .

—, D as Magnesiuni Besprechung der Fabrikation des Mg, insbesondere einer 
neuen amerikan. Methode. H iem ach wird MgO in einem Bade von geschmolzenem  
MgF„ elektrolysiert. Der ProzeB geht nach dem Scliema vor sich:

1. MgF2 =  Mg +  F2, 2. MgO +  F2 =  MgF2 +  0 , 3. C +  O =  CO.
Die Eigenschaften des Mg werden erortert. (Chem. Metallurg. Enginecring 31.

E. A. Owen und G. D. Preston, Eine Modifikation der Pulvennethode zur Be- 
stimmung der Struktur von M etallkrystallen. (Vgl. Proc. Physical Soc. London 38. 
14; C. 1924. I. 2067) D ic Vff. modifizieren die Pulyermethode bei der Krystall- 
analyse inittels Eontgenstrahlen insofern, ais sie an Stelle des Pulyerstiibchens eine 
Metallplatte setzen, dereń KorngroBe durch eine geeignete Warmebeliandlung auf 
eiwa 1 mm gebracht wurde. Nach Entfernen der Oberflachenschicht des Metalls 
wird die Platte in die Achse eines Spektrometers einzentriert u. durch Vorverss. 
festgestellt, in welclier Lage dic Interfcrenzstrahlen die kleinste Absorption auf- 
weisen. Dann wird die Metallplatte u. die Ionisationskammcr gedreht (Kammcr 
mit der doppelten W inkclgeschwindigkeit). Gepriift wurde diesc Methode an Al, 
Cu, Mg, Pb, Fe, dereń Krystallgitter u. Gitterkonstantcn in Ubereinstimmung mit 
friiheren Measungen neu bestimmt wurden. Die Auswertung geschah auf graph. 
W eg. (Proc. Physical Soc. London 35. 101—08. 1923.) B e c k e r .

—, D as Oxy-Acetylcnscliweif}en in der Verwendung bei Fcldapparaturcn. Be- 
sprcchung der techn. Methoden der AeetylcnschweiBung. (Chem. Metallurg. En- 
gineering 31. 341-—46.) PlNCAS.

0. Spengler, D as Loten von Aluminium. (Ztschr. f. angew. Ch. 37. 532—34. —

L. Postosky, Zur Frage des Lotens von Aluminium. Rritik an den Aus- 
fiihrungen ŚPENGLERS (vorst. Ref.). Es werden in der Industrie bereits Lotc yer- 
wendet, die eine erheblich geringerc PotentialdifFercnz gegeniiber A l liaben ais 
die im Wettbcwerb gepriiften. In dem Wettbewerb war der groBte T eil der Her- 
steller von Al-Lotinitteln nicht yertreten. (Ztschr. f. angew. Cli. 37. 754 — 55. 
Berlin.) J u n g .

Pani Gredt, Luxemburg, Anreichem von Minette. Zwecks Trennung des Eisen- 
erzes von der Gangart wird die Minette zerkleinert u. entweder, zweckmaBig unter 
Spiilung mit einem Wasserstrom, magnet, gescliieden, oder gcgliiht u. mit W . yer- 
mahlen, zweckmaBig auch noeh einer W indsichtung unterworfen. (F. P. 572524 
vom 26/10. 1923, ausg. 7/6. 1924. Luxemburg. Priorr. 4/11. 1922, u. 3/10. 1923.) Ktr.

Louis Bouisson und George Prestat, Frankreicli, Herstellung von Metallen 
durch Reduktion von Erzen. Man yerwendet gleiehzeitig B-Verbb. u. ionisierten H2. 
(P .P .  25640 yom 11/11. 1921, ausg. 21/4. 1923. Zus. zu F. P. 531836; C. 1922.
II 802.) K a u s c h .

Compagnie des Metaux 0verpelt-Lommel (Soc. an.), B elgien, Rosten von 
Erzen. D ie fein gepulyerten Erze werden durch ein Sieb hindurcli in einen lioch- 
erhitzten Luftstróm eingefuhrt, der sie im Zickzackwege durch eine Anzahl yon 
Rohren fiihrt, in denen sie gegebenenfalls unter weiterer Warmezufuhr gerostet 
u. dann aus dem Gase unter der Einw. der Schwerkraft, [gegebenenfalls unter

383—86.) PlNCAS.

C. 1924. II. 1130.) J u n g .
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Mitverwendung elektr. Staubsammler vom Luftstrom getrennt werden. . (F. P. 
572375 vom 26/10. 1923, ausg. 4/6. 1924. Big. Prior. 28/10. 1922.) K O h lin g .

Gelsenkirchener Bergwerks-Aktien-Gesellsehaft und Emil Opderbeck, 
Deutscliland, K om en von flussiger Schlacke. D ie glutfl. Scblacke, besonders Hocli- 
ofenschlacke u. eine Menge W ., welcbe zur Abkiililung der Scblacke, aber nicht 
dazu ausreicht, sie in feuchten Zustand iiberzufuhren, werden auf eine sehr sclinell 
bew egte, mit Schlagbrettcrn ausgestattete Plattform geleitet, yon wo die unter 
der Einw. der Sclilagbretter u. des Wasserdampfes zerkleinerte Schlacke gegen die 
Inncnwand eines dic Plattform umgebenden Zylinders geschleudert wird. Von 
liier aus gelangt sie durch einen Trichter auf eine zweite Plattform gleicher Art, 
wird von dieser gegen die Innenwand eines zweiten Zylinders geschleudert u. dann 
durch einen zweiten Trichter abgefiihrt. (E .P . 570690 vom 10/9. 1923, ausg. 
5/5. 1924. D . Prior. 25/9. 1922.) K O h lin g .

Alfred Homig, Dresdcn, Erzeugung von siliciumhaltigem Eiscn  in einem Schacht- 
ofen durch Beigabe von SiO, ais Zusclilag, dad. gek., daB fiir die Anreicherung 
des zu sclim. Fe mit Si ein an sieli bekannter Kupolofen mit Windvorwarmung 
benutzt wird, bei dem die Abgase nicht dureli die Schaehtbescliickung nach oben 
abzielicn, sondern in wagerecliter Ricbtung den Sclimelzraum durchstromen. — 
B ei entsprechender Bemessung des Zuschlages kann jeder beliebige Gehalt an Si 
im Pe erhalten werden. (D. B.. P. 401250 KI. 18a vom 9/5. 1923, ausg. 29/8. 
1924.) K O h lin g .

Aktiebolaget Ferrolegeringar, Schweden, Nicht rostendes Eisen und Stahl. 
Fe oder Stahl wird im elektr. Ofen gesclimolzen u. der Gehalt der Schmelze an C, 
wenn erforderlich, durch Zusatz yon Eisenerz vermindert. Mit diesem Bade, 
welches durch eine Schicht von Schlacke, dic sich stets bildet, vor Oxydation ge- 
schutzt ist, wird Chrom in der W eise vereinigt, daB aus ihm oder aus Ferrochrom 
Elektroden hergestellt werden, welche entweder in das Bad eingefiilirt oder iiber 
ihm angeordnet werden u. unter der Einw. des durchgeleiteten Stromes oder eines 
Lichtbogeus, der zwischen ihnen u. deni Bade erzcugt wird, sehuielzen. (F. P. 
570163 yom 27/8. 1923, ausg. 24/4. 1924. Schwed. Prior. 28/8. 1922.) K O iilin g .

Schneider et Cie., Frankreich, Herstellung von chromreichem Stahl. Chrom- 
eisenstein wird, gegebenenfalls zwecks Schonung bas. Ofenfutters unter Zusatz yon 
CaO mit Ferrosilicium zusammengeschmolzen, welelies wenigstens 40% Si enthalt, 
u. es wird das hierbei entstandene Ferrochrom mit gewohnlichem Stahl logiert. 
(F. P. 573396 yom 27/1. 1923, ausg. 23/6. 1924.) K O iilin g .

Siemens & Halske Akt.-Ges., Siemensstadt b. Berlin (Erfinder: Ernst Wilke- 
Dórfurt, Clausthal, Harz), Herstellung von Elektrohjteisen, 1. dad. gek., daB die 
guBeisere Anodę ais W annę fiir den Elektrolyten ausgebildet ist. — 2. dad. gek., 
daB die Kathode in der W annę nach MaBgabe der Vcrsclilammung der Anodę 
wUlirend des elektrolyt. Vorganges stetig oder intermittierend nach weniger ver- 
schlammtcn Stellen fortbewegt wird. — 3. dad. gek., daB die W annę an ihrer AuBen- 
flache mit einer Schicht yon Aspbalt o. dgl. bedeckt ist, die gleiclizeitig ais WSrme- 
iibertrager ausgebildet sein kann. (D. B,. P. 401110 Kl. 18b vom 15/3. 1918, ausg. 
26/8. 1924.) K O h lin g .

Electrolytic Zinc Company of Australasia Proprietary Limited, Melbourne, 
Rijsten von Zinksulfid enthallenden E rzen  in 2 Abschnitten, 1. dad. gek., daB zwecks
B. eines moglichst viel Metallsulfat entlialtenden Endproduktes das llosten in dem 
ersten Absclinitt bei lioher Temp. u. geringer Luftzufuhr u. in dcm zweiten Ab- 
sebnitt bei tieferer Temp. u. Zufulir von uberschiissiger Luft ausgefulirt wird. —
2. dad. gek., daB der Schwefelgehalt beim ersten Yerfahrensabschnitt auf etwa
6—10°/0 yermindert wird. — D ie  Erzeugnisse sollen ausgelaugt u. die Lsgg. zur
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elektrolyt. Herst. vou Zn oder zur Herst. yon Lithopon gebraucht werden. (D. R. P. 
401328 Kl. 40a yom 9/5. 1920, ausg. 3/9. 1924. Austr. Prior. 7/11. 1918.) Kum ..

Camille Clerc und Armand Nitroul, Frankreich, Aufarbeitung komplexer 
Zźinkerze. Die gegebenenfalls abgerosteten u. gepulyerten Zinkerze werden mit verd. 
HC1 erhitzt u. die Lsg. mit neuen Mengen earbonathaltigen Erzes behandelt, um 
gel. Fe, Al u. Ca zu fiillen. Zur Lsg. wird dann H2S 0 4 gefiigt, um Pb zu fallen, 
hierauf Zn, welches Cu niederscliliigt. Das nocli gel. Zn wird mittels MgO oder 
MgCOj gefallt, das Filtrat eingeengt, mit MgO yersetzt u. nach yolligem Troeknen 
gegluht, um MgO u. IIC1 zu gewinnen. Der yon der HC1 nicht gel. Teil wird mit 
Cyanalkali behandelt oder geschmolzen, um yorhandenes A g u. Au von der Gangart 
zu trennen. Schwefelerze konnen auch unmittelbar mit HC1 behandelt werden, 
wobei Zn, Fe, A l u. Ca gel. werden, wahrend Cu u. Pb mit der Gangart u. den 
Edelmetallen zuriickbleiben. (F. P. 571798 yom 28/12. 1922, ausg. 23/5. 1924.) K(Ih.

Aktiengesellsehaft B. Felder-Clement, Luzem, Schweiz, Herstelhmg von 
Werkzeagen u. dgl. aus Wolframcarbiden. D ie rohen, freien C enthaltenden Wolfram- 
carbide werden mit solchen Mengen yon M o03, metali. Mo, Molybdiincarbid oder 
Molybdansiiure yerschmolzen, da8 eine yollstandige Abscheidung des freien C 
erfolgt, worauf die Sclimelze in Formen gegossen wird. — Es werden Werkzeuge 
yon groBer Ilartc und yorzugliclien Festigkeitseigenschaften erlialten. (E. P. 
185313 vom 15/8. 1921, ausg. 28/9. 1922.) O e lk e r .

Total-Gesellschaft m. b. H., Charlottenburg, Loschpulver zum Ablbschen 
brennender Spane von Elektronmetall o. dgl., besteliend aus pulyerigen, wasser- 
freien u. sauerstofflosen Salzen, insbesondere Halogensalzen, w ie CaF2 u. dgl. — 
Das Pulyer wird iu melir oder minder dicker Scliicht auf das brennende Metali 
geschuttet. (D. R. P. 401295 K l. 61 b yom 19/7. 1921, ausg. 30/8. 1924.) K O h lin g .

Badener Metallwarenfabrik Schweizer & Fehrenbach GL m. b. H., Baden- 
Baden, 1Terstellung von amalgamierten Legierungen, 1. dad. gek. daB ais Grundstoffe 
Misehungen aus Legierungen dienen, die eine moglichst yerscliiedenartige chem. 
u. (oder) physikal. Beschaffenlieit aufweisen. — 2. dad. gek., daB die Bestandteile 
der Misehungen bei gleicher chem. Zus. yor dcm Zusammcnmisclien yerschieden- 
artigen therm. oder meclian. Beliandlungsweisen unterworfen werden. — Z. B. 
werden 2 Legierungen yerwendet, welche neben gleichen Teilen A g u. Sn 2% Bi 
bezw. Pb enthaltcn. D ie Misehungen werden mit H g angeruhrt u. dienen zur 
Zahnfiillung. (D. R,. P. 401133 Kl. 40b vom 2/6. 1923, ausg. 29/8. 1924.) K O hling.

Franęois Kroll, Luxemburg, Legierungen zum autogenen Schwei/ien von Kupfer, 
besteliend aus Cu, Ag u. V, Mo oder Si oder 2 oder 3 dieser Metalle, z. B . aus 
1% A g u. 0,1% Si, 0,2% V oder 0,2% Mo enthaltendem Cu. (F. P. 570643 yom 
7/9. 1923, ausg. 5/5. 1924. D. Prior. 29/6. 1923.) K O h lin g .

Pierre Marie Charles Ducret, Frankreich, Beizm ittel fiir das autogenc 
Selnceifien ~von Aluminium, bestchend aus A1FS, dem Fluorid eines Erdalkalimetalls, 
einem Alkaliclilorid, SrCl, u. einer geringen Menge NII,C1. (F. P. 573300 vom 
13/11. 1923, ausg. 20/6. 1924.) K O hltng.

XIV. Zucker; Kołilenhydrate; Starkę.
P. Limpreeht, Weleher Dampfkesseldruek is t fiir die Zuckerfabriken zurzeit der 

geeignetste? (Vgl. S. 248). Vf. empfiehlt bei Gelcgenheit eines Yortrages fiir die 
Zuekerfabriken Kcsseldrucke von 15—20 at., die Wassertempp. yon 200—214° 
entsprechen, so daB das Speisewasser ohne Gefahr der Dampfentw. im Econo- 
miser bei plotzlichem Druckabfull noch auf etwa 150° yorgewiirmt werden kann. 
(Ztschr.. Ver. Dtsch. Zuckerind. 1924. 608—20. Berlin-Tegcl.). R O hle.

V. Stehlik, D as Bubmwachstum im ersten Vegetationsjahre m it Biicksicht. a u f  
die Yerteilung von Zuckcr, Trockensubstanz, Asche, M ark und organischm Nicht-
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zuckerstoffen. (Vgl. Ztsclir. f. Zuckerind. d. ćechoslovak. Rep. 47. 465; C. 1923.
IV. 773). D ie Ergebnisse der Unterss. sind: D ie Yerteilung wurde auf Grund der 
anatom, u. morpliolog. Entw. der Riibe studiert. D ie Ablagerung von Z/ucker er- 
folgt anfangs in stiirkstem Ma Be, im Hals in den Vorratsgeweben, spater in allen 
Wurzelteilen u. zwar zur Zeit der stiirksten Blattentw. bis 1,58 g  tiiglich. D ie Yer
teilung der Asclie seheint etwa im umgekehrten Verhaltnisse zu der Verteilung des 
Zuckers zu stehen; wo sich am wenigsten Zucker ablagert, findet man die meisten 
anorgan. Stoffe u. umgekehrt. Im Innern einer u. derselben Rube findet man den 
hoclisten Gehalt an anorgan. Stoffen im Kopfe, in der Wurzelspitze u. in den Ober- 
fiiichenteilen. D ie Verteilung des Marks entspricht etwa der der Asche. D ie jungę 
Riibe enthalt melir Mineralstoffe ais die iiltere, die selion mehr Reservezucker ab
lagert. D er Gehalt an Trockensubstanz ist namentlich abhangig vom Gelialte au 
Zucker u. Mark. Der Gehalt an organ. Niclitzuekerstoffen ist bei der jungeren 
Riibe weitaus holier ais bei der alteren u. zeigt eine ahnliche Verteilung wie die 
Asche. (Listy Cukrovarnickć 42. 389; Ztschr. f. Zuckerind. d. 6echoslovak. Rep. 
49. 1—7. 9— 15. 17—22. SemŁice.) ' R O h le .

Zdenek Vytopil, Ubcr die Einwirkung von Mełhylalkohol au f Melasse. Beitrag 
zur Erkennung des W esens u. der B. der Melasse. Gibt man zu unverd. Melasse, 
wie sie von der Sclileuder kommt (etwa 87° Bg.) bei gewohnlicher Temp. CH3OH 
(z. B. zu 150 g  Melasse 100 ccm Mcthylalkohol), so bildet sich bei mehrtagigem, 
ruhigem Stehen ein hcllbrauuer Nd., der aus Zucker u. Niclitzuekerstoffen besteht. 
In einem Ealle enthielt der Nd. etwa 83 Teile Zucker u. etwa 11 Teile Nichtzucker- 
stoffe; auf Melasse bczogen betrug das Gewicht der ausgefiillten M. 19,3%, auf 
Zucker berechnet 30,7%. B ei einer zuckerreichen Melasse (Quotient 63,0) wurden 
bei 0-monatigcm Stehen 31% feste Stoffe mit etwa der Hiilfte der in der Melasse 
enthaltenen Zuckermenge gewonuen. Aus den methylalkoh. Filtraten von den Ndd. 
krystallisiort bei weiterem Stehen noch mehr Zucker aus. D ie Nichtzuckerstoffe 
steigern die Losliclikeit des Zuckers in CH30 H , ahnlich w ie bei wss. Lsgg. D ie 
teilweise A usfallung. des Rohrzuckers aus Melasse durch CH3OH erklart sich durch 
die Abnahme der Viscosit:'it infolge dieses Zusatzes von CII30 H  u. zwar alleiu 
schon durch die blofie Verdunnung, u. durch eine zuckerloseude W rkg., so daB 
ein Tcil des Zuckers, der nicht chemisch gebunden ist, aus der ubersattigten Lsg. 
krystallin. ausfallen kann. Bei den yorliegenden Verss. kam nur die losende u. 
wasserentziehende Wrkg. des CIIsOH zur Geltuug; sie ist entsprechend der Aus- 
fiillung von Zucker aus Melasse durch Eg. (Ztschr. f. Zuckerind. d. ćechosloyak. 
Rep. 49. 15—16. Slavkov.) R u h le .

Wacław Iwanicki, Kalisalze a m  der Melasseschlenipc. Vf. beschreibt 1. die Ver- 
brennung der Sehlempe zu Schlempekohle, 2. ihre Umwandlung in Kunstdttnger 
nach dem W enckschen Verf., wobei auf die erste Methode ausfiihrlich eingegangen 
wird. Verschiedene Ofensysteme werden krit. gesehildert. Zur Verbrennung der 
Sehlempe bedarf es einer vorhergchenden Eindickung auf 11— 13° Bć. bei 20°. Im 
Ofen erfolgt sodann eiue Konz. auf 33—36° Bć., bei der die Verbrennung ohne 
auBcre Warmezufuhr bis zur Verkohlung stattfindet. Zur Verliiitung von Gas- 
explosionen bedarf es 1. einer sorgfiiltigen Ofenkontrolle mittels einer Kontrolltur 
u. Eutfernung yon RuBpartikelchen, 2. eines ofteren Umruhrens, 3. einer nur teil- 
weisen Entleerung vor der Einfiillung der neucn Charge, 4. einer moglichst kon- 
tinuierlichen Arbeitsweise. — Vf. gibt genaue Analysen der Schlempekohle an, 
die im Laboratorium der Sudrussisclien Gesellschaft zur Unterstiitzung der Land- 
wirtschaft in Kiew gemacht worden sind, ferner Einrichtungskosten u. Rentabilitats- 
berechnung einer Fabrikation von Schlempekohle. — Durch ihre chem. Zus. (44 bis 
48% K„0, hauptsachlich an C 02 gebunden) eignet sich die Schlempekohle besonders 
zum Dungen yon K lee u. anderen Sclimetterlingsblutlern. K  wird dabei gebunden
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u. das in Freiheit gesetzte C 02 wirkt auf die chem. u. physikal. Beschaftenheit des 
Bodens ein. Ais sehr kalireich eignet sich Schlempekohle iiberall da, wo kiinst- 
licher Kalidiinger in Fragc kommt, auBerdem ais Rohstoff zur Gewinnung von 
teclm. K2C 03. (Przemyśl Chemiczny 8. 149— 61. Zuckerfab. Trawniki.) T e n n e n b .

Bruno Pollak, i i  ber den Zusanimenhang zmschen elektrischer Leitfahigkeit und 
Konzentration von Zuckerlosungen und Ruckschlufi a u f den prozentischen Zucker- 
gelialt. Bei Kaffinade ist es moglicli hiernach fiir die Praxis brauchbare Werte 
zu erhalten, w eil der Salzgehalt gering ist. Bei allen anderen salzhaltigen Zucker- 
lsgg., w ic Rohsafte, Diinnsiifte, Rohzuckcr usw. ist dies nur nach yorhergehcnder 
Salzgehaltbest. moglicli. (Ztschr. f. Zuckerind. d. <;eehoslovak. Bcp. 49. 22—24. 
Tovaćov.) R u h le .

C. E. Dahlberg, Minneapolis, Minnesota, iibcrt. von: Treadway B. Mnnroe, 
New Orlc.-uis, Louisiana, Verfahren zur Yerhiitung der natiirlichen Zerstorung von 
Zuckerrohrfasern. Man setzt den aus den Zuckcrfabriken anfallenden, feuchten 
Zuckerrohrmassen, unl. alkal. wirkende Verbb. zu, wie Kalk, gemahlenen Kalkstein 
oder Austcrnschalcn, u. prcfit zu Ballen. Hierdurch wird die saure Giirung, 
Essigsiiuregiirung, verhindert. (A. P. 1503 202 vom 1 2 /8 . 1921, ausg. 2 9 /7 .  
1924.) F ra n z .

Naamloze Vennootschap Algemeene Norit Maatschappij, Amsterdam, 
Klaren und Eemigen von Zuekersaften und -losungen. D ie Fil. werden zunachst 
mit Kieselgur u. danach mit Entfiirbungskohle behandelt. — Letztere bleibt, da die 
sclileimigen Bcstandteile der Fil. schon durch die Kieselgur entfcrnt sind, liingere 
Zeit brauchbar und laBt sieli leichter Tegenerieren. AuBerdem wird die Filtration 
erleiclitert. (Holi. P. 11204 vom 10/4. 1919, ausg. 15/5. 1924. D. Prior. 5/3. 
1919.) O e lk e r .

Robert Calvert, Carl L. Dern und Gordon A. Alles, L<impoi, Kalifornien, 
Behandeln von Kieselgur. Zwccks Verbesserung seiner Reinigungskraft fiir wss., 
besonders Zuekerlsgg. wird Kieselgur mit 5— 10% CaCls, MgCl2, Borax, N aN 03
o. dgl., besonders aber NaCl, sorgfiiltig vermahlen, die Mischung etwa 1 Stde. lang 
bei etwa 1000° gegliiht u. dann ausgewasclien. (A. P. 1502547 vom 6/11. 1922, 
ausg. 22/7. 1924.) K O hling .

TJgo Ciancarelli, Italien, Entzuekerung der Melasse. Bei der Entzuekerung 
der Melasse tritt eine starkę Schaumb. auf. Der Schaum wird zerstort, wenn man 
ihn durch Roliren in li. W . leitet. (F. P. 565777 vom 3/5. 1923, ausg. 4/2 .1924 .) O e l .

J. D. Riedel Akt.- Ges., B erlin-B ritz, Herslellung eines Zuckerersatzes aus 
Starkesirup, dad. gek., daB ein Gemisch von Stiirkesirup u. kiinstlichen SiiBstoftcn 
mittels eines Zerstiiubungsapp. in den trockenen Zustand iibergefiilirt wird. —  Das 
Prod. stellt einen vollwertigen Ersatz fiir Rubenzucker dar, da es diesem sowrohl in 
den iiuBeren Eigenschaften, z. B. Aussclien u. Losliclikeitsyerhaltnissen, ais auch in 
der SiiBkraft u. dem Niihrwert gleicht. (D. R. P. 401406 KI. 89 i vom 27/7. 1920, 
ausg. 3/9. 1924.) O e lk e r .

J. D. Riedel Akt.-Ges., Berlin-Britz, Herstellung eines Zuckerersatzes. Das 
Verf. des Hauptpat. wird in der W eise abgeiindert, daB an Stelle yon Starkesirup 
Lsgg. von Stiirkezucker mit Dulcin versetzt u. mittels eines Zerstiiubungsapp. in den 
trockenen Zustand ubergefiihrt werden. — Es wTird in gleiclier W eise, wie nach 
demVerf. des Hauptpat. ein krystall., 11. Pulvcr erhalten. (D.R. P. 401407 KI. 8 9 i 
vom 20/5. 1921, ausg. 3/9. 1924. Zus zu D. R. P. 401406; vorst. Ref.) O e lk e r .

J. I). Riedel Akt.-Ges. Berlin-Britz, Herstellung eines Zuckerersatzes aus Starke
sirup. oder Stiirkezucker. Das Yerf. des Hauptpat. wird in der W eise weiter aus- 
gebildet, daB mit Dulcin versetzte Starkesirup- oder Stiirkezuckerlsgg. ohne Ver- 
wendung von Zerstiiubungsapp. unter Anwendung yerminderten Druckes zum
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Troeknen gebracht werden. — D ie Prodd. zeichnen sich dadurch aus, daB sie das 
Dulcin in einer uberrasehend leicht benetzbaren u. 1. Form enthalten. (D.R. P. 
401408 KI. 89 i vom 18/3. 1922, ausg. 3/9. 1924. Zus. zu D. R. P. 401406; vorvorst. 
Ref.) O e łk e r .

Friedrich Kuers, Berlin-Tegel, Geioinnm von Starkę aus Kartoffelbrei, dad. 
gek., daB man eine Anzalil von Sieben oder mit Siebboden yerschenen GefiiBen 
mit Kartoffclbrci durch ein- u. dieselbe gleiclibleibende Mengc W . naclieinander 
derart bewegt, daB sie sich langsam mit W . fiillen u. dann wieder entleeren, wobei 
die yerwendete W assermcnge nur so groB ist, daB sie ausreicht, um aus der je- 
weils in das W . eingetauchten Teilmcnge des zu verarbeitenden Kartoffclbreies die 
Starkekorner frei zu maclien. — Zur Durchfuhrung des Yerf. dient eine um eine 
schriig stehendc A chse drehbare mit Abteilungen u. Siebboden yersehenc Trommel, 
die in einem feststehenden, ebenfalls schrag zur Wagerccliten angeordneten, tcil- 
wcise mit W . zu fiillenden Gehiiuse angeordnet ist, u. die derart angetrieben wird, 
daB sich dic einzclnen Abteilungen der Trommel durch Eintauchen in die in dem 
Gehause enthaltene W assermcnge nacheinander langsam mit W . fiillen u. alsdann 
wieder entleeren. — Es wird eine wesentliche Ersparnis an Auswaschwasser erzielt. 
(D. E. P. 401351 KI. 89k vom 28/9. 1923, ausg. 2/9. 1924.) O e lk e r .

Yictor Chemical Works, Chicago, Ubcrt. von: Lewis D. Mathias, Chicago 
Heights, Illinois, Flammensichcre Starkcmasse. Man setzt der Starko NaH2PO.„ 
Borax u. fein gepulyerten Talk zu. (A. P. 1501911 vom 27/12. 1921, ausg. 22/7. 
1924.) F r a n z .

Robert Henri Grandseigne und Albert Paul Achille Bossis, Frankreich, 
Extraktion der Pektinstoffe aus Pflanzen zwecks Herstellung von Pektin, Pcktinsaure 
und D eriuatm  des Pektins. Man behandelt die Pflanzen mit A., um ilire Zucker- 
bestandteile, Gerbsiiurc, Farbstoffe, Sauren u. organ Salze daraus zu cntfernen u. 
das Pektin u. die Pektinstoffe (Pcktocellulose) zu końseryieren, worauf das Pektin 
mit W . ausgezogcn wird. (F. P. 549808 vom 1/8.1921, ausg. 20/2.1923.) K a u sc h .

Herbert Thal Leo, Saint Joseph, Buchanan, Miss., Pektin enthaltende Gallerte. 
Pektose enthaltende Stoffe (Apfelbrei) werden mit einem die Aktivitśit seiner Siiure 
aufhebcnden Stoff yermischt u. mit Pektaselsg. behandelt. (E. P. 188387 vom 8/8. 
1921, ausg. 7/12. 1922.) K a u sc h .

XVI. Nahrungsmittel; GenuOmittel; Puttermittel.
Ernest F. Bostrom, Uber die Labgcrinnung de)- Milch. D ie Gerinnung wird 

durch CaCl2, M gS04, NaCl in verd. Lsg. beschleunigt, in konz. Lsg. gehemmt. D a  
die Wrkg. der Salze ihrer stabilisierenden Wrkg. auf Kolloide cntspricht, kann es 
sich nicht um cinfache Ausfiillung des Caseinogens handeln. Sic befórdern die 
Labgcrinnung, soweit sie dic Oberfliiehenladung yergroBern, u. umgekehrt. Es 
miissen also entgegegengesetzt geladenc Kolloide unter Zusammenflockung reagieren. 
Hierfiir kommt Ca-Cascinat mit dem isoelektr. Punkt bei prI =  10,53 in Betracht. 
Entkalkte Milch gerann mit Lab bei pn  =  ca. 10 nicht. Lab wirkt bei Pu =  6,9 
nicht melir, oline daB es zerstort wird. (Proc. o f the soc. f. exp. biol. and med. 21. 
301—2. New York, Belleyue IIosp. med. coli.; Ber. ges. Physiol. 26. 446. Ref. 
C. O p p en h eim er.) S p ie g e l .

F. Reiss, Is t Milchentrahmnng gleieh Milchentfettung?. D ie E n tr a h m u n g  ist 
nicht identisch mit der Entfettung,. weil der Milch dnrch Entrahmung nicht nur 
das Fett sondern auch das die Hiillen ausmachendc eiweLBhaltige Nichtfett ent- 
zogen wird, an dem das Plasma des Rahms daher reicher, das fettfrcie Mager- 
michplasma śirmer sein muB. D ie gegenteilige Ansicht S c h o l l e r s  (S. 1140) wird 
zuruckgewiesen. (Milchwirtschaftl. Zentralblatt 53.121— 22. Kalkberge-Mark.) R D h lk .
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Nicolas L. Cosmovici, Koagulieren die Ehueipstoffe der Milch beim Kochen? 
Withrend naeli Gerinnung der Rohmilch spontan oder durcli irgendwelche Mittel 
in den Molken sowohl Globulinę, ais aucli Albuminę nachgewicsen werden konnen, 
ist dies bei den Molken aus gekoehter Milcli nicht der Fali. D iese geben zwrar 
beim Kochen eine Trubung, die aber nur aus Phosphaten bcstelit. Das Verh. 
wird aucli nicht gciindcrt, wenn die gekoclite Milch auf die ursprUngliclie [H ] ge- 
braclit, mit C 02 gesiitt. oder mit H3P 0 4 oder Ca(0H)2 in wechselnden Mengen ver- 
setzt wird. D ie Molkę aus gekoehter Milcli ist fast farblos (aus rolier grunlieh- 
gelb) u. hat niedrigeren Breeliungsindex ais die aus roher. Auch die vom Fett 
durch Zentrifugreren befreite Milch zeigt nach dem Kochen veriinderte pliysikal. 
Eigenschaften (Durchsichtigkeit, Oberfliichenspannung, Yiscositiit), die im Yerein 
mit den obigen Feststellungen anzeigen, daB die EiweiBstoffe eine Anderung ihres 
Aggregationszustandes erfaliren haben, so daB sie von den in der Milch entstelienden 
Gerinnseln mitgerissen werden. (C. r. soc. de biologie 91. 649—51. Paris, College 
de France.) S p ie g e l .

A. F. Joseph, uud F. J. Martin, D er Gefrierpunkt der Sudanmilch. (Vgl. 
Analyst 47. 426; C. 1923. II. 349). Der E. von Kuhmilcli ist im Sudan prakt. 
der gleiche wie in den gemiiBigteu Klimaten. D ie Laktation scheint eine sehr 
geringe Einw. darauf zu haben. D ie Milch von Ziegen u. Schafen gibt eine groBere 
Erniedrigung des E. ais Kuhm ilcli; Eselmilch verhii.lt sicliKuhm ilch gleich. Siiuerung 
wird in h. Klima durch Zugabe von HgCL, (1 :2000) zu Milch verhindert. Ver- 
wendet wurde das Kryoskop von H o r t w k t  (Ind. and Engin. Chem. 13. 198;
C. 1921. IV. 477). (Analyst 49. 420—23.) R O h le .

L. H. Lampitt, E. B. Hughes und M. Bogod, Die Untersuchung von Miłch- 
erzeugnissen, besonders m it dem Priifer nach Mojonnier. Ilinsichtlich der Einrich- 
tung u. Handhabung des Priifers wird auf die Besclireibung bei M o jo n n ie r  u. 
T r o y ,  Technical Control o f D airy Products, 1. Ausgabe, S. 62— 69 (Verlag M o jo n n ie r  
Bros. Co., Milk Engineers, Chicago, 1922) verwiesen. Eine Nachprufung ergab, 
daB der Gesamttrockenruckstand von Milcherzeugnissan sclmell u. genau nach 
M o jo n n ie r  bestimmt werden kann; eine Best. erfordert 21, eine Doppelbest. 
30 Minuten. Auch die Abiinderung von M o jo n n ie r  des Verf. zur B e st  von Fett 
nach R o s e - G o t t l i e b  gibt genaue W erte; eine Best. erfordert 30 Min., Fett u.
Gesamtruckstand crfordern zusammen 35 Min. W o das Verhiiltnis von Fett zum 
Milchtrockenriickstand hocli ist, w ie im Rahm, beeinfluBt der Zusatz von Amyl- 
alkohol beim Gerberschen Verf. die Best. crhcblich; bei Zusatz von 0,25 ceni 
Amylalkohol werden richtigc W erte erhalten; 1 ccm gibt viel zu holie Werte. 
(Analyst 49. 413—20.) _____________________  R O iilr .

Naamlooze Vermootschap Industrieele Maatschappij Voorheen Noury &
van der Lande, Deventer, Holland, Konsenierung von Mehl. Enzyme oder Enzym  
enlialtende Extrakte werden zu Mehl od. dgl. zugesetzt, bevor es mit Peroxyd ver- 
setzt wird. (E. P. 186571 vom 24/11. 1921, Auszug veroff. 22/11. 1922. Holi. Prior. 
26/9. 1921.) K a u sc h .

Theodor Schliiter, Berlin, Verfahren, R eis oder Reismehl fiir Backzwecke in 
Yerbindung m it Getreidemehl geeignet zu machen, dad. gek., daB von 3 gleiehen 
Teilen Reis ein Teil gar gekocht, getrocknet, zu Mehl vermahlen u. dieses Mehl 
mit dem aus den andereu beiden Reisteilen durch gewohnliche Zermahlung ge- 
wonnenen Mehl vermischt wird. — Es wird der gleiche Erfolg w ie mit dem Verf. 
des Hauptpat. erreielit. (D. R. P. 401317 KI. 2 c  vom 11/9. 1921, ausg. 2/9. 1924. 
ZUS. zu D. R. P. 384840 C. 1924. I. 834) O e lk e r .

Ward Baking Company, N ew York, V. St. A., Verhinderung des Wachstums 
von fadenbildenden Organismen bei dei‘ Erzeugung von Enzymprodukten fiir die
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Brotbereitung. (D. R. P. 401318 KI. 2 c  vom 4/10. 1922, ausg. 29/8. 1924. A. Prior. 
3/10. 1921. — C. 1924. II. 1985. O e lk e r .

"Warci Baking Company, New  Y ork, V. St. A ., Herstellung von gesauertem 
B rot. (D.E.P. 401388 KI. 2 c  vom 3/10. 1922, ausg. 2/9. 1924. A. Prior. 3/10.
1921. — C. 1924. n .  1985.) O e lk e b .

James Pointę und Plaeide Navarre, Frankreich, D irekte Brotbereitnng aus
Getreide. Das sorgfiiltig ausgelesene, gewascliene, sterilisierte u. desinfizierte Ge- 
treide wird zerkleinert zu einer P astę, dann mit Reib- u. Druekorganen von den 
Schaien befreit. (P.P. 546177 vom 12/12. 1921, ausg. 2/11. 1922.) K a u sc h .

Charles Andre Droin, Frankreich, Gełreidcreinigutig. Man zerstiickelt die 
fremden Kom er auf mechan. W ege um sie in den Miiblen in bekannter W eise aus 
dem Getreide entfem en zu konnen. (E. P. 547086 vom 6/2. 1922, ausg. 30/11.
1922.) K a u sc u . 

Praisse Preres, Cayaillon, Frankr., und P. Navarre & Eils, Paris, Sclmelle
und automatische Erzeugung krystallm erter oder konseruierter Frilchte. Zur Dureh- 
fuhrung des Verf. dient ein App., der aus einem auf gleicher Temp. zu erhaltenden 
BehSlter besteht, in dem mehrere diebt geschlossene GefaBe zur Aufnahme einer grofien 
Menge Fritchte yorgesehen sind. Durch diese GefaBe wird Sirup unter Druck ge- 
fiihrt (E. P. 199663 vom 23/10. 1922, ausg. 19/7.1923. F. Prior. 7/7.1922.) K a u s c h .

E. Barbet & Fils & Cie., Frankreich, Extraktion von Fruehtsaften und Wein- 
trauben. Man unterwirft Weintreber einer raschen method. u. mechan. W aschung.
(E.P. 549812 yom 1/8. 1921, ausg. 20/2. 1923.) K a u sc h .

Edmond Emile Alix Laverre, Frankreich, Extraktion und Konzentration der  
fliichtigen und aromatischen Bestandtcile des Kaffees. Dor zerkleinerte, angefeuchtete 
u. zerbroehene Rohkaffe wird in eine Reihe von Rohren eingebracht, in denen er 
der Einw. yon Dampf, der die aromat. Bestandteile daraus entfernt, u. sodann einem. 
Strahl b. W . ausgesetzt wird. Dann werden die so extraliierten aromat, fluchtigen 
Stoffc in einem zweiten App. in Zueker u. pastenformige Prodd. eingcfuhrt. 
(F.P. 548877 yom 20/7. 1921, ausg. 27/1. 1923.) K a u sc h .

Emile Franęois Rousseau, Frankreich, Pliysikalisches Verfakr en zur Befreiung 
der Milek von ihrer Lactose und ihren Salzen. In einer Turbinę werden die Kollo- 
ide (Casein u. Butterfett) ausgescbieden, der Turbinenriżckstand wird in dest. W . 
gel., dieser Lsg. werden Lactose u. (oder) die Milchsalze je nach W unsch zugefUgt. 
(F.P. 547528 yom 23/5. 1921, ausg. 18/12. 1922.) K a u sc h .

Anthony Raffaele Sanna, Cheyy Chase, Montgomery, Eisereme. Aus Milch 
wird Casein durch Enzyme zur Ausscheidung gebraeht u. dann homogenisiert. 
(E.P. 192926 yom 9/2. 1922. ausg. 8/3. 1923.) K a u sc h .

Anthony Raffaele Sanna, Cheyy Chase, Montgomery, Behandlung von Milch, 
besondos fiir die Erzeugung von Eisereme. Das Casein, andere EiweiBstofFc u. 
Fette werden in homogenen Zustand ubergefulirt, koaguliert u. dann zum Gefrieren. 
gebraeht. (E.P. 195224 yom 9/2. 1922, ausg. 19/4. 1923.) K a u sc h .

New Era Dairy & Ice Cream Utilities Corporation, V. St. A., Nahncngs- 
mittel aus Milehfliissigkeiten, insbesondere Eisereme. Das Casein, die auderen Al- 
buminoide u. die Fette der Milchfll. werden zu einer nahezu homogenen Fl. ko
aguliert u. schlieBlich die konz. Lsg. gegebenenfalls zum Gefrieren gebraeht. (F. P. 
5 4 7 7 8 6  yom 23/2. 1922, ausg. 23/12. 1922.) K a u sc h .

New Era Ice Cream Proeess Corporation, V. St. A., Eisereme. Man mischt 
saure Milch u. eine Cremeemulsion, in Ggw. yon Alkali u. riihrt die Mischung um. 

. (P. P. 547787 vom 23/2. 1922, ausg. 23/12. 1922.) . K auscii:.
New Era Dairy & Ice Cream Utilities Corporation, V. St. A., Eiscreme- 

melange. Ein Milehgemisch wird behufs Abscheidung der Caseinteilchen u. ihrer.
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VergroBerung behandelt u. dann einer Homogenisierung unterworfąn. (F. P . 547788 
vom 23/2. 1922, ausg. 23/12. 1922.) K a u sc ii.

Prosper Bussy, Frankreicli, Transport und Konservierung von dicker Milch  
und unreifem Kase. Man bringt das Casein in eine Lsg. von ZnCI2, CaCL>, MgCL, 
NaCl, KCl oder HgCLj (?) ein u. beliiBt es melirere Stunden darin. (F. P. 549428 
vom 28/3. 1922, ausg. 9/2. 1924.) K a u sc h .

XVIII. Faser- und Spinnstofle; Papier; Cellulose;
Kunststoffe.

Emil Gminder, Reutlingen, Gewinnung von Fasermaterial durch Zerlegung von 
Biindelfasem  in F inzelfasem , dad. gek ., daB die Behandlung des Biindelfaser- 
materials in einem einzigen beweglicben GefiiB durcbgefiihrt w ird, dessen Be- 
wegung die standige Umlagerung des Materials u. die Zu- u. Abfuhrung der Be- 
handlungsmittel, w ie Fil. u. Gase gestattet. (D. R. P. 402255 KI. 29 b vom 16/12.
1920, ausg. 13/9. 1924.) . .  K a u sc ii.

Launcelot W. Andrews, Chicago, und Lewis D. Mathias, Chicago Heights, 
Illinois, Masse zum Flammensichermaclien von Gcwebe. Man verwendet eine Lsg. 
von Natriumphosphaten, Borax in W ., die die Salze in solclien Mengen entliiilt, 
daB sie sich nach dem Yerdunsten des W . in nicht krystallisiertem Zustand aus- 
sclieiden; eine solche Lsg. enthalt z. B. 59%; W .,-12% N a20 , 17% P20 5 u. 12%  
B20 3. (A. P. 1501895 vom 5/7. 1919, ausg. 22/7. 1924.) . F r a n z .

Vultex Limited, St. Ilelier, Jerssy, Channel Islands, iibert. von: Philip  
Schidrowitz, London, England, Herstellung von Papier und anderen Faserstoff- 
massen. Man trankt die lose Faser mit der kolloidalen wss. Lsg. von yulkani- 
siertem Kautschuk (A. P. 1443149; C. 1923. IV. 115) u. versetzt mit einem Koa- 
gulationsmittel. Papierbrei wird mit w ss. L sg. von vulkanisiertem Kautschuk ver- 
miseht, koaguliert u. dann auf Papier verarbeitet, oder auf andere W eise geformt. 
(A. P. 1502686 vom 25/9. 1923, ausg. 29/7. 1924.) F r a n z .

Societe Franęaise des Crins Artificiels, Paris, Haltbarmachen der Jlydrat- 
oder Alherhi/drathautchen der Cellulose, dad. gek., daB man die Hiiutchen mittels 
Lsgg. zerflieBlicher u. antisept. K orper trankt. — Es wird die bisher iibliche um- 
stitndliche u. kostspielige Unterbringung der Hiiutchen in asept. Fil. vermiedeu. 
(D. B,. P. 401449 KI. 30i vom 27/11. 1923, ausg. 3/9. 1924.) K C h lin g .

The Acme Artificial Silk Company, Cleveland, iibert. von: Charles A. Hut- 
tinger, Lakewood, Ohio, Herstellung von Yiscose. Man behandelt Zellstoff mit 
NaOH, D . 1,17, u. preBt unter hohem Druck, z. B. in einer hydraulischen Presse; 
dic erlialtenc Alkalicellulose enthalt etwa 13,5% NaOH, 27% Cellulose u. 59,5% W . 
Nach dem Zerkleinern liiBt man CS2 einwirken, versetzt mit W . u. filtriert. D ie 
Lsg. liefert eine gliinzende, feste u. elastisclie Kunstseide. (A. P. 1502101 vom  
28/6. 1922, ausg. 22/7. 1924.) F r a n z .

C. F. Cross, London, England, und A. Engelstad, Yardal, Norwegen, H er
stellung von IAgtionderivaten. D ie bei der Behandlung von Lignocellulose mit SO» 
erhiiltlichen losliclicn L ignotideriw . liefern bei der Oxydation, z. B. mit Bichromat, 
unl. D er iw . D ie verd. Lsgg. konnen unmittelbar ais Klebmittel, Appretunnittel, 
zum Impragnieren yon IIolz benutzt werden, hierbei findet die Koagulation inner- 
halb der behandelten StofFe statt. Erhitzt man die durch Beliandeln von Lignocellulose 
mit S 0 2 erhSltlichen L ignonderiw . mit Alkali u. Alkalisulfiden, so erhSlt man einen 
Sćhwefclfarbstojf. D ie 1. L ignonderiw . konnen ferner auch zum Losen von Olen, 
Kolilenwasserstoffen u. daher zur Herst. von Schddlingverlilgungsmitteln, Desinfektions- 
mitteln, Heilmitteln yerwendet werden. (E. P. 216949 vom 9/3. 1923, ausg. 3/7.
1924.) F ranz.

150*
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Brown Company, Berlin, N ew  Hampshire, iibert. von: Georges Alvin Richter,
Berlin, N . H., Sidfitkochlauge. Man bringt S 0 2-Gase mit W . u. einem bas. Materiał 
in Beriihrung, lSBt die resultierende Bisulfitlauge, die arm an freier S 0 2 ist, durch 
eine Reihe von Tiirmen zirkulieren, durch die ein an S 0 2 reiches Gas stromt. 
(Can. P. 235423 vom 22/12. 1922, ausg. 6/11. 1923.) K a u sc h .

Linn Bradley, Montelair, N ew  Jersey und Edward P. Mc Keefe, New  York, 
Behandlung von Schwarzlauge. Zwecks Entfernung der organ. Anteile wird die 
Schwarzlauge mit einem Erdalkalihydrosyd behandelt. (Can. P. 236528 vom 1/12.
1921, ausg. 25/12. 1923.) K a u sc h .

Linn Bradley, Montelair, N ew  Jersey, und Edward P. Mc Keefe, N ew  York, 
Behandlung von Ablaugen. Schwarzlauge wird zwecks Entfernung der organ. Be- 
standteile mit einem Sulfat behandelt. (Can. P. 236530 vom 1/12. 1921, ausg. 25/12. 
1923.) K a u sc h .

Linn Bradley, Montelair, N ew  Jersey, und Edward P. Mc Keefe, N ew  York, 
Behandlung von Schicarzlauge. Man konz. die Schwarzlaugen unter gleichzeitiger 
Fiillung der organ. Bestandteile. (Can. P. 236531 vom 1/12. 1921, ausg. 25/12. 
1923.) K a u sc h .

Linn Bradley, Montelair, New Jersey, und Edward P. Mc Keefe, N ew  York, 
Herstellung von Zellstoff. D ie Ablaugen yon der Zellstoffherst. mit einer Na2S 0 3 
oder N% S04 u .  NaOH entlialtenden Kochlauge werden konz. u. das NajSC^ aus- 
krystallisieren gelassen. (Can. P. 236532 yom 9/2. 1922, ausg. 25/12. 1924.) Iva.

Matmvury & Co., Frankrcich, Zellstoff'ablaugen ais Brennstoff. D ie Laugen 
werden in einer Feuerung zerstaubt. (F. P. 549483 vom 29/3. 1922, ausg. 10/2.
1923.) K a u sc h .  

Pierre Raymond Foumier, Frankreich, Nutzbarmachung von Abfallaugen.
D ie Zellstoffablaugen werden mit Kalk behandelt u. von den gebildeten Kalksalzen 
abfiltriert oder dekantiert (F. P. 573480 yom 1/2. 1923, ausg. 25/6. 1924.) K a.

H. M. Schadee, Rotterdam, Herstellung von hiinstlichen Faden, Bandern u. dgl. 
aus Viseose. (D. R. P. 402025 KI. 29b vom 21/7. 1921, ausg. 16/9. 1924. — C. 1922.
IV. 1182.) K a u sc h .

Benno Borzykowski, Paris, Herstellung von fcilnstlichem Gebilde aus Viscose. 
(D. E. P. 402404 KI. 29b vom 22/12. 1912, ausg. 16/9. 1924. — C. 1922. IV. 
963.) K a u sc h .

Glanzfaden.-Akt.-Ges., Berlin und Petersdorf i. Rsgbg., Herstellung eines wollc- 
artlgen Geapinstcs aus ~Viscoselosungen, dad. gek ., daB die Cellulose vor dem Be- 
handein mit CS2 u. dem A uflosen nur einige Stunden in Natronlauge getaucht 
wird u. die weitere, sonst durch zeitliche Einw. der in ihr enthaltenen Restlauge 
,hervorgerufene Hydratisierung ganz in Fortfall kommt. (D. R. P. 402405 KI. 29 b 
vom 28/3. 1918, ausg. 15/9. 1924. Zus. zu D. R. P. 389394; C. 1924. I. 1464.) K a.

The Celluloid Company, ubert. yon: William G. Lindsay, Newark, New  
Jersey, Schwerbrennbare Cellululoseestcrmassen. Man yermischt Celluloseacetat mit 
Triaiylphosphat u. Krystallwasscr enthaltendem Calciumtartrat. (A. P. 1493210 
vom 25/4. 1922, ausg. 6/5. 1924.) F kanz.

Eastman Kodak Company, ubert. von: Edward S. Farrow Jr., Rochester, 
N ew  York, Celluloseatherlomngen und -massen. Man lost einen Cellulosealkylather 
in einem Gemisch yon CH3OH, Methylacetat u. Tribenzylamin\ die Lsg. dient zur 
Herst. yon Filmen. (A. P. 1494473 vom 7/7. 1922, ausg. 20/5. 1924.) F k a n z .

Eastman Kodak Company, Ubert. yon: Stewart J. Carroll, Rochester, 
N ew  York, Celluloseathennassen. Man lost 1 Teil einer in .W. unl. A thylcellulose in 
der 4- bis 6fachen Menge eines Losungsmittelgemisclies, das aus 3 Teilen Methyl- 

.aceton u. 1 Teil Atliylaeetat besteht. (A. P. 1500366 vom .12/4. 1923, ausg. 8/7.
1924.) F ranz .
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H. Dreyfus, London, Englaud, Plastische Masse aus Celluloseacetat. Man 
gelatiniert Celluloseacetat mit fl. hochsd. Benzolalkylsulfonamiden, w ie Benzolmono- 
methylsulfonamid, K .,_ 2 180°, Benzolmethylathylsulfonamid, Kp.,_„ 170—175°. (A.P. 
1501206 vom 5/8. 1920, ausg. 15/7. 1924.) ' ’ F r a n z .

Camille Dreyfus, London, Herstellung von Gegenstanden aus Cellulosederivaten. 
Celluloscdcrivate, w ie Celluloseacetat, Celluloseitther werden mit Gelatinierungs- 
mittcln geschmolzen, die geschmolzene M. wird dann ausgegossen, so daB sie in 
diinnen Schichten erstarren kann; nach dem Pulyerisieren wird unter Druck in der 
Warme. geformt. A is Gelatinierungsmittel yerwendet man z. B. die Alkylderiv. des 
Benzol-, Toluol- oder Xylolsulfonam ids; zur Herabsetzung der Eutflammbarkeit kann 
man dem Gemisch Triarylphosphate, zur Erhohung der Haltbarkeit Alkyl- oder 
Arylliarnstoffderiw. zusetzen. Vor dem Zusammenschmelzen kann man den Cellulose- 
derivaten Harze, w ie Akaroidharz, Scliellack, Kopal, Farbstoffe, Pigmente usw. 
Fullstoffe zusetzen. (E. P. 215823 yom 14/2. 1923, ausg. 12/6. 1924.) F r a n z .

E. E. "Wallen, New Barking, Essex, Uberzugsmasse fiir Waehstuch, bestehend
aus einem Gemisch yon harzsaurem Co, chinesischem Holzol, Leinol, Harzester 
oder Kopalester, Pigmentfarben, w ie B aS 04, gelbem Ocker usw. u. Terpentinol 
(E. P. 217255 yom 4/1. 1923, ausg. 10/7. 1924.) F r a n z .

XIX. Brennstoffe; Teerdestillation; Beleuchtung; Heizung.
F. C. Gaisser, Gewinnung der organischcn Substańe in  Kaustobiolithen. Hin-

w eis auf ein yom Vf. zum Patent angemeldetes Verf., in kaustobiolith. Gesteinen, 
bei denen die brennbaren Bestandteile gegeniiber den anorgan. in den llintergrund  
treten, wie den bituminosen Gesteinen (Sapropeliten), erstere von letztcren durch 
Erhitzen mit Atznatron- oder Sodalosung unter Druck zu befreien. (Brennstoff- 
chcmie 5. 253—54.) BOr n s t e in ,

Martin Donatli, Brikełłierungsversuche m it einer mitteldeutsehen Braunkohle. 
Eimoirkung des W asser-, Asehen- und Teergelialts a u f die Festigkeit. Vf. weist an 
Hand zalilreicher Kuryenbilder u. Tabellen die yerschiedenen Beeinflussungen auf 
die Beschaffenlieit der Briketts nach. (Braunkohlenarcliiy 1924. 57—90.) S t e in  BR.

P. Appell, Vergleivliende Versuclie an einem Siemens- Gaserzeuger m it einem 
Roste aus hohlen und drehbaren Staben. Im Vergleich mit den Leistungen eines 
gleichen Gaserzeugers mit gewohnlichem Boste bietet der mit hohlen u. beweg- 
lichen Boststiiben yersehene bessere Luftverteilung u. leichteres Abs.chlacken u. in- 
folge dessen eine um ca. 30% bessere WSrmeausbeute. (Chaleur et Ind. 5, 
312—13.) B O r n s te in .

H. H. Berger, Uber den Einflufs der Vei-kokungstemperatur a u f die Eigen
schaften des llochofenkokses. Verss. an 5 yerschiedenen Kokskohlen fuhrten zu 
folgenden -Ergebnissen: D ie Verkokungstemp. beeinfluBt Druckfestigkeit u. Ziind- 
punkt des Kolcses. D ie Druckfestigkeit steigt mit der Ilerstellungstemp. Der 
Ziindpunkt liiingt von dem Gehalt an fluchtigen Bestandteilen ab, steigt also auch 
mit der Verkokungstemp. Fiir die Porositiit des Kokses ist die Herstellungstemp. 
ohne Bedeutung, die Porositat beeinfluBt aber die Yerbrennungsgeschwindigkeit 
u. yerringert in gcwissetn Grade die Festigkeit. Der Kokskohlenstoff wirkt bei 
850° reduzierend auf Fe-Oxyde, die fluchtigen Bestandteile treten schon bei 600— 
700°. iu diese B k. ein. (Kruppsclie Monatshefte 1923. 57—64. Gas- u. W asserfach 
67. 424—25.) B o r n s t e in .

W. B. Dayidson, Kohlenzersetzung. Kritik der Ausfiihrungen von E . V. E y a n s  
(Vgl. S. 1645). Sehr eingehende Besprechung des Steinkohlendestillationsprozesses 
unter besonderer Betonung der thorm. u. wirtscliaftlichen Verhaltnisse. (Gas 
Journ. 167. 447—:48. 515—16. 580—81.) B ó r n s t e in .
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R. von Walther und H. Steinbrecher, JJntersuchung iiber das Verhalten des 
Kohlenstaubes bei der Yerbrennung. II. Mitt. (I. vgl. S. 1039.) D ie Untcrss. uber 
die yerschiedene Beeinflussung der Explosionsfiihigkeit von Kolilenstaub durch 
pliysikal. u. chem. Momente werden in einem neu konstruierten App., welclier daa 
Studium dieser Yerhiiltnisse sehr gut ermoglicht, ausgefiihrt. Vff. stellen einwand- 
frei fest, daB die Explosionsfiihigkeit sowohl des Braunkolilen- ais auch des Stein- 
kohlenstaubes sehr stark von der KorngroBe der Staubteilchen u. dem Gehalt des 
Staubes an fliichtigen Bestandteilen abliangig ist, wobei allerdings auch der Asehe- 
u. W assergehalt, die Temp. der Zimdąuelle u. die Konz. der Staubwolke ais ein- 
fluBreiche Faktoren zu beriicksichtigen sind. (Braunkohlenarchiy 1924. 28—40. 
Freiberg, Braunkolilenforschungsinst.) S t e in b r e c h e r .

Bernhard Ahrens, E in  Weg zur Kliirung des Backfdhigkeitsproblems von 
Back kohlen. Vf. benutzt ais MaB der Backfiihigkeit einer Kohle die Druckfestig- 
keit eines Kokscylinders, den man durch Verkoken von 2 g  eines Gemisckes der 
(grob gepulverten) Kohle mit (feinst gepulvertem) Koks in einem 16 mm hohen u. 
eben so breitcn Porzellanringe in der elektr. geheizten Muffel bei 650—700° erhalt. 
Man geht yon 70% Koksbeimischuug aus u. staffelt immer um 10°/o nach oben 
oder unten, bis kein druckfiihiger Cylinder mehr entsteht. Um  die Backfóhigkeit 
ziffemmaBig auszudriicken, nimmt man den beim liochsten Mischungsyerhaltńis 
mit dem eigenen Kokspulver der Kohle erhaltenen W ert der Druekfcstigkeit in 
kg/qcm ais maBgebend an. (Brennstoffchemie 5. 268—70.) B O r n s te in .

M. Dolch, Uber die Teergelialte der Kohlen von Ósterreich-Ungarn und Jugo- 
slaicien. Analyt. Zahlen iiber Zus. u. Teerausbeute zahlreiclier Kohlenvorkommen 
in den genannten Landern. (Montan. Rundsch. 16. 357—60. 427—30.) B O rn st.

A. Parker, D ic Darstcllung verschiedcner Gassoi-ten. Erorterung der ver- 
schiedenen Gasdarstellungsmethoden, ihrer teclin. Verhiiltnisse u. Ergebnisse. 
(W ill ia m  Y o u n g  memoriał lecture. Gas Journ. 167. 816—21.) B O r n s te in .

H. Kiemstedt, Uber direkte und indirekte Wascliolkiihlung. Abwiigung der 
therm. Yerhh. bei beiden Methoden u. Empfehluug eines kombinierten Verf. 
(Gas- u. W asserfach 67. 406—7.) B O r n ste in .

R. von Walther und W. Bielenberg, Uber Selbstentziindung und Selbst- 
eriłzUndlichkeit der Kohlen. (n . Mitteilung.) (I. vgl. S. 1039.) VfF. hatten in der
I. Abhandlung eine Reihe von Methoden aufgefiihrt, die bislang zur B e s t  der 
Selbstentziindlichkeit yorgeschlagen worden sind. Vff. haben nun diese Methoden 
auf ihre Eignung untersucht u. kommen zu dcm SchluB, daB diejenigen, welche 
Sich auf Analysendaten (Menge des hygroskop. W ., des disponiblen H2, des 0 2, * 
J-Zalil usw.) oder auf dem Yerh. gegen oxydierende Agenzien (H20 2, KM n04, 0 3 usw.) 
aufbauen, unzuverliissige Resultate liefern u. geben den Methoden den Vorzug, 
welche auf dem Verli. der Kohlen gegen 0 2 bei erhohter Temp. basieren. Eine 
von den Vff. yorgenommene u. ais brauchbar befundene Modifikation der Denn- 
stedtschen Methode wird besclirieben. (Braunkohlenarchiy 8. 41—49. Freiberg i. Sa., 
Braunkolilenforschungsinst.) B ie l e n b e r g .

Conrad Amemann, Verschwelung und Vergasung von Braunkohlc. Ein kurzer 
Cberblick iiber die zur teclin. Verscliwelung u. Vergasung yorgeschlagenen bezw. 
angewandten Verff. Ein yom Vf. in Gemeinscliaft mit der Allgemeinen Yergasungs- 
gesellscliaft Berlin ausgearbeitetes Verf. u. das Lurgi-Verf. werden eiugehender 
behandelt, wobei ersterem der Vorzug gegeben wird. (Ztschr. f. angew. Ch. 37. 
713—21. Halle a. S.) B ie le n b e r o ,.

R. von Walther, H. Steinbrecher und W. Bielenberg, Studien uber die Auf- 
arbeiłung des Braunkohlenteeres ohne Destillation. Durch Aufarbeitung eines Braun- 
koiilenurteers mit u. ohne Dest. wird festgestellt, daB die Dest. tiefgehende Ver- 
iinderungen der einzelnen Urteerbestandteile zur Folgę bat u. somit in einem
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gewissen Gegensatz zu deu schonenden Entteerungsmethoden steht. W eitere 
Arbeiten sollen zeigen, inwieweit sehonendere Destillationsweisen (Wasscrdampf, 
Vakuum) diese Ver£inderungen vermeidcn. (Braunkohlenarcliiy 1924. 50—56. Frei- 
berg, Braunkohlenforschungsinst.) • S t e in b r e c h e e .

Sven Oden und A. TJnnerstad, Liber die Naffoerkohlung des Torfes. Unters. 
u. analyt. Yerfolgung der bei der NaByerkohlung im Torfe sich abspielenden chem. 
Vorgiinge. (Brennstoffcheinie 5. 249—53.) BORNSTEIN..

E. B órn ste in  und E. K artzow , Sludicn iiber Torfteer. D ie Phenole des Torf- 
vergasungsteers. Best. der Phenole im Teer von dcm Torfyergasungsyerf. nach 
Frank  u. Caro. Es liefi sich die Ggw. von Phenol, der 3 Kresole, des 1,2,4-, des
1,3,5-, wahrsclieinlich auch des l,3,2-Xylenols u. — wohl aus ihren CH3-Estero ab- 
gespaltcn — des Brenzkatechins, Ilomobrenzkałechins u. Pgrogallols nacliweisen. 
(Ztschr. f. angew. Ch. 37 . 302—3. Berlin, Techn. Hoehsch.) B O rnstein .

3?. C. Gaisser, JJber eine ans Ólschiefer gewonnene Kohle. Unters. u. chem. 
Charakterisierung einer durch alkal. AufschluB von Ólschiefer gewonncnen Kohle. 
(Brennstoffchemie 5. 254—55.) B O r n s te in .

B. Tytschinin, Normen von NapMhaprodnktcn in den Vcrńnigten Słaałen von 
Amerika. An Haud von Tafeln u. kurzeń. Erlauterungen wird der Inhalt der 
offiziell festgelegten amerikan. Normen fiir die Naphthaprodd. u. dereń Bestimmungs- 
methoden wiedergegeben u. mit den russ. Normen yergliclien. Vf. geht zum SchluB 
auf die Bedeutung einer rationellen Normalisierung fiir die russ. Naphthaindustrie 
ein. (Neftjanoe i slanceyoe Chozjajstvo 5. 457—80.) T e n n e n b a u m .

Carl Hiitter, Ein H ilfsm ittel zur Druckfestigkeiłsbesłimmung von B riketts. Eś 
wird ein bequem hcrstellbarer App. zur Best. der Druckfcstigkeit yon Briketts an- 
gegeben, der unter entsprechender, einfaclier Abiinderung auch fiir Kleinprefiyerss. 
yerwendbar ist. (Braunkohle 2 3 . 449—50. Bittcrfeld.) B ie len h eR G .

H. GriiB, Neue Mełhoden und prakłische E r  folgę der Feueningsiiberwachung. 
Zusanimenfassende Erorterung bei Gelegenheit eines Vortrages. Es werden die 
Yorziige von Bauchgaspriifern besprochen. (Zentralblatt f. Zuckerind. 3 2 . 1059 
bis 1062.) RttnLE.

M. Loewenberg, Der Ranarex-B,auchgaspriifer. Ein neuer App. zur Feuerungs- 
kontrolle, dessen fortlaufend selbsttiitige Angaben auf dem Unterscliiede der D . 
von Abgas u. atmosphiir. Luft beruhen. (Zentralbl. d. Hiitteu u. W alzw. 2 8 .  
72—74. 84—88.) B O r n s te in .

G. Bredig und Andor von Goldberger, iiber die Bestimmung von Pliosgen 
in. Gasgetnischen. Fiir die Unters. yon Gasgemischen, die durch photochem. Red. 
von COCl, entstehen u. C 02, H2, CO, CH4, HCI neben unzers. COCL, enthalten, 
erwies sich die von B e r t h e l o t  (L ieb ig s  Ann. 156. 229) angegebene Methode der 
COCl2-Best. durch Umsatz mit A. ais nicht zuyerlassig. Vff. empfelilen, aus dem 
Gasgemisch erst HCI mit w e n ig  II20  zu absorbieren, dann eine genau bekannte 
Menge n-KOH zuzugeben u. das durch Aufnahme von COCL, u. CO., yerringerte 
Vol. abzulesen. Das Alkali zers. COClj glatt nach Gleichung:

COCU +  4 O H '=  2 C l'+  C 03" +  2H 20 , 
u. die entetandene CO., wird zugleich mit der yorhanden gewesenen absorbiert. 
Man spiilt die Fl. ąuantitatiy heraus, setzt bestimmte Menge uberschiissiger HCI 
zu, koclit u. titriert dann man 1/j„-n. Ba(OH), u. Phenolphthalein zuriiek. So wird 
die Menge der aus COCl2 entstandenen IICl und damit die des unzers. geweseueu  
COCl2 bekannt. (Gas u. Wasserfach 67 . 490—91. Karlsruhe i. B ., Techn. Iloch- 
schule.) B ó r n s t e i n .

Wilhelm Pfandhófer, Barop i. W., Vorriehtung zum Priifen der Gruhcnluft 
a u f enlzimdbare Beimengungen und zur Yerhiilung von Schlagwetter- und Kohlenstaub-
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eoeplośionen, wobei das in einem Zylinder angesaugte Gasgemisch yerdiclitet u. 
durch eine Ziindyorr. zur Esplosion gebracht wird u. mittels geeigneter Vorr. 
Signale in Tatigkcit gesetzt werden, dad. gek., daB in dem oberen T eil der 
Explosionskammer eine Anzahl von Yentilen oder Sehiebem  mit yerschieden groBem 
Durchgangsąuersehnitt u. yerschieden starker Federbelastung angeordnct ist, die je  
nach Starkę des Explosionsdruckes einzeln oder gleichzeitig vorgetrieben werden 
u. dadurch Signale auslosen sow ie auch Berieselungs-u. Gesteinsstaubloseliyorr. in  
Tiitigkeit setzen. — Der Aitspuffraum der Explosionskammer wird mit einer 
Schicht Explosionsstaub gefullt. (D. R. P. 401212 KI. 74 b vom 28/3. 1923, ausg. 
27/8. 1924.) K u u lin g .

Societe de Recherches et de Perfectionnements Industriels, Frankreich, 
Schuńmma%ifbereitungsverfahren fur Brcnnsłoffc. D ie bekannten Yerff., nach welchen  
W . u. Ole zur Aufbereitung benutzt wurden, werden durch den Zusatz von Kry- 
stalloiden oder Kolloiden, insbesondere von Seifen, Resinaten oder Saponinen ver- 
bessert (F, P. 546721 vom 28/1. 1922, ausg. 22/11. 1922.) O e lk e r .

Societe de Recherches et de Perfectionnements Industriels, Frankreich, 
Sehwwimaufbereitungsverfa.hren fiir Brennstoffe. A n Stelle der im F. P . 546721 
(yorst. Kef.) zugesetzten Seifen u. dgl. wird 1% NajCO, zugefiigt (F. P. 546722 
vom 28/1. 1922, ausg. 22/11. 1922.) O e lk e e .

Henry Joseph Franklin, Forest Gate, und Joseph Pettingall, Chingford, 
Engl., Brennstoff, welcher aus Asphalt oder P ech , Brennolen (Petroleum o. dgl.), 
Schiefer u. Kolile oder Koks u. gegebenenfalls mit KW-stoffen impragniertem T orf 
besteht. — D er Brennstoff kann durch Pressen in beliebige Formen gebracht 
werden. (E..P. 187351 vom 30/7. 1921, ausg. 16/11. 1922.) O e lk e r .

Ernst Terres, Deutschland, Herstellung von Gasen. D ie Verbrennung der 
kohlenstoffhaltigen Materialien findet in Rostofen stattt, wobei die Menge der ein- 
gefiihrten L uft so bemessen w ird, daB entweder C 02 oder CO entsteht, die ais 
Treibmittel yerwendet werden sollen. (F. P. 546183 vom 20/12. 1921, ausg. 2/11.
1922. D . Prior. 21/12. 1920.) Oelkek.

Minerals Separation Limited., England, Brikettherstellung: Ais Bindemittel 
fur Briketts wird eine Mischung von geschmolzenem Pech mit Naphthalin yer
wendet, die bei n. Temp. nicht fest wird. (F. P. 546201 vom 5/1. 1922, ausg. 
3/11. 1922. E. Prior. 24/8. 1921.) O e lk e r .

Antoine Streicher, Frankreich, Brikette, welclie aus Sagespiinen, Kokspulyer, 
Natriumsulfit, u. Pech, oder aus Siigespśinen, Kolophonium, Sulfit u. Gips bestehen. 
(F. P. 548532 vom 7/3. 1922, ausg. 17/1. 1923.) O e lk e r .

Russel D. George, Boulder, Colorado, Y. St. A., Yerfahren und Vorrichtung 
zum Spalten von schwercn Olen. (D. R. P. 395972 KI. 23b vom 26/9. 1920, ausg. 
24/5. 1924. A. Prior. 30/9. 1919. — C. 1921. II. 238. 1923. IV. 967.) . F k a n z .

Jacques-Louis Fohlen, Frankreich, D estillation von Kolilen. D ie bei der D est. 
der Kohlen entsteliendcn KW-stoffe werden mit H ilfe von W assergas bei nielit zu 
hoher Temp. in Rohren von Cu, Sn u. dgl. geleitet u. durch Einblasen yon Luft 
die S- u. As-Verbb. oxydiert. Dann werden die KW-stoffe bei Ggw. yon N i, Co 
oder Fe hydriert. (F. P. 566254 vom 28/4. 1923, ausg. 12/2. 1924. D . Prior. 29/4.
1922.) O e lk e r .  

Joseph Augustin Veyrier, Frankreich, D estillation bituminoser Gesteine. Man
erhitzt sie in einer rolirenformigen mit Transportsehnecke ausgestetteten Retorte 
nur so lange, bis das W . u. die leiclitcn Ole entweiclien. Der Rest wird ais 
Feuerungsmittel fiir die Retorte benutzt. (F. P. 549420 yom 27/3. 1922, ausg. 9/2.
1923.) O e lk e r .  

Metallbank nnd Metallurgische Gesellschaft A.-G-. (Erfinder: Otto Hub-
mann und Ernst Miiller), Frankfurt a. M., Schwelverfahren. Beim Schwelen yon
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Brennstoffcn durch Innenheizung, wobei das Schwelmittel mit den Schwelerzeug- 
nissen ohne Abscheidung von Teer im Kreislaufc durch den Uberhitzer u. Scliwel- 
raum geleitet wird, werden die entstandenen Teerdiimpfe wiihrend des Kreislaufes 
einer thenn. Zers. unterworfen. — D er Gehalt des Teers an geringwertigen P he
nolen wird yerringert u. die Ausbeute an Treibol yerm ehrt (D. R. P. 401363 
KI. 10 a vom 17/10. 1922, ausg. 3/9. 1924.) O e lk e r .

George Pearce Lewis, England, Yerschwelung von Kohle. D ie gepulverte 
Kohle wird mit einem KW -stoff zu einer M. angeruhrt, die unter Druck erhitzt n. 
dann in eine Kammer eingespritzt wird, wo sich der gasformige Tcil von dem un- 
verdampften treunt. (F.P. 548126 yom 2/3. 1922, ausg. 5/1. 1923.) O e lk e r .

Thomas Malcolm Davidson und Richard Hartley Smith Abbott, England, 
Verschtvelen von Kohle. Das Versehwelen der Kohlen findet in einer rohrenformigen 
Retorto statt, in der das Destillationsgut mit H ilfe einer Forderschnecke unter 
Druck gehalten wird. (F. P. 565960 vom 9/5. 1923, ausg. 7/2. 1924.) O e lk e r .

Andre Louis Joseph Ghislain Defline, Paul Sainte-Claire-Deyille und 
Daniel Theophile Ganiere, Frankreich, Hiittenkoks. Bei der Herst. von Koks 
aus stark bitumenhaltigen Kohlen, sorgt man dafiir, daB die fliichtigen Destillatións- 
prodd. sich innerhalb der sich bildenden Koksmasse zersetzen, u. daB die sich dabei 
ausscheidenden Zersetzungsprodd. die Koksteilchen miteinander vcrkitten. (F. P. 
548351 vom 13/6. 1921, ausg. 13/1. 1923.) O e lk e r .

Andre Louis Joseph Ghislain Defline, Paul Sainte-Claire-DeviUe und 
Daniel Theophile Ganifere, Frankreich, Verbesserung von Jliittenkoks. Man mischt 
Kohle, die reich an bituminosen Stoften is t, mit einer kleinen Mcngc der gleichen  
Kohle, die bereits einem SehwelprozeB bei niedriger Temp. unterworfen wrordeń 
ist, u. verscliwelt. (F. P. 548597 vom 12/7. 1921, ausg. 18/1. 1923.) O e lk e r .

Henri Dupuy, Frankreich (Seine), Ifcizm atcrial, welches aus einem Gemisch 
von magerer u. fetter Kohle besteht, dem ais Bindemittel scliweres Teerol zugesetzt 
i s t  D iese Mischung wrird so weit erhitzt, bis die fette Kohle anfiingt, bituminosc 
Stofie, die bindend wirken, abzugeben. Das benutzte Teerol dest ab u. kann weiter 
benutzt werden. (F. P. 564490 vom 29/3. 1923, ausg. 31/12. 1923.) O e lk e r .

Raymond Vidal, Seine, Frankreich, Loscn von schwereren Kohlenwasscrstoffen. 
Man setzt den Gcmischen von schweren u. leichten KW-stoffcn in An- oder Ab- 
w esenheit von A. 3—5% Phenole zu. Das Gemisch dient ais Motortreibmittel. 
(F. P. 26783 yom 28/7.1921, ausg. 15/3.1924. Zus. zu F.P. 560 909; C. 1924.1. 606.) F b.

Raymond Vidal, Seine, Frankreich, Loscn von scliwercn Kohlenwassersto/fen. 
D ic bei der trockncn Dest. der Steinkohle bei niedriger Temp. gewonnenen Teerole 
werden durch Rektifikation vom W ., Paraffin, Phenolen u. Pech befreit u. dann 
mit leichten KW-Stoffen mit oder ohne Zusatz von A. in Phenolen yermischt. Das 
Gemisch dient ais M otortreibmittel s. F .P .  26783; yorst. Ref. (F.P. 26784 yom 
9/8. 1921, ausg. 15/3. 1924. Zus. zu F.P. 560 909. —  C. 1924. I. 606.) F r a n z .

G. Helps, Nuneaton, Herstellung von Gas. Man behandelt Kohle in einem mit 
einer Retorte kombinierten Gaserzeuger, um einerseits ein hochwertigcs reiches Gas 
zu erzeugen u. andererseits ein Generatorgas, das in andere Retorten umgebendeu 
Zugeu yerbrannt wird. Das Generatorgas kann auch durch die iiufierlich erliitzten 
Retorten hindurcligeleitet oder mit dem aus den.Retorten abziehenden hocliwertigeni 
Gas yermischt werden. ^  Es lassen sich auf diese W eise Gasgemische yon ver- 
schiedcnem Heizwert erzeugen. (E. PP. 181403 u. 181665 yom 10/12. 1920, ausg. 
12/7. 1922.) O e lk e r .  ,

George Helps, Nuneaton, Engl., Gaserzengung. Um Gase mit geringem Ge- 
halt an KW-stoffen anzureichern, werden sie durch Uberleiten uber gliilieudeu  
Koks o. dgl. iiberliitzt u. dann durch Retorten geleitet, welche mit Kohle, Schiefer
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oder iihnlichen Stoffen bcschickt sind. (E. P. 181404 vom 10/12. 1920, ausg. 12/7. 
1922.) O e lk e r .

Eugene Chervet. Frankreich, D estilla tim  von Waschol. D ie  D est wird in 
einer Kolonne ausgefuhrt, die mit Dam pf unter hohem Druck betrieben wird, 
wobei das W aschol in diinnen Schicliten mit fortschreitender Temp. unter sehneller 
Zirkulation erhitzt wird. (F .P . 547919 vom 25/2. 1922, ansg. 28/12. 1922.) O e l.

T. G. Talloch und D. J. Smith, London, Reinigen w id  Anreichem von Gas. 
D as Gas, z. B. Generatorgas, wird durch ein poroses, zum T eil in eine geeigaete 
Fl., z. B . 01, eintauehendes Filter oder Filtertuch hindurchgeleitet. (E. P. 181102 
yom 4/3. 1921, ausg. 5/7. 1922.) _ . O e lk e r .

Societe Franęaise de Materiel Agricole et Industriel, Frankreich, E r
zeugung von ais Trcibmittel verwendbaren Gasen. D ie Gase werden aus Holz auch 
unter Zusatz von Kohle gewonnen in einem Generatorgaserzeuger mit Verbrennung 
yon oben. (F. P. 548385 vom 20/10. 1921, ausg. 13/1. 1923.) O e lk e r .

Joseph Guyot, Tunis, Jleizm atcrial aus einem Gemisch verschwelter pflanz- 
licher Teile, w ie Braunkoble, Óltrestcr, Holzkohlenstaub, Kaktusblattcr, Schilfgras 
u. dgl., einem Bindemittel w ie Ton, Petroleumpech u. dgl., sowie den Riickstanden, 
die bei der Herstellung des Oliyenols abfallen. (F. P. 564333 yom 26/3. 1923, 
ausg. 27/12. 1923.) O e lk e r .

E. Hinselmann, Konigswinter a. R h., D estruktwe Destillation. Kolilenstoff- 
hąltige Substanzen, w ie Ólscltiefer u. dgl. werden in gecigneten Retorten mit h. 
Gasen oder Dampfen behandelt, indem man diese durch sic hindurclileitet, wobei 
die sich wahrend der Trockenperiode entwickelnden gasformigen Prodd. in einem 
durch die h. Gase eines folgenden Dest.-Prozcsses belieizten Uberliitzer erliitzt u. 
dann iu die Trockenzone zuruekgefiihrt werdeu. (E. P. 217174 vom 8/2. 1924. 
Auszug veroff. 30/7. 1924. Prior. 6/6. 1923.) O e lk e r .

Hugo Hiitz, Munelien, Raffination von Kohleimasserstoffen. In Abanderung 
des Verf. des Hauptpat. werden die KW-stoffe mit Alkalimetallen in Ggw. von 
organ., sauerstoffbaltigen, neutralen Lsgg., w ie z. B. Alkoliolen, Acetonen, Aldc- 
byden oder direkt mit dereń Alkaliyerbb. langsam auf Tempp. bis etwa 230° unter 
Abdest. dieser Losungsmm. erwfirmt, worauf man nach dem Erkalten Luft durch- 
blfist u. zum Schlusse das Ol von dcm Ausgeschiedenen durch Abgielien oder 
Abfiltriereu trennt. — Die Raffination yollzieht sich nocli leichter ais nach dem 
Verf. des Hauptpat. (D. R. P. 401353 KI. 23 b vom 1/4. 1923, ausg. 2/9. 1924. 
Zus. zu D R. P. 374928; C. 1923. IV. 346.) O e lk e b .

Gulf Refining Company, Pittsburg, Penns., Y. St. A., Umwandliing von hoch- 
siedenden Olen in niedrigsiedende unter Anwendung eines Katalysators, w ie A1C13, 
dad. gek., daB die Mischung der Ole mit dem Katalysator zum Sieden erhitzt wird, 
u. daB die Dest. so geleitct wird, daB die Temp. der Dampfe, die zur Gewinnung 
das System yerlassen, 175° nicht uberschreitet, wodurch alles hoher sd. Materiał 
kondensiert wird u. iu das ReaktionsgeffiB zuruckflieBt. — D as Destillat ist frei 
yon Cl u. A1C1S, es besteht fast yollstandig aus gesatt. Verbb. Man kann auch 
schwefelhaltige Ole ohne yorherige Reinigung benutzen, da der Schwefel liierbei 
zum groBten Teil ais HjS abgespalten wird. (D. R. P. 394443 KI. 23b yom 16/12. 
1914, ausg. 25/4. 1924.) F r a n z .

Canadian American Finance and Trading Co., Limited, Victoria, Britisli 
Columbia; Spaltcn von Kohlenwasserstoffen. KW -stoffe, KW-stoffe enthaltende Ge- 
steine, bitumenhaltiger Sand usw. werden bis zum Schmelzen des Bitumens erhitzt, 
die geschmolzene M. wird in einem mit Filter ycrsehenen Behaltcr mit einer 
mindestena zum Verdampfen der KW-stoffe ausreichenden Meuge yon uberhitztem 
Dampf unter Druck yermischt, das Gemisch von KW -stoffen u. Dampf wird in 
einen Raum, in dem die KW-stoffe yerdampfen, gebraeht, nach dem Filtrieren yon
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den festen Bcstandteilen u. dem abgeschiedenen Koks werden die Diimpfe kon- 
densiert. (E. P. 174965 vom 9/8. 1920, ausg. 9/3. 1922.) F r a n z .

A. A. F. M. Seigle, Paris, Spal ten von Kóhlenwasserstoffen. Rohpetroleum,, 
Sehieferol, Gasol usw. wird in einer Destillierblase bei etwa 350° yerdampft, d ie  
Dampfe werden durcli eiue von innen beheizte Retorte, die mit Fe-, Ni-, Cu- usw. 
Spanen gefiillt, u. auf 520—530° erhitzt ist, geleitet; von hier aus gelangen die Dampfe 
durch zwei Kuhler u. schlieBlich zum Kondensator. D ie Kiihler sind nach obeu 
konisch erweitert, der crste wird durcli gespannten Dampf auf 200—220°, der zw eite 
auf 135° erhitzt; die Kondensate flieBen in die Blase zurttck. (E. P. 216150 vom 
15/5. 1924, Auszug veroff. 16/7. 1924, Prior. 19/5. 1923.) F r a n z . ■

Anglo-Saxon Petroleum Co. Ltd., London, und E. S. Hillman, Suez, E nt- 
scliwefeln von Petroleum, Naphtha usw. Man entschwefelt die Ole durch Zusatz von 
orgau. Sulfiden oder Mercaptanen oder in Ggw. dieser Verb. mit Natriumplumbit 
Man yermischt z. B. Bzn. mit Athylmercaptan u. yersetzt dann mit einer Lsg. yon. 
Natriumplumbit in  W . oder man yermischt Bzn. mit einem uberscluissige Sulfide 
enthaltenden Erdoldestillat u. behandelt mit Natriumplumbit. (E. P. 214733 vom 
27/1. 1923, aus 22/5. 1924.) F r a n z .

Hans Goldschmidt, Berlin, und Oskar NeuB, Charlottenburg, Gewmnung 
benzinartiger Fliissigkeiten, dad. gek., daB hochmolekulare KW-stoffgemisehe der 
pyrogenen Zers. bei Tempp. zwischen 550—750° unterworfen, von dem Destillate 
die niedrig sdd. Fraktionen bis etwa 159° Kp. abgetrennt u. diese bei Ggw. von. 
Katalysatoren u. bei Tempp., die iiber ihrem Kp. liegen, mit II behandelt werden.
— Es werden hohere Ausbeuten an benzinartigen F il. erzielt ais nach den bisher  
iiblichen Vcrff. (D. R. P. 401355 KI. 23b vom 21/4.1920, ausg. 1/9. 1924.) O e lk e r .

A. G. Saunders, Adelaide, Australien, Kiinstlicher Asphalt. Fein gepulyertes 
CaC03, Bitumen oder Teer oder beide u. Harz oder Mineralol oder beide werden, 
gegebenenfalls unter Zusatz eines Farbstoffes zusammengesclimolzen. Z. B. ycrschm. 
man eine Mischung yon 117,6 Teilen Harz, 39,2 Teilen Teer, 78,4 Teilen Bitumen,, 
!),8 Teilen Rohol, 35 Teilen Petroleum, 2,2 Teilen CaC03 u. 17 Teilen Fc20 3. 
(E. P. 218750 yom 13/4. 1923, ausg. 7/8. 1924.) K O h lin g .

Eduard Jeua, Miinchen, D estillation von Rohmontanwachs, 1. dad. gek., daB das 
Rohmontanwaclis yorher, wiihrend oder nach der Dest. mit oxydierenden Gasen, 
■/.. B. mit O oder Luft behandelt wird. — 2. dad. gek ., daB bei Luftyerdiinnung 
gearbeitet wird. — 3. dad. gek., daB Katalysatoren yerwendet werden. — Man. 
erhiilt Prodd., die sieli von den bisherigen durch liellere Farbę, bienenwachsiihn- 
liclie Beschaffenheit u. einen angenehmen Gerucli unterscheiden. (D. E. P. 401354 
KI. 23b vom 15/9. 1922, ausg. 1/9. 1924.) O e lk e r .

XXIV. Photo graphie.
Viktor Eichter, D as Sclmarzungsgesetz beim Pigmentverfaliren. Bei Pigment- 

gelatineplatten gilt nicht das Bunsen-Roscoesche Gesetz, sondern wie bei Halogen- 
silberplatten das Schwarzschildsche Gesetzt i - t v =  const. Bei der hier gebrauchten 
Platte ist p  —  1,24. Im untersuchten Bereich ist die Schwiirzung eine lineare 
Funktion des Logarithmus der auffallenden Intensitiit. Ein Umbiegen der 
Schwiirzungskurye bei Uberexposition wurde nicht beobachtet. (Ztschr. f. w iss. 
Photographie, Photophysik u. Photochemie 23. 61—66. Miinchen, Techn. Hoeh- 
schule.) L e s z y n s k i.

Karl Schaum, Photometrisclie und spektralphotometrische Studien. III. Walter 
StoeB, Uber das Messen m it dem Martensschen Photometer und iiber die Vcrander- 
lichkeit photographischer Schwarzungen. (n . ygl. S. 789.) Unterss. iiber den wahr- 
sclieinlichen Fehler einer Schwlirzungsmessung. Der EinfluB einer yorhergegangenen 
Quellung auf die Schwiirzung ist yon der Plattensorte u. Yorbehandlung abhiingig.
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Geąuollene und dann schnell getrocknete Negative zeigen stark erliohtes Reflexions- 
yermogen, verminderte Transparenz. D ie Brechui)gsexponenten der- pliotograph. 
Bindemittel wurden gemessen. (Ztschr. f. w iss. Pliotograpliie, Photophysik u. Plioto- 
clieinie 23. 52—61.) __________________ L e s z y n s k i .

Compagnie d’Exploitation des Procedes de Photographie en Couleurs 
Louis Dufay, Frankreich, Photographisclics Verfahre». A uf Gelatine- oder Albumin- 
tragern erzeugte Lichtbilder, welche keiner Behandlung mit Stoffen ausgesetzt 
worden sind, die auf die Triiger gerbend wirken, werden mit gefarbten oder un- 
gefarbten Lsgg. yon Bichromat sensibilisiert, im Dunklen getrocknet u. yon der 
Ruckseite unter einer Yorlage belichtet, um ein zweites Bild auf demselben Triiger 
zu erzeugen. (F. P. 571111 yom 6/12. 1922, ausg. 12/5. 1924.) K O h lin g .

Gnstay Koppmann. Hamburg, Herstellung direkter Positive, dad. gek ., daB 
a u f ein niclitfixiertes oder fixiertes negatiyes Silberbild eine in W . unl. Farbę auf- 
getragen wird u. danach durch Behandlung mit sauerstoffabgebenden Korpern, 
w ie H20 2, die Gelatine mitsamt der Farbę u. dem A g herausgel. wird. — Das 
Vcrf. ist unabhangig vou der GleichmSBigkeit u. Dicke der Seliicht. D ie Bilder 
konnen auch in mehreren Farbtonen hergestellt werden. (D. R. P. 400 663 K l. 57b 
vom 3/2. 1923, ausg. 12/8. 1924.) K O h lin g .

Otto Perutz, Trockenplattenfabrik, G. m. b. H., Miinchen, Herstellung nield 
rollender Minie fiir photograph. Zwecke, dad. gek., daB auf die Ruckseite der Film- 
folie eine Lsg. von Harzen oder harziihnlichen Stoffen aufgetragen wird. — Die  
Filme sind im Gegensatz zu bekannten, nicht rollenden Erzeugnissen auf der 
Ruckseite nicht empfindlich. (D. R. P. 400677 Kl. 5 7 b yom 26/6. 1923, ausg. 
20/S. 1924.) KOh l in g .

Goerz Photochemische Werke m. b. H., Zehlendorf, tibert. yon: Rudolf 
Oertel, Lichterfelde, und Friedrich Dreyer, Zehlendorf, Mattieren von photo- 
graphischen Filmen. A uf den Negatiyfilm wird eine Lackschicht durch Zerstiiuben 
aufgebracht, zweckmiiBig yerwendet man hierzu die Lsg. eines Cellulosederiw, z. B. 
Nitrocellulose. der man ein 1. Metallsalz, CaCL, zusetzen kann. Der Positiyfilm  
kann ebenfalls mit der Lacklsg. eingestiiubt werden. (A. P. 1502482 vom 26/12.
1923, ausg. 22/7. 1924.) ' F ranz .

Eduard Schloemann. Dureń, Photograplmches Papier. Ein Bariumsalz, zweck- 
maBig BaCU, wird in h. wss. Gelatinelsg. gel. u. die Lsg. mit einem in W . gel. 
Śulfat, z. B. (NH4)2S 0 4, gem ischt D ie Mischung, welche kolloides B aS 04 enthiilt, 
■wird so lange bei 50— 70° erhalten, bis das B aS 04 eine zweckmiiBige KorngroBe 
•erreicht hat. Dann liiBt man die M. erstarren, kornt sie in iiblicher W eise, wiischt 
mit \Y . bis zum Yerschwiuden des 1. Salzes, schm. den Ruckstand u. bedeekt das 
Papier mit ilim. (A. P. 1504150 yom 9/6. 1923, ausg. 5/8. 1924.) K O h lin g .

Kalmus. Comstock & Wescott, Inc., Boston, V. St. A., Pyrogallol-Entuńckler. 
(D. R. P. 400951 K l. 57 b yom 24/8. 1923, ausg. 23/8. 1924. A. Prior. 13/9. 1922. —
C. 1924. II. 1655.) KOh l in g .

Werner EiBfeldt. Berlin - Friedenau , Herstellung farbiger Photographien.
1. darin besteliend, daB spezif. sensibilisierte Halogensilberemulsionen mit Leuko- 
yerbb. vou Farbstoffen fiir sich gemischt u. in feiner Yerteilung ais feste Partikelclien 
untereinander yermisclit oder neu emulgiert u. yergossen werden. — 2. dad. gek., 
daB das reduzierte A g zum Zwecke der Anfiirbung in eine Silberyerb. iibergefuhrt 
wird. — Die Erzeugnisse sind mittels des gleichen Verf. direkt kopierfiihig. 
(D. R. P. 400350 K l. 57b yom 28/9. 1923, ausg. 8/8. 1924.) K O h lin g .

SchluB der Redaktion: den 6. Oktober 1924.


