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W. N. Ipatjew, Zum Andenken an L. A. Tschugajcw. Scbilderung der Per- 

eonlicbkeit. (Ann. Inst. de Platine 3. 5—13. 1924 [Russ.] Sep.) B ik ersian .

E. Ch. Fritzmann, L. A. Tsehugajew, Biographisclie Notiz. Geb. 17/10. 73;

1903- Magister, 190(3 Doktor der Chemie, f1908—22 Prof. an der Univ. Petersburg, 
(Ann Inst de Platine 3. 15— 32.. 1924 [Russ.] Sep.) B ik er m a n .

. G. W. Pigulewski, Das Werk L. A. Tsehugąjeics auf dem Gebicie der or- 
ganischeti Chemie. Obersiclit u. Bibliographie. (Ann. Inst. de Platine 3. 33—4G. 
1924 [Russ.] Sep.) B ik erm a n ,

A. A. Grinberg. Die Arbeiten von L. A. Tschugajcw iiber die optischen JEigen-
sehaften. cheniischer Verbindungen. Ubersieht u. Bibliographie. (Ann. Inst. de 
Platine 3. 47—59. 1921 [Russ.] Sep.) B ik erm a n .

W. G. Chłopin, Uber L. A. Tschugajeics Arbeiten auf dcm Gebiete der Komplex- 
rerbindungen. (Die erstc, Moskauer Periode.) Ubersieht u. Bibliographie fur die 
Jahre 1903—1910. (Ann. Inst. de Platine 3. 60—69. 1924 [Russ.] Sep.) B ik erm a n .

I. I. Tschernjajew, Untersuchungen L. A. Tschugajeics auf dem Gebiete der 
PlatinkompleXe. (Die zweite, Petersburga- Periode.) Obersielit u. Bibliographie fiir 
die Jahre 1910-7-1922. (Ann. Inst. de Platine 3. 70—75. 1924. [Russ.] Sep.) Bik.

W. W . Lebedinski, Ubersieht iiber die Arbeiten L. A. Tschugajeics betreffend 
die Platin begleitenden Metalle. Die letzte Unters. des Forschers wurde den Iridium- 
hydrazinkomplesen (Ber. Dtseli. Chem. Ges. 56. 2067; C. 1923. III. 1386) gewidmet. 

(Ann. Inst. de Platine 3. 76—80. 1924 [Russ.] Sep.) B ik erm a n .

. W. W . Lebedinski, Institut fur die Erforschwig des Platins und anderer edler 
Metalle. Das Institut. (Sitz St. Petersburg) ist von TsCHUGAJEW im Jahre 1917 be- 
griindet worden u, stand unter dessen Leitung bis zum Tode des For3chers. (Ann, 
Inst. de Platine 3. 81—84. 1924 [Russ.] Sep.) B ikerm an .

B. X. Klimów, Dem Andenken von L. A. Tscliugajeio. Wurdigung des Yer-
dienstes L. A. T schugajews um die Griindung u. das Gedeihen der chem. Yersuchs- 
fabrik auf der Watny-Insel bei St. Petersburg. (Ann. Inst. de Platine 3. S5—88. 
1924 [Russ.] Sep.) B ik erm a n .

Francesco Giordani, Yorlesungsapparat zur Demonslration des Mechanismus 

der mehrfach wirkenden Yerdampfer. (Annali Chim. Appl. 14. 310—13. 1921. 
Neapel, Scuola Sup. Politecn.) Zan DER.

F. 0. Rice, Charle3 F. Fryling und W. Andrew Wesołowski, Die Be- 
zichung zwischen dem Tempcraturkoeffizienten und dem Mechanismus einer chemischen 
Iieaktion. (Ygl. Rice, Journ. Amerie. Chem. Soc. 45. 280S; C. 1924. I. 722.) Eiu 
cliarakterist. Merkmal fiir alle zwischen gel. Stoffen mit meBbarer Gesehwindigkeit 
verlaufenden Rkk. ist, daB diese meist organ. Rkk. katalyt. sind. Die riieorie, 
welche erklSren soli, daB bei einer Temp.-Erhohuug von 10° die Rk.-Gesehwindig- 
keit um 200—400 ’/<> wachst, muB auf der Yerallgemeinerung folgender Beobaeh.- 
tungen fuBen: 1. die Rkk. zerfallen in yerluiltnismJiSig wenig Klassen, von denen 
jede eińen cliarakterist Temp.-Koeffizienten liat, so ist z. B. fiir die Hydrolyse dureli 
Yerd. HC1 in wss. Lsg. aller Fettaiiureeater, aller ^-substituierten HalogenfettsSure- 
estery Cyanessigester u. Homologe, A t h y l g l y k o l a t e ,u. Homologe k3Jk.l;i == 2.4. das
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zeigt, daB der Temp.-Koeffizient weitgehend unabliitngig vom Substrat ist 2. Der 
Temp.-Koeffizient einer Rk. liSngt von dem jeweiligen Katalysator ab, so ist z. B. 
fUr die Hydrolyse von Athylacetat u. einer Reihe von Oxy- u. Alkyloxyfetts5urcr 
estern durch wss. NaOII k3J Ł s — 1,8 im Verglcich zur entsprechcnden Hydrolyse 
durcii HC1, wobei k3Jk.2r, == 2,4 etc. 3. Der Temp.-Koeffizient ist unabhSngig von 
Faktoren, wclclie das Losnngsm. ycriindern, z. B. seinc Yiąęositiit, DE., seinen 
Brecbungsindes etc. — Yff. nenncn ein nicht liydratisierte3 łon ein „Protion11; ein 
nicht hydratisiertes H-Ion oder ein H-Protiou ist demnach dasaelbe wie das „Proton11. 
DaB IIC1 in A. 1000 mai katalyt. aktiyer ist ais in W. erkl&ren Yff. durch die An- 
nahme, daB die-Konz. des H-Protions in A. 1000 mai so groB ist ais seine Konz. 
in W. bei gleiclier HCl-Konz. Aus diesem Verh. u. a as der groBen AffinitłU des 
H-Protions zu W. (ca. 260000 cal. pro Mol.) wird geseklossen, daB nur ein fast un- 
cndlicli kleiner Bruchteil der Gesamtlieit der H-Ioncn ais Protionen yorharideri 
ist, dasselbe gilt fiir das Hydrosylprotion. — In allen Fiillen, wó -ein chem. 
Gleicligewicht stark nach einer Seite yerschoben ist, werden die auf der anderen 
Seite de3 Glcichgewichts stchcnden Molekule „zuruckbleibende Molekule", „Rest- 
molekule11 (residual molecules) genannt, sie sind stets nur in geringer Konz. vórv 
handen, u. ihre Konzz. Undem sich sclinell mit der Temp., sie bestimmen den 
Temp.-Koeffizientcn, so ist z. B. in CII3COCH3 HaO =*=? CH3C0CH3 •-IIjO, das 
nieht hydratisiertc CH3COCH3 ein RcstmolekUl, weil das Gleichgewicht wegen der 
Mischbarkeit von Aceton mit W. stark nacb rechts yerschoben ist, wSlirend in 
(CH()3CCOC(CH3)3 +  HóO ^  (CHj)3CC0G|CHJ)3*H20, die recbte Seite vom Reat* 
molekuł gebildet wird, weil Hexamethylaceton in W. wl. ist. Fur eine Rk., dió 
mit meBbarer Geschwindigkeit ycrliiuft, wird gefordert, daB mindestens einer der 
Reaktionsteilnehmer ein Restmolekul sei, u. damit wird die Exisfenz langsam yer-. 
laufender unimolekularer Kkk; geleugnet. — Ferner wird die Berechnung der .RL. 
Geschwindigkeit auf Grund yon Messungen durchgefUhrt, u. die neue Theorie auf 
bereits untersuchte Rkk. (ygl. auch Rice u. Lemkin, Jouru. Americ. Chem Soc. 
45. 1896; C. 1923. .IH. 1585) angewandt. (Journ. Americ. Chem. Soc. 46. 2405—.18.
1924. New York [N. Y.], Uniy. Heights.) : • JOSEPH?;.'.

Josef Hollnta und Alfred Martini, Einetik und Reaktionmiechani&nius der 
Ferriśalzreduktion durch TMosulfat in sćhwach saurer Losimg: Yff. gefien davon 
aus, die Rolle der bei der Red. yon Ferrisalz durch Thiosulfat itotermedi&r- ge- 
bildeten, komplexen Fcrritliiosulfatyerb. auf rcaktionskinct. Wegc.zu ermittcln. Bei 
[H‘] bis zu 0,1 Mol pro Liter u. bei Anwendung yon 0,001—0,005 Molen der Rk.. 
Teilnehmer ist die Geschwindigkeit der Rk. 2 Fe”' -j- 2S;Oj" =  2Fe" +  S40/' 
bequem mefibar. Ais gecignetes Reagens, den ProzeB in jedem Augenblick zum 
Stillstand zn bringen, erwiesen sieli phospliorsaure Phosphatlsgg.', welćhe mit den 
Ferriionen einen aucli bei hoher Aciditat stabilcn Ivomplex bilden, u. gestatten, 
unyerbrauchtes Ną,SjO. auch bei Ggw. von FerrosalzUbersehiissen quantitativ 
jodometr. zu bestimmen. Es zeigt sich, daB die Red. tatsSchlich yon starken Sto- 
rungen begleitet ist. Der Verlauf der Rk. iśt charakterist. fur einen durch ein 
End- oder ZwisclienprOd. katalysierten Yorgang. Die anfangs intensiye Fiirbung 

yerscliwindet allmiihlicli. Die Ursache der . Storung laBt sich durch einen groBereu 
FeCl3-0berschuB beseitigen u. die Ordnung der Rk. Fur FeCl3 wird nun nach der 
Methode Yon H o l lu t a  (Ztschr. f. physik. Ch. 102. 36; C. 1922. III. 1372) be- 
stimmt, welche ergibt, daB ein Mol. FeCl3 an der Rk. teilnimmt. Die Gesamtrk. 
ist-Yon 2. Ordnung. Das Thiosulfation nimmt an der Zus. einer der mit je eineni 
Mol.' sich umsetzenden Molekiilgattungen teil. CberschuB yon S2Os" ubt eine ver- 
zijgemde Wrkg. aus, besonders bei geringer [H ]. Im  Laufe der Rk. wird dadurch 
init wachsendem Yerbrauch des Oberschusses eine Geschwindigkeitserhohung erzielt; 
die jedóch gegen En de der. Rk. wieder sinkt Eine Zers. des Thioaulfats- durch
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H-Iónen wird unter- den angewandten Bedingungen nicht angenommen. FeCl3 
tJberschuB wii-kt beśchleunigend auf die Ek. Bei geringer [H'] hingegen wird die 
Afifangsbeschleunigung durch FeCl3-0berschuB deutlich yerzogert. Dieser "Wechsel 
wird von VfF. durch Ggw. geringer Mengen FeOH''-Ioncn erkliirt Bei Unters. 
der Neutralsalzwrkg.' auf die Rk. wird in tjbereinstimmung mit Broenstedtb 
Theórię 'der Reaktionsgescliwindigkeit (Ztschr. f. physik. Ch. 102. 169; C. 1923. I. 
562) festgestellt, daB sie stark negativ. ist. Damit steht auch die Abschwfichung 
der Koriżentrationswrkg. beider Rk.-Teilnehmer beim Verlauf der Rk. in Neutral- 
salzlsgg. '(NaCl-Lsgg.) in Einklańg. Folgendes Schema wird fiir den MechanismuB 
der Rk. . aufgestellt:

Fe"- +  2HŚ,03' =%. [Fe(S203) J  +  2I-r 

[FetSjC^jT 4- Fe"’ =  2Fe'‘ -j- SjO/' (gemessene Rk.)
II' -j- S.,O0" =  (momentan).

(Ztschr. f. anorg. ti: alig. Ch. 140. 206—26. 1924. Briinn, Dtsch. Techn. Hocbsch.) Jos.
Karl Jellinek und Leo Winogradoff,. Uber die Statik und Kinetik der Eeaktion

2 Fe Cl, +  IIjAsOj +  II.fi ^  2FcCL -f JETiAsOi +  2 SCI. (Vgl. Ztschr. f. anorg. u. 
allg;.-Ch. 129. 15; C. 1924. I. 75.) Vff. stellen das Gleichgewiclit obiger Rk. bei 
107-u. 127° unter betrachtlicber Yariation allcr Komponenten fest. K  =  3,54 -10 - 
bezw.: =  1,17-10—1 Moll/Liter. Die Wiirmetonung der Rk. betrSgt 18000 cal, die 
bei Osydation von 1 Mol H3As03 nach auBen gegeben werden. Die aus der Re- 
aktionsisochore berechnete Gleichgcwichtskonstante fiir Zimmertemp. stimrnt mit 
der aus dem Ferri-Ferropotential u. Arsenit-Arseniatpotential ermittełten giit ttber- 
eiń. Die Rk. yerlSuft - von der Fcrriseite allem Anschein nach trimolekular, der 
Geschwiildigkeitskoeffizient steigt'pró 10° um das l,7fache an, durch HCl wird die 
Rk. • stark katalysiert. Allem Anschein nach ist die Rk. auch von der Ferroseite 
trimolekular, der Geschwindigkeitskoeffizient steigt pro 10° um das 3fache, HC1 
katalysiert auch auf dieser Śeite. Kleirie YerUńreinigurigen, die entweder aus 
Ferrum reductum oder KH.2As04 stammen, beeinflussen den absol. Wert des Ge- 
sehwindigkeitskoeffizienten der Ferroseite betnichtlich. — VfF. haben eine Methode 
ausgearbeitet zur Analyse." eines Gemisches von Ferri- u. Ferrosalz, Arsenit u. 
Arseniat, u. zur Best. des Siiuregehalts einer Ferrisalzlsg. (Ztschr. f. Elektrochem. 
30. 477—90/ 1924. Danzig, Techn. Hochsch.) ULMANN.

Richard Kuhn und Paul Jacob,Ł/Łer Mutarotation. Ein Beitrag zur Theorie 
der chemischen Reaktionśgeschmndigkeit. Vff. untersuchen den Verlauf der Muta- 
rółdtim  yerschiedener Zuckerarten bei wechselnder Wasserstoffzahl u. bei wech- 
selnden Salzgehalten- der Lsgg., wie sie in Form: von Puffergemischen bei enzymat. 
Unterss. angewańdt werden. Da eine bas. Dissoziationskonstante des Rohrzuckers 
durch- direkte elektrometr. Messungen nieht feststellbar ist, wird diese fiir die 
Glucose aus dereń Sfiuredissoziationskonstanten u. ihrem StabilitStsmasimum, nlim- 
lich dem Minimum der Mutarotationsgeschwindigkeit, das E u le r  u. H ede lius  (vgl. 
Biochem. Ztschr. 107. 150; C. 1920. III. 581) dem isoelektr. Punkt gleichsetzen, 
berechnet. Bei gleicher Konz. von Rohrzucker-Saccharase- u. von Rohrzucker-H - 
Yerb.; verliiuft die. Fermentkatalyse mindestens 1000 Mai schneller ais die Inversion 
durch HC1. — Die mit verd. HC1- u. Bicarbońatlsgg. ausgefiihrten Verss. iiber die 
Geschwindigkeit der Mutarotation der Glucose ergeben bei 25° nahezu uberein- 

stimmende Reaktionskonstanten zwisclien [H-] ;== 10—3 u. [H-] =  10—T; innerhalb 
dieses Gebietes war die geringste Reaktionsgeschwindigkeit bei pn =  4,8. Dic 
Siłuredissoziationskonstante von sorgfóltig gercińigter Glucose wurde bei 20° 
K , =  6,6-10 ls, auf 25° umgerechnet Ka — 10,5-lO-7'3 gefunden. Es laBt Bich 
dann fur jede [H-] die Konz. der Glucoseanionen berechnen, u. es folgt, daB bei 
ubereinstimmender Reaktionsgeschwindigkeit im sauren' u. im alkal. Gebiet die 
Konz*. der Kationen u. Ańionen sich wie 2,1 : 1 yerhalten miissen. Der Mittel-
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wert der Basendisaoziationskonstanten wird aus mehrercn Yersuchsreihen zu Kt — 
7,8"10“ i; (25°) berechnet. — Fiir die Geschwindigkeit der Mutarotation wird dic 
Formel: k =  0,0104 -f- 0,334 [Ii’] -j- 9345 [HO'] abgeleitet; die ProportionalitSt von 
[IP] u. k ist bei Katalysatorkonzz. von etwa 0,1—0,001 n. genau erfiillt. Bei groBeren 
Aciditiiten nimmt die Reaktionsgeschwindigkeit stiirker zu, ais es der elektromotor. 
Aktiyitiit der H-Ionen ontspricht; der Faktor 0,334 ist somit fiir verscbiedene pl r Inter- 
valle etwas yerscliiedeu. OH-Ionen katalysiercn demnach etwa 28000 mai stiirker 
ais H-Ionen. Dieses Ycrhiiltnis kommt dadurch zustande, daB in Lsgg., von denen 
die eine ebensoyiel H-Ionen wie die andere OH-Ionen enthSlt, 13500 mai mehr 
Anionen ais Kationen gebildet werden, u. daB die ersteren 2,1 mai so schnell 
reagieren. Der isoelektr. Punkt der Glueose ist bei pH =  4,88; fiir seine Beziehung 
zum StabilitStsmasimum oder -minimum wird eine Beziehung aufgestellt.

Die Unilagerungsgeschwindigkeit der «-Glucosc wird durch Zusatz von Neutral- 
salzen in zweifacher Weise beeinfluBt. Erstens wird durch den Salzzusatz die 
thermodynam; Aktiyitiit der H-Ionen yerfindert u. zweitens ergibt sich auch bei 
Berucksięhtignng der pIt-Ycrschiebung eine Anderung der Reaktionsgeschwindig- 
keit. Im Gegensatz zu den hydrolyt. Yorgiingen ist bei der Mutarotation die 
Reaktionsbesehleunigung durch Neutralsalze in saurer Lsg. ausscblieBlich auf die 
Zunabme der H-Ionenaktiyitfit zuruckzufuhren. Yergleiclit man dic Reaktiona- 
konstnnten, die sich mit u. ohne Salz bei ubereinstimmender IP-Aktiyit&t ergebeu. 
so findet man, daB die Neutralsalze im ganzen untersuchten Gebiet nicht fordern,, 
sondern im Gegenteil hemmen. Yff. nehmen im Gegensatz zu BkóNSTED 

(vgl. Ztsehr. f. pbysik. Cli. 102. 169; C. 1923. I. 562) an, dafi die Reaktiona- 
geschwindigkeit niebt der Konz., sondern der Aktiyitiit der reaktionsyermittelnden 
Molekiiląrt proportional ist. Wahrend NaCl u. LiCl im Stabilitatsmasimum gleich- 
stark hemmen, nimmt die unter Beriickaichtigung der pn-Verschiebung gefundene 
Ilęmmnng durch Li+ mit steigender Aciditat stiirker zu ala die Hemmung durch 
Na+. Die Aktiyitiit der Glueose u. ihrer Ionen wird durch Ionen beeinfluBt, unter 
denen gewissen Anionen imsgesprochen spezif. Wrkgg. zukommen. Bei der Muta
rotation der «-Glucose in Acctatgemischen stimmt die pn-Kurve der Mutarotation 
zwischen pJt =  3 u. pu =  7 mit der Dissoziationskurye der EssigsSure iiberein; es 

sind also nur die Acetationen wirksam. In Phosphatgemischen sind die Zunahmen 
der Mutarotationsgeschwindigkeit nicht mehr der OH-Ionenkonz., sondem der 
Aktiyitiit der Beknndiiren Phosphationen proportional. Bei Anwendung yon Citrat- 
gemischen kommt den sekundaren Citrationen ein groBeres Wirkungsyermogen 2 u 
ais den tertiiiren. — Yergleicht man dic Mutarotation yon a-Lactose, u-Glucose, 
((-Galakłosc u. i3-Mannosc in Citratlsgg., so findet man, daB die minimale Um- 

lagerungsgescliwindigkeit um so groBer ist, je kleiner die entsprechende [IP] ist; 
eine Ausnahme bildet nur dic Arabinosc, dereń Mutarotationsminimnni bei pn =*=
3.2 liegt.

■ Dic Mutarotation ist entweder durch eine Ring-Kettentantomerie, bezw. eine 
Oso-Cyclodesmotropie zu erklaren oder durch unmittelbaren Platzwechsel der Sub- 
stituenten am C-Atom 1 , der ohne Ringoffnung erfolgt. Die Hydrattheorie halten 
Yff. fiir selir unwahrscheinlich. — Die Konst. der Glueose u. ihrer Ionen ist nach 
Ansieht der Yff. noch zweifelhaft. Wfihrend yerscliiedene Umstiindc gegen die B. 
yon Enolionen sprechcn, erblicken Yff. im Verhalten der Zucker gegen KMnO4 in 
alkal. Lsg., das fiir eine langsame B. der Enolionen aus den primaren Anionen 
spriclit, ein wichtiges Argument zugunsten der Enoltheorie. Dae Minimum des 
Reduktionsycrmogens yon KMn04 durch Glucoae in Phosphatgemischen erstreckt 

sich iiber das namliche Aciditfitsgebiet wie das Minimum der Mutarotationsgeschwin
digkeit (pu =  8,0—4,5); entsprechende Ergebnisse bei Lactose u. Arabinose. -Die 
Zunahme der Reduktionswerte in alkal. Lsg. hSngt mit Enolmoll. zusammen; die
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Gescliwindigkeit der Enóliaieruug ist der Konz. der primareu Zuckerionen propor- 
tional. In phosphatbaltigcn F>nctoselagg. tritt bei [H'] =  10—3—10-4  eine besondern 

reaktionafóhige Form der Fructose in nachweisbarer Menge auf. Fiir derartige, leicht 
oiydierhare Zuckermodifikationen kommen, wie fiir die Kationeu der Zueker, weniger 
Formeln mit offener C-Kette ais solche mit veriindertem O-King iu Betracht.

Versuchsteil. Die Messungen wurden bei 25° ausgefiihrt. Die Beaktions- 

konstante ergab sich fur 5% Glucose iu ‘/tóboo-n* u- Vn>w~n* HCl zu: — 104
bezw. 103,6. Die pjj-Bestst. wurden nach. der Gaskettenmethode ausgefiihrt. Fiir 
5% Glucose in 0,75 mol. Phosphatlsg. (pH =  3,3—3,4) : £-104 =  739—742. — Um- 
lagerungsgeschwindigkeit der a-Glucose iu Lsgg. vou wcehselndem HCl- u. NaHCO-- 
Gehalt: ŻŁ-104 =  794 (>/5-u. HCl), 104 ('/„)ó(10-u. HCl), 110 (ll1M0-n. NaHCO), 424 
('/»0-n. NaliCOg). Es folgen zahlreiche Messungen, dereń Ergebnisse in Tabellen 
u. Kurven zusammengestellt sind, uber die Beziehungen zwischeu BeaktionsgesehwLu- 
digkeit u. [OH-], zwisehen [H‘] u. Mutarotatiou in saurer Lsg. u. uber die Umlage- 
rungsgeschwindigkeit der Anionen. Die Basendissoziationskonstante der Glucose 
ergibt sich zu: =  7,8• 10~17, dic Siiuredissoziationskonstante zu: 6,61 • 10' 13 (bei
20"), umgerechuet auf 25°: 10,5-10—n. — EinfluC von Neutralsalzen auf die Muta- 
rotationsgeschwindigkeit in HCl- u. NaHC03-Lsg.: Von den Alkalisalzen erhohen 
besonders LiCł u. NaCl die AktivitSt der H-Ionen; u. LiCl verzogert zwischeu 
PH =  3 u. pjj — 6 um etwa 10 %, wahrend es in l/m -n. HCl ohne jegliche Wrkg. 
ist u. iu 1/io‘n- HCl eine Eeaktionsbeschleunigung vou 30% bewirkt. Es wurden 
weiter uutersucht die Chloride von K, Rb u. Cs, KBr, E J  u. KNOs. — Die Absolut- 
werte der Eeaktiouskoustanten der K-Glucosc bei 25° betragen in Puffergemischen 
von 7io"n- Aeetat: £*104 =  115 (pn =  3—4), */»o u'°l- Phospliat: 136 (pn =  3 bis 
4,5), Citrat-HCl 125 (pn =  3,0). Die Mutarotation eiuiger Zuckerarten iu '/to'11- 
Citratgemischen wird gemessen fiir Glucose &-104 =  127, Lactose 94, Galaktose 
155, Mannose 364, Arabinosc 499 (pH — 3,4). — Uber das Verh. bei der Einw. yon 
KMnO., bei wechselnder Aciditat wurdeu uutersucht: Glucose, Fructose, Mannose w. 
Lactose. (Ztschr. f. pliysik. Ch. 113. 389—431.1924. Munchen, Akad. d. Wiss.) Zan.

F. Sauerwald und K. Knehans, Uber die Temperaturabhangigkeit der Martę, 
die ais spesifische Verdrcingungsarbcit defmiert ist, bei Melallcn. Zu den Metalleu 
mit linearer Abhangigkeit der Fallharte von der Temp., Sn, Al, Ca, Sb, iiber die 
bereits berichtet iat (vgl. Ztschr. f. Metallkunde 16. 315; C. 1924. H. 2202), tritt 
noch Pb, bei dem die Messungen bis 267° ausgefiihrt werden konnten. Zwischeu 
25 u. 267° fallt die Hiirte von 7,44 bis 4,21 mmkg/mm3. Bei den Metalleu Mg, Zn, 
Fe, Ni zeigen sowohl die Temp.-H£rte-Kurven ais auch die Kuiren des Eiick- 
aprungs einen unregelmaBigen Verlauf, was yiellcicht durch Umwandlungen kry- 
stallograph. definierter Formeu bedingt ist, wenn diese auch bei Mg nieht bekanut 
sind. Bei diesem Metali ist auch die Abweiehung der Temp.-H8rte-Kurve you 
einer Geraden am schwaclisten, sie setzt sich aus einzelnen Geradeustucken zu- 
sammen. . Aus den Yerss. lieBen sich Euckschliisse auf die elast. Eigenschaften 
der Materialieu, auf das KrystalIisationsvermogen bei den verschiedenen Tempp. 
u. auf die Art, wie sich bei vcrschiedenen Tempp. Deformationen in das Iunere 
fortpflanzen, ziehen. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 140. 227—42. 1924. Breslau, 
Techn. Hochsch.) Josephy.

Edouard Saerens, Kompressibilitat, innerer Druch m d chemische Affiniial. 
(VgL, Journ. Americ. Chem. Soc. 46. 934; C. 1924. H. 423.) Nach der Theorie des 
kompressiblen Atoms (Richakds, Journ. Americ. Chem. Soc. 36. 2438; C. 1915. I. 
819) ist der innerc Druck in einer Verb., der ausgeiibt wird durch Krśifte der 
KohSsion u. der chem. Affinit2t, gleichmiiBig auf alle Atonie yerteilt. ̂  Fiir den 
Fali eines bin&ren Halogenids stellt Vf. den Satz auf, daB die spezif. Kompressi- 
bilitiit jedes der beiden Elemente konstant u. gleich der der \ erb. ist Dadurcli



462 A . AtŁGEJIEINE UND ' PIIYSIKAŁISCIJE -OUKMIE. 192-5. I.

crgibt sich die Moglichkeit, die Kurye MoL-Vol./spezif. Konipressibilitfit zu-. kon- 

Btruieren.' Zwei Klassen von Metąllen sind zu-untcrsekeiden : Alkali- iu Erdalkali- 
mctalle sind kompressibler ais ihre Salze im Gegensatz zu Ag, Cu, Pb, Tl, Cd u. 
Fe, dereń Salze groBere Kompressibilitat.zeigen ais die freien Metalle. Ilalogenide 
von Metąllen der ersten Art entstelien durchwcg unter Kohtraktiou u. Erhohung 
des inneren Druekes, wShrend bei den Metąllen der.zweiten Art das Eigehvol. 
unter Yermuideruug des inneren Druekes zwar zuuiinmt, jedoch wie im Falle-des 
AgCl u. AgBr vori einer iiberwiegenden JKontraktión . des Halogenś yćrdeckt scin 
kanii. So erklart sich die scheinbar anormalę Dilatation des-AgJ (T1J)-durch dici 
Oberlegenheit der VergroBerung des Eigenyol. - des Ag gegeniiber der Kontraktiou 
des Jj. Die Koutinuftat siimtlieher Kuryen Mól.-Yol./śpezif.' Romprcssi.ilitiit notigt 
zu der Auffassung, daB .chem. .Affinitiit u. Kohiision. ais Mauifestationen dessclbeu 
Grundphiinomens in yerschiedenen Bezirkcn zu interpretieren sind. Durch .Extiab 
polation der Kurye At.-Yol./atomare. Kompressibiiitat.' des Ag gelangf Vf.. in dio 
entsprechende Ivurve des Rb. Die Yerschiedenartigkeit der beiden Metalle bei 
gleicher auBerer Elektronenkonfiguration ist iri Zusammenhang zii bringen jnit der 
groBen: DifFerenz der inneren Drucke (Rb 1,5; Ag 20—-30 at. 104). "

Die Kompressibilitiit erweist sieli allgemein alś.Fuuktion des Mol,-VoI. u. des 
inneren Druekes. Die Beziehung zum inneren Druck (P) hat' die Fonu. einer 
Gleichung yon dem Typus (fi o)»(P -f- 5) =  K.(a,:b u. K  =  konst.). ■ Fiir das 
Zustandekommen einer Yerb, aus Elementen der genannten Alt ist es liotwendig, 
daB die Kuryen, die die Yeriinderlichkeit der Bpezif.: Kompressibilitiit mit dem 
inneren Druck fiir die betreffenden Komponeuten darstellen, sieli schneideu. In 
diesen Schnittpunkten besitzen beide Komponenten denselben inneren Druck wie 
die fertige Verb. Beachtet man, daB die Affinitiit der Alkalimetalle etc. zu ,den 
Halogenen in der Reihenfolge J, Br, Cl steigt, wślhrend dic des Ag etc. in gleiehem 
Sinue fiillt, so tritt die Verschiedenartigkeit der beiden obenerwiihnten Metallklassen 
besonders scharf lieryor, u. gleichzeitig erklart sich zwanglos der groBe Unterschied 
der Bildungswśirmen zweidr Verbb. von so iihnlicher Stabilitfit _ wie-NaCl u. AgCl. 
(Journ. de Chim. pliysiąue 21. 265—80. 1924. Briissel, Uniyt) GOLTERMANN.

Ernst Cohen und H. R. Bruins, Der Zusammenhang ewiselien Diffusions- 
geschicindigkeit, Yiscositdt und Suflerem Druck. (Ygl. Koninkl, Akad. van Wetensch, 
Amsterdam, WiBk. en -Natk- Afd. 33. 199.; C. .1924. II. 442.) Yff. besćhreiben eine 
Methode zwecks Ausfuhrung genauer Yiscositatsmessnngen, auch bei hohem Druck, 
An Hand dieser Metliode .wurde der .EinfluB des auBeren Druekes auf die'ViscositSt 
yon Eg (ber 20°) untersuóht. Die Yiscositiit wird durcli einen Druck von 1500-at 
4,8% erhoht. Da die DiffusionsgeBchwindigkeit einea Metalles in Hg unter- den
selben Bedingungen um 5% abninunt, gilt daher die Beziehung: das Produkt aus 
D iffusionsgeschw indigkeit und Y iscositiit ist konstant, unabhSngig vom 
auBeren Druck. (Koninkl. Akad.yan Wetensch: Amsterdam, Wisk. en Natk. Afd. 33. 
667—77. 1924. -Utrecht.) K. W olf .

L. J. Simon, Yerfolgung der Neutralisation der Chlórsdure mittels der Yiscosi- 
metńe. Vf. erstreckt seine friiheren yiseosimetr, Unterss. (ygl. C. :r. d. 1’Acad. des 
sciences 178. 1076. 1606; C. 1924. II , 20;’ 1428) -nun auch auf.eine einbas. Siiure, 
auf IIC10S. Die Konstanten der liyperbol. Gleichuug: i] X  10* =  k (a — t)j(b-\-.t) 
[Druckfehlcr in der 1. c.’’ angegebenen Gleićliung] ergeben sieli zu o =  203,76; 
b =  37,3S; k =  32,56, wenn 7; X  104 =  139.32 bei 8,3° u. ij X  104 =  92,90 bei 
25,2° fiir 1-n. IIC103. Die Visćositat wiihrend der Neutralisation mit KOH u. 
NaOH wurde bei 15° untersucht. Das Minimum der Yiscositiit tritt fiir beide 
Basen bei deni iiquimolekularen Yerhiłltnis yon Siiure u. Base auf,- d. li; bei der B. 
der neutralen Salze. Die Yiscoaitiiten der jwss. Lsgg. ais Funktion des Titers 
(ć)-molar) werden durcli folgende linearen Gleichuugen dargestellt:.
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HC103:17 X  104 =  112,54 +  4,38 0  (0,5 <  0  <  2 )
NaC103 :s? X  10* =  112 +  8,52 0 (0,25 <  0  <  1 )
KC103 : t]. X  10* =  112,46 — 3,32 0  (0,25 <  0  <  0,5).

(C. r. d. 1’Acad. des sciences 179. 822—25. 1924.) JoSEFHl".
H. O. Grimm (nacli Versuchen mit Erich Kostermann, Gustav Wagner nud 

Paul Beyersdorfer), Neimrtige Mischkrystalle. 7. MUteilung iiber Ioneii-eigemchaften 
und ćhenwche Tatsachen. (Vgl. Ztschr. f. Krystallogr. 57. 574; C. 1923. III. 1507.) 
Nach Vf. kommt.es bei der B. vou Mischkrystallen in polar gebauten Substanzeu 
nur darauf an, daB Ladung, Bau u. GroBe der Ioneu die Einstellung eines ahn- 
lichen Gitterabstaudes ermoglichen; chem. Analogie spielt keine ausschlaggebende 
Rollc. Mit Erich Kostermann zeigt Vf., daB sich aus eiuer NaBr-Lsg. Krystalle 
auf Jrischen Spaltflachen vou PbS orientiert zu ihrer Unterlage ausscheiden. Auch 
mit NaCl gelingt der Vers., nicht mehr mit RbBr. Weiter lassen sich Miech- 
krystallbildung zwischen NaBr bezw. NaCl u, KOR  wie auch bei yerschiedenen 
Alkalihalogenid-Stoffpaaren nachweisen, so bei RbCl u. NaJ. Mit Gastav Wagner 
untersucht Vf. die Befahigung des Stoffpaares BaSO{ u. KMuOl zur Mischkrystall- 
bilduug. Die quantitativ-analyt. u. mkr. Unters. der erhaltenen roten Krystalle 
zeigte, daB bei konstanter Ba+ + -u. SOi -Menge u. konstanter Temp., dic iu das 
Krystallgitter vori BaS04 eingebaute KMn04-Mengc mit der bei der Ausfallung in 
der Lsg, bcfindlichen KMnO,-Menge, bis zu einem Maximum von ca. 8 Molprozenteu 
w&cbst; bei weiterer Steigerung der KMn04-lvonz. in der Lsg. nimmt die ein- 
gebaute KMnO,-Menge wieder etwas ab. Erhohung der Temp. yergrSBert dic 
Moglichkeit KMnO. cinzubauen. Abnahme der Ba++- u. SO., -Ionenkonz. be- 
gunstigt das Einbauen von KMnO, unter gleichzeitig erfolgender Zuuahme der 
TeilchengroBe. Diese „neuartigen" Mischkrystalle sind, naclidem oberflachliebes 
KMnO, entfernt ist, unempfindlich gegen Sauren u. Laugen, gegen Osydations- u. 
Red.-Mittel; sie sind aber liehtempfiudlich. Dagegen gibt BaS04 mit NaMn04 
lichtechte, etwas blaustichigere, Krystalle, sie zerfallen allmahlich. Weiter lassen 
sich yereinigen Ba-, Sr-, P b S O mit K-, N H NaMnO,; Ba-, Sr-, Pb Se Ot mit 
KMn04; BaCrO4 mit KMn04; KBFt mit KMnO, u. BaS04; CaCO3 mit NaN03. 
Die Farbtiefe der gefarbten Mischkrystalle, welche ein qualitatives MaB fur die 
eingebaute Menge darstellt, ist um so groBer, je iihnlicher die top. Achsen der 
Komponenten sind. Farbemmterss. der Vff. an yerschiedenen Mischkrystallreihen 
zeigten, daB bei Ausfallung von S04 gemeinsam mit MnO, , mit Ba++ Kry
stalle erhalten werden, dereń Farbę je nach detn Mn04 -Gehalt yon hellyiolett, 
•yiolettrot iiber yiolett nach dunkelblaugrun geht, u. die bis zu einem erheblichen 
MnO, -Gehalt die chem. Unangreifbarkeit des BaS04 aufweisen. Mischkrystalle 
mit SrCr04 u. SrMn04 zeigen Farben yon hellgelbgriin iiber dunkelgrun bis blau; 
Mischkrystalle von BaGrO, u. BaMn04 zeigen bei geringem Mn04 -Gehalt Ab- 
uahme der Farbstarke vom Gelb des BaCr04 zu einem blasseu Schwefelgelb, 
daB sich dann iiber graublau u. indigoblau zur Farbę des reinen BaMn04 yertieft. 
Mischkrystalle von BaSO, mit BaFeOt sind hellbraun bis ziegelrot, in ihnen ist 
das hochempfindliche FeO, “ vor chem. Angriften ebenfalls so lange geschiitzt, 
ais das BaSO., unangegriffen bleibt. Weitere Mischkrystallreihen erhalt man all- 
gemein, wenn man Verbb. yom Typus MX04, in denen M" =  Ba, Sr, Pb u. XTI 
=  S,. Se, Cr, Mn, Fe, Mo, W  ist, durch gemeinsamc Fiillung herstellt. Mit Paul 
Beyersdorfer zeigt Vf., daB man fast alle oben erwiihnten Mischkrystalle zur Er- 
zeugung yon lichtechten Fiirbungen auf Seide, Kunstseide, Wolle, Baumwolle, 
Jute u. Leder benutzen kann. (Ztschr. f. Elektrochem. 30. 467—73.1924. Munchen, 
Bayr. Akad. d. Wiss.) • U r. mann.

A. duartaroli, Neucre Untersuchungen iiber Autokatalysaioren. Die Zers. yon 

yerschiedener Konz, durch Metallhydroxydc bezw, Osyde wird ąuantitatiy
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yerfolgt. Untersucht wird dic Einw. von ' folgenden Elemcnten: Cr, Mu, Fe, Co, 
Ni, Cu, Ag, Au, Hg, Pe, Bi, Mg, Zu, Al, Cd. Bei den Verss. wurde nicht uur die 
Konz. des H20;, sonderu auch die der Oxyde bezw. Hydroxyde yariiert. (Aus- 
fuhrliehe TabeUen im Original.) • (Gazz. chim. ital. 54. 713—50. 192-1.: Pisa,'' Tecliii. 
Hoćhsch.) G o itfried .

K. A. Hofmana uud Alfred Dolde, BeśćhUumgung der Knallgaskalalysc durch 

Sauerstoffubertrager und durch Węóhsęlstróm. (Vgl. K. A. Hofmann, Ber. Dtsch. 
Chem. Ges. 56. 1166; C. 1923. III. 190.) Die an dem mit wss. Elektrolyteu' be-
netzten Pt-Kontakt nach dem zweistufigen Scliema:

1. 03 -f 2H =  H-A u. 2. H2Oj +  2H =  2H20 
verlaufende Knallgaskatalyse, die sowohl durch die B. yon Platinhydrid wie auch 
durch die B. yon trfigem Platindauerosyd betrSchtlicli gescliwiicht wird, kanń .nach 
den yorliegenden Verss. der Vff. durch 02-tjbertrager u. durch Anlcgung. yon 
Wećhselstrom weseutlich gefordert werden. Die Anlegung von Wechselstrom ver- 
hiudert die wahrcnd der Katalyse eintretende B. yon Pt-Hydrid u. Pt-Osyd. — 
Beim Zutritt yon IL- u. 02-Molekulen aus dem Gas zum Pt eilt 1L dem 0._, yoraus, 
weil ersterer yicrmal rascher die benetzende Fl.-IIaut durchdringt u. so wird daś 
Pt sehr sehńell zu einem kraftigen Pt-H-Pol, der auf O.j unter B. von H20 u. auf 
Titańsulfat reduzierend wirkt. Durch den Zusatz von kleinen Mengen Vanadyl- 
sulfat zur I-ii. ILSO., welclies ein schuell reduzierbares u. wieder oxydierbares 
Osyd yorstellt, gelingt es durch Abkiirzung der Zeit fiir die Diffusion des O... durch 
die Fl.-Haut, die Katalysegeschwindigkeit G zu erhohen. Noeh bei einem 02-Gehalt 
von •15”/0 wird Yanadylsulfat merklich oxydiert, hingegen sclion bei. 5% Oj werden 
die iSiederen Osyde teilweise wieder osydiert. Die Vcrmittelung der B. voń ILO 
zwischen Pt-H u. 02 entsprieht dcm Scheriia:

Pt-H —->• Bod.-Prod. ^  Oxydationsprod. -<—  O... , .
Nach' 03-Vorbeladung des Kontakts tritt eine erhebliche Steigerung des G ein, 
wenn 0,5 g VOs-NH3 zugesetzfc werden. Diese Steigerung kann nicht durch ein- 
faćhen Verbrauch vou IL  seitens der Vanadinsaure vorgetSuscht werden. Yielmehr 
-wird sie bewirkt durch eine sehr geringe Menge am Pt-Kontakt adsorbierten 
niederen Vanadinoxyds (V1T), wodurch der 02 nach Pt-H rascher ais durch Diffusion 
iibermittclt wird. Aus Vv bildet sich dieses Oxyd wahrcnd der Ka'alyae, wie die 
Zunahme des G uacli mehrmaliger Fiillung mit Kuallgas erkennea laBt. Auch die 
Schadigung durch IL-Vorbeladung Wird durch das wirksame Oxyd zum Verr 
echwinden gebracht. Aus der Farbę der Lsg. am Kontakt erliellt, daB nicht V? 
oder V111 sondern Vlv der wirksame Ubertrager sein muB, denn nach langerer 
Katalyse ist diese blau dem Ylv entsprecliend, uachdem yorher dic entspreclienden 
Mischfarben von gelb (Vv) u. blau (griingelb) aufgetreteu waren.

Bei reiner 1-n. ILSO< liegt das Maximum yon G bei 40% O., im Knallgas; 
durch die Anwesenheit von V,v wird dieses Manimum jedoch schon bei der n. Zus. 
des Knallgases erreicht Nach wiederholter Fiillung mit 25% 0._, sinkt der Wert 
yon G u. am Kontakt tritt die nur von H202 herstammende Farbę von Vanadin- 
■persaure auf. H.. ist zwar hier noch mit 75% bei der Bedeckung des Pt iiber- 
schiissig u. man konnte eine yollstandige Red. ■ des 03 zu H20 crwarteu; doch sinkt 

bei ttberschussigem Gehalt an IL die Faliigkeit des Pt, ais Pt-H-Pol zu wirken.
O. gelangt somit schneller żum Kontakt, ais er dort reduziert werden kann; die 
ereto Red.-Stufc (ILO.) bleibt erhalten, das aufosydierte Vanadinoxyd wird nicht 
mehr reduziert, sondern bildet mit H202 die Peryanadinsaure.

Die bei der Anlegung yon Wechselstrom gemaehtc Beobacktung, daB die B. 
voh Pt-Daueroxyden u. Hydriden yerhindert wird, tritt in ihrer Wrkg. erst nach 
1 Minutę ein u. kann nicht dadurch yerursacht sein, daB die abwechselnden.Prodd. 
der Elektrolyae von den Molekiilen. des Knallgases-yerbraucht werden. - Der.EinfluB
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der Periodenzahl des Webliselstromes ist von 50 an nur gering. Auch Auflockerung 
des Pt -u. Ozonisierung des Kuallgaacs kann - dic Wrkg.- nicht crklJiren. Scmiit- ist 
nicht die Wećhselśpannnńg entsclieidend, soudeni die StromśtSrke. Dic Bcseitiguug 
•der Storungen durch das Oxyd u. Hy.drid ist nach Ablauf von 1 Minutę erfolgt 
u. nach. dieser Zeit hat auch die fruherc Beladung' des Kontakts keincn EiiifluB 
mehr aut' dic Entw. von G. Nebenher konnen auch die mit der Ionenwanderung 
zusammeuhaugenden Konyektionsstromc in der adsorbierten Fl.-Haut deu Zutritt 
.von H, u. 0 .2 zu der katalysierenden Obertlache des Pt erleichtern. (Ber. Dtśch. 
Chem. Ges. 57. 1969—76. 1924. Berlin, Teehn. Hoelisch.) HOR&T.

Max Bodenstein, Ein Beitrąg smar Theorie der katalytischen Ilydria-ung durch 
Platin. Auf Grund von Messungen mit Buchholz um festzustellen,. bei welehem 
Verh2ltnis H ,: 02 aus einer wasserstoffbeladenen Elektrodę eine. sauerstoffbeladenc 
wird, konnte Vf. bestatigen, daB H, u. O, om Pt unvertraglich sind, cs tritt sofort
B. von H.jO ein. Daher ist es ganz unwahrscheinlich, daB ein Platinsuperoxyd der
Katalysator der Hydrierungsreaktioueu sein kann, welclies abwechselnd H, addiert 
u. • abgibt. Die Iieaktionsbeschleunigung bei der Hydrierung — wie allgemein bei 
jeder heterogenen Katalyse — lflBt sich darauf zuriickfuhren, daB die an der Ober- 
.flachę des festen Korpers absorbierten Mol. infolgc der von dieser Oberffichę aus- 
gehenden Kraftfelder deformiert werden, daB sic alsę nicht melir die re&lctions- 
tragen n. Gebilde darstellen, wic im Gasraum. Mit dieser Auffassung ist auch dic 
Tatsache vertraglich, daB durch lange Behandlung mit II, der Katalysator an 
Wirksamkeit einbuBt, dic durch 02 dann regenoriert werden kann. (Liebigs Ann. 
440. 177—85. 1924. Berlin, Univ.) UlmanŃ.

A t. A tom struktur. Radlochem io. Photochem ie.

C. T. Zahn, Das elelctrische Moment gasformiger Molekule der Halogenicasser- 
stoffe. Yf. besclireibt die yon ihm benutzte Versuchsanorduung u. MeBmethodc. 
Die 'MeBcrgebuisse lassen sich gut durch die DCBYEschc Gleichung (s — 1) i'YT .==< 
A T -f- B  darstellen, wo v spezif. Yol. u.' T dic absol. Temp. bedeuten. Es wurde 
fiir 4  gefunden: 0,001040 (IICl), 0,001212 (lIBr) u. 0,001 S56 (IIJ)\ fur B: .0,895 
(HC1), 0,52 (IIBr) u. 0,12 (I-IJ). Die fiir das elektr. Moment der Moll. gefunderień 
Werte sind, iu 10~isc. g. s.-Einheiten: 1,034 (HC1), 0,79 (HBr) u. 0,38 (IIJ). Die 
Wćrte fiir (s — 1) • 108 bei 0° u. 760 mm Hg.sind 265, 518, 581 u. 572 fiir 1L, O„ 

A^ u. Luft, — wahrscheiulieh inńerhalb ‘/aYo genau. (Physical Review[2] .24. 
400—417. 1924. Princetori-Uniw) K. WOI.K.

A. T. W ateman, Dic Yariation der Iherimonischcii Em imoii mit der Ton- 
per a tur und die Konzentration freiet' Elektronen inLeitern. Y f. diskutiert seine 
(vgl. Physical Review [2] 22. 259; C. 1924. I. 1486) u. die Dushmansehc Formek 
Dic Versuchsdateu sind nicht geuiigend genau, um zw ischen be iden Formeln zu 
entseheiden. Es werden die Konzz. freier Elektronen in vcrschiedeneń Metallen, 
MoSo u. CaO aus Vcrsuchsdaten bcrechnet Fiir Metalle bei 0°' ergibt sich fiir 
dićse Konz. eine GroBenordnung von 1017 pro ccm; die Konz. nimmt m it ateigender 
Temp. ab. (Physical Rcview [2] 24. 366—67. 1924/ Yale Univ.) K. WOLT. ’

P. A. M. Birac, Die Bedingungeii fiir das statistisclie Gleichgeicieht swiscliej} 

Atomcn, Elektronen und Strahlung. (Ygl. Proc. Cambridge Philos: Soc. 22. iSl:
C. 1924. II. 1060). Yf. zcigt beztlglich rcvcrsibler Rkk. (rgl. K lein u. ROSSELAND, 
Ztóehr. f. Phyśik 4. 46; C . 1921. I I I .  694)', daB die v a n ’t Hoffsehe Isochore uni- 
fersellc Geltung besitzt. Aus dem Planckśchen Strahlungsgcsetz wird abgeleitet, 

daB jeder Strahlung emittierende Yorgang durch auBere Strahlung derselben Frc- 
Tjuenz angeregt wird u. das Verhfiltnis zwischen angeregter u. śpontaner -Emiśsion 
unabhiingig von der Natur des Yorganges u. umgekehrt proportional der dritten 
Potenz der Frequenz ist. Yf. wendet seine Rechenmetbodc an auf die Ableitung
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yon Formeln (Saha , F ow ler ) fur den. Ionisationsgrad ein os .Gaaes. (Proc. Royal 
ŚŚoc, London Serie A 106. 581^96. 1924,. Cambridge.) K, W olf .

: • C. A. Maćkay, Ionisatiońspotentialc niehratómiger Gase. Vf. bestimmte.die 
Ionisationspotentiale • fur He. u. . 15 anorgan. Gase. Es ergaben siclr nachstehendo 
Żabien in Yolt: Ile 24,5, I I t 15,8, .A7,. 16,3, 03 12,5; 16,1, 1LCI 13,8, HBr 13,2, 

iS J  . 12,8; W. 13,2, NU, 11,1, 01, 13,2, Br, 12,8, J.: 10,0, NO 9,4, CO., 14,3, CO-14,1;

3.5,6,- -ZŁS .10,4. Die Diskussion iiber die thermochem. Metbode zur Best. yon Ioni- 
sationspotentialen ist im Original ńachzulesen. (Pbysical Review [2] 24. 319—29. 

1924i Princeton, Univ.) . K. W olf . '

Ragnar Holm, Der gegenwartige Siancl der Tlieorie des Glbnmstrtańs. Zu- 
śammenfassender Beriebt mit ausfuhrlichem Literaturnacbweis.' (Physikal. Ztsehr. 
25; 497—535. 1924.) B e h r l e .

P. L. Kapitza, Die Balmen von a-Stralden in einem starken magnetischen Feld. 
(Ygl. Proc. Royal Soc. London Serie A 102. 48; C. 1923. I. 9.) Vf. besehreibt 
einen Wilsonscben Expausionsapp. zur Erzeugung von «-Stralilenbahnen iu einem 
magnet, Feld. Es wurden diese -gekriimmten Bahneu in Luft u. 1L photograph, 
aufgenommen, gemessen (unter Mitarbeit von E, J, Laurmann) u. der Mittelwert 
voh 'ejv der «-Teilcheu fur verschiedene Teile des Bereiehes von 1—20 mm an- 
gegebeu. ScblieBlicb wird die Geschwindigkeitskurye der c-Teilchen am Endo 
ihrer Babn abgeleifet. (Proc. Royal Soc. London Serie A 108. 602—22. 1924.) -TL.W.

X. F. Bate3, Uber die Rcichiccite vón a-Teikhen in seltenen Gasen, (VgL 
Bates u, R ogers , Naturę 112. 435; C. 1924. II . 427.) Vf. besehreibt die von ihm 
benutżten App, Fiir die mit Se, Ne, Ar, Kr, Xe durcbgefiihrten Verss. wurde dio 
Sclntillationsmethode augewandt. Fiir dje Beziebung zwischen Bremskraft u. At.-Gew. 
wird folgende Formę! aufgeśtellt: log (Bremskraft) =  0,65-log (At.-Gew.)— 1,08. 

(Proc. Royal Soc. London Serie A 106. 622—32. 1924. Cambridge.) K. W o l f .

' . 3). H. Black, Das fi-Strahlenspektnm von Mesothorium 2. (Vgl. E ll is , Proc. 
RoyalSóc. London Serio A 101. 1 ; C. 1922. I. 1353A Das in 5 Tabellen. ge- 
ordnete Zahlenmaterial stiitzt die Tlieorie, daB die Elektronen von den yerscbiedenen 
Eriergieniveaus im Atom durch y-Kernstrahlen emittiert werden, u. daB die ̂ -Strahlen 
dtirch Energieubergfinge im Kern entstehen, (Proc. Royal Soc. London Serie A 106, 

632—40. 1924. Cambridge.) K. W olf .

J). R. Hartree, Uber ęinige Beżiehungen zwiselien den optisćlim Spektren ver- 
echiedener Atome gleiclier Elektronenstruktur. I. Li- und Na-ahnliche Atonie. (Proc. 
Royal Soc. London Serie A 106. 552—80. 1924. — C. 1925. I. 198.) K. W olf .

J, H. van Yleck, Dic Absorption der Stralilung durch mehr fach p.eriodische 
Bahiien, unA.ihre Beziehung zum Konespondenzprinzip und dem Baijleigh-Jeansscheii 
Geśfitz. I. Einige Erweitcnmgen des Korrespondenzprinzips. (Vgl. Philo3. Magazinc 
[6] 44. 842; C. 1923. III. 889.) Yf. behandelt zunachst die quantentbeoret Seite 
des Problems. Das Korrespondenzprinzip wird in der Weise erweitert, daB es so- 
wohl Absorption wie auch • spontane Emission umfaBt, Es wird gezeigt, daB dic 
quąntendiffercntielle Dispersiou sich asymptot. derjenigen Dispersion nahert, die 
sich gemSB der klass. Theorie aus der wirklich mehrfach period. Babn in stationSren 
Zustiinden ergibt. Diese asymptot. Beziehung fiir die allgemein nicht degeucrierte 
mehrfach period. Babn ist ais wichtiges Argument fiir dic Kramerssche Formel an- 
zusprechen. (Pbysical Review [2] 24. 330—46. 1924.) Ki W olf.

J. H. van Vleck, Die Absorption der Strahlung durch mehrfach periodischc 
Bahnen und ihre Beziehung zum Korrespondenzprinzip und dem Bayleigh-Jeansschen 
Gesetz. II. Berechnung der Absorption durch mehrfach per i o dis che Bahnen. (I. vgL 
yorst. Ref.). Mathematisęb. (Pbysical Review [2] 24,. 347—65. 1924. Minnesota, 

•IJiuy.); • K. W olf .
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Z . Bchierkolk, Dasultrarotc AbsoKptionsspektntm des Anumniaks. Messuugeu 

der Absorption des NE3 von 0,589 fi bis 14,4 fi, wobei Vf. eine Reihe neuer sehr 
inteneiver Bańden. namentlicli im kurzwclligen Ultrarot feststellt u, yerschiedene 
beka^nte weiter auflost. Einige Werte fur das Tragheitsmoment deg NIL, werden 
angegeben. (Ztschr. f. Physik 29. 277—87. 1924, Hannoven) U lmann ,

W. Dahmen, Uber das Funkenspektrum des Kaliunis. I. Mitt. Tabellar. Wieder- 
gabe der Meesungen des K-FunkenBpektrum von 3400—7000 k . ' Bei qualitati-vem 
Yergleich kann die Ahnlichkeit des K- mit dem Ar-Spektrumals gesichert angenommen 
werden. (Ztschr. f. Physik 29. 264—66. 1924. Bonu, Univ.) U lmann ;

A. L. Ńarayan, D. Gunnaiya und K. R, Rao, Absorption und Dispersion von 
Thalliuntdampf. (Proc. Boyal. Soc: London, Serie A; 106. 596—601. — C. 1924.

II. 1559.) K. W olf .

3?elix Joachim v. Wiśniewski, Zur Theorie des Funkenspektrums des Aluminiums, 
Mathematisćh.' (Physikal. Ztschr.. 25. 477—80.1924.) K . W olf;

Felis Joachim v. Wiśniewski, Das Bogenspektmm vón Natrium. Yf. ent- 
wickelt eine. Theorie der Serientermc des Bogenspektrums yon Na. (Pbysikal. 
Ztschr. 25. 480—82. 1924.) K. W olf .

J. H. Eeiniers jr . , Dan Spektrum voii Eisen-Kohlenstaffgcmischen. Ńach 
TilOwbuidge (Philos. Magazine 41. 450 [1896]) fehlt im Bogenspektrum (Elektrodo 
mit 30’Zo Fe u. 70% C) das C-Spektrum, Y f.. uberpriift dic Angaben you.Trow- 
bridge u. gelangt zu folgendem Ergebnis: Ein „Kohlenstoffeisentropfen11 wurde 
auf Cyau- u. Kohlenstoff-Banden untersucht, indem der Tropfen halbiert u, jede 
Halfte ais Elektrodę bei einer Gleichstrombogenentladung benutzt wurde. Der Fe- 
Gebalt konnte nicht unter 75% gebracht werden. Cyau- u. C-Bandcn waren nicht 
zu beobachten. Vers* mit Elektroden aus reduziertem jFe-Pulver u. pulvrigem C 
zeigen zuniielist, daB Eisentropfclien gebildet werden u. zwar bei geringem Fe- 
Gehalt winzig kleinc u. nur wenige. Bei zunehmendem Fe-Gelialt .werden sio 
groBer u. zahlreiclier, wahrend bei einem Fe-Gehalt >60% die Gesamtelektroden- 
oberflache-bald eine fiiissige Kuppeaufweist, iu der dieselben Erscheinungen wie 
beim „Ęisenkohlenstofftropfen“ auftreten. Bei 30’/o Fe in den Elektroden tritt dio 
Gyanbandp- (ebenso die anderen Cyanbandeu) stark auf. Werden die Aufnahmeń 
gemacht, nachdem sich die Kuppen auf den Elektroden gebildet haben, so werden 
die Banden unterdruckt. Dadurch, daB . nach Entfernung der Kuppen der Licht* 
bogen gezwungen wird, das Eisenkohlenstoffgemisch anzugreifen, treten die Banden 
wieder auf, z. B; A 3885 bei ca.-90% Fe. Es besteht demnaeh ein prinzipieller 
Unterschied im Verh. zwischcn den sog. „Eisenkohlenstofftropfen‘! u. Eisenkohlen- 
stoffgemischen. — Vf. untersuchte ferner die mit homogenen Cu-C-Gemischen ais 
Elektroden erhaltenen Spek ren auf die C-Bande ?. 5165, 30 bis zu 33%-Cu. 
Hierbei wird die Baude mit zunehmendem Cu-Gehalt schwaclier, aber nićht unter 
driickt. (Koninkl. Akad. van Wetensch Amsterdam, Wisk. en Natk. Afd, 33. 65.5 
bis 660. 1924. Utrecht.) ,K, W olf.

St. Procopiu, Uber die Breite der Bogenspektrenlinien bei verschiedenen Drucken. 
(Vgl, C. r. d. 1’Acad. des sciences 178. 1368; C, 1924. II. 1055.) Unter Anwendung 
der Interferenzmethode wurde die Variation der Breite der Bogenserienlinien 
zwischen Zn, Cd, Ca, Al mit dem Druck, zwischen 1 u. 760 mm Hg untersucht. 
Es zeigt sieli, daB in qualitativer Ubereinstimmung mit der Starkschen Hypotliese 
iiber den EinfluB des intramolekularen Feldes, die Breite mit der Ordnungszahl der 
Serie zunimmL Die Breite kathod. emittierter Funkenlinien ist groBer ais die der 
entsprecliend anod. emittierten. Die Fląmmenlinien sind breiter, ais die Bogen- 
oder Funkenlinien. Yf. deutet die beiden letzten .Ergebnisse entsprechend der 
Gpuyschen Hypotliese. durch dęn EinfluB der die untersucliten Strahlungen zu
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emittieren bef&higte Teilchenzahl. (Joum. de Physique et le Radium [6] 5. 220 

bis- 224. 1924.) . K. WoLFl
E. Warburg, Die Quantenregeln in der Photochemie. Dic vou Einstein fiir 

die photochem. Ersclieinungen erweitertc Plaucksche Quautenhypothese besagt, daB 
bei der Absorption nur cinc bestimmte Anzahl der Molekule beansprucht wird, 
nSralieh soviel, ais in der absorbierten Strahlung Quanten h v enthalten sind; es 
wird augenommen, daB immer nur ein Quant absorbiert wird. Die mittlere kinet. 
Tranalationsenergie eines Gasmol. bei 20" ist nur der 163. Teil eines Quanta bei 
A r= 0,2 fi. Daraus erklart sieli die hohe Wirksąmkeit absorbierter Stralilung, 
insbesoudere solche von kurzer Welleuliinge. Die Beansprucbung des Mol. ist nur 
abhSngig von der Frequenz, uuabhdngig von der Intenaitat der Strahlung. Das 
Einsteinsclie Aquivalentgesetz ist dem Faradayschen Geśetz der elektrolyt. Erschei- 
nungcn parallel zu setzen, nur mit dem Unterschicd, dafi im allgemeinen die An- 
zabl der PrimSrprozesse niclit gleicli der Anzalil der beanspruchteu Molekiilc ist; 
es gilt alśo nur fur den Grenzfall, daB beide Zahlen gleicli sind. Bestaligungen 
liegen vor'bei der B. von O. aus O..,, bei der Zers. von HBr, vou HJ, von Br, in 
Ggw. vófl C„H12, yóu CL in Ggw. von CCl3Br, von Monochlorcssigsiiure. Nur die 
ersteu drei Faile sind beweisend, da die ubrigen Rkk. auch im Dunkeln stattfinden. 
Fur die'Assimilation der Pflanzcn wurde die Gultigkeit des Aquivalentgesetzes 
durch O. Warburg wahrsclieinlich gemacht. — Energieabgabe wahreud des Ab- 
sórptionsaktes bat Nichtgultigkeit des Aquivaleutgesetzes zur Folgę. Ist das Quant 
fur eine Dissoziationsarbeit zu klein, so kann trotzdem Umsatz eintreten, da das 
beanspruchte Mol. das aufgenommenc Quant niitzufiihren befiiliigt ist, beim Zu* 
sammenstoB mit einem unbeanspruchten ist Rk. moglich. Fiir die von Weigert 
entdeckte Sensibilitat der Ozouzers. durch Cl nimmt BonhOffer  Giiltigkeit des 
Aquivalentgesetze8 an. (Naturwissenschaften 12. 1058—63. 1&!4.) K ellerm ann .

Tcheslas Bialobjeski, Bctrachtungen iiber inncre Di/fmion und wahre Ab
sorption des Lichtes. Mathematisch. (Journ. de Physique et le Radium [6} 5. 
269—79. 1924.) K. W olf .

Y. Rocard, Zur Theorie der Dijfusion des Lichtes in Fliissigkeiten. Mathematisch. 
(Journ: de Physique et le Radium [6] 5. 280—8S. 1924.) K. W o lf.

Seiichi Higachi, U ber die Absorption nahezu infraroter Strahlung durch 
Alaune. (Vgl. SchAfe r  u. Schubert , Ann. der Physik [4] 50. 337. 55. 397;
C. 1916. II. 453. 1918. II. 306 u. Veg a rd , Ann. der Physik [4] 58. 291; G. 1919. 
I. 812.) Die starken Absorptionsbanden der Alaune liegen fiir AlRb(S04)3 ■ 1211*0 
bei Ar — 3,52 ju, As =  3,05 CrNH,(S04).,-12IL0 bei A, =  3,30u, L  — 3,00/1 ;
AlNH,(S04)„-12ira0 bei A, =  3,42 /i, A, =  3,02 ft; RbNH4(S04)2.'l2H30 bei 

At =  3,50 n, Aj =  3,05 ju; T1NH,(S04)2-12H20 bei A, =  3,45 n , A. =  3,05 /u; 
AlK(SO,)»-121LO bei A, =  3;35 yw, A2 =3,10 ,u; CrK(S0,)2-12H20 bei Ax- =  3,48 p, 
Aj =  3,05 u. Da die Lage des Maximums der Energieverteilung dem Reflexions- 
masimum entspricht, bestfitigen diese Unterss. die Ergebnissc yon SCHAFER. 

(The Science Reports of the Tóhoku imp. Univ. 12. 359—63. 1924.) J oseph y .

E. Warbuig, Kńtisches zu der Arbeit von W. Th. Anda-son jr. Die Photo- 
łyse von Kaliumnitratlosungen. Vf. weist die von Anderson  (Jouru. Americ. Chem. 
SotJ. 46. 797; C. 1924. II. 426) au seiner Bereclinuug der spezif. photochem. Wrkg. 
bei der Zers. von KN03 geiibte Kritik zuriiek, da bei seinen eigenen Verss. die 
gebildete Nitritmenge stets so klein war, daB sie die Wrkg. des Lichts auf den 
urspriinglichen Photolyten nieht merklich beeiufluBte. (Ztschr. f. Physik 29. 344. 
1924; Charlottenburg.) KROGER.

H. Berthoud und A. Bellenot, Beitrag zum Studium der Photochemie der 
Halogenc. Wirkung des Lichts auf die Reaktionen von Brom oder Jod mit Kalium- 
oxalat. • • (Journ. de Chim. physiąue 21. 308—50. 1924.—  C. 1924. II. 585.) Golt .
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Rudolf Tomaschek, Uber dic Phosphorescenzeigenschaften der seltenen Erden 
in Erdalkalipho&phoren. II. (I. ygl. Ann. der Physik [4] 75. 109; C. 1924. II. 
2121.) Die vom Vf. gefundenen GesetzmiiBigkeiten im EinfluB des Grundmaterials 
auf Aufspeicherungs- u. Emissionsyorgang werden zusammengestellt, durch Verss. 
an »S?/i-Oxyd- u. -Sulfidpliosphoren ergSnzł u. die Lenardschen Vorstellungen iiber 
Zentrenbau u. Phosphorescenzmechanismus weiter entwickelt. Mit steigendem At.- 
Gew. des Erdalkalis geht die Erregungsverteilung fiir das gleiche Maxim.um der 
onalogen Bandę zu langeren, das Emissionsspektrnm unter Abnahme der Dublett- 
nbstiinde der Hauptlinien zu kurzeren Wellen iiber; ferner tritt VerSinderung der 
relativen Intensitiit der Teilgruppen u., besonders bei ZnS, starkę Yerschiebung der 
relativen Helligkeit der einzelnen Linien ein. Die Schiirfe der Linien nimmt beim 
t)bergang von Ca- zu Ba-Phosplioren ab. Oxydphosphore besitzen im allgemeinen 
geringere Phosphorescenzfiihigkeit, hohere Temperaturlage u. groBere Linienschiirfe. 
Das Spektrum ist gegeniiber den Sulfidpliosphoren nach langeren Wellen ver 
Bchoben bei gleiehzeitiger Verbreiterung des Doppellinienabstandes. ZnS wirkt wie 
CaO. Die Zusammengehorigkeit iiber das ganze Spektrum yerteilter Linien zu 
einer Gruppe geht aus der Glcichheit der Erregungsyerteilung der Teilgruppen bei 
Erregung mit monoehromat. Licht verschiedener Wellenliinge bei konstanter Temp. 
u. aus dem ident. Abklingungsverlauf der Linien bei yerschiedenen Tempp. hervor. 
Das Spektrum aller Sm-Pliosphore ist in drei gleicliartig aufgebaute IliiufungB- 
stellen geteilt, die wahrscheinlich durch magnet, Einflusse aufgespaltene Linien 
dars teilen.

Dic Moglichkeit zur B. yon Phosphorcscenzzentreu benilit nach Ansielit des 
Vf. auf der Fiihigkeit der Erdalkalimetalle zur Betatigung von Nebenyalenzen, 
durch die eine groBere Zahl von Erdalkalisulfid- bezw. -Oxydmolekulen zu einem 
Komplex yereinigt u. die Anlagerung des Gattungsatoms der Schwermetallverb. 
an ein Erdalkaliatom bewirkt wird. Der yon Ca zu Ba fallenden Bildung3wUnne 
der Sulfide entspricht die Abnahme der Fiihigkeit zur Zcntrenbildung, Lockerung 
der Bindung Gattungsatom—Erdalkaliatom unter Festigung der Biudung Gattungs
atom—Schwermetallatom, u. Verminderung der Gestortlieit der Elektronenbahnen 
des letzteren, woraus sich das Sinken der Liclitsumme, die Yerringerung der 
LinienabstSnde u., den Starkschen Vorstellungen zufolge, die Yerschiebung der 
Erregungsyerteilung u. des Emissionsspektrums ergibt. Die lichtelektr. Wrkg. der 
Erregung greift an den fiir die Bindung zwischen Gattungsatom u. Zentrum maB- 
gebenden Elektronen an;- die Anderung des Valenzfeldes des Gattungsatoms be
wirkt dann eine Deformation der Elektronenbahnen des Schwermetallatoms, die bei 
Ruckkehr des lichtelektr. Elektrons zur Gleichgewichtslage unter Lichtemission 
zurilckgeht. Dic Erregungsyerteilung ist ais Funktion des Valenzfeldes Erdalkali— 
Gattungsatom yerwaschen, yon der DE; des Grundmaterials abhiingig, iiber yom 
Schwermetall weitgeliend unabhiingig, sofern nicht eine ycrschiedenartige Yalenz- 
betStigung desselben das Auftreten yerschiedener Serienarten yeranlafit. Dagegen 
kennzeichnet die scharfe, fiir das Erdmetall charakterist. u. durch die DE. nicht 
beeinfluBte Linienemission den Emissionsyorgang ais einen im Atominneren des 
Erdmetnlls yerlaufenden ProzeB. (Ann. der Physik [4] 75. '561—97. 1924. Heidel
berg, Uniy.) KbCger.

A. Predwoditelew und HT. Netschajewa, Uber die Wirkung der Sćhichtdiclce 
auf den photoclektrischen Effelct in Farbstoffen. Auf silbernen Scheiben werden 
Schichten von Fuchsin, Krystallciolett, Triniethylrosanilin u. Methi/luiolett B extra 

(Katilbad.M) mit einer maximalcn Dicke yon ca. 1 fi hergestellt u. im \ akuum mit 
einer Heraeusąuarzlampe belichtet. Der erhaltene Photo3trom zeigt ais Funktion 
der Schichtdicke ausgesprocliene Periodiziiiit. Auf Grund von t)berlegungen iiber 
den EinfluB der benaehbnrten Molekule auf die Bahnen der am photoelektr. Effekt
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beteiligteń Elektrónen wird eine Forrael fur die Estremwerte des Photostroms auf- 
gestellt, die mit den Yersiiehsergebńissen in befriedigender Weise iibereinstimmŁ 
(Ztschr. f. PhyBik 29. 332—42. 1924. Moskau, Uniy.) K r Oged .

A ,. E lektrochem ie. Thermochemie.

L. Dunoyer und P. Toulon, Uber eine bemerkensiocrie Eigcnschaft der positwen 
Saułe des: Quccksilberlichtbogens. Relais fiir starkę Lichtbogen. VfF. unterstichen die 
Bedingungen, unter denen die Wrkg. einer AuBenelektrode auf die positiye Siiule 
des ify-Liehtbogens im Yakuum stattfindet. Apparative Einzelheiten werden cin- 
gehend diskutiert. (Journ. de Phy3ique et le Radium [6] 5. 257—68. 1924.) K. Wo.

Herbert E. Ives, Minimak Bogmlangcncharaktei-istiken. (Journ. Franklin 

InBt 198. 437—72. 1924.) K. W o lf.-

Otto Stern, Zur Theorie der elekłrolytischcn Doppelschicht. Der Potentialsprung 
zwischen zwei Phasen (z. B. einem Metali u. einer Fl.), dessen absol. GroBe (jfty 
thermodynam. festgelegt ist, bestelit aus zwei rSumlich gesonderten Teileń, dereh 
einer der Helmholtzschen submolekularen, anderer der Gouyschen (ygl Gody,' C. t. 
d. 1’Acad. des sciences 149. 654; C. 1909. II. 2059) diffusen Doppelschicht" ent- 
epricht." Das erste Potentialgefiille erstreckt. sich zwischen der gelądenen Metali- 
oberflache u. den Schwerpunkten der Ladungen der vom Metali adsorbierten Ionen. 
Diese„Doppelschicht11, dereń Gesamtladung im allgemeinen nicht Nuli ist, erzeugt 
in der Fl. ein elektr. Feld, iri welchem eine ungleichmiiBige Verteilung der beiden 
Ionen stattfindet; das zweite Potentialgefiille h&ngt • nun mit derselben nach der 
Poissonschen Gleichung A i]j =  4 7t o* zusamm.en. Die Ladungsdiclite der ad- 
sorbierteń Ionenschiclit (?/,) ist durch die Differenz der auf 1 qcm adsorbierten 
pósitiyen (n+) bezw. negatiyen (n_) Ionen beśtimmt' Die beiden n kiinnen nach der 
Langmuirscheń Adsorptionstheorie berechńet werden: ist cp das spezif. Adsorptions- 
póteńtial,': ipi das Potdhtial in der Helmholtzschen Doppelschicht, i  die Ele- 
inentarladung', z die Sfittigungskonz. der Ionen an der Oberfliiche u; c die Konz. 
(in Moleńbriichen) in der Lsg., so gilt:

i v f  •*+ *= W (2 +  i- ,e” + +' wŁ7’j , .  « _  =  z 1 ( 2  +  er- ~ cv'tkT'ji

Wird yereińfachend fiir das mittlere Potential der diffusen Doppelschicht wieder :1fJl 
gesetżt, so erhiilt man die Gleichung:

' - n - ?(*- - v  +  ]/W Łc (^ W2iT- c" rv:‘ /2'ir ) , :
worin links die Ładung der Metalloberfliiche (i]0), rechts die Ladung .des Eieti- 
trolyten stchŁ. K0 ist die Kapazitiłt der Helmholtzschen Doppelschicht (aus.elektro- 
capillaren Parabeln zu entnehmenl), D  — DE. des W., F  =  Faraday. — An
wendung der Formel auf die elektrocapillaren Erscheinungen ergibt: die Elektro- 
oapillarkurvę ist nur symmetr., wenn tf>+ =  <f __. Ist es nicht der Fali, so vcr- 
schwindet beim Masimum der Oberfl&chenspannung (t]0 =  0) i/>„ nicht, nur ist. die 
Ladung der adsorbierten Ipnen nmgekehrt gleich der in der diffusen Schicht ent- 
haltenen Ladung. Aus der Gestalt der Elektrocąpillarkurye tp zu berechnen ist 
nicht zulassig, weil Ka mit der Konz. yeriinderlich ist. — Anwendung, auf elektro- 
kinet. Erscheinungen: Das elękirokinet Potential .£ kann gleich angenommen 
werden. Ist die adsorbierte Ladung sebr groB im Yergleich zur diffusen,:,sa ist

— O — die Gleichung ist in c ąuadrat.^ es wird. also die
Kurye fur £ ais Funktion yon c aufgetragen ein Masimum oder Minimum,, zęigen.

Die dem Extremwert entsprechende Konz. ĉ , =■ c + J~\ ; <f>+ -f- <jć>_L-iSt mit
der Adsorptionswirme gleichbedeuteńd; mań erb alt fur Bie aus elektrokinet. An- 
gaben die Werte 10000—15000 eal./g-Aq. — Da- manehe in den Forńveln yor-
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kommende GroBen unbekannt siad u. - bei der Ableitung stiirke Idealisierung yćr* 
wendet wurde, Bind sonstige quantitative Vergleich unmóglichl (Ztschr. f. Elektro- 
chem. 30. 508—16. 1924. Hamburg.) Bikerman. .

R. Fricke und C. Lohmann, tiber Fłiissigkeitspotentiak an Laugengrenzen'. 
Ea wurden die EKK. der Ketten von der Art — Hg \ HgaCla f 0,1-n. KCI (

0,1-n. HCOONa ] 0,1-n. NaOH \ x-n. NaOH | rr-n. HCOONa | 0,1-n. KCI | Hg.,CV| %  +
5 c d e

gemeasen. Die Potentiale an Grenzen 6 u. d wurden entgegengericbtet gleich anr 
genommen, die EK. an der Grenze a nach Planck , die nn Grenze e nacb 
H enderson  (Ztschr. f. physik. Ch. 59. 118; C. 1907.1. 1768) berechnet u. dadurch 
die EK. der Grenze c ermittelt Fiir die Korrektionsglieder wurden also die Ge- 
setze der verd. Lsgg. giiltig yorausgesetzt; die EK. an c wurde ihrcrseits mit 
theoret. EK. yerglichen. Die in der Nernstschen Formel fiir dic Fliissigkeitskętten 
yorkommenden Ioneukonzz. sind dabei einfach gleich der. Bruttokonz. der Lauge 
gesetzŁ Da die Abnahine der Dissoziation oder der gleichwertige EinfluB der 
elektrostat Kriifte die wirksame Konz. der starkeren Lauge empfindlicher herabsetzt 
ais die wirksame Konz. der yerdiinnteren, so konnte man erwarten, daB die be- 
obacbteten c-Spannungen um so weiter binter den theoret. zuriickliegen, je hoher x 
ist. Das Umgekehrte war der Fali; bei x =  6 z. B. betrug dic berechnete EK. an 
Grenze c 62-10- 3 V (bei .30"), die beobachtete 82,2-10 ” V. Bei geringeren x stimmen 
dagegen die theoret. u. die beobacliteten c-Spannungen iiberein: 24,4 bezw. 24,2*. 
10—3 V bei a: =  0,5; 45,4 bezw. 46,6\10~3 V bei x =  1. Schaltet man zwischen 
a:-n. HCOONa u. 0,1-n. KCI noch 0,1-n. HCOONa, so wird das PotentiaL an a auf- 
geiiob.cn u. bleibt ais Korrektionsglied nur die EK. der Grenze a;-n. IICOONa |
0,1-n. HCOONa, die nach N e rn s t berechnet wird. Die aus solchen Ketten be- 
Btimmte c-Spannung fiillt etwas (um 2—3 -10 3 V) niedriger aus, der Gang bleibt aber 
derselbe. K O II zeigt dieselbe Erscheinung. — Ermittelt man die c-Spannung aus 
den Ketten, wie — Hg | Hg2Ci2 | 0,1-n. KCI | 0,05-n. HCOONa | 0,lrn. NaOH i

a b e
x-n. NaOH | x/2-n. IICOONa | 0,05-n. HCOONa | 0.1-n. KCI [ IIg2Cl., | Hg - f, so

d c f

erhalt. man wesentlich niedrigere Spannungen (fiir x == .6 66,9 • 10- 3  .statt wie obeij 
82,2>10~3 V). Yff. ersehen den Grund dafiir in der Annahme der Gleichhcit der 
br u. der (i-Spannung: die EK. der konzentrierteren Lsgg. ist hoher, ais die Theori.e 
yerlangt, die rf-Spannung also groBer ais die 6-Spannung. Auch diese Eracheinuńg 
wird an KOH beobacbtet. — Ais wichtige Fehlerąuelle erwies sich die Polarisations' 
spannung an den Flussigkeitsgrenzen, die davon herriihrt, daB dic Kompensation 
der EK. der;Kette (es wurde nach der Poggendorfschen Methode gearbeitet, mit 
Capillarelektromcter ais Nullinstrument) nicht yollkommen ist, so daB in der.Kette 
etets ein polarisierender Strom flieBt. Ist die Fl&chengroBe der Flussigkeitsgrenzen 
klcin (Capillarheber), so kann die Polarisation die gesuchte EK. fast ganz ver- 
decken. — Wird bei der Grenze c eine konzentrierte KCl-Lsg. eingeschóben,. so 
ainkt die EK. der Kette sehr erheblich (um 56 • 10—3 V bei x =  6). (Ztschr. f. 
Elektrochem. 30. 537—44. 1924. Munster, Uniy.) BikermaN.

J. A. V. Butler, Uber den Site der elektromotwischen Kraft in der gakanischen 
Zelle. (Vgl. S. 17 u. L an gm uir , Trans. Amer. Electr. Soc. 29. 125 [1916]). Zweek 

der Arbeit ist, die osmot. Theorie der Stromerzeugung in der galvan. Zelle' u. ihre 

energet. ErgSnzung, die Gibbs-Helmholtzsehe Gleichung mit der Auffassung zu 

yereinbaren, die der Kontaktpotentialdifferenz der Metalle (Voltapotential) einen 

weaentlichen Anteil an der gesamten EK . zuschreibt. Vf. stutzt sich auf die Ar- 

beiten ron M il l ik a n  u. Mitarbeitern (Physical Reyiew 7. 18 [1916] u. 18. 236 

[1921]),: sowie yon H ennings  u. K adesch  (Physical Keyiew 8. 217 [1918]), welehe
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insbesondere eine augeuiiherte Bezięliung zwischen Volfapoteutiąl' u. Ęlęktroneiw 
austrittsarbeit fanden. Dic tabellar. Zusammenetellung der Werte der Normal- 
potentiale der Metalle, bezogen auf die Wasserstoffelektrode (H2-Pt) «. derDifferenzen 
der Elektronenaustrittsarbeiten- zwischen den einzelnen Metallen 11. Platin fuliren 
den Vf. zu dera SchluB, daB die EKK. der. galyan. Zęlicn groBtenteils dom. Yolta- 
potential zuzusehreiben sind. Die erierget. Betraclitung beriicksichtigt die Vór- 
giinge an den Elektroden u. an der metali; Beriilirungsstelle. Ohne der Auffassutig 
des Yfs. von den Vorgiingen zu widerspreclien, ist sic doch mit den Unsicher- 
heiten der Daten der Elektronenaustrittsarbeit behaftet. Die dynam. Betrachtnrig 
der Vdrgange an den Elektroden u. an der MetallstoBstelle fiihirt den Yf. zu einer 
Gleichung fiir die EK., dereń Difterentiation zur Gibbs-JIelmholtzschen Gleichung 
fiihrt. Konsequenzen der dargelegtcn Anffassung wSron: Unabhiińgigkeit der EK. 
einer Zelle mit unaugreifbarer Elektrodę, an der sieli ein mnkehrbaror Oxydations- 
prozeB yollzieht, vom Materiał der Elektrode u, (moglicherweisc) der yon G ahp.ison 

(Journ. Americ. Chem. Soc. 45. 37; C. 1923. III. 882) bestatigte Billitzersclie Wcrt 
de9 absoluten Elektrodenpotentials der 0,1-n. Kalomelelektrode bei Benutzung von 
Ag ais Nullelcktrode ais Folgę des Yoltapotentials Ilg-Ag. (Pbilos. Magazine [6] 
48. 927—35. 192-1. Swanśea, Univ.) K ybopou los .

Herman D. Nyberg1, Das Nybcrgelemcnt. Das Element besteht. aus" Zn; 

I0°/Oig. NaOIT u. Kobie. Das Zn wird bis zu 1—2°/0TIg amalgamiert, was die 
Yerwendung von billigeren Sortcn crmoglicht. Die Kohle ist 5—10 mm stark, bei 
800° Yorerhitzt u. mit Paraffin durchgetrSńkt (mit Ausnahme der in W. eintauchen- 
den Oberflfiche, die naturlich benetzbar bleiben muB). Der Zweek der Paraffinierung 
iatj der ais Depolarisation wirkenden Luft Zutritt zur Lsg. zu yćrschaffen. Die 
sieli im Element abspielende Rk. ist Zn -f- II^O -J- O =  Zn(OH)2. Die ER. des 
Elementcs ist 1,0—;1,18'Y, die KapazitSt 50 Ampercstdn. bei 1 Amp. Stromstarke; 
181 Ampćirestdu. bei 0,1 Amp. Sein Gewicht ist 1300 g, das Yol. ca. 1 Liter. Es 
ist patentiert (vgl. D. R. P. 387072; C. 1924. I. 1083). (Źtsclir. f. Eiektrochem; 30: 
519—52. 1921. Mariannelund [Schweden}.) Bikerman; •

Robert Muller, Benutrhmgen zur Abhandlmg- von A. Smits iiber i daselektro r 
motorischc Verhalten des Magncsmąis. Nach Smits (Ztschr. f. Elektroeliem. 30. 223;
C. 1924. II. SOS) erklitrt sich das relativ zum amalgamierten J/f/ edlere Potential 
reiner Mg-Elektroden durch die Triigheit der Gleicligewichtseinstellung zwischen 
;,aktivem“ u. ,,passivem“ Mg, so daB das an Mg-Elektroden gemessene Potential.deni 
Gleichgewicht nicht cntspricht. Dem Yf. (ygl. MOller, IIó lz l, Knaus, Planiszig, 
P re tt, Monatsliefte f. Chemie 44. 219; C. 1924. 1. 1322) ist es gelungen, die 
Losungs- u. Abscheidungspotentiale yon Mg an Mg- u. Hg-Elektroden in Pyridin 
żu messen; das Losungspotential ist mit dem Absclieidungspotcntial in beiden Fallen 
ident., stellt also das wahre Gleichgewichtspotential dar. Aber auch in Pyridin ist 
das amalgamierte Mg unedler ais das reine (um 0,4 Y). Man muB also die 
Smits8che ErklSrung fallen lassen. (Ztschr. f. Eiektrochem. 30. 552—53. 1924. 
Graz, Uniy.) B ik er m a n .

Eugen Spitalsky, Siudicn iiber die elektroeliemische Polarisatian wid iiber Elefa 
trodemorgange. Zu einer einwandfreien Messung yon" Polarisations- u. Depolari- 
sationserscheinungen mussen folgende Bedingungen erfullt sein: Man muB das wirk- 
liclie Potential der polarisierten Elektrode in yerschiedenen, innerhalb gewisser 
Grenzen regulierbaren Zeitinteryallen innerhalb erster Sekundenteile nach der Unter- 
brechung des Polarisationsstromes messen u. auf diese Weise die Gesehwindigkeit 
der Selbstdepolarisation der Elektrode yerfolgen konnen. Die dazu notige Unter- 
brechung des Polarisationśstromes darf aber den n. Yerlauf der Elektrolyse nicht 
etoren, soli also nur den kleinsten Teil der Elektrolyseńdauer ausmachen. Yf. hat 
zu diesem Zweck einen sehr langsam (10—30.Urodr.ehungen pro Min.) rotiereńden
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Kommutator gebaut, desscn einfache Konstruktion aus einer Abbildung u. Be- 
scbreibung klar' hervorgcht. Genauerc Angaben uber die zalilreichen Messungeu 
solleu spiiter veroffeńt)icht werden, es werden nur kurz einigc.an der O.j-Elektrode 
in Ggw. u. Abwesenlieit eliem. Depolarisatoren, an der IIj-Pt-Elektrode u. an der 
Ag-Elektrode in KCN gemacbte Beobacbtungen mitgeteilt. Vf. schlieBt mit dem 
Satz: DaB sieli bei uns so komplizierte Yerhaltnisse ergeben, entspriclit yollstSndig 
der walirscheinlicli lioclist yerwickelten Natur der Ersclieinungen an der Oberfliiche 
u. iń der Tiefc der Metallelektrode selbst, u. es schcint mir, daB die systemat. An
wendung. u. weitere Anpassung der von mir ausgearbeiteten Methode schlieBiich 
doch der direkteste Weg sein wird, um den ebenso komplizierten wie interessanten 
Ersclieinungen bei der Entladung der Ionen u. besonders der Ionen der gasformigen 
Stoffe experimentell u. niclit nur abstrakttheoret. nShertreten zu konnen. (Ztschr. 
f. Elektrochem. 30. 491—93. 1924. Moskali, Univ.) H e rt e r .

Erling Schreiner, Zur Jlydratation eimoertiger Ionen. (Ygl. Ztschr. f. anorg. 
u. allg. Ch. 121. 321; C. 1922. III. 467.) Bei Anwendung der Bjerrumschen Tlieorie 
findet Yf. auf Grund von elektromotor. Aktmtiitsmessungen u. Gefrierpunktsbestst. 
fur I I +, bei Benutzung von gesiitt. Chinhydronelektroden, die Hydratationszahl 
m =  10 — 11; L i+ =  6,5 — 7,5; OH~ =  6,5 — 7; F~  =  ca. 6,5. Auch bei 
Benutzung von Tensionsmessungswerten von HC1 u. HBr uber konz. Lsgg. findet 
Yf. liohe Hydratationszalilen fiir H+. Yon 0—5 Mol HC1/1000 g W. kann man 
fiir H + u. Cl- durchschnittlich mit einer Gesamthydratationszahl m -f- n =  10 — 11 
reebnen; bei 5 — 7 ist m -f- n =  7 u. bei 7 — 10 =  5. Wird der Dissoziations- 
zustand von ITtO bei Ggw. von Elektrolytcn (Neutralsalze) u. Nichtelektrolyten 
(Zucker) so behandelt, daB mit der Aktiyitiit von H+ u. OH- in Verb. mit der 
Hydratationszahl der 2 Ionen gerechnet wird, so findet man das Ionenkonzentrations- 
produkt im ersten Fali bis zu einem Maximum erholit; Nichtelektrolyte bewirken ein 
Btiindiges Sinken. Mit dem Wert 0,2 fiir die Aktivit;itskonstante der Ionen des W. 
liegt die masimale Wrkg. von KC1 bei ca. 0,5 m u. von MgSO^ bei ca. 2,5 m; das 
Ionenkonzentrationsprodukt des W. ist bei diesen Konzz. 1,6- bezw. 5-mal groBer 
ais ohne Ggw. yon fremden Ionen; in einer 1-molaren Zuckerlsg. ist es 0,6-mal 
verringert. Aus den Hydratationszalilen lassen sich die entsprechenden Ionenradien 
in wss. Lsg. berechnen, wobei Yf. aunimmt, daB das Ilydratationswasser sich ais 
Kugelschale um das Ioii lagert, dessen Ladung in der Mitte lokalisiert ist. Die 
Summę der berechneten fiktiven Ionenradien fur das Kation u.' Anion steht in 
einem konstanten Verhaltnis zu den von B je rr u m  berechneten Minimalabstsinden 
zwischen den Ionenladungen fiir Elcktrolyte in wss. Lsg. Nimmt man an, daB die 
Radien des liydratisierten Cl- , Br”  u. J — den BRAGGschen Wirkungsradien fur 
K +, Rb~ u. Cs+ gleich sind, so ergibt sich, daB dasselbe VerhSltnis fiir Chlorid, 
Bromid u. Jodid der genannten Elemente giiltig ist. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 
135. 333—69. 1924. Kristiania, Univ.) Ulmann.

Ralph de Laer Kronig, Anderungen der Leitfaldgkeit yon Selen infolge Elck- 
tronenbombardanents. Eine Selenzelle wurde einem Elektronenbombardement bis zu 
400 (i-Amp. u. 95 V ausgesetzt. Die Zunahme der Leitfahigkeit A C mit der Strom- 
stSrke I  u. der Spannung V ist in guter Ubereinstimmung mit der theoret. Formel 

A Cj C — ]/l k J  V — 1, worin k das Verh2ltnis der pro Watt erzeugten Ionen 
zu der spontan erzeugten Ionenzahl pro Sek. bedeutet, u. 98,5 betriigt. (Physical 
Reyiew [2] 24. 377—82. 1924. Columbia-Univ.) K- WOLF.

Georg Stetter, LeiifaMgkeiismessungen an Marmor. Wie anzunehmen war, 
zeigt die Leitfahigkeit des Marmors eine groBe Abhiingigkeit von der Luftfeuchtig- 
keit. Der spezif. Widerstand von Marmor (CaC03 krystallin) liegt jedenfalls zwischen
1,1 • 1015 u. 10I,! Si. Leitfiihigkeit3messungen lassen sich verschiedentlich zur Kon-

YII. 1. ■ ' . ■ 30
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stitutionsbest. von Gesteinen venvenden. (Pbysikal. Ztschr. 25. 441—43. 1924. Wien, 

Univ.) U lm ann .

W. Esmarch, Zur Frage iiber deń elektrischen Widerstand metaUischer Aggregate. 
Vf. hebt im AnschluC an die Arbeitcn von LlCHTENECKER (Pbysikal. Ztschr. 25. 
193; C. 1924. II . 918) hervor, daB er die theórcŁ Berechnuugsweise L ichteneckers 

beanstandet habe, auf Grund experimenteller Nachprufung (Schaehbrettmodell) den 
empir. Wert der abgeleitetcn Formel ausdrucklicb anerkennt. (Pbysikal. Ztschr. 25. 
184—85. 1924. Berlin-Siemensstadt.) K. WOLF.

G. Breit und H. Kamerlingh Onnes, Vorl(iuflge Messungen betreffend die 
Dielektrizitatskonstante von fliissigem Wassersloff und die Andernng der Di- 
elektrizitatskonstante von fliissigem Sauerstoff mit der Temperatur. Es werden zu- 
niichst Methode u. Ycrsuchsanordnungen beschrieben. Die fur die DE. von fl. IL  
u. fur die Anderung der DE. von fl. unterhalb des Kp. erhaltenen MeBresultate 
sind aus zwei Tabellen zu entnehmen. (Koninkl. Akad. van Wetensch. Amsterdam, 
Wisk. en Natk. Afd. 33. 705—8. 1924.) K. W olf .

M. W olfke und H. Kamerlingh Onnes, Uber die Dielektrizitatskonstante von 

fliissigem und festem Wasserstoff. Die DE. wird berechnet ais Yerh&ltnis der 
KapazitSt des mit fl. bezw. festem 11., gefiillteu Kondensatora, zu seiner KapazitSt 
bei derselben Temp. im Vakuum. Fur die DE. von fl. JL beim n. Kp. ergab sieli: 
K — 1,225 + 0,001. Es wurden ferner Verss. iiber die Abhangigkeit der DE. 
von fl. u. festem IL  von der Temp. durchgefiihrt. Aus den tabellar. geordneten 
Ergebnissen folgt, daB die DE. von fl. IL  mit sinkender Temp. zunimnr bis zur 
NSbe des F., wo śie ihren groBten Wert erreicht u. dann bei weiterem Sinken der 
Temp. ftir festen Hs wieder abnimmt. Ein derartiges Verh. zeigt die DE. (vgl. 
I snard i, Ztschr. f. Physik 9. 153; C. 1923. I. 627) beim Obergang eines Stoffes 
ans der fl. iu die feste Phase des ofteren. (Koninkl. Akad. van Wetensch. Amster
dam, Wisk. en Naik. Afd. 33. 701—4. 1924. Leiden.) K. W olf .

M. W olf ke und H. Kamerlingh Onnes, Weitere Yersuche mit fliissigem Helium.
V. Uber die Dielektrizitćitskonstante von fliissigem Helium. Es wurde die DE. von 
fl. He beim Kp. mit Hilfe sehr schneller Frequenzen beatimmt. (Ygl. B r y a n , 

Pbysical Review [2] 22. 399; C. 1924. I. 2075.) Die Verss. ergaben K  =  1,04S
0,001, was einer Kp.-Temp. von He von 4,2" K. entspricht. (Koninkl. Akad. 

van Wetensch. Amsterdam, Wisk. en Natk. Afd. 33. 696—700.1924. Leiden.) K. W olf .

L. G. Hector, Die magnetische Suszeptibilitat von Helium, Neon, Argon und 
Stickstoff. Unter Benutzung' der App. von W i l l s  u . H ec to r (Physical. Review [2] 
23. 209 [1924]) ergab sich bei 20" u. 760 mm lig fiir He, Ne, Ar u. Nt enlsprechend 

—0,780, —2,77, —7,52 u. —4,91. (Jede Zalil ist mit 10“ 10 zu muliplizieren.) Diese 
Ergebnisse entsprechen der GroBenorduung, die die Paulische Abanderung der 
Langevinschen Theorie des Diamagnctismus fordert u. stimmen mit den von Joos 
(Ztschr. f. Physik 19. 347; C. 1924. I. 611) vorausgesagten Werten iiberein. (Phy- 
cal Review {2] 24. 418—25. 1924. Columbia Univ.) K. W o lf .

N. N ik itin , Anwendung des Thomsonschen Kreises zur Untersuchung der 

magnetisclien Spektra. Aus Messungen des Ilochfreąuenzwiderstandes u. des Selbst- 
induktionskoeffizienten des Thomsonschen Kreises laBt sich die scheinbare magnet 
Permeabilitat des Fe bestimmen. Die gefundenen Werte stehen mit der viscoso- 
elast. Theorie der magnet. Spektra in Ubereinstimmung. (Ztschr. f. Physik 29. 
2S8—93. 1924. Moskau, Magnet. Lab.) U lmann*.

George E. Davis, Diffusionskoeffizienten einiger Alkalisalzdćimpfe in der Bimsen- 
flamme. Die Temp. der Flamme war 1436°. Im Mittel ergab sich ftir den Diffusions- 
koeffizienten K: LiCl l 2,4, Zi,S04 9,7, iYaCM9,0, Na.SO, 16,4, K,SOt 11,1, BbHSO,
1 1 ,7 Caesiumsulfat 8,4. Diese Werte sind wahrscheinlich bis auf 105/o genau. 
(Physical. Reriew [2] 24. 383—95. 1924. Ames, Iowa.) K. W olf .
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W ilhelm  Biltz und Walter Eolverscheit, Beitrage zur systematischen Vcr- 
wandtschaftslehrc. XXX. Uber die Bild.ungswa.rmen intermetallischer Verbindungen.
VI. Zinnlegienmgen. (XXIX. vgl. Ztschr. f. anorg. u. allg. Cli. 134. 37; C. 1924.
I. 2574.) Untersuclit wurden die Bildungswarinen von Ca, Sn, Ca -f- 3 Sn, CaSna, 
Mg, 2 Mg -f- Sn, MgaSn, ATa, Na -f- 2 Sn, NaSn2, Na -f- Sn, NaSn, 4Na -j- 3Sn, 
Na4Sn3, 2Na -f- Sn, Na._.Sn, 4Na Sn, Na,Sn. Calorimetr. Losungsm. war Fcrri- 
clilorid-Salzsiiure, hcrgestellt dureli SSttigen von zimmerwarmer 8-er HC1 mit kryst. 
FeCl3 u. Verd. dieser Lsg. mit 8-cr Sfiure im Verhaltnis 1:5. Die friilier auf- 
gestellten zwei allgemeinen Ergebnisse iiber die Energetik der Legierungen werden 
durch diese Verss.'_bestatigt: 1. Die Bildungswarmcn Yerschieden zusammengesetzter 
intermetall. Verbb. gleicher Metallpaare ordnen sich in Abhdngigkeit von ihrer 
Zus. (Valenzzahl der einen Komponente) iu ein Affinitats-Valenzdiagramm so, wie das 
auch sonst, insbesondere bei Komplexverbb. festgestellt war, 2. die Bildungswarinen 
gleich oder vcrgleicbbar zusammengesetzter intermetall. Verbb. verschiedener Metall
paare sind umso groBer, je unedler die an der Verb. beteiligten Metalle sind. (Ztschr. 
f. anorg. u. allg. Cli. 140. 261—76. 1924. Hannover, Techn. Hochsch.) GOTTFRIED.

J. Wiist und E. Lange, Messungen von Losungswarmen ciniger Alkalihalogenidc 
von der aufiersten Verdiinnung bis zur Satligung. Die MeBinethode war die adiabat. 
in der von Sw ien toslaw sk i (Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. 46. 1302; C. 1915.
I. 1291) ausgebildeten Form. Bei negativen Warmetonungen wurde das W. im 
Calorimeter nach Beendiguug des Auflosungsvorganges wieder auf die Ausgangs- 
temp. von 25° mit elektr. Strom erwarmt, bei poaitiven kiihlte man zuerst mit Hilfo 
von yerdampfendcm A. auf 25° ab u. lieizte dann elektr. auf die vorher durch die 
Rk. erzeugte Hochsttemp. auf. Die aufgewendete elektr. Energie ist der Losungs- 
wfirme gleich. Es wurden iu eine be.stimmte Fliissigkeitsgrenze nach u. nach neue 
Salzportionen eingetragen, so dafi die beobacliteten 'Warmetonungen die „inter- 
mediiiren Losungswarmen" waren. Durch dereń Summierung erhfilt man „integralc 
L6sungswSrmen“ (Z). Diese beiden GroBen sind (nur in Kurven) fiir NaCl, NaBr, 
N aJ, KCl, KBr u. K J  wiedergegeben, ais Funktionen der Konz. — Dic inter- 
mediSren Losungswarmen der K-Salzc steigen mit waelisender Konz. langsamer, 
die der Na-Salze nehmen sogar bei hohen Konzz.-, naclidem sie durch ein Masimum 
durchgegangen sind, ab. Dic Konzentrationsabhangigkeit der integralen Losungs
warmen ist durch die Dehnungsarbeit u. die Hydratation der Salze bestimmt; da 
der erste Faktor fiir alle Salze den namlichen Wert hat, hangt daa Individuelle 
jeder Kurve „Z-Konz.“ von der Hydratationsenergie der betreffenden Ionen ab. Es 
stellt sich heraus, daB die bei yolliger Hydratation vom łon gebundene W.-Menge 
mit steigendem Vol. des Ions abnimmt. (Ztschr. f. Elektrochem. 30. 523—28. 1924. 
Miinchen.) B ikersiak .

A. Eucken, Uber die Dissoziationswarme der Sauerstojf- uud Stickstoffmolekel. 
(Vgl. E ucken  u. K arwat , Ztschr. f. physik. Ch. 112. 467; C. 1924. II. 2738.) 
Verschiedene Anzeichen, insbesondere die GroBe der aus dem Anstieg der spezif. 
Warme bei liohen Tempp. zu entnehmenden Eigenschwingung der Atome im Mol., 
sprechen dafiir, daB die Dissoziationswarme des O* u. iV„ etwas mehr ais 400 Cal. 
betragt. (L iebigs  Ann. 440. 111— 21. 1924.) U lmann .

A3. Kolloidchemie. CapiUarchemle.

N. P. Peskow, Barophorcse. (Kurzes Ref. nach Kolloid-Ztsclir. vgl. C. 1924.
I. 284.) Nachzutragen ist, daB Vf. mit der Erklarung von Szegvari (Kolloid- 
Ztschr. 33. 324; C. 1924.1. 1331) einverstandeń ist u. dieselbe auf eigene Versuchs- 
ergebnisse anwendet. Er macht auch darauf aufmerksam, daB altere Diffusioris- 
messungen durch Barophorese entstellt sein konnen. Die Ersclieinung spielt wahr-

32*
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scheinlich in der Biologie eine Kolie u. kann fiir dic Technik verwertet werden. 
(Ber. Polytcchnikum Iwanowo-Wosnicśsensk 8. 76—89. 1924.) B ik e r m a x .

Em il Hatschek, Das Schrumpfcn der Gelatinc. (Vgl. Thompson , Naturę 114. 
576; C. 1924. II. 2825.) Vf. beschreibt die Schrumpfungsfiguren von Polyedern aus 
Gelatine, welclic beim Eintrocknen dadurck entstehen, daB die Ecken zuerst aus- 
trocknen. Diese sind ahnlich, aber nicht gleicli jenen Figuren, welche entstehen 
wilrden, wenn die Obcrflachenspannung an demselben Korper dem kleinsten Wert 
znstrebt, wie z. B. bei einem zwischen DrShtcn ausgespannten Seifenfilm. (Naturę 
114. 643—44. 1924. London.) B ecker-Rose .

P. Lecomte du Noiiy, Das Oberflachengleichgemchl kolloider Losungen. II. 
(I. vgl. Science 59. 580; C. 1924. II. 1062.) Yf. zeigt in Fortsetzung seiner Verss. 
mit Na-Oleat, daB in Lsgg. das weniger oberfliicheuaktiyc Kolloid bestrebt ist, das 
aktive Kolloid zu adsorbieren, so dali dessen EinfluB auf die Obcrflachenspannung 
gehemmt wird. Die Untcrs. von Lsgg. verschiedener Kolloide {Serum, Albuminę, 
Gummi arabieum, Saponin, Farbstoffc) in physiol. NaCl-Lsg. zeigen nach dem Ver- 
dampfen des W. den EinfluB des-Kolloids auf die Salzkrystallisation. Bei einer 
Konz. von 10—s Serum, 10—3 Saponin u. Na-Oleat erscheinen period. Ringe aus 
kleinen Rrystallen. Dic Vcrss. zeigen, wic Krystalloide von Kolloiden in dersclben 
Lsg. adsorbiert werden. (Science 60. 337—3S. 1924. R ockefeller  Inst.) K .W olf .

John H. Yoe, Die Adsorption von arseniger Saure an wasserigem Aluminium- 
oxyd. Yf. untersucht den EinfluB iiuBcrer Bedingungen auf die Adsorption yon 
A8,03 durch AL03 in W., doeli gcht er nicht wie L ockemaxn u. Paucke (Ztschr. 
f. Chem. u. Ind. der Kolloide 8. 273; C. 1911. II. 417) von Alaunen aus, sondern 
AL03 wurdc durch Misclien verd. Lsgg. von A1(N03)3 u. NH,OH in aquivalenten 
Jlengen u. Koagulicren durch Erhitzen dargestellt. Es wurdc im allgemeinen 
folgcndermaBen yerfahren: 15 ccm einer Standardlsg. (41,3 g Al(NO3)0-9ILO pro 1) 
wurden mit 145 ccm dest. W. in einem Pyrexbcchcr, der mit einem Riihrer mit
500 Umdrehungcn pro Min. yersehcn war, auf 0, 25, 50, 75 oder 100° gebracht. 
Dann wurden tropfenweise 50,6 cem 0,1-n. NII4OII zugesetzt. Nach der Fiillung 
wurdc das Gemisch auf Zimmertemp. gebracht, in eine Glasstopselflasche yon 
270 ccm Inhalt gegeben, auf 265 ccm yerd. u. eine gemessene Menge H3As03 zugesetzt. 
Die Flaschcn wurden fest yerschlossen sofort in einen Thermostaten yon 25° ge- 
setzt. Zur Analyse wurden nach bestimmten Zeitcn Teile vou 50 ccm der liber- 
stehenden Fl. entnommen, yerd. u. mit Jodlsg. titriert. Dabci zeigte sieli, daB das 
bei 50° u. hoheren Tempp. gebildete Al(OH)3 nich ausficl, sondern in W. ein klares
501 bildete. Beim Zusatz der Saure trat Koagulation ein. Die Adsorption yerliiuft.
anfangs sehr sclinell, in den ersten 5 Min. haben ungefalir 501/, der Gcsamtadsorption 
stattgefunden. Nach 24 Stdn. wurde ein scheinbares Gleichgewicht erreicht, aber 
nach 232 Stdn. war die Adsorption etwas fortgeschritten. Fiir das langsame Fort- 
setzen der Adsorption werden Griinde besproehen. Nach 24- u. 72-std. Yerss. 
wurden Adsorptionsisothcrmen aufgestellt, dic fiir 232-std. Yerss. allerdings nicht 
mchr geltcn. Bei 25° ist die Adsorption des bei 0° dargestellten Oxyds ungefahr 
2,5 mai groBer ais die des bei 100° dargestellten u. ungefahr 5,5 mai groBer ais die 
des bei 100° gebildeten u. 24 Stdn. am KiickfluBkuhler gekochten Oxyds. Die Ad
sorption nimmt also mit wachscndcr B.-Temp. des Oxyds ab, wahrscheinlich weil 
bei hoherer Temp. der Nd. weniger floekig ist. (Journ. Americ. Chem. Soc. 46. 
2390—97. 1924. Virginia, Uniy.) JoSEPHY.

B. Anorganische Chemie.
Ortrwin von Deines, Zur Kcnntnis der Wasserstoffpcrsulfide. Wird in ca. 50°/, 

HjPOj gasformiges SO_. eingeleitet. so tritt starkę Warmeentwieklung ein u. nach
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langgrer Zeit scheiden sich Tropień ab, bestehend aus einem Gemiseli yon TFasser- 
sto/fpcrsulful u. einer Verb. dieses Stoffes mit groBer Menge gelostem S. Beinerkens- 
wert ist, daB beyor sieli das Persulfid aus einem organ. Losungsm., mit welchem 
es sich ausschfitteln liiBt, aussclieidet, monolćliner S auskrystallisiert; kleine, perl- 
muttergliinzende Bliittclien, die sehuell zu Buseheln monokliner Nadeln anwaebsen, 
um sich dann bald in rhomb. S zu yerwandelu. (L1EBIG3 Ann. 440. 213—14. 
1924. Berlin, Uniy.) U lm ann.

A. Bamiens, Uber die Subozyde des Tetturs. Yf. uimmt die Yerss. von Diyebs
11. SuiMOZĆ (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 16. 1004 [1S83]) auf, nach denen das Suboxyd 
TeO durch Zers. eines Sulfoxyds entstehen soli, welehes durch Einw. yon S03 auf 
Te gebildet wird. Fur den Yorgaug sind die Glcicluiugen Tc -j- S03 — TeSO;i 
u. TeSOs — SO._. TeO angegeben Andererseits soli auch amorphes, teilweise 
oxydiertes Te des Ilandels dieses Suboxyd enthalten. Entw. yon S02 beginnt nach 
den Yerss. des Yfs. selion bei 90°, der groBte Teil entweicht bei 190—210°, zur 
yollstiindigen Entfernung sind 450° notig, bei dieser Temp. dest. auch reines Tc 
uber, u. es bleibt Tc02 zuriick. TeO war nicht uacliweisbar; u. das aniorphe teil- 
Weise an der Luft oxydiertc Tc ćrwies sich ais Gemiseli yon Te u. TeO... Zur
Priifung der Esistenz des TeO yersuchte Yf. die Sehmelzkurye fur das System
Te-TeO., zu bestimmen, doeli war die Ausfiihrung untnoglich, derm unter Atmo- 
spharendruek sclim. Te zuerst u. trennt sich durch die Fluchtigkeit sehuell yom 
Te02. (C. r. d. 1’Aead. des sciences 179. 829—31. 1924.) Josephy.

M. Yolmer, Uber die Eaństens des Oxon iumperchlorats. Aus der Analogie der 
Hydroxouiumsalze mit den Animoniunisalzeu ist auf Almliclikeit der Krystallgitter 
beider Yerbb. zu schlieBen; auch ist zu erwarten, daB der Eaumbedarf yon NH4+ 
u. OII3J'' ziemlich gleicli sein wird. Yf. untersucht daher das Gitter yon krystallin. 
flC’10, • II.,O u. yon XJfiClOt rontgenograpli. Dic gefundeuen Diagramme sind 
praktiscli idćutiscli; dic Atordnung der Atonie in beiden Yerbb. ist also dic
gleiche. — Fiir festes O IŁ, Cl O, bercchnet Yf. D. — 1,S8. (L ieb ig s  Ann. 440. 200 bis

Albin Kur tenacker undFriedriehWengefeld, Dic Katalyse des Hydroxylamins. 

Vff. utitersuchen die Einw. yon Yanadiu-, Molybdiinsaure, Kupfer- u. Eisensalz auf 
lIydroxylamiu. Sie linden, daB Yanadinsaure in stark saurer Lsg. ausschlieBlich 
osydierend wirkt. In sehwaeh saurer u. ńeutralcr Lsg. wird ein erhcblicher Teil 
des IIydroxylamins katalyt. zersetzt unter lmuptsSehlicher B. yon NIL u. N.,0. Li 
sehwaeh alkal. Lsg. iiudet Zers. statt unter yorwiegender B. yon NO. In stark 
alkal. Lsg. keinc Einw. Molybdiinsaure wirkt in saurer Lsg. zersetzend unter B. 
von yiel NO. In alkal. Lsg. keinc Pik. Kupfersulfat zersetzt Hydroxylamin in 
ńeutralcr u. sehwaeh saurer Lsg. unter B. yon NO. In alkal. Lsg. tritt Oxydation 
ein unter aussehlieBliclier B. yon N;0. Iu starker saurer Lsg. keiue Einw. Ferri- 
salz oxydiert iu saurer Lsg. zu N20, iu ńeutralcr bildet sich danebeu etwas N,, 
in alkal. Lsg. wirkt das Eiseuliydroxyd zersetzend u. auch hier entstcht iu geringer 

Menge NO. Zur Erklarung der Zersetzungsyprgiiuge nehuien Yff. an, daB dic 
katalyt. wirksamen Stofłe durch das Hydroxylamiu in raseher Aufeinauderfolge 

reduziert u. wieder riickoxydiert werden auf Gruud der esperimcntellen Tatsachc, 
dafi NIL,OH in alkal. Lsg. durch Vlv, Mov, sowie durch Fe(OH)., quautitativ zu 

NIL reduziert wird. Die B. von NO im Bereich der katalyt. Zers. erkliircn \  fi. 
damit, daB bei der Oxydation der zuniichst gebildeteu niederen ‘Wertigkeitsstufen 
der Katalysatoren pcroxydartige Yerbb. entstehen, die weiteres NHaOH energ. 

oxvdieren. (Ztsehr. f. auorg. u. allg. Ch. 140. 301—18. 1921. Briinn, Techn. 
Ilóchsch.) _ Gottfeied.

W. ILekschinski, Uber die Darstellung des Phosphortrichlorids und Pnosphor- 

tribromids aus dem roten Phosphor. PCls entsteht spontan aus dem gelben P u.

202. 1924. Berlin, Tcchn. Ilochscli.) U lmann .



478 B. ANORGANISCHE CHEMIE. 1925. I.

CL oder aus PC16 u. rotem P, nicht aber aus Cl2 u. rotem P. Man kann aber, 
yom roten P ausgeliend, einen kleinen Teil davon in die gelbe Modifikation iiber- 
filhren, die mit Cl2 PC13 gibt, welches nun das Reagieren des ubrigen roten P 
ermoglicht. Die Verwirklichung des Gedankens: roter P wird in eine Retorte ein- 
getragen, in dereń Hals ein Rohr eingefulirt wird. Durch dieses Rohr yerdriingt 
man Luft mit C02, erwiirmt dann die Retorte, bis ein Besclilag vom gelben P an 
den Wfinden sichtbar ist, u. liiBt Cl2 durclistromen. — PBr3 wird dargestellt, indem 
man zu in einem Rundkolben befindlicliem P aus einem Tropftricliter Br2 flieBeu 
liiBt; der Kolben ist mit einem Ruckkiihler u. einem CaCL-Rohr verselien. (Trans- 
act. Inst. Pure Chem. Reagents 1924. Nr. 3. 46—49 [Russ.] Sep.) Bikerman.

Philip F. Weatherill, Eine Reuision des Ałomgewichłs von Antimon. Die 
Analyse von Antimontrichlorid. SbCl3 wurde aus den reinen Elementen im Vakuum 
dargestellt, mehrmals im Yakuum in einem App., der nur aus Glas bestand, uber 
reinstem Sb dest., damit das freie C)2 an das Metali gebunden wurde Das Gewicht 
der kleinen Glaskugelu, in die SbCl3 hineindest. wurde, u. die im Vakuum ab- 
geschmolzen waren, wurde durch Differenz der Wiigung der KUgelchen mit Ansatz- 
capillare vor dem Fiillen u. der Wiigung der Capillaren, die eorgfiiltig gereinigt 
waren, nach dem Abscbmelzen bestimmt. Zur Analyse wurde die genau bestimmte 
Menge SbCl3 in einer Lsg. yon reiner WeinsŚure gel., so daB auf je 1 g SbCl3
4,8 g Weinsiiure kamen. Die fiir Sb =  121,77 berechnete Menge Ag wurde in 
reinster HN03 gel. u. verd., so daB nicht mehr ais 10 g pro 1 waren. AgN03 
wurde nun quantitativ in kleinen Teilen zum SbCl3 zugesetzt, nach jeder Zugabo 
geschuttelt. Mit AgCl wurde nur im Raum mit rubinrotem Liclit gearbeitet. Nach- 
dem mindestens eine Woelie lang 5 oder 6 mai tiiglich geschuttelt wordon war, 
wurdeu die Flaschen mit Eis gekuhlt u. Proben nephelometr. mit AgN03 u. KC1 
gepriift, der Endpunkt des Gleichgewichts. war auf 0,1 mg Ag genau. Das Mittel 
von neun Analysen ergab das Verhaltnis SbCl3 zu Ag — 0,704864 + 0,0000026 
u. das At.-Ge w. des Sb zu 121,748 i  0,00086. (Journ. Americ. Chem. Soc. 46. 
2437—45. 1924. Ann Arbor [Mich.], Uniy.l J oseph y .

Hugo "Weil und Martin Adler, Uber Borsdurei-crbindungen des Brenzcatechins. 
Yff. teilen mit, daB sie das von Roseniieim  u . VERMEHREN (vgl. Ber. Dtsch. Chem. 
Ges. 57. 1337; C. 1924. II. 2015) beschriebene K- bezw. NH4-Salz der Brenzcatechin- 
Bmsdure- Yerb. schon vor 2 Jahren hergestellt haben. Die Zus. der betreffenden 
Salze war seinerzeit durch die Best. yon C, II u. N bewiesen worden u. hat in den 
Analysen von B u. K durch Rosenheim  u . V er jie u re n  eine Bestatigung gefunden. 
(Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 2091. 1924. Munchen, Lab. H. W e il.)  H o rs t.

A. Von Antropoff, Die Gleicligewichtc in den Dreistoffsystemen Natriwnchlorid- 
Natriumhijdroxyd- Wasser und Kaliumchlorid-Kaliumhydroocyd-Wasser. (Nach Verss. 
gemeinsam mit A. Marcau und W. Sommer.) Mit A. Marcau bestimmt Vf. 
durch Analyse der gesiitt. Lsgg., der Systeme NaCl-NaOH-H.fi u. KCl-KOII-H.fi, 
hauptsSchlich die Loslichkeit der Chloride ais Funktion der Temp. u. der Laugen- 
konz. vom Bereich der ternSren eutekt. Punkte —32,8 bezw. —67,4" bis -\- 118°. 
Zahlreiche Tabellen u. Diagramme yeranscliaulichen die Jlessungsresultate. Die 
Loslichkeit der Chloride nimmt mit steigender Alkalikonz. zuerst ab, um dann 
wieder anzusteigen. Nach Sicherstellung der Isothermeu u. Isobaren lassen sich 
leicht die giinstigsten Bedingungen fiir die Abschciduug der Chloride aus den 
Laugen, wie auch die FSllung von NaCl aus Laugen beim Eindampfen u. Abkiihlen 
bestimmen. Werden die Dreistoffsysteme in Dreieckskoordinaten in der Ebene u. 
rfiumlicli eingetragen, so bleibt zwischen den yon Yff. untersuchten Gebieten u. 
den wasserfreien Zweistoffsystemen nocli eine erhebliehe Lucke, die nur durch 
therm. Analysen bei Ggw. vou Wasserdampf geschlossen werden kann (Mitarbeit 
s-on W. Sommer). Naeh Besprechung der Siedekuryen der einsehlagenden Zwei-
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atofTaystemc diskutiert Vf. dic Siedekurvcn der Dreistoffsystemc. Hier stoCt man 
bei fortgesetztem Sieden, sobald Sattigung an NaCl erreicht iat, auf die ersto 
Siedekurve. Darauf scheidet sich NaCl aua, u. NaOH-Kouz. u. Siedetemp. steigou 
entsprechend der Siedkurve bis der Punkt erreicht ist, in dem eine, vom HsO- 
Scheitel gezogene Gerade dic Kurve bcriihrt. Bei weiterem Sieden steigt die Temp. 
u. das ausgeschiedene NaCl lost sich. Dieser ProzeB ist beendet beim Schnitt- 
punkt mit der Geraden, die durch den HLO-Scheitel u. den Punkt, der der ursprung- 
lichen Zua. der Lsg. entspricht, gezogeu wird. Weiterhin entweicht H20. (Ztschr. 
f. Elcktrochem. 30. 457—67. 1924. Karlsruhe.) Ulmann.

G. Tacchini, Thermische Analysc des Systems Lithiuinfluorid-Magtiesiumfluond. 
LiF hatte F. 840°, F. dea MgF. wurde anniiherungsweiae zu 1400° bestimmt. Die 
Abkuhlungskurvc der Gemische wurde bis zu 300’ herab verfolgt u. ergab kein 
Eutektikum. Hieraus u. aus den Ergebnisscn der Erstarrungspunkte der einzelnen 
Gemische ergibt aich, daB LLF3 u. MgF» Mischkrystalle in allen Verhiiltnissen 
bilden konnen. (Gazz. chim. ital. 54. 777—80. 1924. Mailand, Polyteclin.) G ottfk.

0. Hónigscłmnd und E. Zintl, Uber das Atomgeioicht des Hafniums. (Vor- 
laufigc Mitteilung.) (Vgl. S. 28.) Aus einem HafniumoxydprSparat mit ungefilhr 
6 i  0,5 ł/o Gehalt an Zirkon bestimmtcn Vff. das At.-Gcw. des Hf zu 171,88. 
Bringt man die 6% Zirkonosyd in Anrechnung, so ergibt sich rechner. fiir das Hf 
ein At.-Gew. von 180,8. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 140. 335—36 1924. Miinchcn, 
Akademie.) G ottfried .

Fr. Hana, Oxydatim des dreiwerligen Chroms durch Silberoxyd in alkalischer 
LSsung. Vf. weist an Hand quantitativer Bestst. nach, daB aich alkal. Chromosyd- 
lsgg. durch AgN03 in der Hitze quantitativ zu Chromat oxydicren lasaen nach der 
Gleichung Cr2Oa -f- 3 Ag. O =  2 Cr03 -f- b'Ag. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 140. 

337—38. 1924. Wurzburg, Univ.) G o t t f r ie d .

J. Lifschitz, Belalw-asymmetrische Synthesc bei Schwermetallkomplezeii. (Vgl. 

Ztachr. f. physik. Ch. 105. 27; C. 1923. III. 473.) Es wurde d-Alanin mit Co{OH)3 
gekocht. Das rote ^9-Iaomere des tri-d-alaninkobalti-Salzea war yollkommen unl. in 
W. Es kann, wic das rac., olrne Zera. in 50’/o II.jSO, gelost werden. Die ge- 
messene Drehung dieser Lsgg. wird durch eine Kurve II I (spez. Drehung—Wellen- 
lSnge in A-E.) wiedergegeben. Dic ur8prungliche Mutterlauge dea roten Salzea ist 
intensiy yiolett gefarbt Durch Fraktionieren erhSlt man ein riolettea Salz, das 
dem Leyachen «-Salz iihnlich iat. Die Drchungen des umkrystallisierten Salzes iu 
W. u. 50‘la H.^SOj sind aus Ivurven I u. I' ersiclitlich. Die Mutterlauge dieses 
Salzes enthSlt neben K-Salz ein auBerordentlich 1. u. etwas dunkler purpurgefarbtes 
«'-Salz. Das reine «'-Salz ist etwas hygroskop., seine Dreliungen in W. u. 50’/o 
H3S04 werden durch die Kurven I I  u. II' yeranschau.icht. Beide Salze sind ais 
Trialaninkomplese anżuspreehen, die nur eine verschiedene Zahl Moll. Krystall- 
wasser enthalten. Vf. schlieBt aus den gemessenen Drehungen, daB die ci• u. die 
«'-Verbb. niehts anderes sind ais die partiellcn Antipoden d [Co-d-AIanin3] u. 1 [Co- 
d-AlaninJ, u. daB hier also eine relatiy-asymmetr. Synthesc atattgefunden hat. 
(Koninkl. Akad. van Wetenach. Amaterdam, Wisk. en Natk. Afd. 33. 661—66. 

1924.) K. W olf.

Rudolf Robi, Uber die \Loslichkcit vnn Nickel in kohlensaurehaltigem Wasser. 
Dic Veras. dea Yfs. beweisen, daB Ni ebeuso wie Fe von COs-haltigem W. unter
B. von W.-haltigem NiC03 crheblich angegrifFen wird. Die Beobachtung SchOn- 
beins u. die Befunde von Traube-M exgarix i u. Scala (Ztschr. f. Chem. u. Ind. 
der Kolloide 10. 113; C. 1912. I. 1813) beruhen auf diesem Vorgang. (Ztschr. f. 

angew. Ch. 37. 938-39. 1924. Breslau.) _ JuXG-
B,. J. Meyer und H. Nachod, Die Sulfate des viericertigen Urans. Durch 

Yersa. zeigen YfF., daB aus der mit 2 Mol. konz. H^SO* rersetzten u. elektrolyt,
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reduzierten Lsg. von UOoSOj-3ILO beim Verdunsten iiber 1LS04, oder durch 
Eindampfen bei mittlerer Temp. (bis 75°), oder durch Fiillung mit A. U(SOt), • 8 II.O  
erhalten wird. Zur Darst. von U(SOt).,-411,0 wird dieselbe Lsg., ohne zu kiihlcn, 
so lange unter Umruhren mit konz. IIaS04 versetzt, bis keine Abscheiduug mehr 
eintritt. Bei 68° liegt der scheinbare Umwandlungspunkt der beideu Hydrate. 
Losliehkeitsbestst. u. Messungen der Gefrierpunktserniedrigung iu sehwefelsaurer 
Lsg. weisen darauf hiu, daB beide Hydrate in ihrer Molekularstruktur vou einander 
abweichen. Das 4-IIydrat weist unter den gleichen Bedingungen iu verd. Lsgg, 
die doppelte MolekulargroBe auf wie das 8-IIydrat. Der beobachtete Schnittpunkt 
der Loslichkeitslinien bei 26° ist aber nicht ais Umwandlungspunkt zu deuten, 
sondern er ist nur die Folgę des entgegengesetzten Vorzeichens des Temperatur- 
koeffizienten der Loslichkeit. Man hat es in der Lsg. des 4-Hydrates walirscheinlich 
mit einer Art vou Polymerisation zu tun, die durch hohere Temp. begiinstigt wird, 
Vff. vermuten Autokomplexbildung. Auf die Ahnlichkeit mit den isomorphen 
Thoriumsulfaten wird hingewiesen. (Liebigs Ann. 440. 186—99. 1924. Berlin, 

Wiss.-chem. Lab.) Ulmann.
Roger C. Wells, llcaktion zwisclien Ferrosalzen und Cuprosalsen. In alkal. 

Lsg. wird das Cuproion durch Fe(OII)., zu metali. Cu reduziert. In saurer Lsg. 
tritt bei Ggw. von viel NaCl u. CuCl selbst l>ei niedriger [H] keine Red. eiu. Erst 
bei starker NaOCOCH,- u. FeCL-Konz. wird Cu ausgefiillt.
2FeCl, -f 6CHaCOONa +  2 CuCl"-f 3ILO =- 2 Cu -f 6 CII.COOII 6NaCl +  Fe,00.

Die Verss. wurden quantitativ bei yerscliiedener. [II'] ausgefiihrt. (Amer. 

journ. Science, SlLLlSTAN [5] 8. 42S—33. 1921.) EssŹLIN.
A. Dubom, U ber die Silicatverbindungen des Cadmiums. Durch Zusammen- 

śchmelzen von K._,F; mit SiO.j, in dem CdO bis zur Siittigung gelost wird, Erkalten 
lassen u. Zugabe von KC1 u. erneutes Sclmielzen, wird ein Gemisch vou Krystallen 
erhalten, die sich durch yerschieden scliwere Lsgg. trennen lassen. Die leiehtereu 
prismat. Krystalle haben die Zus. K,0-Cd0-4Si0.: u. werden durch HC1 zersetzt.
D.0 3,086. In ganz geriuger Ausbeute wird ein Korper yon der ungefiihren Zus. 
SCdO-SiO., erhalten, der immer K^O-haltig ist. Durch Ersatz von CdO durch CdFj 
entstehen in Ggw. von KC1 klare, gelbliehe, prismat. Krystalle der Zus. 3Cd0-Si0.2. 
(C. r. d. 1’Acad. des sciences 179. 769—71. 1924.) Enszlin.

Bernhard Neumann und Helmut RicLter. Yersuclie zur Abscheiduug von 
Wolframmetall aus 1 Yolframsahlosungen. Durch Verss. zeigen Vff., daB Jihnlich 
wie bei Wolframaten, auch durch Elektrolyse von Wolfya.indoppeloxo.lat u. Wolfram-. 
doppeleyanid nur uiedere Osyde, aber nie Metali zur Abscheidung gebracht werden 
kann. Bei der Yerwendung organ. Losuugsmm., in denen WCl6 sich lost, leiten 
die Lsgg. in Aceton u. Pyridin so sehlecht, daB nur durch Einleiteu yon trockenem. 
HCl-Gas die LeitfJihigkeit so yerbessert werden konute, daB eine Zeit lang Strom 
hindurehzubringen war. Eine Abscheidung yon Metali oder Oxvd fand nicht statt. 
In Glycerin konnte eine geringe Metallabscheiduug erhalten werden. Irgendwelehe 
teehn. Aussicht zur Gewinnung yon W  bietet dieser Weg auch nicht. (Ztschr. f. 
Elektrochem. 30. 474—77. 1924. Breslau, Techn. Hochscli.) Uuiakk.-

H. v. War tent erg. Uber Osmiumtetroxyd. Werden 0s04-haltige Lsgg. mit A. 
unter Kochen zum Dioxyhvdrat reduziert u. yersucht man es im IL-Strom weiter 
zu jreduzieren, so tritt bei ca. 150° Explosion ein unter ILO-Abgabe. Dieses wird 
yermieden, indem man das „Hydrat-’1 unausgewaschen laBt, eventuell NaCl zugititj 
wss jede YerpufFung hindert. — Auf der yerschiedenen Loslichkeit yon 0s04 in 
W .: 6,47 : 100 g (1S‘) u. CC14 : 250 : 100 g (20"), griindet Vf. ein Ausschiittelungs- 
verf. — Den Dampfdruek yon festem 0s04 bestimmt Yf. zu:

lof^Aim. =  —13500/4,07 T -f 7,83: fl. =  —10100/4,57 T -f- 5,49. —

F. 40.1®; Kp. 129'. — Krit. Temp. 404.8; krit. Yol. 0.007: krit. Druck (bereclinet)
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170 at. — Mol. Schmelzwiirme (calorimetr. bestimmt) 3,41 ^  2% Cal. — Dii- 
Geruchsgrenze liegt bei 2-10 & mg/ccm. — Die Oberflachenspannuug beim F. ist
49,8 dyn/cm. — D.fesl 4,91; D.fl 4,44. — Mol. Bildungswiirme 93,4 Cal. + 1,5%- 

Der Dampf ist bei 1500° vollig stabil. — Spezif. Leitvcrmogen ist kleiner ais 
1 • 10 11 rez. £}. — Brechungsexponent fur fl. OsOs — 1,56 (45°). (L ieb igs  Auu. 
440. 97—110. 1924. Danzig, Teclm. Ilochsch.) U łmank .

D. Organisclie Chemie.
Robert N. Pea3e uud Chi Chao Yung, Dic Lage des GleichgeuAchts bei der 

Alkohol-Athcr-Reakłion bei 130 und 375”. (Ygl. Jouru. Aincric. Chem. Soc. 46. 
390; C. 1924.1. 1909.) Zur Best. der Lage des Gleichgewichts der Pik. 2C*H*OH -> 
(C,IIJoO -f- ILO wurden zwei Eeihen von Messungen ausgefuhrt, eine bei 275° mit 
Ali 03 ais Katalysator, die zweite bei 130° mit einem Gemisch von konz. ILSO, u. 
A. ais Katalysator, nachdem sichergestellt war, daB die Ek. auch von rechis nach 
links verlauft. Die Lage des Gleichgewichts wurdc aus der Zu- oder Abnahme des 
A. gefunden, wenn Gcmische bekannter Zus. von A., A. u. W. der Rk. iiberlasseu 
waren. In allen Gemischcn waren A. u. W. iu £iquimolekularem Verhiiltnis vor- 
handen. Die Best. des A. erfolgte durch seine Trennung durch Zusatz gesiitt. 
NaCl-Lsg. u. direkter Best. des Yol. des A. u. Zufiigen eines Korrektiousgliedes. 
das fur yerschiedeue Mengen vorher bestimmt u. graph. angegeben ist. Bei den 
Yerss. mit A1203, dargestellt vom Fixed Nitrogen Kesearch Lab., war C.H, nicht 
in merkenswerter Menge eutstanden. Die Gleichgewichtskonstante K,;- =  0,66, 
u. die masimalc Menge A., die iu A. in der Dampfphase bei 275" umgewandelt 
werden kann, betriigt 62,0%• W. setzt die Wirksamkeit des Katalysators etwas 
herab. Bei 130° geuiigten 3'/a Stdn. fiir dic Ek. K130 =  8,0. Dic maximale Urn- 
wandlung von A. in A. betriigt in der Dampfphase bei 130" S5,0°/o. Dic Anderung 
der freien Energie der Ek. wurde zu —3210 cal. u. die freie Bildungsenergic von
A.-Dampf bei 25° zu —35 900 cal. bereclmet. (Journ. Americ. Chem. Soc 46. 
2397—2405. 1924. Virginia, Univ.) J osepeiy .

J. B. Senderens, Allgemeine Methode zur Darstellung von Athern. (Ygl. C. r. 
d. l ’Acad. des scicnces 178. 1412; C. 1924. II. 322.) Darst. von Propylather: 100 Vol. 
Propylalkohol -f- 40 Yol. ILSO., (66 Be.) oder besser 60 Vol. ILSO., -f- 2 ILO 
werden 2—3 Stdn. auf 125—130° erliitzt (absteigender Kuhler); angenehm riechendc 
FL, Kp. S6—SS". — Butyldther, 100 Vol. Butylalkohol +  25—30 Vol. ILSO, (66 Bć.) 
werden 2—3 Stdn. unter EuckfluB gekocht; nach Erkalten Zugabe von W., Isolierung 
des Athers aus der oberen der beiden Schichten uacli dem unten fiir i-PropylSther 
angegebencn Verf.; Kp. 140—141°. — i-Butyldther, aus 100 Yol. des Alkohols +  
20 Yol. ILSO, (66 B .) bei 120—122", Kp.uo 102—104". — i-Amylather aus 100 Vol.
1-Amylalkohol -}- 10 Vol. H2S04 (66 Be.) bei 130—135°; Abtrennung durch Zugabe 
von W. u. Dest. der oberen Schicht; Kp..sl 169—170", korr. 171—172". — i-Propyl- 
ather aus gleichen VolL i-Propylalkohol Hydrat ILSO, -j- 2HjO oder 41I20 
werden fast gleiehe Voll. Alkohol u. Alher bei der Dest. erhalten; man fraktioniert 
mittels einer Vigreux-Kolonne u. behandelt den unterhalb 75" ubergehenden Anteil 
mit glcichem Vol. HsS04 (36 Be.), hierdurch wird der Alkohol gel., der Ather ist 
unl.; Kp.js,, 67— 6S°, D.l? 0,7282. — Sek. Butyldther aus 100 Vol. sek. Butyl
alkohol 4- 5—6 Vol. HaS04 (66 Be.) bei 103—104°; es empfiehlt sich, die Dest-
2—3-mal zu wiederholen; littekstand des Kolbcns wird mit doppeltem Yol. W. ver- 
setzt u. abgeschiedener Ather dann mit dem Destillat rereinigt; Isolierung des 
Athers wie yorher; Kp.;48 120—122®,. D-,ł 0,761; Geruch mentholartig. — Sek. 
Octylather, aus 100 Vol. 4es Alkohols -j- 1—1,5 Yol. H^S04 (66 Bć.) bei 135"; es 
dest. n-Octen iiber, der Kolbenriicksfand enthiilt dieses, deti Ather u. den Alkohol:
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diese sind durch fraktionierte DesL trennbar; Kp. des Athera 263—264° (753 mm),
D.16 0,807; Ausbeute 35V,j der Theorie; beim Koclien mit 2% HsS04 entsteht EL O 
u. Octen. (C. r. d. l’Acad. des sciences 179. 1015—19. 1924.) H aberland .

Erich Muller und Friedrich Muller, Die lcatalytische Zerseizung der Ameise/i- 
s&ure. III. (II. vgl. E. MOl i.e r  u. K e il , Ztschr. f. Elektrochem. 29. 396; C. 1924.
I. 1910.) Analog, wie 1. c. fiir Os gezeigt u. in neuen Verss. bcstfitigt wurde, 
wirken auch bei Stt, Rh, Pd, Ir  u. Pi die Verbb. weit stSrker katalyt. ais die 
Metalle, selbst wenn diese iu feiuer Verteilung vorliegen. Diese Metalle u. ihre 
Verbb. wirken schwiicher ais Os, ausgenommen Ku in Form des Hydrosyds, das 
an Wrkg. das Os weit iibcrtrifft u. gleich diesem zur B. von kolloidalen Lsgg. 
neigt. Die friihere Erfahrung, daB die katalyt. Wrkg. stark vom Dispersitatsgrad 
abhSngt, fand also weitere BestStigung. Zur Deutung der Erschcinungen kommen 
Vff. auf die friiher (E. MUl i.ER, Ztschr. f. Elektrochcm. 29. 264; C. 1924. I. 1324) 

angenommenc B. von „Oxyameisens:iure“, H-C(: O): O, zuriick. Iu der Elektronen- 
schreibweise von K n o r r  (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 129. 109; C. 1924. I. 389)

wiire ihre B. durch die Formel E zu erklSren, der Amciaeusiiurc karne die Forinel A 
zu. Dann ist auch das Gleichgewicht A B ^  F moglich. Da in E u. F das 
H nur durch 1 Elektron mit C verknupft ist, werden diese Veibb. instabil sein u. 
sich umsetzen nach 2E — >- II. -f- = Q " C  E=QS= u. F — y H— H -j- CO;.. Es 
wird angenommen, daB die Metalle bei genugend geringer TeilchengroBe in dio 
intramolekularen Kraftfelder von E u. F eindringen u. die Elektronen von ihren 
metastabilen Bahuen iu stabile lenkeu konnen. (Ztschr. f. Elektrochem. 30. 493 

bis 497. 1924. Dresden.) I I erter .

Gilfcert T. Morgan und Arthur E. Bowen, Beobachlungen iiber die hoheren. 
Fettsaurcii. I. Die hohe>-en gesattigten Fettsauren der Kakaobuttcr. Kakaobutler 
kann nicht zur Gewinnung von Eikosansaure verwandt werden. Fraktionierte 
Krystallisation der FettsSuren u. fraktionierte Falluug ihrer Magnesiumsalze fiihrtc 
zu keiner hoheren Fettsiiure ais Stearinsiiure. Die bei der Yerseifung der Kakao- 
butter gewonnenen Fettsauren wurden nach der Methode mit Magnesiumsoife-A. 
in gesfitt. u. ungesUtt. getrennt. Die erste Fraktion der gesatt. Sauren (F. 69,0°) 
erwies sich ais Stearuisaure (Mischprobe mit Eikosansaure F. 64—67°), aus der 
zweiten Fraktion (60 g) wurden 0,3 g der am wenigsten 1. Siiure erhalten, F. 68,5°, 
Mischprobe mit Eikosansaure F. 64,5°. — n-Eikosansaure wurde aus Erucasiiurc u. 
aus Widdcrtalg dargestellt, F. 74,5—75°, Methylester F. 45,5—46,5°, Athylester 
F. 41,5°. — Arachinsaure wurde aus Arachisol nach demselben Yerf. isoliert, 
F. 74°, Mischprobe mit n-EikosansSure F. 67—68°.

II. Die Fri-stenz bimolekularer Komplexe der hoheren gesałtigten Fettsauren. 
Aus der kryoskop. Untcrs. des Systems Eikosansaure-Steańnsaure ergibt sich die 
Existcnz einer bimol. Koniplexvcrb. aus 1 Mol. jeder Komponenten =■ 52,4’/0 

C20HwOj +  •17,6,/a ClsH :804. Da sich auch im System Słearinsdure-Palmitinsdurc 
die entsprechende Komplexverb. (47,5 ’/o Steariu- -f- 52,5’/o Palmitinsfiure) bildet, 
weisen Vff. auf die Unmoglichkeit hin, derartige Verbb. durch fraktionierte Kry- 
Stallisatiou zu trennen. Den gewohulichen Reinheitspriifungen gegeniiber yerhalten 

sie sich wie einheitliche Verbb. Diese Ergebnisse stehen in Uhereinstimmuug mit 
denen von M O lle r  u. Shea re r (vgl. Journ. Chem. Soc. London 123. 3156; 
C. 1924. I, 892), wonach die hoheren gesatt. FettsSuren selbst bimoL sind. (Jourń. 
Soc, Chem, Ind, 43. T- 346—48. 1924, Birmingham, Unir.) Zajjder.
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Charles Frederick Allpreas und W illiam  Maw, Die Carbonate von ll.hylm- 
glykol und almlichen Verbindungen. (Vgl. A llp re ss  u. H aw o b th , Journ. Chem. 
Soc. London 125. 1223; C. 1924. II. 2023.) Beim Durchleiten von Phoagen durch 
Athylenglykol entsteht -Athylencarbonat (I), die Verb. entsteht auch aus Chlorkolilen- 
siiureester -{- Dinatriumathylenglykol. Dicarbomethoxy- u. Athoteyglykol (II) ent
stehen aus Glykol u. ChlorkohlensUureeatcr in Ggw. von Pyridin; entsprechende 
Tricarbatboxyderivv. wurden analog aus Glycerin dargestellL Wird statt Pyridin 
Alkali bei der Kondenaation angewandt, so entsteht Monocarboimthoxyglycerin- 
carbonał (III); dieae Verb. (wie auch das entsprechende Athoxyderiv.) entsteht auch 
aus ChlorkohlensSureeatern u. der Dinatriumverb. des Glycerins. Durch Siiuren, 
Alkali u. Natriumalkohoholat werden die Verbb. yollatfindig hydrolysiert Aus Tri-' 
carbSthoxyglycerin laBt sich durch Zugabe von 1 Mol. Ba(OH)a eine C00CsH6- 
Gruppe abspalten. Werden wss. alkoli. Lsgg. der Kohlensiiureester mit Ba(OH)2 
behandelt, so bildet sich allmahlich BaC03, ais Zwischenprodd. werden wahr- 
scheinlich die 1Y entaprechenden Ba-Salze gebildet. — Einw. von 1 Mol. Chlor- 
kohlensaureester auf Glykole fuhrt nicht zu Monocarbathoxyg!ykol, sondern zu I, 
indem daa intermediar gebildete Carbathoxyglykol 1 Mol. C»HsOH abspaltet.

CILOCO.,R "
t  CH’0\ rn TT CH„0C02E „ t  j J n  CH,OCO,ba

Ćh 3( K  CH20C02R i >CO <ł)HaOCOaba

Versuche. Athylencarbonat (I), gibt mit methylalkoh. CILONa einen Nd. von 
Natńummethylcarbonat. — Dicarboniethoxyglykol, C0II1000 (II, R =  CK,), aua
1 Mol. Glykol 3 Mol. Pyridin in Chlf. (Eiskiililung) durch Zugabo von 3 Mol. 
Chlorkohlenaaureester in Chlf. u. 1-std. Schiitteln; bewegliche Fl., Kp.3 101°, nicht 
mischbar mit W. u. Chlf., sonst 1. in organ. Mitteln. — Dicarbathoxyglykol, 
C8H14O0, charakterist. riechende Fl., Kp.7t)0 240—250°, Kp.s 116—117°; bei 1-std. 
Kochen unter RuckfluB keine Zers. — Monocarbomethoxyglycerincarbonat, CaH004 
(III, R == CH3), aus 1 Mol. Glycerin -f- 5 Mol. Chlorkohlenaaureester 2-n. NaOH, 
bis Lag. dauernd alkal. bleibt; aua A. Nadeln, F. 88", 11. in Aceton u. h. A., wl. 
in A. u. Bzl., unl. in W. — Monocarbathoxyglycnincarbonat, C,H100^ (III, R =» C2H5) 
farblose Fl., Kp. 304 — 306°. — Tricarbomethoxyglycerin, CaH,jO„, zahe FI., 
Kp.liS 152", 1. in organ. Mitteln auBer PAe. — Tricarbathoxyglycerin, CnH.J()O0, 
hellgelbe, zahe Fl., Kp.„iS 168—169°. — Dicarbathoxyglycerin, C0HI(>Or, viscose Fl., 
Kp.0i., 162—163°. — Dicarbdthoxydiathyltartrat, C, ,H220 IO', aua 10 g Weinsaure- 
diathylester -(- 11,6 g Pyridin -j— 16 g Chlorkohlenaaureester, gelbea Ól, Kp.0il 173 
bis 174", [«]„ == -f-14,90 (c =  3,0 in A.); werden statt Pyridin 2 g Na zur Rk. 
angewandt, so entatelit nur eine geringe Menge einer opt.-inakt. Yerb., Kp.0iS 174 
bia 175°. (Journ. Chem. Soc. London 125. 2259—64. 1924. Newcastle-upon-Tyne, 
Univ.) Habeeland.

P. Bilion, tlber die der allge»ieinen Formel R )C[CH.ŁOH)RxR7 ent- 
sprecfienden primareti 8-Aminoalkohole. Durch Red. des Oxims des Didlhylacet- 
essigsaureałhylesłers mittels Na -f- A. wurde fj-Ambio-a/z-diathylbutanol (R ==■ CH3, 

Rt =  Rj =  CaĤ ) erhalten. Darst. des Oxims: 22 g NH,OH,HCl —f— 42 g 
Na-Aeetat in W. .werden yersetzt mit 40 g des Estera u. danach A. zugegeben, bis 
eine homogene Lsg. eutatanden ist; ea wird 30 Stdn, auf dem Wasserbad erhitzt 
u. nach Eindampfen das Oxim mit A. extrahiert; Kp.l5 148'’, aus A.-Lg. Krystalle, 
F. 54°. — Darst. des Am inoalkohols: 36 g Oxim in 600 g absol. A. werden 
auf einmal mit 100 g Na yersetzt (heftige Rk.!), ea wird bia zur Auflosung dea Na 
im Metallbade erhitzt u. dann mit W. yeraetzt. Im Yakuum wird A. abdeat. u. 
das Destillat in einer mit. HCl beschickten, auf —18“ gekuhlten \ orlage aufgefangen 
vu erneut dest., Ruckstiinde beider Destat. yereinigt, mit A. estrahiert, fith. Lag. mit
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1IC1 behandelt; aus der salzsauren Lsg. crhaltencs Chlorbydrat wird zers., der 
Aminoalkohol in ii. gel. u. dest.; bis 150° bei gewohnlichem Druck, danacb bei 
22 mm. Kp.22 132°; Chlorbydrat des Aminoalkohols aus A. F. 115"; Benzoylderiv. 
des Chlorhydrats aus A. F. 180°. (C. r. d. l’Acad. des sciences 179. 1054—50.
1024.) Haberłand.

John Baldwin Shoesmith und Robert Henry Slater, Foląritatmirkimgen 
bei den isomeren co-Bromxylolen und den isomeren Jodtoluolen. (Vgl. Sh oesm ith , 

H etherington  u. Slater , Journ. Chem. Soc. London 125. 1312; C. 1914. II. 
1083.) Die Leichtigkeit, mit der I —I I I  bei 00° (sd. Chlf.) hydrolysiert werden, 
Bollte nach der Theorie der induzierten weehselnden Polaritat sein: p >  o >  m, die 
Leichtigkeit der Red. durcli HJ miiCtc sein: m^>o^>p. Das Esperiment hat die 
Annahine bestatigt (Tabelle im Original). Alle Yerbb. sind, infolge des durch die 
CHs-6ruppe ausgeubten polaren. Einflusses, leichter hydrolysierbar ais nicht sub- 
stituiertes Benzyibromid. I I I  wird leieliter hydrolysiert ais das entspreehendc 
Jodderivat. Bei IV—VI war die Leichtigkeit der Red. o >  p >  m, da hier Halogen 

dem „Sehliisselatom" eine Stelle niiher liegt.
+ - . + 

lLCBr + -  J
> v , J J

111J  f i y l 011' i 11
l  J  L  t K ,  - S i-

0H3 CH„
Die Annahme LOWEYS (Journ. Chem. Soc. London 123. S22; C. 1923. III. 274), 

daB iuduzierte weehsclnde Polaritat nur bei rollkommen konjugierten Verbb. sich 
bcmerkbar maelit, wird durch die Ergebnisse der vorliegeuden Arbeit widerlcgt; 
nach Ansiebt der Vff. bcguustigt der Benzolring die Wrkgg. der induzierten Polari- 
tiit. — Die Darst. der Verbb. I —I I I  geschali auf folgendem Wege:

CII3-C6H4-NH> — >- ClIs-C,jH,.CX — > Clij,• CdH ,• C IL■ NIL — >
CH,• CaH, • CH2OH — ->- Clij • C0II, • CILBr.

o-Tolunitril, Kp. 202—204°, ni-Tolunitril, Kp. 210—212°. — p-Tolunitril, Kp. 215 
bis 217°. — o-Tolyltnethylamin, Kp. 200—202°. — m-Tolylmelliylamin, Kp. 198—200°.
— p-Tolylmethylamin, Kp. 194—196°. — o-Tolylccirbinol, aus A. F. 33", Kp.9 112 
bis 114". — m-Tolylcarbinol, Kp.1010S—111°. — p-Tolylcarbinol, F. 60°. — o-oj-Brom- 
xylol (I), F. 20", Kp.„ 102°. — m-co-Bromxylol (II), Kp.s 97—99°. — p-co-Brom- 
xylol (III), F. 35,5", Kp.0 100". Die Red. wurde bei 25° mit Eg.-IIJ (0,70 g HJ 
pro ecm) ausgcfuhrt. Ais Reduktionsprodd. wurden nach 40 Stdu. isoliert: co-Jod-
o-xylol, F. 33—34", co-Jod-p-xylol, F. 46—47°, u. Benzyljodid aus I ,  I I I  u. C6II-- 
CILBr; aus I I  wurde m-Xylol erhalten. — Red. vou IV u. VI fiihrte zu Toluol. 
(Journ. Chem. Soc. London 125. 2278—83. 1924. Edinburgh, Univ.) IlABERLAND.

Frederick Stanley Kipping, Organisehc Derimte dss Siliciums. Teil XXX. 
Komplexe Silicokohlemoassersto/fe [&KCJĄW. (XXIX. vgl. PlXK u. RlPPING, Journ. 
Chem. Soe. London 123. 2830; C. 1924.1.1361.) AuBer den beiden fruher beschriebenen 
Reaktiousprodd. bei der Einw. von Na auf Diphenylsiiicyldichlorid (vgl. Kipping 
u. Sands, Journ. Chem. Soc, London 119. 84S; C. 1921. III. 949 u. Kipping, Journ. 
Chem. Soc. London 123. 2590; C. 1924. 1.301) entstelien bei dieser Rk. noch zwci 
andere Silico-KW-stoffe der Formel Verb. I  ist sehr wenig reaktions-
fahig, sie ist bestiiudig gegen J, sd. CC1„ sd. C,;H-NO_, sowie Alkalien u. Piperidin; 
sie kann eventuell angesehen werden ais Dodekaphenylcyclosilieohexan [SicCjII-)^ 
entstanden aus 1 Mol. SUĈ Ĥ )* Cl• Si(CGH-Y.Cl u. 1 Mol. Si(CaHJ2C.[Si(CjH,).J]„ — 
Si(CdlIJ.,Cl oder ais IIcxadekaphenijlcyclo$ilicooctan, entstanden aus 2 Mol. der letzten 
Yerb. Eine Best. des Mol.-Gew. war wegen der geringen Loslichkeit von I  nicht
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moglich. — Der andere KW-atoff (II) konnte bieher nur ais zum Teil gelatinoses 
Pulyer erhalten werden; er ist in organ. Mitteln vollkommen unl., durch sd. CCI. 
oder J  tritt keine Veranderung ein, durch Alkalien u. Piperidin wird er vollkómmen 
zera. in Diphenylsilicandiol u. dessen Kondensationsprodd. nach der Gleichung: 
>  Si(C,H5), -f 2 H.,0 =  Si(C„H6)j(0H)= +  H»; durch HN03 oder KMn04 wird I I  
oxydiert, mit sd. C,,H5N02 findet yollstiindige Zers. statt. Aus dem chem. Verh. 
vermuten Vf., daB die Verb. zwei Sill,-Atome enthalt u. konstituiert ist nach 
Si(CaH5)2 •[Si(C0IIł)1.], • Si(C0H4)2 oder Si(Ce lir,), ■ [Si(CJH-).,]0Si(C(jH.,)i. Die Traglieit von
I I  gegenuber Jod u. lialogenhaltigen Verbb. ist yielleicht darauf zuriickzufiihren, 
daB die Si,l,-Atome maskiert sind dadurch, daB 2 Mol. des von K ip p in g  u. Sands 
(1. c.) beschriebene „ungesatt." KW-stoffs zu I I  sich vereinigt haben.

Versuche. Ycrb. [6't(C6J/5)2]n (.1), diese Vcrb. wird nc en dem „ungesatt. 
KW-stoff“ aus dem Toluolextrakt erhalten; beide sind trennbar durch Behandeln 
des iu Bzl. suspendierten Gemisclis mit J, wodurch I  ungel. bleibt; aus Bzl. mkr. 
sechsseitige Pyramiden u. Rhomboeder, dic nach wenigen Min. an Luft undurcli- 
sichtig werden; bei 75° sind 0,6 g 1. iu 100 g Bzl., in sd. Toluol 0,7 g; 1. auch in 
geschmolzenem Campher u. sd. Benzylalkohol; swl. in sd. Nitrobenzol u. CC14; 
3std. Einw. von C2H5ONa bei 220° fiihrt zu keiner Umsetzung. — Yerb. [Si(Cci/5)2]u 
(II) wird isoliert aus dem nach Extrahieren des Reaktionsprod. mit Toluol er- 
lialtenen blauen unl. Riiekstand (zum Teil aus Na u. NaCl beslchend), indem dieser 
s’orsichtig mit A. -J- Essigsaure versetzt wird; nach Zugabe von W. wird der grau 
gewordene Ruckstand mit sd. W. gut gcwischen u. sehlieBlich zur Entfernung 
von I  wiederholt 16 Stdn. lang mit sd. Benzol behandelt. Der unl. Ruckstand 
besteht aus I I ;  graues, etwas gelatinoses Pulver, das immer noch etwas I  enthalt; 
es empfielilt sich daher, aus dem blauen Prod. I  zunachst durch sd. Toluol zu ent- 
fernen, den mit A. u. Essigsaure behandelten Ruckstand nach Waschen mit W. 
durch mehrwochige Difi'usion zu reinigen, das Prod. mit Aceton u. schlieB<ieh mit 
h. Bzl. zu waschen; dic Verb. verpuft’t beim Erhitzen auf dem Pt-Blech; durch 
mehrstd. Erhitzen mit sd. W. entsteht eine scliwacli gelbe Lsg. u. eine geringe 
Menge in Aceton u. Bzl. 1. Verbb.; 1. olige Prodd. entstehen auch (unter heftiger 
Rk.) mit IIN03-haltiger w. Essigsaure, diese sind 1. in alkoli. KOH ohne Entw. 
von H„, aus der alkoh. Lsg. erhalt man nach Eindampfen u. Ansauern Diphcnyl- 
silicandiol; mit w. Nitrobenzol ąuillt I I  ohne chem. ver:indert zu werden auf; bei 
langerem Kochen liiermit geht I I  allmahlich in Lsg.; das hieraus erhaltene dunkel- 
braune Ol gibt bei der Hydroiyse mit alkoh. KOH das K-Deriv. des Diphenyl- 
silicandiols. Einw. vou sd. wss. Piperidin -j- Alkali auf I I  fiihrte in einem Palle 
zu Tetraaiihydrotetrakisdiplienylsilicandiol, in allen anderen Fiillen wurden nur die 
oben genannten Prodd. erhalten. (Journ. Chem. Soc. London 125. 2291—97. 1921. 
Nottingham, Univ. Coli.) I Iaberland .

Harold Burton und Charles Stanley Gibson, Eine bcqueme Mcthode zur 
Darstellung von Arsinsauren aus den entsprecltenden Chlorarsinen. Tcrtiare Chlor- 
arsine werden durch Na-p-Toluolsulfonchloramid (=  Chloramin T) zu den ent- 
sprechenden Arsinsauren oxydiert. 1 Mol. des Chlorarsins in Aceton (20 ccm pro g 
Substanz) wird mit einer 10’/oig. Lsg. von 2 Mol. Chloramin T in W. versetzt u. 
30 Min. gekocht. Isolierung der Situren durch Extraktion mit Na2C03-Lsg. Dar- 

gestellt wurden: n-ButylarsinŚaure aus n-Butylclilorarsin, P. 160", 1. in W.
o-Tolylarsinsdure, C:H,j03As, aus W. Nadeln, F. 163—164". — fHpheńyldrsinsaitre, 
F. 169—170". — Phenarsazinsaure, C12Htl)02NAs, aus 1 0 -Chlor-5 , l 0 -dioxyplienarsazin; 

Nadeln; die von W ie la n d  u. R e inhe im er (Liebigs Ann. 423. 1; C. 1921. III. 
725) durch Umkrystallisieren der Saure aus Eg. erhaltenen Krystalle sind walir- 
scheinlieh das Acetat der Verb.; Chlorhydrat, CioHuOoNClAs, aus A. Nadeln, 

F. 200—205° (Zers.); Nitrat, CwHuOsN,As, aus Gemisch von h. verd. HN03 +  A.
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hellgelbe Nadeln ohne bestimmten F.; Sulfat, C^H^OgNoSAS], aus A. -f- Bzl. 
Prismen, P. 138—1*10° (Zcrs.). N-Acctylphcnarsozinsaure, CltH,303NAs, aus der 
folgenden Vcrb. dargcstellt; aua wss. A. flachę Prismen mit 2H.20 , F. 244—245° 
(Zers.), unl. in W. — 10-Cldor-5-acctyl-5,10-dxhydrophenarsazin, CuH^ONClAs, aus 
der acetylfreien Verb. in Bzl. -f- CH3C0C1 durch 4std. Kochen; aus Bzl. Nadeln, 
F. 229—230°. — N-Propionylphenarsazinsdure, C15H1403NAs, aus nachgenannter 
Yerb. dargcstellt; F. 232" (Zers.), unl. in W. u. A. — 10-Chlor-5-propionyl-5,10-di- 
hyth-ophenarsazin, C15H,30NC1A8, aus der propionylfreicn Verb. durch lOstd. Kochen 
mit Propionanhydrid in Xylol -j- wenig Pyridin; aus Bzl.-PAe. Tafeln, F. 135 bis 
136°. — N-Bmzoylphenarsazinsdure, C,0HuO3NAs, aus der niichsten Verb. dar- 
gcstellt; Prismen, F. 250° (Zers.). — 10-Cldor-S-benzoyl-5,10-dihydrophenarsazin, 
Cl9H13ONClAs, aus Bzl. F. 180—181°. (Journ. Chem. Soc. London 125. 2275—78. 
1924. London, G-dys Ilospital.) Haberland.

C. M. Keyworth, Arylaminąalse einiger Sidfonsauren der Beiizolreihe. I. Benzol- 
mcnsosulfcmsSure. (Vgl. F orster  u. K e y w o r t h , Journ. Soc. Chem. Ind. 43. 

T. 299; C. 1924. II. 2582.) Naehstehende Salze der Bcnzohulfonsdure wurden aus 
dem Ba- oder Ca-Salz -f- Arylamin -j- HC1 dargcstellt (FF. korr.): Anilinsalz, aus 
h. W. Nadeln, F. 240"; 11,3/100 bei 19° (=> 100 Gewiclitsteile gesStt. Lsg. enthalten
11,3 g Salz). — o-Tołuidinsalz, aus A. weiBe Nadeln, F. 176", 20/100 bei 19°. — 
m-Toluidinsalz, Nadeln oder Prismen, F. 173°; 9,1/100 bei 18°. — p-Toluidinsalz, 
weiBe Nadeln, F. 205°; 7,4/100 bei 16". — U-Naphthylaminsalz, weiBe Nadeln, 
F. 234°; 0,77/100 bei 14°, 11. in h. W. — fi-Naplithylaminsak, weiBe Tafeln, F. 248°;
0,59/100 bei 14", weniger 1. in h. W. ais yoriges. — p-Nitro-o-toluidinsalz, hellgelbe 
Nadeln, F. 222°; 1,84/100 bei 15°. — m-Nitroanilinsalz, gelbe Tafeln, F. 236° 
(Zers.); 3,85/100 bei 15°. — m-Xylidinsalz aus A. F. 233°; 1,46/100 bei 15°. — 
Beiizidinsalz, F. tiber 330°; 0,59/100 bei 16°. — o-Tolidinsalz, grauweiBe Tafeln, 
F. 310°; 1,45/100 bei 15°, 11. in h. W. — Dianisidinsab, graue Nadeln, F. 277°; 
2,11/100 bei 18°. — m-Phenylendiaminsalz graue Prismen, F. uber 320°; 19/100 bei 
17°. — p-Phenylendiamin8alz, Tafeln, F. uber 320°; 2,57/100 bei 10°. — p-Chlor- 
anilinsalz weiBe Tafeln, F. 235°; 2,51/100 bei 20°. — o-Cldoranilinsalz, F. 204°, 
leichter 1. ais voriges. — ps-Ctimidinsalz, aus W. oder A. weiBe Nadeln, F. 217°; 
2,03/100 bei 16°. — p-Anisidinsalz, weiBe Nadeln, F. 182"; 12,8/100 bei 16°. — 
p-Phenetidinsalz, Nadeln, F. 171"; 21/100 bei 17°, sehr 11. in h. W. — N-substituierte 
Arylamine bilden nur schwierig Salze. Mit m-Nitro-p-toluidin u. ^-Aminoanthra- 
chinon wurden keine Salze gebildet. Bas. Salze aus Diaminen konnten nieht in 
reinem Zustande erhalten werden. (Journ. Soc. Chem. Ind. 43. T. 341—42. 1924. 

Liverpool, Univ.) _ H aberland .

Fr. Fiohter und Ernst Stocker, Uber die elektrochcmisshe Oxydałion von 
Benzolsulfosdure, Toluol-o-siilfosaure und Benzol-p-dmdfosaure und die dabei auf- 
łrełenden Peisauren. Kurzes Ref. nach Trans. Amer. Electr. Soc. Ygl. C. 1924. II. 
631. Naclizutragcn ist folgendes: bei der Elektrolyse von Benzolmdfosdure erhiilt 
man mit Diaphragma Fumarsaure, ohne Diaphragma ein Gemisch von Fumar- u. 
Bern8teinsaure. — Die Isolierung von Breiizcatechinsidfosaure erfolgt, nachdem 
Chinon u. zweibas. Fet:s2uren mit A. estrahiert worden sind, durch Neutralisation 
der wss. Lsg. mit BaC03 (bis Kongopapier nieht mehr geblSut, Lackmus aber noch 
gerotet wird); das Filtrat hiervon wird mit bas. Pb-Acetat versetzt, wodurch bas, 
Pb-Salz der Brenzcatechinsulfosaure, C8H40(SSPba, austitllt; hieraus die freie Siiure; 
Ba-Salz, (CgHjOjSj.Ba, braune Krusten; gibt mit FeCl3 Griinfiirbung, die durch 
NaiC03 rot wird. Durch Methylieren der freien Siiure erhiilt man Verałrolsulfo- 
saure; K-Salz, C„H905SK. — DaB bei der Einw. Yon konz. HjO* auf Benzolsulfo- 
sSureanhydrid Yoriibergehend Benzolsulfopersaure entsteht, ergibt sich daraus, daB 

dio yerd. Lsg. aus KBr-Leg. Br frei macht. Eine Miscliung von Benzolsulfosiiure-



1926. I. D. ObganieChe 0Semik. 48?

anhydrid mit Eg. -f- 100%ig. H303 gibt bei Zusatz von Pd-Mobr heftigc Rk. (bip- 
weilen Entziindung) u. Zers. — Schemat. liiBt sich die elektrolyt. Osydation von 
Benzolsulfosiiure durch folgende Formeln darstcllen:

C„H,,S03H — >• C>sH,SO,II — >-

p-C0H 1(S03H)(OH) '"T 1 ^  <?IIC0011

^ c .h ,,o h , . , so ,h ). ^ | c o o h

Elektrolyse von n. Toluol - o - sidfosawelsgg. aa Pt- oder PbOs-Anode mit
0,05 Amp./qcm u. 24 Farad/Mol. ergab glcich am Anfang starkę Oxydationswrkg. 
des Anolyten, ein Zeichen dafiir, daB auch hier zunachst eine Persaure gebildet 
wird. Ais Reaktionsprodd. wurden isoliert. a) Mesaconsdure, C5H604, naeli Subli- 
mation im Vakuum (11 mm, Badtenip. 135—140") F. 199"; diese Verb. wurde bei 
Verwendung von Pb-Elektroden u. Diaphragma erhalten; an Pt-Anoden- crhaltenes 
Prod. hatte F. 159—160° (Itaconsiiure ?). b) Durch Geruch erkennbar war Chinon 
(Toluchinon ?). c) Eine durch bas. Pb-Acetat fiillbare Sulfosaure, der^nalyse nach 
eine Brenzcatcchinsulfocarbonsdure; JBa-Salz, C0H4O7SBa; gibt mit FeCl3 intensive 
GrunfSrbung. Das Reaktionsschema ist walirscheinlich folgendes: 

.CaH4(CH3)'(S03H)2 — > C0H,(CH3)>(SOtH)2 — ^ 
CaHi(CH3)1(S03H)2(0H),«

C^H.tCOOH^SOaH^OH),,4-5 HOOC-C=CH-COOH

cn3
Benzol-p-disulfosdure-LiSg mit 0,005 Amp./qcm elektrolysiert gab nach Verbrauck 

von 100 Farad/Mol. geringe Mengen Fimiarsaure; ais Hauptprod. wurde eine durch 
bas. Pb-Acetat fiillbare Sulfos&ure erhalten; die Pb- oder Ba-Salze konnten jedoch 
nicht in einheitlicher Zus. erhalten werden, es sehienen Gemische von brenzcatecJiin- 
mlfosaurem u. phenol-2,5-disulfosaurem Ba vorzuliegen. Hypothet. Reaktionsschema: 

p-C0H4(SOsH.U — >  p-CjH,(SOaH)(SO,H) — > C6H3(0H)'(S03H 2«  — *  
C0H3(O H)j‘■"'(SO.jH)5 — )- HOOC-CH : CH-COOH.

(Helv. chim. Acta 7. 1064—78. 1924. Basel, Anst f. anorg. Ch.) H aberland .

J. Lacrois, Uber die clektrolytische Beduktion des 3,3'-Dinitrodiphenylsulfons 
hinsichtlich seiner Umwandlung in 3,3 -Diaminodiplienylmlfon. Zu der schon nach 
C. r. d. l’Acad. des sciences referierten Arbeit (C. 1924. I. 1785) werden die aus- 
fuhrlichen Versuchsergebnisse veroffentlicht. (Buli. Soc. Chim. de France [4] 35.
1436—50. 1924. Toulouse, Inst. de Chim.) H aberland .

Kuverji Gosai Haik und Chatnrbhai Shankarbhai Patel, Umsetzung von
Schiccfelmmochlorid mit organisclicn Saureamiden. II. (I. vgl. Naik, Journ. Chem. 
Soc. London 119. 1166; C. 1921. III. 1120.) Bei Einw. von S^Cl. auf NHa einer- 
seits, auf Siiureamide (Osamid, Phthalamid etc.) andererseits hatten sich zwei 
Eitreme ergeben; im ersten Falle fand heftigc Rk. statt, im letzteren trat keine 
Wrkg. ein; dazwischen ergaben sich Falle (Acetamid, Benzamid) in denen ein Mono- 
sulfid, z. B. (CII3CONH)2S, entstand. Durch ScliwSchung des Saurerestes sollte nun 
versucht werden, die Reaktionsfiihigkeit der NRj-Gruppe so zu yermehren, daB 
kondensierte Diimido-(Hydrazin-) deriw. entstanden. Der Zweck wurde erreicht 
durch Einw. von Ŝ CL. auf i-Butyramid, Valeramid u. Capronamid, die nach Schema 1) 
reagierten. — Trichloracetamid reagierte analog, mit Monochloracetamid entstand da- 
gegen das Monosulfid. Cyanacetamid reagiert nach Schema 2) indem die CIL-Gruppe 
in Rk. tritt. — i-Butyranilid u. Phenylacetanilid geben mit SjClj wie Salicylamid 
(vgl. 1. c.) ein Disulfid (Schema 3); AcetytsaHcylanilid bildet dagegen ein Trisulfid 

(Schema 4).



1)" 2iCHj(CH2)aCONHa] -f S..CL =  [CH:l(CH„)3COXHJ, +  2HC1 +  2S,
2)' 2(CH2CN • CONH.,) +  S..CL =  [ILN-CO-(CN)CH]:s : S +  2IIC1,.
8) 2 (CH3).>CIICONHC|jH6) -f S,C1„ =  [S-C.H.NHCOCHtCH,).,] -f 2HC1,

4) 2CH3C00-C8H1Ć0NHCaH5 +  S2C12 =

CH3C 0 0 ^p  tj o e c p tt /OOCCIL 
CONIICgH^ c 8 - b » —^ " ^ c o N l IC J is

Versuchc. .s. Dicaproylhydrazin, C$H24OsN2) aus 3g Capronamid +  2 g 
S2C12 in 50 cem sd. PAe.; aus Bzl. Tafeln, F. 111—112°, 11. in Bzl., A., Aceton u. 
w. W,, wl. in Chlf., unl. in PAe. u. CS2; wird dureli alkoli. Na.2S zu Capronamid 
red. — s. Divalcrylhydrazin, CI0H20OśŃ2, aus Tafeln, F. 123°, Loslichkeit wie 
bei yorigem. — s. Di-i-butyrylhydrazin, CoII10O2N2, aus Bzl. weiCe Tafeln, F. 120 
bis 121°. — N-Sidfidocliloraccłamid, C,HG0.,N,ClaS, aus Monochloracetamid -f- S,CI9 
in sd. Bzl.; aus h. A. weiCe Krystalle, F. 165° unter Zers., gelbe Selimelze. —- 
s. Śexaclilordiacctiylhydrazin, C4H2O,KjC10, aus Bzl. weiBe Nadeln, F. 148—149°. — 
CyanacetamiddisHlfid, CsIIcO,NtS2, F. 103° (Zers.), unl. in Bzl., PAe. u. CS.., dureli
A. Ilydrolyse: bei liingerem Stehen Zers. zu schwarzer M. — s. Di-i-butyryldiamino- 
diplienyldisiilfid, C20H2102N,S2, aus Bzl. indigofarbiges korniges Piilver, F. 100 bis 
102°, 11. in Bzl., Lsg. ist yiolett gefarbt. —' s. Diphenyldiacetyldiaminodiphenyl- 
disul/id, C21,H24OaN2S2; aus Bzl. durch PAe. gefallt, F. 162—163°. Geht durch 
Behandlung mit IINCK (D. 1,5) bei niedriger Temp. iiber in s. Telranitrodiphenyl- 
diacetyldiaminodiphcnyldisulfid, C23H20OluNl5S2, durch Zugabe von W. ais gelbe 
M. gefallt, F. 148—150° (Zers.). — s. Diacetoxydianilinodifo)-myldiplienyltrisulfid, 
C30H21O6N2S3 (Gleichung 4), aus Bzl. mit PAe. gefallt hellgelbes-Pulver, F. 78° 
(Zers.). (Quaterly Journ. Indian Chem.-Soc. 1. 27—35. 1924. Baroda, Coli.) H a.

Prafulla Chandra R,ay, Wechselnde Wertigkeit des Goldcs gegcniibei• Mercaptan- 
radikalni. Teil I. (Vgl. Journ. Chem. Soe. London 123. 133; C. 1923. I. 893.) 
Diałhyldisidfid gibt mit AuCl̂  eine Verb., der entweder Konst. I  (2-wertiges Au)
oder I I  (4-wertiges Au) zukommt; bei dieser Bk. kann auch Verb. I I I  isoliert
werden, in der Au 2- u. 3-wertig ist. Einw. von AuCl3 auf Monolcaliimdithio- 
athylengltgkol fiihrt zu IY  mit Au11 u. Au1". Der aus Bcnzaldiathylentetrasidfid -f- 
AuC13 entstehenden Verb. kommt Konst. Y zu. Durch Einw. von AuCl3 auf Benzal- 
diatliylentńsidfid wird dieses zu Diathylcndisidfid(A) aufgespalten, es entstchen ver- 
schiedene Yerbb.: 6 A, Au4C13; 5 A, Au3Cls (YI)i 4A,Au3Cl4; 1A,Au3C12; 3A,AuaClj; 
3A,A.UjClj; in diesen Deriw. ist Au abwechselnd 2- u. 3-wertig. Wird bei hoherer

AuCl AuCl r< Au Au
i i C..II.—S---S—C..H- ii

C J I- S --- S—C_.H- - ;  » . ;  - C2H5—S---S— C2H5
l,  A. I I  AuClj AuCl, ___a ii _ ii

X v>l Oi
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IV  CoH4 C2lt| C,n, G,H, C21I4 C2I-I4 Ś-Cl C JL C jH ,

Au<S-CiH l-S>AuC1 C2h Tc2H4^

VI Y

Cl AuCl S s
c h c h X c* ' s n  h 4c^ c2h ,
CcHsCH<S-GH l-S- C13Au= sL J s z :AuC13 sL J s~ Au d i

V Au V II C JI, V III OH,
I! 2 1

caHsc H < | ;g ^> ;| >  ix

Ć p A u C l (C2Hi< 1 )s i Au—S—CSH4—S Au : (g H4< | )>

4(CiHłS2NaJ) +  SAuCa; =  8NaCl -f Au.CKC.H^), (X)
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Temp. (78°) gearbeitct, so wird (A) in Athylendisulfid geapalten, es cntateht Yerb. 
3(CtH lS.i)AnaCl2. — Verbb. mit 5-wertigem Au (T li u. T III) werden erhalten aus 
Tridthylentrisulfid -\- AuCls. Verb. IX  entsteht aus Natriumdithioathylenglykol ~|- 
AuC13 in Acetonlsg.; in iith. Lsg. reagiert das Dinatrkraisalz nach untensteheuder 
Gleiclmng.

Versuche. Verh. ClITl0SiAn,.Cl,t (I bzw. II), dic mit iiberschussigem AuCl0 
entstehende gclbc zShe M. krysłallisiert beim Rcibcn: wird ara Licht infolgc Ab- 
scheidung yon Au langsam dunkler. — Yerb. (C..IL)̂ S; ,AufiL  (III), dureli Extra- 
bieren der bei Darst. yon I  crhalteucn ziihen M. mit A.; weiBcs Pulrcr. — Yerb. 
CJTMSAAu.fil (X), Darst. durch 3—4-std. Koclicn; hcllbraun. — Yerb. C\ITiSl ■ 
An.,Cl (XV), braun. — Yerb. CtilI .sOSAAu3Clx (V -j- [CJiJ.O), aus A. -j-A., rotliches 
Pu.yer. — VerT>. CtlII .KSv:,AutClt —■ 6[(C,H4).,S.(],Au4Cis, aus 0,1940 g Benzal- 
difithylentrisulfid in 5 ccm A. -j- 2 ccm alkoh. AuClj-Lsg. (1 ccm — 0,0510 g Au) 
bei 55°; die Verb. entsteht auch bei tieferen Tempp. ais 55° u. wechselnder Konz. 
der Komponcntcn. — Verb. 5[(C.JIi).,Si],Av^Cls, 1 ‘/o C , O  (TI), aus 0,2474 g Tri- 
Nulfid in 5 ccm A. (Eiswasserkiihlung) -\- uberschiiesiges AuC13 in A .; braunes 
Pulyer. r- Verb. •l{(C./J I]).,S;'].Au.sCl,, (CJT^O, erhalten durch Mischen der Kom- 
ponenten in unbestimmtcm VcrhSltnis. — Yerb. ,Ait-jCl}, 0,13 g Trisulfid
in 3 ccm A. auf 72" crhitzt u. mit 10 ccm alkoh. AuCl3 (1 ccm =  0,0155 g Au) yer- 
setzt. — Yerb. 3{(CiI I l)..S}], Au fi/ j, CJL.OII, aus 0,4991 g Trisulfid in A. durch Zu- 
tropfen von 1 ccm alkoh. AuCL, (== 0,0623 g Au ; purpurfarben, u. Mk. braun u. 
schwammig. — Yerb. 3l(CiH,)iŚi],Av^Cl1,CiH!lOH, aus 0,35S2 g Trisulfid in 25 ccm
A. bei 60°-j- uberschiissiges aikoh. AuCln. — Dinatriumdilhiodthylenglykol, CjH4SsNa*, 
aus ath. Lsg. des Giykols -j- fein yerteiltem Na; krystallin. Pulver. — Verb. 
C^JLyS^An. (IX), Darst. in der Warnic. — Yerb. AuCl̂  (T'II), durch
Mischen alkoh. Lsgg. der Komponcntcn; orangefarben; aus dem Filtrat durch Ein- 
dampfen Yerb. C^H^S^AuCL (VIII), weiBe Krystallc. (Quaterly Journ. Indian 
Chem.-Soc. 1. 63—73. 1924. Cnlcutta, Univ.) Habekland.

B.. F. Hunter, Mitteilwg iiber die Darstclliing von DitolyUhioharnsłoffen und 
Tolyl-i-cyanaten. Vf. weist darauf hin, daB bei der Darst. genaunter Verbb. uu- 
angenehm riechende von Zwischen- oder Nebenprodd. stammende DSmpfe auf- 
traten, die nachteilige physiolog. Eigcnschaftcn besaBen. Die Vergiftung bleibt 
mehrere Tage bestehen; Vf. fulirt sic zum Teil auf CSo-Dampfe zuruck. Aucli 
bei der Darst. von 1-Mcthylbcnzothiazol tritt bei der Dest. ein hoch sd. Prod. mit 
giftigen Eigenscliaften auf. (Chem. News 129. 344—45. 1924. Highbury New Park. 
Chem. Lab.) H aberland .

E. Briner, W. Pliiss und H. Paillard, TJntersuchungen iiber die katalytische 
Dehydratation vqn Phenol-Alkoliol-Systemen. (Vgl. Br in e r , Ferrero  u . de L userna , 

Hely. chim. Acta 7. 282; C. 1924. I. 2693.) Die 1. c. angegebene B. einer un- 
bekannten Verb. durch Oberleitcn yon C(jHiOH-CHaOH-Dampfen iiber crhitztes 
ALO, wurde erneut nachgepriift u. gefunden, daB genannte Verb. Hexamethylbenzol,
C,sH13 (I), ist; seine Isolierung kann, da es in k. A. u. CH3OH wl. ist, lcicht er- 
folgen; durch Sublimation erliSlt man cs ais weiBe Nadeln, F. 163,5—164°. Im 
wciteren Verlauf der Unterss. bat sich licrausgestellt, daB I  auch stets gebildet 
wird, wenn statt C^HjOH Di- oder Trioxybenzole angewandt werden. Aus den 
yorliegenden Versuchsergebnissen ist folgendes heryorzuliebcn: Ubcrleitcn yon 
C6H.,OH allein iiber auf 416" erhitztes ĄL,03 fulirt zur B. von sehr wenig Phenyl- 
ather, die Hauptmenge C,,H50II wird unyeriindert zuriickgewonńen; wird Th O, 

statt Al.jOj benutzt, so wird die Ausbeute an (CGII6)a0 nur maBig erhoht. CH:)OH 
allein wird durch A1*03 bei 408° leicht dehydratisiert, es werden 40% Methyluther 
erhalten. Das Gemisch C„H6OH-CH3OH wurde eingehender uritersucht, wobei ein 
groBer Untorschied in der Wirkungsweise yon AljO, u. Tli Oj horvortrat; mjt

VII. 1. ' 33
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crstercm wurcle I  neben unverandcrtem C6H50H u. CILOH sowie (CH:;);0 erhalten: 
ThO._> ais Katalysator lieferle nur fl. Kcaktionsprodd., unter denen Anisol identifiziert 
wurde. Wird statt in CO.,- in Nj-AtmosphSre gearbeitet, so werden dieselben Er
gebnisse erhalten. Bzgl. der gebildeten Menge I  (mit A1203 ais Katalysator) ergab 
sich, daB um so mehr gebildet wird, je groBer der ObersehuB von CH3OH iiber 
C0H5OH ist; es werden 49,3% I erhalten, wenn Gewieht von C^H^OH : CH:)OH =  1:8 
ist, bei gleiehen Teilen entstehen nur 15% I. Ais optinmle Temp. wurden 410 bis 
440° festgestellt, oberlialb 450° tritt Ilarzb. ein. Aus o-Kresol (16,3 g) -j- 126,7 g 
CH3OH wurden — wie die folgenden Verss. stets mit AL03 — bei 403" erhal en: 
24,7% I, aus m-Kresol 3,6% I, p-Krcsol 23,3’/o I;  aus 15,2 g l,4,5-Xylenol -{-
78,1 g CH..OH bei 412° 54% I, aus 5,2 g l,3,5-Xylenol -f 45,9 g CH3OH 55,6% I. 
Mit J?ATOrd)t-CIIaOH wurden bei 451° 43’/o i  erhalten; bei Pyrogallol waren dagegen 
die Ausbeuten sehr gering, da durch die hohe Temp. Zers. des Pyrogallols ein- 
trat — Um Klarheit iiber die bei der Ek. etwa entstehenden Gase zu erhalten, 
wurde zuniichst das Verh. von CH.,011 gegeniiber AL03 untersucht; es ergab sich, 
daB hierbei nicht nur Dehydratisierung, sondern auch eine Dehydrierung statt- 
findet; letztere ist bei 35S° wenig ausgesprochen, wird jedoch bei 425° krfiftig, so 
daB die Hiilftc des CHjOH in CO u. H2 gespalten wird; diese Gase konnen durch 
Zerfall von HCHO entstanden sein, der, wie besondere Yerss. ergeben haben, bei 
dieser Temp. nicht mehr bestSEndig ist. C^H^OH bildet durch Einw. von Al203 bei 
410—420° keine Gase, es tritt nur geringe Dehydratation ein. DaB der bei Zers. 
von CH3OH gebildete H„ in CaHsOII-CU,OH-Gemischen auf die OH-Gruppe des 
Phenols reduzierend wirkt, ergibt sich daraus, daB aus einem solchen System 
weniger H2 entwickelt wird, ais wenn nur CH,OH allein anwesend ist. Auf 
Grund der esperimentellen Befunde stellen Vff. fiir den Gesamtverlanf der Rk. 
Gleichung 1. auf. Die B. von I  wird auf Grund tliermochem. Bedingungen be- 
giinstigt; VfF. haben berechnet, daB pro 1 Mol. C lijOH  u. 2—7 Mol. CH3OH 
folgende Warmcmengen frei werden: 8,7; 19,2; 26,4; 49,3; 57,0 u. 60,7 Cal. Yoll- 
kommen laBt sich die bevorzugte B. von I  jedoch nicht energet. erklaren, denn 
1 Mol. C^H0 -j- 6 Mol. CHjOH wiirden 63,4 Cal. entwiekeln, die B. von I  findet 
in diesem Palle aber nicht statt. Die giinstigeren Ergebnisse mit C^II.OH geben 
ein weiteres Beispiel fiir die erhohte Beaktionsfahigkeit eines Benzolkerns, in dem 
H durch OH substituiert worden ist.

1. 0,1-1,011 +  7 CH3OH =  C^CH,),, +  7ILO -f CO -j- H2.
Es wurden ferner Gemische von fi-Naplithol -{- CII3OH bei Tempp. bis 446° mit 
A1203 behandelt u. analoge Ergebnisse erzielt wie mit C0H5OH-CH3OH-Gemischen. 
Das hierbei entstehende Eeaktionsprod. hat sich ais ein nocli unbekanntes Tctra- 
methylnaphthdlin, C,,H10, erwiesen; es wurde bei 13 mm oberlialb 136° ais gelbes 
Ol erhalten, nach Abkiihlen auf —15° aus A. wreiBe Nadeln, F. 104—105°; Pikrat 
aus A. orangerote Nadeln, F. 184—lS5n; dic unterhalb Kp.,s 136° iibergehenden 
Anteile scheinen ein Gemiseli verschieden metliylierter Naphthalinderiw. zu sein. — 
Gemische von gaben bei 400—435° keine Stliylierten Benzol-
homologen; zu erklSren ist dies daraus, daB C2H50H bei diesen Tempp. in A. U. 
C2H4 zerfiillt u. kein Hs wie bei CH3OH entsteht, der die OH-Gruppe in C^H.OII 
red. konnte. Die Eeaktionsprodd. bestanden in diesem Falle anseheinend aus 
Phenetliolderiw. (lielv. chim. Acta 7. 1046—56. 1924. Genf, Univ.) HABERLAND.

Gaetano Charrier und Alessandro Beretta, Einicirkimg des Nitrosobenzols 

auf o-Nitroanilin. Im Gegensatz zu m- w. p-Nitroanilin, die mit Nitrosobenzol in 
Nitroazobenzol ubergehen, bildet o-Niiroanifoi mit Nitrosobenzol das o-Nitro-p'-nitr080- 
diphenylamin, dem VfF. wegen seiner intensiven Farbę u. seiner Loslićhkeit in 
Alkalien die chinoide Form o-Nitrophenylmino-p-benzochinonoxim zuschreiben. 
Duich Osydationsmittel wird das Di- u. Trinitroderiy. dargestellt DaB auch auf
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anderem Wege synthet. dargestellte Nitrosoderiy. crwies sich ais mit dcm 
ersten idcnt.

Versuche: o-Nitro-p’-niirosoiiphcmjlamm, C12IT003N3 (I), granatrote Nadeln 
ims A., F. 175°, in Alkalien mit intensiv orangeroter Farbę 1. — o,p'-Dinitro- 
diphenylamin, C15H00.,Ns, ans rorigem u. H»02, orangerote Nadeln aus A., F. 217°.
— o,p.p'-Trinitrodiphenylamin, Cu,HsOaN4, aus dem Nitrosoderiy. u. HN03, citronen- 
gelbe prism. Nadeln aus EssigsUure, F. 186—187°. — o-Nitrodiphenylnitrosamin, 
aus o-Nitrodiphenylamin u. HNO«, F. 99—100°, gibt in iith. Leg. durch Einw. von 
gasformiger IICl Umlagerung zu I. (Atti R. Acead. dei Lineei, Roma [5] 33. II. 
170—73. 1924. Pavia, Univ.) Zan der .

W illiam  Henry Perkin jun., Robert Robinson und Francis W ilbert Stoyle. 

Nitrierung von 2,3-i>met}wxybenzaldehjd. (Vgl. P e r k in , R oberts u. R obinson , 

Journ. Chem. Soc. London 105. 2389; C. 1915. I. 10.) Das durch Nitrierung vort
o-Veratrumaldehyd erhaltene Mononitroderiy. ist, wie sich jetzt herausgestellt hat, 
ein Gemiseh von 6- u. 5-Nitro-2,3-dimethoxybenzaldehyd-, das aus dem Prod. mit 
p-Toluidin erhaltene Gemiseh der Scliiffscheu Basen, trennbar durch fraktiońierte 
Krystallisation aus A., gab bei der Hydrolyse dic gcnannten Verbb. Anzeichen 
fiir die Anwesenheit einer dritten Verb. im Nitriergemisch sind yorhanden. Dic
B. des 5- u. 6-Nitroderiv. ist darauf żurfickzufiihren, daB die m-dirigierende CHO- 
Gruppe des o-Veratrumaldehyds einerseits o-, andererseits m-st8ndig zu 0CII3 ist. 
Nach den bisber bekannten Substitntionsregeln miiBte infolgedessen die ClIO-Gruppe 
den EinfluB der o-OCII3-Gruppe auf die Substitution vermindern u. eine Nitrierung 
in 6-Stellung begtinstigen; ster. Hinderung u. der Umstand, daB die CHO-Gruppe 
nur sehwach m-dirigierend wirkt, schliefien die alleinige B. des 6-Nitroderiv. aus.

Versuche. Das nach der 1. e. angegebenen Methode aus o-Veratrumaldehyd 
erhaltene Nitroprod. wird 10 Min. mit p-Toluidin auf dem Wasserbad erhitzt, nach 
Zugabe von A. wird bis zur volIsf:andigen Lsg. erhitzt. Beim Abkuhlen ffillt zuerst 
aus: 5-Nilro-2,3-dbnethoxybcnzylidcn-p-toluidin, C10H17O,N2, Nadeln, F. 143°; danach: 
6-Nitro-2,3-dimethoxybcnzyliden-p-toluidin, aus A. rhomb. Tafeln, F. 104°. — 5 Nitro- 
2,3-dimethoxybenzylidenanilin, C^H^OjNa, B. u. Isolierung wie Toluidinderiv.; aus
A. Nadeln, F. 122°; Chlorhydrat wird gegen 180° rot, F. 200°; auBerdetn entsteht: 
6-,Nitro-2,3-dimełhoxybenzylidcnanilin, Nadeln, F. 84°, Chlorhydrat F. 156° (Zers.). — 
5-Niłro-2,3-dimełhoxybmząldehyd, C9H0O6N, aus Bzl.-PAe. Nadeln, F. 115° liefert 
mit Aceton u. NaOH kein Indigotinderiw — Dimełhylacetal, CnH1506N, aus CH3OH 
Priemen, F. 89°. — Phenylhydmzon aus A. bellrote hexagonale Tafeln, F. 179°. — 
Semicarbazon aus A. Nadeln, F. 210°. — Oxim aus A. Nadeln, F. 155°. — 6-Nitro- 
2,3:dimethoxybenzaldehyd, C9H90sN, aus Bzl.-Lg. Nadeln, F. 110°, mit Aceton -f- 
NaOH entsteht ein Tetramethoxyindigotinderiv. — Dimethylacetal aus CH30H 
Wttrfel, an Luft u. Licht bald griin werdend, F. 72”. — Phenylhydrazon aus A. 
orangebraune Prismen, F. 138°. — Semicarbazon aus A. Nadeln, F. 227—228°. — 
Oxim ebenso, F. 130°. — 6-Niiro-2,3-dimethoxybcnzoesaure, aus W. flachę Prismen, 
F. 183°. (Journ. Chem. Soc. London 125. 2355—58. 1924. Oxford u. Manchester. 
Univ.) Haberland.

Charles Moureu, Charles Dufraisse und Harold Blatt, Uber das Phenyl- 
athinyldiphenykarbinol. Atlier. II. (I. Ygl. M oureu , D u fra isse  u . M acka ll, 

Buli. Soc. Chim. de France [4] 33. 934; C. 1923. III. 1611.) Das 1. c. beschriebene 
durch Einw. von CH30H u. HsS04 auf Phcnylathinyldiphenykarbinol (I) erhaltene 

weiBe Prod. (F. 124—125") ist der Methyldther des Carbinols (III; R =  CH3). Bei 
lfingerer Einw. von CH30H -(- H,S04 wird auch in diesem Falle fi-Phenylbenzal- 
acetophenon (II) erhalten. Diese Beobachtung lieB Vff. rermuten, daB es moglich 
sein miiBte, bei Einw. von A. '-Ą- H^SO., (ygl. 1. c.) nicht nur I I  zu erhalten, sondern 
uiich den Athylćithei• ( I I I ; R =  CJIj); wurde der Yers. unterbrochen, kurz nachdem At
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-f-ILS04 zu I  zugegeben worden war, so wurde dieser Ather tatsiiclilicli erhalten; 
analog konnte der Propylathcr dargcstcllt werden. Alle drei Ather gehen unter Einw. 
von Siiure in I I  iiber. Bei der Umsetzung von I  mit Alkoholen u. H,S04 miissen 
demnach zwei Rkk. nebeneinandcr laiifen: die irreversible B. von I I  u. die 
rerersible Bk. der B. von I I I .  Die letztere Bk. muB, da die Ather zuerst auf- 
treten, die sehnellerc sein. Die Isomerisation yon I  zu I I  erkliiren Yff. so, daB 
eine Wanderung der OH-Gruppc stattfindct u. dahach Tautomerisierung eintritt. 
Es warc auch denkbar, daB die Isomerisation nach Schema a) erfolgt; obgleich 
f],t3-Diphenyl-^-oxypropiophenon (IV) au sich unter den yorliegenden Bedingungen 
kein I I  licfert (vgl. Sm e d l e y , Journ. Chem. Soc. London 97. 1494 [1910]) ist es 
moglich, daB es iu statu naseendi reaktionsfShiger ist u. leiclit in I I  ubergehen 
kann. DaB'die Isomerisation yon I  zu I I  unter gelindcr Energiczufuhr schon 
eintritt, ergibt sich daraus, daB I  einen groBen EnergieuberschuB iiber I I  hat (vgl. 

nachst. Ref.).

I c,,H,c • c< c !h ;

OH

C,H,C : C 

OH

II I

4t  ł
Ĉ H-.C ;C-ę<cj| ' II CaHsCOCH : C < & £ '

OR ‘ ° #n5

a) 1 -f ILO C0H5C : CH-C<^*2» ....>- IV ąH - .O O C H ^& S 5 I I
i i v-'oi:Lo i '-/an 5
OH OH OH

Ycrsuehe. Phcnylathinyldipkcnylcarbinol, aus Lg. F. SI—82°. —: Methytiithcr 
des Carbinols, Co:H180 (III; R =  CII3), Darst. aus dem Chlorwasserstoftester (vgl.
1. c.) -j- ĆHaONa, aus I  -f- CII3J  in Ggw. von KOH, aus 14 g I  -j- 140 ccm 
CH.OII -j- 14 ccm H2SO., (66 Be.) durch 2—3 Min. langes Kochen u. schlieBlieh 
aus dem Athyl- oder Propyliither mittels CHsOH -f- 1I3S04; aus A. F. 123,5—124°, 
unl. in CHjOH u. Lg., 1. in A., Bzl. u. Chlf.; absorbiert bei gewohnlicher Temp. 
kein Br, KMnO., wird nicht entfiirbt, mit C,H5MgBr keine Gasentw. — Athylather 
des Carbinols, CjjHjyO (III , R =  C2H.), Darst. nach den drei erstgenannten 
Methoden; am besten nach folgendem Verf.: 7 g I  in 70 ccm absol. A, -j- 7 ccm 
TLS04 (66 Bć.) werden nach 5 Min. mit 259 ccm W. 100 ccm A. durchgeschuttelt 
u. die iitli. Lsg. weiter verarbeitet; aus A. vorsiehtig umkrystallisiert (um olige 
Abscheidung zu rerhindern) weiBe Krystalle, F. 51—52°, 1. in ublicben organ. 
Mitteln. —- Propylathcr des Carbinols, CMHJ30 (III; R =  C3II,), Kp.n 198°, F. 42 
bis 43°, 1. in organ. Mitteln; Loslichkeit der drei Ather in CILOII, A., C3II;OH u. 
PAc. vgl. Tabellc im Original. — fj-Phenylbenzalacetophenon (II), aus den drei 
Athern mittels der entsprechenden Alkohole HaSO, durch langeres Stchen: 
(III; R =  CH3 10 Tage, R =  C JI, l*/4 Stde., R =  C3H, l 1/. Stde.); gelb, F. 87 
bis SS". Einw. von EssigsSure -f- H»S04 auf den MethylSther gibt zuerst orange- 
gelbe, dann griine Fiirbung, es entsteht ebenfalls II . Auch durch HBr liiBt sich 
der Methylather in I I  uberfiihren. In beiden letzten Fftllen findet zuerst Ent- 
methylierung u. danu Isomerisation statt. Gegen sd. Alkalien sind die drei Ather 
bestSndśg. (Buli. Soc. Chim. dc France [1] 35. 1412—24. 1924.) H aberland . 

Philippe Landrieu und Harold Blatt, Thermochemischc TJntcrsuchung des 
. DipUenylphenylathinylcarbinols und seiner Dcrivate. (Vgl. rorst. Ref.) Es bedeuten 

nachstehend: Q — Yerbrennungswarme pro g, Cr =  molekulare Bildungswiirme 
. bei konstantom Yol.; Cp bei konstantom Druck, B. W. =  BildungswSrme. Diplienyl- 
phsnyliithinylcarbinol (I des Yorst. Ref.). Q =  9047 cal., C,. =  2571 Cal., 

. Cf — 2569 Cal., Z>.IF, *■»— 37 Cal, —• (}-Phcmjlbenxalacctophcnon (II), Q =» 8952 cal.,
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C, =  2544 Cal., C,, — 2542 Cal., B.W . =  —10 Cal. — Methylather des Carbinols 
(III*; R =  CH3), Q =  9181 cal., C, => 2737 Cal., Cp =  2735 Cal., B.W. =  —39 Cal.
— Athylatlier des Carbinols, Q — 9255 cal., ć'„ =  2889 Cal.; Cp — 2887 Cal.*
B.W., — —2S Cal. — Propylather des Carbinols, Q =  9335 cal., Cv == 3045 Cal., 
Cp =  3042 Cal., B.W. = —20 Cal. — f},fj - Diphcnyl - {3 - oxypropiophenon (IV), 
Q =  8994 cal., Cv — 253G Cal., Cp — 2534 Cal., B. TY. =  -f 67 Cal. — Benzophenon, 
Q =  8536 cal., C. =  1554 Cal., Cp =  1553 Cal., B.W . .== +18 Cal. Die Aus- 
wertung dieser thermochem. Daten bestiitigt die Konst. der iu rorat. Ref. genannten 
Verbb. (Buli. Soc. Chim. de Frauce [4] 35. 1424—36. 1924. Paris, College de 
Frauce.) Haberlasd.

A. Uspenski, t/ber das spezifisćhc Gewicht der einen Trimethylenńng enthaUenden 
Kohlenicas8eratof)'e und iiber einige andere physikalische Konstanten alicyclischcr Yer- 
bindungen. An den vom Vf. dargestellten Dibromideu des Cyclokexaus u. seiner 
Homologeu (vgl. Arb. Inst. f. chem.-reine Reagenzien, Lief. 2. 5; C. 1924. II. 1582) 
u. an Dibrombutanen bemerkte Vf. zwei GesetzmiiBigkeiteu: der Kp. der Dibromide 
steigt mit der relatiyen Entfernung beider Br-Atome; die D. uimmt iu der Reihen- 
folge 1,2- 1;4- 1,3-Dibromid ab. Die aus Dibromcycloliexanen dargestellten
bicycl. KW-stoffe mit einem Trimethyluuring sind spezif. scliwerer ais isomere un-' 
gesatt. KW-stoffe, wie auch iibrige Trimethylenderiw. scliwerer sind ais isomere 
Olefine Eine Doppelbindung ais einen „Dimethylenring“ auffassend, verallgememert 
Vf. die yorangeheude Beobachtung dahin, daG die D. von isomeren KW-stoffen 
mit VergrdBeruug des Ringes Hand in Hand geht, Verbindet man, unter Ent-

fernuug von 2 H, den Kolilenstoff 1 H-ĆlL-CIL-CHj-ĆlL-CrL-CIL-H mit dem 
Kohlenstoif 2 bezw. 3 u. s. f., so erhiilt man immer spezif. schwerere Yerbb. (Traus- 
act. Inst. Pure Chem. Reagenta 1924 Nr. 3. 5—17. [Russ.] Sep.) B ikek jian .

Alfred Schaarschmidt, Untei-suehungen mit Slickslofflelroxyd. Gesatt. Paraffin- 
KW-stoffc siud' auBerordentlich widerstandsfiihig gegen ALO„ iu der Kśilte werden 
sie crst bei wocheulaugem Stelien iu nennenswerten Mengen angegriflen unter 
Oxydation. Die Angreifbarkeit ist offenbar bei den geraden Kettęn am schwifchsten 
u. nimmt bei den ungeradeu zu, sie steigt in der Reihenfolge: Normalbenzin 
Schwerbenziu fl. Paraffin. Es bilden sich Fetlsauren, aus diesen weiter Oxal- 
saurc u. C02, u. nur wenig stickoxydlialtige Prodd. Fiir die Yerss. wurde reines 
u. techn. Ns04 yerwandt. — In Normal- bezw. ScJmerbenzin trat bei gewohnlicher 
Temp. sofort Lsg. ein. Bei Abbruch der Yerss. hatten sich zwei Schichten ge- 
bildet, eine rotbraune u. eine oliyfarbene; die ausgeschiedenen Krystalle bestanden 
aus OsalsSure. Die Dest.-Prodd. bestanden aus unveriindertem Bzu. u. sauren An- 
teilen, der Ruckstand (von mentholartigem Gerucli) erlitt bei 100° Zers. unter B. 
weiBer Nebel u. Spuren nitroser Gase. IICX konnte nachgewiesen werden. —, 
Mit fl. Paraffin trat trotz lieftigen Schuttelns keine Mischung ein. Die neutralen 
Prodd. waren diekfl. braune Ole, die sieli beim Erhitzen teilweise zers.; die sauren 
Prodd., ziihe, rotbruune MM., die nach Fettsiiuren rochen, zers. sich bei 80° unter
B. nitroser Gase; mit Alkohol u. ILS04 gaben sie beim Erwiirmen Ester; N-Gehalt 

betrug 3,6°/o- Oxalsaure weniger gebildet ais bei Bzn. — Die Einw. yon N20< auł 
Bzu. beim Erhitzen, die Vf. zur Aufkliirung der Explosion in Bodio untersuclite 
(ygl. Ztschr. f. angew. Cli. 36. 565; C. 1924. I. 1079), fiihrte sehr rasch zur 
Explosion (unter Druck im gcsclilosseneu App.). Durch die benutzte Yorr. war es 
moglicli, Druck u. Temp. beim Erwiirmen abzulesen, sowie die Substanz selbst 
(Farbung) zu beobachten. Bzn. u. N204 wurden im Gewichtsyerhiiltnis 1 : 3 ein- 

gefiillt. Bei 25—30° fing die Fl. an zu sieden, die Farbę ging iiber braungelb iu 
dunkeloliy uber. Einige Min. vor dem Zertrummern des Rohres stieg der Druck 
stark an, gleiehzeitig braunschwarae Fiirbung der M. Die Temp., bei der da*
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Kohr platzte, schwankte awisehen 91 u. 150°, die Dauer des Erhitzens bis zum 
Platzen betrug 28—110 Min., die Dauer der Drucksteigerung von 5—100 at 6* bis 
13 Min. Aub den Verss. ist zu ersehen, daB es sich auch bei liohcren Tempp. 
lediglich um eine atufenweise Red. des Na04 liandelt. Es bildet zuniichat Na03, 
daraus weitere Red.-Prodd. bis zum N berunter, bei B. der letzteren starkę Druck
steigerung. Selbsterwiirmung trat bei den Rkk. niclit ciu, da sie durcli Abkiihlen 
unterbrochen oder verlangsamt, durch Wiedererhitzen bcscbleuuigt werden konnten. 
Die Behauptuugen B e r ls  (vgl. Ztsclir. f. angew. Ch. 37. 164; C. 1924. I. 2485) 
sind deuinack unzutreffend.

Uiigesatt. ałipkat. KW-stoffe bilden mit NaO., unmittclbar stickstoffhaltigo 
Prodd., die sich zum Teil sclion bei gewohnlieher Temp. zers. u. esplosible Eigen
schaften besitzen. Vf. unterscheidet a) isomere Nitrosate 03N—CHR—CHR—NOa, 
ONO—CHR—CHR—ONO, ON—CHR—CHR—ONOa, 03N—CHR-CHR—ONO, 

pj_q jj _ji b) Pseudonitrosite, von nebcnst. Fonnulieruug u.
1 ' ^>(N,03)3<[i c) Polymerisationsprodd. Dic Zersetzlicbkeit der
J - Additionsprodd. ist um so groBer, je tiefer die

Temp. bei der Addition gchalteu wnrde (vgl. die Tiefkiihler in Bodio). — AmyleH 
bildet mit N204 klebrige, grunliehgefarbte Krystalle, bei der Zers. Entw. nitroser 
Gase, gehen nach lSugerem Erhitzen in ein liellgriines Ol iiber. — Cycloliexcn 
bildet bei tiefer Temp. mit N.O, ein dunkelgriines, yon farblosen Kryatallen durch- 
setztes Ol, bei den iibrigen Verss. nur das 01, das stiindig Gas entwickclt. Nach 
der Zers. yerbleibt ein gelbbraunea Ol, aus dem sich Krystalle abscheiden. Die 
auftretenden Rkk. sind sehr koinpliziert u. weitgehend von den Einflussen der 
Temp. abhangig. Die bei der Zers. entwickelten Gasmengen (unter 01 farbloaes 
Gas, iiber 0° Gemisch yon Stickoxyden) sind sehr betriichtlich u. konnen enorme 
Druckc erzeugen. Ober das Verb. der aromat. KW-stoffe gegen N204 ygl. S. 362 
u. Schaarschm id t u. S m o lla , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 32; C. 1924. I. 759. 
(Ztschr. f. angew. Ch. 37. 933—38. 1924. Berlin, Teclin. Ilochseh.) Z ander.

Albert Thomas Fuller uud Joseph Kenyon, Spaltung von cc-Terpincol. Die 
Spaltung yon d,l-a-Tcipineol gelang, indem der saure Phthalsaureester mittels Brucin 
oder Strychnin in den l-Bmcin- bezw. l-Strijchnin-l-ester iibergefiihrt wurde. Die 
Mutterlauge aus diesen Verbb. gab auf Zusatz von Morphin oder Cinclionidin die 
l-Morphin- bezw. l-Cinchonidin-d-ester; aus diesen Salzen wurden die 1- u. d-Ester 
u. aus diesen die opt.-akt. a-Terpineole erhalten. Die Rotationsdispersion in A., 
Bzl., Cyclohesan, Chlf., CSa u. A. (in 4—5°/0ig. Lsg. bestimmt) scheint einfach zu 
sein, denn die Kurve 1 /« iiber ?.- gab eiue gerade Linie. Die Rotation ist bei 
fast allen genannten Losungamm. nahezu dieselbe; Bzl. bewirkt geringe Esaltation, 
wiihrend in CS2 die [«]-Werte um 30% hohcr sind. Es wurde auch yersueht, 
d,l-«-Terpineol durch Oberfiihrung in den sauren d-Campheraiiureesteru. fraktionierte 
Krystallisation dea d-eć-Phenylathylaminsalzes zu spalten, der Yers. gelang jedocli 
nieht. — Der saure Phtlialsaure-a-terpinylester gab bei der 'Wasserdampfdest. in 
Ggw. yon NaOH unter teilweiser Hydrolyse u. Dehydratation d-a-Teipineol u. 
d-Limonen. — Die aliphat. Ester des l-Terpineols wurden dargestellt, indem mittels 
C2HsMgCl das Terpineol in die Verb. C,„Hl;OMgCl iibergefiihrt wurde, die durch 
Einw. des entsprechenden Siiureanhydrids in den Ester iiberging; die Eater dreheu 
in demselben Sinne wie das Ausgangsterpineol; die pliysikal. Konstanten Sndern 
aich wie in homologen Reihen iiblich.

Versuehe. Saurer Phthalsaureester des d,l-u-Terpineols: die durch Einw. yon 
fein gepulyertem K (39 g) -f- 165 g Terpineol -j- 2'/s 1 Bzl. erhaltene Lsg. wird 
allmShlich zugegeben zu 148 g Phthalanhydrid in 1 ł/s 1 Bzl. (erhebliche WSrine- 
entw.!); nach 12 Stdn. wird yorsichtig auf Eia u. W. gegosaen, die Bzl.-Lsg. mit 
Na^COj extrahiert u. wss. Schieht u.-Estrakt angesauert: aus Essigsfinre (2 Teile)
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prismat. St&bcben, F. 117—118". — l-Bruńnsalz des sauren Phthalsaureesters des 
l-Terpineols, Darst. am besten in CH:)OH; rhomb. Kry a talie, F. 150". — Strychnin- 
eah desselben Esters aus A. prismat. Nadeln, F. 207°. Aus beiden Salzen erhaltener 
Phthalsćiureester des l-Terpineols zeigte nach 17-maligem Umkrystallisieren aus 
CH,OH in 570>g. Lsg. [u]D =  —36,7°. — Morphinsalz des sauren d-Terpinylphtlialats 
aus CH..OH rhomb. Krystalle, F. 142"; hieraus saurer Phthalsćiureester des d-Terpineols, 
nach 25-maligem Umkrystallisieren aus 011,0II [<x]D =  —|—36,7°. — d-u-Tcrpineol 
aus dem Ester mit alkoh. (nicht wss.) KOH, Kp.,5 104", F. 36,9", [«]Dao =  -{-100,5° 
(in festem Zustande), [«] fiir audere Tempp., sowie in CSj, A., Bzl., Chlf., Cyclo- 
hexan u. A. bei verschiedenen Wellenliingen vgl. Tabelleu im Original; D.u,54 0,9475, 
bei 45,5" 0,9179, bei 74,5" 0,8945, bei 97° 0,8729, bei 120° 0,8525; Plienylurethan 
aus PAe., danach aus CH:tOH prismat. Nadeln, F. 109,5"; Nitrosoehlorid aus wss. 
CH,OH Bliittchen, F. 107 — 10S", [«],33S =  +555". I - u Terpineol, F. 37,0°, 
[«]„=" =  —100,5° (fest), D.l9'54 0,9402, bei 21,5" 0,9388, bei 25" 0,9364, bei 36,5° 
0,9269, bei 50" 0,9158, bei 59,5" 0,9078. — Ameisensaureester, D.12,74 0,9889, bei 36°
0,9710, bei 53,5" 0,9530. bei 72,3" 0,9400. — Essicjester, D.2°4 0,9659, bei 51° 0,9384, 
bei 70" 0,9206, bei 91° 0,9032. — Prop i o nsdureester, D.224 0,9525, bei 40,7° 0,9350, 
bei 59,7° 0,9197, bei 79" 0,9029. — n-Buttersdureester, D.18"5, 0,9455, bei 53° 0,9182, 
bei 68" 0,9064, bei 92" 0,8862. — n-Valeriansaureester, D.l“4 0,9424, bei 45° 0,9183, 
bei 60" 0,9062, bei 79,5" 0,8910. Die Ester der Butter- u. Yalcriansaure liabeu 
schwacben Geruch dieser Sauren, die iibrigen Ester riechen terpenartig. Rotation 
fiir die Ester des d-Terpineols in verschiedeueu Mitteln u. bei verschiedenen 
Wellenliiugen vgl. Tabelleu im Original. (Journ. Chem. Soc. London 125. 2304—16. 
1924. Battersea, Polytechn.) H aberŁand .

Marcel Delśpine, Uber den Urspnoig des Fenchols bei der Beaktion von 
Bouchardat und Lafont. Kurzes Ref. nach C. r. d. l’Acad. des seienees vgl. C. 
1924. II. 1917. Nachzutragen ist folgendes: Bei Einw. von Benzoesiiure auf 
l-fl-Pinen (Nopineii) wurde auBer den friiher genannten Verbb. auch d-Pinen fest- 
gestellt; dieselbe Umwandlung von {3- in c-Pinen wurde durch Erhitzen mit Tri- 
cliloressigsSure erzielt. — Einw. von gasformiger HC1 auf a-d-Pinen fiihrt zu 
Difenchyl, Borneol u. Fenćhol. Zum Verstandnis des Obergangs von u- (I) u. /3-Pinen
(II) in Bornyl- oder Fenchylester mittels SSuren nimmt Vf. an, daB in diesen 
Formeln die CH-Gruppe der Ausgangspuukt fur drei Zweige ist, die sich in der 
unten gelegeneu CH-Gruppe wieder yereinigen. Durch Projizieren der ausge- 
breiteten Zweige ergebcn sich, unter Weglassung der unteren CH-Gruppe, dio 
Formeln I I I  u. IV. Durch Addition einer Siiure HX entsteht ais Zwischenverb. 
V. Wird hierin X  gegen CHj-C-CH, vertauscht, so resultiert ein Boraylester (VI), 
beim Austausch gegen CH: entsteht Fenchylester (Y1I). Die B. von Camplien (Xa

C : CII, ? H,J

CH..

C-CIL
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CH3 

ĆH3 

V II ć-ch3 

CC~"^CHX 

> ( V '

CH,

CH»
V III

CH..

CH,
CH,

C-CHS 

CflOlT'C(CH3), CU,

3(CH,)a

Xn

C li

CH2

CHj

CH

1LC-

X b

H.,C ■C—CiŁ 

'CfCH,),

u. b) aus Borncol (VIII) crgibt sich, wenn die C-CH,-Gruppe ais Ausgangspunkt 
genommen wird, durch Wauderuug der OH-Gruppe unter B. yon Camphenliydrat 
(IX), woraus durch Abspaltung yon II,,0 X gebildet wird. Die Umlagerung erfolgt 
hier aus denselben Griinden, die H e n ry  (C. r. d. l’Acad. des scienees 144. 552 
[1907]) fiir die B. vou Methylisopropylen aus Pinakolylalkohol augegeben liat 
(Buli. Soc. Chim. de France [4] 35. 1463—92. 1924. Paris, Fac. d. PharmO H a.

F. Kehrmann und Eduard Falkę, Uber einige Oxoniuinperbromide. Die vou 
SchOtzenberger  (Buli. Soc. Chim. Paris [2] 19. 8 £1873]) beschriebene Verb. aus 
Ałhylather u. Br [nach dessen Ansicht (CsH5)sO -f- 3 Br] ist auf Grund der yor- 
liegenden Unterss. ein Perbromid des Didthyloxoniums (I). Die vou v. Ba e ye r  u. 
Vil l ig e r  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 34. 2692 [1901]) ausgesprochene Yermutung, daB 
das von St e in er  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 7. 184 [1874]) bei Darst. von Brom- 
cssigsiiure erhaltene Nebenprod. ein Perbromid des Essigsaurebromhydrałs (II) wfire, 
haben Vff. durch die Analyse bestatigen kćinnen. Das yon WttP.TZ (Ann. Chim. et 
Phys. [31 69. 321 [1863]) aus Athylenoiyd u. Br erhaltene Prod. ist das Oxonium- 
tribromid des Diatlujlendioxyds (III); ein iihnliches Oxoniumperbromid (IV) ist das 
yon W allach u. B rąss (L ie b ig s  Ann. 225. 291 [18847) aus Cineol Br erhaltene 
Prod.

GUI, H 2 Br
Br

I I
CH,

H 0- C = :0< H
Br(Cl)

l l i

0
C-CH, ”

HjG ^ N cHs
-f 2 Br H .C ^ j^ .C H ,

h .cI ^ ^ J c h , IV

Br c -c3h 7"_

2 Br

Br

Versuche. Tribromid des Diathyloxoiiuims, CjH,,OBr3 (I), 5 ccm ungereinigter 
A. werden bei 0° tropfenweise mit Br yersetzt; sobald die Mischung siedet, wird 
mit Eis-Koclisalz gekuhlt; rote KrystallblSttclien. — Oxoniumtribromid der Essig- 
saure, C,II904Br3 (II), durch ein Gemiseh gleicher Moll. Br., u. CHjCOOH wird 
HBr geleitet; rote Krystalle. — Oxoniumtribromid des Diathylendioxyds, C;HB0._,Brs
(III), 2 Mol Athylenoxyd -{- 1 Mol Br._> bleiben 12 Stdn. in Kaltemischuug in zu- 

geschmolzenem Bohr stehen; gelbrote Krystalle. — Oxoniumtribromid des Cmeols, 
C10H 19OBr.„ Darst. nach W a lla c h  u . Brass (1. c.) orangerote Nadeln. (Helv. chim. 
Acta 7. 992—95. 1924. Lausanne, Uuiy.) H abe rland .

E. Briner, Th. Egger und H. Paillard, Unłersuchungen iiber die Oxydation 

mittels Ozon. II. Darstelhmg tm  Camphtr: i.I. ygl. B r in e r . Patby u. de Lu-
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serna , Helv. 'chim. Acta 7. 62; C. 1924. I. 1772.) Dic Oxydation vou Bonicol u.
i-Borncól durch O. zu Camphcr wird am vortcilhaftcstcn in CHjCOOII, CCI, oder 
Hexan ausgefiihr. Die unter wechselnden Bediuguugen ausgefiihrte Ozonisatiou 
(.Tabellen im Original) hatte das Ergebnis, daB die Ausbeute an Camphcr um so 
geringer ist, jc langer die Einw. von 03 dauert; zuruckzufuhren ist dies darauf, 
daB cin Teil des Camphers zu Camphersaure oxydiert wird. Die Ausbeute an 
Campher ist um so groBer, je tiefer die Temp. ist; durch l-atd. Ozonisation iu 
Hcsan bei einer Konz. von 8,5 Vol.-% 03 wurde bei —20° eine Ausbeute von 
G5,l°/0, bei —80° von 92,7% erhalten. Bei gewohnlieher Temp. bedingt eine Er
hohung der Oj-Konz. starkę Abnahmc der Ausbeute, bei tiefer Temp. (—20") macht 
sich der Unterschied niclit so deutlich bcmerkbar. Die Camphcrausbeuten aus 
Borneol liegen bei gleielien Bedingungcn um etwa 10% lioher ais aus i-Borueol. 
Ozonisierung von Camplicii fiihrte nieht zu Campher, sondem zu einem Ozonid, das 
durch W. gespalteu wurde iu das d-0:cylacto>i der Camphenylonsdure u. Camphcnyloii. 
Einw. von O0 auf Campbcndampfe (vgl. D. R. P. 64 ISO [1S90], Frdl. 3. S82) fuhrie 
7,u Pineu. Vff. berechnen, daB zur Darst. von 1 kg Campher 7 Kilowattstundcn cr- 
forderlich scin wurden, wenn pro Kilowattstunde 50 g 03 crzcugt werden. (Helv. 
chim. Acta 7. 1018—22. 1924. Genf, Univ.) H aberland .

H. Supe und E. Hodel, Dic katalytisclie lleduktwn des i-Butylcyanides und 
des ct-Cyancamphers. (Ygl. Rupe u. Beclierer, Helv. chim. Acta 6. S80; C. 1923.
III. 1468.) Die katalyt. Ked. vou i-Butylcyanid verlauft analog dem 1. c. an- 
gegcbenen Schema, es wurde sck. Di-i-amylamin erhalten. Dic Ked. von d-Cyan- 
campher yerliiuft anfangs iilinlich; der durch Hydrolyse des Aldinis entstandene 
Aldehyd (I) lagert sich dann jcdocli in Oxymcthylencampha• um, u. diese. Verb. 
bildet mit deni bei der Eed. ebenfalls entstandeneu primSren Amin Methylai- 
camphcr-u-camphomethylamin (II); die Konst. von I I  ergibt sich daraus, daB das 
Chlorhydratll durch HCl in Oxymethylencampher u. Camphomethylaminchlorhydrat(IU) 
gespalteu wird. I I  wird unter den angewandteu Versuchsbedingungen nieht weiter 
red.; die stark bas. Eigenschaf en der Yerb. verhinderu anscheinend den wciteren 
Eintritt von II„. — Ein Teil des bei der Red. gebildeten Osymctliylencamphers 
wird zu Campliylcarbinol red.,. durch Abspaltung von H.jO entsteht hieraus Mc- 
thyleńcampher, der scinerseits durch Hydrierung in Methylca»i))hcr ubergeht.

sclilieBlich ein Ol iiber; Kp.I3 70—75°. Nielitbewegliche schwach gelbliche FI., 
dureb Eiskuhlung zu Blattchen erstarrend; Chlorhydrat des Di-i-amylamins, 
Cl0H34NCl, aus li. W. perlinutterglanzende BlSttclien, F. 289"; Nitrosamin gelbea
Ol. — Red. von u  - Cy Sin campher: 50 g in 900 ccm A. -j- 300 ccm W. -f- 900ccm 
Essigester -f- 120 g Ni-Katalysator werden hydriert bis ca. 111 II, aufgenommcn 
siud .(23.% Stdn.); bei der Wasserdampfdest. gelit Methylcamplier Uber, Kp.lu 91—93°, 
F. 35—36". Riickstand von der Wasserdampfdest. wird iu A. gel. u. nach Trockneu 
mit HCl-Gas behandelt (kurze Zeit, um Versehmierung zu rerliindern) hierdurch 
crlialt man das Chlorhydrat des Mcthylencampher-u-camphomethylamins, C^H^O^N, HCl, 
U. in CH30H u. A., unl. in A., Bzl. u. Bzu.; freie Base, O^H^C^N (II), aus Bzl. 
biischelforinig yereinigte Prismen, bei 147° erweichend, F. 152", 11. in CH,OII, A., 
Chlf., Toluol, Aceton u. Essigester, 1. in A. u. Bzl. Alkoh. Lsg. -j- FeCl;t tiet 
dunkelgrun, beim Kochen rptviolett (Ferrisalz des Oiymethylencamphers) wefdend.

1 c3h 14
CH-CHO

I I

CH-CH3-NHa Yersuche. Sck. Di-i-amylamin, 30 g i-Butyl- 
cyanid in 150 ccm A. -f- 150 ccm W. -|- 35 ccm. 
Essigester-f- 60 g Ni-Katalysator werden 23% Stdu..

hydriert; beim Ofineu des GcfiiBes Geruch nach ŃHS; bei Wasserdampfdest. gelit
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— Camphnmełhylamin ( III) , aus I I  in konz. HC1 durch EingieBen in ad. W ., da- 
nach l / i  Stde. kochen u. ausStheru. Ath. Lsg. wird mit NaOIi gewaschen bis A. 
kcine FeCl3-Rk. gibt; aus der alkal. Lsg. durcli AnsSuern Oxymethylencampher ge- 
fiillt, aus der salzsaureu Lsg. durch Eindampfen Chlorhydrat des Camphomethyl-

gelbe Prismen, Zers. bei 198°; wl. in h. W., bierinit teilweise Zers.; freie Bose (III), 
olig, Geruch stark bas., unangenebm campherartig; Kp.u 126—128°; bei der Vakuum- 
dest. gelit bei Kp.lt 112—126" etwas Methylencampher ais gelbes Ó1 iiber; dieBO 
Verb. entsteht neben NH3 auch, wenn I I I  in alkal. Lsg. mit Wasserdampf dest. 
wird. — Phenylthioluirnstoffderw. des Camphomethylamins, Ct0IL ONaS, aus A. durch 
Zugabe von wenig W. Saulenbuschel, F. 136°, 11. in organ. Mitteln auBer Bzn. —
i-Dimethylcamphera>nin entatand in einem Falle durcli Kondensation von Methylen- 
carnpher u. Camphomethylamin bei der Vakuumdest. von I I I ,  Chlorhydrat, 
CiJLoO.jNCl, aus h. W. weiBe Biattchen, Zers. oberhalb 265° unter SchwarzfSrbung; 
Osalat aus h. W. Nadeln, bei 248—249" erweichend, F. 258" unter Zers. — Verss. 
zur Darst. von I I I  durch Hydrierung von Amidomethylencampher iu verd. A. oder 
Essigester +  Ni-Katalysator. schlugen fehl; das Benzoylderiv. der Amidomethylen- 
verb. war ebenfalls nicht hydrierbar. (Helv. chim. Acta 7. 1023—30. 1924. Basel, 

Anat. f- organ. Ch.) H aberland .

W. I. Pastanogow, Uber die Mutarotation der Camphocarbonsaure. (Vgl. 
S. 60.) Die alkoh. Lsgg. der Camphocarbonsaure (I) haben gleich nach der Darst. 
[eć]u>3 — 67,37°, nach 2'/2 Stdn. 60,91°, die Lsgg. in m-Xylol entsprechend 54,38 u. 
40,26°. (Vgl. Pastanogow , Diss. Univ. Ziirich 1915.) Die Ansicht, daB es sich 
um eine langsame Einstellung des Keto-Enol-Gleichgewicht3 liandelt, wird durch 
die Tatsache bestatigt, das die Bromcamphocarboiisaure (II) u. ihre Deriw. keine 
Mutarotation zeigen. Es wurde yersueht, die Hypotliese noch durcli folgende Verss. 
zu stutzen. 1. Es wurden das kryoskop. Mol.-Gew. u. die Dreliung von I iu Bal. 
u. Eg. bestimmt. Das Mol.-Gew. ist zeitlich konstant (ca. 197 in Eg., ca. 280—290 
in Bzl.), die U nimmt ab (fiir eine Lsg. von 0,5782 g/25 ccm Eg. von 5,08 auf 4,46* 
iu 25 Min., fiir eine Lsg. von 0,7590 g/25 ccm Bzl. von 2,35 auf 2,15° in 20 Min.; 
die Rohrl&uge 20 cm, Temp. 19,5°); die Mutarotation ruhrt also von keiner Poly- 
merisation her. 2. Um zeitliche Auderung des Gehaltes au Euolform zu ermitteln, 
wurden die refraktometr, u. die Methode von Iv. H. M eyer (Liebigs Ann. 380. 

212; C. 1911. I. 1534) ohne Erfolg angewandt. Die Methode von H ieber (Ber. 
Dfseh. Chem. Ges. 54. 902; C. 1921. IV. 170) ergab eine zeitliche Znnahnie der 
Euolform, was im Widerspruch mit der Regel steht, wonach der Enolform eine 
BtSrkere Drehung zukommt. Fur die nur in Ketoform yorkommende Bromcampho- 
carbonsSure liefert die Hiebersche Methode eiuen noch hoheren Gelialt an .Enol
form. Die Ursache ilirea Versagens wurde in der B. eines Komplessalzes 
Rfiu-SCiiAc.' erkannt (R, =  111, Ac =  CII3C00), welches vermutlieh mit beideu 
Formen der I  iu unmittelbarem Gleichgewicht steht. In wss. A. ist das Komples-

salz unl., in Clilf. besteht das Gleichgewicht R^u-SCuAł, ** R,Cu +  2CuAc3; 
die entsprecliendeu Konzz. seien c,, c2, c3. Man bestimmt c3 aua der Konz. von 
CuAc, in der wss.-alkoh. Schicht u. dem bekannten Verteilungskoeffizienten 
zwischen wss. A. u. Chlf.; c, aus der Gesamtkonz. des Chlf. au Eg. u. der c3; a, 
aus der Gesamtkonz. des Cu in Chlf., c, u. c3. Da Cii-Acetat in Chlf. Doppelmoll. 

bildet (vgl. unien), so hat die Gleichgewichtskonstante die GroBe k ==> clic,,-cSi. 
k erwies sich in der Tat ziemlicli konzentrationaunabhangig (0,351—0,389), ein Be- 
wels dafiir,. daB die Formel fiir das Komplessalz richtig getroffen war u. daB dic

amins, C1,M,0ON, IIC1, aus A. oder W. Nadeln; Chloraurat, CuHioONCl,Au, gold-

CH-COOH
I I

CBr-COOH CH-COO
I I I
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Gleichgewichte mit den beiden Formen der I  nicht 8ehr verschieden sind. Das 
Komplexsalz R/Cu-2CiiAc.2 (R' — II) wurde nach demselben Verf. naebgewiesen; 
k 1,97 1/millimol. In allen Yerss. ging prakt. die geeamte I  bezw. I I  in Chlf. 
iiber. — Bei Vertoilungsversa. des Cu Ac., zwiselien wss. A. u. Chlf. wurde der 

Ausdruck C — cMJ\/cCtl konstant gefunden; fiir Chlf. u. 39% A. ist C =  50,2, 

fiir Chlf. u. 31% A. C —  80,5. Ist CuAc3 in wss. A. inonomolekular gel., so muB 
es in Chlf. doppelte Moll. bilden. — Experiinentelles: Camphocarbonsaure, aus W. 
bei 65—70° krystallisiert, F. 126,5—127,5°. — Camphocarbonsauremełhylesler, aus I, 
CH3OH u . gasformigeu HCI, Kp.15_ t8 123—124°; in einem 10 cm-Rohr ist aD'1 =** 
66,18", nach 5 Tagen 66,66°. — Bromcamplwcarbonsaure, F. 109,5°. (Ber. Polytech- 
nikum Iwanowo Wosniessensk 8. 5—20. 1921.) Bikekman.

Henry Bnrgess, Neue Halogenderwate des Carnphers. (IV. u. V. Mitt.) IV. Ein- 

wirkung von Hydroxylamin auf u- und u'-Chlorcamphcr und -Bromcampher. V. Ein- 

wirkung von Natriummcthylat und -ćithylat auf cc, fi- Dibromcampher. Bildung von 

Eslern der cc-Bromcampholensaure. (III. vgl. Bukgess u. LovvEY, Journ. Chem. 
Soc. London 123. 1867; C. 1924. I. 1026.) 120 g a-Bromcampher in 300 ccm absol. 
A. wurden 20 Stdn. gekocht mit 96 g NHaOH,IICl (=  3,2 Mol.) -|- 150 g wasser- 
freiem Na-Acetat; nach Verdampfen des A. wurde aus dem mit NaOH extrahierten 
Riickstaud durch Ansauern fi-Camphcrchinondioxim erhalten, aus A. F. 240’’, neben- 
bei eutstehen in A. leichter 1. Prodd., die nicht niiher untcrsucht wurden; Dibenzoyt- 

deriv. F. 1S8—188,5", Peroxyd F. 144,5°. Dasselbe Dioxim wird analog aus cc- u. 
u'-Chlor- sowie cc'-Bromcampher erhalten. — Das durch Eiuw. von Natriv,m.alhjlaten 

auf cc,fi-Dibromcampher (vgl. 1. c.) neben cc',,j-Dibromcampher erlialtene Prod. ist ais 
Mełhyl- oder Atliylester der ct-Bromcampholensaure (I) aufzufassen. Hydrolyse von 
I  mit sd. wss. KOH fiilirt zur entsprechenden freicn u-Oxysdt’.re u. zu einer óligen 
Siiure, die yermutlich durch Abspaltung von HBr aus der I  entsprechenden freieu 
Siiure entstanden ist u. Konst. I I  hat. Durch Einw. von N1I3 auf I  entstehen 
?,wei isomere Br-Deriw., die ais cc- u. cc'-Bromcampholenamide (I NIL statt OB) 

anzusehen sind. Ob die stereoisomeren Verbb. aus I  infolge Einw. von NH, 
entstanden sind, oder ob I  ein Gemisch der Isoineren ist; hat sich bisher nicht 
entscbeiden lassen. Die groBen Unterschiede der Rotation des Methyl- u. Athyl- 
ester machen die letztere Annahne nicht unwahrscheinlich.

H3C---- CH---- CHBr H2C---- C---- :CH

I
i
C(CH3)2
I

I I C(CH;

HC---- C(CH3) COOR H C = C ( C H ,)  COOH
Versuche. u-Bronwamplwlensaureałhylesłer, C12H100.jBr (I, R =  C JD , wird 

erhalten durch Zugabe yon W. zur alkoh. Reaktionsfl. bei der Darst. von c/,/?-Di- 
bromcampher aus «,p’-Dibromcainpher CaH50Na; gereinigt durch fraktionierte 
Wasserdampf- u. dreimalige Yakuumdest.; terpenartig riechendes Ol, Kp.15 1401, 
D.254 1,235, unl. in W., mischbar mit organ. Mitteln, beim Aufbewahren allmShlich 
briiunlichgelb wrerdend, [k]^ =  —68,50° (in Bzl., 11,2915 g in 63,705 g Lsg., 
1 — 6), andere Werte vgl. Tabelle im Original. Die Rotationsdispersion, wie auch 
die des Methylesters, ist eine einfache. — u-Bromcampholensauremethylester, 
CnH1;0;Br (I, R  =  CH3), durch 5-std. Koehen von 30 g-«,/?-Dibromcampher -f- 

100 ccm CII ;OH +  45 ccm 2,2-n. CH,ONa, olig, Kp.u 134", I).20, 1,0327, [«]D2° ==■ 
—15,64° (in Bzl., 9,9263 g in 20,795 g Lsg., 1 =  2), andere Werte im Original. 
u-Oxycampholensaure, C10H10Os, aus A. Tafeln, F. 103", nach dreimaligem Um- 
krystallisieren aus Lg. [«]51l!, =  —50° (0,67 g in 100 ccm Chlf.), U. in Chlf., Ace on 
u. A., 1. in li. Bzl. u. Lg., wl. in W. Cu-Salz hellblau, F. 197—198" (Zers.), unl. 

in Chlf.; der aus A. nicht krystallisierende Riickstaud I I  (?) gibt mit AgNOa u. 
Pb-Acetat weiBe Ndd., mit Cu-Acetat bellgriines Cu-Salz. 1. in Chlf.,. Aceton u. A.,
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hieraus nach Verdanipfen des Losuugsm. F. 201° (Zersi). — u-Bromcampholenamid, 
CluH,0ONBr, aus 5 g Methylester I  in 50 ccm A. durch Sfittigen mit NU, bei 0°, 
nach vicr\v6chigem Stehcn erncut mit NH3 gesfitt.; aus Lg. oder Bzl. Prismen,- 

F. 110—111'*, [«]5:60 =  -29", =  -32", [«],3J8 =  -54° (0,3-13 g in 15 ccm
A.). — u'-Bromeamplwlenamid wird ais weniger 1. Prod. bei der fraktionierten 
Krystallisation des yorigen erhalten; aus A. kompakte Krystalle, aus Lg. zackige 
Stfibchen, F. 112,5°, [k]5J80 =  +45», [ * U  =  +52", [«]1359 =  +96" (0,187 g in 
15 ccm A.). Ais drittes Prod. (unbekannter Konst.) wird eine Verb. mit F. 123° 
isoliert (Journ. Chem. Soc. London 125. 2375—81. 1924. CambridgeJ Univ.) H a.

F. Kehrmann, Konstitution und Farbc. X. Zur Fragc nach der Konstitution 
der farbigen Derwate des Triphenylmethans. (IX. ygl. Helv. chim. Acta 7. 964;:
C. 1924. II. 2462.) An Hand bekannter Tatsachen weist Vf. darauf hin, daB diu 
farbigen Deriuu. des Triphenylmethans in drei Gruppen zerfallen: a) p-chinoide Tri- 
phenylmethanfarbsto/fe, wozu Imiubasen, Fuchsone, Imonium- u. Oxoniumsalze ge- 
horen; b) farbige Sake, die aus Triphenylcarbinol u. scinen Analogen durch konz. 
Mineralsiiuren entstehen: Triphenylmethylperchlorat, — Sulfat, farbige Haloid-
doppelsalze etc. Diese sind ais Carboniumsalze aufzufassen. Auch die gelben 
Lsgg. von Triphenylmethanfarbstoffen (Parafuchsin, Malachitgriin) in konz. HjSO^ 
enthalten Carboniumsalze; diese Auffassung wird gestutzt durcli das Verh. des 
Parafuchsins in konz. ILS04 bei Verd. mit W. (ygl. K ehrm ann u. W e n ze l, Ber. 
Dtsch. Chem. Ges. 34. 3817 [1901J; e) farbige freie Radikale, die ihre Farbę der 
ungesśitt. Natur des C yerdauken. — Die Frage, ob die Wernersclien Anschauungen 
auf die farbigen Triphenylmethanderiw., insoweit sie Salze sind, anwendbar sind, 
bejalit Vf. in Obereinstimmung mit andereu Autoren; es folgt jedoch hieraus nicht, 
daB die andereu auf Grund der Eigenscliaften u. Kkk. der farbigen Salze ab- 
geleiteten Formeln damit ungiiltig werden. (Hely. chim. Acta 7. 1057—62. 1924. 

Lausanne, Uniy.) H abe r land .

0. L. Brady und B. P. Mehta, Die Isomerie der Oxitne. Teil XX. Die iso- 
nteren p-Nitrobenzophenonoxxmc und ihre vier Methylathei'. (XIX. ygl. B k ady  u. 
G rayson, Journ. Chem. Soc. London 125. 1418; C. 1924. II. 1343.) Die nach der. 
HantZBch-Wernerschen stereochem. Theoric der Osime zu erwnrtenden yier Mcthyl- 
ałKer wurden erhalten durch Methylieren von anti- u. syn-p-Nitrobenzophenonoxim. 
Aus der anti-Verb. entstand der anti-O-Methyliither I u. der anti-N-Methyluther (II), 
aus der syn-Yerb. der syn-O-Methylather (111), der syn-N-Methytather (IV) u. etwas
II .  Dic Konst. dieser Yerbb. wurde dadurch bewiesen, daB I  u. I I I  mit HJ 
nach a), I I  u. IY  nach b) zerfielen. I  u. I I I  lassen sich durch HC1 nicht inein- 
ander iiberfiihreu. — Die B. von I I  aus dem syn-Oxim ist darauf zurUckzufiihren, 
daB dieses Oxim im Augenblick der B. des N-Athers (IV) eine teilweise Umlagerung 
erleidet. — Syn- u. anti-Oxim geben bei Einw. yon Acetanhydrid das Acetylderiv. 
des anti-0xini8; analog wird aus beiden Osirnen +  CaH5NiGO nur das Carbanil- 
dei-iv. des anti-Oxims erhalten.

NOj -CjHjC-CjHj • N03C6Ht.C-CaH5

i^OCHj) CH3-N:0

NO^CoH^C-CeH, ■ NO3'C0H4‘C-C0H- .

CUjO-A . 0:N-CU,

a) R*R'C: NOCII,, +  HjO — >- HECO + ILNOCH, — y  NU, +  CH,J +  H,0
b) RR'C: N(CH3) : O +  H40 —-y RR'CO +  NH(CH3)-OH — > NH,CH3 +  11,0

Versuehe. 70 g p-Nitrobenzophenon in 700 ccm A. suspendiert werden all-‘ 

mShlicli yersetzt mit wss. Lsg. yon 75 g NH,OH, HC1; nach 12-std. Stehen wird 
3 Stdn. auf sd. Wasserbad gekocht; das nach Abkiihlen sich aussclieidende, nicht 
umgesetzte Keton wird entfernt, die L»g. mit 2l/s 1 W. yersetat u. auf Eis gestellt.



1925. 1. D. Or.GAKiscriE C h e m ik .

his das ausgefallene Ol orstarrt ist. Isolierung von cmti-p-Nilrobcnzophencmoxim,
C,3Hlg03N3; das crstarrtc Ol wird bei 80—90° in moglichst wenig 2-n. NaOH gel., 
dann wird abgekiihlt u. dic nach */2-std. Stehen abgeschicdcnen Krystallc des Na- 
Salzcs des anti-Oxims cntfernt; diese werden in h. 2-n. NaOII gcl. u. durch CO» 
das Oxim gefiillt; aus A. gclbe prismat. Krystallc, F. 158°; bcim Aufbewahreu im 
Dunkeln iiber festem NaOH ziemlich bestSndig. — syn-p-NUrobenzophcnonoxi>n,
C,3H,„03N2) die nach Entfernung des vorigen Na-Salzcs erhaltene Lsg. wird mit 
COo gesiitt. u. der Nd. nach Trocknen im Exsiccator in moglichst wenig li. A. gcl.; 
bcim Abkiihlcn erhaltencr Xd. (F. 118—124") wird nochmals in h. A. gcl. u. auf 
0° abgekiihlt, wodurch anti-Oxim ausfSllt; das Filtrat wird auf —20° abgekiihlt u. 
der ausfallende Nd. wicderholt aus A. umkrystallisicrt, bis dic zucrst nusfallendcu 
Anteile an anti-Osim entfernt sind. Braungelbcs Pułver, F. 115", das sich leichtcr 
zers. ais voriges. — N-Mctliylather des anti-p-Nitrobenzopheno>ioxims, CnII^OjNj (II), 
aus dem anti-Oxim iu NąOH CH3OII -|- (CH3)3S04 (Eiskiihlung) erhaltene Lsg. 
wird von brauner zaher M. abgcgossen, mit A. durchgcschuttclt u. diese Lsg. zum 
Waschen der ziihen M. benutzt; der danach hinterbieibende Riickstand wird mit 
w. A. extrahiert, unl. Riickstand gibt aus CH30H I I ,  gelbe Tafclu, F. 147°; der 
iith. Extrakt wird mit gleichcm Yol. PAe. vcrsctzt, Nd. in li. PAc. danach in 
CH,OH gel. hieraus: O-MctkyUithcr des anti-p-Nilrobcnzophcmnoxints, C11H,,0JX;, (I), 
gelbliche Bliittchcn, F. 93". — JV-Męłhyldther des syn-p-Nitrobcnzopkenonoxims, 
C^HjjOjNj (IV), durch Methylicren des syn-Oxims erhaltcner Nd. wird mit A. be- 
handelt, iith. Lsg. mit PAc. versetzt, Nd. mit in A. unl. Riickstand vereint; er bc- 
steht aus I I  u. IV ; trennbar durch Losen in wenig C-hlf. u. Zutropfcn von PAe. 
bis zur blcibcnden Triibung; durch Abkiihlen in Kiiltemischung Abscheidung von 
IV; aus h. Bzl. gelbes krystallin. Pulycr, F. 176°. — O-Mcthylalher des eyn-p-NUro- 
benzophcnonoxims, CnH,203N2 (III), durch Eindampfen der bei Darst v o n lY  er- 
haltencn A.-PAc. Lsg.; aus CH.,011 Prismen, F. 96". — Acetyl-anti-p-Nitrobenzo- 
phenonoxim, CuII,201N2, aus Bzl. Nadcln, F. 17Ś°. — Carbanilino-anti-p-niirobenzo- 
phenonoxim, aus Clilf. weiCes Krystallpulvcr, F. 181° (Zcrs.). (Journ. Chem. Soc.
London 125. 2297—2304. 1921. London, Univ.) Haberland.

R. F. Hunter, Dic Beicegliclikeit sgnimcirischcr dreizahliger Systemu. I I . Dic
Verhdltnisse bei den durch dic n-Phcnglengruppe begrenzten Systemen und Inden- 

. derwaten. (I. vgl. Chem. News 128. 181; C. 1924. I. 2246.) Ausfiihrliche Wieder- 

. gabc der Ergebnissc dci- Arbeit von Ixgoed u . P ig g o tt  (Journ. Chem. Soc. London 
123.1469; C. 1923. I I I .  762). (Chem. News 129. 348—53. 1924. Highbury New 
Park.) IIaberi.and.

Bernardo Oddo und G. Sanna, Uber Diindylinethan. (Atti R. Accad. dci 
Lincci, Roma [5] 33. I I . 167—70. 1924. — C. 1924. II. 2584.) Zandee .

John Baldwin Shoesmith und John Haldane, Kondensałion von Diphemjl- 

fonnamidin mit Plienolen. II. Die allgemeine Natur der Reaklion. (I. vgl. Journ. 
Chem. Soc. London 123. 2704; C. 1924. I. 2114.) Die Kondensation von Diphenyl- 
formamidin (1) wurde ausgefiihrt mit Resorcintnonomelhylatlicr, Guajacol, Pyrogallol, 
Phenol u. den Kresolen; Ilydrolysc des Kondensationsprodd. fiihrte in alien FSllen 
zu den o-standigen Oxyaldehyden; daB die Rk. iiber das 1. c. angegebene Zwischen- 
prod. verlSuft, ergibt sich daraus, daB jetzt bei der Kondensation mit ^-Naphthol
2-0xy-l-napMhylidęnanilin, mit Resorcin 4,6-Dioxyri-phthalylidenbisanilin, C6Ha(OH)! - 

CH(NCdII5)j, isoliert werden konnten.
Versuche. 2-0xy-i-naphthaldehydl  7 g I  -j- 5 g ^-Naphthol werden 6 Stdn. 

auf 130° erhitzt, dann mit 16 ccm 107oig. NaOH vcrsetzt, abgespaltenes Anilin mit 
Wasserdampf entfernt, filtrierte Lsg. angesSuert u. der Aldehyd iiber die mit 
Anilin dargestelltc. Ściiiffschc Base isoliert; aus A. gelbe Prismen, F. 81°. —
l-0xy-2^nai)hthaldehyd, Darst. analog rorigem (6 Śtdn. bei 95°), aus A. F. 58 59°, —
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2-(}xy-i-mźthoxyhenzaldehyd, aus Resorcinmonomethyliither, 2 Stdn. bei 183—184",. 
aus A. F. 41°, Ausbeute 20%- — 2-Oxy-3-methÓxybenzaldehyd, aus Guajacol, 6 Stdu. 
bei 210°, Ausbeute 10°/0. — 2,3,4-Trioxybenzaldehyd aus Pyrogallol, 4 Stdn. bei 
110°, Ausbeute 20%- — 2-0xy-3-methylbenzaldehyd, aus o-Kresol, 6 Stdn. bei 183°; 
Ausbeute 25%* — 2-Oxy-4-methylbenzaldehyd, F. 59°, aus m-Kresol, 6 Stdn. bei 210°, 
Ausbeute ca. 20’/0- — 2-0xy-5-methylbenzaldcliyd, F. 56°, aus p-Kresol, 6 Stdn. bei 
193", Ausbeute 15°/0. — Salicylaldehyd aus Phenol, 6 Stdn. bei 183". — 2-0xy-
1-naphthylidenanilin aus w. A. -f- wenig Anilin gelbe Nadeln, F. 92—93°. — 
4,6-jyioxy-i-phłhalylidcnbisanilin, das Rohprod. der Kondensation wird mit Anilin 
gewaechen u. aus A. umkrystallisiert, F. 202—203”. — Keine Aldehyde wurden 
erhalten bei Kondensation von I  mit Brenzcatechin, Hydrochinon, Phloroglucin u. 
p-Nitroplienol; der in diesen Fiillen auftretende Geruch nach C0H.NC deutet 
darauf liin, daB I  sich zers. hat nach:

NHC6H-CH : N-CaH5 — *■ C9HSNII2 +  C«,H6N C .
(Journ. Chem. Soc. London 125. 2405—07. 1924. Edinburgh, Univ.) Haberland.

P. H. Hermans, Uber die Reakłion einiger Glykole mit Aceton. (Ein Beitrag 
zur Eenntnis da- feinerm rdumlichen Konfiguration organischa- Molekule.) (Vgl. 
Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 824; C. 1924. II. 650.) Nur bei besonders gtinstiger 
Lnge der OH-Gruppen der Glykole findet eine Vereinigung mit dem BorsJiuremol. 
Btatt. Bei verschiedenen Gruppen einander konstitutiy Uhnlicher Diole wurde eine 
qualitative Parallelitiit in ihrer Fiihigkeit zur B. yon sauren Borsaureuerbb. u. von 
Acetonverbb. nachgewiescn. Diese Erscheinung wird in tjbereinstimmung mit 
Bóesecken u. van Loon zuruckgefiihrt auf eine l)bercinstimmung in den rfium- 
lichen Bedingungen beim Zustandekommen beider Bkk. Vf. untersucht die 
Reaktionsgeschwindigkciten u. Gleichgewichte mit Aceton von cis-lfi-llydrindendiol, 
cis-lJ2- (oder a.-)Tetrahydronaphthalindiol, cis-2,3- (oder s.-)Tctrahydronaphthalindiol 
u. den bciden stereoisomeren Hydrobenzoinen; das frtther ais i-Hydrobenzoin be- 
zeichnete Isomere nennt Vf. rac.-Deriv., das andere i-Deriv. (inakt.). Die Messungen 
wurden mit einer Aceton-W.-Mischung bekannter Zus. ais Losungsm. ausgefiihrt. 
Zwischen den thermodynam. GroBen der Bk. u. dem hypothet. Reaktionsverlauf 
leitet Yf. theoret. Beziehungen her u. entwirft fiir die Hydrobenzoine mittels ein- 
faclier Annahmen ein Bild des Molekulmechanismus, das mit den gemessenen 
thermodynam. GroBen in guter Cbereinstimmung steht: Zwei Phenylgruppen im 
gleichen Mol. stoBen einander stark ab; die verschiedenen Konfigurationen entstelien 
nur infolge einer Drehbarkeit urn die zentrale C—C-Bindung, wiihrend andere 
intramol. Bewegungen unmerklich gering sind. Vf. fuhrt den Begriff des 
„sterischen Inkrem ents" ein, das ais Unterteil des krit. Inkrements aufgefaBt 

werden muB; es wird dargestellt durch die Eichtungsenergie, die dem Mol. zur 
Aktivierung zugefiihrt werden muB, bevor es mit dem Acetonmol. reagieren kann.

Versucli8teil. Aus Inden wurde das Indenoxydbroniid u. aus diesem Inden- 
oryd dargestellt (vgl. Pope u. Eead, Journ. Chem. Soc. London 101. 758: C. 1912.

II. '435). Beim Stehenlassen des Osyds mit einer cssigsauren Aceton-W.-Mischung 
bei Zimmertemp. erfolgte Hydratation zum cis- u. trans - Hydrindendiol (erstes 
ais Acetonverb., F. 71°). Bei der Verseifung der Acetonverb. entsteht neben 
der cis-Verb. auch die trans-Verb. In reinem Zustande wurde es aus Inden 
durch Osydation mit KMn04 in alkoh. Lsg. bei —40 bis —50° erhalten (nur 
ci8-Verb. gebildet). — Analog cis - -  Tctrahydronaphthalindiol (nur cis-Verb. 
gebildet). — Aus dem Dibromid des s. Dihydronaphthalins (aus Naphthalin -{- 
Na u. A.) wurde mit Ag-Acetat des Diacetat erhalten, hieraus durch Yerseifung 
ein Gemisch von trans- u. cis-2,3-Tetrahydrcmaphthalindiol, letzteres durch die 
Acetonverb. (F. 7S") isolięrt. Das cis-Diol (F. 122—122,4°) ist in reinem Zustande nur 
schwer durch Yerseifung der Acetonyerb. zu erhalten. — i-Hydrobenzoin, aus
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Bonzoin durch Red. mit Na-Amalgam, F. 136". — Metonnerb., Bliittchen aus W. ~r 
Aceton, F. 62°. — rac.-Hydrobenzoin, aus monomerem Glyoxal (dieses aus poly- 
merem Glyoxal u. P._.05) u. Phenyl-Mg-Br in fith. Lag., F. 119,5°. — Acetmwerb., 
F. ctwa 45°, Kp.2l5 142—144°, schwer zu reinigen. — Die Ergebnisse der Gleicli- 
gewichts- u. Geschwindigkeitsmessungen sind in Tabellen zusammengestellt, bzgl. 
ihrer Einzelheiten muB auf das Original venviesen werden. AuBer den oben er- 
wiihnten Yerbb. mifit Vf. auch die Gleichgewichte beim eis-1,2-Cyclolicxandiol. 
(Ztschr. f. physik. Ch. 113. 337—84. 1924.) Za n d er .

P. H. Hermans, Bcobachtungcn iiber dic Adsorption der bciden stereoisomeiren 
Hydrobenzoine an Kohle. (Vgl. vorBt. Ref.) Vf. schlieBt aus der riiumlichen Konst. 
der beiden stereoisomeren Hydrobenzoine, daB die Bedingungen fiir die Adsorption 
beim i-Isomeren weniger giinstig sind ais beim r-Deriv., was durch eine Reihe von 
Verss. bestiitigt wird. r-Hydrobenzoin wird sowohl in wss., wie in alkoh. Lsg. 
von Adsorptionskohle leiehter adsorbiert. Es ist diea um so bemerkenswerter, ais 
das am leichtesten adsorbierbare Isomere zugleich am besten 1. ist, wśihrend in 
der Regel eine liohere Loslichkeit mit einer geringeren Adsorbierbarkeit Hand in 
Hand gelit. Bei der Malein- u. der Famarsaure erhoht die einseitige Yerteilung 
der Carbosylgruppen die Loslichkeit iu W., yermindert aber auch die Adsorbier
barkeit, (Ztschr. f. physik. Ch. 113. 385—SS. 1924. Delft, Techn. Hochseli.) Zan. 

Gilbert T. Morgan und H. M. Stanley, Studicn in der Acenaplitheńreihe.
I. 4-Aminoacenaphłhen. Vff. beschreiben die Darst. des 4-Aminoacenaphthcns aus 
dem 5-Aminoacena.phtheii. Die N-Acykleriw. deB letzteren gehen beim Nitrieren in
4-Nitroderiw. iiber (vgl. Sachs u. Mosebach, Ber. Dtsch. Chem. Ges. 44. 285S;
C. 1911. II. 1693), aus denen durch Hydrolyse das 4-Nitro-5-aminoacenaphthen ent- 
steht Da die direkte Eliminierung der Aminogrugpe durch Diazotierung nicht 
gelang, wurde diese zuniichst durch Jod ersetzt zu 5-Jod-4-nitroacenaphthen, und 
dieses durch Red. in das 4-Aminoacenaphthen iibergefiihrt. Bei der Red. des Mono- 
nitroderiy. des 5-Jodacenaphthens (Stellung der N02-Gruppe fraglich, wahrseheinlich
3 oder 8) entsteht das 5-Aminoacenaphłhen; Red. des 5-Jod-6-nitroacenaphthens fiihrt 
ebenfalls zum 5-Aminoderiv.

Versuche. 5-Aminoacenaphthen, aus 5-Nitroacenaphthen mit Nâ S^O.,, F. 108".—
5-Acetylciminoacenaphłhen (F. 192°) gibt mit HN03 4-Nitro-5-acetylaminoacenaphthen, 
F. 251°; Hydrolyse nach 12 Stdn. mit sd. alkoh. HC1 uiwollstandig. — 5-Benzoyl- 
aminoacenaphthen (F. 211°) gibt mit HNOs 4 - Nitro - 5 - benzoylaminoacenaphtken, 
CuHnOjjNa, blaBgelbe Nadeln aus Eg., F. 233", durch HC1 auch unter Druck nicht 
hydrolysierbar. — 5-Formylaminoacenaphthen, C13HuON, Nadeln aus verd. A.,
F. 172°. — 4-Nitro-5-formylaminoacct)aphthen, C1:lH lg03Ns, gelbe Nadeln aus Eg.,
F. 227", 1. in A. u. Chlf. — 4-Nitro-5-aminoacenaphthen, C,2H,uO._,N2, aus yorigem 
durch Hydrolyse in alkoh. HC1, F. 219", 1. in A. u. Eg., gibt nach der Diazotierung 
u. Zers. durch Erhitzen einen roten flockigen Nd., F. iiber 270°. — 5-Jod-4-nitro- 
acenaphthen, C ^ H ^ N J , aus dem Nitroamin durch Diazotierung, Zusatz von KJ 
u. Erhitzen auf 70°, gelblichrote Nadeln aus A. u. hellem Petroleum, F. 148°, unl. 
in W., wl. in Eg., U. in Chlf., A. u. Bzl. — 4-Aminoacenaphthen, aus yorigem 
durch Red. mit Sn u. HC1 (katalyt. Hydrierung durch H mit Pd ais Iiatalysator 
fiihrte nicht zum Ziele), Nadeln aus W., prismat. Nadeln aus verd. A., F. 87°,
II. in den ublichen organ. Losungsmm. — Pikrat, gelbe Nadeln, Zers. bei 190—200°.
— Das 4-Aminoderiy. gibt beim Diazotieren eine fast farbJose Diazolsg. im Gegen- 
satz zum 5-Aminoderiv. (dunkelblau). Acetanaphthen-4 -diazoniumchlońd kuppelt mit 
alkal. /J-Naphthol u. mit Resorcin zu roten, bezw. orangeroten Azofarbstolłen. 
4-Acetyla>ninoacenaphthen, C14H13ON, Prismen aus yerd. A. oder Eg., F. 175 176°.
— 4-Bcnzoylaminoacenaphthen, Cl;,HlGON, schwach gelbe Nadeln aus Essigsiiure,
F. 196°. — 5-Jodacenaphthe.n. aus Acenaphthen u. Jod bei Ggw. von gelbem HgO,
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braunes Ol, iiber tlas orangegelbe Pikrat (R 100") gercinigt. Nitrierung ergab zwei 
Fraktionen: a) 5-Jnd-6-nUroacenaphther>, ,CI2Hj,OjNJ, schwachgclbc Nadeln a\is Eg.,
F. 179—ISO", wl. in A., 11. in anderen organ. Losungsmm., wurdc nach der Red. 
mit Su u. HC1 ais 5-Aminoacenaphthmpikrat identifiziert, gelbe Nadeln aus A., Zers. 
boi 100—200°. — b) 5-Jod-?-nitroacenaphthen, C,,IT3OaNJ, schwachgelbe Nadeln aus 
Eg.,'F. 151—153", besser 1. ais a); fiir die Nitrogruppe kommen Stellung 3, 7 u. S 
in Frage, da Nitrierung iu der gesiitt. Kette unwahrscheinlich ist. (Journ. Soc. 
Chem. Ind. 43. T. 343—<16. 1924. Birmingham, Univ.) Zakder .

M. Battegay und Alb. M. Amuat, Uber die Acylhydrazinoanthrachinmie. (Vgl. 

Battegay u. D assign y , Buli. Soc. Chim. dc France [4] 35. 211; C. 1924. I.. 2695.) 

Die Acylhydrazinoanthrachinone, C,,H7OjNH-NH-COR, werden leicht erhalten 
durch Acylicreu von a- bezw. fi-Hydrazinoatilhraclunon. Bei der Acylierung des 
«-Deriv. tritt hiiufig unter Abspaltung von Tl,O RingschluB zum Pyrazolanthron (1) 
ein. Der RingschluB kann rermieden werden, wenn bei nicht zu hoher Temp. (50r) 

gearbeitet wird, oder wenn bas. Mittel (Na-Acetat) zugefiigt werden. Die Acyl- 
hydrazinoverbb. sind lebhaft geftirbt, sic sind unl. in W. u. ublichen organ. Mitteln; 
dic Lsg. in k. konz. ILS04 ist rot, durcli Zugabc von W. wird dic unvcriinderte 
Verb. flockig ausgefiillt; wird die ILSOj-Lsg. erhitzt, so geht dic Farbę in orange- 
gclb uber, durch Zugabc von W. werden die Pyrazolauthrone ausgefiillt. Mit 
Alkalien entstehen griine bis violettc Salzc, die jedoeh nicht in reinem Zustandc 
isoliert werden konnten; sic werden durch C02 in dic urspriinglichen Yerbb, zer- 
Icgt. Die K-Salzc der a-Deriw. sind im allgemeincn stiirker gefitrbt ais die der 
;?-Dcrivv. Wegen ihrer Unlosliclikeit konnen Ausffirbungen auf Baumwolle u. 
Wolle nur mittels der Hydrosulfitkiipe bewirkt. werden; Wolle wird gelb bis orange 
gefiirbt, die AusfSrbungen sind kraftiger ais mit Acylaminoverbb. erhaltene, auf 
Baumwolle werden sehr sehwache uneehtc Fiirbungen erhalten. Zur Priifung des 
epektr. Vcrh. der Acylhydrazinoanthrachinone wurden Lsgg. in konz. HaSO, be- 
nutzt. Diesc Lsgg. sind lici den ^-Deriw. dunkler (bliiulicher) ais bei den 
«-Verbb. In Oleum (20% S03) sind die «-Vcrbb. bliiulich, die |?-Derivv. griin. 
Absorptionskurven fiir a- u. ^-Benzoylhydrazinoanthrachinon im Original; beidc 
Kurven unterscheidcn sich deutlich. Durch Zusatz von BorsJiure wird dic Kurve 
der c-Verb. stark vcrandcrt; dic vorher rote Lsg. wird yiolett, die H4SO.,-Lsg. des 
p’-Deriv. wird durch Zugabe von BorsSure nicht veriindert. Im Ultrayiolett hat 
die «-Vcrb. eine Bandc zwischen ). 290 u. 220 (Masimum bei A 264), die Ŝ-Verb. 
hat zwei Banden mit Masimis bei X 303 u. 254; nach dem sichtbaren Spektrum zu 
haben beide Vcrbb. eine kleinere Bandc; a  bei X 300, fi bei X 400. Die Unter- 
schiede der Farbę der H;SO,-Lsgg. der a- u. ^-Acylhydrazinoanthrachinone fiihren 
Yff. darauf zurttek, daB die Acylhydrazinogruppe den ungesiitt. Charakter des 
Keton-C-Atoms im Anthracliinon abschwSeht. Dic durch Oleum bewirktc Yer- 
tiefung der gefiirbten Lsgg. ist entweder darauf zuriickzufuhren, daB bei der 
Additionsverb. HjSO,-Keton SO. an Stelle von BLSO, tritt oder auf Doppelhalo- 
chromie.

H

cu ir.o3-Ń-N—C - r ^ ^  

% J iU 

6
Yersuchc. a-Betizoylliydraziiwanłhi-achinon, CSIH1403NS, 5g c-Hydrazino 

Rnthracliinou -j- 15 g C6H6C0C1 .+ 5 g Na-Acetat in 30 ccm Nitrobenzol werden 
ł/j Stde. lang gekocht; aus Anisol oder Eg. gelbe Krystalle, F. 269—270". — 
BenzoylpyrasoUmthrnn, Cj,H,sOsX» (analog I), Darst. wie yorigeR, ohne Na-Acetat
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oder durch Benzoylieren von I; aus Nitrobenzol eremefarbene Krystalle. F. 235°;
11. in A., Essigsiiure u. h. Pyridin, Lsg. in konz. IIjS04 oraugegelb, in Oleum 
orange; mit alkoh. KOH Verseifung u. B. des roten Pyrazolanthronkaliums, das griin- 
lich fluoresciert. — (j-Bcnzoylhydmzinoanthracldnon, C2łH1403N2, mittels Benzoesfiure- 
Snhydrid -f- ZnCU; aus Nitrobenzol gelbe Krystallc, F. 292°, 1. in w. Anisol u. Eg.,
11. in Pyridin. — u-Fonnylhydrazinoanthrachinon, C15II,„0.SN2, durch Einw. 90’/0'R- 
HCOOH; aus Nitrobenzol briiunliehgelbe Krystallc, F. 282°; Lsg. in konz. H,SO, 
granatrot, auf Zusatz von Borsiiure violettrot werdend; Lsg. in Oleum blau, in alkoh. 
KOH ebenso. — fj-Formyłhydrazinoanthrachinon, C15HluO:,N2, aus Nitrobenzol oder 
Pyridin gelbe Krystalle, F. ca. 304°, Lsg. in konz. H2S04 yiolettrot. — u-Acetyl- 
hydrazinoanthrachinon, Cll5H,203N2, aus h. Pyridin oder Nitrobenzol orangefarbene 
Krystalle, F. 312°, Lsg. in konz. H2SO, granatrot, in Oleum blau, in alkoh. KOH 
grunlich. — fj-Acetylhydrazinoanthrachinon, C16H,203Ns, aus Nitrobenzol gelbe 
Nadeln, F. 284°, Lsg. in konz. H2SO, violettrot, in Oleum griin, in KOH blau. — 
U-Phthaloylhydrazinoanthrachinon, C22Hia04N2, aus Nitrobenzol oder Eg. orangegelbe 
Krystalle, F. 300", 1. aućh in h. Pyridin; Lsg. in konz. H2S04 Yiolettrot, durch Zu- 
gabe von Borsiiure violetter werdend, in alkoh. KOH griin. — fi-Phthaloylhydrazino- 
anlhrachinon, C22H 1204N2, hellgelbe Krystalle, F. 320°, Lsg. in konz. H2SO., Yiolett
rot, in Oleum griin, ebenso in alkoh. KOH. AuBer der Kondensation trat auch
H.,0-Abspaltung bei Darst. der Verbb. ein, so daB diesen evcntuell Konst. I I  oder
I I I  zukommt. — cc-Tetraehlorphthaloylhydrazinoanthrachinon, C22H„04N2C14, aus 
Nitrobenzol orangegelbe Krystalle, F. 310"; Lsg. in konz. H2S04 schmutzigrot, auf 
Zusatz von Borsiiure violett werdend, in Oleum blau, in alkoh. KOH griinlichblau.
— fi-Tetrachlorphthaloylhjdrazinoanthrachinon, C22H304N2C14, griinlichgelbe Kry
stalle, F. 320°; Lsg. in konz. H2S04 yiolettrot, in Oleum griin, in alkoh. KOH blau- 
Yiolett. (Buli. Soc. Chim. de France [4] 35. 1450—62. 1924.) Haberland.

G. Schroeter, Uber den Chemismus der Auf- und Abbaweaktionen mittels Alu- 
miniumchlorids. Vf. sucht die Yerschiedenen Wrkgg. des AlCl3 zu erkliiren, indem 
er z. B. die Synthese des Toluols aus Bzl. u. CH3C1 nach folgendcm Schema a 
sich abwickeln liiBt:

Unter der Annahme, daB die Neigung zum Austausch von HCl gegen Halogen1 
radikale in den Verbb. Ar-AlClj,HCl sehr groB ist, erh&lt man an Hand des 
Sehemas b die ErklJtrung sowohl fiir dic abbauende, wie die aufbauende Wrkg. 
von A1C13:

FUr die im Yersuchsteil niiber erorterten Umwandlungen von Tetralin (1) durch 
die katalyt. Wrkg. des A1C13 ergeben sich nach tfbcrtragung obiger einfacher Er- 

kenntnisse folgende Reaktionsschema:
c) I  in a-Phemjl-S-2-tetralylbutan (III):

I 1  I
Cl C„H(----CHj

CH, - CII...

vn. i.

Ijilb * _
-> I I I I  /C jIIj • (CH2)4 • C0Hj -f A1C1,

CH ,.CH /
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(1) Riickyerwandluug von I I I  iu 2 Moll. I :  
CH —CH*— CIL

CH.> • CH.v

CIL-CII > A! | Cl2Al • C„H., • ĆH, I  -f-u pf j ClsAl • C0H /  -> I  -r A1CL
Y -*•

Ui\
, će l

✓CIL • CIL. x

■/

CIL

e) I I I  iu e. Oklhraceń (Y) u. Bzl.;
-CIL-

C1J 

CILCH.-CH^ / CHa-

CHj • c ii/  C(s H" \a.i cl |  ,9H’

CH, ■ CIL x ,CII2------CHj CII.. • CII- ,CH,.CHJ

f) Y in s. Oktanthren (II) u. unigekehrt: 
CIL CH CIL

HsC ^ \ |/ / \ ^ Ns |CH! __  I I j C p ^ / N c H

■ °\ /\  / \ V  —  _ > " fI^ \ / \ / C“

CH, C CIL CIL C

Ho

CIL CH

CIL—CIL

A1C,s j CL “
-CH,

Diese Rkk. beruhen alle, wie der Vergleieh mit 
dem einfachen Beispiel des Bzl. u. Toluol lelirt, darauf, 
daB die metallorgan. A1C13 - Chlorhydratgruppe, Ar* 
AlCljjHCl, groBe Neigung hat, das H-Atom des HC1 
gegen einen Aikylrest auszutauschen. Bei der nur auf* 
bauenden Wrkg. des Al Cl. (Synthese) sind mindestens 
molekulare Mengen AlClj erforderlicli, wahrend die 

auf- und abbauenden Rkk. nur geringe Mengen ais Katalysator benotigen. 
Erstere yerlangen indifferente Yerd.-Mittel, letztere keine, aber hohere Tempp. Yf. 
weist sehlieBlich noch darauf hin, daB die zur Aufklarung der Steinkohlenteer- 
bildung interessante Frage der leiehten Umwandlung von Napbthalin, Anthracen
u. Phenanthren gegenseitig ineinander durch die leichte Dehydrierung bezw. 
Hydrierung yon Tetralin, Oktliracen u. Oktanthren u. ihre Umwandlung ineinander 
der Beantwortung niiher gefiilirt ist.

: Versuchsteil. (Gemeinschaftlicli mit E. van Hulle, A. Gluschke, G. Stier
u. H. Muller.) Tetralin (I) (1500 g) wird mit A1C13 (30 g' yersetzt u. 6—7 Stdn. 
bei 50—70° geruhrt. Nach dem Erkalten u. Trennen von der Al-Yerb. wird dest.
Bei Kp.lf, 120° Yorlauf aus Bzl. u. Tetralin; bei Kp.15 120—160" Zwischenfraktion, die
nach weiterem Fraktionieren neben Tetralin zwischen 125—130° (11 mm) eine raseh 
erstarrende Yerb. in Blattern vom F. 93° u. Kp.,, 128° lieferte, die eine molekulare 
Zus. C, ,H;l hat u. wahrsclieinlich ais ein Perhydroanthraccn anzusprechen ist. 

Dieser KW-stoff, aus A. mnkrystallisiert, ist gegen Br, HN03, H,S04 u. KMn04 
bestSndig. — Zwischen ICO u. 190° (15 mm) geht die Hauptfraktion (Okthracen- 
Oktahthrenfraktion) iiber. Die ausscheidendeu Krystalle von Oktliracen (s.-Okta- 
hydroanthracen), C, ,H,S(Y), werden aus Eg. mnkrystallisiert u. bilden groBe Bliitter 
yom F. 73—74° (Kp.;ao 293—295°, Ivp.l2 167°). T wurde mit S bei 180—220° 
(3 Stdn.) im Siibclkolben zu Anthracen deliydriert. Die Dehydrierung konnte auch 
mit Zn-Staub oder Cu durchgefiilirt werden. — Aus der Mutterlauge yon Y wurde 
eine seiner Struktur nach noch nicht niiher nufgekiiirte Yerb. C,.,IIIC isoliert, aus 
A. F. 54—55°,■— Der Hauptleil des bei gewohnlicher Temp. fl. Óles, der bei 
Kp.,6 172—175° dest., ist s.-Oktahydrophenantbren, Oktanthren. C,,H,S(II). F. 16,7°,
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Kp.JlW 295°. Kp.I3 167,5°, D.-° 1,026. I I  konnte mit S zum Phenanthren dehydrieit 
werden.

Auf die Fraktion von V u. I I  folgt nach einer kleinen Zwisclienfraktion die 
zweite Hauptfraktion bei Ivp.15 230—245°, die aus yiscosem, fluoreacierendem, 
sehwaeh gelbem Ol bestand. Weitere Fraktionierung liefert u-Phenyl-S-2 -tetralyl- 
butan, C2uII2, (III), Kp.13 236—237°, D.S3,i 1,0172. Dieser Kiirper ist nicht ganz 
einheitlich, wie aus der Dehydrierung hervorging. Die Dehydrierung von I I I  mit
S wurde bei 200—290° ausgeftibrt. Aus dem Destillat (Kp.,4 250—290°) wurden 
isoliert durcli fraktionierte Krystallisation mit A. u. PAe. einmal das bei 182—184° 
schmelzende 2.2'-Dinaphthyl, C,0HU (Pikrat, F. 185—186°), u. ais Hauptkorper der 
Dehydrierung das ce-Phmyl-d-naphthylbutan, C20II20, F. 80,5—82°, 11. in PAe. u. A. 

Die Fraktion von I I I  bestand demnach aus etwa 95% I I I  u. 5% IV. Die Oxy- 
dation der oligen Fraktion von I I I  mit Permanganat ergab Benzoesiiure u. Tri- 
mellitaiiure. Durch Oxydation mit Chromsaure u. Eg. wird ein gelbes, dickes Ol 
vom Kp.0;01 214—216° erhalten, das entweder 2-(S-Phmylbutyl)-5- oder 8 -tetralon, 
C20H22O, vorstellt u. ein in A. wl. Semicarbazon, C21H„5ON3, F. 199—200°, ein 
Oxim, C20H23ON, F. 126—128°, u. ein Ońmacełat, C22H2502N, P. 91—92,5°, gibt. — 
Aus I I I  entstehen durch Einw. von A1C13 bei der Vakuumdest. oder bei gewiihn- 
licher Temp. (50—60°; 6 Stdn.) 2 Moll. Tetralin. — Aus den hochstsiedenden An- 
teilen der Fraktion von I I I  krystallisiert 2,G'-Ditetralyl, CJ()H22 (IY), F. 53—54° aus 
A. Durch Dehydrierung mit 4 Atomen S wird hieraus 2 ,2 ’-Dinaphthyl, mit Per
manganat entsteht eine Tricarbonsawc C10HaOc (yermutlich 1^,4-Phthalemgsdure),
F. 201—201,5°, aus W.

Umlagerung des Okthracens in Oktanthren. Y wird mit AlClj ge- 
mischt auf dem AYasserbad bei 70—80° 3 Stdn. yerrUhrt Der Uth. Extrakt ergibt 
bei Kp.14 167—170° ein erstarrendes Ól, das von den Krystallen von Y befreit im 
Rest I I  enthalt. Reinigung iiber die Sulfonsaure u. das Na-Salz, F. 16,5°. — 
Dodekahydrotriphenylen, C,8H?1 (YI); F. 232—233° (korr.) aus Bzl.-Eg., wird aus dem 
Ruckstand der Dest. von Y u. I I  ais gelbe, durch Sublimation farblose Krystalle 
gewonnen. Im Sublimntionskolben hinterbleibt eine gelbe Verb. polycyel. Natur, 
Blattchen vom F. 320°. Der A.-Rilckstand von YI enthalt ein Ol der Zus. Phenylcn- 
bis-oktfiracenylbutan, CeII4■ (CII.,• CH2• CHj • CII2 • C14H17)2, u. Telralyloklanthrenyl- 
butan, C10HU• (CH2)4• C , w i e  der Zerfall in Y, I I  u. I  gelehrt hat. — I I  auf 
dem Wasserbad 4 Stdn. unter Turbinieren mit A1C13 bei 80° behandclt, lieferte 
nebeń I I  zuriick den gleichcn Anteil an Y u. die oben bei der umgekehrten Um- 
lagerung beobaehteten Reaktionsprodd. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 1990—2003.
1924.) H o r s t .

G. Schroeter, Uber Hydrimcng des Anthrcicens. (Vgl. yorst. Ref.) Die Struktur der 
mcisten hydrierteri Anthraeene ist bislang falsch gedeutet worden. Fiir das bekannte 
Dihydroantliracen (I) iśt durch Entaminierung yon Dihydro-fi-anthramin erwiesen 
worden, daB es ais Meso- oder 9,10-Deriy. betrachtet werden muB. Die Hydrierung 
des gereinigten Anthracens im Riihrautoklayen . liefert analog der glatten Hydrierung 
bei Naphthalin hier Oktahydroanłhraceń (Okthracen)'(lll), das auch ais Tetralin mit 
A1C13 erhalten worden war. I I I  gehort ńun ebenfalls zu den leicht zugSnglichen 
StoflPen. Die Red. yon I I I  fiilirt iiber I  zu Tetracen (II) u. ist yon einer Il-\Yande- 
rung begleitet. I I I  wurde schrittweise aus_Tetralin aufgebaut unter Vermeidung 
yon umlagernden Reagenzien. Gleichzeitig war eine analoge Synthese des Okt
anthren s zu dcasen Strukturbeweis moglich. Der Gang war folgender: Tetralin gibt 
m't Chloracetylchlorid 1- u. 2-Tetralacylchlorid. D a s  2-Chlorid wird mit Na-Malon- 
«ster zu 2-Tetralacybnalonester u. Verseifung u. C03-Abspaltung in 2 -Tetroylpropion- 

saure (IY), diese dann in 2-Tetralylbuttersanre (Y) Ubcrgefuhrt. Aus dem Chlorid 
dieser S&uren unter HCl-Abspaltung 4-Oktanthreriw u. 1 -Okihracenon (YI), welch
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Jetztefes durch Red. mit Zn u. HC1 I I I  licfcrt. Aus I I I  wird andererseits durch 
Osydation T I erhalten. Vf. bespricht dann die widersprechenden Angaben von 
M. GodchÓt (Contribution ń. Tćtude des hydrures d’anthrac6ne, Paris 1907) uber 
Oktahydroanthracenverbb., die fast vollig auf falschen Formulierungen beruhen. 
Das „Hexahydroanthronu yon Gokciiot ist nach den synthet. Beweisen des Vfs. 
ident. mit 1 -Ókthracenon (VI). — Aus I  wird nach weiterer IL-Aufnahme Tetra- 
hydronnthracen [in Analogie mit Tetralin Tcthracen (II) genannt] gebildet, fiir das 
die Konst. so gedeutet wird, daB I I  wahrscheinlich ein Naphthalinderiy. ist. Das 
in der Literatur ais ^-Tctrahydroanthracen bekannte Hydrierungsprod. wird ver- 
mutlich ein hijhcrcs Hydrierungsprod., yerunreinigt mit Mesodihydroanthracen, yor- 
stellen: V I wird durch Red.’ in 1-Okthracenol (X) u. dieses in 1-Okthracenylharn- 
slo/fOi.I) yerwandelt. In Analogie mit Shnlich gebauten Korpcrn kann fiir X  Des- 
motropie in Betracht gezogeu werden.

1 00Ht< g g > C aHt — ^  I I  C6H4< $g> < |H 3 — v I I I  C5H8< ^ > C aH,

CH^-GEL-CH V II

•Oio • H10 —C • CH3 • C6H5

VI: R =  CO ,, u  / ----ę < ( C J V 0H);> 0  1
X: R s='CH*(OH) . ' ■ { CO • Ó X II  )0

X I: R  =  CH-NH-CO-NII.

H

CH* C«CH2>CH2 ______v  CH-C-CH3-CH5

11 CH• Ć-CH• ÓHS  -----  * “̂ CH-0 :0 — 011,

Óll X OH

Versuchsteil. (Gemeinschaftlich mit A. Gluschke, E. van Hulle, S. Gotzky.) 
Bei der Hydrierung des Anthracens in einem Tetralinkatalysatorgemisch unter
10—20 atm. IIs-Druck im Riilirautoklayen beginnt die Absorption bei 120—150° 
u. yerliiuft zunSchst. sehr rasch. Es wird alsbald mehr H aufgenommen, ais 
d̂er B. des Dihydroauthracens entspricht. Der Autoklaycninhalt wurde dest.; das 
Reaktionsgemisch ging bei Kp.,3 165—172° uber u. zeigte den unscharfen F. 73bis 
95°. Mit Pikrinsiiure wurde das Tcthracen ais Pikrat abgetrennt; aus der Mutter- 
.lauge scheidet sich das meso-Dihydranthracen, CI4H13 (I), in farblosen Prismen aus, 
aus A. F. 107—109°. — Ais Beweis der Konst. letzterer Verb. wurde 5 g {3-An- 
thramin mit Na u. Amylalkohol reduziert zum Dihydroanthrantm, das in 2-n. HC1 
•gel., mit NaN02 diazotiert wurde. Die filtrierte Diazoniumlsg. wurde dann indie 
Lsg. von 5 g SnCL, in konz. HC1 eingetragen, wodurch das Chlorhydrat des fj-Hydr- 
azinodihydroanthracens ais weiBes Pulycr ausgeschieden wird. Die freie Base ist 
unbestandig. Durch Verkochen mit Alkali u. CuS04 u. nachherigcr Wasserdampf- 
dest. wird I  erhalten. — Tcthracen, C14H14 (II), ans Anthracen durch katalyt. 
Hydrierung bei 140—170° wShrend 10 Min. Rohprod. (Kp.14 170—173°, F. 82—00°) 
wurde in absol. A. gel. u. ais Tethracenpikrat, C^Hn •C,JI130;N1, rotgelbe Nadeln 

■vom F. 116—117°. Der hieraus mit yerd. NH,OH abgescbiedene KW-stoff bildet 
glSnzende Bliittchen yom F. 103—105° aus A. Auch aus I  wird I I  durch Hydrierung 
bei 180° erhalten. Mit 2 Moll. Br bildet sich ein Dibromsubstitutionsprod. yon II , 
CuH 12Brs, F. 166—16S°, gelbliche BlSttchen. Mit KMu04 entsteht aus I I  Phthal- 
sSure.- — Tethracenchinon, C,,H1502, aus I I  durch Osydation mit Cr03 u. Eg. gelbo 

Nadeln, F. 155,5° aus Eg. Durch Zn-Staub u. Alkali Red., nach Durclileiten yon 
Luft Riickosydntion des gebildeten Hydrochinons m  dem sehr reinen goldgelbeu
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Chinop v.om F. 156—158°. — Oktliracen, C,4H2p (III), durch weiterc lIiĄufnąhme. 
bei der Hydrierung kann Authracen yollstiiudig in I I I  iibergefiihrt werden; aus 
Eg; glitnzende I!1 iitter vom F. 73—74°. Bei absiclitlicher tfberhydrierung wurde 
ycrmutlich Dekahydroanthraccn, C,,IL„, F. 30—3 5 Kp.t0 147—152°, erhalton. ;

2±Tetralacylchlońd, C1UIIU• CO-CH2• Cl, aus Tetralin, Chloracetylchlorid u. PjÓj 

am RiickfluBktthler (190°), Die Ausziigc mit Bzl. lieferu eine Fraktion. yon 190 bis 
200° bei 12 mm, die nach deni Erstarren aus A. umkrystallisiert farblose Nadeln 
vom F. 63—64° (Kp.17 202—203°) liefert. — Semiearbazon, F. 173°. — 2-Tetroeąaure 
(Tetrahydronaphthalin-2-carl>onsaure), C10HU'COOH, aus dem Chlorid durch Kochen 
mit NaOCl u. iiberscliussigem Alkali; aus yerd. A. F. 151—152°. .—  1-Tetralacyl- 
chlorid, C,„H„• CO• CEL • Cl, Kp.0i» 140—142°, aus der Mutterlauge des 1 Chlorids.
— Semiearbazon, F. 142—143°. — 2 -Tetralacylmalonsaure, C,4H„ • CO ■ CH2 • 
CH(COOH)5, Na-Malonester wird nacli u. nach mit 2-Tetralacylehlorid yersetzt u. 
30 Min. zum Sieden erhitzt, A. abdest. u. der 2-Tetralaeylmalonsiiureester mit 20’/oig. 
KOI! yerseift. Mit HC1 fiillt ein ubersaures.K-Salz, das durcli Enyarmeir mit HC1 
in die freie Siiure, Nadelchen aus W. oder A., zerlegt wird. — fi-2- Tetroylpropion-. 
gfiure, C10Hn - CO • CH2 • CHS • COOH (1T), Nadeln yom F. 121—122° aus Lg.-Bzl., iu 
li. W. wl., 11. iu A. u. A., bildet sich aus dem ubersauren Salz der Tetralaeyl-

malonsiiure durch C02-Abspaltung. — y-letra- 
n  . , „  , — CH3 lylcrotolacłnn (nebensteh. Formel), aus IV  .mit

H 10 11 -- CO EssigsSureanliydrid, Nadeln yom F. 97—.98°
aus A. — y-2-Tclralylbuttersiiure, Cul i 1302 (V), 

aus.IV mit Zn u. HC1, Kp.15 218—220°, 1. in organ. Losungsmm., wl. iu W ., aus 
AmeisensSure F. 50—52°. — V mit P.CJ* .auf 60—80° erwSrmt, das POCL, entfernt 
u. das Rk.-Gemisch im Vakuum dest. Bei 190—200° (15. mm) gehen die Kętonę 
iiber. Ausbeute gering. Zu ihrer Trennung sind ungeeignet dic Phenylkydrazonc, 
welche bei der Spaltung mit Miucralsiiuren Carbazole geben. Phcuylhydrazon des 
Okthracenons, Nadeln, F. 115—118°, zers. — 1 ,2 -Okthracenophaiocarbazol, C20I I rtN, 

aus A. weifie Blattehen, F. 208° .(Pikrat, seliwarze Nadelchen, F. 144—145°).,— 
Aus 4-Oktanthrenonpheuylhydrazon (in der Mutterlauge) durch Kochen mit HC1:
4,3-Oktanlhrcnophenocarbazol, C3uHu,N, Nadeln vom F. 142° aus A. (Pikrat, scliwarz- 
braunc Nadeln, F. 135—137°). Zur Trennung gceignet sind die SeniicarbazoiiD:
l-Okthracenonscmicai-bazcn, C15H 10ON:;, F- 250—251°.(Zers.) aus Eg.—  Hieraus. durch 
Kochen mit 2-n. IICl.Spaltung zu 1 -Okthraccnoji. • C,,H10O (TI), aus PAe. F. 48°, 
IvpM3 205.—207°, — 4-Oklanlhrenonscmicarbazon, C,5H18ON,, F. 229—231°.

. VI ergab durcli Red. mit amalgamiertem Zu u-, konz. IICl Okihracen- yom F. 74°, 
das mit Eg. u. 86',/lłig- Chromsaure. innerhalb. 2 Stdn. zu VI osydiert wird. Im Ruck-

CO
stand das Godchotsche „Dibydrooxanthranól“ (Tethracenchinon, G0H 1<^qq^>CsHs).

Die Oxydation kann auch mit Na.jGr.Oj u. ILSO, (6 Śtdn., 80°) yorgenommen 
werden. — l-Benzyl-Ai-hexahydroanihracm, C^ELj (VII), Kp.10 240—245°, ziihŁ 
gelb; Darst. aus Benzylchlorid in 3-faeher Menge A. gel. u. Mg mit 2 Tropfen 
Jodmethyl, zu dem VI iu A. gel. gegeben wird; Zerlegung durch Eis-HCl u. Dest.
— , Pikrat yon VII,' F. 120—122°. — 1-Bcnzyltethracen; CSIH,0 (V III), Nadehi, 
aus V II in Eg. mit Br in Eg.; auf Zusatz vou W. ein-Bromidgemisch., das durch 
Erwiirmen in Eg.-Lsg. gespaltet wird. — 1 -Benzylokthracen, C2VII24) yiscpsęs .01* 
Kp.,, 244—246°, aus V II im Riihrautoklayen mit Tefralinkatalysatorgcniisch (150■; 
5-Min.) Das Br-Substitutionsprod. (mit 1 Mol. Brs in Eg.j, Blattclien yom F. 106"*

Wird I I I  mit Benzaldehyd u. KOH gekocht, so bildet sieli 2 -Benzyliden-J - 
okthracenon, (CI0H1(Ó): CH-C‘HS (IX), gelbliche'Nadelchen, F. 110° aus Essigester.
— Hieraus durch Red. mit Ńa u. absol. A. 2 -Benzyl-l'0kth-.aceii0l, C21H210 , weiBe 
Nadeln. F. 168—170° aus PAe. Die Dehydration mit KIIŚÓ, bei 1<0°. liefert
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2 -Benzyl-Ai-hexahydroanthracen, CslH,a, Kp.I3 255—258°. Pikrat, rote Bliittchcn 
vóm F. 80—100°, dic leiclit dissoziiercn. — 2-Benzylhexahydroanthracendibromid, 
CaiH29Br3) F. 119—120°. — 2-Bmzylokthracen, C^IL,, aus IX  durch Red. im Riihr- 
autoklayen, NSdelclien vom F. 65—66° (Kp.13 24S—251°) aus Eg. — 1-Okthracen0l, 
C14H180 (X), aus VI durch Red. mit Na u. absol. A.; aus A. u. Lg. F. 94—95° 
(Godchots Oktahydroantliranol F. S1--82°). Beide Prodd. sind ident., da Phenyl* 
uretliane gleiclien F.: Nadelchen aus Aceton, F. 153° (Godchot, F. 152"). —
l-Okthracenylhamstoff, C15IL0ON., (XI), aus X u. Harnstoff iu 90%ig. A. (wenige 
Tropfen IIjSO,) nach 5 Min. Koclieu u. mehrstd. Steheu; Nadelchen aus A., F. 255°.
— 0 kthracen-meso-sidfo7is(iure, C, ,II17 • S03II, aus I I I  mit konz. H2S04 unter Riihren 
bei 70°. Na-Salz sind weiBe Bl&ttcheń. — Oktliraccn-meso-sulfochlorid, CUHI7* 
SOjCl, aus dem Na-Salz mit PC15 oder I I I  mit Chlorsulfonsiiure; Nadeln vom 
F. 87° aus Lg. — Sulfamid, CnH^-SOj-NIL, Nadeln, F. 227—22S°. — Aus dcm 
Saurechlorid erhJilt man mit NaHS03 das Na-Salz der Oktliracensulfinsaure, C, ,H15- 
SOaNa. — Zur Oxydation von I I I  zu Pyromellitsdure, C61L-(C00H)4 2ILO,
gibt man zur Lsg. von I I I  in W. unter Ruhren (10 Stdn.) gcpulvcrtcs KMn04. 
MnOa absaugen, Filtrat mit H2S04 ansfiuern, mit wenig KMn04 yersetzen, freie 
IŁS04 mit BaCla failen, Filtrat eiuengen. Bcim Erkaltcn scheidet sich die Tetra- 
earbonśSurc aus (Ausbeute 90'>/u), F. 264°. — Das Anliydrid, F. 286°, erhalt man 
durch Sublimation der Siiure bei 290° unter 13 mm. Pyromellitein, CnlH13O10 (XII), 
rotgelbe Krystalle, aus dem Anliydrid, Resorcin u. ZnCL bei 220°. — Pyromclliteoshi, 
aus Pyromellitein in Pyridin mit Br, blaurotes Pulyer, fiirbt Seide blaurot. — 
Tcreanilsdure (p-Diaminoterephthalsćtwc), C8II„04Ns, aus Pyromellitsiiurediiinid iu 
Eis suspendiert mit einer Lsg. von NaOCl u. NaOII unter Seliiitteln ycrsctzt. 
FSllung durch SO; ais liellgclbes, feines Krystallpulyer. Aus IICl krystallisiert iu 
Prismen das Dichlorhydrat; Sulfat u. andcrc Salze werden durch W. hydrolysiert. 
Na-Salz, gelbes Pulyer; Cu-Salz, griingelb. — p-Diaminoterephthalsdweathylester, 
rote Krystalle aus A. durch Vercsteruug mit IICl u. absol. A., F. 108°. — Pyro- 
mellitsdurediimid, CjHo^CO^NII},, aus dem NH4-Salz durch Erhitzcu im NH3-Stroni 
auf 200°; aus Pyridin scidige Nadeln. Beim Erwarmcn mit NaOH entsteht pyro- 
mellitamidsaures Na, C„Hs(CO*NH!).,-(COONa).,, iu wl. Krystallen. (Ber. Dtsch. 

Chem. Ges. 57. 2003-24. 1924.) "  Hokst\
G. Schroeter, Uber Hydrierung des Phenanthrcns. (Vgl. yofsŁ Ref.) Auch 

fiir die hydrierteu Phenanthrene gilt dasśelbe wie bei den Authracenen, daB der 
einwandfreie Strukturbeweis noch ausstelit, u. daB wohl die meisten der bisher be- 
scliriebenen Verbb. nicht rein erhalten waren. Die Hydrierung lieB sieli auch liier, 
nachdcm dic Reinigung des Phenanthrcns geluugen war, in analoger Weise wic 
bei Naphthalin durchfiiliren. Ais iiberwiegendes Hauptprod. wird Oktahydrophen- 
anthren, Oktanłhren (I), erhalten, das ident. gefunden wurde mit den Prodd! der 
Rk. von A1C13 mit Tctralin u. Okthraceri. Durch ChromsSure Oxydatión haupt- 
sachlicli zu 1 -Oktanthrcnon (IV) neben wenig d-Oktanłhrenon. IV wird auch aus 

t~Tetralytbutter8&ure, .synthefc--erh!Uten; 4-Oktanthrenon ist mit dem aus 2-Tetralyl- 
buttersaure crlialteneu cycl. Keton ident. Hicrdurch ist dic symmetr. Struktur ais 
eines 1,2,3,4,5,6,7,8-Oktahydrophenanthrcńs bcwiesen. Ein weiterer Beweis ist dic 
Osydatiou yon IV  zu Mellophansaure, fur welche Tetraearbońsiiure auf diesem 
Wege eine bequetne Darst. gefunden ist. Der sek. Alkohol Okłanthrenol entsteht 
durch Red. von IV mit Na u. absol. A. Auf Grund seines Verh. muB wie fiir das
5-Tetralol u. 1 - Okthracenol Desmotropie angenommen werden. — Tetanthrcn 
(1^2,3,4-TetrahydrophenantJiren), wurde cinerseits durch partielle Deliydrierung you 
I, andererseits durch yorsiclitige katalyt. Red. von Plienanthren erhalten u. bildet 
eine wohlkrystallisierte Verb. yom F. 33—34°. In'dem oligen „K-Tetrahydrophen- 
anthren11 der Literatur diirfte unreines Tetanthrcn yorliegeń.
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Versuehsteil. (Gemeinsam mit E. van Hulle u. H. Muller.) Durch Na
gereinigtes Pheiianthren wird im Ruhrautoklav6n mit Totralin-Kafalysatorgemiscli 
bei 200" 1  Stde. hydriert (Aufnahme von 4 Moll. H„). Die Hauptfraktion liefert das 
Oktanthren (I), das iiber die SulfousSure gereinigt bei 16,7° schmolz. — 4-Oktanthrenon- 
semicarbazon, Clr,H,0ON3, F. 229—231", wl. in den meisten organ. Losungsmm., 11. 
in Eg. — 4-Oktanthrenon, C,,H,60 , Kp.,2 194—196°, aus dem Semicarbazon durch 
Kocheu mit HCl, 11. in A., A., Bzl. — Oxim, C,,H16 : NOH, F. 164—165" aus CHS- 
OH. — 1-Tetralacylmalonsćiure, ClflH,e05 (II), durch l-stdg. Erwiirmen von Na-Malon- 
ester u. Tetralaeylchlorid; iibersaures Sab von If, Ci.II,, ■ CO ■ CH, • CH • (COOII),, 
Ci0H„ ■ CO• CH, • C II• (COOH)- (COOK) +  ILO. -  /3-1-Tetroylpropionsaure, C^H^O, 
(III), Niidelchen vom F. 93—94" aus Bzl.-PAe., wl. iu W., 11. in A. u. A.; sio ent- 
8'eht aus dem iibersauren Salz von I I  (iiber das saure) durch C02-Abspaltung bei 
130—140". — y-l-Tetralylbuttersdure, ClsPII!s03, Niidelchen aus Lg., F. 94—95°“, 
Kp.12 219—222", 11. in A., A., wl. iu Lg.; Darst. durch Ked. von I I I  mit amalga- 
miertem Zn u. HCl. — 1-Olctanłhrenon, Ć, jH,i,0 (IV), Prismeu, F. 81—82° aus Lg., 
Kp.,2 206—208", 11. in A. u. Bzl, wl. in A. u. Lg. Darst. aus I I I  durch HCl-Ab- 
spaltung mit PCI;;. — Durch Oxydation von I  mit Cr03 u. Eg. (1 Stde.) entsteht IV; 
Semicarbazon F. 254—256"; Osim, F. 185". Die Mutterlauge des A.-Auszuges vom 
Riickstande der Osydalion liefert noch ein Gemisch von 4-Oktanthrenon mit IV. 
Die Osydation des I  mit Cr03 liefert 90—95% vom IV  u. 5—10’/0 von 4-Okt
anthrenon. — Die Red. von IV mit Na u. absol. A. ergibt 1-Oktanthrenol, CtlHiS0, 
Nadeln vom F. 94° aus Lg. — 1-Oktanthremjlharnstnff, C,5H2(,0N2, F. 234" aus A.
— 1 -Oktanthrenylphemjlurethan, C.,,H23OaN, F. 194" aus Aceton u. A. — Oktanthren- 
sulfonsaure, Na-Salz, GfiH^-SOaNa -j- 311̂ ,0, ans I  mit konz. H..SO, bei 70", weiBe 
Nadeln aus W. — Oklanthretmdfochlorid, C,..Hi; -SO^Cl, F. 130—131° aus Lg. — 
Okthańihren&Ulfanilid, CuH,; • SO;, • NII - OJL,, F. 188—189°. — Oktanthrenmlfamid, 
C^H17-S02*NH2, F. 158—160". — 9-Oktanthrenacylchhrid, C16H10OC1, F. 81° aus 
PAe. oder CH3-OH; Darst. aus I  mit Chloracetylohlorid u. P206 durch Erhitzen 
auf 175" (5 Stdn.) blau dest, unter 0,33 mm Druck bei 186°. — Oktanthren-9-carbon- 
eiiure, C15H1802, F. 239—240° aus Eg., wl. iu W;, Bzl., A.; Darst. aus dem 9-Okt- 
anthrenacylchlorid durch Verkochen mit l^/oig. alkal. NaOCl-Lsg. Die gleiche 
Saure wurde erhalten aus I  u. Oxalylchlorid (gel. in CS2) durch Zusatz von A1C13 
(1 Stde.) zur gekiihlten Mischiwg. F. u. Miseh.-F. idenf. — Mellophansćiure, C,uH606, 
aus I  durch Osydation mit KMn04 auf dem Wasserbad. Aus HCl krystallisiert 
die reine Saure mit F. 238—242° (Zers.) im offenen Rohrchen, F. 264—267" (Zers.) 
im beiderseits geschlossenen Rohrchen. Das durch Sublimation im Vakuum ent- 
stehende Anhydrid zeigt wechselnden F. (186—193"). — Aus I  kann durch Er
hitzen mit S bei 220" eine noch unaufgekliirte Verb. vom F. 204—207° erhalten 
werden, neben einem Ol, dessen Pikrat, CnH,,, CGH:i07No, bei 107—108° (aus A.) 
sclimolz; durch Zerleguug mit verd. Ammoniak entsteht der KW-stoff Tetanthren, 
CnH,,, F. 33—34°, Blatter aus CH:lOH. Zu letzterer Verb. fuhrt auch die partiello 
Red. des Phenantlirens. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 2025—32. 1924. Berlin, Tier- 
Srztl. Hochschule.) H o r s t .

Hargaret Grosvenor Tomkmson, Końdenśation von Acetylen und Schwefel- 
wassersto/f in Gegcniaart von Katalysator en. Die experimcntellen Ergebnisse der 
Arl>eit bestatigen dio von T sch itsc iiibab in  (Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. 47. 

703; C. 1916. I. 920) festgestellte Tafeaehe, daB Metallosyde die B. von Thiophen 
aus C.tlL  u. I I S  katalysieren; in jedem Falle wird das Oxyd unter Abspaltung 
vón H,0" in das Sulfid iibergefiihrt. Wird Sulfid allein benutzt, so tritt die B. von 
Thiophen ebenfalls ein. A1SÓS (auch das besonders wirksame von Sabatier) 

wirkt unterhalb 450" nieht katalyt., iiber dieser Temp. tritt Zers. ein. Mit Fes03. 
Eisen- u. anderen Metallsulfiden wurde bei 300—350° ein Ol erhalten, das an-
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scheinend ideut. ist-mit dem von S tę in k o p f u . H e ro ld  (Liebigs. Ann,. 428." 123;
0. 1923. I. 1438) besehriebenen. Bei einem Yers. mit FeaOa u. 3 6 1’ CiKi;
pro Śtde. wurden nacli 9 Stdn. 30 g einer oligen Fl. erhalten, die bei fraktiomęrter. 
Dest. Acetaldehyd, 30—40’/g Thiopheu u. eino boi ca. 200“’ sd. Fl. gab, die Thioplien; 
homologe zu enthalteu schien; der Riickstand des Dest.-Kolbens enthielt 2270 S, 
ein Żeichen dafiir, daB der groCtc Teil des Oxyds in Sulfid ubergcgangen war;, 
iihuliche Resultate wurden erhalten mit: FeS, Nia03, NiS, CoS, CuO, CuSj. Va0 5 u. 
Mn Oj. Gcringe Wrkg. zeigte A^S.,, wirkungslos bei 450—500° waren PbO, PbS, 
Silicagel. Mit. MoQ3, weniger reichlich mit ZnO, ZnS, CdS wurde bei 300—400°-, 
ein blaupurpurnes Destillat unbekannter Konst. erhalten, Thiopheu hatte sich nicht 
gebildet. . (Journ. Chem. Soc. London 125. 2264—66. 1924. Edgbąstou, Univ. of 
Birmingham.) H aberland .

W illiam  Ogilvy Kermack, Synthesen in der Indolreihc. I. Kondensątiou yon
2 -Nilro-p-toluylsauredthylester mit Oxalester in Ggw. von CaH0ONa fiihrt zu 2 -Nitro- 
■l-carbdthoxyplienylbrenztraubensdureuthylester-, durch Red. geht diese Verb. iiber in 
lndol-2,6-dicarbonsaureester, woraus durcli Hydrolyse die.freie Saure zu erhalten 
ist. — 2 -Nitro-p-tolumtril -f- (GOOCJIA. kondensieren sich zu 2-J\Tilro-4-cyanphcnyl- 
brenztraubensauredthylestei•; Red. dieser Verb. ftthrt zu 6-Cyanindol-2-carbonsiixirc- 
ester; die liieratis zu erhaltende freie Siiure liefert mit Aminodimethylaęetat 6-Cyąn- 
i\idol-2 -carboxydbnętliylacetalylamid (I); Verss., diese Verb. durch alkoh. HC1 unter 
unter RingschluB in ein Indoldiazin- oder Carbolinderiv. uberzufiihren (ygl. 
Kermack, P e rk in  u . Robinson, Journ. Chem. Soc. London 121. 1872; C. 1923.

1, 1173) miBlangen; anscheinend wirkt dic positive Cyangruppe im Benzolkern uil- 
gunstig auf die Renktionsfiihigkcit der H-Atome im Pyrrolkcrn. — Hervorzuheben

ist, daB mit Ausnahme von 6-Cyanindol u. 
Indol-G-carbonsąure die liier besehriebenen 
Indolderiw. nur nach liingerem Kochen 
mit Ehrlichschem Reageus eine Fiirbung 
goben.

Versuche. 2-NUro-p-łoluylsaure, Darst. durch Losen von 27,2 g p-ToluylsSure 
in einem warmen Gemiseh von je 80 ccm HN03, D. 1,5 u. 1,42, F. 187—188°. —
2 -Nitro-p-toluyUaureathylester gelbliclica Ol, Kp.10 163—170°. — 2-Nitro-d-carbathoxy- 
phenylbrcnztraubensduredthylester, C,,H,'50,N, Darst. durch 12-std, Stehenlassen bei 
37”; aus Essigsiiure, danach aus Bzl. gelbliche Nadeln, F. 88 — 89°. — Indol-
2,6-dicarbonsaureathylester, C1.lI I l 04N, aus yoriger in sd. Eg. -f- Zn-Staub; aus 
Bzl. hellgelbe Nadeln, F. 132°, gibt keine Farbung mit Alkalien. — Indol-2,6-dięąrbon- 
sdurc, CwH;0 4N, aus Eg. węiBc Nadeln mit Krystall-Eg., der nach laugerem 
Trocknen bei 120—130° abgegeben wird, kein F. bis 310"; mit E iirl ich s  Reagens 
nach liingerem Kochen Rotfąrbung, die durch Zugabc von NaNOs tiefer wird. —
2 -Nitro-p-tolumtril durch 1-std. Stelien des Nitrils in.it. 94“/„ig. HN03; aus Essig- 
ester hellgelbe Nadeln, F. 107—108°. — 2-Nitro-d-cyąnphenylbrenztraubensdiireąthyl- 
ester, Ci:H I0O6Ns, 8 g der vorigen in 30 ccm A. -(- 30 g Oxąlcster (bei 40" gel.) 
werden nach Abkiihlen mit Lsg. von 2,3 g Na iu 100 ccm A. yersetzt, danach 

liingcre Zeit bei 40° belassen; aus Bzk-PAe., danach aus A. hellgelbe Nadeln, 
F. 107", 1. in Alkalien mit rotor Farbc. — 6-Cyaniiidol-2-carbonsauredt/iylester, 

CjjH^ÓjNsj-aus Bzl. griinlich-gelbe Nadeln, F. 171°. — 6-Cyanindpl-2-carbonsąurc, 
C^HuOoNu, aus Essigsiiure Nadeln F. 290—295° unter Zers. u. Sinteruug ab 280°. —
6-.Cydnindol-2-carboxydimethylacetalylą)nid, C,,H1SP3N3 (I), yorige Siiure wird mittels 

CHjĆOCl -f- POi& io das Ćhlorid ycrwandelt, der nacli Entfernung von CH,COCl 
erhaltene Riickstand in w. Chlf. gel. u. mit 2 Mol. Aminodimethylacetat yersetzt; 
aus A. gelbe Nadeln, F. 215°; mit Ehrlichschem Reagens nur nach liingerem Kochen 
u, Zugabe von HC1 langsame Rotfąrbung (dicliroit.; in diinner Schicht griin), die

CNl^ 1 j\ / C O N  HCHa • ClI(OCH3), 

NH



192.5: I. D . OBGŁS.ISCHK ' C.tlBSU.K.;

beim Abkiibl.en wieder yerscliwindet; auf Zusatz. von NaNO.j wird die Farbę griiUj 
beim Erhitzen blau;; diese F&rbung bleibtbęstehen bei Zugąbe..yon-W.- 6-Cyąrit 
■indol, C0H8N2, durch Erhitzen der 2-Carbons8ure mit CaO; aus h. A. Nadelu* 
F.-129—1300 5 aus W. Tafeln; reagiert mit Ehrlichschem Rcagens schon bei ge- 
WohnHcher -Temp. unter Rotfarbung;in diiunerer Schicht beim Erhitzen blau, diese 
Farbę -yęrschwindet beim Abkulilon; mit NąNO., Vertiefung der.roten Farbę;, mit 
Vanillin -f- HG1 Rotfarbung, iu dunner-Schicht gelblich schimmernd, durch Zugabe 
yon W. hieraus brauner Nd., durch Zugabe. von A łkali bliiulięh-rote Farbung. — 
Indol-6-carbomaure, C9HjOaN, aus Essigsaure weiBe Nadeln, F. 243—244°; Verh, 
gegen Ehrlichsehes Reagens wic yorige. (Journ, Chem. Soc. London 125. 2285—9.1,.
1-924. Edinburgh, Royal Coli. of Physicians.) Habebląnd.

L. Kalb und E. Berrer, Untersuchwigen in der Indigogmppe. V.. 5,7,5'T-Tetra- 
jodindigo und yerwandte Ycrbindungen.' (IV. ygl. Ber. Dtsćh. Chem. Ges. 45. 2136; 
C; 1912, II. 1214.) Im Gegensatz. zu'Cl u. Br wirkt elementareś J  auf die Bisulfit: 
ycrb, des Dehydroindigo fast gar.nicht ein. Docli gelatig die Jodierung mit Chlorjpd 
u. ftihrte zum 5,7,0',T-Tctrajoddehydroindigonatrmmbimlfit. Die Sfellung der J-Atome 
konnte durch Oxy.dation mit Chromsiiurc zu 5,7-Dijodisatin (IV) u. desseu weitere 
Uberfuhrung mit ;Hj04 iu 3,5-Dijodctnthranilsawe bewiesen werden. Damit war 

auch die Konst. des S, 7,5', T- Tctrajodiudigos.(III).erwiesen,-. Auch fiir die.Darst. 
v.on 5,5'-Dijodindigo ist boi entsprcchend geringerer Halogenmenge dieser Weg zur 
beąuemen Gewinnung gangbar. — Vergleicliende Kupent&rbungen auf Baumwolle 
zeigten, daB die starkę Beschwerung des Mol. mit J  die Nuance nach Griin zu. 
yertieft.' Die .tetrajodierte Bisulfityerb. ist etwa 3 mal so lichtempfindlich wie das 
Tetrabromderiy. u. dieses wieder 4‘/o mai mehr wie die Gl-Verb. Das unsubstitu- 
iertc Dehydroindigobisulfit ist seltsamer Weise doppelt so lichtempfindlich wie dic 
Cl-Verb. Wenn dic Lichtempfiudliclikeit der. halogenfreien Verb. gleich 1 gesetzt 
Wird, so erhSlt man die Werte: 1, 0,48, 2,17, (i,50 in der Reihc Cl, Br, J. Auch 
mit groBem UbersehuB yon Chlorjod gelingt es nicht, 2 J-Atome in das Isatin eiu- 
zufuhren. Hierbei entsteht nur das 5-Jodisatin. Es muB also der Umwcg iiber dio- 
Dehydroindigo-Bisulfityerb. gewahlt werden. Die Eigerischaften entsprechen der 
Dibromyerb. J ist ziemlich fest gebunden; man kaiin zu Dijodanthranilsiiure oxy- 
dieren u.' zum entsprechenden Dioxindol reduzieren. Es wurde die Existenz yon 
z we i yerschiedenen Formen des 5,7-Dijodisatins nachgewiesen. Belde Formen sind 
trockeu yollkommen bestandig. Die gelbe ist weniger stabil ais die rote u. geht 
bei holier Temp. (200—205'’) iu, diese iiber. Sic bilden gleicliartige Lsgg., doch be-, 
halten sic darin ihre Sonderexistcnz. Dic yerschiedenen Losungsmm. wirken um- 
lagęrnd u, erki&ren die Mischlsgg., die auch feste Mischformen zur Folgc haben. Die 
gelbe Verb. kann iiber das Pyridinadditionsprod. leicht festgelegt werden, was bei 
den meisten Losungsmm, nicht ęinheitlich gelińgt. Da Polymorphie u. Polymerie 
nicht in Betracht kommen konnen, diirfte ein Isomeriefall yorliegen, der yiclleicht 
zur Ęrkliirung. der Isatindesmotropie beitragen kann, Auch beim Dibromisatiu 
wurde diese Isomerie u, das Gleichgęwicht der 2 Formen beobachtet.. Durch. Kon- 
densation des.Dijodisatins mit. 3-GxyUiionaphthai wurde 3-(5',7 -Dijodindol)-2-tkio-
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naphthćnindigo (VIII) u. aus diesem durch Spaltung mit alkoh. Na 5,7-Dijodoxindol-
3-aldehyd (IX) erhalten. Das Verh. letzterer Verb. spricht ftir eine tautomere Oxy- 
methylenform.

Versuchsteil. Innerhalb 1 Stde. wird fi.Cldorjod in die auf 5° gekiihlte Lsg. 
fon Dehydroindigonatriumbisulfit (I) in \V. eingcriihrt. Nach 2-std. Ruhren Ab- 
saugen des J-Nd. u. Zerstoren der JodsSure u. des J  im Filtrat durch ILSOa. 
Durch NaHC03 u. spiiteres Aussalzen wird das rohe 5,7,5'-7 -Tetrojoddehydroindigo- 
natriumbisulfit, CwH.OjJ,, 2NaHSO., -f- 2HaO (II), gewonnen. Ausschaltung des 
Tageslichtes u. gute Kuhlung ist geboten. Das durch Auflosen u. Wiedcrausfiillen 
aus W. gereinigte I I  ist ein gelbes Pulver. Unreiue Priiparate zersetzen sich rascli 
unter B. vou Tetrajodindigo. — Setzt man zu der Lsg., die I I  enthSlt, 3 Teile W. 
u. 1 Teil konz. HC1 u. erhitzt 20 Min. zum Kochen, so wird I I  zers. unter B. von 
5,7,5',7'-Tetrajodindigo, C,0H„O2NaJ, (III), (Zers. unter J-Entw.), iu den ublichen 
Losungsmm. unl.; Reiniguug durch Auslcochen' mit Eg. oder verd. NaOH oder Um- 
kiipeu. — 5,7-Dijodisatin, CaH30..,NJ. (IV), Darst. durch Oxydation der vom Jod- 
sehlamm filtrierten FI., die I I  enthiilt, mit Iv2Cr20; u. H„SOr Aus dem entstandeuen 
Nd. wird das J durch Wasserdampf abgetrieben. Die weitere Reinigung wird mit 
aehr verd. NaOH vorgenommen. Aus A. oder Eg. wird die rote Form iu sechs- 
sei igen Platteu von orangeroter Farbę erhalten; bei 240° Zers. unter Entw. von 
J-Diimpfen. Aus Aceton, Nitrobenzol, Toluol u. Dekabydronaphthalin seheiden 
sich meist beide Form en u. Mischformen ab. Die Reindars\ der gelben Form iu 
Stabchen gelingt aus Pyridin ais Losungsm.; vor der Zers. bei 240° Umwaudlung 
in die rote Form. — o, 7-Bijodi$atin-3-phemjlliydrazon, C, ,HaONsJ.., gelbe Naielu, 
wl. in A. u. Aceton, Zers. bei 200'. — 5,7-Dijodisałinnałriumbimlfit (Y), enfstebt 
beim Schutteln der Komponenten mit etwas A., mkr. weiGe Bliittchcn. — 5,7-Dijod- 
isałincyańhydńn, C„II;0,N.jJ l, (YI), farblose,'linsenformige Krystalle aus verd. A.; 
wl. iu W. u. A., 11. in Eg. Darst. aus IY  durch Verreiben mit wasserfreier HCN 
u. einigeu Kornchen KCN. Rk.-Gemisch 12 Stdn. mit konz. HC1 unter Eiskiiklung 
stehen lassen. Man verd. mit Eis u. wischt mit W . — Durch Oxydation von IY 

mit 3Vo'g- Hs02 in alkal. Lsg. wurde 3,5-Dijodantfo-anilsiiwe vom F. 230'1 erhalten.
— 5,7-Dijoddioxindol, CoH402NJ2 (YII), aus I I  in A. durch Kochen (2 Stdn.) mit 
uuterpkosphoriger Siinre am RiickfluBkuhler. Das farblose krystalliu. Dijoddios- 
ińdol wird zur Reinigung mit A. gewaschen. In W. u. HC1 ist die Verb. unl., wl. 
in h. A., 11. in k. Eg. u. Pyridin. Bei 220" voilige Verkohlung. — 3-(5', T-Dijmi- 
indbl)-2 -thionaphthenindigo, C,„H,OsNJaS, (YIII), Darst. aus IY, 3-Oxythionaphthen-
2-carbonsiiure, A. u. 20 ’/uig- NiuC03-Lsg. durch Kochen des Gemisches unter Ruhren 
wShrend 1 Stde. Der Farbstoff wird mit W. u. verd. HC1 gewaschen u. mit Eg. 
ausgekocht. Dunkelrote Nadelu aus Nitrobeuzol; wl. bis unl. in den ublieheu 
Losungsmm. — 5,7-Dijodoxindol-3-aldehyd, C„H502NJa (IX), scliwach gelbe Niidel- 
chen aus Eg. u. dann aus Aceton mit viel Blutkohle. Bei 200° Braunung, 230’’ Rot- 
fiirbung u. gelbes Sublimat, 230—265° vollige Zers. u. teilweises Schmelzeu. Darst. 
aus yorigem Farbstoff, der in einer Lsg. voń Na iu A. zu feiner Verteiluug ver- 
riihrt wird. Durchruhren unter LuftabschluB u. vorsiehtiges Erwarmen, bis sich 
farblose Nadeln der Na-Verb. des Aldebyds gebildet liaben. Langes Erhitzen ver- 
meiden; Rkk. in wenigen Min. yollendet. Der Aldehyd wird aus der abgesaugten 
Na-Verb. durch verd. Eg. abgesehieden. — Phenylhydrazon, C,5I in0N,,J„, gelbe 
Nadeln vom F. 226° (Zers.). — 5,7-Dijodoxindol-3-aldeliydanil, C,5HIUON3J2, gelbe 
Nadeln, Zers. bei 275°. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 2105—17. 1924.) Hokst.

L. Kalb und L. Yogel, Untersuckungen in der Indigogruppc. VI. Ł4'-Dichlor- 
5,7,5',7 -tetrajodindigo, 5,6,7,5',&,7'-Hexajodindigo und verwandte Yerbindungm. (V. 
vgl. vorst. Ref.) Auch wenn die benachbarten 4,4'- oder‘6,6'.-Stellungen der Bi- 

sulfityerb. des Debydroindigo bereits mit Halogen besetzt sind, kann die Jodierung
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durehgefuhrt werden, die dann- zu 6-fach jodierteu oder gemischt halogenierteii 
Yerbb., Indigofarbstoffen: wie Iaatinen fuhrt. Ausgehend von 4,4’-Dichlorindigo (I) 
wurde 4,4'-Dichlordehi/droindigo-C-acetat (II), Dicldordeliydroindigo (III) u. Diclilor* 
dehydroindigobisułfit (IV) hergestellt. Mit Chlorjod wird IV in bekannter Weiae in 
4,4'-Dichlor-5,7,5',7'-tetrajoddehydroindigobisutfit (Y) u. dieses durch Verkoehen mit 
Siiurc in Dichlortetrajodindigo (YI) ubergefuhrt. Das aus 1Y darstellbare 4-Chlor-
5,7-dijodisatin (VII) zeigte nicht die beim Dijodisatin beobaclitete' Isomerie. —
6,ff-Dijodindigo (YIII) wurde in analoger Weise schlieBlich in llexąjodindigo (IX) 
u. 5,6,7-Trijodisatin ubergefiibrt. In dieser Reihe laBt das Krystallisationsvermogen 
nach. Eine weitere Yertiefung der Farbę ist nicht wahrzunehmen, wenn 4 J-Atome 
in den 4,4'-Dichlorindigo eingefUhrt werden. Durch die ungeheure Belastuug mit 
6 J-Atomen kann ein sehr reines Grim erhalten werden, docli geht die tećhn. 
Brauchbarkeit dabei verloren. Die hochjodierteu Indigofarbstoffe lassen sich nur 
schwer verkiipen u. die Luftempfindlichkeit der Kiipen ist geriug. Bzgl. der Licht* 
cmpfindiichkeit der Dehydroindigobisułfitverbb. wurden die Beobachtungen VOh 
Kale u. Beriieu bestatigt gefunden. — Um Y II I  in besserer Ausbeute zu ge- 
winnen, wurde yersucht, den 2-Niho-4-jodbenzaldehyd iiber 2-Nitro-4-aminotoluol 
u. 2-Nitro-4-jodtoluol darzustellcn. Die Osydation mit Chromaaure in Eg.-Esaig- 
Biiureanhydrid-H.;SO, lieferte jedocb bei niederer Temp. statt. des erwarteten Alde- 
byds die 2-Nitro-4-jodbenzoesaure direkt in sehr reinem Zustand. Fiir das Phcnyl- 
glycincarbo)isawe-Yc t (. zum 6,6'-Dijodindigo war damit ein giinstigerWeg gefunden, 
der von dem Friedliinderschcn Weg (fiir Dibromindigo) aber insofern etwas ab- 
wich, ais die Oxydation der CH.,-Gruppe v o r der Red. der NOa-Gruppe ausgefiihrt 
u. dadurch Acetylierung u. Entacetylierung gespart wurden. Der Weg geht aua 
folgendem Schema klar hervor:

N H ^ ^ ^ N O j  > J ^ C»H3<N03
n  tt ^-COOH _ p tt ^COO II __  v

p rr ^-COOII \ P TT —p x C O v  p tr
J< ‘ u . CH, • CO OH y 3 NNH-^ u ~ ^ N H

. Ycr su cli 3 teil. d,4’-Dkhlordehydroindigo-C-acetat, G,0I IH00N.llCl2 (II), aus' I  

durch Oxydation mit KMn0.t in Eg-, Ausbeute 79,3°/0>. Nadeln, wl. in Bzl. u. Chlf. w  
4,4'-Dichlordehydroindigo, C10HoOsNsCl3 (III), aus I I  mit Bzl. u. Pyridiu erwarmeu 
u. kurz kochen; lange braune SpieBe, wl. in Bzl., U. in h. Nitrobenzpl. — 4,4'-Di- 
chlordchydroindigonatńiinibisulfit (IY), gelbe Wiirfel, 11. iu W ., weniger licht- 
empfindlich, bestiindig; aus W- krystallisiert IV mit 2 Moll. Ha0. — 4,4'-Dichlor- 
5,7,5' ,7'-tetrajoddehydroindigonatriumbisidfit (Y), aus warmem W. lange Prismen oder 
Nadeln (7 Moll. Ii,_,0): bedeutend lichtempfiudlicher ais IY, aus dem es mit Chlor
jod dargestellt wird. — 4,4'-Dichlor-5,7,5' ,7'-tetrajodindigo, CI0H,O2N.CL.T, (VI), 
Darst. durch Jodierung von IV; Farbę griinstichigblau; aus Nitrobenzol u. Chinolou 
feino Nadeln. — 4-Chłor-5,7-diJodisatin, C3H20,,NC1J.j (VII), rote Nadeln aus Bzl. 
oder Toluol, Zers. 222—225°. — o-Nitro-p-jodbenzoesdure, C;H40,NJ, Darst aus
o-Nitro-p-jodtoluol, das in einer Mischung von Eg. u. EssigsSureanhydrid geL 
wird. Hierzu konz. ILS04 u. im Verlauf vou 2—3 Stdn. ChromśSure. ■ ■ Dann 
5— 6 Stdn. riihren (Temp. 5—15°). Nach 12"-std.' Stelien griiner Brei auf Eis gieBen. 
Aus der klaren Lsg. krystallisiert die S&ure iu weiBen Bl&ttchen vom F. 192 193°.
Die Red. zur o-Amino-p-jodbenzoesaure erfolgt mit FeSO* u. NH:! (Ausbeute 88%). 
—- p-Jodphenyłglycin-o-carbonsdurc, 0,11^0.,NJ, gelblichweiBe Nadeln aus verd. A., 

Zers. 253—255°. Die AminojodbenzoesSure wird mit 15a/»'g- NaOH gel. u. eiue 
Lsg. von Cliloressigsiiure in 15% NaOH hinzugegeben, 24 Stdn. bei 40 43° er- 

w&rinti Aus der sodaalkal. Lsg. mit • verd. ILSOj heiB fiillen u. absaugen. Die-
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Yerb. ist wL' in W., 11. iń A. u. A. :— :6 ,ff-Dijodindigo, XJ,sH|6 iN ,J3 (Y.III); Jod- 
phenylglyciu-o-daibonsfiure mit der gleiclien. Gewichtsmenge Na-Acetat in Esaig- 
silureanbydrid 1. Stde. koćhen; Ahhydrid im Yakuum abdampfen, Riickstand mit 
W. beliandeln, wodurch sich 0-Jod-l,3-diacetylindoxyl abscheidet. Mit verd. NaOH 
V«rseift u. durćh Luftstrom osydiert. Ausbeiite 83,3°/0, Rcinigen dureli Umkjipen 
mit Hydrosulfit u. verd. NaOH (Zusatz von A.). Nadelchen aus Chinolin, .aua 
Phtlialsaureester sechśseitige blaue Biattclieu. — 6,6'-Dijoddchydroindigo-C-aćetat, 

aus.Y III dureli Osydation mit KMnO, in Eg., blaBgraucs Pulver, 
wl. in Bzl. u. Clilf. — S,6'-Dijoddehydroindigo, C^HjO^NjJj, rotbraune SpieBc, unl. 
in' A., wl. in Toluol. — Gfi-Dyoddehydroindigonatriumbisulfit, Prismen mit 2 Moll. 
H20, lichtempfiudlicher ais das analoge Dichlorderiv., 11. in W. — 5,6,7,5’,6 ',7'-lIcxa- 
joddehydroindigokalmmbisulfit, . C,sH.,OjN2J0',2KHSO3, Nadelchen aus warmem W. 
ohne Krystall-W. — o,G,7f>r,6',7'-Hexajodindiyo, C^Ji.O^N^Jj (IX), gereinigt ein 
atumpf blaugriines Pulyer, unl. in Aceton u. Eg., in o-Diclilorbenzol 1. mit blauer 
Farbę. Reinigung dureli Umkiipen, Oxydation der Kiipe trage. — 5,6,7-Trijodisatin, 
CaHjO,NJ3, aus Nitrobenzol. braune Rliomben, aus Aceton seclisseitige Biattclieuj 
Na-Salz, gelbe flaclie Nadeln. (Ber. Dtsch. Chem.. Ges. 57. 2117—25. 1924. Munchen, 

Bay.-Akad., d. Wissensch.) . H orst.

P. Karrer, G. H. Dieclimann und W illiam  T. Haebler, lYettow iiber Dar- 
stelhmg und Umwandlung der i-Nitrosoacetanilide. (Vgl. Karrer u. Haebler, Helv. 
chim. Acta 7. 534; C. 1924. II. 1S3.) i-Nitrosoacet-p-aminophcnolallylather geht bei 

der Red. iiber in dic Glycyherb. des p-Amitwphenołallyldthcrs. — i-Niłrosoacettjl-
i-aminoantipyrin gibt analog Glycyl-4-aminoanlipyrin. i-Nitr.osoaćetarsanilsaure/itiit 
Na^S^O,: red., geht in Diglyćyl-p,p'-diaminoarsenobeiizol uber, durehRed. mittels
H,P03 wird unter Umstanden nur der As03Ha-Rest. red. — 3,3'-Diglycyldiambio- 
4 ,4 '-dioxyarsenobcnzol wird durch Red. von 3-i-Nitrosoacetamino-4-oxyphenylarsin- 
saurc erhalten. — i-Nitrosoacetanilid wird durch SOCl2 unter Abspaltung von ILO 
Ubergefulirt in Cyanameisensaurcanilid, C0HSNHCOCN; eiueahnliche Anhydrisierung 
erleidet i-Nitrosoacetanthranilsdure, die intermedittr entstehende Verb. I  geht jedoch 
durch nochmalige Anhydrisierung Uber in Cyanformylantliranil (II); die Konst. 
dieser Vcrb. ergibt sich daraus, daB bei unrollstandiger Verseifung Isalosaure ent
steht, bei-vollkommener Verseifung bildet sich Anthranilsaure u. HCN. Einw. von 
1 Clj auf-i-Nitrośoacetanilid erfolgt iiber I I I  unter B. von Oxanilhydroxa»isdurc- 

chlórid (IY). -

___N-COCN 111 CJLNHCO-CH-NOH

" V ć O  ‘ ći Cl

H  | IV C^HjNHCOC—NOH
/  I

\X Cl
Yersuche. i-Nitrosoacetyl-p-aminophenolallylathcr, C,,HiaOaN2, 5 g p-Amiuo- 

phenolallylather werden mit 2‘/2-facher Menge Hydrosylaminsulfosaurelsg. (vgl. 
SAŃi>MEyER, Helv. chim. Acta 2..234; C. 1919. III. 491) iibergossen u. iń.w. A, 

gel;; dann. wird die berechnete Menge Chloralhydrat zugegeben u. 2 Stdn. auf dem 
Wassćrbad erliitzt, Aus A. brSunliche.Tafeln,, F-1.77—178° (rorheriges Sintern).: — 
p.AminnphenolaUylatherglycid, -C,,H,;OoN.i, auś v.origem iu A, -f- verd, H3SO, durch 

elektrolyt.Red. bei. 40—50V.(3;5—-4 Amp,);. . auś h. W. -j- einigeu Tropfen NaOII 
F. 98—99°. — i-ffltrosoacetyl-4-aminoantipyrm, C,3Hu03N4, aus 2 g 4-Amjnoanti. 

pyrin -|r 2 g Chloralhydrat -f- 50 ccm Hydroxylaminsulfósaurelsg.. Nach 12-std. 
Stehen abgeschiedeneś 01 wird entfernt, aus uberstehender Lsg. nach mehrtagigem 
Steheu golbliche Krystalle, F.. 190—194° (vorlier starkes Sintern). .— Aminoanti- 
pyringlycid, konnte nicht krystallisiert.erhalten .werden, da, wie auch einige Salze, 
stark hygroskop.;. Pikrolonat, CoHsłP.-N,}, aus A, gelbe Nadeln, F. 225—22(3°, siuteru

NHCOCN



1925.1. 'D: ORCUKisenE-Ghbmie. 51?

ab 220°. — i-Nitrnsoacetarsanilsiiure, CJluO^NjAs, aus p-Amidophenylarsinsiiure; 
weifie bis gelbliche Krystalle, 11. in Alkalien, NajC03 u. li. W., unl. in A. u. A. —
3-i-Nilrosoacctaniino-4-oxyphenylarsinsaure, CDH0OaNaAs — CoILjfAsOaH.JHNHCOCH : 
NÓH)3(OH)4, aus 3-Amino-4-oxyphenylarsins!iure; aus bv W , oder Eg. briiunliche 
Krystalle, in A. leichter 1. ais yorige. — 3,3'-Di.glycyldidmino-4,4'-dioxyai‘8enóbenzol 
aus 7 g der yorigen in 15 ccm W. -{-‘zur Lsg. erforderlicliem KOH -f- Spur.KJ 
dui-ch EingieBęn iń gekiihlte Lsg. von 35 ccm konz.HCl +  7 g SnCl2; die Yerb. 
fallt ais Chlorhydrat; in gelben Flocken aus; 1. in W. u. iiberschiissigcn kaust. 
Alkalien. — Cyanformylanilid, Darst. durcli l'/s-std. ErwSrmen von 5 g i-Nitroso- 
acetanilid. r|- 15 ccm SOCl2; aus Bzl., danacli aus Lg; Biiittchcn, F. unscharf 
oberhalb 120°. — Cyanformylanthranil, Cj.II.O.N, (II), aus Bzl. nach cinmaligem 
Durchsehiittelu mit W. weiBe Nadeldrusen, F. 123"; kann auch. durch Sublimation 
gercinigt werden; 11. iu A., Aceton, Chlf. u. h. Bzl., unl. in Lg. Hieraus durch 
'/.,-stdg. Kochen mit W. -j- wenig A. Isatosdure, C„H603N, aus h. W. gelblichc 
Nadeln, F. 235—238°; durch l'/j-std. Kochen erfolgt yollstandige Hydrolyse. — 
Oxanilhydroxamsaurechlorid, C J I;0,.N,C1 (IV), durch Einleiten der erforderlichen 
Menge Cla in Lsg. von 2 g i-Nitrosoacetanilid in 30°/uig. A. -f- 5°/0- HCl-Gas; nach 
Yerd. mit W. ausgeiithcrt, ath; Lsg. mit Lg. yersetzt; Nd. aus Bzl. weiBe. B1&W> 

chen, F- 172—173°. — i-Nitrosoacetyl-p-aniinoazobenzol, C|,Hla0aN4 == C6H;,N ; N • 
CaIIj-p-NHCOCH : NOH, das durch Losen in NaOH .u. Fiillen mit HC1 erhaltene 
Prod. wird aus A. umkrystallisiert: brąune Bliittclien, F. 214°. — i-Nitrosęacctyl- 
p - toluolazo-p-toluidin, C, 0H,„OaN4 =  p-Cl L,- C6H4N: N • C0Ha(CII:1)3(N H CO CH : NOH)% 

aus A. braungelbe Bliittchen, F. ca. 194°. — i-Nitrosoacetyl-o-toluolazo-o-toMdbi, 
Cl0H,aOaN =  o-CIl, •CtSI I1N : N-C0Ha(CH3)3(NlICOCH : NOH)1. (Ilely. chim. Acta
7. 1031—39. 1924. Ziiricb, Univ.) H aberland . '.

Frederick Daniel Chattaway und Charles Richard Nóel Stronts, Halogen.- 
substittiicrtc 1 - Arylpyrazolone. 1  - o - Chlorphenyl-3-methyl-S-pyrazolon, CluH8ON4Cl, 
durch Erliitzen yon Acetessigester-o-chlorphenylhydrazon- auf 150—170° bis A.- ab- 
gespalten iśt; aus h. A. weiBe Prismen, F. 199°; Chlorhydrat,, Ć^HjONjGI, HC1; 
aus h. konz. HClwreiBe Nadeln, F. 154°, bei 172° Zers. in yoriges u. HC1; 4-Óximbio- 
deriv. durch ZuflieBenlassen von 1 g des yorigen 0,4 g NaNOj -f- wenig wss. 
NaOH in iiberscliiissige, durch Kiiltemisehung gekiihlte HC1; aus A. goldbraune 
Prismen, F. 174°, wl. in sd. W., Lsg. in NaOH rot, dureh AnsSuern fallt. die un- 
yerfinderte Verb. wieder aus; 4-Benzyliden(kriv., C10II,.,ONaCl (Druckfehler im 
Original), aus sd. A. orangefarbene rhomb. Prismen, F. 159°. — l-o-Chloiyhenył- 
3rnielhyl-5-pyrazolon-4-azo-o-chlorbenzol, C,0HiiQN,Cla, aus Clilf.-A. goldgclbe Prismen, 
F. 212°. — l-o-Chlorplienyl-2,3-dinwthyl-5-pyrazolon (o-Chioranlipyrin), CuHuONjCi, 
aus crsfgenarintem Pjrrazolon in CH:!OII -j- CHaJ  bei 100—120? (10 Stdn.), aus h. 
Toluol Rhomben, F. 113°, U. in W., Lsg. schmeckt bitter. — 1 -m-Chlorphenyl-
3-methyl-5-pyraźolon, CI0H0ON:,C), aus A. Prismen, F. 131°; Chlorhydrat, C1UH0ONSC1, 
HCI, aus konz. HC1 weifie Ńadeln, F. 184° (unter HCl-Entw.); 4-Oximinoderiv., 
CloH3OaN3Cl, aus sd. \V. orangefarbene Nadeln, F. 173° (Zers.); 4 -Benzylidenderiv., 
CIOH!3ONaCl, aus h. A. rote Nadeln, F. 128°. — l-m-Chlorphcnyl-3-mcthyl-4-i-pro- 

pylidęn-5-pyrazohn, C13H 130N.C1, aus dem m-Chlorphenylpyrazolon -f- sd. Aceton; 
aus h. A. schwefelgelbe Nadeln, F. 110°; — l-m-Chlorphenyl-3-methyl-5-pyrazolmi- 

d-azo-2’,4'-dichlorbenzol, Cli:IInON,Cl,, aus Chlf.-A. goldbraune Nadeln, F. 190". — 
J-m-Chlorphenyl-2,3-dimelhyl-5-pyrazolon (m-Chloranłipyrin), CnHnONjCl,_aus Clilf.- 
Lg. Tafeln, F. 89—90", wl. in W., Lsg. schmeckt sehr bitter; 11. in A., A. ,u. Clili. 
— m-Chhrpyrazolblau, C.,„Hlt03N,Cl3, 2 g Bis-l-m-ChIorphenyl-3-methyl-5-pyrazolon 

(dargestellt durch Erliitzen des Pyrazolons [2 g] mit 0,3 g Phenylhydrazm bis NHa- 
Entw. beendet) -f- liberschussiges.NaNOj werden in NaOH gęl. u. zu tibersehussiger 
P»iPi gegeben; aus Chlf. durch'Zugabe. von wenig PAe.. dunkclbląuęs. Krystalł-
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pnlver, F. 209° (Zers.). u ul. in organ. Mitteln auBer- Chlf., wird durcli Reduktions- 
mittcl wieder zum Bispyrazolon; wird auch erhalten, wenn das m-Clilorphenyl- 
pyrazolon mit FeCl3 gekocht wird; dic anderen hier genannten Chlorplienylpyr- 
azolonc geben diese Rk. mit FeCI3 nieht. — Chlorhydrat des 1-p-Chłorphenyl-
3-methyl-5-pyrazalong, C10H0ONaCl, IIC1, Prismen, F. 194—195° (Zers.); 4-Orimino- 
dei~iv., CluHo0,NaCl, aus sd. W. (worin swl.) orangefarbige Nadeln, F. 180" (Zers.),
11. in organ. Mitteln; aus A. in mehreren Modifikationen krystallisierend; unstabile 
Form ziegelrote trikline Prismen, stabile Form orangerote Nadeln; werden beide 
Formen mit wenig A. in verschlossenem GcfsB belassen, so gehen im Laufe von
14 Tagen die Prismen in die Nadeln iiber; 4-Benzylidcndeńv., ClcITl3ON3Cl, aus sd. 
A. scharlachrote Prismen, F. 156°. — l-p-Chlorphenyl-3-methyl-5-pyrazolon-4-azo- 
p-chlorbenzol, C16H15,ONlCl2r aus Bzl. orangerote Nadeln, F. 232°. — 1 -p-Chlorphenyl-
2,3-dimethyl-5-pyrazolon (p-Chlorantipyrin), CHHnON2Cl, aus h. Toluol Tafeln, F. 126°, 
1. in organ. Mitteln; u. W., Lsg. schmeekt bitter. •— Bis-i-p-Chlorpheiiyl-3-methyl- 
5-pyrazolon, G,|JHI602N,C12, unl. in organ. Mitteln: aus alkal. Lsg. durch Ansiiuern 
weiBes Pulrer; beim Erhitzen Zers. — p-Chlorpyrazolblau, C2(JH,,OiN;iCl2, aus Chlf. 
durch Zugabe von A. blaue Nadeln, Lsg. in Chlf. u. konz. H2SO  ̂ indigoblau, bei 
300" Zers. — lJ2 ',4 '-Dichlorphenyl-3 -methyl-5 -pyrazolo7i, C1UII30N2C12, aus h. A. weiBe 
Prismen, F. 178°; Chlorhydrat, C,0H#ON2G12, HCl, aus konz. HCl weiBe Nadeln, 
F. 153°, bei weiterem Erhitzen bei 170° Abspaltung von HCl; 4-Oximxnoderiv'., 
C,oH,02N3C12, aus sd. W. kanariengelbe Nadeln, F. 166—168° (Zers.); 4-Bcnzylidm- 
deriv., C l;H12ON2Cl2, aus sd. A. orangefarbene rhomb. Krystallc, F. 131°. — 
lJ?,4'-Dichlorphcnyl-3-methyl-5-pyrazolon-4-azobcnzol, C18H 12ON4Cl2, aus A. orange
farbene Nadeln, F. 137—138°. — 1 ,2 ’,4'-Dichlorphenyl-2,3-dbnethyl-5-pyrazolon, 
CuHjoONjCIij, aus Aceton Prismen, F. 143°, wl. in W., Lsg. schmeckt bitter. (Journ. 
Chem. Soc. London 125. 2423—27. 1924. Osford, The Queens Coli.) H aberland .

Gop&l Chandra Chakravarti, Die Farbę komplczcr Dlazole. Teil I. l'fi'-Naphth- 
bnidazol-2 -phenyl-o-carbonsaure (I) geht durch Aeetanhydrid unter Abspaltung roń
H,0 iiber in das orangegelbe lJ2-o-Benzoyleii-l,3-naphthodiazol (II)\ 1 ,2 -(1 ',&)-
Naphthoylen-l,3-benzodiazol (HI) ist intensiy gelb gefarbt. ,8 ')-Naphthoykń-
I,'3'-ę2")-methylbenzodiazol (IY) liat tiefgelbe Farbę; 1^-{T)8')-Naphlhoylcn-l,3-il",2 ")- 
naphthbnidazol (V) ist orangerot. Die Yerbb. I I I—V enthalten einen kondensierten 
Pyridin- u. Imidazolring; ihre Farbę zeigt, daB dieses System, ebenso wie kon- 
densierte Pyrrol-Imidazolringe, chromophore Eigenschaften besitzt. 1.2-o-Benzoylen- 
l,3\?)-methylbenzodiazol (VI) ist gelb. Ein Yergleićh mit der Farbę der Verbb.
I I—Y zeigt, daB bei letzteren durch dic erhohte Ringzahl die Farbę rertieft ist:

Versuche. ■' Toluylenamidinbe>izenyl-o-carbonsaure, C15Hl20jN2, aus 1,3,4-0- 
Toluylendiamiri-f- Phthalanhydrid in A. durch 3-std. Kochen: aus Easigsiiure.
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F, 260—262°, 1. in MineralsSurcn, Alkali u. Alkaliearbonaten, unl. in W ., Chlf., 
Aceton, A. u. Toluol. — Ifi-o-Bcnznylcn-lM-methylbenzodiazol, Cli,IIlllON.2 (YI), 
sublimiert beim Erhitzen des vorigen; aus A. gelbe Krystalle, F. 166°, Lsg. in 
konz. H„S04 gelb mit gruner Schattierung. — 1'-Naphthimidazol-2 -plienyl-o-carbon- 
caure, Cl#HwO*Ńjj (I), durch Kochen Sąuimolek. Mengen Plithalanhydrid -f- 1,2- 
Naphthylendiamin in absol. A.; aus Nitrobenzol F. iiber 3000. — o-AminonapJithal- 
anil, ClsHlaO,Ns, aus o-Phenylendiamin -|- Naphthalanhydrid in A. Nach Erkalten 
erhaltener Nd. wird mit Na^C03 behandelt ; in Lsg. gelit Benzimida.zol-2 -naphthyl'■ 
8 -carbonsdure, ClaH,2OoN2, F. 265—269°; in Na* CO., unl. hinterbleibt das Phtalanil: 
nach Waschen mit W. F. 145° (Zers. u. vorheriges Erweichen). Acełyldeńv. des 
Aminonaphthalanils, C2jH jtOsNa, aus Eg. F. 224°. — Benzoylderiv., C^H^O^N,, aus 
Pyridin +  W. gelbe Nadeln, F. 20911. — N-Athylverb., C.,'hi,0,N.2, aus A. F. 235 
bis 237°. — 1 £-(l',8')-Naphthoylen-l,3-benzodiazol, C^HjjONj (III), durch 2-3-std. 
Erhitzen von Aminonaphthalanil oder Benzimidazolnaphthylcarbonsiiure auf 210 bis 
2201; aus A. tiefgelbe Nadeln, F. 198"; entsteht auch durch Kochen der beiden 
Yerbb. mit Acetanhydrid. — o-AniinotolylnaphthaUmid, Clt)Hu02Nj, aus Naphthal- 
tinhydrid -j- o-Toluylendiamin in sd. A.; aus Xylol (Lsg. fluoresciert intensiy griiii) 
hellgelbe Kiystalle, F. 196°. — Tołimidazol-2(l')-naphthyl-8 '-carbonsdure, C,9H1402Ni 
(VII), aus dem in Xylol unl. Anteil des vorigen Reaktionsprod. durch Estrahieren 
mit Alkali u. AnsSuern; nach Waschen mit W. F. 273—275". — 1,2-{1\8)-Naphthó- 
ylen-l,3-methylbenzodiazol, C19H12ON2 (IV), durch Erhitzen vón AminotolylnaphthaL 
imid; Destillat aus A. tiefgelbe Nadeln, F. 187°. — 2 -Amino-N-{l’)-naphthylnaphthab 
■imid, CjjHjjOjNj , aus Naphthalanhydrid -f- 1,2-Naphthylendiamin in sd. A.; Nd. 
wird mit A., Aceton u. CSŁ. extrahiert, unl. Riickstand aus Nitrobenzol umkrystalli- 
siert; F. iiber 300°. — 1,2-(1',&)-Naphthoylcn-l,3-naphOamidazol, Cj-JI^ONs (V), 
durch Dest des rorigen; aus A. orangerote Krystalle, F. 256°, Lsg. in konz. 11,80., 
gelb mit griiner Schattierung. (Quaterly Journ. Indian Chem.-Soc. 1. 19—26. 1924.

Leslie Randal Bidgway und Bobert Robinson, Ein neuer Weg zu den
S-Oxybenzopyrylim>i8alzen. Durch Kondensation von 2 -Oxy-3-ttthoxybcnzaldehyd mit 

(0-Carbaihoxyamino-p-methoxyacełophenon in Eg. -f- IICl erhielten Vff. 3-Carbdthoxy- 
(nHinó-4'-tnethoxy-8-atlwxy-2-phenylbe)izopyryliumchlorid (I); durch w. 20l,/gig. B.Ci 
wird I  hydrolysiert zu 3-Oxy-4'-methoxy-8-athoxy-2-phcnylbenzopyryliumchlorid, daa 
synthet. erhalten wird aus 2-Oxy-3-athoxybenzaldebyd -j- a-Acetoxy-p-methoxy- 
acetoplienon in A. -)- IICl-Gas; durch partielle Hydrolyse von 3,4-Dimethoxy- 
S-athoxy-2-phmylbcnzopyryliurnchlor\d war diese Yerb. nicht zu erhalten.

Versuche. Carb(Uhoxyo.mino-p-niethoxyacctophciwn, Cii,H,5O..N, durcli ab- 
wechselnde Zugabe von 12 g NaIICOs u. 2,4 g ChlorkohlensSureester zu 7 g 
&/-Amino-p-methoxyacetoplienonstannichlorid in W.; bach 1-std. Stehen erhaltener 
Nd. wird mit sd. A. extrahiert; Nadeln, F. 76°. — 3 -Carbdthoxyamino-8-methoxy;
2-phenylbenzopyranyhnethylather, C^IL-OjN, aus o-Vanillin -f-. cj-CarbSthoxyamino- 
acetophenon in Eg. -j- IICl-Gas; nach 12-std. Stehen durch Zugabe von W. er- 
haltener Nd. wird 15 Min. mit CH3OH gekocht; nacli 2-maligem Umkrystallisieren 
aus CH30H Prismen, F. 101°. — Athylćither, C^H^O.N, Prismen, F. 111°; durch 
k. verd. Mineralsliuren kcine Ver:inderung, beim Erhitzen tritt die orangerote Farbę 
der Oxoniumsalze auf. — 3 - Carbathoxyamino-4 ’-methoxy-8-athoxy-2-phenylbmzo-

pyryliumchlorid (I), wird bei der Dar3t. ais dunkelrotes, beim Reiben erstarrendes

Calcutta, Uhiv.) H aeerland .

Cl

CoH.O Ó

C,H,0 O
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Ol erhalten, umkrystallisierbar'aus mit IICl gesStt. Chlf. durch Zugabe vou Lg.; 
durch W. entsteht hieraus die Pseudobase ais graue M., die durch Kochen mit 
CH;1OH iibcrgeht, in 3-Carbdthoxyamino-d'-methoxy-8-aihoxy-2-phcnylbenzopyranyl- 
methylather, C,2H1.JOaN (II), aus CHaOH Prismen, F. 104”; durch k. konz. II Cl 
keine VerSnderung, beim Erwarmen B. des orangeroten Pyryliumsalzes; Lsg. in 
h. verd. NaOH gclb, durch weńig HC1 farblos, durch mehr Siiurc tief orangerot 
(wolil infolge B. naćhgenannter Verb.). t— 3-Oxy-d'-methoxy-8-dthoxy-2-phenylbe>jzo• 
pyryliumchlorid, C18H„04C1, aus verd. IICl carminrote Nadeln mit 0,5 aq., F. 176° 
(Zers.); wl. in IICl, Lsg. citronengelb; durch k. W. keine Yeranderung, beim Er
hitzen entsteht farblose Lsg. der Pseudobase, beim AnsSuern das rote Osoniumsalz, 
das der Lsg. durch i-Amylalkohol entzogen werden kann; der Extrakt wird durch 
Na-Acetnt sofort farblos; Bromid roto Nadeln, F. 197° (Zers.); Ferrichlońd, 
C18I I i;0,CltFe,C,8H,;04Cl,0,511,0, aus EssigsJiure orangerote Tafeln, F. 196°. —
з ,d’-Dimethoxy-8 -athoxy-2-phenylbenzopyryliumchlorid, C,9Hlfl0,Cl,3,5H.,0 , aus
w,4-Dimethoxyacetophenon; aus verd. HCl rote Nadeln, F. 160° (Zers.); Bromid 
kastanienbraune Nadeln, F. 135—138° (Zers.); wird durch 3'/a-std. Erhitzen mit 
HBr-gesStt Essigsśiure im Bohr auf 100° entmethyliert; das entstandene Bromid 
bildet rote Nadeln, F. 155", Lsg. wird durch Na-Acetat rot. — 3.4'-Dimcthoxy- 
8 -dthoxy-2 -phcnylbcnzopyryliumferrichlońd, C^H^O^^Fe, aus Essigsiiure rote 
Nadeln, F. 166"; Lsg. in A. gelb, in Chlf. orange. (Journ. Chem. Soc. London 125. 

2240—44. 1924. Manchester, Univ.) H aberland ,

A. Schónberg, Uber die Darstellung 
von Dixanthylen aus Xanthion. (Vor- 
lSufige Mitteilung.) Dic von A r n d t  u. 

Mitarbeitern (S. 83) yergeblich versuehte 
Umwandlung von Xanthion (I.) in Di- 
xanthvlen (II.) gelang nach Verss. von
H. Kriill leicht in folgender Weise: 4 g 
Xanthion u. 15 g Cu-Pulver werden unter 
Durchleiten von COs 1 Stde. auf 200° 
(Badtemp.) erw&rmt, nącli Erkalten in h. 

Bzl. gel., filtrierte Lsg. nach Einengen auf 15 cem iu Wiirme mit A. bis zu be: 
ginnender Triibung versetzt. Nach 48 Stdn. haben sich 2,2 g Dixanthylen abge- 
schieden. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 2133. 1924. Berlin, Techn. Hoehscli.) Sp.

Bichard Isaac Edward Hall, DicEimcirkung von Natrium auf die Acetale 
von o- und p-Eresol. AuBer regeneriertem o- u. p-Kresol erhielt Yf* durch Einw-. 
von Na auf o-Kresolacetat: 2,8-Dimethylchromon, l-Qxy-3,5-dimclhylxanthon u. 
walirscheinlich eine klcine Menge o-Kresotinsaure\ aus p-Kresolacetat -}- Na wurden 
erhalten p-Kresótinsaure, l-Qxy-3,T-dimetliylxanthon u. 2,6-Dimethylchromon. — Die 
Einw. von Na wurde nach der von P e rk in  (Journ. Chem. Soc. London 119. 1284;
C. 1922. I. 42) angegebenen Methode durcligefuhrt. Aus o-Kresolacetat dest. dabei 
zuniichst Aceton u. Essigestcr iiber. Das Reaktionsgemisch wird mit W. yersetzt
и. das Ol mit A. estrahiert; hieraus 2,S-Dbnetliylchromon, aus PAe. Prismen, F. 110°.
Kp.,j 170—185". Die nach Behaudeln mit A. erhaltene braune wss. Schieht wird 
angesiiuert, mit A. estrahiert u. mit NII,OH geschiittelt; die ammoniakal. Lsg. gab 
nach AnsSuern o-Kresotinsaure. Aus der fith. Lsg. erhaltenes Ol gab bei der Dest. 
o-Kresol u. l-Oxy-3,5-dimethylxanlhon, aus CH30II Nadeln, F. 145°, Kp.10 225—228°.
— Aus p-Kresolacetat wurden analog erhalten: 2,6-Dimethylchromon, CuHI(l0.i, aus 
PAe. Nadeln, F. 101,5°, Kp.10 155—160", mit alkoh. KOH tiefrote Lsg. gebend. — 
]-Oxy-3 ,7-dimethylxanthon, aus A. Tafeln, F. 165", Kp.„ 220". — p-Kresotinsuure 

nas W. Nadeln, F. 150", mit Fe CL Yiolettf&rbung. (Journ. Chem. Soc. London 125. 

2266—68. 1924. Oxford, D yso n . Perrins* Lab.) H aberland . . :
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Biman Bihari Dey und Karnad Rrishna Row, Dic lleaktionsfahigkeit der 
Mcthylengruppe in Oumarin-d-essigsauren und ihren Eśtern. Kondensation mit 
Salicylaldeliyd zu 4,3'-Dieumarylen. (Ygl. Journ. Chem. Soc. London 125. 554; C. 
1924. I. 2592.) Vff. stellten fest, daB die CIL-Gruppe in Cimiarinessigestern gegen- 
iiber Salicylaldehyd reaktionsfiihiger ist ais in Phonylessigcster; bei den freien 
Siiuren tritt der Unterschied weniger heryor. Bei der Kondensation von Cumaryl-
4-essigester mit Salicylaldeliyd entstehen nach unten stehendem Scliema 4,3’-Di- 
cumarylc (I). Der EinfluB, den OH-Gruppen auf die Kondensation ausiiben, wird 
.darin sichtbar,. daB 7-Oxycnmańn-d-essigester leicht mit dem Aldehyd' reagiert,
7,8-Dioxycumąrinessigester dagegen kein Dięumaryl liefert. Resorcylaldehyd kon- 
densiert sich mit den Estern nur nach der Perkinschen Methode (in Ggw. yon 
Na-Acetat); in Ggw. yon Pyridin (Knoeyenagel) tritt keine Kondensation ein. 
.Die Dicumaryle sind nur langsam 1. in Alkali, aus diesen Lsgg. werden sie beim 
Ansiiuern unyeriindert ausgefiillt; wird bei tiefer Temp. angesiiuert, so fajlen zu- 
nachst unstabile cumarinsaureiihnliche Sauren aus, die 1. sind in Na,C03, bei 
lSngerem Stehen diese Eigenschaft jedocli yerlieren u. in die urspriinglichen Yerbb. 
ubergehen. Mit NaHS03 bilden die Dicumaryle keine Additionsyerbb; (ygl. 1. e;). 
Die Bromierung der Dicumaryle gelingt leicht, es ist jedoch sohwierig, nur 1 Br 
einzufuhren. Dibromide bilden sich leicht. 7-Methyl-4,3’-dicumaryldibromid muB 
ein Br in 3-;Sfellung habeu, denn mit sd. alkoh, ICOH entstand ein 3’-Cumaryl-3- 
be)izofuran-2-carbon8aurebromderiv.; ob das zweite Br in 6-Stellung sich befiudet, 
ist nicht sicher;

Yers uch o. Darst. der Curnarin -4-essigsauren: 2-1 g Citronensiiure -J- 32 ccm 
konz. H3S04 werden nach 1/2-std. Schiitteln allmahlich auf 70° erwarmt u. 10 bis
15 Min. bei dieser Temp. belassen; nach beendeter CO-Entw. wird durch Eis ge- 
kuhlt u. ^io Mol des erforderlichen Phenols oder Naphthols -f- 14 ccm konz. H,S04 
allmahlich zugegeben, wobei die Temp. nicht iiber 10° steigen darf. Nach 12-std. 
Stehen in Eis wird die M. in W. gegossen u. der Nd. mit etwa 1 1 0,1-n. N:i^COs- 
Lsg. 10 Min. auf sd. Wasserbad digeriert; beim Ansauern des Filtrats erhalt man 
die Cumarinessigsaure; der in Na2C03 unl. Anteil besteht aus dem entspreclienden
4-Methylcumarin. — 3'-Oumaryl-4-a-naphthopyron, C»2H1204, aus a-Naphtliopyron-
4-essigsaurem Na (aus 4 g Saure) -f- 3,3 g Salicylaldehyd -}- 12 g Acetanhydrid bei 
150° (6—7 Stdn.); aus Nitrobenzol -f- A. hellgelbe Nadeln, F. 255°; wl. in sd. Eg., 
sonst unl. in organ. Mitteln. Yerh. gegen Alkali ygl. oben. Die Ycrb. entsteht 
auch aus 3g Salicylaldehyd -f- 5,6 g a-Naphthopyron-4-essigester in A. -f- 5 bis
6 Tropfen Pyridin. — ff-Brom-3'-cumaryl-4-u-naphtliopyron, C22Hn0 4Br, aus 5-Brom- 
salicylaldehyd nach der letztgenannten Methode; aus Nitrobenzol -j- Essigsiiure. 

gelbe Nadeln, F. 292°. — 6’-Chlor-3'-cumaryl-4-c/.-naphtliopyron, G^,Hn04Cl, aus 
Nitrobenzol -f- A. hellgelbe Nadeln, F. 276—277°. — S,8 -Dićhlor-3■cumaryl-4-u- 
naphthopyron, C22H,0O4Gla, goldgelbe Nadeln, F. 301°. — ff-Nitro-31 -citmaryl-4-a- 
naphthopyron, C2jHn06N, tiefgelbe Nadeln, bei 310° allmahlich unter Zers. dunkel 
werdend; 11. in w. verd. NaOH mit tiefroter Farbę; beim Ansauern in der Kalte 
Mit eine ziemlieh bestJindige. Cumarinsaure aus. — 7'-Acetoxy-3'- cumaryl-4-u- 

naphthopyron, C2łH1406, aus -2,75 g Resorcylaldehyd +  & naphthopyron-4-essig-
.saurem Na -j- 10 g Acetanhydrid bei 160—170° (6 Stdn.); aus Nitrobenzol -f A. 
t̂ief gelbe prismat. Nadeln, bei 270°, dunke l .werdend, F. 282—284°; Hydrolyse 

TO. 1 . ' ’ 35
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fiihrte zu dunkler ziiher M. — 3'-B-Naphthocwmaryl-4-a-naphthopyroń, C20H 14O4, 
aus 2 g 2-Oxy-l-naphthaldehyd -f- 3 g «-Naphthopyron-4-essigester in 30 ccm A. 
-j- wenig Piperidin (3—4 Stdn. unter RiickfluB); aua Nitrobenzol hellgelbe Krystall- 
fiiden, ohne F. bis 310°. — 3'-Cumai-yl-d-(j-naphthopyron, C22H1204, durch 12-std. 
Kochen von 4 g ^?-Naphtkopyron-4-essigester -f- 2 g Salicylaldehyd -f- 6 Tropfen 
Piperidin in 50 ccm A.; aus Nitrobenzol -)- A. gelbliche Nadeln, F. 282°. — 6'-Chlor-
3-cwnaryl-4-fi-naplithopyron, C22Hi,04C1, aus 5-Chlorsalicylaldehyd; aus Eg. schwach 
gelbliche prismat. Nadeln, bei 270° dunkel werdend, F. 276—278“. — &-Brom-3'- 
cumaryl-d-fi-naphthopyron, C22Hn04Br, aus Essigsiiure gelbe prismat. Nadeln, F. 260°.
— 7-MetKyl-dJ?-dicumaryl, C,9HI204, aus Essigsiiure Nadeln, F. 247°. — 7-Methyl- 
ff-brom-d,#-dicumaryl, C19HtI0.,Br, aus Nitrobenzol -|- Essigsiiure farnartige Nadeln, 
F. 292°. — 7-Methyl-&-chlor-d,3'-dicumaryl, C19HU04C1, aus Essigsiiure Nadeln, 
F. 288°. — 7-Methyl-6’,8'-dicJilor-d,3'-dicu»iaryl, C,9H10O4Cl2, hellgelbe Nadeln, 
F. 286°. — Verb. C^H^O^Ag^ aus 7-Methyl-4,3'-dicumaryl durch Kochen mit NaOH, 
AnsSuern mit HN03 u. Zugabe von AgN03; anscheinend entstanden durch Auf- 
spaltung nur eines der beiden Pyronringe an der nicht substituierten 3-Stellung. —
3,(!)-Dibrom-7-methyl-d,3r-dicumaryl, CI9H10O4Br2, aus Nitrobenzol hexagonale Tafeln, 
F. 280—282°. — 6'-Metliyl-‘ł-brom-3-(3-cumaryl)-benzofuran-2-carboMaure, C^HnO^Br, 
aus voriger -f- sd. alkoli. NaOH; aus Eg. diinne Nadeln, F. 260° (unter Gasentw.), 
1. in Na.,C03, Lsg. in konz. II2S04 gelb, in der Witrme tiefrot. — 7-Oxy-d,3'-di
cumaryl, C,8Hl0Os, aus Essigsiiure Nadeln, bei 300° dunkel werdend, F. 311°, Lsg. 
in Alkali gelb, nicht tluorescierend; Acełylderiv. aus Essigsiiure wollige Nadeln, 
F. 253°; Bcnzoylderiv. Nadeln,-F. 234°. — 7-Methoxy-d,3"-dicumaryl, C19H1206, aus 
7-Metlioxycumarinessigester; prismat. Nadeln, F. 241°. — 7-Oxy-6'-brom-d,3/-di
cumaryl, Cl3H906Br, aus Eg. Nadeln, F..308—310° (Zers,). — 7-Acetoxy-6'-brom-d,3'-di- 
cumaryl, C20HnO6Br, Nadeln, F. 247—248°. — 6-CJilor-3-phenylcumarin, C16H902C1, aus 
phenylessigsauremNa -j- 5-Chlorsalicylaldehyd -f- Acetanhydrid bei 150—160° (5 Stdn.); 
in Na-jCOj unl. Riickstand aus 50°/oig. Essigsiiure Nadeln, F. 200°. Der in Na^CO,, 1. 
Anteil war vermutlich Acetoxyphc7iylcumarsaure aus A., F. 190°. — 6-Brom-3-phenyl- 
cumarin, CI5H902Br, Nadeln, F. 193°. — 6,8-Dichlor-3 -phcnylcumari7i , C16H802C12, 
aus Essigsiiure Prismen, F. 195,5°. — 7-Acetoxy-3-phenylcumarin, C17H2J04, aus 
Resorcylaldehyd in Ggsv. von Na-Acetat; F. 186°. — 7- Oxy - 3 -phenylcumarin, 
C|5Hw03, aus vorigem durch Hydrolyse; aus A. tetragonale Prismen, F. 209—210°; 
alkoh. Lsg. fluoresciert purpura, alkal. Lsg. bliiulich. (Quaterly Journ. Indian 
Chem.-Soc. 1. 107—22. 1924. Madras, Presidency Coli.) H aberland .

Brian Duncan Shaw, 2,6-Distyrylpyridin und scine Deńvate. Die von Laden- 

nURCr (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 36. 118 [1903]) ais Diphenylpyridylcyclopropan be- 
schriebene Verb., die dieser Autor aus a-Picolin -(- C6H5CHO erhalten hatte, ist 
nach den Unteras. des Vf. 2,6-Distyrylpyridin; bei der Ladenburgschen Syntbesc 
ist die Yerb. entstanden aus dem das «-Picolin begleitenden 2,6-Lutidin. Durch 
Bromieren der Verb. nach dem von S chus te r (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 25. 2403 
[1S92J angegebenen Verf. entsteht nicht das Tetrabromid, sondern ein Dibromid.

Versuche. 2,6-Distyrylpyridin, aus unreinem «-Picolin -|- C9H5CHO dar
gestellt; aus dem Chlorhydrat durch h. Pyridin zerlegt weiBe Nadeln, F. 164°; 
benzol, oder alkoh. Lsg. fluoresciert violett; Chlorhydrat aus A. goldgelbe Nadeln, 
F. 215° (in zugeschmolzenem Rolirehen). — 2,6-Distyrylpyridindibromid, C21H17NBr2, 
aus 2 g der yorigen in 20 ccm sd. CS2 -f- 1,26 g Br in CSs; aus Bzl.-Cblf. Nadeln, 
F. 214—215° (leichte Zers.), unl. in A. u. PAe. — 2 ,6-Distyrylpyńdintetrabromid, 

durch mehrstdg. Kochen der Base mit Br in CC14; rhomb. Prismen, F. 179° (Entw. 
von HBr), 1. in Chlf., unl. in A. — 2,6-Distyrylpyridindichlorid, CSIH 17NCL, aus 
CC14 Nadeln, F. 213°, unl. in A. — 2,6-Di-ft-phenylćithylpiperidin, C21H2;N, aus der 
Base mittels Na -f- sd. Amylalkoliol; olig, Kp.20 290—295°; Oxalat, C21H!;N, C„H204)
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aua A. Nadeln, F. 179°; Chlorhydrat, C2IH2-N, IICl, aus A. Nadeln, F. 188°, wl. in 
W.; Nitrat aus A. Tafeln, F. 167—170° (Zers.), wl. in W. (Journ. Chem. Soc. 
London 125. 2363—65. 1924. Nottingham, Univ.) H aberland .

William Hobson Mills, William Harold Palmer und Margaret G. Tom- 
kinson, Pyridofluoren und einige seiner Dmrate. Durcli Einw'. yon konz. H2S04 
gelit Phenyllutidindicarbonsaure (I) iiber in l,3-Dhnethylpyńdofluorenon-4-carbonsaure 
(II), aus der durch KMii04 Pyridofluoreno)i-l,3,4-iHcarbons(ii(re erhalten wird; Red. 
dieser Saure mit I IJ  fiilirt zu Pyridofliiorcn-l,3,4-tricarbonsaure, dereń Ca-Salz beim 
Erhitzen mit Natronkalk in Pyridofluoren (III) iibergeht. Abspaltung der COOI1- 
Gruppe aus I I  gibt 1,3-Dimethylpyridófluorenon, das żnin entspreclienden Fluoren 
red. werden kann. Die Tatsaclie, daB 9-Acetoxy- u. 9-Aminofluorenc in stereo- 
isomeren Formen existieren, sowie der Umstand, daB I I  (ebenso wie Diphensaure) 
durch dehydratisierende Mittel nicht zur nochmaligen B. eincs Fiinfringes gebracht 
werden konnte, deuten darauf hin, daB die Ringe in I I  nicht iu einer Ebene liegen 
konnen.

0  rą
1 ^ ' ' j f / C O  I I I

HOOCr^^COOH H O O C ^ ^ /

H3C ^ J cH, H3cL JcH .
N N

Versuche. 4-Phenyllutidindicarbonsaure (I), Darst. nach K ir c h n er  (Ber 
Dtsch. Chem. Ges. 25. 2786 [1892]) durch Kydrolyse des aus C6H6CHO -f- Acet- 
essigester -f- NH3 erhaltenen Diathylesters (ygl. SCHIFF u. P u l it i, Ber. Dtsch. 
Chem. Ges. 16. 1607 [1883]); aus vcrd. HC1 farblose Krystalle, F. 296° (Zers.). —
l,3-Dimethylpyridoflv,orenon-4-carbonsćiurc, C13I i n03N (II), wird bei der Darst ais 
Sulfat, C15Hu03N, V2H2S04, erhalten, das aus 50%ig. Essigsaure mit 3H20 kry- 
stallisiert u. tief gelbe Prismen, F. 275—276° bildet; hieraus durch Losen in NaOIl 
u. Fallen mit IICl gelbe Krystalle von I I ,  F. 280,5° (Zers.), wl. in W. u. A.; 
K-Salz wl. in k. W. — Pyridofluorenon-l,3,4-tricarbonsdure, C15H;0,N, aus h. W. 
durch wenig IICl gefSllt gelbe Tafeln, F. 203° (Zers.); bei yorsichtigem Erhitzen 
wird die Siiure danach wieder fest u. sclirn. bei 255°; wl. in A. u. A., 11. in h. W. 
u. verd. A. — Pyridofluoren-l,3,4-tricarbonmure, C^HjOaN, durch 8-std. Erhitzen 
der yorigen mit HJ (Kp. 126°) auf 130°; aus W. Nadeln, F. 255°. — Pyridofluoren, 
C12H9N (III), aus PAe. sehwaeh gelblielie Nadeln, F. 74,5°, wenn das Tricalcium- 
salz mit Natronkalk dest. wird; durch Dest. der freien Saure alleine aus h. W. 

farblose Nadeln, F. 78°. — 1,3-Dimetliylpyridofiiiorenon, C14HnON, aus PAe. Nadeln, 
F. 158°. — 1,3-Dimełhylpyridofluoren, CI4H13N, aus A. Nadeln, F. 87,5°, wl. in Bzl., 
swl. in A. —  Dest. von Pyridofluorentricarbonsaure im Vakuum gab anscheinend 
Pyridofluorenon, aus PAe. Nadeln, F. 130°. (Journ. Chem. Soc. London 125. 2365 
bis 2870. 1924. Cambridge, Uniy.) H aberland .

P. Karrer und Ch. Granacher, Uber Eeduktion von Dioxydihydropyrazinather. 
Die Red. yon o ,o • Dibenzyl-2,5-dioxydihydropyrazin ftihrt unter Abspaltung der 
CH2C6H6-Gruppen zu Piperazin. 3 g des Athers in 300 ccm sd. Amylalkohol 
werden allmShlich mit Na yersetzt, bis dieses sich nicht mehr lost; die erkaltete 
M. wird in w. W. gel. u. mit HC1 angesSuert; nach Durchschilttelri wird Amyl
alkohol abgetrennt, wss. Lsg. einige Małe mit A. durchgeschfittelt, die wss. saure 
Lsg. yerdampft u. der Ruckstand nach Zugabe yon wenig W. u. festem KOH dest. 
Das Destillat enthalt auch eine fluchtige ammoniakal. riechendc Base (Athanolamin?); 
aus ihm wird mittels HC1 Piperazinchlorliydrat ais Nadeln, yermiseht mit dem

35*
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Chlorhydrat der anderen Base (Prismen) erhalten; gereinigt; durch wiederholtcs Um- 
krystallisieren aus wenig W. +  A. — Piperazinpikrąt, CI6H160,4N8, aus sd. W. 
mikrokrystallin., scliwefelgelbe Prismen. (Helv. chim. Acta 7. 1062—64. 1924. 
Ziirich,' Univ.) . . - H aberland .

Frederick Barry Kipping und William Jackson Pope, Die Spaltung von 
,d,l-Diplienylpropyiendiamin tmd d,l-l,d-Diphenyl-2-methylpiperazin. Das von Tbape- 

sonzjanz (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 25. 3271 [1892]) aus Anilin u. Propylendibromid 
ais Ol erhaltene d,l-Diphenylpropylendiamin, C0H6NH-CHs-CH(CH3)-NHCtJH5, kry- 
stallisiert beim Impfen mit der 1-Verb. in Nadeln, F. 28—29°. Aus der alkoh. 
Lsg. -j- d-Camphcr-łJ-sulfonsiiurc erhiilt man ein 01, das beim Verreiben mit Aceton 
.erstarrt: l-Diphcnylpropijlendiamm-d-camphcr- fi-sulfonat, C15H13N;, 2 C10I I ICO4S , aus 

Aceton +  A. Ńądeln, F. i73°, 11. in li. A., wl. in W., Aceton u. Essigester, 
:[aWgrOo”  -==> -(-22,7° (0,1990 g in 20 ccm A., 1 =  2). — l-Diphenylpropylendiamin, 

jC^HjgNj, aus vorigem mittels NaOH u. ExtTahieren mit A., Tafeln, F. 44—45°, 11. 
in organ. Mitteln, =  —23,7° (0,4581 g in 25 ccm A., 1 =  2), [«]Hg20 =

—17,88° (2,8971 g in 25 ccm A., 1 =  2). — Die Riickstande bei der Darst. dieser 
Yerb. wurden in das l-Campher-,j-sulfonat yerwandelt, hicraus d-Diphenylpropylen- 
diamin, F. 44—45°, T «]H / °  =  +24,4° (0,4582 g in 25 ccm A., 1 =  2), [a] ^ - 0 =

-(-18,38°: (2,9137 g in 25 ccm A., 1 =  2). — d-Diaeetyldiphmylpropylendiamin,

C19H2202N2, aus Acetanhydrid (wie auch 1-Diacetylderiv.) F. 101—102°, [oOiig20 =  

—[-142° (0,1578 g in 25 ccm A., 1 =  2). l-Diacetylderiv., [«]Hg50 =  —138° (0,1577 g 

in 25 ccm A., 1 =  2). — d- u. l-Dibenzoylderim. , Co9H26 02N2, aus A. Nadeln, 
F. 144°, 11. in. A., Chlf., Bzl. u. CS2, [«]Hg20. =  +22>, (0,2*544 g in 25 ccm A.,

1 =  2) u. [«3jjg3° =  —218° (0,2541 g iu 25 ccm A., 1 =  2). — d,l-Benzol-

sulfonyldiphenylpropylendiamin, C2IH32OaN2S, aus der d,l-Base -j- C0H5ŚO2Cl entsteht 
das Chlorhydrat, C31H2!03N2S,HĆl, aus A. F. 212—213°, unl. in W.; hieraus ge- 
nannte Yerb., aus A. F. 151—152°. d- u. l-Benzolsulfonyldiphenylpropylendiamin, 
Chlorliydrate beider Yerbb. aus A. F. 228°, freie Basen aus A. Nadeln, F. 161 bis 
162°; d-Base t«]Hg2n =  —39,6.(0,3225 g in 25 ccm Aceton, 1 =  2); 1-Base —{-38,9° 

(0,3231 g in 25 ccm Aceton, 1 =  2). — d,l-l,d-Diphengl-2-inethylpiperazin, Ci;HaoNs, 
Darst. nacli Trapesonzjanz (1. c.j, F. 102—103°. — d- u. l-l,d-Diphenyl-2-melhyl- 
piperazin wurden analog aus den entsprcchendcn akt. Diphenylpropylendiaminen 
dargcstellt, F. 96°; 1-Verb, =  +24,5° (1,0767 in 25 ccm Chlf.), d-Verb.

[«]Hg20 =  —25,2° (1,0432 g in 25 ccm Chlf.). — l-l,d-Diphenyl-2-methylpiperazin-

d-campher~Śr»ulfonaty C3;H5309N2S2 =  Cl7H20N3,2C10H18O4S, aus der d,1-Base +  
d-Camphersulfonsaure; aus .Aceton A. F. 175°, [ec] ^ 20 =  +32,9° (0,5324 g in

.23 ccm A., 1 == 2); hieraus durch .Hydrolyse mit NH40I1 erhaltene Verb. liatte
dieselbe Rotation wie die synthet. aus l-Diphenylpropylendiamin hergestellte Verb.; 
es tritt. deumach bei dieser letzten Rk. keine Racemisierung ein. (Journ. Chem. 
Soc. London- 125* 2396—99. 1924. Cambridge, Uniy.) H aberland .

F. Kehrmann und Franęois Cherpillod, Neue Synthesen in der G-ruppe der 
Chinonimidfarbstoffe. V. Uber Synthesen ausgehend von Oxybenzochino». • (IV. vgl. 
Kehrmann, Ber. Dtsch. Chem. Ges. 56. 2398;' C. 1924. I. 341.) Kurzes Ref. nach 

-Helv. chim. Acta ygl. C. 1924. n .  48. Nachzutragen ist: das 1. c. beschriebene 
Azoniumsalz (IV [Formel,: wie alle nachgenannten, ygl. C. 1924. H. 48]) geht durch 
Alkalien in einen imbestandigęn Korper iiber, der, nach Analogiefallen zu schlieBen, 
eutweder Methylprasindon oder ein Hydrat (A) davon ist. . ; .
; Yersuche. ,3 -Oxyphcnazin, Ct2HsN.jO, Darst. aus 3,5 g Osybenzochinon in 

.50 ccm Eg. +  3,7 g o-Phenylendiamin; die entstehenden gelben.; Krystalle werden 
in NaOH gel. (etwas Fluorindin bleibt ungel.) ; durch AnsSuern mit EssigsSure ent- 
stehen dunkelrote,' krystallwasserhaltige Krystalle, die; bei 110° oder durch Um-
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krystallisieren aus A. in das goldgclbc Azin ubergehen; F. 253—254° (Zers.); Lsg.' 
in konz. H2S04 dicliroit.: oliygriin in diinuer, blutrot in dicker Schieht, auf Zugabe 
vou W. goldgelb werdend; Lsg. iu Laugeu gelblichrot; Acctyldeńv., CMHI0NsOa, 
aus Bzl. oder A. liellgelbc Krystalle, F. 152°, unl. in W., 1. in Eg. — (kcymethyl- 
phenri-zin, C13H10N2O (B oder C), aus o-Toluyleudiaminchlorhydrat in Eg. Oxy-. 
chinon in Grgw. von Na-Acetat; Reinigung iiber das Acetylderiv.; aus A. orange- 
rote Krystalle, F. 248°, unl. in W., swl. in Clilf. u. Bzl.; alkoh.-Lsg. fluoresciert 
gelblich; Lsg. in konz. H2S04 rotlieh-gelbbraun, durch W. gelb werdend; Lsg. in NaOH 
goldgelb. Acetyfoerb. aus Bzl. liellgelbc Krystalle, F. 207°. —. 3-Oxynaphthophenazm, 
C10H10N2O (I), aus 1,4 g o-Naplithylendiaminehlorhydrat -{- 0,9 g Na-Acetat +  15 ccm 
Eg. -f- 5 ccm W. 0,8 g Osychinon; durch Zugabe von W. erhaltener Nd. wird

110 CU,

y n
ho\jX/Och*' ■ 10 n n

O—1-.

N

H O 0 O 9

CH,

PtCl0
E

C H ,

P tC l,

mit NaOH e.xtrahiert, hieraus I  gefiillt durch Ansiiuern; aus 2 Teilen A. -)- 1 Teil 
Bzl. ziegelrote Nadeln, Zers. bei 285—287°, unl. inW ., 1. in Eg. u. A. mit orange- 
gelber Farbę u. schwacher Fluoreseenz; Lsg. in konz. H2S04 fuchsinrot, dureli AV. 
orangegelb werdend. Bei der Extraktion des Nd. mit NaOIl bleibt eiu unl. Neben- 
prod. unbekannter Konst. zuritek: aus Bzl. dunkelrote Krystalle, Lsg. in konz. ILSO, 
triib griinlichblau, durch W. Fiillung dunkelroter Flocken: iith. Lsg. fluorescicrt 
griin. — Acclykerb. von I ,  aus Bzl. liellgelbc Nadelchen, F. 216,5°: 2 g dieser 
Verb.: in 20—30 g C0H5NO» werden bei 120° mit, geringem OberscliuB, (OH-^SO.,' 
yersetzt, 1 Min. auf 130° erwiirmt u. nacli 4—5-std. Stelien mit A. yersetzt; Nd., 
mit W. extrahiert u. mit 25%ig. HCIO., yersetzt; nach 12-ętd. Stelien fallt das Per- 
chlorat des Metliylaposafranons (eutsprechend D) ans. Die wss. Lsg.,, die die E 
entsprechende isomere Yerb. neben Methylaposafranon enthiilt, wird mit Na-Acetat 
yersetzt, wodurch Methylaposafranon, C,jHwN,, frei.wird, cntfernbar durch Aus- 
schiitteln mit Chlf., aus li. W. dunkelrote Blattchen, ,F. 185?, 11. in W., A., Bzl., 
Eg., A., Chlf. u: verd. Siiuren,. letztere Lsgg. gelb; Salze: Chlorid orangegelbe 
Nadeln: Chloroplatinat, .(C,3HuONsCl)a,PtCl4 (D), orangerote Blattchen; Lsg. der 
freien Verb.. u. der Salze in konz. HaS04. in diiuner Schieht oliygriin, in dicker 
fuchsinrot; auf Zugabe yon AW tritt orangegelbe Farbę der einsiiurigen Salze, nach 
Neutralisieren die gelblich-fuchsinrote des Aposafranons, auf. — Isomcres ■ Chloro- 
plaiinat, (CnHuON2Cl):i,PtCl.l (E), aus der vom Methylaposafranon be.fręiten Mutter- 
lauge; orangerote Krystalle, swl.. in W.; Nitrat orangegelb; die diesen Salzen ent
sprechende freie yiolettblaue Base konnte nicht in festem Zustąnde isoliert werden: 
Lsg. des. Perchlorats in konz. fI2S04 griinlichgelb in. diinner, purpurrot in dicker 
Schieht; auf Zusatz yon W. entsteht die orangegelbe Farbę der einsiiurigen Salze.
— Aposafranon (II), aus gleichen Moll. o-Amidodiphenyląmin -j- Osychinon in Eg. 
bei gewolinlicher Temp.; aus verd. A. (wobei etwas Fluorindin zuriiekbleibt) rubin- 
rote Krystalle, F. 242°; Ausbeute weniger ais ],°/0’. — Phenopcazon (Y), aus 0,5 g 
Oxychinon -j- 0,8 g o-Amiuophenol in 5 cem sd. Eg-; nach Erkalten wird Triplien- 
diosazin durch W. gefallt, Filtrat. mit A, ausgeschiittelt,. jtyh..;Lpg..'init IICl
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wasehen, solange nocli Violettfarbung auftritt u. iitli. Lsg. nicht mehr fluorcsciert; 
iltli. Lsg. danach mit NaOH gescliuttelt (alkali Lsg. rotbraun) u. dann eingedampft; 
hieraus V ais kleine gelbe Krystfillchen, Ausbeute weniger ais 1 mg. — Einw. von
2—3 Mol. Anilin auf Oxycliinon in A. gibt, naclidem dic Lsg. braun geworden u. 
mit W. u. NaOH yersetzt wurdc, s. Dianilinochinon (TI), braunc Krystalle. Durch 
Ansauern des Filtrats crlialtencr yioletter Nd. wird mit A. extrahiert, hieraus durch 
Liisen in NaOH u. Fallen mit Essigsaure Anilinooxychinon (YJLLI), aus A. yiolette 
Krystalle. In A. unl. oliygriines Pulyer, besteht aus Anilinooxychinonanilid (VII). 
(Helv. chim. Acta 7. 973—80. 1924.) I Iaberland .

F. Kehrmann und Eduard Falkę, Neue Synthesen in der Gruppe der Chinon- 
bmdfarbstoffe. VI. Uber einige sich vom Stilbazoniwn ableitende Farbstoffe der Apo- 
safraninreihe. (V. ygl. vorst. Ref.) Chlor-o-aminodiphcnylamin (I) kondensiert sich 
mit Benzil unter B. des chloriertcn Plienylstilbazoniums (II), in dem Cl beweglich 
u. leicht durch Aminreste austauschbar ist. Mit Anilin u. Dimethylamin wurden 
so Verbb. I I I  u. IV  erhalten. Bzgl. des Farbtons u. der FarbstSrke zeigen diese 
Verbb. groBe Ahnlichkeit mit Aposafranin; sie lassen sich jedoch wie die nicht 
amidierten Stilbazoniumsalze (ygl. K ehrmann  u. Me ss in g er , Ber. Dtsch. Chem. 
Ges. 24. 1239 [1891]) leicht in hellgelbe Pseudobasen uberfiihren.

Versuche. 3-Chlorphenylstiłbazonium (II), Darst. aus gleichen Moll. Chlor
hydrat von I  -f- Benzil in A. [Wasserbad], grunlichgelbe Nadeln, wl. in W.; Per- 
chlorat, C26H1S04N2C12, citronengelbe Nadeln; Lsg. in konz. II2S04 weinrot (zwei- 
sauriges Salz), durch W. citronengelb werdend. Zugabe yon Lauge zu 'Lsg. der 
Salze failt dic Pseudobase, C26H 19ON2Cl (V), aus; aus A. hellgelbliclie Krystalle, 
unl. in W., Lsgg. in A., A. oder Bzl. liellgelb. — Verb. Gj2i/24i\73Ci (III), aus I I  
durch Kochen mit Anilin u. Zugabe von IICl; aus A. braunyiolette, messing- 
glanzende Nadeln, unl. in W., Lsg. in A. u. Eg. rotyiolett, in konz. H2S04 dunkel- 
rot, durch W. blaugrim, dann rotyiolett werdend. Alkoh. Lsg. wird durch wenig 
NaOH dunkelblau, dann schnell liellgelb, hieraus durch W. Pseudobase, C32H25ON3, 
gelbe Nadeln, unl. in W-, 1. in organ. Mitteln mit gelber Farbę u. hellgriiner 
Fluorescenz. Auf Zusatz von Lauge yerschwindet die Fluorescenz (B. eines Pheno- 

lats der Base?), auf Zusatz yon Mineralsaure tritt die yiolette Farbę der Sauresalze 
auf. — Einw. yon Dimethylamin (33%ig) in A. auf I I  bei 150° im Rohr (6 bis 
12 Stdn.), auskoclien des nach Verdunsten des A. erhaltenen Ruckstandes mit W. 
(Lsg. fuchsinrot) u. Zugabe von IIC104 fiihrt zum Perchlorat vm  IV, C28H2104C1NS, 
rotyiolettes Pulyer, swl. in sd. W. mit rotyiolctter Farbę; aus A. oder Eg. dunkel- 
rote Nadeln; Lsgg. schmecken bitter, chininahnlich; Lsg. in konz. H3S04 trub 
kirsclirot, durch wenig W. griin, durch yiel W. yiolettrot wrerdend; alkoh. Lsg. auf 
Zusatz von Lauge sofort gelb, Lsg. fluoresciert grun; diese Lsg. enthalt wahrschein- 
lich die Pseudobase. (Hely. chim. Acta 7. 981—84. 1924.) H aberland .

F. Kehnnann und Pierre Prunier, Neue Synthesen in der Gruppe der Chinon- 
imidfarbstoffe. VII. Uber l-Aminophena:in. (VI. vgL yorst. Ref.) Das von N ietzk i

N N

C0H;
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u. Moli. (Ber. Dtseli. Chem. Ges. 26. 2184 [1893]) beschriebene Diiminobrenz- 
catechin reagiert mit o-Diaminen in der Form I. Mit o-Phenylendiamin entstelit
1,3-Diaminophenazin (II); das Monoclilorhydrat dieser Base liefert mit Aeetanhydrid 
das in der INH.-Gruppe acetylierte Deriu. (IV). Die B. dieser Verb. ist so zu er- 
kliiren, daB das einsaurige Salz der p-chinoiden Formel I I I  entspricht, wodureli 
nur eine NH2-Gruppe reaktionsf&hig bleibt. Das Aeetylderiv. in konz. H2S04 mit 
Nitrit behandelt, reagiert ais o-chinoides Salz (IV) u. ist diazotierbar. — Konden- 
sation von I  mit o-Aminodiphenylaminchlorhydrat fiihrt zu dem schon frtther yon 
K eh kMann  u . K ram er  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 33. 3074 [1900]) auf anderem Wege 
erhaltenen Isophmosafranin (V).

Versuche. Nitrierung von Diacetylbrenzeatechin nach den Angaben von 
N ie t zk i u. Moll (1. e.) fiihrt nicht, wie diese Autoren annahmen, zum Diacetyl- 
deriv., sondern nur zu Dinitromonoacetylbrenzcatecliin, C8H6N207, aus W. hellgelbc 
Nadeln, F. 120°, Alkalisalze goldgelb. — Dinitrodiacetylbrenzcatechin, C10Hs08No, 
aus vorigem mittels Aeetanhydrid -f- ZnCl2; aus A. oder Bzl. F. 112—114°; unl. 
in k. W ., mit sd. W. Verseifung zu yorigem. — Diamino-o-chinon (I), 6 g Sulfat 
des 3,5-Diaminobrenzcateehins in 100 ccm W. werden auf 1 1 verd. u. unter gutem 
Schutteln tropfenweise mit NH,OII yersetzt; mit Schiitteln u. N II4OH-Zugabe wird 
aufgehort, wenn keine Violettfarbung u. Krystallabseheidung mehr stattfindet; 
dunkelbraune, fast sebwarze Nadeln. — Isoplienosafranin (V), Darst. aus den Kom- 
ponenten in Eg. bei 30—40°; Isolierung ais Perchlorat. — 1,3-Diaminophcnazin, 
C12HI0N4 (II), Fiillung der Reaktionslsg. mit NII4OH, Nd. mit Bzl. extrahiert; hieraus 
ziegelrote Blattclien, F. 225° unter teilweiser Zers.; wl. in k. W ., 1. in sd. W. mit 
kirschroter Farbę, 1. in A.; Lsg. in Eg. dunkeloliygriin (einsiiuriges Acetat),- in 
diinner Schicbt bei durehfallendem Licht. griin, in diekerer Schicht purpurfarben; 
Lsg. in konz. H2S04 gelbbraun (dreisiiuriges Salz), durch W. anfangs fuchsinrot 
(zweisauriges Salz), dann griin (einsiiuriges Salz); Perchlorat aus sd. wenig HC104- 
haltigem W. dunkelgrune Prismen. — l-Acełamino-4-aminophenazin (entspreehend 
IV), aus dem Monoperclilorat von U  suspendiert in 5 Teilen Aeetanhydrid ent- 
steht das Monoperclilorat des Acetaminoaminophenazins, CI4H1306N4C1 (IV, Ac =  
C104), rotbraunes Pulyer; wss. Lsg. +  NH40H orangerote Farbung, hieraus ebenso 
gefarbte Krystalle der freien Base, die mit konz. HsS04 griinliehgelbe, durch W. 
fuchsinrot werdende Lsg. gibt. —  1-Acetaminophenazin, C14HnON„ aus dem acety- 
lierten Perchlorat in konz. H2S04 -j- NaNOs; nach 1-std. Stehen auf Eis wird in
3-faches Vol. gekiihlten A. gegossen, nach einer weiteren Stde. auf Eis; erhaltene 
gelbliche Lsg. wird mit Na^COs fast neutralisiert u. mit PAe. ausgeschiittelt; hieraus 
gelbe Nadeln, unl. in W., 11. in PAe., A., A., Bzl. mit gelber Farbę; Lsg. in konz. 
HjSPi gelblieh-blutrot, dureh Zugabe von Eis goldgelb, durch W. kirschrot werdend.
— 1-Aminophenazin, Ci2H9Ns, aus yorigem mittels w. konz. H2S04; aus A. schwarz- 
rote Blattchen, F. 172°, unl. in W ., 11. in A. u. A. mit dunkelroter Farbę; alkoli. 
Lsg. -f- yiel Eg. dunkelblau (einsiiuriges Acetat); Lsg. in konz. IŁS04 citronengelb,



durch W. grlin u. schlicBlich blau werdeiid; beim Alkalisieren tritt dic rote Farbę 
der Base auf. (Hely. chim. Acta 7. 984—91. 1924. Lausanne, Univ.) H aberland .

Prafulla Kumar Bose, Tliiodiazine. I. Kondcnsatión vón Thiosemicarbazid 
mit tt)-Bromacetoplienon. In iiąuimolekularcn Mengen geben beide Yclhb. in sd. 
A. das Hydrobromid des 2-Amino-5-jphenyl-l,3,i-tlnodiazim (III). Wird die Mutter- 
laugc mit Aceton versetzt, so fallt das Hydrobromid des 2-Keto-4-phenyl-2,3-dihydro-
1,3-thiazol-i-pyopylenhydrazons (V) aus. Diese Verb. entsteht auch, wenn das aus 
o>-Bromacetophenon -f- 1 -Aeetyltliiosemiearbid erhaltene Acetylderiy. Yerseift u. dic 
Base mit Aceton zur Rk. gebracht wird, sowie ferner aus Acetonthiosemicarbazon 
-f- M-Bromacetoplicnou. Den Mechanismus der B. der beiden Basen I I I  u. IY 
erkliirt Vf. so, daB sich zunachst aus Thiosemicarbazid -j- ®-Bromacetophenon das 
Additionsprod. I  bildet, das durch Abspaltung von IIBr in S-Phenacylthiosemi- 
rarbazid (II) iibergeht; durch Abspaltung von ILO entstehen hieraus IU  u. IY. 
Die Menge, in der beide gebildet werden, liangt von dem bas. Charakter der 
beiden NII„-Gruppeu des Thiosemiearbazids ab; da die 1 NEL-Gruppe basischer ist 
ais dic 4NH2-Gruppe, wird I I I  yorzugsweise gebildet (Verhaltnis I I I : IY =  5:1); 
durch Verminderung der Basizitat mii8te demnacli mehr IY entstehen; eine For- 
derung, die durch B. des Acetylderiw von TY aus 1-Acetylthiosemicarbazid er- 

fiillt wird.
NHoC-NH-NR, • ,,Rr

1 Br§■ CH..• CO• CaHs “ -  n  NILC(SCH,CO.CeH3):N .NH2
1-H.O ■
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•■cL?Js .J in -L

jS ; S C  .

Yers u c h e. 2 - Kelo - d-pheuyl-2.3- dih//dro-1,3 - thiazol - i -propylcuhydrazuii. 
CltH',igN3S (Y), aus CHjOH liexagonale. Tafeln, F. 123?, an Luft bald. rotbraun 
werdend; Hydrobromid Tafeln, F. 225—220°. 2-Amino-o-phciiyl-l,3,4-thiodiazin.
CUH0N3S (IU), aus salzsaurer Lsg. mit NaaCOs gefallt F. 125-4-12G?, wird an Luft 
infolge Osydation allmalilich braun, 11. in organ. Mitteln; Hydrobromid, CaH10N3SBr, 
aus A. durcli Zusatz von A. weiBe Nadeln, F. 197°. Chlorhydrat, C0H 1(JN3SC1, atis 
A. -f- A. rechteckige Tafeln, F. 205° (Zers.); Pikrat aus A. oder.Aceton goldgelbe 
Tafeln, F. 215° (Zers.); Chloraurat, .CeH 10N3SCl4Au, aus li. W.'goldgelbe Nadeln, 
F. 166—107° (Zers.); ..-loc/y/m-J...C„IInON3S, aus Eg. Nadeln, F. 172—173°; Benzoyl- 
deńv., C1(!H,|jON3S, aus Pyridiii Nadeln, F. 170°: beide letzteren sind 1. in wss. 
Alkali, hieraus amorph durch Sauren fiillbar. Jodhydrat des 2 -Methylamino-o- 
phcHyl-l,3,4-thiodiazins (V), C1IIH1._>N3SJ, aus I I I  durch Kochen initCH3J; aus .A. -)- 
A. prismat. Nadeln, F. 223° (Zers.). Hydrojodid des Athylderiu., rechteckige Tafeln, 
F. 234° (Zers.); beide sind 1. in h. W. u. geben mit Alkalien oder Na.,C03 farbloses 
nicht krystallisiereudes 01. — 2-Phenylthiocarbamid des o-Phenyl-l,3,4-thiodiazins, 
C jgH j^S i, aus 1 Mol I I I  -p' 1 Mol CaH5NCS; aus Pyridin gelbe Tafeln, F. 179 

bis ISO0. — K-Salz des2-Phenyl$ulfonylamino-5-phe>iiil-l,3,4-thiodiazins, C15H 1302N,SK, 
aus yoriger +  2 Mol alkoh. KOH +  1 Mol C„H5S0sCl; aus A. Nadeln, 11. in \Y.; 
das freie Sulfonamid konnte, da es selir hygroskop. war, nicht gewonnen werden.

Verb. C10E„N3S3 (H I; statt N IL : NHCSSH), aus 1 Mol. I II , 1 Mol alkoh. KOH 
-f- UberschuB von CS» (Wasserbad); aus A. gelbe Nadeln, F. 181—182° (Zers.); 
Monomethylderiv. , C nH n^S j,. aus Pyridin gelbe hesagonale Tafeln, F. 159°. —
2 -Keto-ł-2>henyl-2 ,3 -dihydro-l,3 -thiazolacetylhyd>-azon, CltHuON3S, aus h. A. rotliche 

Nadeln, F. 196—197°; 1. in Alkali, Lsg. wird an Luft grunlich-blau, beim Ansfiuern
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rotlich; die F&rbung verschwindet nach einigen Stdu. Hieraus durch Verseifen
2-Kcto-4-phenyl-2,8-dihydro-l,3-thiazollujdrazon, Cf)U„X3S (IV), aus A. Nadeln, F. 107 
bis 168°, starko Basc, an Luft braun werdend. 2rKeto-4-plieny.ldihydro-l,3-thias:ol-
anisalhydrazon, C17H 15N3S, aus IV  +  Anisaldęhyd; aus A. rotlich-weifie Nadeln, 
F.' 225? (Zers.). (Quaterly Journ. Indian Chem.-Soc. 1. 51—62. 1924. Calcutta, 
Univ.) . H abkrland .

Max Polonovski und Michel Polonovski, Untersuchung iiber die Alkaloidc 
der Calabarbohne. (XIII.) Tautomerc Format des Eserins; Nitroso- und Benzoyl 
derivate. (XH. vgl. Buli. Soc. Chim. dc France [4] 33. 1126; C. 1924. I. 780.) 
Kurze Reff. nach C. r. d. l’Acad. des seieuces vgl. C. 1924. II. 2269, speziell' C. 
1924. H. 1593. Nachzutragen ist, dafi Vff. die Entstehung von Eserinol (II) u. 
Eserin (IV) von der hypothet. Verb. Escrinal (I) nach folgendem Sćhema lierleiten:

| OR

n  c h .

iC H ^ S d L

^ j l ^ J c H O I I J cH2

NCH, NHCH,

I  CHj 

iCH /^.CH ..

CHO JCH„

NHCH, NHCH,

CH.,

---— ^ C H ,
n h c h 3 ■ ?

HOHC^^JCIT, 

NCH, ■

CH.

OR I I I
'|CH.

Jcil.
N-CIL N-CII3 .

Eserinhydrat. II 011 

(Buli. Soc. Chim. dc France [4] 35. 1492-̂ -1522. 1924.) Haiskiu.am>.
Andre Job, Eene Reich und Paul Vergnaud, Uber die Exixteiiz vm Arsen- 

magnesiumuerbindwigcn wid einige ihrer Reaktionen. Kurzes Ref. nach. C. r. d. 
l’Acad. des sciences vgl. C. 1924. I. 1359. Nachzutragen ist: Diphentjlarsiii. u. 
C.JI^MgBr reagieren analog wie Monoplienylarsin: unter Entw. von C.dT6 entstcht 

{ĆaHJ„AsMgBr ais krystallin. Nd. Aus C2H5ZnJ u. CeHsAsHj entsteiit Terb. 
CaH6As(ZnJ )2 neben C2H0. — Athylester der Plienglarsindicarbonsaurc, C„H5As- 
(CO.CjHj),;, (vgl. 1. c.) wird bei —60° noch nicht fest, Kp.5 146°, D .-a4 1,312, 
nD23 =3 1,5442, misclibar mit organ. Mitteln, unl, in W.; durcli k. W , kcine: Hydro- 
łyse; durch J, KMn04 oder H,20» sofortige Zers.; Verseifung mit alkoh. KOH fiihrt 
zu Piwny lar sin, uebeubei entsteiit- eine geringe Menge Phenylttrsinoxyd u. lICOtQ.J:lb. 
— Der analog aus (C6Hj)2AsMgBr -j- Chloraineisensiiureester dargestellte Ester hat 
Kp.s 160°. — Phcnylaręinodiacetyl, C0H.As(COCII3)i , entsteiit aus C0H5AsMgBr ,+ 
CIIjCOCl; gelbes durchdringend riechendes 01 Kp.„ 128—128,5°; oxydiert sich 
sofort an Luft unter Warmeentw. u. B. ■ stechender Dampfe; in fith. Lsg. allmah- 
liche Oxydation zu Phenylarsinóxyd; mit C1I3J entsteiit Trimethylphenylarsonium- 
jodid u. CII3COJ. Mit CaHsCOCl reagiert C6H5AsMgBr analog, das Reaktiojisprod. 
war selir oxydabel u. wurde daher nicht ualier untersucht. — Bei'Einw. v0n 
COCL in Toluol auf C0H5AsMgBr entsteiit unter CO-Entw. Arsen obetiz o l, aus 
(C6H5)2AsMgBr bildet .sich bei der analogen Rk. Phcnylkakodyl. Arsenobenzol u. 
CjH4 bilden sich auch bei Einw. von C2H4Br2 auf C0HsAs(MgBr)3. — Phenyl- 
thiarsan (I), Darst.: 13,5 g -Dkldordthyhulfid in Bzl. werden allmahlich zu-
gegeben zu ath. Lsg. yon C6H5As(MgBr)2 (aus 14,7 g CeH5AsH2) u. 1 Stde. beim 

_Q H  ^P- gehalten; Zers. des Reaktionsprod. durch
I  C6HsAs<^qjj2___ CH -^^ anges&uertes Eiswasser;. die gleichzeitig aus-

2 ‘ fallende harzige M. (As-haltige Polyinefisations-

prodd.) wird in Pyridin gel. u. mit A. yersetzt; fith-.Lsg. mit.yoriger yereinigt u.
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mit angesiiuertem W. ausgeschiittelt; nach Vcrdampfen des A. wird iu PAe. gel., 
liieraus erhaltene M. dest.; aus h. A. Bliittchen, F. 38°, KpM 134°; bildet mit HgCL 
ein krystallin. Additionsyerb., wl. in Aceton, aus Eg. Krystalle, F. 181° (Zers.), mit 
HgJ2 werden schwach gelbliche Krystalle erhalten, 1. in Aceton, w. Bzl. u. Essig- 
s&ure, F. 153° (Zers.). — Phenylthiarsanmethylsulfoniumjodid, aus I  -}- CII3J; 1. in 
h. W., F. 226°, bildet mit HgJ2 hellgelbe Krystalle, F. 147°; mit AgN03 entstelit 
unter Abscheidung von AgJ das Sulfoniumnitrat, U. in W., hieraus farblose Kry
stalle. (Buli. Soc. Chini. de France [4] 35. 1404—]2. 1924. Conservatoire national 
des Arts et Metiers.) Haberland.

' Wo. Pauli, Untersuchungen an elektrolytfreien, wasserłoslichen Proteinkorpem.
I. Mitt. Die Elektrodialyse. Das Verf. beruht darauf, daB in der Begel dureli 
Dialyse yorgereinigtcs Materiał verwandt wird, uamentlich dort, wo es gegen 
elektrolyt. Prodd. empfindlich ist. Die augewandten Strome iiberschreiten im 
allgemeinen nicht eine Dichte von 0,8 bis 0,3 MA pro qcm Membranflache. 
Unter diesen VerMltnissen ist es oline weiteres moglich, zwei Pergainenlpapier- 
oder Kollodiummembranen zur Abgrenzung des Kolloids zu gebrauehen. Die 
Elektrodialyse fiilirt auf diesem Wege meist in 48 Stdn. zum Ziel u. kann 
sehlieBlich bei 440 Volt direkter Spannung ausgefiihrt werden. (Biochem. Ztschr. 

152. 355—59. 1924. Wien, Univ.) W olff .

M. Adolf und Wo. Pauli, Untersucliungen an elektrolytfrcien} wasserłoslichen 
Protemkorpei-n. II. Mitt. Bezichungen zu Kohlensaure. 1. Zum erstenmal wurde 
beobachtet, daB sich die in W. 1. EiweiBkorper des Serums u. Eiklars sowie das 
Glutin durch Elektrodialyse auf einen sehlieBlich konstanten, niedrigsten Wert der 
Leitfahigkeit bringen lassen, der bei einer gewissen" Verdiinnung des Ovalbumius 
ganzlich den vorhandenen Il-Ionen u. den zugehorigen negativen EiweiBionen ent- 
spricht. An der Luft wachst die Leitfahigkeit des ElektrodialyseeiweiBes u. steigt 
noch mehr bei Durchleiten von CO,_, an, oline daB die II-Dissoziation eine Ver- 
anderung erfiihrt. In Ubereinstimmung damit bleibt dabei die anod. Wanderuug 
des Albumins u. wohl auch sein isoelektr. Punkt im Aeetatpuffergemisch un- 
verandert. Die CO»-Wrkg. auf diese EiweiBstoffe ist durch Elektrodialyse voll- 
stfindig reversibel. Diese EiweiBkorper unterscheiden sich vom Verh. reinen W. 
gegen C02 stark. Die Tatsache der unter der Einw. der C02 der Luft u. selbst 
nach Sattigung im C02-Strom ungeiinderten [H'] u. elektr. EiweiBwanderung zu- 
sammen mit der Holie des auf diese Einw. zuruckzufuhrenden Leitfahigkeits- 
anstiegs zwingt uns ansclieinend zu der Annahme, daB hierbei eine gleiclie Zahl 
positiver u. negativer EiweiBionen durch lik. mit den Ionen H + u. HC03— ge
bildet werden. Diese Zahl betrśigt ein Yielfaehes der unter H-Ionisation reagie-
renden EiweiBmolekule. (Biochem. Ztschr. 152.360—72. 1924. Wien, Univ.) W olff .

E. Biochemie.
W. Yernadsky, iiber die Darstellung der chemischeti Zusammensetzung der 

lebendcn Substanz. Man soli die Zus. in Gewichts-% der chem. Elemente oder in 
°/0 der Atonie angebeu. Die Bedeutung der einzelnen Elemente tritt dabei in ver- 
schiedenem Grade zutage. (C. r. d. lAcad. des sciences 179. 1215—17. 1924.) Sp.

Ernst Wertheimer, Weitere Unter suchung en an der lebendcn Froschhaut-
membran, VII. Mitteilung (vgl. auch P flUgers Arch. d. Physiol. 201. 591; C. 1924.

I. 1207.) Weitere Befunde sprechen fiir die Bedeutung der an. Osmose bei der 
lebenden Membran. Untersucht wird die Wasserbewegung, die eintritt, wenn im 
Innem der Membran 1-, 2- oder 3-wertiges Kation u. auBen 1- bezw. mehrwertiges 
Anion sich befindet. Dabei gilt die Begel, daB das W. sich trotz gleichem osmot. 
Druck der Innen- u. AuBenfl. vom mehrwertigen Anion zum mehrwertigen Kation



bewegt. Dagegeu geht dic Wasserbeweguug von dem mehrwertigen Kation zum 
einwertigen Anion. Dieser Satz gilt voll nur fiir lebcude. Membran. Nicht alleiu 
die Wertigkeit der Anionen u. Kationen ist fur die anomale Osmose waBgebend; 
es bestehen unter den einwertigen Anionen u. Kationen deutliehe Untcrscbiedc, 
die sich in folgenden Eeihen ausdrucken lassen, wenn wir z. B. die Wasser- 
bewegung nach Citrat verfolgen: Na ]> Iv NII4 Li u. Cl ]> N03 Acetat, 
wobei Na u. Cl die groBte Wasserbeweguug nach Citrat zeigen. In der Dureh- 
gaugigkeitsgeschwindigkeit der Chloride durch die Froschhautmembran ordnen sich 
die Salze nach folgender Kationenreihe: Mg Ca Na <[ Rb Cs, NHj <[ Li; 
die gleiche Reihe gilt auch, wenn wir die PermeabilitSt von Na^SO., u. Na.2HP04 
betrachten u. ais AuBenfl. die Chloride mit verschiedenen Kationen benutzen. Die 
Anionenreihe wechselt mit verschiedenem Kation der Innenfl.: Bei NaCl ais

Innenfl. lautet die Reihe N03 <[ Acetat Sulfat <  Citrat. Bei Yerwendung von 
KCi ist der Unterschied in N03 <[ Citrat schon kleiner geworden; nelimen wir 
LiCl, so ist N03 =  Citrat; kommt endlich ein zweiwertiges Kation in die Innenfl., 
so dreht sich die Anionenreihe um u. es besteht die Wirkungsreihe: N03 }> 
Acetat Sulfat Phospliat Citrat. (P flO gers  Arch. d. Physiol. 206. 162 
bis 171. 1924. Halle, Univ.) W o lf f .

Hichael Balint, Ein Beiceis fiir die Konstanz der [Zf*] der lebenden Bakterien- 
zclle. Bei Staphylokokken herrscht selbst nach fiinfwochigem Yerweilen in einem 
Medium von pH =  etwa 3,5 im Innern der Zelle noch immer die n. [H'] zwischen 
7,0 (Lackmus rein blau) u. 8,0 (Rosolsaure noch orange). (Bioclicm. Ztschr. 152. 
92—93. 1924. Berlin, Univ.) W o lf f .

E ł. Enzymchemie.

Hans V. Euler, AffinUatsproblcmc. Auf Grund friiherer Arbeiteu (Kuhn, 
Ztschr. f. physiol. Ch. 129. 57; C. 1923. III. 1173; Josephson , Ztschr. f. physiol. 
Ch. 136. 62; C. 1924. II. 478) sucht Vf. ein Bild der AffinitatsgroBen zwischen 
Enzym u. Substrat zu geben. Er betont nochmals (vgl. Kuhn, Naturwissenschafteu
11. 732; C. 1923. III. 1416, u. E u le r  u. Josephson, Ztschr. f. physiol. Ch. 133. 
279; C. 1924. I. 2152), daB die Bindung des Enzyms nicht an der Stelle des Sub- 
strats stattfindet, an der die Spaltung erfolgt. — Fiir Saccharose erscheiuen die er- 
mittelten Tatsachen zu ergeben, daB die Bindung an zwei Stellen des Saccliarose- 
mol. erfolgt, von denen eine im Fructose- u. die andere im Glucoserest sich be- 
findet. Man muB also auch zwei Affinitiitskonstanten messen konnen, dereń Prod. 
die Konstantę Km von M ic iiae lis  ergibt. — Ais Analogiefall wird die durch die 
Gleichgewichtskonz. der Reaktionsteilnekmer gemessene Affinitat zwischen 2 Mol. 
Milchsiiure betrachtet, fiir die drei GleichgewTichtszustiinde bestehen:

CH3— CH-COOH CH3—CH-COOH CH3-CH^-CO

OH OH Ó OH Ó Ó

H00C-ĆH-CH 3 OC--CH—CH:J OC--CH-CHS
Milchsiiure Lactylsaare Lactid

In verd. Lsg. gelten die Gleichungen: 1. Lactid == K  ■ [Milchsiiure] • [Milcli- 

siiure]; 2. Lactylsaure =  i? 1-[Milchsiiure]-[Milchsaure]; 3. Lactid =  J !>[Lactyl 
siiure], so daB fiir eine gegebene Milchsaurekonz. gilt: K  — K KK 2. Bei den zu 
Lactylsiiure bezw. Lactid in Analogie gesetzten Verbb. Rohrzucker u. Enzym: 

Rohrzucker Rohrzucker

1925 . I .  E t. E k z y m c h e m ie . 531

Saccharose Saccharose

wird die Konstantę Km ebenfalls in die Konstanteo K#  u* aufzulosen sein.
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(wobei mit 1 dic Affinitiit zur Fructose, mit 2 die zur Glucose bezeielinet wird). 
Unter der Annahme daB dic Affinitiiten zu den Zuckerresten gleich denen zu den 
freicn Zuckcrn sind u. daB sie sieli gegenseitig nicht beeinflussen, bereehnet sich: 
K jt X  K i; — 9 X  6,4 =  57,6, wiihrend KM =  54 ennittelt wurde (die Zahlen 

Hind von J osep iison , bczielit sich auf «-Glucose); dieser tjbcreinstimmung 

der Zahlen wird vor Aiisfiihruug neuer Verss. kein groBerer Wert beizulegen sein.
— Die Befunde von Kdhn bezw. J osepiison  uber die mit Saecharase ident. „Raffi- 
nattc“, daB sich dic Affinitiit Raffinose-„Raffinase“ zur Affinitiit Saccharose-Saceha- 
rase wie 17 : 1 yerliiilt, wird durch folgende Figuren yersinnbildlicht, die zeigeu, 
daB die an der Spaltung unbeteiligte Seitengruppe die Affinitiit beeinfluBt: 

Frucfose-Glucose Frućtoso-Gluoose-Galaktose

I I I  | | IV

Enzym Enzym

Hieraus wiirde sich fiir Melibiose au 0,33 berechnen, was iu der GroBcn-' 

ordnung mit Messungen yon J osephson ubereinstimmt. — Die Wrkg. eines Akti- 
yators erkliirt Vf. dadurch, daB dieser an einer der Affinitśitsstellen zwischen' Enzym 
u. Substrat das Bindeglied bildet. Bei der Giirung wird gleichzeitig Phosphatese 
u. ein Garungsenzym gebunden. Die Anwendung der Hardenschen Gfirungs-
gleichung ergibt dann, daB ein Mol. Glucose in einen Teil holieren u. einen Teil 
niedrigeren Energiegehaltes zerfiillt, womit die Ausniitzung der Garenergie fur die 
syntliet. Rkk. erkliirbar ist. — Zum ScliluB bringt Vf. nocli experiincntell zu priifende 
Folgerungen. (Arkiv for Kemi, Min. och Geol. 9- Nr. 13. 1—7. 1924. Stoćkholm, 

Hochsch.) , - A. R. F. I I esse.

Hans Pringsheim und Alesander Genin, U b e r  d ie  f c m l c n t a t k e ' Ś p a l im u j ,  dexy 

S a łe p m a n h a n s . VI. M ił ł e i l u n g  iib er  l le m ic e l lu lo s e n .‘ (V. vgl. Prikgskeim u. Kdsenack, 
Ztschr. f. physiol. Ch. 137. 265; C. 1924. II. 1210.) In den Malzauszugen findet sich 
ein Ferment, das Mannan aus den Knollen yon Tubera Salep quantitativ in Mannosc 
żerlegt. Diese Maiinosidase besteht iilinilich wie die Lićhenasć aus 2 Teilfermeiitcu, 
yon denen das eine das Polysaccliarid bis zur Mannobiose zerlegt, "wahrend das 
andere.iihnlich wie die Cellobiase, dereń Aktiyitatsoptuhum bei Ph =  4,9 bis 5,3 
festgestellt wurde, dureli mehnnonatiges Altern zćrśtort wird. Die Mannobiase ist 
wahrscheinlicli ident. mit der Cellobiase. Das Manuobiosephenylhydrażon ist swl. 
u. laBt sich mit Benzaldehyd iu die krystallisierte M a n n o b io s e  zuriickyerwandeln, 
weiche moglieherweise ident. ist mit der vou B0ur.QUEl.0T u'. Herissey (Journ. 
Pharin. et Chim. 21. (7), 81; C. 1920. L 701) syntlietisierten Biośe. Bei.der Manno- 
biose handelt es sich wahrscheinlich um eine ,/?-Marinosidomanuose. — Zur Darst. 
des Salepmannans werden 100 g Knollen bei Zimmertemp. mehrere Tage mit 15 1 
W. steheu gelasseń, die Lsg. auf 3 1 konz. u. 11 A. .zugesetzt. Der abgesehiedenc 
weiBe Nd. wurde mit A. u. A. -f- A. entwiissert. Das Mannan ist in wss. Lsg. 
opt. inaktiy. Nach der Hydrolyse mit HC1 wurde Mannose vom [«]D23 =  +15,6° 
isoliert.—  Mannobiosephenylhydrazon, C18H2SOl()N3. B. durch Zugabe von C8HS- 

NH-NHj zu der konz. Lsg. der durch partielle Hydrolyse von Mannan-mit ge- 
altertem Malzauszug erhaltenen Mannobiose. Krystalle aus W. -|- Pyridin. F. 199° 
(unkorr.). Nach Zerlegung des Phenylhydrazons mit C6H5CHO kryst. aus der konz. 
wss. Lsg. die Mannobiose, sternenformige Prismen [«]n-3 =  —J-12,8°. (Ztschr. f. 
physiol. Ch. 140. 299—304. 1924. Berlin, Uuiy.) Guggenheim .

J. Temminck Groll, Einfltifi der Wasserstoffionenkonzentration auf die Wirkung 
einiger Amylasen. (Arcliiyes neerlaud. d. Physiol. de T-homine et des animaux 9. 

520—38. 1924. — C. 1924. II. 1595.) W o l f f .  .
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E2. Pflanzenchemie.

Marc Bridel, Uber das Yorhandengein sehr grofser Mengen. von freier Mąltose 
in den frischen Knollen von Umbilieus pendulinus D. C. Nachdem durch die bio- 
chem. Metliode das V. von Maltose in den Knollen nachgewiesen war, konnten 
davon 4% krystallisiertem Zustandc isoliert werden. (C. r. d. l’Acad. des sciences 

. 179. 1190—92. 1924.) . . .  Spieqel.

H. Colin," Bildung, Yerteilung und Umlauf des Ińulins i»i Stengel von Topi
nambur. A ur seinen Unterss. zieht"Yf. folgende Sehlusse: Inulin wandert mehr
■ durch die inneren Teile des Stengels ais durch die auBeren. So erklart es sich, 
daB die Sclialung au irgendeinem Teile des Stengels ohne wesentliche Wrkg. auf 
den Gehalt der Knollen bleibt, Der Bast ist nicht der ciuzige Ort, an dem sich
■ Inulin duroh Kondensation von Hexosen bildet. Die durcli den Blattstiel gelieferten
■ Zucker, Gemenge von Saccharose, Dextrose u. Liivulose, dringen durch die Kin de
■ hindurch iu den Zentralzylinder ein, sowohl in das Mark wic in die Holzzellen.
Was davon nicht sofort yerbraucht wird, wandert von oben nach unten u. wird im 
Laufe dieser Wanderung zu Inulin koudensiert; so daB dieses sich naeh unten zu 
■bestandig vermehrt, wśhrend die Zucker yerschwinden. (C. r. d. l ’Acad. des sciences 
•179.1186—88.1924.) . Sp ieg e l-

A. Contardi, Phósphordeńvate des Inosits ans Ueved brasiliensis. Durch Er- 
hitzen mit verd. IIC1 oder ILS04 ycrandert Quebrachił seine ' chem. Eigenscliaften 
nicht, nur seinfc opt. Aktmtat, die nicht durch ein a; C-Atom, sondern durćh die 
Yerteilung der Hydrosyle u. Methoxyle im Raurn yerurśaclit ist. Die Verteilung 
dieser Grupperi ist anscheinend ziemlich stabilu. kann nicht ohne Zerstorung des 
ganzen Mol. yerandert werden. Durch Behandlung mit W. unter Druck u. hoher 
Temp. erfolgt teilweise Entmetliylierung zum l-Inosit. Oxydation des Quebrachits 
mittels konz. IIN 03 fiihrte zur Leuconsiiure (Wie Inosit). Veresterung mit H3PO, 
fiihrte zur Qucbrachitpentaphosphorsaure, die aucli aus dem Pentaacetat durch Ersatz 
der Acetylgruppen durch PhosphorsSurereste erhalten wurde.

Versuchsteil: Verwandt wurde Lates von Hevea brasiliensis. Der daraus 
isolierte u. aus W. umkrystallisierte Quibrachit hatte F. .191°, [a] = —80°. — 
Oxydation mit konz. IIX0 3 ergab Leuconsaure, Zerś. bei 160°, 11. in W. (ygl. Gazz. 
chim. ital. 51. 109; C. 1921. III. 629). Pentoxim, gelb, wl. iu W., yerpufft bei 
172°. Penłaaeetylverb., farblose Nadeln aus verd. Essigsfiure, F. 91°, zl. in Chlf., 
wl. in A.; [«] =  —16,78° (in Chlf.). — Quebrachitpentaphosphorsaure, [a] =  —23,28°. 
Ba-Salż, C,Hg021P!iBa5 -f- 5H20 . — l-Inosi(hexaphospliorsaure, aus 1-Inosit (F. 238°) 
u. IT3POj, U =  —5,20° (im 2 dcm-Rohr bei 13°). Ba-Salz, C6H0(P04)6Bac -f- 3H20. 
(Annali Chim. Appl. 14. 281—89. 1924. Mailand, Scuola Sup. d. Agricolt.) ZandER.

Yalentino Morani, Das Yorlcommen von A'-Menthenon-3 im atlieńsclien Ol der 

sizilianisclien Menłha pulegium. In dem aus Sizilien stammenden ather. Ol yon 
Mentha pulegium yar. hirsuta GuB ist Pulegon nicht enthalten; das wichtigste darin 

yorkommende Keton ist das A’-Menthenon-3, das 1-, sowie das rac. Isomere. Eine 
aus dem Jahre 1923 stammende Probe wurde sowohl mit Na-Bisulfit ais auch mit 
Na-Sulfit extrahiert. Im ersten Falle wurde ein fast inakt. Keton C,0H1(iO erhalten, 
das : sich ais z/'-Menthenon-3 erwies. Mit IIydroxylamin gab dieses ein Osim u. 
zwei Oxyaminooxime, U- u. ,5-Modifikation. Die Oxyaminoketone verhalten sich 
bei der Osydation yerschieden, je nachdem die Oxyaminogruppe an sekundSren 
oder tertifiren C gebunden ist. Im ersten Falle resultieren ungefSrbte. Dioxime, im 
zwęitęn Fajle Nitrosoverbb. , die in Lsg. himmelblau geffirbt sind. Die Oxydation 
des Ketons mit FeCl3 fiihrte zum Thymol. Mit Semicarbazid wurde ein u- u. ein 
(:3-Semicarbazon u. ein Semicarbazidsemicarbazon ■ erhalten. — Das mit Jya-Bisulfit 
extrahierte Keton war linksdreliend, durch Dest. bei gewohnlichem Druck yerminderte
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sieli die opt. Aktmtiit. Die Identitat mit //'-Menthenou-3 wurde auBer durch andere 
Rkk. auch durch die Benzylidenucrb. naehgewiescn. Da die gemessenen Werte der 
Mol.-Refr. mit den berechneten nicht iibereinstimmen, nimmt Vf. Enolumlagerung 
an; die fiir die zwei konjugierten Doppelbindungen (Clon i5-OII) berechneten Werte 
stimmen alsdann mit den ermitteltcn uberein.

Versuehsteil. Die Kennzahlen der atlier. Ole von Mentha pulegium aus den 
Jaliren 1920, 21 u. 23 weichen zum Teil erlieblich voneinander ab; D .1516 0,92035 
bis 0,9258, « D1Wi0) =  +1,08 bis +10,65°, n,,25'17’ =  1,4657—1,4707, Ketongelialt 
49,66^54,5%. — Mit Na-Sulfit extraliierte Ketone: D .I513 0,93491, « D17 =  +0,34°.
— 1. Fraktion Kp.76M 233—235°, « D15 =  +0,75°; 2. Fraktion Kp.7M>4 235—237°,
D .5516 0,93777, =  +0,35°, nD2*5 =  1,48464, Mol.-Refr. 46,98 (ber. fiir CI0HI6O
45,82, fiir C,0H16-OH 46,76). — Das mit Semicarbazid erhaltene Reaktionsgemiscli 
wurde durch verd. A. fraktioniert. fi-Semicarbazon, C^H^ON^ 1. in 70%ig. A., 
F. 174—175°. Der in 70%ig. A. unl. Anteil wurde durch 95%ig. A. fraktioniert. 
U-Semicarbazon, 1. in 95%ig. A., unl. in 70%ig. A., F. 224—225° (Zers.). Semi- 
carbazidscmicarbazon, C12H24 02N6, unl. in 70%ig. u. 95%ig. A., F. 217°. — Phenyl- 
carbaminhydrazon, C17H23ON3, aus a- u. ^-Semicarbazon u. Anilin das gleiehe Deriv. 
F. 193,5—194°. — Oxim, C10H17ON, aus 70%ig. A., F. 118—119°. — Oxyamino- 
oximoxalai, F. 191—192°. — ci-Oxyaminooxim, C10Hj0O2N2, F. 171,5—172°, mit iiber- 
schussigem NH„-OII. — fi- Oxya»iin ooxim, F. 187—188°. — Benzylidenvei-b., aus dem 
Keton u. Benzaldehyd, Kp.12 223-227°; aus CH3-0H, F. 60—61°. — Mit Na-Bi- 
sulfit extrahierte Ketone: D ."I515 0,93873, a D13 =  —8,16°. — Der groBere Teil der 
Ketone war in Lsg. geblieben: D .,5,5 0,94041; <zD15 =  —20,15°; 1. Fraktion 233,7 
bis 234,7°, a D-° =  —16,44°; 2. Fraktion 234—236,2°, « D22 =  —18,15°, nD20 =  1,47596, 
Mol.-Refr. 46,98. — Deriw. der 2. Fraktion im allgemeinen wie bei den mit Xa- 
Śulfit extrahierten Ketonen. Semicarbazone, CuH19ONs, F. 174—180° u. F. 224—225°. 
Oxim, C10H 17ON, F. 116—118°. — Oxyaminooximoxalat, F. 192—193°. — Das 
bei der Extraktion mit Na.2S03 zuriickgebliebene iither. 01 hatte: D .I516 0,90529, 
« D16 =  +65,51°; der Riickstand von der Extraktion mit NaHS03: D .1515 0,90977, 
K,,13 +47,85°. (Annali Cliim. Appl. 14. 292—303.-1924. Palermo, Univ.) ZaŃder.

Yalentino Morani, Das ałherische Ól von Ptychołis verticillate Duby (D. C.). 
In der Einleitung gibt Vf. eine tjbersiclit iiber yerschiedene utlier. Ole von Thymus- 
Origanum- u. Ptychotisarten u. dereń Gehalt an Tliymol, Carvacrol u. Cineol. Das 
ćither. Ól von Ptychotis rerlicillata Duby (D. C.) wurde mit Wasserdampf dest., 
orangegelbes 01, Geruch nach Thymol, D.I5iS 0,92378, <zD23 =+5,11°, nD17 =
1,5027,1. bei 20° in 80%ig. A. 1:1,8, in 70%ig. A. 1 : 20. Es enthalt ca. 42% Thymol, 
weuig Carvacrol. (Annali Cliim. Appl. 14. 275—81. 1924. Palermo, Univ.) Zander .

R. Cerighelli, Uber das Indol der Bliiłen des spanischen Jasmins. Nach den 
bisherigen Unteiss. des Vfs. ist Indol ais n. Bestandteil der Blute yon Jasminum 
grandiflorum L. anzusehen. In der frischen Bliite mag es, entsprecliend der An- 
sicht von Hesse (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 34. 2929; C. 1901. II. 930), wohl in 
komplexer Verb. yorliegen, aber beim Welken wird es alsbald in Freiheit gesetzt 
u. entweicht in die Atmosphiire. Wiihrend der Nacht hfiuft es sich in den Blttten- 
geweben an, yersehwindet aber, sobald das Licht auf die Pflanzen wirkt. Wenn 
die Bliite abgepfliickt ist, wird Indol weiter frei, hfiuft sich aber nur an, wenn die 
Bliiten in einem beschrfinkten Luftyol. yerwahrt werden, wobei es 5— 6 mg in 
lOO g nicht zu iiberschreiten scheint. Die so yerwahrten Bliiten liefem dann so- 
wohl bei Dest. wie bei Extraktion Indol, bei 24° in 24 Stdn. in 3—4 facher Menge 
Von derjenigen, die sie anhiiufen konnen. (C. r. d. l’Acad. des sciences 179. 1193 
bis 195. 1924.) Spiegel.

Y. Lubimenko, Uber die Chlorophyllmenge bei marinen Algen. Vf. hat Griin-, 
Braun- u. Rotalgen des Schwarzen Meeres (Jaffa, Sebastopol) bzgl. ihres Chloro-
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phyllgehalts untersuclit u. festgcstellt, daB dieser im Yergleich zu hoheren Pflanzen 
die uuter iihnlielicn Lichtyerhaltnissen wachsen, bedeutend niedriger ist. Die Tat- 
saelie, daB gerade Scliattenpflanzen reichlicher Chlorophyll entlialten u. dic vor- 
liegenden Untersuchungsergebuisse an Algen, deuten darauf hin, daB die Photo- 
synthese bei letzteren vielleicht sieli von der der hoheren Pflanzen unterscheidet.

• Bei einer dicht an der Oberflache yorkommenden Rotalge (Laurentia Coronops) 
wurde die geringste Menge Chlorophyll gefunden (0,08 g pro kg Frischgewiclit), 
wiihrend die von 19—55 m Tiefe yorkommende Botalge Phyllophora rubens we- 
sentlieh mehr Chlorophyll (0,37 bzw. 0,32 g) entliielt. (C. r. d. 1’Acad. des scienees

Marc Bridel, Uber die walire Natur des in der Bindę. von Betula lenta L. 
vorhandenen Salieylsauremethylesterglucosids. (Journ. Pharin. et Chim. [7] 30. 304

Michel Polonovski, Bildungsioeise und Bedeutung der Alkaloide in der Pflanze. 
Darlegung der iiber genanntes Thema aufgestellten Hypothesen. Ais- geeignetste 
Definition fiir den Begriff Alkaloide hSlt Vf. folgende: Alkaloide sind stickstoff- 
haltige, groBtenteils eyel. organ. Verbb., dic mehr oder weniger bas. reagieren u. 
in Pflanzen, akzessor. auch in Tieren, yorkommen; sie besitzen sehr oft starko 
physiol. u. pharmakodynam. Wrkg. u. zeigen gegeniiber gewissen chem. Reagenzicn 
gleichartiges Verli. Vf. ist der Ansicht, daB die B. der Alkaloide in der Pflanze 
nicht schriltweise synthet. wic im Laboratorium erfolgt, sondern daB nach einem 
fur jede Art charakterist. Typus gewisse komplizierte Verbb. von yornelierein ent
stehen (unitć dynamiąue alcaloidogene), die einfaćheren Deriw. entstehen aus 
diesen durch Abbau. Bzgl. der Bedeutung der Alkaloide muB festgestellt werden, 
daB sie, wenn auch nicht ais Abfallstoffe, so docli ais sekundare Prodd. auf- 
zufassen sind, die nur indirckt Anteil am Stoffwechsel u. der Entw. oder Erlialtuug 
der Pflanze liaben. (Buli. Soc. Chim. de France [4] 35. 1365—98. 1924. Lille, Fac. 
de Med.) H aberland .

Jean Effront, Mńflufl der Konstanz des Nalirbodens auf die Entuńcklung und 
die ehemische Arbeit der Mikroorganismen. Fiigt man zu einer Nahrlsg. die ubliche 
Menge eines wesentliclien Bestandteilcs nicht yon yornherein zu, sondern allmiih- 
lich im Laufe der Ziichtung, so daB der Gehalt daran konstant bleibt, so werden 
Waelistum u. chem. Tatigkeit der Mikroorganismen erheblich modifiziert. So wurde 
bei Ziichtung von Aspergillus niger in Raulinscher Lsg. unter Konstanz des N-Ge- 
lialtes eine mehr ais doppelt so groBe Ernte crreicht, bei Saecharomyees in minerał. 
Niihrlsg. mit Aminosiiuren yon der Spaltung pflanzlicher Caseine u. Zucker unter 
Konstanz der Mineralstoffe etwa das gleiclie Ergebnis wie sonst, unter Konstanz des 
Zuckers schon eine gewisse Erhohung des Wachstums u. Yerminderung der Aus- 
beute an A., unter Konstanz des N aber eine Erhohung der Hefeausbeute auf mehr 
ais das yierfache unter yolligem Yerschwinden des A., wobei der N-Gehalt der 
produzierten Hefe hoher ais sonst war. (C. r. soc. de biologie 91. 1175—78. 
1924.) Spiegel.

Denis Bach, Uber die Giftigkeit und den Nahrwert des Ammoniumaeetats fiir 
die niederen Pilze. (Vgl. C. r. d. l’Acad. des scienees 178. 2194; C. 1924. II. 1105.) 
Die Unterss. erstreckten sich auBer auf das Acetat auch auf die Salze der Ameisen- 
siiure, Propionsdure u. Buttersaure. Sie zeigen, daB in kiinstlichem Nśihrboden be- 
stimmter Zus. die NH^-Salze der einbas. Fettsiiuren gute N-Quellen fur Aspergillus 
repem sein konnen. Die nicht dissoziierten Siiuren aber sind giftig, u. die Gift- 
wrkg. hiingt ab von der Konz. des NH4-Salzes u. vom pn des Mediums, Alkali- 
sierung yermindert, Ansiiuerung erhoht sie. Diese Folgę des Ansfiuerns kann aber

179. 1073—76. 1924.) I I aberland .

bis 310. 1924. — C. 1924. II. 2666.) B e h r l e .
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keine unmittclbare Wrkg. der H' seiu, die an sieli diese Wrkg. niclit liaben, aondem 
muB auf sekundSren Rkk. auf andere Bestandteile des Mediums beruhen. (C. r. d. 
1’Acad. des sciences 179. 1085—87. 1924.) Spiegel.

J. Bordet und M. Bordet, Das pakłeriolytische Vermogen des Colosthmis und der 
Milch. Die banalen Mih-oben der Luft sind meist reclit empfindlicli gegen Colostrum. 
Die empfindliclien Arten werden dadureh selir schnell u. stark bakteriolyt. beeinfluBt, 
ebenso durcli n. Milch. Gegen gewisse Stiimme des B. coli, Typlmsbacillus u. 
Cholerayibrio tritt diese Wrkg. nur ganz schwach oder gar nieht hervor. Sie 
iihnelt den yon Triinen, Nasensehleim, EiereiweiB bekannt gewordenen. Antisera 
gegen das lyt. Prinzip konnten bisher nieht gewonnen werden. (C.. r. d. 1’Acad.
■ des sciences 179. 1109—13. 1924.) Spiegel.

Y. Nisłliwaki, Biologische Untersuchungen iiber den Kojipilz des Okazaki- 
Hatchomiso-Koji und der Kabocha-bana des Tome-Koji.. Der Pilz wird auf Grund 
der yorliegeńden Unterss. ais ident. mit Oidium lupuli Matthews et L ott bezw. 
Monilia ńtophila (Mont.) Saccardo angesprochen. Er bildet die ais Kabochabana 
Hatchomoso-Koji bezeichneten Prodd. u. soli nach W ent auf Java bei der Fabri- 
kation eines wohlschineckenden Kuchens, Ontjom, aus Erdniissen durch seine Enzyme 
eine wichtige Rolle spielen, diirfte in gewisser Beziehung den Aspergillus oryzae 
u. dessen Yarietaten ubertreffefi. (Zentraiblatt f. Bakter. u. Parasitenk. II. Abt. 63. 
;25—28. 1924.) . . Sp ieg e l .

Y. Nisłliwaki, Sojabęreitung mit Oidium lupuli, Aspergillus oryzae und Rhizopus 
■Japonicus. Vergleichende Verss. lassen das Oidium lupuli (ygl. yorst. Ref.) dem bisher 
fiir die Herst. yon Soja fast ausschlieBlich yerwendeten Aspergillus uberlegen er- 
scheinen. Es wird selbst bei hoherer Temp. nur yon wenigen fremden Pilzen 
infiziert u. enthiilt nutzliche Enzyme. . Rhizopus ist dagegen niclit geeignet, liefert 
nur wenig Soja yon schlechter Qualitiit. (Zentraiblatt f. Bakter. u. Parasitenk. 
■II. Abt. 63. 28—30. 1924. Osaka, Techn. Hochschule.) Sp ieg e l .

L. Elion, Eine thennophile, Sulfat reduziermde Bakterie. Vibrio thermo- 
desulfuricans iihnelt im Aussehen u. anderen Eigenschaften Microspira desulfurieans 
u. Microsp. aestuarii, liat aber sein Temperaturoptimum bei ca. 55°. Deutliche B. 
von H 2S ist bis herunter zu ca. 30° u. herauf zu ca. 65° zu erkennen. Merkwurdiger- 
weise wurde dieser Organismus aus dem Schlamm eines mit einer dieken Eisschicht 
bedeckten Grabens gewonnen. (Zentraiblatt f. Bakter. u. Parasitenk. II. Abt. 63. 
58—67. 1 Tafel. 1924. Delft, Techn. Hochschule.) Sp ie Ge l .

K. Aoi, Uber eine neue Agar zersetzende Bodenbakterienart. (Vorlaufige Mit- 
teilung.) Die neue Art wurde in Stallmist, in dem Reisstroli ais Einstreu ver- 
wendet war, u. im Boden der Yersuclisstatiou gefunden, u. zwar in Begleitung ge
wisser Cellulosebakterien, dereń Reinkultur noch nieht gegluekt ist. Vf. ist der 
Ansicht, daB jene gemeinsain mit anderen Mikroorganismen die Zellwandstoffe zers. 
u. dadurch die Tatigkeit der eigentlichen Cellulosebakterien ermoglicht. Sie ge- 
gedeiht in Bouillon oder auf gewohnliehem Niihragar nieht, aber sehr gut in 
Kellermannscher Lsg. mit 0,1—0,2% Agar, in Granscher Lsg. nur bei 0,1 statt 
3% NaCl. - Das rote Mannan (Konjak) aus Amorphophallus konjak kann auch ais 
C-Quelle dienen u. wird dabei yerflussigt. Die Art ist obligat aerob u. wird in der 
Agarlsg. bei ca. 45° in 10 Min. abgetotet. (Zentraiblatt f. Bakter. u. Parasitenk.
II. Abt. 63. 30—32. 1924. Tokyo [Japan], Zentr. Landw. Yers.-Stat.) Sp ieg e l .

Y. Nisłliwaki, Die optimale Temperatur fiir das. Wachstum und die Diastase- 
bildung des Aspergillus Oryzae. Entgegen Angaben yon H en n eb erg  u. yon W ehm ek  

wurde die optimale Temp. fiir Wachstum der Kojipilze u. B. von Diastase bei 
33,5—34,5° gefunden. Ais Wachstumsgrenztempp. ergaben sich 7—9 u. 45—47°. 
(Zentraiblatt f. Bakter. u. Parasitenk. II. Abt. 63. 102—6. 1924. Osaka, Techn. 
Hochseh.) Sp ieg e l .
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Y. Nisłliwaki, Uber eine neue sporenbildende Mothcfe. Die bescliriebene Art, 

aus der Laboratoriumsluft isoliert, schon im 1. Entwicklungsstadium gcfiirbt, wird 
ais Pichia rosea bezeiclinet. In Zuckerlsg. ruft sie keine Giirung hervor, ebcn- 
sowenig in Kojiextrakt, dem NaCl, Essigsilure u. A. zugesctzt sind; sie wird liier 
durch Saccharomyces Sake Y abć u . Bact. Kuetzingianum Hansen yerdrangt, 
diirfte daber auf die Bereitung yon Soja, Sake u. Essig keinen sch;'idlichen EinfluB 
iiben. (Zentralblatt f. Bakter. u. Parasitenk. II. Abt. 63. 21—24. 1924. Osaka, 
Teclin. Hochsch.) Spiegel.

A. J . Kluyver und C. B. van Hiel, Uber Spiegęlbilder erzeugende llefenartcn 
und die neue Ilefengattung Sporobolomyces. Bei gewissen, namentlicli japan. Hefe- 
kultiiren, zeigten sieli, wenn die Kulturschalen umgekehrt verwalirt waren, auf 
dem Deekel scliarfe Spiegelbilder von einem Teile der auf der Platte yorhandenen 
rosafarbigen Kolonien. Diese Ersebeimmg wird auf Absebleuderung von Zellen 
aus den Kolonien zuriickgęfuhrt, u. es wird eine neue Gattung aufgestellt, fiir dic 
die Bezeicbnung „Sporobolomyces*1 yorgeselilagen wird. Sie wird definiert ais 
„rotę oder lachsfarbige, hefenartige Organismen, welehe sieli durch Knospung ver- 
mehren. Der Stofiweohsel ist dureliaus oxydativer Natur, Giirung feblt. Ein Teil 
der Zellen erzeugt auf gut ausgebildeten Sterigmen in die Luft kineinragende, tyj), 
nieren- oder sielielformige Sporen, welelie nacli der Reife durcli eineu eigen- 
tumlicben Meebanismus abgesehleudert werden.“ Es werden yorlaufig 3 Arten der 
neuen Gattung uutersebieden, Sp. salmonicolor, Sp. roseus u. Sp. tenuis. (Zeutral- 
blatt f. Bakter. u. Parasiteuk. II. Abt. 63. 1—20. 2 Tafeln. 1924. "Delft [Holland], 
Teclm. Hoclisch.) Sp ieg e l .

Hemendra Kumar Sen, Die Reduktion von unsymmetrischem Dicliloraceton 
durcli Hefe. 250 g Bohrzucker werden gel. in 2,5 1 W. yon 40° u. mit 250 g PreB- 
liefe yersetzt. Nach 15 Min. wird im Laufe von 3—4 Stdn. eine 250/(lig. alkoh. 
Lsg. von 10 g a. Dicliloraceton zugegelien u. das GargefaB uber Nacht bei 35° be- 
lassen. Die Red. zu opł.-akt. Dichlor-i-propylalkohol, C3HnOCl.>, ist innerlialb dieser 
Zeit wabrsckeinlicli schon beendet; um yollstandige Red. zu erzielen gibt man aber 
noehmals 100 g Hefe hinzu u. laBt 2 Tage stehen. Der Dichloralkohol wird aus 
der filtrierten Lsg. durch A. estrahiert. Ausbeute 54°/0 der Theorie. Angenehm 
ath. riechende FI. Kp. 146—148°, D. 1,33, [«]D =  —9°, wl. in W., 11. in A. u. A., 
Gesclimack brennend, aiiBlich. Uretlianderw., C4II;02NC1.J, aus W. (worin 2% 1.) 
weifie Nadeln, F. 61-63°; u =  —2,226° (l =  1 dm, 0,3336 g in 2 ccm absol. A.); 
diese Verb. liat gute narkot. Wrkg.: 0,25 g in 25 ccm W. -f- 2 ccm Glycerin be- 
wirkten bei einem 4,5 Pfd. schweren Kaninehen 11-std. ununterbrochenen Schlaf. — 
Die Red. von Monochloraceton (Kaulbadm) durch Hefe erwies sieli, wohł infolge 
Anwesenheit lioher chlorierter Prodd., schwieriger, da mit dieser Verb. die Giirung 
leieht zum Stillstand kani. Die Ausbeute betrug niclit mehr ais 25% Monochlor-
i-proptjlalkohol, Kp. 127°. (Quaterly Journ. Indian Chem.-Soc. 1. 1—8. 1924. 
Dahlem, Kaiser WiLH.-Inst.) Habekland.

Augustę Lumiere, Uber die Regclmdjiigkeit der Milchsauregarung in Gegenwart 
von Sublimat. (Ygl. Ann. List. Pasteur 38. 848; C. 1924. II. 2670.) Ausfiihrliehere, 
durch Ycrss. gestiitzte Polemik gegen R ichet  u. Gard ot (Ann. Inst. Pasteur 38. 
842; C. 1924. II. 2670). (Ann. Inst. Pasteur 38. 1045—51. 1924.) Spiegel .

E j. Tierphysiologie.

Hermann Vollmer, Zum Blutćhemismus der pharmakologischen Vagus-reizung. 
Naeli pharmakolog. Vagusreizung durch Pilocarpin u. CJiolin fand Vf. keine ein- 
sinnigen u. bei Beriicksichtigung der Blutkonz. uberhaupt keine nennenswerten 
Anderungen des Gehaltes yon Ca u. K im Blutserum you Kindera. (Klin. 
Wchschr. 3. 2285—87. 1924. Kaiserin A ugustę ViKTORiA-Haus.) Sp ieg el .
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M. Eisler, Uber die Aufnahme von Hamotoxin und Agglutinin durch ver- 
scliicden vorbehandelte rote Blutkorpcrchcn. Gewasehenes Kaninclienblut wird in 
Rohrzuckcrlsg. yom H;irnotoxin des Vibrio Kadikjd schwerer gel. ais in physiol. 
NaCl-Lsg. u. bindet in erstercm Medium auch weniger Gift. Werden die mit 
Zuckerlsg. vorbeliandelten Blutkorperchen in NaCl-Lsg. iibcrtragen, so verhalten 
sie sieli nim gegen das Gift wie nur mit NaCl-Lsg. behandelte Zellen. Audi mit 
gewissen Konzz. von Tannin pniparierte Kaninclienerythroeyten weisen dem 
Vibriolysin gegeniiber eine erhohte Resistenz auf, die auch dann erhalten bleibt, 
wenn solche Erythroeyten naclitrSglich in physiol. NaCl-Lsg. aufgenommen werden. 
Auch hier ist die Verminderung der Loslichkeit mit einer herabgesetzten Bindungs- 
fiihigkeit fiir das Toxin verbunden. In Heilverss. mit NaCl- u. Tanninblut, bei 
denen dem letzteren wegen seiner scliwereren Loslichkeit 4— 8 mai mehr Gift zu- 
gesetzt werden mag, konnte dennoeli in beiden Blutproben durch die gleiche Menge 
Ileilserum etwa der gleiche Effekt erzielt werden. Mit spezif. Serum sensibilisiertes 
Hammelblut wird etwas sclilechter vom Vibriotoxin gel. ais nicht sensibilisiertes u. 
bindet auch weniger Gift. Antitoxin vermogen sensibilisierte Blutkorperchen nicht 
an sich zu zielien. Ebenso wenig n. Erythroeyten, wenn sie in einem mit Methylen- 
blau gefiirbten antitox. Serum suspendiert werden, obwolil sie den Farbstoif in 
merklichem MaBe aufnehmen. (Pflu g e r s  Arcli. d. Physiol. 205. 531—46. 1924. 
Wien, Staatl. serotherapeut. Inst.) W o l f f .

Uff. Weinberg und P. Goy, Vergleichc)ule Untersuchung des formolierten und 
des jodierten Botulinustoxi?is. (Vgl. C. r. soc. de biologie 91. 148; C. 1924. II. 1221.) 
Das Botulinustoxin kann auch durcli J  entgiftet werden. Dabei sind J-KJ-Lsgg. 
nicht yerwendbar, weil mit so beliandeltem Toxin injizierte Tiere liaufig erhebliehe 
iirtliche Schiidigungen zeigen u. an Anaphylaxie sterben, wohl aber J-Tinktur. 
Auch mit dem jodierten Toxin kann man Kaninehen immunisieren u. ziemlich 
sehnell Antibotulinustoxin von holier Wirksamkeit erhalten, doch waren die Er- 
gebnisse mit dcm Formolpraparat stets besser. (C. r. soc. de biologie 91. 1140—41. 

1924.) Spiegel.

Pani Helis, Die Einwirhmg des Natriumoleats auf das Diphthcńetoxin. (Vgl. 
R ad iu tschek  u. Ross, Ztschr. f. Immunitiitsforsch. u. exper. Therapie I. 1. 395; 
C. 1909. I. 1173.) Das mit Na-Oleat versetzte Toxin wird vollstandig zerstort, 
so daG es durcli eine Behandlung, die zur Begeneration in dem Komplex Toxin- 
Antitoxin fiilirt, scine Wirksamkeit nicht wiedergewinnt. Die Erklarung, die 
R aub itscuek  u. Russ (1. c.) fiir die Wrkg. der Seife gegeben liaben, kann nicht 
zutreffen, es sclieint sich vielmehr um eine Art Katalysatorwrkg. zu handel n.
(C. r. soc. de biologie 91. 1159—62. 1924. Gand, Univ.) Sp ie g e l .

Fritz Lascli, Uber Cholesterin im IAąuor cerebrospinalis. Bei 20 Gcsunden u. 
Kranken konnte nie Cholesterin im Liąuor naehgewiesen werden auBer in einem 
Falle, bei dem der Liąuor sehr stark hiimorrhag. war. Zwischcn positiver Wa-Rk. 
u. Ggw. von Cholesterin im Liąuor besteht kein Zusaminenhang. Bei starkem 
Icterus trat GallenfarbstofF, aber kein Cholesterin in den Liąuor iiber trotz stark 
erhohter Cholesterinwerte im Serum. Nicht Undurchliissigkeit der Meningen diirfte 
die Ursache fiir das Fehlen des Cholesterins im Liąuor sein, sondern wahr- 
sclieinlich die Zus. des Liąuors selbst. (Biochem. Ztschr. 153. 150—55. 1924. 

Wien, Univ.) WOLFF.

Paul Weis, Zur Wirkung der JRontgensłraMen auf die Gcwebsatmung. (Vgl. 
P f l u g e r s  Areh. d. Physiol. 203. 263; C. 1924. II. 494.) Bei Bestrahlung des 
tier. Gesamtorganismus wie auch bei der des iiberlebenden Organs iiben die Rontgen- 
strahlen keinen EiufluB auf den Energieweclisel des Gewebes aus. Die jetzigen 
Verss. sind eine Bestiitigung der friiheren (1. c.) (Pf l Og e r s  Areh. d. Physiol. 206. 

268—73. 1924. Kiel, Med. KI.) W o l f f .
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Eyotaro Tsukamoto, Fheperinientelle Untersuchungen zur dyndmischen Wirkung 
der Ionen auf Waclistumsvorgange bei vitaminreicher Ernahnmg. Bci geniigendem 
Vitamingehalt bewirkt eine allgemeine lioehgradige Salzarmut der NaŁrung nur 
eine gcrmgfiigige Hemmung in der Gewichtszunahme seln- junger Eatten. Hohcr 
Kochsalzgehalt der Nahrung iindert hierau nichts. Bei etwas alteren Eatten be
wirkt Zellsalzarmut eine Senkung des Korpergewichts. Der Yerlauf des Korper
gewichts scheint yon dem Mischungsyerlialtnis der Salze weitgehend abluingig zu 
sein. Besonders von dem gegenseitigen Verhfiltnis zwisclien NaCl u. Zellsalz.
— Salzarmut der Nahrung yerzogert die Eegeneration von Knochen, wenn aueli 
niebt in hohem Mafie. (Biocliem. Ztsehr. 151. 216—26. 1924. Berlin, Pathol. Univ.- 

Inst.) A ron .

I. Newton KugelmaB und Irvine Mc Q,uarrie, Die Pliotoaktwitdt von Eachitis 
heilenden Śtoffen und die Photolyse da- payprodukte durch ultraviolette Strahlung. 
Mit Hilfe photograph. Platten, die fur ultrayiolette Strablen empfindlich sind, lieB 
sich nachweisen, dafi eine Ecibe von antirachit. wirksamen Stoffen wie Lebertran, 
die niclit yerseifbare Fraktion daraus, Eigelb, Galie, Hydrochinon bei der Oxy- 
dation photograph. Platten durcli Quarzsehirme, aber nicht durch Glassehirine hin- 
durch schwiirzen. StofFe, welche die Eachitis nicht heilen, wie Leinsamenol, Erd- 
nufićil, Baumwollsameniil, Scliweineschmalz wirken auf die photograph. Platte Uber- 
haupt nicht ein. Blut schwiirzt die photograph. Platte ebenfalls durch Quarz aber 
nicht durch Glas. Diese Verss. deuten darauf liin, dafi die die Eachitis heilenden 
Stoffe ultrayiolette Strahlen aussenden. Die Oxydation spielt hierbei eine Eolle. 
Wahrsclicinlich ist die Wrkg. der Eachitis heilenden Stoffe ebenso wic die des 
Sonnenlichtes u. der Hg-Dampflampe auf die Aussendung ultrayioletter Strahlen 
zuriickzufiihren. (Science 60. 272—74. 1924. Yale Univ.) A r o n .

H. Steenbock, Die Ubcrtragung wachstumsfórdernder und verkalkungsfordernder 
Eigenscliaften auf eine Nahrung durcli Bestralilung mit Licht. Durch Bestrahlung 
konnen Nahrungsgemische u. yitaminarme Fette dieselben Wrkgg. bekommen wic 
die das antirachit. Yitamin enthaltenden Stoffe. Wurden bestralilte Eatten mit 
nicht bestrahlten Tieren in den gleichen Kiifig gcbracht, so konnten sie auf die 
unbestralilten Tiere eine wachstumsfordernde Wrkg. iibertragen. (Science 60. 224 
bis 225. 1924. Wisconsin Uniy.) A r o n .

Alfred F. Hess, i i  ber die Erzmgung antirachitischer Eigenscliaften in Nah- 
rungsgemisclicn durch Bestrahlung mit Licht. (Vgl. yorst. Eef.) Baumwollsamenol, 
das eine Stunde lang mit einer Hg-Dampfquarzlampe intensiy bestrahlt wurde, 
hatte — wie friiher gefunden — die Fiihigkeit bei Eatten Eachitis zu yerhiiten, 
wiihrend das unbestrahlte 01 unwirksam war. Die Wirksamkeit von Lebertran 
kann durch Bestrahlung yerstiirkt werden. (Science 60. 269. 1924. New York, 
Columbia Univ.) Aron.

P. Bandę und L. Deglan.de, Die Wirkung des Mangels an Faktor A auf das 
llerz. Im Funktionieren des Herzens wie in der histolog. Struktur desselben waren 
bei mit an Vitamin A mangelhafter Nahrung gefutterten Eatten keine wesentlichen 
Veriinderungen festzustellen. (C. r. soc. de biologie 91. 1116—18. 1924. Inst. des 
rech. agronom.) Spiegel.

E. W. Seuffert und E. Marks, Weitcre Beitrage zur Frage der Bednflussung 
des Eiweifizerfallswertes durch Aminosauren. (Vgl. S e u ffe r t , Ztsehr. f. Biologie 80. 
381; C. 1924. I. 2717.) Auch bei einer den Calorienbedarf reichlich deckenden 

N-freien Grundfutterration fuhrte Verabfolgung eines Gemiśches von einfachen 
Aminosauren zu erheblicher Verminderung des Zerfallswertes yon KorpereiweiB, 

zwischen 40 u. 80%• In einem Falle stimmten dabei N- u. S-Bilanz gut uberein, 
im anderen ergab sich die aus der S-Bilanz errechnete Ersparnis an KorpereiweiB

36*
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zu nur 25°/0 der aus der N-Bilanz erreclineten. (Ztselir. f. Biologie 82. 244—48. 

1924. Berlin, Tierarztl. Hochsch.) Sp ieg e l .

Eliane Le Breton und Charles Kayser, Uber den Stoffwechsel der Purina 
beim Diabełes insipidus. (Vgl. Le B re to n  u. S chae ffe r , C. r. d. l’Acad. des 
sciences 178. 1320; C. 1924. II. 73.) Die Ver;inderungen der Polyurie u. der in 
24 Stdn. ausgeschiedenen Menge Purinbasen auBer Ilarnsiiure gingen bei dem 
untersucliten Kranken parallel. Mit steigender Polyurie verminderte sieli das Ver- 
liiiltnis HamsSure : Hypoxantliin. (C. r. d. 1'Acad. des sciences 179. 1218—19. 1924.
C. r. soc. de biologie 91. 1135—37. 1924. StraBburg, Fac. de med.) Sp ie g e l .

E. S. London, Nina Kotsclmew, M. P. Kalmykow, N. J. Schochor nnd 
Tamara Abaschydze, Ztir Kenntnis des intermediaren Sto/fwechsels. III. (II. vgl. 
K o tsc iin k ff , P flO g e rs  Arch. d. Pliysiol. 201. 362; C. 1924. I. 794.) Mittels der 
Angiostoraiemethode lassen sieli allgemeine Satze fiir den intermediaren Stoffwechsel 
aufstellen (an Pistelhunden). Der Charakter der Darmresorption ist ein elektiver. 
Die yerscliiedenen ilfiZc/ibestandteile z. B. werden, nach dem eliem. Bestande des 
Pfortaderblutes zu urteilen, getrennt aufgesaugt. Die dem nUeliternen Zustande 
des Organismus eigeue einlieitliche Blutzus. weist wiihrend des Fortsclireitens der 
Darmresorption in Zusammenhang mit den Durchstromungsbezirken Verscliieden- 
lieiten auf. Mitunter lsiBt sieli die Zweiseitigkeit des intermediaren Stoffweclisels 
feststellen. Die Ausfulir der intermediaren Stoffe aus dem BlutgefiiBsystein bleibt 

hinter dereń Zufulir stets zuriick.
Der yerschiedene Zuekergelialt des stromenden Blutes erkliirt sieli dureli die 

verscliiedene Kesorptionsintensitiit der Zuckerarten im Darm u. die yerschiedene 
Zuruckhaltungsintensitat derselben in der Leber u. in den Muskeln. Wie diese 
drei Faktoren im Einzelfall wirken, kann dureli gleiclizeitige Analysen des Blutes 
der Pfortader, Lehcrvene, der arteriellen u. venosen periplieren GefaBe festgestellt 
werden. Lactose wird bei direkter Zufulir in den Darm sehr langsam u. sprung- 
weise aufgenommen u. von der Leber ungeniigend zuriickgehalten. Dagegen wird 
der Milchzucker nach oralen Milcligaben ebenso sehnell wie Traubenzucker resor- 
biert, von der Leber fast vollauf zuriickgehalten u. steht in seiner Wrkg. auf die 
Blutzuckerkurve Glucolelsgg. gleiclier Konz. sehr nahe. In W. gel. Glucose 
verursacht eine ebenso starkę Hyperglykamie mit Hohepunkt zu gleieher Zeit wie 
in Milch gel. Glucose. Milch scheint die Besorption von Glucose nicht zu 
fordern. Nach intravenoser Injektion von 0,5 g Glucose direkt in die Pfortader 
bei gleiclizeitiger Blutentnahme aus der Lebervene verdoppelt sieli der Blutzucker- 
wert in letzterer, was auf eine erhohte Durchliissigkeit der Leber fiir Glucose bei 
steigender Konz. in der Pfortader hinweist. Galaktose wird aus dem Darm sehr 
sehnell resorbiert, der Zucker wird relativ mehr dureli die Muskulatur ais dureli 
die Leber zuriickgehalten. Lavulose wird langsamer ais Glucose aufgenommen; 
die etwaige Insuffizienz der Leber ist nach Layuloae groBer ais nach Glucose. — 
Im intermediaren Stoffwechsel hat man bei EiweiBzufulir nicht nur mit freien 
Aminosauren, welche aus dem Darm kommen, sondom auch mit Polypeptiden zu 
reclmen, welche aus der Leber kommen. — Bis jetzt liegt kein direkter Beweis fiir 
die Anuahme einer Besorption der unveriinderten Darmfermente vor. Trotz langeren 
Yerweilens von Pankreassaft im Darm gelang es weder in der Pfortader noch in 
der Lebervene nocli in den periplieren GefaBen, eine Zunahme der untersucliten 
Fermente festzustellen. — Beim nueliternen Hunde konnten keine RegelniaBigkeiten 
im Oxydasc- u. Kaialasegeha.lt des arteriellen, yenosen oder Pfortaderblutes fest
gestellt werden. Mit Beginn der [Besorption iindert sich der Gehalt an diesen 
Fermenten, am deutlichsten in der Muskidatur; so weist das aus der Pforte ab- 
stromeude Blut der Yena femoralis einen gesteigerten Gehalt an diesen Fermenten 
auf. — Der W.- u. Salzgehalt des Blutes schwankt walirend der Yerdauung nach
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beiden Seiten der n. Worte. (Pflugeiłs Areh. d. Physiol. 205. 482—505. 1924. 
Leningrad, Inst. f. exp. Med.) W o lff .

Miguel Ozorio de Almeida, Die JSinwirkung des Zuckers auf die Jjungen- 
venłilation. Bei Zufulir geniigender Mengen Zucker wird der Regulierungskoeffizient 
der Lungendurehliiftung, den Vf. naeh einer besonderen Bechnungsmethode er- 
mittelt, erlioht. (C. r. soc. de biologie 91. 1122—24. 1924.) Sp ie g e l .

Hideo Yoshida, Ube>■ die Hambildtmg in der Froschnicre. Bei Durchstromung 
mit einer modifizierten Bingerlsg. wird ein stark hypoton. I-Iarn abgeschieden; die 
Yerdiinnung des NaCl (0,65°/o) geht bis zu 0,144%. Wird die Ringerlsg. dureli 
NaCl-Zusatz liyperton. gemaclit, so steigt der NaCl-Gehalt des Harns, wiihrend seine 
Menge abnimmt; aber er bleibt hypoton., bis die Sekretion bei etwa l °/0 aufhort. 
Sulfat wird im Harn in steigendem Mafie angereichert, wiihrend Chlorid zugleich 
analog verd. wird. Bei Zuleitung des Sulfats von der Nierenpfortader aus tritt nur 
ganz wenig in den Harn iiber. Die Anreicherung berulit also auf Wasserresorption 
dureli die Kanalchen. Wie Sulfat yerhalten sieli AlhyUulfat, Phosphat, Tartrat, 
Ferroćyanid u. Cyanol. Oitrat seheint die Niere zu scliadigen. Bromid wird iikulich 
wie Chlorid verd., nur schwiieher. Sulfat wird daneben konz. Jodid u. Rhodanid 
gelien ohne Konzentrationsiinderung durch die Niere hindurch, u. zwar passieren 
sie nielit nur die Glomeruli, sondern aucli die Kaniilchenwandungen. Daneben 
wird Sulfat konz., Chlorid verd. — Enthalt die Durehstromungsfl. 0,01 % KCl, so 
reagiert die Niere mit Konz. des K. Die indifferente Konz. ist erst etwa 0,0075%. 
Bei grofierer Yerd. wird K eingespart, bei lioherem Gehalt stets konz. Ahnlieh 
ist das Verh. gegeniiber Ca, die indifferente Konz. liegt hier aber iiber der der 
Ringerlsg. (0,02%) bei 0,025%. Rb wird unter allen Umstanden konz., wenn es 
an Stelle von K zugefuhrt wird; jedoch schadigt es anscheinend die Niere. NHi 
wird stark konz. abgeschieden; HgCl2-Yergiftung der Kaniilchenwandungen hebt 
die Konz. auf. — Hamstoff’ wird stets von der Niere konz. — Traubenzucker wird 
unterhalb einer gewissen Konz. in der Durehstromungsfl. von der Niere durch Riick- 
resorption eingespart; bei Zufuhr in groBerer Konz. wird er nicht konz. abgeschieden. 
Fructose u. Rohrzucker passieren die Niere ohne Konzentrationsiinderung. Galactose 
kann etwas yerd., dagegen nicht konz. werden. (P flO gers Areh. d. Physiol. 206. 
274—302. 1924. Kieł, Physiol. Inst.) W o lff .

A. Broening, Uber den Sauerstoffverbrauch in den Nebennicren. Elektr. Reizung 
des N. splanchnicus maior u. sensibler Nerven bewirkt bei Hunden ein Ansteigen des 
0-,-Ycrbrauches in der Nebennicre. Da wiihrend der Reizung derselben Nerven 
der Adrenalingehalt des Nebennierenvenenblutes zunimint, so kann der 02-Verbraueh 
ais MaS der Intensitat der Arbeit der Nebenniere betrachtet werden. Injektion 
physiol. Mengen von Scliilddrusenextrakt bewirkt ein Ansteigen des 0 2-Verbrauches, 
groBere Dosen vermindern ihn; ebenso groBe wie kleine Dosen Pankreasextrakt. 

Exstirpation der Schilddruse hat auf den 02-Wechsel in der Nebenniere keineu 
groBeren EinfluB (vielleicht Verminderung des 02-Verbrauches). Das bedeutendc 
Ansteigen des 02-Verbrauclies nach Injektionen von Schilddrusenextrakt u. das 
Gleielibleiben der Adrenalinsekretion unter derselben Bedingung kann yielleicht 
dadurch erkliirt werden, daB die ScliilddrUse hauptsiichlich auf die Rindensubstanz 
einen EinfluB ausiibt. Die Verminderung des 02-Verbrauches durch Pankreas- 
extrakt wurde fur seine Wrkg. auf die Rinde sprechen, da die Adrenalinsekretion 

nach Injektion von Pankreasextrakt sich fast gar nicht andert. ( P f l O g e r s  Areh. 

d. Physiol. 205. 571—77. 1924. Kasan, Physiol. Inst.)  ̂ W o l f f .

N. Scheinfinkel, Studien iiber antagonislische Nerven. Nr. 24. Nachweis der 
Mobilisierung von Kalium im Herzen durch Reizung des Nervus vagus. Der von 
A s h e r , A b e l in , E r b  u. Sc h e ix f ix k e l  (Ztschr. f. Biologie 78. 297; C. 1923. III. 
947) durch biol. Methoden erbrachte Beweis fur Mobilisierung von K im Herzen



542 E6. T ie k p h y s io l o g ie . 1925 . I.

bei Vagusreizung wird durch den cliem.-aualyt. Nacliweis ergiinzt. (Ztschr. f. 
Biologie 82. 285—-90. 1924. Bern, Unir.) Sp ie g e l .

Ta t su o Seo, U ber ein cigentiimliclies, durcli Salzgemische lieroorzurufendes 
Kontraktionsphanomen. Wenn man cinem Muskel langere Zeit in einem elektrolyt- 
armen Gemiscli liegen laBt, das ein Na-Salz mit niehrwcrtigem Anion (Sulfat, 
Tartrat, Citrat) u. eines mit einwertigem Anion (Cl, Br, J, N03, SCN) in geeignetcm 
Yerhaltnis enthSlt, so spricht der Muskel auf rhytm. Reize derart an, daB er nacli 
einer oder wenigen starken Kontraktionen rasck u. mit Kontraktur ermiidet, sieli 
bei Weiterreizung dann aber wieder erliolt u. langere Zeit n. kontraliiert. Das 
Plianomen ist durcli sympatii, u. parasympath. Gifte, Narcotica, KC1, CaCU, spezif. 
Muskelgifte u. einige Alkaloide zum Verseliwinden zu bringen. Gegen KON ist es 
unempfindlieh. Vom Nerven aus ist es nieht hcrvorzurufcn. (Pf l iJg e r s . Areh. d. 

Pbysiol. 205. 518—30. 1924. Kiel, Pliysiol. Inst.) W o l f f .

Friedrich Bernhard, Uber dic Ghtcosepermeabilitat der Froschleber. Bei 
Durclistromung der iiberlebenden Froschleber im Herbst mit Bingerlsg. unter 
steigendem Zuckerzusatz lag der Punkt, bei dem Zucker von der Leber weder auf- 
genommen, noeh abgegeben wurde, bei 0,133% Glucose der Niihrfl. Bei Herbst-, 
Winter-, wie bei Juniverss. trat bei einer Konz. von 0,2—0,4% Glucose in dic 
Leber iiber. Die Froschleber ist demnacli zu allen Jahreszeiten nacli beiden Seiten 
fur Traubenzucker durchlassig. Bei den bei der angewandten Methode yerwend- 
baren Zuckerkonzz. war es nieht moglieh, bei einer herausgesclinittenen pankreas- 
diabet. Leber Zuckeraufnahme zu erzwingen. Die Ursaclie liegt aber nieht darin, 
da5 sieli die Permeabilitśit der Leberzelle fur Traubenzucker im Pankreasdiabetes 
iindert, soudern darin, daB im Pankreasdiabetes die Zuekerkonz. in der Leber zu 
groB ist, so daB ein Diffusionsgefillle von der Durchstromungsfl. zur Leberzelle 
niclit zustande kommen kann. Die Abhangigkeit der Glucoseaufnalime u. -abgabe 
von dem Glueosegehalt der Durchstromungsfl. maclit es wahrscheinlieh, daB es 
sieli dabei um eine einfache Diffusion handelt. (Biocliem. Ztschr. 153. 01—70. 1924. 
Mannheim, Stadt. Krankenanst.) W o l f f .

Rudolf Mond, Untersuchwigen ani isolierten Diinndarm des Frosclies. Ein 
Beitrag zur Frage der gerichteten PcrmeabUitat und der einsdłigen Resisłenz tierischer 
Męmbranen. Mittels einer neuen Methode kann der Froschdarm von der Arteria 
intestinalis communis aus isoliert durchstromt u. GefiiBfl. sowie Darminhalt fort- 
laufend analysiert werden. Der Saurefarbstoff Cyanol cxtra, weleher lipoidunl. ist, 
passiert die Darmmembran in der Richtung von den GefaBen in den Darm, dagegen 
niclit in der Resorptionsriclitung. Durchliissigkeit fiir Cyanol in der Resorptions- 
riehtung kann erzwungen werden 1. durch Erhohung des osmot. Drucks des Darm- 
inhalts auf das 8—9faclie der isoton. Konz.; die Ionen wirken dann permeabilitiits- 
steigerud in der Kcihcnfolge SCN' Br', Cl' SO.," u. K' Ca"; .2. durch 
Erhohung der [H‘] des Darminlialts auf pH =  3,7; 3. bei unverandertem Darminhalt 
durcli Steigerung der [H'] der GefaBdurchstromungsfl. auf pir — 5,0. Primares, 
sekundiires Pliospliat oder Phosphatgemiscli (pH =  7,4), der Durchstromungsfl. im 
Vcrh£iltnis 1 : 9 NaCl zugesetzt, bewirken Ubertritt von Cyanol aus dem Darm in 
die GefiiBe, wahrend weit hohere Phospliatkonzz. im Darminhalt die Undurch- 
liissigkeit fiir Cyauol in die GefaBe nieht beeinflussen. Oberfliiehenaktive Stoffc 
wie Linolensaure wirken erst in holien Konzz. permeabilitatssteigernd. LaiNO.). 
in Konzz. bis zu '/ 15-m. iibt keinen EinfluB auf die Permeabilitat aus. Auf die 
Durchliissigkeit des Darms fiir Cyiinol in der Richtung von den GefiiBen in das 
Darmlumen wirkt Erhohung der Ca"-oder SO,"-Konzz. der GefaBdurchstromungsfl. 
hemmend. Isobutylurełhan u. Heptylalkohol sowie KCN beeinflussen die irreziproke 
Permeabilitat nieht. (Pf l Og ers  Areh. d. Pliysiol. 206. 172 — 93. 1924. Kiel, 

Pliysiol. Inst.) W o l f f .
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Theodor Brugsch und Hans Horsters, Cholerese und CJiolerętica. M n Beitrag 
zur Physiologie der Galie. II. Mitteilung. Iłypo- und Ilyperclwlcresen. (I. ygl. 
Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin 38. 367; C. 1924. I. 182G.) Der Viscositatsquotient 
ist ein guter MaBstab, um sofort die cliolagog., d. h. Sclileim aus den abfuhrenden 
Gallenwegcn mitfiihrendc Galie von der cholcret., d. h. durch die Leberzellen ab- 
geseliiedenen schleimarmen Galie zu unterscheiden. Z. B. ist der hohe Quotient 
der Galie auf die Einw. des Atophans hin eiu strikter Hinweis auf die starko 
cboleret. Wrkg. des Atoplians. Aus dem Anstieg des Quotienten kann man eine 
Vermebrung der gesamten Gallensaureausscheidung ablesen. — Die Nabrung ist 
auf die Gallenausseheidung aucli yon EinfluB. Man kann z. B. durch VergroBerung 
der Kohlenhydratzufuhr eine Vermebrung der Gallenmenge erzielen. — Nacb der 
Best. des Oberfliichen- u. des Viscositiitsquotienten bewirken Atophan u. Insulin 
einen starken cboleret. Effekt; olme solchen sind Tonophosplian, Atoxyl, Na$3IPOt, 
Medinal, i-Bomeol, Menthol, Pilocarpin, Eukupin, Chinidin. Dem Chinin ist ein 
gewisser cboleret. Effekt nicht abzuspreclien, ebenso dem Terpineol. Adrenalin 
wirkt liypocboleret. Eine Vermehrung der Gallensaureausscheidung bewirken 
Atopbau, Insulin u. Chinin. Weiter wurden nocb Urełhan, Yuzin, Opłoehin u.
2-Phenylcliinolin untersucht. (Ztschr. f. d. ges. exp. Jledizin 43. 517—38. 1924. 
Berlin, Charite.) W olff .

A. P. Winogradow, Ein fiu fi der Nahrungsstoffe auf die Gallenseh-etion. 
Fjxpeń)nentelle Untersuchung. Verss. an Ilunden. Die Gallenabsonderung erfolgt 
bei n. Ernitlirung bestandig im Laufe von 24 Stdn. u. unterliegt groBen Scliwan- 
kungen, steigt bald um 100% oder fiillt um 75%; eine schroffe Erbobung be- 
obaclitet man in den ersten 4—5 Stdn. nacb dem Essen. Die tagliehe Gallen- 
absouderung yeriindert sich ziemlich bedeutend im Laufe mehr oder weniger 
groBer Zeitriiume, bei gleicher Kost u. gleichen Lebensbedingungen, u. zwar na- 
mentlicb. in den Beziehungen der fl. u. festen Teile zueinander. Die tiiglicbe 
Menge der Galie u. ibre festen Bestandteile wach sen mit dem Gewicht des Tieres. 
Die tiigliche Menge der fl. u. festen Bestandteile der Galie sind auf 1 kg Korper- 
gewielit desto groBer, je kleiner das Gewiclit des Tieres ist. Die tiigliche Gallen
menge vergroBert sieb nicht unter dcm EinfluB uberschiissig dem Organismus zu- 
gefuhrten Wassers. Die Menge der Galie u. ihre Beschaffenheit sind von der ein- 
gefiihrten Nabrung abhiingig. Eine n. Gallenabsonderung findet statt, wenn die 
Nabrungsbedurfnisse des Organismus befriedigt sind. Bei ungenugender Nahrungs- 
zufuhr (Abfiibren, teilweises Hungern) wird die Menge der fl. u. festen Bestand
teile der Galie yerringert u. die Galie verdunut. Fleiscli, Brot u. Milch iiben bei 
aquivalenten EiweiBmengen auf die Gallenabsonderung die gleiehe Wrkg. aus. 
Zufuhr uberschussigen EiweiBes kann die Gallenmenge am 1. Tage etwas ver- 
groBern, hebt den absol. Gehalt an festen Stoffen bedeutend wahrend der ersten
7—9 Tage, wenn der %"G>elialt an festen u. in A. 1. Stoffen im Steigen ist; spiiter 
vcrschwindet dieser EinfluB des EiweiBea allmiihlich. Bei reichlicher EiweiBnalirung 
ruft FleischciweiB eine schwache Erholiung der fl. Teile der Galie heryor. Leber- 
gewebe ais Nabrung erbobt die Gallenmenge bedeutend, yergroBert die Menge der 
festen Stoffe etwas u. macht die Galie bedeutend diinnflUssiger. Bei Erniihrung 
mit Leber wiicbst ilir EinfluB auf die Gallenabsonderung liingere Zeit nacb Be- 
endigung der Zufuhr. Bei Abwesenheit von Kohlenhydratcn rufen groBe EiweiB
mengen statt Zunahme Abnalime der Gallenmenge heryor. Ggw. yon Fetten bei 
Fleisclmahrung erbalt die Gallenabsonderung in n. Grenzen, ihr yolliges Felilen 
ist ohne EinfluB. Zufuhr uberschussigen Fettes verd. die Galie scbwach, ver- 
groBert etwas die Menge der fl. Teile der Galie in den ersten Tagen; spiiter ist die 
Wrkg. der Fette auf die Gallensekretion sehr schwach. Ggw. von Kohlenhydratcn 
ist fiir eine n. Gallenabsonderung unbedingt notwendig. Gleichwirkende Mengen
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Fett u. EiweiB ersefzen nicht immer ćlic Kohlenhydrate bei der B. der Galie dureli 
die. Leber. AussclilieBliche Fleischnahrung mit viel EiweiB verringert die Ab- 
sonderung der Galio u. dickt. sie ein. AussclilieBliche Pflanzennahrung beeinfluBt 
die Gallenabsondcrung niclit. Milclidiat ruft ein Verringern der fl. u. festen 
Gallenbestandteile in den ersten 3—4 Tagen lieryor u. yerd. die Galie, verdickt sie 
aber wiihrend der folgenden Tage. (Pf l Ogkrs Arch. d. Pliysiol. 205. 590—27. 

1924. Neuruss. Univ.) W o l f f .

Dimitry Prjaniacłmikow, Asparagin und Harnstoff. (Phyńologlsclie Parallele.) 

Nach tJberlegungen u. Yerss. an waclisenden Pflanzen kónnen folgende Ilauptziige, 
die der B. von Asparagin u. Harnstoff gemeinsam sind, herausgehobcn werden: 
Beide Amidę sind in ihrer Hauptm. keine primUren Prodd. der liydrolyt. EiweiB- 
spaltung, sondern bilden sich auf sekundiirem Wege, wobei zu ihrer Syn tli esc vor 
allen Dingen NH3 dient, welches dureli Oiydation der Amiuosiiuren erlialten wird. 
Beide Amidę bilden sich aucli mit groBer Leiehtigkeit auf Kosten des von auBen zu- 
gefiihrten NH3, mit dem selbstverstiindliclien Unterschied, daB zur B. von Asparagin 
noeh ein Rest der unoxydierten C-Kette niitig ist, wiihrend zur B. vou Harnstoff 
NH3 u. C02 geniigen. Nicht nur die Art, sondern aucli der physiol. Sinn der B. 
des cinen u. anderen Amids ist vollkommen gleich — er besteht in der Eutgiftung 
des NH3, gegen den die hoheren Organismen im Pflanzen- wie im Tierreiclic reclit 
cmpfindlich sind bei alkal. u. aucli bei neutraler Rk. des Mediums. DaB bei 
Mangcl an Kohlenhydraten die Pflanzen empfindlicher gegen NH3 werden, ist des- 
halb verstiindlich, weil die Pflanze keinen Harnstoff bilden kann u. die B. von 
Asparagin durch Mangel an Kohlenhydraten erscliwert ist; von Pflanzen konnen 
nur Pilze Harnstoff bilden. Das weitere Seliicksal von Harnstoff u. Asparagin ist 
verscliieden; jenes wird ausgescliieden, dieses ais Reserve-N gestapclt. Dieser 
Unterschied liat aber seine prinzipielle Bedeutung verloren, seitdem man aucli bei 
tier. Organismen die Fiihigkeit beobaclitet hat, das NH3 mit Keto- u. Oxysauren zu 
Amiuosauren zu binden. Bei Ggw. des entsprechenden N-freien Materials braucht also 
aucli der tier. Organismus NH3 niclit ais Harnstoff auszuscheiden, sondern kann es 
von neuem mit unoxydierten C-Ketten yerbinden, wie es gewohnlich im Pflanzen- 
organismus geschieht. (Biochem. Ztschr. 150. 407—23. 1924. Moskau, Landw. Akad. 
Petrowsko-Rasumowskoje.) WOLFF.

Hans Lieb, Cerebrosidspeiclierung bei Splenomegalie, Ttjpus Gaucher. Unter 
Mitwirkung von M. Mladenovie. In Weiterfiihrung der vou Epstein (Biochem. 
Ztschr. 145. 398; C. 1924. I. 2384) begonnenen Unters. des alkoli. Extraktes der 
Milz von Gaucherkranlten gelang es durch Zusatz von kaltgesiitt. alkoli. HgCl2-Lsg. 
zu dem bei 40° erhaltenen A.-Extrakt eine Fraktion abzutrennen, die sieli nach 
Zerlegung mit H„S ident. mit Kerasin, C4:H01O8N, erwies. Ausbeute ca. 8,5% des 
Milztrockenpulpers. Eine kleine Menge (ca. 1,5%) dieses Korpers findet sich aucli 
in der Siedefraktion des A.-Auszuges. Krystalle aus A., F. (Kliirungspunkt) 185°, 
nach Erweiclien 175°. Aus Essigather Kliirungspunkt 180°, sil. in CH3OH, A., 
Aceton, Chlf. u. Bzl., unl. in A. Blit konz. ILSO, erst gelb, dann purpurrot. 
[«]D wechselt stark je nach der Konz. u. Losungsmni.: in 4,115%ig. alkoli. Lsg. 

[«]„*» =  -4,52°, in 3,023% ig. Chlf. Lsg. [«]„'"* =  -9,37°, in 2,723% ig. Lsg. von 
Chlf. +  10% Pyridiu =  — 10,99°. Mol.-Gew. nach Rast gefunden 807.
Bei der Hydrolyse mit methylalkoh. II2S04 entstanden die von Tiiiep.felder 
(Abdep.haldexs Iiandb. d. biolog. Arbeitsmetli., Abt. I ,  T. 6 , 160) beschrieben 
Spaltprodd.: Lignocerinsiiure, Sphingosin u. d-Galaktose. Aus dcm analog dar- 
gestellten A.-Auszug der n. Milztrockensubstanz konnte mit HgCL nur ein geringer 
Nd. erzielt werden, aus dem sich kein Kerasin isolieren lieB, so daB feststeht, daB 
sich die Gaueliermilz durch den abnorm hohen Kerasingchalt kennzeiclinet. (Ztschr. 
f. physiol. Ch. 140. 305—13. 1924. Graz, Univ.) Guggeniieim.
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A. Goldsclieider und R. Ehrmann, Untersiichungen iiber den Temperatursinn.
I. TJber die Eimoirlcung von Kohlensdurc und Sauerstoff auf die Wdrmenernen. 
ZahlenmiiBige Angaben iiber die chem. Reizwrkg. der C02 u. des 0., auf die Wiirme- 
nerven u. iiber den EinfluB der Feuchtigkeit bei diesen Gasen u. der Luft. (PflOgers 

Areh. d. Physiol. 206. 303—7. 1924. Berlin, Univ.) W olff.

A. Goldsclieider und H. Halin, U n tc r s u c h u n g e n  i ib e r  d e n  T e m p e r a t u r  s u m . II. 
C h e m is c lie  R e iz u n g  u n d  L a lim u n g  d e r  T e m p e r a tu r n e r v e n . S c h ie h tu n g s th e o r ie . P a r a d o x e  

W a r m e e m p fin d u n g . I l i t z e e m p f in d u n g . (I. vgl. vorst. Ref.) Die chem. Stoffe, welche die 
sensiblen (druek- u. sclimerzleitenden) Nerven der Haut reizen, erregen, zum Teil in 
dem gleichen Verhiiltnis, auch die Temperaturnerven, welche in ihrer spezif. Qualitśit 
reagieren. Einige Stoffe erregen die Tcmperaturnerven stiirker ais dic iibrigen 
sensor. Hautnerven mit indiyidueller Affinitiit zu den Kiilte- bezw. WSrmeńeryen. 
A uf Sclinittwunden tritt die Eeizung der Temperaturnerven sclineller ein ais bei 
percutaner Anwendung. Bei intraeutaner Einyerleibung tritt die reizeude Wrkg. 
gegen die lalimende zurttek. Die chem. Reizung betrifft neben den leitenden 
Nervenfasern auch die in den Endapp. enthaltenen oder diesen zuniiclist liegenden. 
Intracutaue Injektion von C h lo r o fo r » i-\ v a sscr , S t o v a in , S°/0ig. NaCl-Lsg., KataphÓresc 
von 2%ig- C o c a in ls g ., percutane Anwendung von E g . u. Clilf. liihmen die Kiilte- 
nerven stiirker ais dic Wiirmenerven, ohne jedoeh aussclilieBlicli Kiilteaniistliesic 
hervorzubringen. Die Lelire von der Scliichtung der Kiilte- u. Warmeneryen- 
endigungen stelit zu den Ycrss. in Widerspruch; die Endigungen liegen in der 
gleiclien Scliiclit. Die paradoxe Wiirmeempfindung ist eine ebenso regehnaBige 
physiol. Erscheinung wic dic paradoxe Kiiltempfindung. (P flOgers Arcli. d. Physiol. 

206. 308—24. 1924. Berlin, Univ.) W o lf f .

A. Goldsclieider und G. Joachimoglu, Untersuchungen iiber den Tcmperatur- 
sinn. III. TJbcr die Wirkung von Chlorderivaten des Methans, Athans und Athylens, 
sowie einiger anderer Stoffe auf die Sautneruen. (II. vgl. vorst. Ref.) Gepriift 
wurden CU,CL, Chlf., CCI„ CJI^Cl-ClLfil, CH^CHCl.,, CIICI,■ C1ICU, CCl3-CIICl2, 
C IIC l: CUCI, CUCI: CCIj, CC7S : CCl2. Alle rufen eine spezif. Reizung der Tempe- 
raturnerven u. der taktilen bezw. Schmerznerven heryor. Die bcobachteten Tempe- 
raturempfindungen konnen nicht physikal. erkliirt werden. Ob zuerst Kiilte- oder 
Wiirmeempfindung auftritt, hiingt yon der Kiilte- bezw. Wiirmecmpfindliehkeit der 
betreffenden IIautstelle ab. Je niedriger der Kp., um so sclineller tritt die Wrkg. 
ein. Die ungesiitt. Athylenderiw. sind wirksamer ais die Methan- u. Athanderiw. 
Auch NH3, NaOH, Menthol, A., A., Campher in A. gel., Cantharidin, Senfol, Chlor- 
wasser reizen gleiclifalls die Temperaturneryen. — Das Vermogen, in die Haut 
einzudringen, ist bei den yersehiedenen Verbb. yerschieden. (Pf l Ogers Arcli. d. 
Physiol. 206. 325—36. 1924. Berlin, Uniy.) W olff .

Ugo Banderatl, E in w ir k u n g  d e r  A lk o h o le  a u f  d ic  e r r e g b a r e n  m o to r is c h e n  R in d e n -  

z en  tr e n  d e s  H u n d e s . Auf die freigelegte I l i r n ń n d c  von Ilunden wird nach dem 
Verf. von B a g lio n i u. A m antea 1 °/0ig. S tr t jc h n in ls g . appliziert. Nacli dem Siclit- 
barwerden des Krampfes wird die mit Strychnin getriinkte Scheibe entfernt u. auf 
dasselbe Zentrum mittels eines Wattebausches ein Alkohol gegeben. M e th y l- ,  

A t h y l- ,  P r o p y l- ,  i - B u t y l - ,  A m y l- ,  A l l y l -  u. C a p r y la lk o h o l zeigen eine yoriibergehende 
depressiye Wrkg. Nach Entfernung des mit dem Alkohol getrankten Wattebausches 
erscheint der Krampf wieder, jedoch schwiiclier. — Bei experimcnteller Epilepsie 
des Hundes (nach Amaktea) wirken tiigliehe subcutane Injektionen von 1 ccm A. 
per kg, 1 Woclic lang fortgesetzt, in leichten Fiillen yerstiirkend, in stiirker vor- 
bereiteten Fiillen antiepileptiscli; die Einw. des A. muB demnach eine mittelbare 
sein, dereń Wesen jedoch yorliiufig nicht erkliirt werden kann. (Atti R. Accad. 
dci Lincei, Roma [5] 33. II. 201— 2. 1924.) Zander.
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Carlo Mannella, Die Einwirkung des Strychnina auf das Fortleben des prapa - 
rierłen Nerucnzentrmm. (Vgl. yorst. Eef.) Vf. beobaclitet die Dauer des Fort- 
lebens (Sichtbarwerden von Reflexbewegungen) der nach der Methode von B a g l io n i 

praparierten Neryenzentren von Bufo yulgaris. Applikation von 0,5°/0ig. Strychnin- 
nitratlsg. wirkt im allgemeinen yerlangernd. (Atti R. Acead. dci Lincei, Roma [5] 

33. n .  204—5. 1924. Kom, Univ.) Za n d e r .

Carlo Petacci, Die Einwirkung des Athylalkoholsauf das Fortleben des prapa
rierten Nervenzentrums. (Vgl. vorst. Reff.) Bei praparierten Zentren von Bufo 
yulgaris, die in NaCl-Lsg. u. 0,1—0,4%ig. A. gehalteu wurden, waren keine wesent- 
liclien Einfliisse zu beobaebten. Das Fortleben der praparierten Zentren scheint 
mit steigendem A.- u. sinkendem NaCl-Gehalt abzunehmen. Ein yerjbkltnismaBig 
langes Fortleben zeigte ein in 0,5°/0ig. NaCl-Lsg. u. dann in l%ig- A. gehaltenes 
Priiparat. Unmittelbar nach dem Ubergang aus der NaCl-Lsg. in die alkoh. Lsg. 
zeigte sieli ein Anstieg der Rcflestatigkeit, welche stufenweise schnell bis zu n. 
Ilolie oder allmahlich bis zum Yerseliwinden abnahm. (Atti R. Aecad. dei Lincei,

Roma [5] 33. II. 205—6. 1924.) Z a n d e r .

Palmira Tavolaro, Die direkte Einwirkung des Strychnins und verschiedcner 
Alkohole auf das praparierte Nervenzcntnon. (Ygl. yorst. Reff.) Direkte Applikation 
yon Methyl-, Athyl-, Pi-opyl-. i-Butyl- u. Caprylalkohol auf die Oberflache der intu- 
mescenzia posterior des praparierten Neryenzentrums von Bufo yulgaris zeigt 
depressiye Wrkg., die sieb bis zur yollstandigen Unreizbarkeit des Zentrums steigern 
kann, besonders bei Praparaten, die yorher mit Strychnin beliandelt wurden. Die 
Unreizbarkeit yerschwindet langsam • einige Stdn. nach der Applikation. — Das 
Fortleben yon n. u. mit Strychnin behandelten Zentren wurde durch Methyl-, Athyl-, 
Propyl- u. i-Butylalkohol yerlangert, durch Allijl- u. Caprylalkohol yerkiirzt. (Atti 
R. Accad. dei Lincei, Roma [5] 33. II. 206—8. 1924. Rom, Univ.) Zander.

Lucien Brouha und Henri Predericą, Die vasodilatorische Wirkung der 
Aminosauren auf isolierte Arterienschnitte. (Vgl. B r o u h a , C. r. soc. de biologie 90. 

634; C. 1924. II. 207.) Die wirltsamen Aminosauren bewirken Yerminderung des 
Arterientonus sowolil an periplieren Arterien (Femoralis, Carotis), ais auch an 
yisceralen (Renalis). Die gef&Bcrweiternde 'Wrkg. in isolierten Organen liiBt sich 
danach zu gutem Teile auf derartige Beeinflussung der Arterien zuriiekfiihren. 
Ob die Wrkg. sich auch auf Capillarnetz u. Yenen erstreckt, bleibt noch zu prufen. 
(C. r. soc. de biologie 91. 1169—71. 1924. Liege, Inst. Lćon F r e d e r ic q .) Sp ie g e l .

E. Keeser, Zu<- Eenntnis der Wirkungen undissoziierter Arzneimittel. (Vgl. Bło
chem. Ztschr. 144. 536; C. 1924. I. 1829.) Phenol, eine schwachę Siiure, ist nach 
Bakterienyerss. im Sauren, also bei zuriickgedrangter Dissoziation, stiirker wirksam 
ais im Alkalischen. Die Phenylschwcfelsaure ist auBerordentlich wenig giftig. Dieses 
Ergebnis, daB die undissoziierten Stoffe wirksamer sind ais die dissoziierten, scheint 
ein in weiten Grenzen gultiges Prinzip darzustellen (z. B. Chininalkaloide, Guanidin, 
Trypaflavin). Die Aufnahme dieser undissoziierten Gifte erfolgt durch die erhohte 
Wrkg. der OberfliiehenaktiyitŁit im Zusannnenhang mit der Erniedrigung der Los
lichkeit. Indessen brauchen die Stoffe nicht oberfliichenaktiy oder schlecht 1. zu 
sein; in diesem Falle handelt es sich nicht um eine unspezif. Adsorption, sondern 
um spezif. chem. Wrkgg. Ferner konnen die undissoziierten Moll. zu griiBeren 
Komplesen yon der Ladung des hochmolekularen Ions sich assoziieren; auf diese 
Weise kommt eine elektropolare Adsorption zustande, die dann zu einer besonders 
starken Anreiclierung an der Oberflache fuhrt. (Bioehem. Ztschr. 150. 515—21. 

1924. Berlin, Uniy.) W o l f f .

E. J. Lesser, Der Gaswechsel der Maus nach Injektion von Zuekcrlosungen und 

Insulin. Die Abnahme der Oxydationsgeschwindigkeit bei Miiusen nach Insulin 
tritt nur nach groBen Dosen auf. Insulindosen, die die Osydationsgeschwindigkeit
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nicht mehr yerandern, ais Zuckeriujektion allein es tut, steigern deutlich den 
respirator. Quotieuten. Berechnung des verbrannten Zuekers auf Grund des respi
rator. Quotienten ergibt, daB die Zuckerverbrennung bei groBen Insulindosen lang- 
samer yerlauft ais bei kleinen, obwohl in diesem Falle der durch chem. Analyse 
im Tier nachweisbare Zucker (bei Berueksichtigung des Glykogengehaltes) schneller 
yerschwindet. AuBer Verbrennung des Traubenzuckers u. Glykogensyntliese muB 
es noch einen Yorgang geben, der unter Insulinwrkg. zum Versehwinden von 
Traubenzucker fulirt. Die yon B is s in g e r , L e sse r  u . Z ip f  (Klin. Wchschr. 2. 

2233; C. 1924. II. 77) gezogene SchluBfolgerung, daB Insulin die Traubenzucker- 
yerbrennung beschleunige, ist durch den Respirationsvers. bestiitigt worden. (Bio- 
cliem. Ztschr. 153. 39—60. 1924. Mannheim, Stiidt. Krankenanstalten.) W o l f f .

Em il Abderhalden und Ernst Wertheimer, Studien iiber den Einflufi der 
Ernalirung auf die Wirlcung bestbnmter Inkretstoffe. II. Insulin- und Adrenalin- 
wirkung bei verscliiedenartig ernahrten Tieren. (I. vgl. P f l Ug ers Arch. d. Physiol. 
203. 439; C. 1924. II. 500.) Kohlenhydratfrei ernahrte Eatten reagieren bei gutem 
Gedeihen auffallend scliwaclier auf Insulin ais reichlich mit Kolilenhydraten er- 
niihrte Tiere. Das wird bewiesen durch Yerfolgung des itufieren Yerh. der Tiere 
u. der Temperaturkurye, durch Best. des Blutzuckers, dessen Wert beim kohlen
hydratfrei ernahrten Tier yiel weniger sinkt ais beim gemischt ernahrten Tier, 
durch Gaswechselverss.: die C02-Produktion sinkt beim kohlenliydratfiei ernahrten 
Tier viel weniger ais beim gemischt ernahrten Kontrolltier. Dagegen antworten 
die kohlenhydratfrei erniihrten Eatten auf Adrenalin mit einer starkeren Hyper- 
glykiimie ais die mit reichlich Kohlenhydratcn gefutterten Tiere. Die Steigerung 
des Gaswechsels auf Adrenalin tritt nur bei gemischt ernahrten Eatten ein; bei 
kohlenhydratfrei ernahrten Tieren ist sie entweder gar nicht zu beobachtcn, oder 
der Gasweclisel sinkt sogar. Bei gemiseliter Ernalirung halt die Warmercgulation 
liinger stand ais bei kohlenhydratfreier Kost, bei der die Tiere bei Uberhitzung 
oder Unterkuhlung friilier starben ais bei gemiselitcm Putter. Bei Vcrsagen der 
Wiirmeregulation finden wir bei Uberhitzung eine ausgesprochene Hyperglykamie, 
boi Unterkuhlung eine Hypoglykamie. (Pflu ge rh  Arch. d. Physiol. 205. 547—58. 
1924.) W o l f f .

Em il Abderhalden und Ernst "Wertheimer, Studien iiber den FAnflufi der Br- 
nahrung auf die Wirkung bestimmtei• Inkretstoffe. III. Insulin- und Adrenalin- 
wirkung bei Verabreiehung „saurer“ bezw. „basischer“ Nahrung. (II. ygl. yorst. Eof.) 
Kaninchen mit saurer Nahrung (Hafertiere) reagieren auf Insulin weit schwacher 
ais bas. ernalirte (Griinfuttertiere), gemessen an der Blutzuckersenkung, reagieren 
dagegen. auf Adrenalin mit einer ausgesprochen starkeren Hyperglykamie ais dic 
bas. ernahrten. Die Alkalireserve ist bei Hafertieren gegenuber den Griinfutter- 
tieren deutlich lierabgcsetzt. Die Blutkorperehensenkungsgeschwindigkeit ist bei 
den „alkal.“ Tieren yiel groBer ais bei den „sauren“. Dic Kohlenhydrate u. die 
Fśihigkeit der Nahrung, die Ek. im Organismus nach der einen oder anderen Seite 
labiler zu machen, konnen wir ais Eegulatoren der Insulin-Adrenalinwrkg. auf den 
Blutzucker ansprechen. (PflUgers Arch. d. Physiol. 205. 559—70. 1924. Halle, 
Physiol. Inst.) W o lff .

S. E. de Jongh, U ber dic Konzcntrationsieirkungsknrve des Insulins und iiber 
das sogenannte Antiinsulin. Vf. liat festgestellt, daB das gleiche Insulinpriiparat
2 Krampfgrenzen bei yerschiedenen Konzz. besitzen kann. Zur Erklarung wird in 
den Lsgg. ein zweiter, entgegengesetzt wirkender (Blutzucker erhohender) StofF an- 
genommen, der in hoheren Konzz. wirksam wird (Antiinsulin) u. erhebliclie Unter- 

schiede in der Kaninclienwirksamkeit u. der klin. Wirksamkeit der betreffenden 
Praparate bedingen kann. Die Konzentrationswirkungskurye des Insulins seheint
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geradlinig zu sein, die des Antiinsulins die Form einer Adsorptionskurye zu be- 
sitzen. (Nederl. Tijdschr. Geneeskunde 68. II. 2115—22. 1924. Amsterdam, Uuiv.) Sp.

E. Meissner, iUber Kombinationen sedatw wirkender Suhstanzen. Am Ilunde 
bcwirken Bromalkalien auch in groBeren Dosen keinen Schlaf. Urethan ruft keine 
wcscntlichen Ersehcinungen liervor, bewirkt aber in groBeren Dosen Benomtnen- 
heit u. Schw&clie der Extremitiiten, ebenso Bromural. Aucli kleine Scopolattiin- 
gaben fiiliren nicbt zum Schlaf. Bei Mischung zweier dieser Substanzen in 
kleineren Dosen gab es nie einen sichtliehen Erfolg, dagegen bei groBeren zweifeilos 
eine ver8tiirkte Wrkg., aber in der angedeuteten Eiclitung u. meist nieht einen 
tiefen Schlaf; es war melir eine sunnnierte ais eine potenzierte Wrkg. zu beobacliten. 
Gegenuber Scopolamin scliwankt die indiyiduelle Empfindlichkeit stark; frische, 
ungebrauchte Tiere vertragen es in groBeren Dosen besser ais schwache, krankelnde. 
Mit Narceui war keine uberzeugend hypnot. oder narkot. Wrkg. zu erzielen, auch 
bei Menschen nieht. Bei Mensclien konnte mit Kombinationen kleinerer Dosen 
von Sedativis u. Ilypnoticis oft Schlaf erzielt werden, z. B. durch Bromural -j- 
Kodein, Urethan -f- KBr, Bromural -(- Urethan -j- Aspirin, Urethan -f- Phenacetin -j- 
Pyramidon, Bromural -f- Phenacetin. (Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin 43. 355—67. 

1924. Breslau, Univ.) W o l f f .

A. Koritschan, Uber das neue Sedatimim Abasin. Abasin, Acetylbromdidthyl- 
acetylcarbamid der Farbenfabriken vorm. F r . Bayer  & Co., ist nach den Er- 
fabrungen des Vfs. ais energ. wirkendes Beruhigungsmittel zu bezeiclmen, das frei 
von Nebenwrkgg. ist, besonders auch kein Mudigkeitsgefiilil erzeugt. Vor dem 
nieht acetylierten Adalin hat es ferner den Yorteil besserer Loslichkeit. (Wien. 
klin. Wchschr. 37. 4 Seiten. 1924. Sep. Wien, F ranz JoSEF-Ambulatorium.) Sp.

Ludwig Laband, Uber Abasin, ein neues Sedatwwn. (Vgl. yorst. Eef.) Auch 
Vf. fand Abasin ais eigentliches Sedatiyum bestens bewalirt bei allgemein neryosen 
Storungen aller Art, besonders auch bei Ilerzneurosen (auch bei Magen- u. Darm- 
neurosen). Ferner empfichlt er die Anwendung bei neryoser Agrypnie, neryosem 
Krampfhusten oder Schlaflosigkeit infolge Ilustenreizes bei yerschiedensten Lungen- 
erkraukungen. Fur alle diese Fiille geniigen in der Eegel Gaben von 0,25 g, in 
hartrifickigen Fallen zu wiederholen oder zu yerdoppeln. Bei ausgesprochener 
Basedowscher Krankheit wurden keine bemerkenswerten Erfolge gesehen. Bei 
schwererer chroń. Schlaflosigkeit waren Gaben von 0,5 bis 0,75 g erforderlich, liier 
empfiehlt sieli Kombination mit einem der iiblichen Schlafmittel. Schwere Ilerz- 
krankheiten oder starkę Blutdruckanomalien bilden keine Gegenindication. (Therapie 
d. Gegenwart 65. 1 Seite. 1924. Sep. Tegel-Berlin.) Spiegel.

M. M. E llis und 0. W. Barlow, Barbitursaurenarkose. II. Blutzucker und Bltił- 
gerinnungszeit wcihrend Barbitursaurehypothermie. (I. ygl. E l l i s ,  Journ. Pharm. 
and Exp. Therapeutics 21. 323; C. 1923. III. 1111.) Wahrend der ersten Stdn. 
der Barbitursaurenarkose findet man bei Tauben u. Katzen eine Senkung des Blut- 
zuckerspiegels, der bis zur 44. Stde. langsam zur Norm zuruckkehrt. Die Ge- 
rinnungszeit ist anfangs yerkurzt u. kehrt in der 20.—44. Stde. zur Norm zuriick. 
Beide Kurven laufeu etwa paraliel miteinander. (Journ. Pharm. and Exp. Thera
peutics 24. 259—64. 1924. Columbia, Univ. of Missouri.) W o l f f .

Erich Marcuse, Erfalirungen mit dem neuen Lokalaniistlieticum Tutocain. 
Tutocain, salzsaures Salz eines racem. p-Aminobenzoyl-a-dhnethijlamino-fi-methyl- 

y-butanols, in W. bis zu 15% mit neutraler Ek. 1., ergab sieli bei zahlreiclien 
Operatiouen ais noeli in sehr verd. Lsg. (*/3%) wirksames, ungiftiges u. haltbares 
Lokalanastheticum, Es wurden weder irgendwelclie ćirtliclie Gewebssehadigungen 
nach allgemein tox. Nebenwrkgg. beobachtet. (Dtseh. med. Welischr. 50. 2 Seiten. 

1924. Sep. Berlin, K u d o lf  YiRCHOW-Krankenh.) Sp iege l.
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Oskar Wiedhopf, Erfahrungen mit dem neuen Lokalanastheticum Tutocain 
[.Bayer] bei chirurgischen Operationen. (Vgl. yorst. Ref.) In Hautquaddelverss. 
zeigtc sieli Tutocain in 1/s- u. '/'2%ig. Lsgg. etwa doppelt so wirksam wio die 
gleichc Konz. von Noyocain. Seine Wrkg. wird wesentlich gesteigert durch Zusatz 
von 0,4% Kaliumsulfat. Trotzdem befriedigte 1l80u>ig- Lsg. nicht, sondern wurde 
meist 1/5%ig. Lsg. mit oder ohne Adrenalin yerwendet. jMan erliiilt dann zuyerlassige 
Aniistliesie, dabei traten keinerlei Intoxikationsersclieinungen auf, auch nicht bei 
starkeren Lsgg. (Muncli. med. Wehschr. 71. 6 Seiten. 1924. Sep. Marburg a. L., 
tlniy.) Sp ie g e l .

Hans Krebs, Tutocain, ein neties Anastheticum und dessen Anwendung in der 
Augenheilkunde. (Vgl. yorst. Reff.) Das Pruparat liat sich zur subkonjunctiyalen 
u. subcutauan Injcktion, meist auch zur Instillation durchaus brauclibar gezeigt. 
In den Bindehautsack eingetraufelt, erzcugt es weder Druckschadigung am Auge 
nocli Epithclschadigungen an der Cornea. Ais Infiltrationsaniistheticum ist es nach 
Zusatz kleiner Mengen Suprarenin subkonjunctiyal u. subcutan durchaus zuyerliissig. 
Dabei werden 1—2°/0ig. Lsgg. benutzt. Die Wrkg. liiilt mehrere Stdn. an. (Muncli. 
med. Wehschr. 71. 3 Seiten. 1924. Sep. Bonn, Uniy.) Sp ieg e l .

A. Lawen, Fortsclińtte in der Sakralaniisthcsic. (Vgl. yorst. Reff.) Eine ganze 
Anzahl Operationen konnte nacli extraduraler Einyerleibung der „Normaldosis" 
Tutocain (30 ccm l%ig. Lsg. mit 0,4% Kaliumsulfat u. Suprarenin) gut ausgefiihrt 
werden, besonders bewiilirte sich die dadurch erreiclite Aniisthesie fiir Cystoskopie. 
Es konnen danach auch an den Extremitaten weitgehende Hypjisthesien eintreten. 
Ilohere, die Beine u. Untcrbauchgegend umfassende Beeinflussung wurde mit 
40 ccm erreiclit, aber doch fiir operatiye Zwecke nicht zuyerlassig genug u. 
gelegentlich mit Allgcmeinerscheinungen (Pulssteigerung u. Scliweifiausbruch). 
(Zentralblatt fiir Chirurgie 1924. 1000—03. Sep. Marburg a. L., Uniy.) Sp ie g e l .

Hans Grimsehl, Tutocain, ein neues Lokalanastheticum. Die Aniisthesie setzt 

schnell ein u. geht tief. Verwendet wurden */.r oder 1/.J°/0ig- Lsgg. mit oder ohne 
Zusatz von NaCl oder K2SO., mit 1 Tropfen l°/00ig. Suprareninlsg. auf 1 ccm. Nicht 
die geringsten storenden Nebenerselieinungen, auch nicht Schwellung u. Nacli- 
schmerzen. (Deutsche Zalinarztliche Wochenselirift 27. 3 Seiten. 1924. Sep. Berlin- 
Tempelliof, ZahniirztL Klin. d. Allg. Ortskrankcnk.) Sp ie g e l .

Fritz Schlesinger, Sipon, Hamorrhoidalzapfchen „Bayer1. Die Siponzapfchen 
enthalten dijodadipinsaures B i mit Zusiitzen yon Cycloform u. Gerbsiiure. Sowohl 
der adstringierende u. desinfizierende wie der schmerzstillende Effekt kommen zu 
yoller Wrkg. Wegen der yolligen Ungiftigkeit sind die Zapfclien nicht nur bei 
Hamorrlioidalleiden yerwendbar, sondern auch in der Kinderpraxis ais milde Mittel 
bei Kotyerliartung u. Kotyerhaltung, ferner bei entziindlichen Erscheinungen der 
Mastdarmsclilcinihaut, Schrunden u. Erosionen des Afters, schmerzhafter Stuhl- 
entlcerung, Mastdarmcarcinomen, Darmtuberkulose, Tcncsmen, in der Schwanger- 
schaft. Sie sclieinen ais Analgeticuin bei Beschwerden yon Kranken mit Ulcus 
duodeni niitzlich zu sein. IIervorgehoben wird die Dauer der Wrkg. (Therapie 
d. G-egenwart 65. 2 Seiten. 1924. Sep. Stettin.) Sp ie g e l .

Brassel, Siponstuhlzapfchen bei Humorrhoiden. Bestatigung der guten Wrkgg. 
(vgl. yorst. Ref.). (Dtscli. med. Wchschr. 50. 1 Seite. 1924. Sep. Leipzig.) Sp.

Schoeps, Erfahrungen mit Jothion. Das Praparat ( F a r b e n fa b r ik e n  vorm. 
Fk. B a y e r  & Co.) wird bei pereutaner Anwendung sehr gut u. ohne irgendwęlche 
Reizersclieinungen yertragen. Die Resorption yon J  daraus erfolgt rasch u. mten- 
siyer, dabei langer anlialtend ais aus Jodtinktur oder 50/0ig. KJ-Salbe. Da auf 
diese Weise rascher therapeut. Effekt u. yolle J-Wrkg. zu erreichen ist, kommt die 
epidermale Anwendung yon Jothion besonders auch ais Ersatz peroraler Jodgaben
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in Betracht. (Thcrapie d. Gegenwart 65. 3 Sciten. 1924. Sep. Breslau, Stadt. 
Krankenli. Allorheiligcn.) Sp ie g e l . .

Hans Kern, Uber Eldoform bei Sduglingsdiarrhoen. Eldoformtabletten 
(Ba y e r  & Co.) wurden mit Erfolg in den Fiillen benutzt, w o bei Fiitterung mit 
Heilnahrung der Fortseliritt nicht befriedigte, ferner prophylakt. bei drohender 
Dyspepsie. (Therapie d. Gegenwart 65. 1 Seite. 1924. Sep. Stuttgart-Waiblingen, 

Siiuglings- u. Kiriderlieim.) Sp ie g e l .

Hans Hirsch, Novasurol in der Herzpraańs. Bericht iiber einen Fali, bei dem 
withrend eines ganzen Jahres der Kranke trotz immer wicder nacblassender Diurese 
diese durcli Gebrauch von Noyasurol immer wieder in Gang brachtc u. einen ge
wissen ■ Grad von Kompensation der Herztiitigkeit aufreclit liielt. (Therapie d. 
Gegenwart 65. 1 Seite. 1924. Sep. Cliarlottenburg.) Sp ie g e l .

F. Scheid, Uber „IIexeton Bayer“ und seine Bedeutung fiir die chirurgiscli-
gyndkologische Praxis. Es wurden je 1,2 ccm l%ig. Lsg. intrayenos u. 2,2 ccm 
10°/oig. Lsg. intramuskuliir abwechselnd 3—4 mai tśiglich in der Prophylaxe u. 
Therapie postoperativer Komplikationen mit promptem Erfolg yerwendet. (Zentral- 
blatt f. Chirurgie 1924. 794—97. Sep. Berlin-Lichtenberg, Stiidt. Krankenli.) Sp.

Erich Kominger, Hexeton statt Camplicriil in der Kinderpraxis. (Vgl. vorst. 
Ref.). Es wird tiber Erfalirungen berichtet, nacli denen Heseton bei Kindern die 
yolle Camplicrwrkg. zeigt u. dem Camplierol bzgl. Promptheit der Wrkg. auf Kreis- 
lauf u. Atmung iiberlegen ist. (Miinch. med. Wchschr. 71. 6 Seiten 1924. Sep. 
Freiburg, Uniy.) Sp ie g e l .

Oskar Lowinger, IIexeton ais Expcktorans. (Vgl. vorst. RefF.). Hexeton wirkt, 
intramuskular injiziert, in dieser Ricktung besser ais Camplierol u., wolil infolge 
seiner vollstiindigen Resorption, ohne die bei diesem auftretenden Beliistigungen, 
wenn die Injektionen aucli von neryosen Patienten oft schmcrzlich empfunden 
wurden. (Wien. klin. Wchschr. 37. 3 Seiten. 1924. Sep. Wien, Allg. Poliklin.) Sp.

Em il Abderhalden und Ernst Gellhorn, Weiterer Beiłrag zur Kenntnis der 
Wirhmgssteigerung von Adrenalin durch Aminosauren. (Vgl. P f l Ogers  Arch. d. 
Physiol. 203. 42; C. 1924. II. 497.) Am iiberlebenden Meerschweinchendickdarm 
wird die Adrenalinwrkg. durch alipliat., homocycl. u. lieterocycl. Aminosauren in 
Konz. 1:25000 — 200000 gesteigert. Angewandt wurden Glykokoll, d- Alanin, 
d-Leucin, 3-Dyod-l-tyrosin, l-Tyrosin, d-Tyrosin, Histidin, Trypiophan, Glutamin- 
sdure, Pyrrolidoncarbonsaure u. Prolin. Die Wirkungssteigerung iiuBert sieli in 
einer gegenuber dem Kontrollyers. yerstarkten Herabaetzung des Tonus u. Lahmung 
der automat. Kontraktionen. Die Wrkg. ist yollig reyersibel. Audi am Warm- 
bliiterorgan ist die im stereocliem. Bau der Aminosauren begriindete opt. Aktiyitat 
auf die Starkę der Rk. ohne EinfluB. Wśihrend Glutaminsiiure in deutliclier Weise 
dic Adrenalinwrkg. yerstarkt, ist sein Anhydrid, die Pyrrolidoncarbonsaure, olinc 
jeden EinfluB auf die sympatii. Endapp. (Pf l Og ers  Arch. d. Physiol. 206. 154—61. 
1924. Halle, Univ.) W o l f f .

W. R. Heli und K. v. Neergaard, Die Beziehungen der AcełylcJiolhwerkiirzung 
des Skeldimuskels zur Einzelzuckung und zum Tetanus. Am kunstlich durchstromten 

Frosclimuskel gibt Einw. von Adrenalin sehr unsichere Resultate. Acełylcholin ver- 
anlaBt eine Yerkiirzung vom AusmaB einer maximalen Einzelzuckung. Atropin 
hemmt die Acetylcholinkontraktur reyersibel. Atropin beeinfluBt auch den Verlauf 
der Einzelzuckung (vgl. aber R ie s s e r  u. N e d s c h l o s z , Arch.. f. exp. Patliol. u. 
Pharmak. 91. 342; C. 1922. I. 512). Wegen der liohen Konzz. yerbietet sich eine 
direkte Bezugnalime des Acetylcholineffektes auf parasympath. Inneryation des 
Skelettmuskels. Einzelzuckung u. Acetylcholinyerkiirzung superponieren sich. 
(Pf l Og ers  Arch. d. Physiol. 205. 506—17. 1924. Ztirich, Physiol. Inst.) W o l f f .
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J. Lecloux, Untersuchungen uber den Mu/lufl der Fette auf den Teerkrcbs bei 
der Maus. Wurden zwisehen die Behandlungen mit Teer solche mit Lsg. von ol- 
saurern Na eingesclioben, so wurde das Auftreten yon Papillomen sehr yerzogert. 
Lsg. von freier Olsaure in Bzl. seheint ebenso zu wirken. (C. r. soe. de biologie 
91. 1155—57. 1924. Liege, Univ.) Sp ie g e l .

A. Freund, Zur Kieselsaurebehandlung der Lungentuberkulose. Nachdem Vf. 
sich yon der guten Resorbierbarkeit des Silistrens (Kieselsiiuretetraglykolesters) 
iiberzeugt hatte, liat er es bei einer Anzahl Lungentuberkuloser angewendet u. bei 
fast allen Patienten, bei denen die Erkrankung produktiv-cirrliot. oder rein cirrhot. 
Charakter hatte, giinstige Beeinflussung der subjektiven u. objektiyen Symptome 
festgestellt. (Therapie d. Gegenwart 65. 2 Seiten. 1924. Sep. Neukolln, Stiidt. 
Krankenh. Hasenlieide.) Sp ie g e l .

R. Dios, Versuclie der Behandlung von „mai de caderas“ durch Bayer 205. 
Experimentcll erzeugte Erkrankungen fiilirtcn in 1 Falle beim Pferd zum Tode des 
Yersuchstieres, anscheinend infolge von allzulangen Injektionspausen mit Bayer 205. 
Im anderen Falle erliielt ein infiziertes Pferd 4 g Bayer 205 intrayenos, dann nach
2 Tagen 70 ccm Blut aus dem ersten Vers. u. war dann trypanosomenfrei, ebenso 
ein Hund nach einer einzigen Injektion vou Bayer 205. Auch bei einer Priiyentiy- 
injektion an Hunden iiberstanden dieselben gut eine naehtragliche Infektion, 
wahrend infizierte Kontrollhunde eingegangen sind. (C. r. soe. de biologie 91. 
1032—33. 1924. Buenos Aires, Bakteriol. Inst.) T e n n e n b a u h .

Robert Levy, Uber den Mechanismus der ITdmnlysc durch das Skorpionengift. 
Ycrgleich mit anderen Giften. Ganz analoge Ergebnisse wie mit dem Gifte des 
TausendfuBes (C. r. d. 1’Acad. des sciences 177. 1326; C. 1924. I. 687) u. in- 
zwischen auch in Bestatigung von Angaben B e l f a n t is  mit dem Gifte der Bienen 
erliielt Yf. auch mit demjenigen des Skorpions Ileterometrus maurus. (C. r. d. 
1’Aead. des sciences 179. 1093—95. 1924.) Sp ie g e l .

G. Analyse. Laboratorium .
F. Mayer, Nutsche aus Porzellan fiir warm oder kalt zu haltendcs Filtriergut. 

Die Nutsche besitzt hohle Wandungen mit Zu- u. AbfluBleitung fiir h. W. oder 
Dampf. Zu beziehen durch Porzellanfabrik Ph. R ose n t h a l  & Co., A.-G., Markt- 
redwitz i. Bayern. (Ztschr. f. angew. Ch. 37. 945. Frankfurt a. M. 1924.) Jdng.

N. PuscMn und J. Grebenschtschikow, Uber die Anwendung der pyro- 
metrischen Methode zur Untersucliung von Gleichgcwichten bei liohcn Drucken. (Vgl. 
Journ. Chem. Soc. London 123. 2721; C. 1924. I. 462.) Die Best. der Krystalli- 
sationstemp. bei bohem Druck yermittelst einer niiher beschricbenen pyroinetr. 
Versuclisanordnung bietet yerschiedene Yorteile vor der manometr. Methode. Es 
sind nur 1—2 g Substanz notwendig u. die nur kurze Zeit dauernde Untcrs. ge- 
stattet gleichzeitig die Best. der Krystallisationstemp. bei yerscliiedeneni Druck, 
eine Abschatzung der Veranderung der Krystallisationswarme mit dem Druck u. 
die Unters. von Gleicligewichten in mehrkomponentigen Systemen. Vff. untersuchen 
Diphenylamin, Urethan, p-Toluidin, Bzl., Phenol, p-Nitroanisol u. Trimetliylearbinol- 
bihydrat. Die erhaltenen Versuchsresultate werden tabellar. u. graph. wieder- 
gegeben. (Ztschr. f. physik. Ch. 113. 57—78. 1924. Petrograd, Elektrotechn. 
Inst.) UfMANŃS

A. P. Carman, Eine Elektrometermethode fiir die Messung der Dielektrizitiits- 
konstanten von Fliissigkeiten. Yf. beschreibt die elektr. Sehaltungen des benutzten 
Elektrometers u. leitet die fur die Best der DEE. erforderliche Formel ab. Die 
Methode ergab fiir die DE. von destilliertem W. bei 25° den Wert 78,07. (Physical 
Reyiew [2] 24. 396—99. 1924. Uniy. Illinois.) K. W o lf.
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W. U. Behrens und C. Drucker, Eine neue Mełhode zur Bestimmung der 
spęzifischen Warnie von Metallcn. Na eh einer geschichtlichen Einlcitung beschreiben 
Vff. dic yon ihnen angewandte Apparatur zur Best. der spezif. Wiirme von Metallcn 
u. diskutieren die Methode. Ein diinner Metalldraht wird im Vakuum auf konstantę 
Temp. erliitzt, dann eine bestimmte elektr. Energie zugefuhrt, u. die bewirkte Tem- 
peraturerlioliung durch Messung des Widerstandes vor u. unmittelbar nacli dcm 
Erliitzen ermittelt. Auf die Warmeyerluste wird durch noclmialige Widerstands- 
messung kurze Zeit nacli dem Heizversuch geschlosscn. Nach einer zweiten Methode 
wird ein Versuchsdraht, der auf Zimmertemp. bleibt, von demselben Strom durcli- 
(lossen u. die DifFerenz der relativen Widerstandsiinderungen gemessen. Die zur 
Bereclinung der spezif. Wiirme notige Kenntnis des Temperaturkoeffizienten des 
Widerstandes wird durch Widcrstandsmessungcn des Versuclisdrahtes bei ver- 
scliiedenen Tempp. gewonnen. Des niiheren untersuclien Vff. das Zn zwischcn 
0—225°, es treten keinerlei Anomalien auf, gleich ob harte oder weiche, oder schnell 
oder langsam gekuhlte Driilite yerwendet werden. Der yermutliche Umwandlungs- 
punkt des Zn zwischen 100 u. 200° lieŁS sieli demnacli nicht nacliweisen. (Ztschr. 
f. physik. Ch. 113. 79—110. 1924. Leipzig.) U l m a n n .

0. Scarpa, Methode zur Messung des inneren Widerstandes von Batterien wid 
Akkumulatoren. (Annali Chim. Appl. 14. 306—9. 1924. Turin, Politecn.) Z a n d e r .

H. Eheinboldt, Einfaelie Apparate zur tliermisehen Analyse. Vf. beschreibt 
(Abbildungen im Original) eine Vereinfacliung des von Sc h e u e r  (Ztschr. f. physik. 
Ch. 72. 518; C. 1910. II. 1) yerwendeten App. u. eine Modifikation, die das Durcli- 
leiten eines trocknen Gasstroms bei feuchtigkeits- oder luftempfindliehen Substanzen 
ermoglicht. (Ztschr. f. angew. Ch. 37. 960—61. Bonn a. Eh. 1924.) J u n g .

Elemente und anorganische Verbindungen.

N. Tananajew, Qualitative Analyse der Elemente der I .—I I I .  Gfruppe bei 
ihrer gemeinschaftlichen Gegemcart mit besonderer Beriicksichtigung der liipfelanalyse. 
Die Analyse erstreckt sieli auf die Elemente: Ag, lig, Pb, Bi, Cu, Al, Fe, Ni, Co, 
Mn, Cr, Zn u. Cd. Der Nachweis dieser Elemente ist auf zwei Arten moglich.
I. Jedes Element, kann in Ggw. von anderen nachgewiesen werden, oline den 
systemat. Analysengang zu benutzen. Nur in einigen Fiillen (Zn, Cd) ist die vor- 
liiufige Zuteilung der zu priifenden Elemente notig. Vf. nennt seinYerf. fraktionierte 
Analyse. Die Lsg. muli die salpetersauren Salze enthalten. Fe11 u. lig 1 mussen 
zu Fe111 u. Hgn oxydiert werden. Dauer einer Analyse etwa 3/4 Stdn. II2S wird 
nicht yerwandt. II. Die Elemente werden ais Sulfide bezw. IIydroxyde gefullt u. 
auf Grund yerschiedener Losliclikeit in yerschieden starken Siiuren in cinzelne 
Gruppen zerlegt u. dann getrennt nachgewiesen. Dauer der Analyse P/o—2 Stdn. 
(Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 140. 320—34. 1924. Kiew.) G o t t f r ie d .

P. Saccardi, Vereinfachungen in der q>ialitativen Untersuchung einiger Kationen. 
Vf. beschreibt ein neues Verf. fiir dic qualitative Trennung der Elemente der 
SchwefelwTasserstoffgruppe. In der zweiten Untergruppe werden Pb u. Bi nach 
den bisher ubliclien Methoden entfernt; Cu u. Cd werden auf Grund ihres Yerh. 
dem Fe gegeniiber geti-ennt. Der elektrolyt. Losungsdruck des Fe steht zwischen 
denen von Cu u. Cd; Fe yerdrangt aus der blauen sauren Lsg. Cu, aber nicht Cd. 
Nach yollstiindiger Entfarbung wird dic Lsg. verd. u. Cd mittels H.2S gefiillt. — 
In der ersten Untergruppe werden As, Au u. Pt wie ublich entfernt, H2S aus der 
Lsg. entfernt u. zu der salzsauren Lsg. etwas metali. Mg liinzugefiigt. Ein Teil 
der Lsg. wird mit IlgCh yersetzt, besser noch kocht man in stark salzsaurer Lsg. 
mit etwas A s ^ . Im ersten Falle erhiilt man mit Sn einen Nd. von HgCl u. 
metali. Hg, im zweiten Fali o einen dimklen Nd. yon metali. As (Be t t e s d o r f ). 

Einen anderen Teil der Sn u. Sb enthaltenden Lsg. yersetzt man mit cinem Uber-
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schuB au Chlorwasser, wo durcli SnCl2 iu SnCl4 iibergeht u. Sb ais wasserunl. 
weiBer Nd. von Sb205 ausfiillt. (Annali Chim. Appl. 14. 303—5. 1924. Camerino,

W. Aedonitzki, Zur Fragc uber dic Bcstimmung der Schwefelsaurc bei An- 
weseiiheit von Aluminium. I. Bei Ggw. yon Al'” ergibt die Best. von SO/', ais 
BaSO.„ zu niedrige Werte. Vf. fand, daB der Verlust mit der Konz. des Al-Salzes 
zunimmt, wenn die Fiillung in der Siedehitze yorgenommcu wurde; abnimmt, wenu 
in der Kiilte. Da aber die Fiillung in der Kiilte zu umstiindlich ist, yersuchtc Vf. 
noeh die umgekehrte Fiillung, bei welcher das zu aualysierende Gemisch von 
II2S04 u. A1C13 in W. zu einer BaCL-Lsg. zugesetzt wurde. Dabei erliSlt man zu 
yiel BaS04, der UberschuB nimmt mit der Konz. des A1C13 zu. Die yerwendeten 
Lsgg. enthielten: H2S04 8,7—8,8 g/l; A1C13-6H20 66 g /i ;  BaCl2-2H20 60 g/l; 
HC1 17% HC1. (Transact. Inst. Pure Chcm. Reagents. 1924. Nr. 3. 35—44. [Russ.] 
Sep.) Bikerm an.

F. M. Litterscheid und H. Lówenheim, Uber die ąualitcitwe und rjuantitatiur. 
Untersuchung des Natriumdiłhinnats. Qualitativ ist das Natriumdithionat des Handels, 
dessen W.-Gehalt niclit immer der Formel Na,S2O0-2ILO entspriclit, auf SO/', Cl', 
S03", C03", Ca", Ba", Mg" u. andere Metallionen zu priifen. Nachdem die Reinlieit 
des Salzes siehergestellt ist, wird zur quantitativen Best. yon seinem Zerfall in Na^SO^
u. S02 Gebraueh gemaeht, indem entweder gewichtsanalyt. Na2S04 oder maBanalyt.
S02 bestimmt wird. Die W.-Abgabc begiunt bei 60°, bei 100° wird das W. voll- 
stiindig abgegeben. S02-Abspaltung setzt bei 200° ein u. yollzieht śicli bei 240 bis 
250° schnell yollstiindig. (Chem.-Ztg. 48. 881—83. 1924.) J osephy .

Edgar Beyne, Titrimetriśćhe Zinkhesthnmung. (Vgl. Buli. Soc. Chim. Belgiąue 
33. 376; C. 1924. II. 1832.) Vf. weist darauf hin, daB bei der T itration des Zn 
nach dem Seliaffneryerf. nieht immer eine korrekte Bezeiehuung des Verf. angegeben 
wird, da das Sehaffnersche Verf. yielfach yon anderen Autoren abgeandert worden 
ist. Die Unterschiede u. Bezeichnungen der angewandten Methoden (belg. Verf., 
Kompensationsmetliode, deutsches Yerf. u. Methode Vieille Montagne) werden er- 
ortert. (Buli. Soc. Chim. Belgiąue 33. 507—16. 1924.) I Iaberland .

Karl Kieper, Verbesserłe Mafianalyse fiir Bestinmmng von Zink. Die Zn-Lsg. 
wird mit einem CTberschuB yon 7io'n- Na^S-Lsg. yersetzt, nach Erwiirmen filtriert, 
im Filtrat Na^S in essigsaurer Lsg. mit J  zuriicktitriert. (Chem.-Ztg. 48. 893.

A. Lassieur, Elekirolytische Trennung des Kujpfers, Antimons und Wismuts von 
Blei. (Ygl. C. r. d. 1’Acad. des sciences 178. 847; C. 1924. 871.) Die elektrolyt. 
Trennung Bi-Pb wird in salpetersaurer oder salpeter-salzsaurer Lsg. (auf 100 Teile 
15—20 Teile Siiure) in Ggw. yon Hydroxylaminchlorhydrat ais Reduktionsmittel mit 
einem Potential yon 200—240 mV ausgefiilirt. Die Trennung Cu-Pb erfolgt bei 
240 mV unter sonst gleiclien Bedingungen oline jede Scliwierigkeit. SbCl̂  wird aus 
salzsaurer Lsg. ais sclilecht anhaftender Nd. gefallt, mit 5-wertigem Sb ist die Fiillung 
bei 240 mV gut, Pb schcidet sieli auf der Pb-Kathode oder mit Sb bedeckten Kathodc 
crst bei 350 mV ab. Bei Ggw. yon mehr ais 0.200 g Pb auf 100 ccm Elektrolyt 
schlieBt Sb Pb ein, u. die Trennung muB wiederliolt werden. (C. r. d. l’Acad. des 
sciences 179. 632—34. 1924.) J osephy .

A. Lassieur, Elekirolytische Trennung von Kupfer, Anłitnon, Blei und Zirin. 
Die elektrolyt. Trennung yon Cu, Sb u. Pb ist bereits bcschrieben (ygl. vorst. Ref.). 
Bei Ggw. von Sn fiillt dieses in salzsaurer Lsg. mit Pb zusammen aus, eine Trennung 
durch einfache Einstellung des Kathodenpotentials gelingt nieht. Dic Trennung 
von Pb u. Sn erfolgt in fluBsaurer Lsg., die mit Stannisalzen eine F-haltige Kom- 
plexverb. bildet, aus der das Su nieht elektrolyt. niedergeschlagen wird. Bei Ggw. 
von Hydroxylaminchlorliydrat wird das Pb unter Benutzung des beschriebenen

Uniy.) -Zandeb .
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App. (vgl. C. r. d. 1’Acad. des scicnees 177. 1114; C. 1924. I. 2387) mit einem 
Hilfspotential von 400.mV bei 60° in wenigen Min. abgeschieden, dann ktililt man 
auf 20° ab. Die Trennung ist nur genau, wenn weniger ais 1,50 g Sn pro 1 vor- 
handen sind. Zur Best. von Sn in der vom Pb befreiten Lsg. fiigt man Borsaure
u. Ammoniumoxalat, verd., erwiirmt u. elektrolysiert mit einer Cu-Kathode. Da bei 
Ggw. von Sb Sn durcb den Strom red. werden kann, so muB vor der Trennung 
von Pb die Lsg. mit H.,0.2 oxydiert werden, da Stannosalze mit HF keine Komplex- 
verb. bilden. (C. r. d. 1’Acad. des sciences 179. 827—29. 1924.) J o s e p h y .

L. Bomet, FUnige Farbreaktionen des Kryogenins mit SchwennetaUen. GesStt. 
neutrale wss. Lsg. von Kryogenin, zweckmafiig noch etwas ungel. enthaltend, gibt 
folgende Farbungen: Mit Cu-Salzen lebhaftes Rot (bei geringen Mengen Rosa), zur 
colorimetr. Best. von Cu yerwendbar; mit Ilg-Salzcn pfirsichbliitenfarbige FSrbung, 
dann violetten Nd.; mit Fem-Salzen Braunrot. Diese Rkk. werden durch nach- 
triiglichen Zusatz von 1—2 Tropfen H202-Lsg. yerschiirft. Bei Zusatz yon nicht 
zu yiel Cliromaten oder Dichromatcn in stark salzsaurer Lsg. zu Kryogenin in Sub- 
stanz entwiekelt sich weinrote Fiirbung. (Journ. Pharm. et Chim. [7] 30. 356 bis 
358. 1924.) Sp ie g e l .

Paul H. M.-P. Brinton imd Arthur E. Stoppel, Untersuehungen iiber das 
GWien von Niederschlagen. II. Die Umwandlung von Molybdansulfid in Oxyd und 
die Fliichtigkeit von Molybdcintrioxyd. (I. vgl. B rinton  u. Pagel , Journ. Americ. 
Chem. Soc. 45. 1460; C. 1923. IV. 975.) Ais hochste Temp., bei welcher MoO;! 
sicher ohne Verlust durch Verfluchtigung gegliiht werden kann, wird annShernd 
600° gefunden. Feuchtes, mit Schwefelwasserstoffwasser gewaschenes MoS3 kann 
in einer Muffel, bestehend aus einem 50 ccm Porzellantiegel, der auf seinem Boden 
eine Asbestplatte von 4 mm Dicke entliUlt, u. einem den Nd. enthaltenden auf einem 
Dreieck in dem iiuBeren hfingenden, zweiten Tiegel, iiber einem Tirrilbrenner mit 
einer 12,5 cm hohen Flamme, dereń Spitze 8 cm vom Boden der Muffel entfernt ist, 
Yollstandig in MoOa iibergefuhrt werden. Oxydationsmittel sind dabei iiberfliissig. 
(Journ. Americ. Chem. Soc. 46. 2454—57. 1924. Minneapolis [Minnesota], Uniy.) Jos.

Słiin’ichi Aoyama, Terfahren zur qua?iłitativen Trennung von Platin und 
Iridium. (The Science Reports of the Tohoku imp. Uniy. 12. 365—92. 1924. —
C. 1924. I. 1980.) J o s e p h y .

Organische Substanzen.

G. Tellera, Quantitative Bestimmung des Mirbanoles. Das Nitrobenzol wird 
aus dem zu untersuchenden Prod. abdest., dann zu Anilin reduziert, dieses durch 
Titration mit Br-Wasser bestimmt. (Boli. Chim. Farm. 63. 657—58. 1924. Milano, 
Farmacia di Brera.) Sp ieg e l .

Allan Winter Rowe und Edward Parkhurst Phelps, Atheruntersuchungen. 
JI. Quantitative Bestimmung von Peroxyd ais Verunreinigung. (Ygl. Journ. Ind. and 
Engin. Chem. 16. 896; C. 1924. II. 2597.) Zur Best. yon in Narkose-
ather empfehlen Vff. auf Grund ilirer Unterss. folgende (yorliiufig beste) Methode: 
10 ccm des zu untersuchenden A. werden yersetzt mit 15 ccm einer 5%ig. CdJ2 
-f- KJ-Lsg. (United States Pharmacop. 1916) -f- 15 ccm IŁSO4 (aus 100 ccm H2S04,

D. 1,84 -j- 300 ccm W.) -(- 25 ccm A. (gereinigt naeh G ir a r d  u. Cuniasse  durch 
mehrtagiges Stelienlassen von 1 1 95%ig. A. mit 3—4 g m-Phenylendiaminchlor- 
liydrat u. Fraktionieren, wobei nur die Mittelfraktion aufgefangen wird); Best. 
des freigemachten J  durch Titration mit 0,1-n. Na2SsOs. Die Rk. ist zur Haupt- 
sache nach 15 Min. beendet (Einzelheiten ygl. Tabelle im Original). Direktes 
Sonnenlicht ist bei der Best. auszuschlieBen. Yerunreinigung des A. mit 1 % 
CHICHO beeinfluBt das Endergebnis der Titration nicht, 2% CH3CHO erhohen
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das Endergebnis um etwa 0,003°/0 Perosyd. (Journ. Americ. Chem. Soc. 46. 2078 
bis 2085. 1924. Boston [Mass.], Eyans Memoriał.) H arerland .

Bestandteile von Pflanzen und Tieren.

Francis Charles Kelly und Alfred Dndley Hnsband, Methode, zur Be- 
stimmung kleinster Mengen von Jod in biologiscJiem Materiał. Die Kendallsche 
Methode (vgl. Journ. Biol. Chem. 43. 149; C. 1920. IV. 598) wurde mit kleinen 
Modifikationen geeignet befunden. (Biochemical Journ. 18. 951—56. 1924. Aberdeen, 
R ow ett Res. Inst.) Sp ieg e l .

Gabriel Bertrand, Beobachtungen iiber eine Mikrobestimnungsmetliode des Sili- 
ciums und iiber den Gehalt gewisser Organe an dieseni Metalloid. I saacs (Buli. 
Soc. Chim. Biol., 6. 157; C. 1924. I I .  2778) hat ein Verf. angegeben, darauf be- 
ruhend, dafi Silicomolybdat u. Phosphomolybdat durch Na^SO., zu blauen Verbb. 
reduziert werden, da8 sich aber bei Erwarmen von Silicaten u. Phospliaten in 
saurer Lsg. mit NH4-Molybdat in Ggw. gewisser Konzz. yon Essigsiiure lediglich 
Silicomolybdat bilden soli. Vf. weist zunachst darauf hin, daB die Rk. zwar selir 
empfindlich ist, aber das Masimum erst allmiihlich erreicht, man daher zum colori- 
metr.-Vergleieh mit einer alteren FI. mindestens '/4 Stde. nach Zusatz des Sulfits 
warten mufi. Der Unterschied in der B. von Silico- u. Phosphomolybdat ist zu 
gering, um eine richtige Best. der Kieselsiiure bei Ggw. von Phospliorsaure nach 
der Technik von I saacs zu gestatten. Daher ist auch die Angabe desselben, dafi 
Gehirn besonders Si-reich sei, bei dessen liohem Gehalte an P zweifelhaft. (Buli. 
Soc. Chim. Biol. 6. 656—58. 1924.) Sp ieg e l .

John Addyman Gardner und Francis William Foi, Eine b-itwche Unter- 
suchung der Methoden zur Bestimmung yon Cholesterin und seinen Estern in Geweben. 
II. Teil. (I. vgl. G ardner  u. W il l ia m s , Biochemical Journ. 15. 363; C. 1921.
IV. 1257.) Die jetzigen Unterss. betreffen die Fehlerąuellen, die durch mangel- 
hafte Spaltung der Cholesterinester bei den verschiedenen Verseifungsmethoden 
entstehen. Verss. mit den Estern der ÓlsSure, Palmitinsaure, Stearinsiiure, Arachin- 
s&ure u. Cerotinsiiure rechtfertigen die Methode der Spaltung in iith. Lsg. mit iiber- 
schussiger alkoh. CaH50Na-Lsg. in der Kalte. Fiir die Vorbehandlung der Gewebe 
hat sich das Verf. von Fe x  (Biochem. Ztschr. 104. 82; C. 1920. III. 159) bewUhrt. 
Die Salze der Cholesterylsclnoefelsaure werden durch alkal. Mittel nicht verseift, 
wohl aber durch Kochen mit Siiuren. In solclier Form (u. das diirfte auch fiir 
Phosphors&ureester, die vielleicht yorkommen, gelten) yorliandenes Cholesterin 
wurde sich also der Best. nach den ublichen Verff. entziehen. Das wie sonst 
estrahierte Materiał mufi dann mit Saure, z. B. Eg., einige Stdn. gekoelit werden. 
Man kann dann die Essigsiiure abdest. oder neutralisieren, dann das yerseiftc
Cholesterin extrahieren. (Biochemical Journ. 18. 1058—69. 1924. St. Georges

Hosp.) Spieg el .

MizucM Kawahara, Uber eine neue Methode der quantitativen Pepsinbestimmung 
(Kongorotmethode). Die Methode beruht auf dem Farbenumschlag, den eine mit 

Kongorot yersetzte V2 “/ooig- Lsg- von Eieralbumin (Merck ) mit einem ‘/s— Vio-“ - 

HCl-Gehalt durch pept. Verdauung erfalirt. Ais Mafi der pepŁ Wrkg. gilt die 
Grenzkonz. des Pepsina, die noch einen deutlichen Umschlag in Blauyiolett be- 
wirkt. (PflCgers Areh. d. Physiol. 206. 360—68. 1924. Wien, Inst. f. allg. u. 
vergleichende Physiol.) W olff.

Mizuchi Kawahara und Oskar Peczenik, Uber eine Modifikation der zur 
ąuantitativen Pepsinbestinmung angegebenen Kongorotmethode zum ąuantitativen Nacli- 
weis tryptisclier Fermente. Die Modifikation der im yorst Ref. beschriebeneu
Methode besteht darin, dafi auf Zusatz yon HC1 nach der Verdauungszeit ein
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Farbenumschlag nuftritt, welchor die stattgefundene Verdauung anzeigt. (Pflugers 

Arch. d. Physiol. 206. 369—72. 1924.) W olff .

R. Eabre imd Detrois, Uber die TJrsaćtie eines haufigen Fehlers bei da- Be- 
stbnmung des Blutcalciums. Spektrosk. Unters. der nach den yerscliiedenen fur klin. 
Best. des Ca im Blute gebrSuckliclien Verff. erhaltenen Ndd. von Ca-Oxalat ergab 
stets die Ggw. von Mg. (C. r. soc. de biologie 91. 1127—28. 1924. Hop. N e c k e r .) Sp.

A. Baird Hastings und Julius Sendroy jr., Studien uber l̂cicZosis. XX. Die 
colorimetrisehe Bestimmung der Wasserstoffionenkonzentration des Blutes bei Korper- 
lemperatur ohne Piifferstaiulards. (XIX. vgl. C u l l e n , Journ. Biol. Chem. 52. 501; 
C. 1922. IV. 529.) Bei Benutzung von Paaren vou Vergleichsrohren mit wech- 
selnden Verhiiltnissen der alkal. u. sauren Form des Indicators kann Plienolrot in 
pufFerfreien Lsgg. an Stelle der Phosphatpufier zur Best. der pu - Werte in Blut 
oder Serum mit einer Fehlergrenze von i  0,02 benutzt werden. Innerhalb der 
gleichen Fehlergrenze stimmen die Ergebnisse der colorimetr. u. elektrometr. Best. 
an der gleichen Blutprobe iibereiu, wenn beide Bestst. bei gleicher Temp. vor- 
genommen werden. Werden die Ablesungen am verd. Plasma bei Korpertemp. aus- 
gefuhrt, so ist die von C u ll e n  (1. c.) fur Bestst. bei Zimmertemp. angegebene 
Korrektur unnotig. (Journ. Biol. Chem. 61. 695—710. 1924. R o c k e f e l l e r  Inst. f. 
med. res.) Sp ie g e l .

A. Grigaut, Colorimetrisehe Metliode zur Lecithinbestimmung im Blut. Vf. 
untersucht den atherl. Anteil der Blutphosphatide, die allgemein ais Leeithine be- 
zeichnet werden. Dabei wird der Lecithinphosphor in einem Salpeter-Scliwefel- 
sauregemisch in Orthophosphorsaure umgewandelt fu. colorimetr. mittels der Rk. 
von D e n ig k s  bestimmt. — Die Reagentien, sowie die Technik der Best. werden 
niiher geschildert. — Das Verf. arbeitete mit einer unteren Fehlergrenze von ca. 
30/0. Der so bestimmte Lecithingehalt yariiert normalerweise zwischen 1,7—1,9 g 
im 1 des menschlichen Serums u. betriigt in den Blutkorperchen 2,5 g im 1. (C. r. 
soc. de biologie 91. 1014—17. 1924.) T e n n e n b a u ji .

J. M. Oppelt Sans und R.. Oppelt Sans, Pi-aUisehe Bestimmung des Harnstoffs 
im Urin. M n neues Verfahren zur Bestimmung dieses Korpers. Statt NaBrO wird 
mit KBr versetzte Chlorkalldsg. verwendet. (Quimica e Industria 1. 228—30. 
1924.) Sp ie g e l .

Marie Walrand, Expeńmeiitelle Studie uber die Amscheidung des Coeains. Der 
Nachweis des Coeains bei toxikolog. Analysen yerursacht groBe Schwierigkeiten, 
da man es wegen der Zersetzlichkeit nur kurz naeli der Einfiihrung in den Organis- 
nius wieder finden kann. Nur das titrimetr. Yerf. lieferte genaue Resultate. Das 
per os oder liypodermat. genommene Cocain findet sich zum Teil in den Hamen. 
Die ausgeschiedenen Mengen sind regelmaBig hoher’als naeli hypoderm. Injektionen. 
Im Harn zers. sich Cocain bei der Giirung schnell. Das per os gewonnene Cocain 
verschwindet schnell in den Verdauungsorganen. Hypodemiat. angewendet findet 
es im Magendarmkanal einen Weg zur Aussclieidung. Seine Ggw. wurde in gleicher 
Weise im Speichel, im Auswurf u. in den Ausleerungen gefunden. In die Milch 
von Ziegen geht es nicht iiber. Nach dem Einnehmen kann es im Verdauungs- 
kaniil, Harnapparat u. in der Leber gefunden werden, nach subkutaner Anwendung 
in den meisten Eingeweiden. Das Neryensystem sclieint es nicht zu fixieren. Die 
Galie yon Tieren enthalt ziemlich groBe Mengen nach subkutaner Anwendung. 
Im Organismus zers. es śicli. Die Rkk. auf CH3OH u. C0I I5-COOH geniigen nicht, 
lim auf eine Cocainvergiftung schlieBen zu konnen. Nur die Kenuzeiclinung des 
Kkgonins in den Prodd. u. analysierten Eingeweiden u. die Rekoustitution des 
Coeains daraus liiBt mit Sicherheit die Ggw. dieses Alkaloids erkennen. (Journ. 
Pliarm. de Belgiąuc 6. 701— 4. 717—25. 741 — 44. 757— 66. 781—83. 1924. 
Luttieb. Uniy.) D ie t z e .
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Henry N, Jones, Mitteikmg iiber Cellobios ais differcnńcrendcn Zuckcr fiir gc- 
wisse Bakterien. Cellobios, ein ans Cellulose dureli Aeetolyse u. Yerseifung der 
entstandenen Octaacefylyerb. gewonnenes Disaceharid, kann nach den bislierigen 
Verss. zur Diffcrenzierung gewisser Arten innerhalb der Gattungen Eschcńchia u. 
Aerobacter dienen. So konnen gewisse Stamnie von Eseherichia neapolitana in zwei 
Gruppen getrennt werden, von denen dic eine den Zuckcr unter sehr reichlicher
B. von Gas yergart, die andere gar nicht auf ilin einwirkt. (Science 60. 455. 1924. 
Syraeuse, Univ.) Sp ieg el .

Andre Adolphe Constant Langrand, Paris, Mefworrichtung fiir chemische 
Laboratorien mit Saugglocke, (D. E.. P. 405092 KI. 421 vom 7/8. 1923, ausg. 1/11. 

1924. F. Prior. 12/9. 1922. — C. 1923. IV, 789.) KOhling.

U. Q. X. Contracting Company, Philadelphia, Pennsylvanien, iibert, von: 
Walter H. Fulweiler, Wallingford, Pennsylvanien, Quanlitative Bcsiimmung von 
Scliioefelwasserstoff in Leuchl- und anderem Gas. Man speist einen Trager mit Lsgg. 
von yersćhiedenen Verbb., die yerschieden auf yerschiedene HjS-Konzz. einwirken, 
setzt diesen Trager einem bestimmten, zu priifendęn Gasstrom eine bestimmte Zeit 
aus tz. bestimmt die Konz. des H2Ś in dem Gas durch gekiihlte Sulfide. (A. P. 
1512893 vom 12/1. 1922, ausg. 21/10. 1924.) K ausch .

H. A n gew an d te Chemie.
I. Allgemeine chemische Technologie.

Illies, Verw'endung des Abdampfcs von Dampfmaschinen fiir lleiszweckc. Bei 
Kraft- u. Heizdampfbetrieben ist cs yorteilhaft, Abdampf einer Gegendruekmaschińe 
oder Anzapfdampf einer Kondensationsmasehine zu Heizzwecken zu yerwenden. 
Es wird die Iiohe der wirtschaftliehen Oberhitzung des Frischdampfes bestimmt. 
Die Wahl ob Abdampf oder Anzapfdampf zu nelimen ist, richtet sich nach dcm 
Verhiiltnis zwischen Kraftdampfbedarf u. Heizdampfbedarf. Versuchsergebnissc 
werden mit den erreehneten Betriebsbedingimgcn yergliclien u. die Kegelungs- 
moglichkeiten der Abzapfung yersprochen. (Feucrungstechnik 13. 24—28.1924.) Nei.

Lrvio Cambi, FiUration wid Dekantation in der chemischen Industrie. Die 
theoret. Grundlagen des Filtrierens u. Dekantierens werden besprochen. AuBerdem 
beschreibt Vf. ausfiihrlicli die in der Technik gebrSuchlichen Filtrier- u. Dekantier- 
einrichtungen. (Giorn. di Chim. ind. ed appl. 6. 485—95. 1924.) G ottfried .

Eug. Poncfelet und E. de Soignie, Das Verfahren nach Cottrell. I. Theoric. 
Das Verf. nach Cottrell zur Reinigung von. Gasen von Staub durch Nieder- 
sehlagen dieses auf elektr. Wege wird zunnclist eingehend hinsichtlich seiner theoret. 
Grundlagen, der Apparatur u. der Ausfulirungsart im allgemeinen besprochen. 
(Buli. Federation Industr. Chim. de Belgiąue 1924. 516—22. 1924.) ROh le .

Kegel, Die graphische Ermittlung der erforderlichen Heizflachen von Bohren- 
und Tellertrocknern, sowie der Leistungsuerhaltnisse der einzelnen Apparate. Zur 
schnellen Beurteilung eines Trockenapp. litBt sich durch wenige Verss. eine Kenn- 
ziffer des App. feststellen, die gegeben ist durch das Yerhiiltnis der Yerdampfungs- 
lcistung zur Trockendampftemp. bei gleiclier Yerdunstungstemp. u. dic sieli im 
Schaubild ais eine gerade Linie darstellt. Nach der Neigung dieser Geraden zur 
a>Achsc wird der App. beurteilt. (Braunkohle 23. 553—56. 574—79. 1924. Frei- 
berg (Sa.).) Ne idhabdt .

Ludwig Heuser, Warmewirtschaftliehe Betńebsfiihrung von Eondensations- 
anlagen. Vf. besprieht die Ursachen schlechten Betriebsvakuums u. die Mittel zur 
Abhilfe u. erortert, wie durch Ausnutzuug der Kuhlwa-sserwarme die Warmewirt-
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schaft des Betriebs noch verbessert werden kann. (Die Warnie 47. 537—40. 
1924.) --------------  N e id h a rd t ,

Herman B. Kipper, Muskegon, Michigan, Durchfiihrung chemischer Reaktionen: 
Die Reaktionsstoffe u. Katalysatoren werden durch sehnell rotierende Hammer rasch 
bewegt wahrend des Fortschreitens der Rk. (A. P. 1512225 vom 23/6. 1921, 

ausg. 21/10. 1924.) K ausch .

Sprengluft-Gesellschaft m. b. H., Berlin, Eitifuhrung von fliiisiger Luft oder 
anderen verfliissigten Gasen in Gefajic, dad. gek., daB die beim Fiillen eines Ge- 
faBes entweichenden k. Gase dazu benutzt werden, weitere GeffiBe vorzukuhlen.

(Oe. P. 97477 vom 14/5. 1923, ausg. 10/7. 1924.) K aosch .

Yolkmar Kohlschutter, Bern, Schweiz, Dispersionen fester Korper von vorker- 
bestimmten Graden. Eine feste Substanz wird mit Gasen oder Fil. so zur Rk. ge- 
bracht, daB sich ein anderer fester Korper von bestimmtem Dispersitatsgrad bildet. 
(A. P. 1512897 vom 30/8. 1921, ausg. 21/10. 1921.) Kausch .

B. E. Eldred, Great Neck, Long Island, New York, Trennen von Sto/fen. 
Man benutzt dazu 01; die wertvołlen Stoffe bilden dabei eine Schicht u. werden 
an der OberflSche der FI. zuriickgehalten. (E. P. 220716 vom 23/5. 1923, ausg. 

18/9. 1924.) K ausch .

P. G. SomerviUe, London und E. C. Williams, Huddersfield, Trennen von 
Flussigkeiten, Gasm und Dampfen durcti Kieselsauregel. (E. P. 220899 vom 23/2.

1923, ausg. 18/9. 1924.) K ausch .

Heinrich Nolze, Kaiserslautem, Vorńchtung zum Reinigen von Gasen fiir Gas-
reiniger, Exhaustoren, Desintegratoren, Desintegrator-Exhaustoren zwecks Erzielung 
verschiedener Pressungen mit dem gleichen Reinigergrade, dad. gek., daB auBer 
den festen Schaufeln noch radial verschiebbare u. abnehmbare Aufsatzschaufeln 
Vorgesehen sind. (D. E. P. 406336 KI. 12e vom 17/3.1923, ausg. 21/11.1924.) Kau .

Metallbank und Metallurgische Gesellschaft Akt.-Ges., Frankfurt a. M., 
Elektrischcr Gasreiniger mit Ełektrodenerschutterungsvorrichiung nach D. R. P. 392046,
1. dad. gek., daB die an einem Durchfiihrungsisolator befestigte Membran an dem 
im Gasraum liegenden inneren Ende des Isolators angeordnet ist Zwei weitere 
Anspriiche kennzeichnen Ausfiihrungsformen des Verf. (D. R. P. 406 451 KI. 12e 

vom 13/3. 1924, ausg. 26/11. 1924. Zus. zu D. R. P. 392046; C. 1924.1. 2295.) Kausch .

Siemena-Schuckertwerke G. m. h. H. (Erfinder: Carl Hahn), Siemensstadt. 

b. Berlin, VerfaJiren und Einrichtung zur Verhiitung der Ablagerung von Schwebe- 
tcilchcn aus Gasen in icagerechten Iiohrleitungen, 1. dad. gek., daB einerseits die 
in den Gasen enthaltenen Schwebeteilchen vor ihretn Eintritt in die Leitungen oder 
in diesen selbst elektr. aufgeladen u. andererseits die Rohrwandungen im gleichen 
Sinne geladen werden. — 2. Einrichtung, dad. gek., daB die Rohre oder Kanale 
im Innem mit einer isoliert angebraehten leitenden Schicht ausgekleidet sind, die 
elektr. geladen wird. — 20 weitere Patentanspriiche kennzeichnen Ausfiihrungs- 
formen des Yerf. u. der Einrichtung. (D. R. P. 406672 KI. 12 e vom 20/1. 1922, 
ausg. 26/11. 1924.) K ausch .

Synthetic Ammonia & Nitrates Ltd., Stockton on Tees, ubert von: W. H. 
Kniskem, Syracuse, New York, Trennung von Gasgemischen dureli Verflussigung. 
Das Gemisch wird stufenweise gekiihlt durch yerdampfende, fl. Kiihlmittel bei ver- 
lialtnismiiBig niedrigerem Druck. Die Dampfe werden wieder komprimiert u. ge- 
kiihlt. (E. P. 220655 vom 16/8. 1924, Auszug veroff. 15/10. 1924. Prior. 18/8.

1923.) K ausch.

Otto Leo Borner, Zurich, Yerfahren und Yorrichtung zum Trocknen, Rosten, 
J3renne>i oder zur sonstigen thermischen oder chemischen Behandlung von żerkleinerten, 
komigen oder puhćrformigen Stoffen. Mań laBt die Stoffe auf untereinanderliegende 
Flacben.partien herabgleiten, die derart: angeordnet sind, daB sie allaeitig ge-
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sehlossene, miteinander in Verb. stehende Kanalpartien bilden, u. die in Riehtung 
der Bewegung des zu behandelnden Gutcs derart schwingen, daB sic das Gut 
fordern, wahrend das wirksame therm. oder ehetn. Medium sieli in Bahnen durch 
das Gehause bewegt, die der Bahn des Gutes parallel liegen. (Schwz. P. 105989 

vom 13/9. 1923, ausg. 1/8. 1924. D. Priorr. 14. u. 16/12. 1922 u. 9/8. 1923.) Qe i ,.

Cie Gle. d’Exon. des Brevets et Procedes de Eecuperation Bregeat 
Societe Anonyme, Briissel, Wiedergeioinnung fliichtiger Stoffe aus Gasen mittels 
Schwefelsaure. Man setzt zu der ELSO., vor ihrer Verwendung ais Absorptions- 
mitteł KW-stoffe der aromat. Reihe (Bzl., Naphthalin, Anthrazen oder dereń Homo- 
Ioge) hinzu. (0e. P. 97672 vom 17/4. 1923, ausg. 25/8. 1924.) K ausch .

Cie Gle. d’Exon. des Brevets et Procedes de Eecuperation Bregeat 
Societś Anonyme, Briissel, Ausioasclien und Wiedergetcinnen von fliichtigen Losungs- 
mitteln, wie Benzol, Benzin, Atlier nsiv. aus diese enthaltenden Gasen. Ais Waschfll. 
di en en die Hydrierungsprodd. der Phenole allein oder in Mischung mit bekannten 
anderen Waschfll. wie Teerole, Vaselinole, Kresole usw. (0e. P. 97 671 vom 17/4.
1923, ausg. 25/8. 1924.) K ausch.

Ernst Beri, Darmstadt, Abscheidung und Eonzentrierung von in Ve>-dunnungs-
gasen oder inLdmng befindlichen Alkoholen, Aldehydem, Ketonem, Athem und Sauren, 
dad. gek., daB die genannten Stoffe aus Verdunnungsgasen mit Eiswasser oder 
unterkiihlten Salzlsgg. herausgewaschen u. daB diese Lsgg. der organ. Stoffe mit 
solchen Korpern, die mit deu zu gewinnenden Stoffen Molekłilverbb. geben, die in 
der wss. Lsg. schwer 1. oder unl. sind, dnrehgeschuttelt — bei Vorliegen rein wss. 
Lsg. zweckmaBig nach Zusatz von Neutralsalzen — u. daB die mit dem zu ge
winnenden Stoff nunmehr beladencn Zusatzstoffe durch einfaches Erhitzen, gegebenen - 
falls unter Zufiihrung von Wasserdampf, ganz oder teilweise vom aufgenommenen 
Stoff befreit werden. (B. R. P. 406620 KI. 12e vom 22/12. 1922, ausg. 25/11.
1924.) K ausch .

Andre Chenard, Cognac, Frankreich, Destillieren und Rektifizieren von Fliissig-
kcitsgemisehen, dad. gek., daB die ans der Blase entweichenden Dampfe unmittclbar 
in ein gegen die AuBenluft offenes Eohr von entsprechender, u. zwar bedeutender 
LSnge mit nur aufsteigenden oder abwechselnd aufsteigenden u. fallenden Win- 
dungen geleitet u. dis sich bildenden Kondensate in der Reihenfolge, in der sic 
entstehen, z. B. mittels Sackrohren, nach weiter dem Blasenaustritt zu gelegenen 
Teilen des. Kiihlrohres zuriickgeleitet werden. (0e. P. 97893 yom 7/5. 1923, ausg.
25/9. 1924. F. Prior. 7/5. 1922.) K ausch .

Aktiengesellschaft Kummler & Matter, Aarau (Schweiz), Eindampfen von 
Fliissigkeiten. Zwecks Ermoglichung des Eindampfens von Fil., die fliichtige Be
standteile abgeben, wńrd in die Briiden h. W. (h. Kondensat der Heizkammer) cin- 
gespritzt. (0e. P. 97910 vom 29/9. 1922, ausg. 25/9. 1924.) K ausch.

Wilhelm Schwarzenauer, Hannover, Wamiepumpe fiir Yerdampfcr, Trocken- 
anlagen u. ii., 1. dad. gek., daB die Verdichtung der Briiden oder Gasen durch 
hydraul. Verdichter geschieht, welche mit den Bruden u. Gasen gegenuber indiffe- 
renten Fil. betrieben werden. — 2. dad. gek., daB auBer durch die Yerdichtung von 
Gasen oder Ditmpfen auch durch die Betriebsfl. Warme zugefuhrt wird. — 3. Die 
Benutzung des Abscheidebehiilters ais Warmespeieher zum Ausgleich von Schwan- 
kungen im Bedarf an HeiBdampf. (D. E. P. 406022 KI. 12 a vom 30/6. 1922,
ausg.. 20/11. 1924.) K ausch.

Paul H. Buch. nad Howard UL. Groff, Trenton, N. J., Gefrierverfahren. Man 
laBt.in einem nichterstarrenden Korper (Salzlsg.) eine fliichtige, gefrorene Fl. solcher 
Eigenschaften (Athylchlorid) espandieren, daB ais Nebenprod. ein Schmiermittel 
entsteht. .. ;Hierauf komprimiert u. kondensiert man das expandierte Kaltemittel u. 
wiederholt das Verf. (A. P. 151.0.759 vom 6/2. 1922, ausg. 7/10. 1924.) K a u sc h^
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Synthetic Ammonia & Nitrates Ltd., Stockton 011 Tccs, iibert. von: 
W. Schultze, Syracuso, New York, Katalysatoren insbesonderc fur die Ubcrfuh- 
rung von CO iu CO„ durcli Wasserdampf werden zu Tabletten komprimiert. 
(E. P. 220649 vom 16/8. 1924, Auszug veroff. 16/10.1924. Prior. 16/8. 1923.) K a .

Charles J. S. Miller, Franklin, Pa., V. SŁ A., Mitlel zum Vertreiben von iiber 
Wasserflachcn liegenden Nebelscliieliten bezie, zur Verhiitung der Nebelbildung, be- 
stebend aus einer Miscliung von Ol (vegetabil. oder Mineralol) u. einer fluehtigen 
FI., Wie Ammoniaklsg., welches Gemisch auf der Wasseroberflache ausgebreitćt 
wird. (A. P. 1512783 vom 5/12. 1922, ausg. 21/10. 1924.) Oe l k e r .

V. Anorganische Industrie.
Giacomo Fauser, Die synthetiscKc Ammoniakindustrie in Ilalien. (Giorn. di

Chim. ind. ed appl. 6 . 471—84. 1924.) G o t t f r ie d .

Bi. E. Hall, H. A. Jackson und Grant Fitoh, Relalive Loslićhkeit vou Quarż, 
Bleischmclzschlacke, Chromerz und Silicat/iltersand in heifien, alkalischen Wassern. 
Die chem. Glcichgewichte, wclche bei Behandeln obiger Silicatverbb. mit h. alkai. 
Wasseru im Gegensatz zu sauren auftrcten u. ibr EinfluS auf die Loslićhkeit des 
Materials werden an Beispielen besproeben. Ais Filtermassen fur h. alkal. Fil. 
eignen sich vor allem solche Silicatverbb., in welclien die Basenkomponente aus Fe, 
Mg oder Ca bestelit, also Pyroxene u. Amphibole, vor allemjZ>iaias u. Basalł. (lud. 
and Engin. Chem. 16. 701— 3. 1924. Pittsburgh [Pa.].) G r im m e .

Oskar Kansch, Yorrichtungen zur Herstellung und Wiederbelebwig aktiver 
Kaihlen. Yf. besebreibt an Hand von Abbiłdungen App. versebiedener Erfinder 
(Ost r ejk o , Sch olz , Sa u e r , W yn beiig ) iu denen akt. Kohle hergestellt oder 
regeneriert werden kann. (Chem. Apparatur 11. 173— 75. 1924.) N e id u a rd t .

— , Die fabrikma/iigc Darstellung von Jodnatrium. Besehreibung der Fabrikation 
aus Eisenjodiirjodid. (Chcm.-Ztg. 48. 899—900. 1924.) J ung .

Urlyn Clifton Tainton, Johannesburg, Transvaal, Behandlung eon Brcien. 
Durch AufschluB von Erzen mit H3S04 erlialtlicher Brei wird mit eiuem durch 
H2S04 zersetzbŁiren Fluorid behandelt. Alsdann liiCt sich der Brei leichter filtrieren. 
(A. P. 1511785 vom 2/10. 1919, ausg. 14/10. 1924.) K ausch .

William P. Thornton. Chicago, Schwefcl aus Erzen. S-Erz wird durch W. 
gercinigt, danu ausgebreitet u. mit h. W. der S. ausgeschmolzen. (A. P. 1512320 
vom 4/6. 1919, ausg. 21/10. 1924.) K ausch .

W. Biisching', Halle, Saale, Darstellung chemiseh reiner, starker Sehtcefelsaurc 
aus KolischwefelsSure mittels Destillation aus GuBeisengefiiBen u. Dephlegmatiou,
1. dad. gek., daB man derart arbeitet, dafi ein Rektifikat von hoherem Kp. ais 
21S° einerseits u. ein solclies von weniger ais 218° andererseits erzeugt wird, die 
beide fiir sich getrennt gewounen werden. — 2. dad. gek., daB die Kektifikatious- 
einrichtung aus mindestens zwei Teilen besteht, dereń jeder eine besondere, von 

dem an dereń Teil unabhiingige Dephlegmatiouseinrichtung besitzt. (D. !R. P. 406453 
KI. 12 i vom 6/1. 1923, ausg. 21/11. 1924.) K auscii.

Metallbank und Metallurgische Gesellschaft Akt.-Ges. (Erfinder: Karl 
Krayer), Frankfurt a. M., Herstellung von Kammerkrystallen, dad. gek., daB SO._>- 
haltige Gase mit einer Nitrose in innige Berubrung gebraclit werden, dereń Siiure- 
gradigkeit dem Wassergehalt der SO._,-Gasc angepaBt ist, worauf das Gasgemisch 
durch einen Absetzraum fur die entstehenden Kammerkrystalle .geleitet wird. 
(D. R. P. 406454 KI. 12 i vom 8/4. 1923, ausg. 26/11. 1924.) K ausch .

Georg Ornstein, Charlottenburg, Herstellung von Losungen von Hypochloriten
oder freier untercMoriger Saure, 1. dad. gek., daB iibersattigte Lsgg. oder Emulsionen 
voń Cl; in W. mit Suspensionen niclit oder schwer in. W. L: Stoffe zusammen-
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gcbraclit werden, die mit CL, untcr B. vou Hypoehloriten oder freier untcrchloriger 
Saure zu reagieren vermogen. — 4. dad. gek., daB man fl. CL mittels eines Druck- 
wasserstromes in die Suspension hineinycrspriilit. (D. R, P. 406452 KI. 12i vom 
14/12. 1922, ausg. 21/11. 1924.) K ausch .

L. Casale, Rom, Ammoniaksyntlicsc. Das syntlietisierte Gasgemisch wird nach 
Abscheidung des entstandenen NH3 dem Reaktionsbehalter iinmer wieder zugefiihrt, 
wobel der Umlauf der Gasmischung dadurch bewirkt wird, daB das vom Kondcn1 
sator kommende Gas in den Innenraum einer Injektordiise geleitet wird, dereń 
AuBenraum das erforderliche Friscbgas unter einem Druck zugefiihrt wird, weleher 
den der kreisenden Gasmischung um 10—100 Atm. iiberstcigt. (E. P. 221956 vom 
20/9. 1923, ausg. 16/10. 1924.) KOh l in g .

Nitrogen Corporation of Proyidencc, V. St. A., Ammoniaksynłhese, (N. P, 
38423 vom 31/3.1920, ausg. 26/11. 1923.,— C. 1922. II. 315 [E.P. 143550].) KOh.

L’Air Liąnide, Soc. an. pour 1’Etude et l ’Exploitation des Procedes 
Georges Claude, Paris, Synthese des Ammoniaks mittels Hyperdruckes (Kurzes Ref. 
nach F. P. 525927 vgl. C. 1922. II. 511), 1. dad. gek., daB die durch die Rk. ent- 
stehende Warmc durch bekannte Mittel, z. B. durch die fiir die Rk. bestimmten 
Gase so abgeleitet wird, daB sic weder ganz noch teilweise die druektragende Be- 
halterwand durchstromt, vielmehr eine nennenswerte Warmestromung durch die 
Wandung von innen nach auBen durch besondere Schutzmittel, insbesondere An- 
bringung eines Warmeschutzes an der AuBenseite der Wandung verliindort wird;
— 2. dad. gek., daB die AuBenseite der Bchaltcrwandung auf eine Temp. crhitzt 
wird, die ein wenig hoher ist ais die auf dereń Innenseite herrschende Temp. — 
Es sollen Rohrbriichc vermiedcn werden. (D. R. P. 404687 KI. I2k vom 1/4.1921, 
ausg. 20/10. 1924. _ F. Prior. 7/4. 1920.) KOhling.

Badische Anilin- & Soda-Pabrik (Erfinder: Wilhelm Gaus und Wilhelm 
Wild), Ludwigshafen a. Rh., Erzetigung von Stickstoff-Wasserstoffgemisch.cn fiir die 
synthet. Gewinnung von NH3 nach D. R. P. 306303, 1. dad. gek., daB die den 
Gaserzeugeru zugefiihrten Vergasungsmittel durch einen elektr. Lichtbogen vor- 
erbitzt werden. — 2. dad. gek., daB im Falle der Verarbeitung minderwertiger, 
insbesondere aacbereieber BrennstofFe Gaserzeuger mit il. Schlackenabstich ver- 
wendet werden. (D. E. P. 406496 KI. 12 i vom 8/11 . 1922, ausg. 21/11 . 1924. 
Zus. zu D .R.P. 306303; C. 1922. IV. 362.) KauŚCH.

Synthetic Ammonia & Nitrates, Ltd., Stockton-on-Tees, England, ubert. von: 
L. H. Greathonse, Washington, V. St. A., Ammoniumnitrat. Nitrose Gase, welchc 
z. B. durch katalyt. Oxydation von NH, gewonnen worden sind, werden durcli 
einen Turm geleitet, in dem ihnen W. entgegenrieselt. Die vom W. nicht gel. 
Gase gelangen in eine Oxydationskommer u. von dieser in eine Reihe hintereinander- 
geschalteter, mit der Lsg. von KH4-II• C03 oder einer iłhnlichen Ammoniumverb. 
gcfullter Behalter, in denen sich eine NII4N03 u. XH 4XO, enthaltende Lsg. bildet. 
Diese wird in einem weiteren Behalter mittels der wss. Lsg. osydiert, welche sich 
im ersterwiihnten Rieselturm gebildet liatte u. die hierbei frei werdenden Gase 
werden den neu von Katalysatorraum kommenden Gasen beigemischt. (E. P. 221514 
vom 6/9. 1924, Auszug veroff. 5/11. 1924. Prior. 6/9. 1923.) KttnLiNG.

Emile Augustin Barbet, Paris, Argon, Helium und andere seltene Gase ans 
Luft. Das verflussigte Gemisch der seltenen Gase, das die gewohnlichen Luft- 
bestandteile im Verhaltnis der atmosphfir. Luft enthalt, wird einem kontinuierlichen 
Rektifikationsverf. unterworfen, indem das yerdichtete Destillat der hoher sd. Frak- 
tionen aus der Rektifikation ais RuckfluB yerwendet wird u. ein Teil des letzteren 
in Gestalt des einen der seltenen Bestandteile in reinem Zustande u. ais Fl. abge- 
zogeń wird, nachdem sie durch die aufsteigenden Gase wieder zuro Sieden gebracht 
wurde. (A. P. 1512268 vom 8/7. 1919, ausg. 21/10. 1924.) Kausch.
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Soc. Anon. l ’Air Liąuide, Societe anonyme ponr 1’Etude et l ’Exploitation 
des Procedes Georges Claude, Paiis, iibcrt. von: Jean le Rouge, Boulogne sur 
Seine, Trennung der Luftbestcmdteilc. Die Eettifikation wird unter einem Zwischen- 
druck zwischen dem Anfangsdruck der komprimierten Gase u. dereń Enddruck 
nach volliger Erpansion durchgefuhrt. Die Gase von der Rektifikation werden 
nach teilweiser Wiedererhitzung der Expansion bis zum Anfangsdruck unter 
Leisturig auBerer Arbeit unterworfen u., die dabei entstehende K&lte beniitzt man 
zum Kiihlen der zu verfliissigenden Luft . (Can.P. 237111 vom 27/3. 1923, ausg. 

15/1. 1924.), Kausch .

B. laporte Limited, Luton, Engl., iibert. von: Horace Edward Aleock, 
Luton, Phosphorsaure. Mau.l&Bt auf ein Phosphat BaS einwirken u. zersetzt den 
erhaltenen Bariamphospliatnd. mit H2SO,,. (A. P. 1511929 vom 5/5. 1924, ausg. 

14/10. 1924.) . . .  K ausch . '

Rhenania, Verein Chemischer Fabriken Act. - Ges., Aachen (Erfinder: 
J. Muller, Mannheim-Feudenheim), Gewinnung von Antimonćhlorur und ekmentarem 
Schnę fcl aus Scliwefelantimonyerbb., ł. dad. gek., daB man Sb2S3 mit unzureichen- 
den- Mengen Ćl3 behandelt, das aufgeschlossene Prod. der Dest. unterwirft, worauf 
man aus dem Destillationsriickstand elemcntaren S mit Hilfe geeigneter Losungsm. 
in bekannter Weise gewinnt. —  4 weitere Anspruche kennzeichnen AusfuhrungH- 
formen dieses Verf. (D. R. P. 406673 KI. 121 vom 21/12. 1923, ausg. 26/11. 
1924.) K ausch .

Metallurgical Development Corporation, Boston, Mass., iibert. von: Ernest 
W. Wescott, Niagara Falls, New York, Nutzbarmaćhung arsmiger Nebenprodukte.. 
Das bei der Chlorination von Erzen erzeute AsCl„ wird mit W. gemischt, das 
durch Hydrolyse aus erstcrem entstandcnc As203 entfernt u. die Mutterlaugc 
chloriert, um As203 hervorzubringen, worauf die FI. zwecks Erzeugung yon 
Arsenaten neutralisiert wird. (A. P. 1512733 vom 18/3. 1921, ausg. 21/10. 1924.) Ka.

Metallurgical Bevelopment Corporation, Boston, iibert. von: Ernest "W. 
Wescott, Niagara Falls, Beinigeti von Arscnchlorid. Ein As-Erz wird chloriert mit 
Cl, bei hoher Temp., die resultierenden Gaśe werden abgekiihlt auf eine Temp. 
uber dem Vcrflussigungspunkt des AsC13, das kondensicrte FeCl3 u. Staub werden 
abgeschieden, das fl. AsC13 abgekiihlt u. mit As203 erhifet. (A. P. 1512734 vom 
30/3. 1921, ausg. 21/10. 1924.) ' ' K ausch .

Bourt, Bo ul ton & Haywood Limited, London, Yerbcsse.rung der Wirhing 
von Entfarbungskohk. (D. R. P. 406554 KI. 12i vom 24/6. 1922, ausg. 22/11. 1924.

E. Prior. 26/4. 1922. — C. 1923. IV. 478.) K ausch .

Weaver Company, Milwaukee, AVisconsin, iibert. vou: Yietor M. Weaver, 
Thorold, Ontario, Canada, Phosgen. Man behandelt eine 0 2 enthaltende Substanz 

mit CL in Ggw. von C:
Al4(Si04)3 -f 12 C +  24 Cl =  4A1C13 +  3SiCl4 +  2 CO;

2 AlClj +  3 CO +  30 =  A1203 -f 3COCL.
(A. P. 1511646 vom 7/1. 1918, ausg. 14/10. 1924.) K ausch .

Badische Anilin- & Soda-Fabrik (Erfinder: Robert GrielJbach), Ludwigs- 
hafen a. Rh., Gewinnung von Alkalisalpełer und Cldorammonium aus Alkalichlorid 
und Ammonnitrat, 1 . dad. gek., daB man Methylalkoliol allein oder im Gemisch 
mit. W. ais Umsetzungsfl. verwendet. — 2. dad. gek., daB man der wss. Lsg. der 
Ausgangssalze Methylalkohol zusetzt, um zunachst Alkalinitrat u. sodanu nach 
Abdest, des. Methylalkobols NH4C1 zur Abscheidung • zu bringen, wahrend die 
Mutteriauge im KreisprozcB weiter verwendet wird. —  3. dad. gek., daB man von 
unreinem Methylalkohol ansgelit u. diesen. im Laufe des Verf. in Teiner Form ge

winnt. (B. R. P. 406413 KI. 121 vom 17/5. 1923,'ausg.-21/1L 1924.) K ausch .
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Wolff & Co., Polyer- und Spreng8toff-Fabrik (Erfinder: Heinrich Hampel), 
Walsrode b. IIannover, Kalisalpeter aus Kalirohsalzen nach D. R. P. 401479, 1. dad. 
gck., dafi die bei der Rohsalzbehandlung in Anwendung kommende Mg(N03)2-Lauge 
vorher zur Entchlorung von Kieserit verwendet wird. — 2. dad. gek., daB zur Aus- 
waschung des Loseriickstandes die den Kieserit separierende Lauge Anwendung 
findet. (D, 31. P. 405457 KI. 121 vom 29/4. 1922, ausg. 31/10. 1924. Zus. iu D. R , P. 
401479; C. 1924. II. 2783.) K ausch .

Wolff & Co., Pulver- und Sprengstoff-Fabrik (Erfinder: Heinrich Hampel) 
Walsrode, Hannover, Kalisalpeter arn Kalirohsalzen nach D. R. P. 335819 (C. 1921, 
TV. 107), dad. gek., daB mail die Waschlauge des Loseriickstandes bezw. des 
Biibnensatzes der Salpeterendlauge zuschlagt, um die dabei endstehende Lauge, die 
event. noeh mit anderen Betriebslaugen, insbesondere mit Mg(N03)2-Lsg., verd- 

wird, ais Loselauge zur Behandlung des Rohsalzes zu verwenden. (D. R. P. 405579 
KI. 121 vom 4/1. 1922, ausg. 1/11. 1924. Zus. zu D. R. P. 403996; C. 1924. II. 

2783.) K ausch .

Kali-Eorschungs-Anstalt G. m. b. H. und Hans Friedrich, StaBfurt-Leopolds- 
hall, Darstellung von Kaliumsulfat aus Carnallit und Bittersal-z unter Gewinnung 
von Kaliendlauge, 1. dad. gek., daB das Verf. in drei oder mehr Phasen erfolgt, 
indem nacheinander aus den Ausgangsmaterialien zuerst bei hoher Temp. Lang- 
beinit u. KC1 neben uberschussigem Carnallit erhalten wird u. diese Salze dann 
bei mittlerer Temp. unter sebrittweiser Umgehung von MgS04 mit KC1 in K2S04 
u. MgCl2 schlieBlich in reines K^SO., umgewandelt werden, u. daB die beim Decken 
des letzterhaltenen Salzes gewonnene Lauge schrittweise unter allmShlichem An- 
steigen der Temp. dem Gange des Salzes entgegengefiibrt wird, oder daB die’ Um- 
setzung zu KoSO, unter Einfiihrung der Ausgangsmaterialien einerseitś u. vón W, 
andererseits im Gegenstrom in an sich bekannter Weise in kontinuierlichen App. 
erfolgt — 2. dad. gek., daB statt des Bittersalzes unter entsprechenderVerringerung 
der zugefiihrten Wassermenge h. MgS04-Lsgg. yerwendet werden. — 3. dad. gek., 
da£ der yerwendete Carnallit, soweit derselbe nicht bei der Krystallisation wieder 
gewonncn wird, durch KC1 u. die Camallitmutterlauge (Kaliendlauge) ersetzt'wird. 
(D. R. P. 406363 KI. 121 vom 19/6. 1923, ausg. 21/11. 1924.) Kausch ,

Grasselli Chemical Company, Cleveland, Ohio, iibert. von: Henry Howard, 
Cleveland, Doppclsalz von Natriumfluorid und Ammoniumsulfat. Man laBt 1 Mol. 
Na^SOi mit 1 Mol. HF u. 1 Mol. NH3 in wss. Lsg. in Rk. treten:

Na^SO, +  2 HF +  2NH3 =  2NaF +  (NH.^SO,.
(A. P. 1511560 vom 30/6. 1922, ausg. 14/10. 1924.) Kausch.

Gesellschaft fur Kohlentechnik m. b. H. (Erfinder: W. Gluud), Dortmund-
Ewing, Gewinnung von kohlensauretn oder doppeltkolilensaurem Natrium unter gleich- 
zeitiger Gewinnung von festem N IIfil nach D.R. P. 399901, 1. dad. gek., daB der 
NaCl, NHjCl u. NH3 enthaltenden Lsg. zunachst nur NH3 u. C02, bezw. dereń 
Verbb. zugesetzt werden. worauf nach Abscheidung des gefallten NaHC03 bezw. 
seiner NH4-Verbb. enthaltenden Doppelsalze die Mutterlauge mit NaCl versetzt u. 
vor Abscheiden der NH,C1 die ausgefallenen Yerunreinigungen des NaCl abfiltriert 
werden. — 2. dad. gek., daB die Umsetzung von NH3 u. C02 bezw. dereń Verbb. 
zu NaHC03 bei einer Temp. von 30—40° yorgenommen wird. (D.R. P. 406674 
KI. 121 vom 30/11. 1922, ausg. 25/11. 1924. Zus. zu D. R. P. 399901; C. 1924. II.

1502.) Kausch .

Wilhelm Schwarzenauer, Hannoyer, Gewinnung voi( wasserfreiem Natrium- 
sulfat aus Kieserit und Koehsalz, dad. gek., daB zuerst aus diesen Salzen in wss. 
Lsg. in der Warme Yanthoffit gebildet wird, der alsdann fur sich durch noeh- 
malige' Behandlung in der Warme mit NaCl u. wss. Lsg. unter B. yon wasser-
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freicm Na:S04 umgesetzt wird. (D. R. P. 406555 KI. 121 vom 3/4. 1921, ausg. 
21/11. 1924.) K atjsch.

Herman B. Kipper, Muskegou, Michigan, Salzsaure und Nałńunmdfat. Das 
aus NaCl u. HaSO, gebildete Gemiscli von NaHS04, Na„SO, u. NaCl wird unter 
Behandlung mit sich sehnell bcwcgendcn Hammera u. dgl. von 200—800° erhitzt. 

(A. P. 1512226 vom 24/10. 1922, ausg. 21/10. 1924.) K ausch .

George Stirke Kilboum, Owen Sund, Ontario, Canada, Kalli aus Magnesil 
oder. Dolomit. Man calciniert die Ausgangstoffe, schlammt sie u. laBt sie absetzen, 
worauf man einen Wasserstrom durch ein Sieb von 200 Maschen einfiihrt. Der 
Kalk wird fortgespiilt u. der Magnesit scheidet sich ab. (Can. P. 236992 vom 

31/7. 1923, ausg. 15/1. 1924.) Kausch .

Austro-American Magnesite Company (óst.-amerik. Magnesit Gesellschaft)
G. m. D. H.. Radenthein, Karoten, Kaustischbrennen von natiirlichen krysiallhmchcn 

Magnesiten im Drehofen. (3). B». P. 406074 KI. SOb vom 14/3. 1916, ausg. 14/11. 
1924. Oe. Prior. 2/6. 1915. — C. 1922. II. 78.) KOh l in g .

Texas Company, New York, iibert. von: George W. Gray, New York, Alu- 

miniunichlorid. Zur Herst. der A1CI3 diont eine Retorte, die sich in eineru Ofen 
befindet u. mit einem CL-Erzeuger in Yerb. steht. (A. P. 1512419 vom 23/11.

1921, ausg. 21/10. 1924.) K ausch .

Texas Company, New York, iibert. von: Frank W. Hall, Port Arthur, Texus,
Aluminiumchlorid. AL03-baltiges Materiał wird durch Cl2 in A1C13 iibergefuhrt u. 
der Riickstand sowie die Chloriddiimpfe werden mit KW-stoffolen in Beruhrung 
gebracht, worauf die A1C13 enthaltende FI. von dereń Riickstnnde getrennt wird. 
(A.P. 1512420 vom 27/12. 1921, ausg. 21/10. 1924.) K ausch .

E. C. Klipstein & Sons Co., New York, iibert. von: Bernard H. Jacobson, 
Charleston, West Yirginia, Wasserfrcie Mctallchloride. (Can.P. 237452 vom 21/8.
1922, ausg. 29/1. 1924. — C. 1924. I. 1087 [A. P. 1474479].) K auscii.

Consortium fiir elektrochemische Industrie G. m. b. H., Mtinchen, ller-

stcllung wasserfreier Chloride. Kurzes Ref. nach E. P. 176811; C. 1922. IV. 132. 
Nachzutragen ist folgendes: Zur Herst. von StCZ, wird z. B. ein Gemisch aus 
Kieselgur u. fein gepulvertem Koks mit W. zu Briketts geformt u. durch Erhitzen 
unter LuftabschluB getrocknet. Hierauf wird uber die bis zur Rotglut erhitzte M. 
ein Gemisch aus CL u. S2CI0 geleitet. Durch Kondensation wird der grofite Teil 
des SiCl4 u. das S2C18 abgeschieden. Der Rest des SiCl4 wird durch Absorptiou 
gewonnen. — Weitere Beispiele fiir die Herst. von: Aluminiumchlorid aus Al^O,, 
Koks, CL u. S2C12, — von: Zirkonchlorid aus ZrO» u. Kobie bei heller Rotglut, — 
von: Titanchlorid u. Eisenchlouid aus Ruiil u. Kohle, sind angegeben. — Durch 
Zusatz von Metallchloriden, wie Alkali- oder Erdalkalichloriden, ZnCL, MnCL, 
FeCLj oder A1C13 zu dem Gemisch aus Oxyd u. Kohle laBt sich die Reaktionstemp. 
erheblich herabsetzen, yorzugsweise bei der Herst. von SiCl4 aus Si02. Diese 
Metallchloride lassen sich auch wahrend der Rk. selbst aus den entsprechenden 
Metallosydeu oder Salzen, wie Silicaten, erzeugen. Ebenso kann man das S2CL, im 
Verlauf der Herst. der wasserfreien Cliloride durch Zugabe von S oder S-Verbb., wie 
Pyrit, CaS04 oder Na^SO,, zu dem Gemisch aus Metalloxyd u. Kohle herstellen. 
(P.P. 548691 vom 10/3. 1922, ausg. 20/1. 1923. D. Prior. 11/3. 1921.) Schottl.

Norman Underwood, Oakton, Virginia, Arsenverbindungen. Man laBt auf ein 

Pb-Salz CuS04 einwirken in einem sauren Medium u. fiihrt das gebildete PbSO, 
in Pb(OH)2 durch ein Alkalihydrosyd iiber, worauf man As.,03 liinzusetzt. (A. P. 
1512432 vom 7/9. 1922, ausg. 21/10. 1924.) K ausch .

J. Michael & Co., Berlin, Chromałam. Ferrochrom wird ais Anodę im H,S04- 
Bad der Elektrodo unterworfen. (Oe. P. 97908 vom 28/8. 1922, ausg. 25/9. 

1924-.) ' Kausch .
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G. B. Price und ftuirk Barton & Co., Ltd., London, Blcioxyd. Ge- 
schmolzenes Pb wird durch Ein- u. Aufblasen von h. Luft oder Dampf oxydicrt. 
(E.P. 220823 vom 17/9. 1923, ausg. 18/9. 1924.) K ausch .

Gebr. Himmelsbach Aktiengesellschaft, Freiburg i. B., Quecksilberchlorid. 
(Oe.P. 97656 vom 14/10. 1920, ausg. 25/8. 1924. — C. 1921. IV. 107 [D. R. P. 

336614].) K ausch .

Grasselli Company, Cleveland, Ohio, ubert. von: Henry Howard, Cleveland, 
Kiinstlicher Kryolith. Man setzt unl. A1,F0 zu NaF u. NH4F u. digcriert den 
kiinstlichen Kryolith in einer Lsg. eines Na-Salzes in einer starken Siture. (A. P. 
1511561 vom 8/6. 1923, ausg. 14/10. 1924.) KAUsen.

vn. Agrikulturchemie; Dungemittel; Boden.
F. Mach, Diingimgsvcrsuche zu Kartoffeln zum Vergleicli von ganzer und halber 

Stalldiingergabe bei entsprechendcr Zugabe von Kunstdiinger. Nach den Ergebnissen 
von 3 auf verschiedenen Boden ausgefiihrten Felddiingsverss. wird durch eine Ver- 
ringerung der Stałldiingergaben kein Schaden angerichtet, wenn der Ausfall an 
Nfihrstoffen durch entsprecliende Kunstdiinpergaben gedeckt wird. (Ztschr. f. 
Pflanzenernalir. u. Diingung Abt. B. 3. 449—55. 1924. Augustenburg i. Baden.) B e r ju .

0. Lemmermann, tiber die Ersetzbarkeit des Stalldungers durch mineralischen 
Stickstoffdiinger. Die yorstehend mitgeteilten Ergebnisse bestatigen, daB der COB 
des StaUdiingers nicht die Bedeutung beizumessen ist, welche ihr von anderen 
Forsehern zugeschrieben wird. Einige itltere hier zitierte Verss. des Vfs. u. von 
G erlach  ausgefiihrte Unterss. fuhrten zu dem gleichen Ergebnis. (Ztschr. f. 
Pflanzeneruiihr. u. Diingung Abt. B. 3. 456—60. 1924. Berlin, Landw. Hochsch.) Be.

J. Kreuzpointer, Der Einflufi des Kalis bei Kopfsalat auf Friihreife und Sałat- 
faule. Durch 40%>g- K-Salz wird die Friihernte des Kopfsalates bedeutend ge- 
fordert. Zur Bekgmpfung der Salatfaule empfiehlt Yf. bei der Vorbehandlung 50 g 
40°/oig. K-Salz u. 100 g CaC03 pro qm Kastenfliiche zu geben. Durch Behandlung 
mit Uspuliun wird die Salatfaule zwar wirksam bekiimpft, aber die Friihreife ver- 
zogert. Das K darf nicht ais Kopfdiingung gegeben werden. (Erniihrung d. Pflanze 
20. 155—57. 1924. Heilanst. Ilaus Oberbayern.) B e r ju .

J. Chaussin, Studie iiber das losliclie Medium und iiber die unloslichen Geicebe 
im Yerlaufe der Entwicklung des Gctreides. Einflufs eines vollkommmen mineralischen 
Diingemittels. Das Blatt scheint im Laufe der Entw. bemerkenswerte Konstanz zu 
besitzen; das Trockengewicht bleibt bei Diingung mit geringen Schwankungeu 
ca. 30%, das mittlere Mol.-Gew. des 1. Anteils um ca. 114, das Verhiiltnis der 
Mineralsubstanz zum gesamten Trockenriickstand des 1. Teiles in sehr cngen Grenzen 
um 25%, ungefiilu- 10-mal mehr ais in den unl, Geweben. Abgesehen yon der 
Zeit der allerersten Entw. u. von jener der betriiclitlichen Wanderungen zum 

ŚcliluB, ist die Konstanz dicses Verhiiltnisses eine allgemeine Eigenschaft der ver- 
schiedenen Pflanzenarten. — Der Stengel hat stets geringeren A ais das Blatt, das 
mittlere Mol.-Gew. steigt darin mit dem Gange der Anreicherung an Beservestoffen.
— Mit Anwcndung von Mineraldunger steigt der osmot. Druck u. das Ycrliiiltnis 
der Mineralbestandteile zum Gesamttrockencxtrakt. Am Estrakt des Stengels u. 
den Kulturergebnissen liiBt sich die bessere Assimilation verfolgen. Aus dem 
Boden scheinen die Gramineen die Mineralbestandteile schlechter ais viele andere 
Pflanzen zu entnehmen. (C. r. d. l’Acad. des sciences 179. 1195—97. 1924.) Sp.

Pani Liechti und Ernst Truninger, Beitrdge zur vegetativen Untersuchung 
des Kalkstickstoffs. Aus den Ergebnissen ihrer Vegctationsverss. mit reinem Cyan- 
amid u. Dicyandiamid u. Verss. iiber die vegetative "Wrkg. des im W. u. Siiuren 
unl. X im CaCN, folgern Vff., daB ein Dicyandiamidgehalt den Wert des CaCN* 
yermindert, wenn auch eine direkt schadigende Wrkg. desselben auf die Pflanzen
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bei schwaclier Dungung (50 kg N/ha) erst bei ycrhaltnismiiCig hohem Anteil dieser 
N-Yerb. (bis 5%) eintreten kann. Keines Dicyandiamid u. dicyandiamidhaltiges 
CaCN2 yerlieren mit der Zeit ihre schiidliche Wrkg. Eine etwaige giinstige Naeh- 
wrkg. diirfte aber die im ersten Jahre eingetretenen Ertragssch&digungen kaum aus- 
zugleiehen yermogen. Normales CaCNo u. reines Cyanamid ergeben keine Nacli- 
wrkg. Der bei der Extraktion des CaCN., mit W. u. HN03 im Buckstand ver- 
bleibende N-Best fiillt fiir die Bewertung des CaCN, auBer Betraoht. (Landw. 
Jahrb. d. Schweiz 38. 445—59. 1924. Bern-Liebefeld, Agrik.-Chem. Anst.) B e e jo .

S. A. Waksman, Mikrobiologischc Analyse des Bodens ais Indcx der Boden- 

fruchtbarkeit. W. Nitrifikation. (Vgl. Soil Science 15. 241; C. 1924. II. 2365.) Aus 
den Ergebnissen seiner Unterss. folgert Vf., daB die Nitrifikationsvorgange im 
Boden in gleicher Weise Anhaltspunkte fiir die Beurteilung der Bodenfruchtbar- 
keit geben konnen, wie die Feststellung der Mikroorganismenanzahl. (Soil Science 
6. 479—82. 1923; Exp. Stat. Eec. 50. 517. 1924.) Bekju.

Alfred Gehring und Gustav Brothuhn, Uber die Einwirkung der Beizung 

von Bubenknaulen auf die biologisehen Yorgange des Bodens. Es werden in groBerer 
Zahl Beobachtungen iiber den EinfluB der Beizung (mit Uspulun, Germisan, Til- 
lantin, Segetan) von Eubenkniiulen auf die Bakterien in den damit bepflanzten 

Boden yerschiedener Art angcfiihrt, auch yergleichsweise die Verhaltnisse nach 
Einsaat anderer Pflanzen in gleiche Boden beriieksicbtigt. Im allgemeinen ergibt 
sich unter dem EinfluB der gebeizten Kniiuel eine Erhohung der Bakterienzahl 
oline Anderung der Verhiiltnisse bzgl. Nitrifikation u. Denitrifikation u.' Faulniskraft 
des Bodens. Yff. halten jedoch fiir moglich, daB die Beizmittel neben Abtotung 
der am Kniiuel haftenden Krankheitskeime eine schwache Desinfektion der um- 
gebenden Bodenteilchen herbeifiiliren konnen, wodurch die fiir das Eiibenpfliinzchen 
schadlichen Keime des Bodens etwas zuriickgedriingt werden. (Zentralblatt f. Bakter. 
u. Parasitenk. II. Abt. 63. 67—101. 1924. Braunschweig, Landw. Vers.-Stat.) Sp.

C. C. Mc Donnell, Neuere Fortschritte auf dem Gebiełe der Insektem- und Pilz- 

bekumpfungsmittel. (Vgl. Mc D onnell  u. N ealon , Journ. Ind. and Engin. Chem. 
16. 819; C. 1924. II. 1867.) Sammelbericht iiber die Zus. u. Anwendung you 
As-Priiparaten, Olemulsionen, Nicotinlsgg., pflanzliche Prodd., HCN u. CS2 zur 
Insektenbekampfung, sowie von Cu-, Hg-, S u. CaS-Lsgg. zur Pilzbekampfung. 

(Journ. Ind. and Engin. Chem. 16. 1007—12. 1924. Washington [DC.].) G e im m e .

E. A. Back und B,. T. Cotton, Wirksame Anwendung von Blausduregas zum 
Schutze von in 240 Pfund-Sacken eingelagerten Kichererbsen (cicer arietinum.) Vff. 
untersuchten die Einw. einer Begasung mit Blausaure auf yerschiedene Insekten, 
die der in groBen Speiehern eingelagerten Erbsenernte von Nordmexiko des 
Jalires 1918 gefahrlich geworden waren. Die Yergasung der Speicher wurde 
nicht durch die Vff., sondern durch einen „Berufsbegaser11 yorgenommen. Die 
Unters. der Einw. auf die yerscliiedenen Schiidlinge wurde durch die Vff. aus- 
gefuhrt. Auf je 1000 KubikfuB wurden 21/a Pfund 98—99°/0 Natriumcyanid an- 
gewandt u. die Vergasung 48 Stdn. bei einer Temp. von 58—75° F. durchgefulirt, 
ohne jedoch die Speicher luftdicht abzuschlieBen. Die 240 Pfund-Siicke waren 

teils 4—5 Sack, teils 18 Sack hoch aufgestapelt. — Es wurde festgestellt, daB — 
insbesondere der Hauptschadling, der yiergefleckte Bohnenriisselkafer, Bruchus 
ąuadrimaculatus — u. aueh Kizopertha dominica — kleiner Kornbohrer, Lasioderma 
serricorne — Tabakskiifer, u. Plodia interpunctella — Indische Mehlmotte durch 
die angegebene Vergasung wirksam bekiimpft werden konnen. — Sitophilus oryza
— Keisriisselkafer u. Sitotroga cerealella — eine Kornmotte zeigten sich erheblicli 
widerstandsfahiger gegen Blausauregas. (Journ. Agricult. Research 28. 649—60. 
1924.) T rĆn el .
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H. A. Cardinell, Farbindicatoren fiir Rostdesinfizientien. Um zu kontrollieren, 
ob die Behandlung mit an sich farblosen Desinfektionslsgg. wie der Hg-Glycerinlsg. 
von R e im e r-Day ordnungsgemaB ausgefiihrt ist, wird ein Farbstoff wie Methylen- 
blau oder besser noch Fuchsinrot der Lsg. zugesetzt. (Science 60. 455. 1924. 
Michigan Agric. Coli.) Sp ieg el .

Rhenania Verein Chemischer Fabriken A.-Gr., Aaclien, und Gustav Adolf 
Yoerkelius, Stolberg, Rlild., Herstelluiig von Dungemitteln. (D. R. P. 405832 KI. l(i 
vom 1/6. 1918, ausg. 8/11 . 1924. — C. 1921. IV. 340 [F. P. 518579].) KOhling.

0verseas Ins. Ex. Fert. Pty Ltd., Australien, Schadlingsvertilgungs- nnd 
Diingemittel, bestehend aus IIgCl2, Mn02, Borax u. Superpliosphat. An Stelle von 
Mn02 kann auch MnS04) MnCl2 oder ein anderes Mangansalz, an Stelle von Super- 
phospliat ein anderes bekanntes Diingemittel yerwendet werden. Das Mittel ver- 
tilgt Kleintiere, wie Termiten, Kiifer oder dereń Larven u. dgl., bezw. yerhindert 
dereń Angriff auf die Pflanzen. (F. P. 574134 vom 5/12. 1923, ausg. 5/7. 
1924.) K O h l in g .

Eugfene Teppet, Isere, Frankreich, Unkrautvertilgungsmittel, bestebend aus 
NaC103 oder KC103 in fester Form oder in wss. Lsg., mit oder ohne Zusatz anderer 
chem. Verbb., insbesondere Na^COj oder K2C03, bezw. Na,Cr207 oder K2Cr2Or. 
(F. P._ 547699 vom 31/1. 1922, ausg. 19/12. 1922.) Schottlandek .

Emile Charles Camille Roubaud und Raymond Alexandre Veillon, Mittel 
zur Yertilgung der Larven von Stechmiiclcen, bestehend aus einem Gemisch von 
Trioxymethyle>i u. dem gleichen Volumen Pflanzenmehl, wie Blattpulver, Sfigemehl, 
Rindenpulver, zweckmiiBig von harzreichen Ilolzern. — Zum Gebrauch wird das 
Mittel in dunner Schicht auf die Oberfliiclie der stehenden Gewiisser, wie Teiche, 
Siimpfe oder Wasserreseryoire, gestreut Es totet die Larren von Stechmiicken 
sicherer ab ais das bisher yerwendete Petroleum. Fiir Vieh, Fische u. Pflanzen- 
kulturen ist es yollkommen unschiidlicli. (F. P. 559296 vom 30/11. 1922, ausg. 
12/9. 1923.) SCHOTTLAKDEB.

General Laboratories, Madison, ubert. yon: Harley F. Wilson u. William 
A. Hadfłeld, Madison, Wisconsin, V. St. A., Desinfektioii von Bienenstocken u. dgl. 
Das Innere der Bienenstocke wird mit einer Lsg. von Hypocliloriten, welche freies 
Alkali enthiilt bestiiubt oder bestrichen. ZweckmiiBig yerweudet man eine Lsg., 
welche 3% NaOCl u. 8—9°/, N^C03 enthiilt. (A. P. 1511857 vom 24/11. 1922, 
ausg. 14/10. 1924.) Oelk er .

VIII. Metallurgie; Metallographie; Metallverarbeitung.
P. Francke, Die bergbauliche Entwicklung des Tanganjika-Temtoriums. [Deiitsch- 

Ostafrika.'] (Gluckauf 60. 1086—89. 1924. Aachen.) E n szl in .

E. Diep3chlag, Allgemeine Gesichtspunkte fiir den Bau von Martinofen. Vf. 
bespricht die Wiirmeyerhaltnisse u. den Wiirmeubergang im Martinofen u. leitet 
daraus allgemeine Grundsiitze fiir den Bau u. die Bauformen der Martinofen u. 
der dazugeliórigen Wiirmespeicher ab. (Ztsclir. Ver. Dtsch. Ing. 68. 1233—36. 
1924.) N e id h a k d t .

James T. Mac Kenzie, Die Anwendung des elekirischen Ofens. (Foundry 52. 
859—60. 1924. Cleyeland [O.].) LCdeb .

N. Parravano und A. Scortecci, U ber den in Eisenlegienmgen enthaltenen Stick- 

stoff. (Vgl. Chimie et Industrie 1924. Mai-Sondernummer. 312; C. 1924. H. 1851.) 
Auch in den Eisenlegienmgen existiert der Stiekstoff in zwei Formen, gebunden u. 
frei. In einigen Fiillen kann sich die zweite Form in die erste umwandeln. Der 
N-Gehalt selbst schwankt innerhalb weiter Grenzen; das Schmelzen fiihrt im all- 
gemeinen zu einer Verminderung des Totalgasgehalts. Der N-Gehalt in 100 g



568 Hyj,,. M e t a l l u e g ie  ; Me t a l l o g r a p h ie  u s w . 1925. I.

Materiał scliwankte bei Ferromangan zwisclieu ti,S u. 176 ccm, bei Feirochrom zwiselien
2.1 u. 17,3 ccm, bei Ferrovanadin zwiselien 1,6 u. 25 ccm, bei Ferrotitan zwisehcn
3.2 u. 17 ccm u. bei Silicocalcium (52% Si, 20% Ca, 4% Al) zwiselien 11,6 u. 
482 ccm. (Annali Chim. Appl. 14. 289—91. 1924. Mailand, Ist. Scient. Tecnico.) Zan.

H. A. Buth, Die neiic „Magma Kupfer“ Hiitte. Die Einrichtung der neuen 
Iliitte der Magma Coppeu Co. in der Niihe von. Superior, Ariz., die uuter n. Be- 
dingungen 100 Tonnen Konzcntrates, 150 Tonnen zerkleinertes Erz, 54 Tonnen Kalk- 
stein u. 42 Tonnen Konvertersclilacke pro Tag yerarbeitet, wird beschrieben. Seit 
dom 1. Miirz 1924 ist die Hiitte in Betrieb. (Engin. Mining Journ.-Press 118. 685 
bis 693. 1924. San Francisco.) W il k e .

H. Moore, Die Wirkung starker werdenden Kaltwalzens auf dic Brinellharte 
iion Kupfer. Elektrolyt-Cu liolier Eeinheit wurde gesclimolzen, mit Mn desoxydiert 
u. in Kokillen gegossen. Die Stiicke enthielten 0,16% Mn u. wurden nach 3-std. 
Erwiirmen bei 650° von 7,9 cm bis zu 0,03 cm Dicke kalt ausgewalzt u. nach jeder 
50%ig. Red. die Brinellliiirte bestimmt. Die Ergebnisse zeigen, daB entgegen der 
Ansicht. von R aw don  u. M utchlkr (Metal Ind. [London] 24. 171; C. 1924. I. 2539), 
die Hiirte stets mit der Kaltbearbeitung zunimmt. Yf. aclitete stets darauf, daB die 
bei der Kaltbearbeitung des Metalles entstehende WSrme mogliclist schnell u. restloa 
abgefiilirt wurde. (Metal Ind. [London] 25. 326—27. 1924. Research Department,
Woolwich.) . W il k e .

G. D. van Arsdale, Waschriickstandc vom Anslaugen der Kupfererze. Die 
Gćwinnung der in den Wascliriiekstiinden zuriickgelialtenen Lsg. wird besprochen. 
Die Sehwicrigkeit ist dabei, daB grćiBere Mengen Waschfl. benotigt werden, so daB 
die dann gewonnene Lsg. ganz bedeutend verd. ist. Ein Eindampfen einer solchen 
Lsg. kommt wegen der groBen Kosten nicht in Frage. Dabei brauclit man aber zur 
elektrolyt. Abscheidung einen bestimmten Cu-Gehalt. Die Abscheiduńg ais Zement- 
kupfer aus diesen Lsgg. macht das Cu teurer ais das elektrolyt. gewonnene. Vf. 
berechnet den Wirkungsgrad der yerscliiedenen Auslaugemoglichkeiten, um eine 
Gewinnung des restliclien Cu zu ermoglichen. (Engin. Mining Journ.-Press 118. 

653—55. 1924.) W il k e .

Douglas H. Ingall, Die Beziehung zwischen der Zugfcsiigkeit, Temperatur und 
Kaltbearbeitung in einigen r ein en Metallen und einzelnen festen Losungen. Damit 
die frilheren Verss. mit Cu (Metal Ind. [London] 23. 271; C. 1924. I. 242) mit den 
neueren zu yergleichen sind, hat Yf. genau dieselbe Versuchsanordnung u. Durcli- 
fuhrung bei den jetzigen wieder angewandt. Die Zugfestigkeitskuryen der unter- 
suchten Materialien zeigen eine gerade Linie bei niederen Tempp., um bei einer 
krit. „Inflektionstemp." in eine Ilochtemperaturkurye Uberzugehen. Es ist an- 
zunelimen, daB die gerade Linie oder Tieftemperaturkurye ilire Richtnng Sndert, 
wenn eine alloti-ope oder Plmseńanderung in einem der Bestandteile stattfindet. 
Diese „krit. Inflektionstemp.11 oder Teniperaturbereich wird die desjenigen Bestand- 
teiles sein, der die niedrigste indiyiduelle krit. Inflektionstemp. hat, u. wird durch 
Materialbedingungen beeinfluBbar sein wie Kaltbearbeitung u. yielleicht auch durch 
KorngroBe u. Yerteihing der Bestandteile. Die Hochtemperaturkurye kann dem- 
entsprechend aus 2 oder melirercn Teilen bestehen. Wie beim Cu sclion fest- 

gestellt gilt fiir dic gerade Linie die Glciclmng y — a — b x. Fiir y — 0 wird 
x —  ajb. Fiir die angelassenen Driihte von Ag, Al, Ni u. Cu wurden die Werte 
yon x fiir ajb, wenn y =  0, ausgereclinet, u. mit dem eutspreclienden Wert des
F. diyidiert. Dabei kam bei allen 4 Metallen im Mittel 0,800 heraus, so daB damit 
eine Bezielning zwischen den Konstanten a u. b gefunden war, dic auch weiterliin 
gestattete — bei den genan eingehaltenen Versuchsbedingungen — den ersten Teil 
der Kurye auch rechnerisch festzulegen. Durcli Estrapolation der beiden Kunren- 
arten konnte die krit. Inflektionstemp. ermittelt werden. Wurde die absolute krit.
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.Inflektionstemp. der obigcn reinen Metalle in angelassenem Zustandc, durch ihtc 
absolute Schmelzpunktstemperatur dividiert, so erhielt Vf. den Faktor 0,47. Durcli 
diese aufgedeckte Beziehung ist man nun imstande, das Ende der Tieftemperatur- 
kurve, die krit. Inflektionstemp., ebenfalls zu berechnen, wobei sich ergab, daB sie 
fur Pb bei —{-10° u. fur Sn bei —30° liegt. Vf. ist der Ansicht, daB beim llber- 
błicken der Literatur der Festigkeiten von Metallen bei hoheren Tempp. es den 
Anschein hat, ais ob die Metalle sich in teils krystallinem teils Yiscosem Zustandc* 
befinden. Wenn nur die Hochtemperaturkurve diesen Viscositutsflufi anzeigt, so 
kommt der krit. Inflektionstemp. fur den Mascliinenbau erholite Bedeutung zu. Ein 
Metali oder Legierung w tire jenseits dieser Temp. nur brauchbar, wenn es Zug- 
beanspruchungen ausgesetzt wiirde, die kleiner sind ais der FluBwiderstand, der 
zum Bruch fiihrt. Durch Experiment wurde die „krit. Inflektionstemp." bestimmt 
von Al (165°), Cu (365°), Ni (500°) u. Ag (310°), berechnet von Au (355°), Fe (575°), 
Mg (160°) usw. Es ist nun moglicli, Kalt- u. Warmarbeit wissenschaftlich zu de- 
tięieren: Kaltbearbeitung ist die mechan. Deformation eines Metalles unter seiner 
krit. Inflektionstemp. u. Warmbearbeitung uber derselben. (Metal Ind. [London] 25. 

371—76. 1924.) W il k e .

Junius D. Edwards und Robert S. Archer, Die neue ii Aluminiumsiliciwn- 
legierungen. (Vgl. E dw ards , Chem. Metallurg. Engineering 27. 654; C. 1923. II. 
903.) Die Abhandlung will eine yollstandige Cbersicht geben. Gleiehzeitig wird 
eine Theorie uber die „modifizierten" Legierungen gegeben. Vor allem wird die 
Al-Si-Legierung mit 13% Si u. etwa 0,5% Fe besprochen, die bekanntlich durch 
den SchmelzfluBzusatz von Natriumfluorid wie auch reinem Na eine betrUehtliche 
Kornverfeinerung u. damit hervorragende median. Eigenschaften erhfilt. Die modi- 
fizierte Legierung mit 13% Si (die eutekt. Zus. der binSren Legierung liegt bei
11,6% Si u. 577°) besteht aus Al-Dendriden in einer Grundmasse von feinyerteiltem 
Si u. Al. Es wurde die Beobachtung gemacht, daB die Erstarrungstemp. bis um 12° 
emiedrigt werden konnte durch die Art der Abkiihlung u. die Menge der modi- 
fizierenden Substanz. Die ganzen Versuchsergebnisse lassen es ais siclier erscheinen, 
daB die n. Krystallisation des uberschussigen Si ganz oder groBtenteils unterdriiekt 
wird. In dem Al-Si-System ist ein wahres Eutektikum u. ein metastabiler Zustand, 
der durch Unterkiililung in Ggw. der modifizierenden Substanz eintritt, u. der eine 
holicre Si-Konz. in der geschmolzenen Legierung beim Erstarren erlaubt. Die 
Ansicht wird auch dadurch bekraftigt, daB der F. einer modifizierten Legierung 
mit dem n. ubereinstimmt. Die Ursache dieser Modifikation ist sicherlich das 
Na. Na ist nur wenig 1., sogar in geschmolzenem Al nur wenig u. diese Loslicb- 
keit nimmt rasch mit falleuder Temp. ab, so daB es in festem Al prakt. unl. ist. 
Wird nun Na vielleicht bei 750° zugegeben, so lost sich entsprcchend den Loslich- 
keitsverh5ltnissen bei dieser Temp. ein bestimmter Teil u. wahrscheinlich wird auch 
etwas Na mechan. durch Riihren in der Legierung zerstreut, Beim Abkuhlen 
scheidet sich nun der geringe gel. Anteil Na aus u. bildet eine groBe Zahl selir 
kleiner Teilchen, die eine zeitlang von kolloidaler GroBe sind. Diese kleinen 
Teilchen bilden letzten Endes die Ursache der feinkornigen Struktur. Es miiBte 
also nach dieser Theorie durchaus moglich sein, auch mit anderen anorgan. Stoffen 
dieselbe Komverfeinerung entweder allcin oder mit Na bedeutend vcrst5rkt zu 
erhalten, mogliclierweise auch bei anderen Legierungen. Vff. geben auBerdem noch 
eine andere Theorie, nach der das Alkalimetall ais Schutzkolloid wirkt. Da Na 
weniger ais 0,02% in der Legierung enthalten ist u. die modifizierende Wrkg. ver- 
loren geht, wenn die Legierung im geschmolzenen Zustandc liingere Zeit stehen 

bleibt, hat man weitere Stiitzpunkte fur die Annahme der ersten Theorie. (Chem. 
Metallurg. Engineering 31. 504—8. 1924. Aluminium Co. of America.) W il k e .

Paul Oberhoffer und Ernst Zingg, Uber die Schalenbildung beim Temper-
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p ro zef. Fur die storungsfreie Durchfiihrung des Tempergusses ist dic Gasphasc 
von groBer Bedcutung. Es wurde erneut festgeśtellt, daB die dcm Diagramm vou 
B oodouakd u. Scuestck eutsprechcnden Bedingungen sich einstcllen. — Dic 
Schalcnbildung wird verhiilct, wenn man neben Einbaltung einer nieht zu hohen 
Temp. eine giinstige Zus. des Tempermittels wiiblt (FeO : Pea03 =  9). Die Neigung 
zur Schalenbildung wiichst bei zunehmendem Si-Gehalt des Tcmpcrgutes. — Viel S 
begiinstigt die Oberfliichenstorungeu, was durch Zusatz von Mn abgeschwficht zu 
werden seheint. (Stahl u. Eisen 44. 1197—1200. 1924. Aachen.) L uder.

J. Newton Friend, D. W. Hammond und G. W. Trobridge, Der Einflujs 
der Emulsoide auf die Loslichkeit vou Eisen. Eraulsoide oder schutzende Kolloide 
iiben einen sehr deutliclien verzogeruden EinfluB auf die Eisenkorrosion aus. Die 
Yerziigerung wird durch die Adsorption der Emulsoide yerursaclit. Es wird be- 
uprochen, wie man naturliche u. andere Gewiisser bebandeln konnte, um sie gegen 
Fe- u. Nichteisenmetalle wenig korrodierend zu machen. Bei diesen Verss. wurden 
kleine Eisenplatten in Bleiacetatlsgg., welchen bestimmte kleine Mengen Agar zu- 
gesetzt waren, aufgehiingt. Dic Ergebnisse zeigen eine dcutliche Korrosionsyer- 
zogerung mit steigender Agar-Konz. Andere Eisenplatten wurden in CuS04-Lsgg., 
die 0,05°/o Emulsoid enthielteu, mit demselben Erfolge gehiingt. Die Korrosion 
wiichst mit der Temp., bei Zusatz von Emulsoiden steigt zuerst auch die prozen- 
tuale Verzogeruug gering mit der Temp., um dann spSter zu fallen. In verd. II2SO, 
war bei sclmeller Rotation der Platten keine Korrosionsverminderung walirnehmbar. 
DaB eiserne KuchengerSte sieli beim Gebrauch wenig abnutzen, muB man unbedingt 
den schiitzenden Eigenschaften der kolloidalen Nahrungsmittcl, die in ihnen gekoelit 
werden, zuschreiben. (Trans. Amer. Eleetr. Soc. 46. 12 Seiten. 1924. Mun. Techn. 
Sehool, Birmingham. Sep.) W ilkb.

William E. Greenawalt, Denver, V. St. A., Metallurgischcs Verfahrcn. Pb, Cu, 
Zn, Au u. Ag enthaltende Erze werden durch Schwimmverf., mcchan. Scheidung o. dgl. 
iu 3 Teile zcrlcgt, welclie reieb an Pb bezw. Cu bezw. Zn u. arm an den iibrigen Metallen 
sind. Der bleireiche Teil wird gerostet, dann mit etwas W. vermischt und gesintert 
u. hierauf unter Zusatz von Kohle u. FluBmittel yerschmolzen, wobei Pb u. die 
Edelmetelle ausschmelzen, Cu ais Matte erhalten wird u. Zn in die Schlacke iiber- 
geht. Der kupferreiche Teil wird unter Zusatz der erhaltenen Mattc u. zweckmHBig 
Pyrit abgerostet u. das Erzcugnis mit W. u. verd. Siiuren ausgelaugt u. die Lsg. 
elektrolysiert, wobei die Hauptmenge des Cu u. eine zinkhaltige saure Lsg. erhalten 
wird, welche zum Auslaugen weiterer Antcile benutzt wird. Der zinkreiche Teil 
wird ebenfalls durch Eosten, soweit moglieli, 1. gemacht, mit vcrd. 1I2S04 bezw. 
Ablauge von der vorerwiihnten Kupferclektrolyse ausgezogen, die Lsg. durch I12S 
vom Cu befreit u. elektrolysiert. (A. P. 1509947 vom 22/7. 1921, ausg. 30; 9. 
1924.) KttHEING.

Andrews & Company Ltd. und Arthur Mc Dougall Ducham, London, 
Herstellung von Erz- oder BrennstoffbriJcełten o. dgl. (E. P. 197433 vom 18/2.
1922, ausg. 7/6. 1923. — C. 1924. I. 593 [F. P. 562097].) Oelker.

Stefanus Johannes Vermaes, Delft, und Leonard Louis Jaąues van Lynden, 
s’Gravenhage, Metalle aus Erzen. (D. E. P. 405803 KI. 40a vom 11/11. 1922, 
ausg. 8/11. 1924. Holi. Priorr. 12/11. u. 14/11. 1921. — C. 1923. II. 672. 681.) KC.

Ralph E. Sayre, New Rochelle, N. Y., Erzkonzentration nach dem Schauni- 
schwi>M)iverfahren. Man unterwirft das Erz in Form eines alkal. gemachten Breies 
in Ggw. eines Scbwermetallsanthats u. eines Scliaumerzeugungsmittels dem ublicheu 
SchwimmprozeB. — Die Schwermetalkanthate, besonders Bleixanthat, haben eine 
ausgezeichnete selektire Wrkg. auf sulfid. Erze. (A. P. 1512139 vom 24/11. 1923, 
ausg:. 21/10. 1924.) - - Oe e e e r .
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W. G. Perkins, T. J. Taplin uud Metals Production, Ltd., London, Auslaugen 
von Mctallucrbindungcn aus Erzen. Die gegebenenfalls vorbehandelteu Erze werden 
mit wss. ammoniakal. Lsgg. behandelt, dereń Gehalt an NH3 dem Gelialt an den 
zu gewinnenden MetalL-, besonders Cu-Verbb., angepaCt ist. Die erhaltenen Lsgg. 
werden mit Luft behandelt u. zum Auslaugen weiterer Erzmengen benutzt, von 
neuem beliiftet usw., wobei die verwendete Luft zwecks Erhaltung des von ihr 
mitgefuhrten NHS wiederliolt benutzt u. schlicBlieli in Rieselturmen gewaschen wird. 
Die an Cu- u. dgl. Verbb. angereiclierten. Lsgg. werden durch Dest. von etwa 80% 
ibres Gehalts an NH3 befreit, der Riickstand zuniichst zum Auslaugen armer Erze 
yerwendet u. schlieBlich, zwecks Gewinnung des gesamten NH3 unter Zusatz von 
Atzalkali oder -erdalkali oder der entsprechenden Ćarbonate dest (E. P. 220720 
vom 24/5. 1923, ausg. 18/9. 1924.) KOh l in g .

Edgar Arthur Ashcroft, London, Chlońcrscheideverfahren fiir Blei-, Zink 
Scliwefelerze u. dgl. (D. R. P. 404927 KI. 40a vom 10/7. 1923, ausg. 23/10. 1924.
E. Prior. 14/7. 1922. — C. 1923. IV, 793.) Ktłu LING.

H. Etchells, Bradway, A. Popplewell und L.' Cameron & Son, Ltd., Sheffield, 
England, Legieningen. Die Legierungen enthalten neben Fe 26—50% Ki, 5 bis 
30% Cr, nicht mehr ais 0,25% C u. gegebenenfall3 bis zu 2% Mn, Si, Al, Mg, 
Schwefel, P, Mo, W, V, U, Cu oder Ti oder mehrere dieser Elemente. Das Ni 
kann ganz oder teilweise durch Co ersetzt werden. Bei der Herst. werden vor- 
handene Oxyde der genannten Elemente durch Si, Mg oder Al reduziert. Die 
Legierungen sind siiurefest u. zur Herst. von Tafel- u. Kochgeschirr geeignet. 
(E. P. 220710 vom 22/5. 1923, ausg. 18/9. 1924.) KOh l in g .

Poldihiitte, Kladno, Tschecho-Slovakei, Legierungen, welche nehen Fe 9 bis 
27% Cr, 20—36% Ni, mehr ais 0,2% C u. nicht mehr ais 1% Si oder Mn oder 
Si u. Mn enthalten, z. B. eine 15% Cr, 22% Ni, 0,5% C, 0,3% Si, 0,5% Mn u. 
61,7% Fe enthaltende 51. Die Legierungen sind sUurebestiindig. (E. P. 221511 vom 
5/9. 1924, Auszug verdft’. 5/11. 1924. Prior. 5/9. 1923.) KOh l in g .

W. Mathesius und H. Mathesius, Charlottenburg, Legierungen. Die kohlen-
stoffreien Legierungen enthalten neben Fe bis zu 6% Ti u. gegebenenfalls Mn, Cr, 
Ni, Co, W, Mo oder V oder mehrere dieser Mctalle. Zur Herst. wird mogliehst 
kolilenstoffreies Fe geschmolzen, Mn, Cr usw. oder mehrere von ihnen u. dann Ti 
ais Ferrotitan zugegeben, oder es wird Fe unter einer aus CaO, Mangan- u. Titan- 
eisenerz bestehenden Schlacke entkohlt, worauf die im Titaneisenerz cnthaltene 
Titanverb. mittels Al zu Metali reduziert wird, welches sich im Eisenbad auflost. 
Es kann auch zuniichst bei Abwesenheit von Titanerz entkohlt, dann die Schlacke 
entfernt, durch eine aus Titaneisenerz u. CaO bestehende Schlacke ersetzt u. diese 
mittels Petroleumkoks oder CaC2 reduziert werden. (E. P. 221529 vom 11/4. 1923, 
ausg. 9/10. 1924.) " KOh lin g .

Societe anonyme des Hants-Eourneaux Eorges et Acieries de Pompey, 
Paris, Herstellung von manganreichem Słahl. (D. R. P. 405677 KI. 18b vom 14/7.
1923, ausg. 4/11. 1924. F. Prior. 31/7. 1922. — C. 1924. I. 104.) KOntlNG.

Naamlooze Vennootschap Philips Gloeillampenfabriken, Eindhoren, 
Holland, tibert. von: D. Coster, Haarlem, Holi. und G. Yon Hevesy, Kopenhagen, 
Trennung von Hafnium und Żirkonium. Die beiden Metalle werden durch frak- 
tionierte Krystallisation der einfachen oder komplesen Oxalate getreunt. (E. P. 
220936 vom 18/7. 1924, Auszug veroff. 22/10. 1924. Prior. 25/8. 1923.) K ausch.

Arthur H. Ławry, Goldfield, V. St.-A., Fallen von Edelmełallen aus Cyanid- 
losungen. Die Lsgg. werden mit Aktivkohle behandelt, welche auch aus verd. 
Cyanidlsgg. die Gesamtmenge an Edelmetallen ohne oder unter geringem Yerlust 
an Cyanid fallt. (A. P. 1509156 vom 22/8. 1922, ausg. 23/9. 1924.) KOh l in g .

38*
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E. I. du Pont de Nemours & Company, Wilmington, iibert. von: "William 
S. Calcott, Pennsgroye, V. St. A., Bleialkalimetallegierungen. Blei u. ein Alkali- 
metall, ynrzugsweise Na werden, zwcckmiiBig in dem der Formel PbNa* ent- 
sprechenden Mengenyerhiiltnis zuniiclist in einer Atm. von C02, dann unter einer 
Schutzdecke von Kaliumnatriumhydroxyd zusammengeschmolzen n. das Gemiscli 
yon K O II11. NaOII nach dem Erstarren der Legieruiig abgegossen. (A. P. 1509227 
vom 23/10. 1922, ausg. 23/9. 1924.) KOh l in g .

Richard "Walter, Dusseldorf, Legierungen. (A. P. 1509624 yom 26/6. 1920, 

ausg. 23/9. 1924. — C. 1922. IV. 243 [E.P. 143553].) KOh l in g .

W. C. Heraeus Ges., Hanau, Legienmgen fiir KompaB-, Grammophonnadeln 
u. dgl., bestehend aus W, 10—15% Pt «• bis zu 1,5% C. Zur Herst. werden die 
Bestandteile gemischt, gepreBt u. in einem Strom eines reduzierenden Gases einem 
elektr. Lichtbogen ausgesetzt. (E.P. 221786 yom 21/8. 1924. Auszug yeroff. 5/11. 

1924. Prior. 10/9. 1923.) KOh l in g .

Aladar Pacz, Cleveland Ileights, V. St. A., Legierungen von groBer IlSrte, 
miiBiger Warmeausdehnung u. guter GieBfiihigkeit werden durch Zusammensclimelzen 
von 87—97°/0 Cu, 2—5°/0 Si u. 1—10% Al erhalten, zweckmiiBig in der Weise, daB 
Si u. Al zuniiclist fiir sich legiert u. die Legierung dem Kupferbad zugefiigt wird. 
(A. P. 1510242 vom 1/6. 1920, ausg. 30/9. 1924.) KOh l in g ,

M. Dreifuss, Baden-Baden, Legientngen, bestehend aus Cu, Al, Ni, Pb u. Fe, 
yorzugsweise 73—SI,5% Cu, 10—11% Al, 6—10% Ni, 2—5% Pb u. 0,5—1 % Fe. 
Die Legierungen sind zur Herst. von Kesseln oder Cberziigen von Kesselw&nden 
geeignet, welche gegen die Einw. von Sśiuren u. Salzen bestSndig sein sollen. 
Zwecks Herst. der tjberziige werden die Legierungen ehtweder in fester Form auf 
die mit Borax behandelten u. auf Rotglut erliitzten Kesselwiinde aufgebracht oder 
sie werden in gesehmolzenem Zustande iiber die erliitzten Kesselwiinde gegossen 
oder die Kessel werden wiederholt in die geschmolzene Legierung eingetaucht. 
Man kann auch die Bestandteile der Legierung einzeln aufbringen. (E.P. 220791 
vom 1/8. 1923, ausg. 18/9. 1924.) KOh l in g .

J. Debuigne, Paris, Mełalle und Legierungen. Das alummotherm. Verf. zur 
Ilerst. von Metallen oder Legierungen, yorzugsweise C- u. Si-armem Mn wird, um 
die Reaktionstcmp. zu yerringern u. die Red. von SiOs zu yerhindern, bei Ggw. 
inerter oder sclilackenbildender Stoffe, z. B. Oxyde, Hydroxyde oder Salze, yorzugs
weise Ca(OII)2 durchgefiilirt. Oxyde sind durc.h Behandeln mit angesiiuertęm W. 
oder sauren Gasen von Carbonaten zu befreien. Aus der Schlacke konnen die 
Zuschlśige zuriickgewonnen u. zu weiteren Vorgiingeu gleicher Art yerwendet oder 
es kann die Schlacke auf Al-Verbb. yerarbeitet werden. (E.P. 221233 vom 1/9. 
1924, Auszug yeroff. 29/10. 1924. Prior. 31/8. 1923.) ' KOh l in g .

Western Electric Co., Ltd., London, iibert. von: "Western Electric Co., Inc., 
New York, Legierungen, bestehend aus 10—50% Ag, 1,5—5% Sn u. 45—88% Cu, 
z. B. aus 15% Ag, 2—4% Sn u. 81—83% Cu. Die Legierungen sind zur Herst. 
yon Drahtgittern in Telephonen, Sendern u. dgl. geeignet. (E.P. 221770 yom 
16/7. 1924, ausg. 9/10. 1924.) KOh l in g .

Vereinigte Aluminium-Werke, Akt.-Ges., Lautawerk, Lausitz, Aluminum- 
legierungen. Die yorzugsweise Cu u. Si enthaltenden, aber Mg-freien Legierungen 
werden auf etwa 500° erliitzt u. ausgewalzt. Das Erzeugnis wird etwa 3 Stdn. bei 
etwa 500° erliitzt, an der Luft oder durch Tauchen in Ol, W. o. dgl. abgekiihlt u. 
dann bei niederer Temp. geliSrtet. (E. P. 220 602 yom 4/7. 1924, Auszug yeroff. 
8/10. 1924. Prior. 16/8. 1923.) . KOh l in g .

Chemische Eabrik Griesheim-Elektron, Frankfurt a. M., Legierung zur Herst. 
yon Kolben fiir Yerbrennungskraftmaschinen, welche aus 9S—99,S% Mg u. 2—0,2%
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Si besteht u. bis zu 35—50 Brinell gehartet ist. (E. P. 221873 vom 21/6. 1923, 
ausg. 16/10. 1924.) KUh l in g .

Western Electric Co., Ltd., Loudou, iibert. von: Western Electric Co., Inc., 
New York, Lolmitłel. Das Lotmetall ist ais Ilohlzylinder ausgcbildet, in desscn 
Jiinerem ein FluBmittel, wie Harz, u. ein Losungsm., wie Naphthalin, Anthraeen 
oder |3-Naphtbol angeordnet sind. (E. P. 222044 vom 21/3. 1924, ausg. 16/10. 
1921.) KO i il in g .

General Electric Company, New York, iibert. vou: Heinrich Baumhauer, 
Charlottenburg, Hartę Werkzeuge. Man siittigt dic Poreu eines geformten Carbids 
mit einem Metali. (A. P. 1512191 vom 27/12. 1922, ausg. 21/10. 1924.) K ausch .

J. H. Melląuist, Stoekholm, Schutziiberziige. Schutziiberziige auf Metallen, 
Kobie od. dgl. werden erlialten, wenn die zu uberziehenden Stoffe ais Anoden bei 
der Elektrolysc alkal. oder ammoniakal. Lsgg. von Blei- oder Mangansalzen von 
Oxycarbonsauren, z. B. Weinsaure verwendet werden. Die Elektrolyte werden z. B. 
durch Erhitzen einer freies Atzalkali enthaltenden was. Lsg. von K- oder KNa- 
Tartarat mit iiberschiissigem PbO oder Mn203 erhalten. Die Anoden werden 
mittels SandstrahlgebluBcs oder chem. gereinigt. Der Uberzug wird gewasclien u. 
getrocknet it. zweckmUBig mit Paraffinwaehs oder Pyroxyliu bedeckt, wodureli er 
tief sehwarze Farbę annimmt. (E. P. 220944 vom 18/8. 1924. Auszug yeroff. 22/10. 
1924. Prior. 23/8. 1923.) KU i il in g .

A. Wilshaus, Vacha a. d. Werra, iibert. von: Schilling & Co., Ges., Philipps- 
thal a. d. Werra, Schutzfarben fur Metalle, bestehend aus einer zweckmaBig in der 
Kolloidmuhle bereiteten Mischung yon Pb u. PbO in Leinól. Das PbO wird durch 
das Leinol, unter Oxydation des letzteren, zu Metali reduziert. (E. P. 221224 vom 
28/8. 1924, Auszug yeroff. 29/10. 1924. Prior. 28/8. 1923.) . KU i il in g .

Rudolf Bayer, Sclman, Liechtenstein, Schutz von Mctallfldchen. (Schwz. P. 
105003 vom 12/4. 1923, ausg. 2/6. 1924. D. Prior. 16/1. 1923. — C. 1924. I. 
2740 [E. P. 210055].) K u iil in g .

IX. Organische Praparate.
U. S. Industrial Alcohol Co., Inc., West Virginia, iibert. von: Arthur A. 

Backhaus, Baltimore, Maryland, V. St. A., Herstellung von Athglchlorid. Man leitet 
HCl-Gas u. 1̂.-Dampf uber einen derart hoch erliitzten Katalysator, daB das bei 
der Rk. gebildete W. ausgetrieben wird. — Z. B. wird das HCl-Gas-A.-Dampf- 
gemiseh durch iiber seineu F. erhitztes geschmolzenes ZnCl2, dann durch ein Go- 
fSB, in dem sieh das abgespaltene W. u. ein Teil des nicht in Rk. getretenen A. 
kondensieren u. abgesaugt werden, geleitet. Aus diesem GefaB treten das Athyl- 
clilorid, der Rest A. u. HC1 in einen mit W. gekiihlten Kondensator u. schlieBlieh 
durch 3 hintercinander gesehaltete WaschgefaBe. Im ersten befindet sich W. zur 
Absorption des HCl-Gases, im zweiten 10°/oig. wss. NaOH, die den Rest der HC1 
aufnimmt, u. im dritten II2S04 66° Bć., zur Befreiung des C2IL,C1 von dem letzten 
Rest A. u. zur Trocknung des C2HsCl, das dann beim Austritt aus dem letzten 
WasehgefaB kondensiert wird. Bei dem C JISC1 in einer Ausbeute von 80—85% 
des angewandt<>n A. liefernden Verf. wird die B. yon A. yermieden. In analoger 
Weise lassen sich andere ein- u. mehrwertige Alkohole mit beliebigen anorgan. 
oder organ. Sauren yerestern, z. B. mit HN03, HN02, II2SO,, S02, Phthalsiiure- 
anhydrid, CII3 • C02H u. dereń Anhydrid. An Stelle von Alkoholen kann m;ui 
auch dereń Ather yerwenden, wie A., Dipropyliither, Athylenoxyd u. Propyleu- 
oxyd. (A.P. 1509463 vom 4/11. 1921, ausg. 23/9. 1924.) Schottlander .

Mallinckrodt Chemical Works, iibert. von: Edward Mallinckrodt, jr., 
St. Louis, Missouri, Y. St. A., Herstellung von luflfreiem Ather. Der lufthalitge A. 
fliefit in eine am Boden durch eine Dampfschlange beheizte Destillierkolonne, aus
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dereń oberen Ende cin Teil der mit Luft yermischten A.-Diimpfe in ein Kondensier- 
gefaB geleitet wird. Yon hier aus wird ein Teil des vou Luft befreiten A. in die 
Destillierkolonne zuriickgeleitet, wahrend der mit Luft u. anderen fliichtigen Ver~ 
unreinigungen yermischte Rest aus dem ersten Kondensator in einen zweiten ge
leitet u. dann in ein SammelgefaB ubergefiihrt wird. Das so kondensierte Prod. 
wird ais gewohnlicher Handelsather yerwertet. Die Riickleitung des luftfreien A. 
aus dem ersten Kondensator iu die Destillierkolonne wird so oft wiederholt, bis 
sich in dieser nur noch yollstiindig luftfreier A. befindet. Der reine A. flieCt vom 
Boden der Kolonne in eiu mit einem Gasometer yerbundenes SammelgefaB u. aus 
diesern in eine geeignete, gegen Luftzutritt abgeschlossene Abfiillyorr. (A. P. 
1508563 vom 15/2. 1923, ausg. 16/9. 1924. Can.P. 235165 vom 6/3. 1923, ausg. 

23/10. 1923.) SCIIOTTLANDEK.

Augustin Amedee Louia Joseph Damiens und Marie Charles Joseph 
Elysee de Loisy, Paris, und 01ivier Joseph Gislain Piette, Briissel, Iler- 
stellung ton Diathylsulfat aus Athylen. Man leitet C2H4 bei ca. 15—0° in 97°/0ig. 
HsS04 in Ggw. von Cu20 oder anderen Cu-Verbb., die mit HaSO., Cu2S04 bilden, 
ais ICatalyBatoren (hierzu vgl. auch D a m ien s , C. r. d. l’Acad. des sciences 175. 
585; C. 1923. I. 293.) (P.P. 556175 vom 12/12. 1921, ausg. 13/7. 1923.) Schottl.

Adolphe Jean Baptiste Jouve, Frankreich, Jlerstellung von Acetaldehyd aus 
Acetylen. Man leitet iu ein mit W., metali. Hg u. FeCl3 beschicktes, geschlossenes 
u. mit Riihrwerk yerselienes GefiiB unter kriiftigem Riihren langsam C2HS ein u. 
gibt gleichzeitig FeCl3 in kleinen Anteilen solange hinzu, ais noch G,IL absorbiert 
wird. Eiu Teil des gebildeten CH3CHO Uleibt iu Lsg., wahrend der Rest gas- 
formig entweicht u. kondensiert wird. Der im Reaktionsgemisch befindliche CHaCHO 
wird durch geeignete Mittel entfernt, die Fe-haltige FI. abdekantiert, der Oxydation 
unterworfen u. erneut yerwendet. Ein Zusatz von ILS04 zu der Reaktionslsg. er- 
leichtert die spiitere Abtrennung des CH3CHO. Das Verf. macht die ubliche 
Regenerierung des Hg entbehrlieh, da lediglieli das bei der Rk. entstandene FeCl2 
zu FeCl3 oxydiert werden muB. (P.P. 552152 Vom 14/10. 1921, ausg. 25/4.

1923.) SCHOTTLANDER.

Carbide and Carbon Chemicals Corporation, New York, iibert. von: 
Charles 0. Yonng, Pittsburgh, Pennsylyania, Jlerstellung von Oxalsaure. Man 
liiBt im geschlossenen GefiiB durch eine wss. Lsg. vou durch Oxydatiou Oxals2ure 
lieferuden Stoffcn, wic Kohlenhydraten oder Glykol, ein gasformiges Gemisch aus 
N-Oxyden u. Oa im Kreislauf stromen u. gibt zur Vervollstandigung der Rk. reineu 
unverd. 03 hinzu. — Z. B. wird ein krfiftiger Strom eines Gemisches aus N20 4 u. 
Oj durch eine 40—50%‘g- auf 60—80° erhitzte wss. Glykollsg. geleitet; die iiber- 
Bchiissigen Gase werden am oberen Ende des GefaBes gesammelt u. mittels einer 
Pumpe erneut durch die Lsg. getrieben. Der bei der Rk. absorbierte 03 wird 
zeitweise durch neue Mengen des roiuen Gases ersetzt, so daB er stets im Uber- 
schuB yorhanden ist. Nach 6—7 Stdn. wird die Lsg. abgezogen u. gekuhlt, wobei 
die Oxalsaure auskrystatlisiert. Nach Filtration wird die nicht oxydiertes Glykol 
u. gel. OxalsSure enthaltende Mutterlauge zusammen mit einer neuen Menge 
Glykollsg. iu den Reaktionsturm zuriickgegeben u. das Yerf. wiederholt. Die 
ueben N-Oxyden, N2, Luft u. C02 enthaltenden Abgase werden zeitweise durch 
einen AuslaB des ReaktionsgefiiBes abgelassen u. durch eine Alkalilsg. geleitet, iu 
der die wertyollen N-Oxyde ais Alkalinitrat oder -nitrit aufgefangen u. so Verluste 
an ihnen fast gauz yermieden werden. Die Verwendung yon Katalysatoren 
empfieblt sich nicht, da z. B. kleine Mengen in HN03 gel. Vs03 die Oxydation des 
Glykols yerzogern. Durch den Zusatz yon reinem 02 werden die bei der Einw. 
des N204 auf das Glykol mit entstanden niederen N-Oxyde wieder zu Na04 oxydiert
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u. dieses so besser uusgenutzt. Die Ausbeuten an Oxalsiiure betrageń 70—80°/o 
der Theorie. (A. P. 1509575 vom 5/4. 1920, ausg. 23/9. 1924.) Schottlander.

Badische Anilin  & Soda-Fabrik, Ludwigshafen a. Eh., Blausdurc. (Teilref. 
nach F. P. 568423 vgl. C. 1924. II. 545.) Gemieche von CO u. , -welche auch 
H2 oder N2 enthalten konnen, oder Diimpfe von Formamid oder ameisensaurem 
NHt, welche aus CO u. NH3 unter Druck bei Ggw. yon W. hergestellt werden, 
werden iiber erliitztes, durchsclieinendes kleinporiges A1203 von glasiger Oberfliichc 
geleitet. Dieser Katalysator, der auch Oxyde oder Hydroxyde auderer Metalle, 
x. B. Th, Zr oder U, enthalten kann, wird durch Fiillen von wss. Lsgg. vou Alu- 
miniumsalzcn, denen gegebeuenfalls 1. Salze der erwalinten anderen Metalle bei- 
gefiigt sind, mit NH3, Waschen, Trocknen u. sclmelles Gliilien des Nd. gewonnen. 
Bei Venvendung des Gemisches von CO u. NH3 wird der Katalysator auf 500 bi« 
700", beim Arbeiten mit Formamid u. Ammoniumformiat auf 300° erhitzt. (E. P. 
220771 vom 5/7. 1923, ausg. 18/9. 1924.) KOh l in g .

Kenneth Clande Bailey, Irland, Jlerstelhuig von Harnstoff, Thioharnstoff' 
oder dereń Substitutionsprodukten. Ein Gemisch aus C02 u. NII3 durclistromt bei 
Eotglut ein Quarz- oder Porzellanrohr, in dem sich ein konzentr. gelagertes, ron 
k. W. durehstromtes Glasrohr befiudet. Zweckm&Big yerwendet man NH3 im 
OberschuB u. arbeitet in Ggw. eines W. bindenden Katalysators, wie ThO., oder' 
A1203. Durch die plijtzliche Abkiihlung der erhitzten Gase wird die Ausbeute au 
Harnstoff', der sich au der k. Glaswaud niederschlSgt, betraehtlich erholit (fgl. 
auch C. r. d. 1’Acad. des sciences 175, 279; C. 1922. III. 1289.) — Unter vollig 
analogen Bedingungen, sowie in Ggw. eines H2S bindenden Katalysators, wie CdS, 
crhSlt man aus CS2 u. NII3 Thioharnstoff. — Ersetzt man das NIL, durch aliphat. 
oder aromat. Aminę, so lasseu sich die entsprechenden substituierten Harnstoffe v. 
Thioharn8to/fe gewinnen. (F. P. 554520 vom 27/7. 1922, ausg. 12/6. 1923.) Schottl.

Andre Weiss, Frankreicli, Herstellung von aromatischen Oxyaldeliyden und 
dereń Dcrivaten. Phenole oder dereu Deriw. werden mit aromat. Nitrosoverbb. iu 
methylalkoh. Lsg. iu Ggw. eines Katalysators erhitzt. — Geeignete Nitrosoverbb. 
sind Nitrosophenole, Nitrosobenzol, p-Nitrosodialkylanilin, Nitrosouaplithole. Z. B. 
wird zur Halfte seines Gcwichtes mit IICl gesatt. Methylalkoliol mit l-Nitroso-2-oxy- 
naphthalin yermischt u. in Ggw. von CuO ais Katalysator zum Sicden erhitzt. Hicrauf 
gibt man langsam Phenol hinżu u. liiBt 4 Stdn. kochen, verd. die alkoli. Lsg. mit 
W. u. dest. den uberschiissigeu CH3OH mit Wasserdampf ab. Naeh dem Erkalten 
wird der entstandene p-Oxybenzaldehyd extrahiert u. durch Dest. im Yakuum sowie 
Krystallisation aus W. gereinigt. (F. P. 546570 vom 31/1. 1922, ausg. 16/11..
1922.) ScnOTTLANDĘK.

Euphime Levienne, Paris, Frankreicli, Herstellung eines Tńchlornaphthalina.
Man erhitzt 1 Mol. Naplitlialin mit 3 Mol. CL unter Druck auf 150—160°. Das 
Trichlornaphthalin, C10H6C1Ś, F. 80°, Kp. 277°, sublimierbar, von campherahnlichem 
Geruch, 11. in Alkoliolen, Athern, fetten Ólen, Aceton u. den ublichen LOsungsmin. 
fiir Campher u. Nitrocellulosc, farblos u. durchsiclitig, findet ais Camplierersals- 
mittel bei der Herst. yon Celluloid, piast. MM. u. Lacken, ferner ais Antiseptieum 
u. Dcsiufektionsmittel Yerwendung. (F. P. 559926 vom 21/3. 1922, ausg. 24/9.
1923.) Schottlander.

X. Farben; Farberei; Druckerei.
H. F. Meyer, Antike Farbemethoden ais Yorstufen der modernen l<arben.- 

industrie. Angaben iiber Eeinigen, Beizeu, Farben u. Abziehen aus dcm griecli. 
Altertiun lassen eine liohe Entw. der damaligen auf rciner Empirie beruhendeu, 
Testilyeredluug erkenuen. (Ztschr. f. ges. Textilind. 27, 458—00. 1924. Bonn.) SC..
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W ilhelm  Christ, Dic Bedeutung des Ruths-Speicliers fiir Fdrbereien. Yf. be- 
riclitet iiber die giinstigen Ergebnisse, die durcli Einbau einer Rutha-Speicheranlagc 
in der Testilausriistungsges. m. b. H. in Krefeld durch die Gutelioffnuugshutte A. G- 
in Oberhausen erzielt wordeu sind: Verbes3erung u. Erhdhung der Produktion, 
Kohien- ii. Heizfliichencraparnis, Verminderung des Fremdstrombezuges. (Dic 
Wiirme 47. 548— 50. 562— 66. 1924.) N e id h a r d t .

Paul Buggli und Albert Fischli, U ber den Einfiufs der Teilchengrdfsc voit 
Farbstoffen auf den Fćirbevorgang. (IV. Mittcilung iiber. Farbevorgange.) (III. ygl.. 
Helv. chim. Acta 7. 514; C. 1924. II. 244.) Um dic TeilchengroBe yerseliiedener 
Farbstoffe miteinander zu yergleichen, wurden dic Diffusionsgeschwindigkeiten 
nachgenannter Farbstoffe iu 4°/0ig. Gelatinelsg. bestimmt: Farbstoffe aus; 1. Anilin -f~ 
Schaffersalz, 2. Sulfanilsaure -j- 8-Naphthol, 3. Anilin -f- R-Salz, 4. Anilin -f- G-Sak, 
5. Sulfanilsaure -(- Schaffersalz, 6. Anilin -(- Naphtholtrisulfosaurc, 7. Sulfanilsaure -j- 
R-Salz, 8. Sulfanilsaure -f- G-Salz, 9. Sulfanilsaure -f- Naphtholtrisulfosaurc,
10. Krystollviolett; von substantiyeu Farbstoffen wurden untersucht:
11. jErika B, 12. Clirysophenin G, 13. Diaminreinblau, 14. Diaminschwarz RO,
15. Benzopurpuńn iB , 16. Beiizoazurin G. Ergebnisse nach 12, 36, 60 u. 84 Stdn. 
ygl. Tabelle im Original; es ergibt sich aus dieser Tabelle ein deutlicher Unter- 
schied zwischen den schnelł diffundierenden Farbstoffen 1—10 (innerhalb 84 Stdn. 
23—31 mm) u. den langsam diffundierenden substantiyen Farbstoffen (innerhalb
■ derselben Zeit 0—10 mm). Eine Abhangigkeit der Diffusionsgeschwindigkeit yom 
Sulfonierungsgrad der Verbb. 1—9 hat sich nicht feststellen lassen; von deu 
Farbstoffen 11—16 diffundiert 11 am sclinellsten. — Folgende yiolettblaue Halb- 
wollfarbstoffe, die in neutralem Bad Baumwolle mehr blau, Wolle mehr korinth- 
rot fiirben, wurden bzgl. der Anderuug der Nuancen der Flotten, der gebrauchtcn 
Flottcn u. der Ausfarbungen auf Wolle oder Baumwolle (in letzterem Falle auch 
mit Zusatz yon A.) untersucht: 17. Diaminblau 3 R, 18. Benzoazurin G, 19. Azoblau, 
20. BenzoblauiR, 21. Diaminschwarz RO , 22. Direktgrau R. Ergebnisse tabellar. 
im Original. Temperaturerhohung yerschiebt in der Regel die Niiance der Flotte 
nach rot; nur 17. wird mehr blau bis 60°, die Blaufarbung gelat bei weiterer Er- 
hohung 'der Temp. wieder etwas zuriick. Ein Vergleich der Baumwoll- mit der 
Wollfiirbung zeigte, daC Wolle durcliweg roter ais Baumwolle gefiirbt wird. Ver- 
gleicht man die Baumwollausfarbuug mit der nach der Farbung zuriickbleibenden 
Flotte, so ergibt sieli (mit Ausnahme von 19.), daB erstere mehr blau, letztere rot- 
licher ist. Derselbe Yergleicli mit Wolle angestellt, ergibt, daB bei 17., 18. u. 21. 
wie erwartet die Farbę der Wolle roter ais die der gebrauchten Flotte ist, bei 19. 
war das Ergcbnis zweifelhaft, bei 20. zeigte sich entgegengesetztes Verh. — Zusatz 
von A. farbt die ursprungliche Flotte roter, nur 20. wurde kaum yerJindert Zusatz 
von EssigsSure yerschiebt die Farbę der Flotte (wenn iiberhaupt) gegen blau, von 
Alkali gegen rot; 20. wurde durch beide Mittel blauer. Eine k. Lsg. yon 19. ist 
blaucr ais eine heiBe; durch Filtrieren erhalt man ein rotliches Filtrat u. einen 
blauen Ruckstand, der beim Auskochen mit dest. W. eine yiolette Lsg. mit blauem 
Schaum gibt; bei fortgesetztem Kochen eutstehen immer blaustichigere Filtratc, cs 
bleibt cin blaucr Ruckstand. Dic grobsten Teile dieses Farbstoffs uberschreiten 
anscheinend die zum Farben crforderliche TeilchengroBe. Die Verss. mit den 
Farbstoffen 18.—22. bestatigen die von H a ller  u. R dssina  (Kolloid-Ztsehr. 30. 

249; C. 1922. IV. 550) yertretene Anschauung, daB iu diesen Farbstofflsgg. ver- 
schieden groBc Teilchen existieren. (Hely. chim. Acta 7. 1013—18. 1924. Bascl, 
Anst. f. organ. Cli.) H abebland .

Johannes Pfleger, Superoxydbleićhe der Bawmcolle. (Vgl. S. 167.) Das Verf. 
des D .R .P . 284761 der Deutscheu Gold u. S ilber-Scheideanstalt vor- 

mals RoeBler (C.' 1915.'II. 210) war das erste gute Os-Bleichverf. fiir Rohbaum-
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ttólle. Es arbeitet mit angemessener Flotfenliinge, angemessener Temp., aii- 
gemesśener Konz. unter'Zusatz eines stabilisierend wirkcnden Mittels. (Melliaiids 
Testilber. 5: 729—30. 1924.) SOtebN.

A. Tigerstedt, Alizarinroł- und -rosa auf nieht ycoltcm Sto/f. Sctzt mau zu 
der Druckfarbe ein Prod., welehes man durch Yersetzen von RicinusolsulfosHure 
init Formaldehyd oder durch Ęiuw. vou Formaldehyd auf Ricinuaol u. ńachtrag- 
liches Sulfieren erhalten bat, so erzielt mau dasselbe wie auf geolt.em Stoli'. 
(Buli.-Soc. ind. Mulhouse 90. 555.'1924.) S0veun.

N. F. Budgen, Cadmimnćerbindungcn in der Industrie, Yerwendung in An-> 
strichen, Farben und Emaillen. Die Ilerst. der yerschiedeucu Cd-Sulfide, ilirc Yev- 
fiilsęhuugen u. Priifung, u. ihre Anwendung in Anstrichen, Farben, im Zeugdruek, 
s!ttm Farben vou Kautsehuk u. in der Keramik ist beschrieben. Weiterc Angaben- 
bezielicu sich auf Cd-Zu-Ba-Pigmente sowie Cd-Lithopone. (Chem. Trade Journ. 
75. 641—43. 1924.) S0verx. •

Ch. Coffignier, Dic Antimonweifi farben. Die Ilerst. der AntimonweiBfarben u.
ihre Eigenschaften werden besproelieu. Die Farben liaben, wenn sic auch uiclit 
die hervorragendeu Eigenschaften der TitanweiB zeigen, docli eine gutc Deekkraft, 
oignen sich fiir AuBenanstriclie u. sińd weniger empfindlich gegen 1LS u. wenigor 
giftig ais Pb-Farben. Zur Beliebung ciniger Mangel ist es unerliiBlich, dem An- 
timonweiB 20—30% ZinkweiB zuzusetzen, die Misehung trocknet besser, yerarbeitet 
sich leicliter u. gibt einen harteren (jberzug. (Rev. de chimie iud. 33. 262—65. 
1924.) S()ver>t. .

Gerh. Bogner, Zur Kenntnis der Cadnuumfarben. Angaben uber das inkr. 
Bild, Herst., chem. Uutcrs. u. Maleigcnschaften. (Farbę u. Lack 1924. 480—81. 
1924.) SOvers.

P. H. "Walker und E. F. Hickson, Einige Beubaehtungcn uber Aluminium - 
farben. Eine Al-Farbc mit 25—30% Al-Pulver in gekochtem Leinol oder einem 
Geinisch aus diesem u. spar-Firnis (?) gibt einen haltbareu AuBenanstrich, wenn
3 Anstrichc aufgebracht werden. 2 Anstricbe sind gut auf Metali,. 1 Anstrich i.st 
niclit zu empfehlen. 15% Al wirken niclit so gut, gekochtes Leinol ist besser ais 
Mischungen. Al-Farben in yerschlossenen Behiiltern konnen Gase entwickeln u. 
die GefaBe zersprengen. Bei senkrechten Anstrichen ist zu beachten, daB kein 
Ablaufeji eintritt. Einzelheiten uber versehiedene Auwendungsweiscn. (Chem. 
MetaUurg. Engineering 31. 693—96. 1914.) S0YERN.

Charles Raczkowski, Indanthrenblau. Verss., beim Drucken groBer Fonds 
mit Indanthrenblau dic teure Weinsiiure, die uuegale Fiirbungeu gibt, zu ersetzen, 
ergaben, daB Glucose vollkommen gleichmaBige Farbungen zu liefern imstande isL 
(Buli. Soc. ind. Mulhouse 90. 553—54. 1924.) . St)VEBN.

•Ch. Coffignier, Das Dickwerden der Laekfarben. (Ygl. Buli. Soc. Chim. de 
France [4] 35. 898; C. 1924. II. 1980.) Aus mitgeteilten Verss. wird geschlossen, 
daB die Natur der Aciditat von Firnissen von Wichtigkcit ist. Ein yerhaltnis- 
mSfiig schwacli saurer Firnis kann schncller zur Verdickung fiihren ais ein auderer 
Firnis mit lioherer Aciditat. Nur die Yerwendung fast neutraler Firnisse aus yer- 
esterten Harzen oder die Vermeidung von Pigmenten mit bas. Bestandteilen er- 
moglicht es, zu nieht diekwerdenden Farben zu gelangen. Mit R agg (Farben-Ztg. 
29. 24. 9. 1923) wird angenommen, daB bei einem magem Firnis mit nieht neu- 
tralisiertem Kolophonium das Dickwerden durch B. von Pb.-Abietinat erkhirt 
werden kann. Diese ErklSrung ist aber nieht am Platz bei Firnissen aus neutrali- 
siertem Kolophonium oder mit yiel Ól, auch nieht bei BleiweiBfarben mit ge- 
schmolzcnem Mn-Resinat ais Trockenmittel. (Rey. gćn. des Colloids 2, 201—4. 
1924.).- . ... .... . . . . .  . ..... . . . . . . .  SCyern. "
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Oswald PreiBer, Eationelle Fabrikation scltwarzer Druckfarben. (Vgl. Farbcn- 
Z tg. 29. 1841; C. 1924. II. 2702.) Angaben iiber Reibmaschinen fur Rotations- 
farben, Selbstkoustruktion einer Etagenmasebine, die Stabilisierung der ach warz en 
Druckfirnisse, das Abstimmen scliwarzer Druckfarbeukonsistenzen, das Abstimmeu 
der Spezialfarben u. ycrschiedenc Anreibungsmethoden fiir Illustrationsfarben. 

(Farben-Ztg. 30. 453—55. 1924.) SOv e rn .

Hans Klatte, Neuemngen im Iiosiachułz. Nach Betrachtungeu iiber die beim 
Rosten sich abspielenden Vorgange werden die gegen Rost vorgeschlagenen An- 
atrichmiitel, haupts&chlich nach der Pateutliteratur u. die Rostentfernungsmittel be- 
sprochen. (Farbę u. Lack 1924. 431—32. 455.) S O yern .

Carl Ernest Julius Goedecke, Manchester, iibert. vou: W ilhelm  Eberlein,
Kochel, Oberbayern, Silicatc. Man behandelt bas. Farbstoffe mit Al-Silicaten, die 
entfarbende oder basenaustauschende Eigeuscbaften besitzen u. einer Menge W., 
die nicht hinreieht, den Farbstoff zu liisen. Die Mischung wird crhitzt. (Can. P.
238611 vom 14/8. 1923, ausg. 11/3. 1924.) K ausch .

New Jersey Zinc Company, New York, Herstellung von Farbstoffen aus blei- 
haltigen Zinkerzen. (D. E. P. 404624 KI. 22f  vom 21/7. 1920, ausg. 21/10. 1924. 
A. Prior. 26/10. 1917. — C. 1922. IV. 713.) KOHLING.

Th. Goldschmidt Akt.-Ges., Essen, Farbeii. Die nach dem Verf. des E. P. 
1S9132 (C. 1923. II. 729) gewonnene hochdisperse Bleiglatte wird, gegebenenfalls 
unter Zusatz yon RuB oder einem anderen Farbstoff, mit einem Bindemittel, wie
01 oder Lack, yermischt. (E. P. 220316 vom 6/8. 1924. Auszug yeroff. 8/10. 

1924. Prior. 9/8. 1923.) KOnLiNG.

Nevil Monroe Hopkins, New York, Feuerbestiindiger Anstrich bestchend aus 
'W., Rohol u. NajSiOs, u. mehr ais 25% fcin yerteiltem Asbest, Litliopone, Krcide 
u. Kaolin. (Can. P. 237347 vom 8/6. 1923, ausg. 29/1. 1924.) K ausch .

Nevil Monroe Hopkins, New York, Feuer- und loetterbestandiger Anstrich 
bestehend aus einem wasserfesten Hiiutchen mit Farbstoff u. mehr denn 60% fein 
verteilten Borax. (Can. P. 237355 yom 8/1. 1923, ausg. 29/1. 1924.) K ausch .

Samuel Allan Armstrong, Detroit, Mich., ubert. yon: Edward E. Stowell, 
Portland, lud., Isolier- und Schutzanstńch erhalten durch Beliandeln yon SiC2 mit 
einer Lsg. yon NaOII u. Mischen mit NajSiO0. (Can. P. 237511 yom 5/12. 1921, 

ausg. 29/1. 1924.) K au sch .

Oscar Brandenberger, Zurieli, Anstńchnittel. (Oe. P. 97401 yom 13/5. 1922, 
ausg. 10/7.1924. Sehwz. Prior. 14/5.1921. — C. 1922. IV. 552 [E. P. 179961].) K ausch .

XI. Harze; Lacke; Firnis.
F. M. Beegle, Herstellung von Fstergunimi auf kaufmiinnischer Ghnindlagc. 

(Ygl. Ind. and Engin. Chem. 16. 953; C. 1924. II. 2704.) Estergummi wird her- 
gestellt dureh Koudensation yon 600 Teileu Harz, 75 Teilen Glycerin ti. ca. 
10 Teilen Holzol. Nach Yerss. des Yfs. ist es nicht notig in geschlossenen App. 
zu arbeiten, wenn man beim Erhitzen unter 375° F. bleibt. Al-Kessel sind wirk- 
samer ais Cu-Kessel. (Ind. and Eugin. Chem. 16. 1075—76. 1924. Cleyeland 

[Oh.].) Grimme.
A. Tschirch, Die Schellackfabrikation in Britisch-Indien. Einzelheiten iiber 

den Hand-, den Maschinen- u. den Alkoholprozefi. (Scliweiz. Apoth.-Ztg. 62., 717 

bis 719. 1924.) SOv e rn .

Henry A. Gardner, Ersclieinungen an Farben und Firnis sen, welche auf 

kolloidalen Wirkungen beruhen. Angaben iiber die netzende AYrkg. von Bindę- u. 
Verdiinnungsmitteln auf Pigmente, Mahlen der Farbpasten, Olaufnahme dei' 
Pigmente wuhrend des Mablens, Tektur der Pigmente, Yerteilung u. Farbkraft vofl
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Pigm.entpulvern, aelektive Adsorption iu Farben, Adsorption von Pigment an 
Pigment, PlastizitSt u. Deckkraft von Farben, Kautacliuklsgg., elektr. Ladungcn 
der Farbkorperchen, Capillaritat u. Oberfliichenspannuug, physikal. Bestandigkeit 
der Farben, Gelatinierung infolge Adsorption, Kornigwerden von Farben, Brown- 
sche Bewegung, Emulsionen, Dispersionsgrad von Gummen in Firnissen, Deck- 
kraft von Firnissen, Polymerisationserscbeinungen, Veriinderung der Viscositat von 
Firnissen, bleichende Wrkg. von W. auf Firnishaute, Ein w. der Testur des ChO 
bei seiuer Yerwendung zur Herst. bestimmter Firnisse, Rolle der Fettsiiuren in 
Farben, Erscbeinungen an Farben u. Firnissen, welche auf gegenseitigen Wrkgg. 
der yerschiedenen Bestandteile beruhen. (Rev. gćn. des Colloids 2. 228—34. 
1924.) StiVERN.

Richard Hueter, Hydroterpin, ein neues Losungsmittel fiir die Lack- tmd 
Farbmindustrie. Das von der Continentalen Terpentin-Ges. m. b. PI., Wien I, 
Zweigges. der J. D. R ie d e l  Akt.-Ges. in den Handel gebraehte Hydroterpin be- 
steht im wesentlichen aus terpenartigen KW-stoffen u. ist frei von aromat, u. 
alipliat. Bestandteilen. Eigenschaften, Anwendungsweise u. Verh. werden ge- 
Hchildcrt. Hydroterpin ist ein hoehwertigcs Losungsm. fur die Lack- u. Farben- 
industrie u. kann ais Ersatz fiir amerikan. u. franzos. Terpentiniil empfohlen werden. 
(Farben-Ztg. 30. 348—49. 1924.) SCv e r x .

— , Einige Lehren aus der Praxis des Troeknens der Ul farben und Lacke. An- 
gaben iiber Kochen von Leinol, Trockenmittel, Wrkg. der Pigmente, Harzfiruisse, 
Lagern von Firnissen, Trocknen der Magerlacke, Wrkg. der Hartharze. (Farbę u. 
Lack 1924. 454. 468.) SOtern.

A. Samtleben, Beitrag zur Trockendauer von Słandol. Yerss. die Trocken- 
dauer durch Ver\vendung der leinolsauren Salze zweier katalyt. wirkender Metallc 
herabzusetzen, ergaben, daB Standol gleicb den Lacken in 2 Phasen auftrocknet, 
erst erhartet es oberflachlicli u. dann trocknet es durch. Eine Yerstarkung der 
Trockenwrkg. des Co war durch Zusatz von Mn oder Pb nicht zu beobachten. 
Co iibt die st&rkste Trockenwrkg. aus, nur eine Kombination mit Pb kommt ihm 
nahe. (Farben-Ztg. 30. 400. 1924. Loitsch b. Weida.) SOVERK.

J. Cuenot, Ein Ersatz fiir Terpentin dl, Dipterocarpusol. Augaben iiber Ge- 
winnung u. Eigenschaften des indochines. Holzols. Das Ol eignet sich allein oder 
im Gemisch mit Terpentinol zur Herst. von Firnis. Es verharzt leicht u. gibt dem 
Firnis einen besonderen Glanz. Besonders fiir billige Firnisse ist es brauchbar. 
Durch seine geringe Eutflammbarkeit eignet es sich fiir Arbeiten in der Wannc, 
ferner kann es fiir Sikkative, fiir die Kautschukindustrie u. enkaust. Wachsmalerei 
verwendet werden. (Rev. chimie ind. 33. 259—62. 1924.) SOVERX.

W ui'th, Das Zentrifugieren der Lacke. Nach Besprecbung der Zentrifugen 
von H e in e , der De Laval Separator Company, von DOr k o p p , R u d o lf  

\o g e l , K r u p p , der Zentrifuga l Separators Ltd., der Superzentrifuge von
E. V e it i i u. des \ickcen Centrifugal Separators bezeichnet Yf. die App. ais 
verbiiltnismiiBig einfoch gebaut, leicht zu reinigeu u. zu handhaben u. hebt hervor, 
daB sie wenig Platz u. Kraft gebrauchen. Es ist wahrscheinlich, daB sie die 
Filtrierapp. verdrangen werden. (Farben-Ztg. 30. 289—91. 1924.) St?vERK.

Manfred Ragg, Teerlacke ais Unterwasserfarben. Teerlacke schiitzen weder 
gegen Rost noch gegen Anwuclis, sie sind nicht licht- u. wetterbestlndig, auBer- 
dem Terhindert ihre schwarze Farbę trotz der Billigkeit ihre allgemeine Anwendbar- 
keit. (Farben-Ztg. 30. 186. 1921.) S0vebk. ,

Bhanpat Rai, iibert. von: Yaiknnth P. Mehta, New York, V. St. A., Harz- 
artige Kondensationsprodukte aus Phenolc-n und Formaldehyd. Anniihernd molekulare 
Mengen von Phenol u. CH20 werden in Ggw, yon KOH u. ISHs unter .Zusatz yon
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1—10% Glycerin unter stark yermindertem Druck zuuaehst bis zur B. einer oligen 
PI. erhitzt, diese dann in Formen gegossen u. wciter unter stark yermindertem 
Druck bis zur B. eines festen Prod. erhitzt, worauf schlieBlicli die HSrtung bei 
hoheren Tempp. erfolgt. — Setzt man zu dem Reaktionsgemisch 2—10% Glycerin, 
so werden helle u. trausparente Harze erlialten; mehr ais 10% Glycarin geben 
ein hygroskop. Prod. Durch dic Anwendung des Vakuums bei der Kondensation 
u. den Glyccrinzusatz wird eine yollstiindige Entfernung des W. erzielt. Die in 
konz. H2SO., klar 1., in A. wl. Harze sind besonders lichtbestandig. (A, P. 1483368 
vom 12/6. 1923, ausg. 12/2. 1924.) • Schottlandek . .

Henry A. Gardner, Washington, District of Columbia, Farbcnbindemittcl, Fu- 
aisse und plastische Massen. Die durch Chlorieren von Mineralolen u. darauffolgendu 
Abspaltung von HC1 crlialtlichen ungesiitt. Ole werden mit chines. Holzol yermisclit, 
durch diesen Zusatz wird die Polymerisation des Holzols beschleimigt, die Poly- 
merisatiori kann auch in Ggw. von Verdiinnungsmitteln yorgenommen werden; die 
Lsg. des Gemischcs der ungesiitt. Ole mit Holzol in fluchtigen Ólen kann ais Farben- 
bindemittcl oder Lack yerwendet werden. Die Polymerisation bei gewohnlicher 
Temp. wird durch Scliwefelchlorid beschleunigt, das Prod. kann ais Kautschuk* 
ersatz, Linoleum usw. yerwendet werden. (A. P. 1463883 vom 14/6. 1920, ausg. 
7/8. 1923.) F ranz .

J. E,. Kohler, Stockholm, Sehwedeu, Lacke. Mau lost ein Gemisch von 
oxydierten amorphen Harzsauren mit Celluloseester, Celluloid usw. in A., CH3OH, 
Aceton usw. (Schwed.P. 53760 vom 30/1. 1920, ausg. 14/2. 1923.) F ranz.

XII. Kautschuk; Guttapercha; Balata.
R. 0. Bishop und V. R. Greenstreet, Dichlorlujdrochinon ais ein Priwentiu- 

mitlęl gegcn die Fleckenkranklieit des Kautschuks. 35 ccm einer 4%ig. Lsg. von 
Dięhlorhydrochinon zu 0,75 gal Milchsaft mit 15% Kautschuk genugen die Fleckeu; 
krankheit zu yerhuten, wenn die Lsg. dem Milchsaft direkt zugesetzt w’ird. Bei 
bloBer Durehweichung des Kautschuks mit der Lsg. wird Schimmelbildung nicht 

in dem gleichen MaBe yerhindert. Die angegebene Menge hindert nicht die n. 
Reifung des Kautschuks. (Malagan Agr. Jour. 11. 129—31. 1923; Exp. Stat. Rev. 

50. 452.) B e r ju .

H. Feuchter, Beitrage zur Kenntnis des Yulkanisalionsproblems. II. Die Vul- 
kanisation des Kautschuks und die Alterung seiner Vulkanisate ais Gelreaktioncn. 
(I. vgl. Kolloidchcm. Beihefte 19. 47; C. 1924. I. 2207.) Da die Beschleunigerrkk. 
zuMcist eine Rk. von Metalloxyden oder bas. Stoffen mit Siiurebestandteilen natur- 
licher oder kunstliclier Besclileuniger in sich schlieBen, ist die Vulkanisations- 
Beschleunigung yornehmlich durcli die B. yon Salzen zu erk,liiren, die Yulkanisation 
ist ais ein gewisser Krystallisationsyorgang aufzufassen, ais B. von Gallerten durch 
die Phasenrkk. der Besclileuniger. Die Reaktionsfśihigkeit des S ist durch seine 
mol. Form bedingt. Das gewohnliche Ss-Mol. erreicht beim Erhitzen bei 250° sein 
Polymerisationsmaximum, dariibcr hinaus erhitzt, erfolgt Dissoziation des polymeren 
S unter B. yon Schwefelthiozoniden (I.), bei 500° Dithiozon (II.), bei 1000° Di- 

sulfid (III.).

I. (Ss)x— S<| II. | > S = S < |  III. S = S

Wiilirend S erst bei hoherer Temp. ein rcaktionsfiihiges Thiozon Sx-S3 bildet,

e.rgibt z. B. NaS yiel leicliter das entsprechende Na-Thiozonat, Na^S-Sj. Vf. halt 
es fur wahrscheinlich, daB dic Beschleuniger bezw. ihre akt. Strukturbestandteilo 
mit S in iihnlicher Weise reagieren u. durch Yermittlung des S-Thiozons mit 

Polypren in Verbund treten. Die Vulkanisationsrk. erscheint danach ais die durch 
uhem. TaleiizkrSfte yerursacbte Yerb. der kolloi.den Phase des Polyprens mit der
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krysfalloiden festen Pliase des Besclileunigersystems durch Yermittlung yon thia- 
zoniertem.S. Ais erste Rk.-Komponente nimmt Yf. die B. von Besclileunigerthio- 
zoniden an. Das Polypren wird ais groBer geschlossener Ring aufgefaBt, dessen 
einzelne Glieder die S-er Ringe des Oetans darstellen, die dureli gegeniiberliegende 
Briickenbindungen je doppelt miteinander yerbunden sind; gegen die Theorie der 
Isomerisation des Kautschuks (Wechsel der Mol.-GroBe des Polyprens durch Valenz- 
bindungswechsel) spriclit die kolloidehem. Auffassung der Desaggregationsyorgange 
des Kautschuks. Dieses Polypren wird ais mol.-disperse Form des Kautschuks 
KW-stoffs angeselien. Die Addition der Beschleunigerthiozonide erfolgt unter 
Losung einer Bruckenbindung.

SR . __  ■ g , "c iI- Ć H  • S ^ I I - C H  P  S-^JH—ĆH.

Me +  *—  < S  +  ĆH-CH ~  > x~  i^S - Ó H —CH *  i^S- C H -C H  :
Me ^  Me ^  >

Die Bindung des S erfolgt in zwei yerscliiedenen Formen, zuerst ais Sx— S3. 
der erst dann weiter abgebaut wird, wenn der freie S yerbraucht ist, d. h. bei der 
Vulkanisationsumkelir. Die Vulkanisate mit dem 6-wertigen mittelstiindigen S-Atom 
sind bestandiger ais die Totalyulkanisate mit dem ungesatt. 4-wertigen S-Atom.

Das Besclileunigungssystem bestelit aus der Besclileunigungsbasis (saureFunktioń) 
u. dem Aktiyator (Oxyd oder Base). Die Ditliiocarbaminate, Dithiocarbonate, Xań- 
tliate, Mereaptide, Mercaptobenzotliiazole u. Thiurame, die mit ZnO ais Aktiyator 
die Mereaptide fiir die Vulkanisationsrk. bilden, enthalten die wirksame Gruppe 
= C —S—; Glycerin, Phenol, Acetaldehydammoniak, Hexamethylentetramin, Sfiure- 
amide u. Harzsiiuren entlialten (bezw. bilden) die wirksamen.Gruppen ^ C O H  oder 
—C ^O , ais Aktiyatoren kommen hier in Betracbt: Alkalihydroxyde, Ca(OH)2, 
Mg(OH)2, NU, u. dessen Deriyy., PbO. Die natiirlichen Vulkanisationsbeschleuniger 
des Kautschuks gehoren meist unter die letzte Klasse. — Die Einw. des PbO yer- 
lSuft in zwei Phasen, 1. Salzbildung aus PbO u. den KautschukharzsUuren, 2. Lsg. 
der bereits eingeleiteten Salzbildung. Diese diskontinuierliche Rk. [Gegensatz zu 
Mg(0H)3 u. Ca(OH)2] ist auf die Rk. yon PbO mit S, B. yon unl. PbS u. Frei- 
werden yon O zuriickzufuhren; daneben tritt eine yergroBerte ElastizitSt u. be- 
trachtliclie Yulkanisationsumkelir in Erscheinung. — Die Anwendung mehrerer Akti

yatoren ftthrt zu der potenzierten Aktiyierung, die auf die 
,SH B. yon Orthothiozonaten (A) zuriickzufuhren ist, die durch

^ ___O > 0 1 1  • die' Atombeschwerung labil u. dalier auBcrordentlich reak-
— tionsfahig sind. — Die Hauptursaclie der chem. Alterungen 

ist atmosphar. Einww. zuzuschreiben. Die Alterungsyer- 
anderungen der elast. Eigenschaften durch progressiye Yitl- 

kanisation sind diyergeiite Erscheinungen, die in Beziehung stehen zur Vulkani- 
sationsumkehr dureli progressiye Vulkanisation. Beide Erscheinungen sind auf 
ąualitatiy differenzierte Zustande der S-Bindung zuriickzufuhren, auf das Verli. der 
Polysulfide, die durch progressiye Bindung yon freiem S einen polymeren Abbau 
des gebundenen S erfahren. — Zurn SchluB gibt Vf. noch eine Theorie der elast. 
Krafte der S-Vulkanisate ais Netzkrystallisation gelbildender Systeme. (Kolloid
chem. Beihefte 20. 78—137. 1924. Barmen-Lichtenplatz.) Zander .

A. J. TJltee, Kauischukfreie Mikhsafte. Die Ubliche fndirekte Best. yon Kaut- 
schuk (lOO-W.-EiweiB-Asche-Harz) ist ungenau u. bei Kautschuk <[ 1% yollig un- 
brauehbar. Besser kochte Vf. Trockcnruckstand oder Koagulum mit A. crschopfend 
aus, zog mit Bzl. den Kautschuk aus u. fali te mit A. Kein Nd. beweist Abwesen- 
lieit yon Kautschuk u. Guttapercha. — Im Milchsaft ton Antiaris toxicaria Lesch. 
wurde so entgegen Angaben von W ie sn er  0,55% Kautschuk nąchgewiesen. Eine- 
Angabe yon Lesz, daB Milchsaft yon Euphorbin gręgaria Marloth kautsehukfrei
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sci, ist nngeniigeud bcwieseu. Milchsaft vou Artocarpus Integra Merr. licferte eu(- 
gegen anderen Augaben 0,91% Nd. mit A. Ais frci von Kautscbuk oder Gutta- 
percha fand Yf. den typ. Milchsaft von Broussonetia papyrifera Yent, Rk. sauer
D .25 1,0475, Zus. des Trockcnriickstandes (36,55%): Asche 1,83%, EiweiB 28,063/o, 
den von Arłocarpus elastica Reinw., der mit W. geknetet steinbarte M., mit Sehnmtz 
4,30%, W. 1,07%, EiweiB =  0,27%, liefert, u. den gerbstoffreichen Milehsaft von 
Jatropha Curcas X. (Bnlietin du Jardin Botanique de. Buitenzorg [3] 6. 264—68. 
1924. Malang.-Sep.) ________________  G r o s z f e l d .

The Naugatuck Chemical Company, Naugatuck, Connecticut, ubert. yon: 
Sidney Marsh Cadwell. Leonia, New Jersey, V. St. A., Kondeiisalionsprodukt aus 
Anilin und Acetaldehyd. Man bringt ca. 1 Mol. CH3CHO auf etwas mehr ais
2 Mol. Anilin in Ggw. von W. von der pn 1-10- 2—1 • 10 0 zur Einw. — Z. B. 
werden Na-Acetat u. Eg. in W. gel., in die Lsg. bei ca. 21° CHICHO eingeleitet 
u. unter kriiftigem Riihren wfihrend 2 Stdn. zu der Lsg. Anilin gegeben, wobei die 
Temp. nicht uber 40—50° steigen soli. Man riihrt bei dieser Temp. weitere 3 Stdn., 
lfiflt uber Nacht stehen, saugt die iibersteliende FI. ab u. dest. das Reaktionsprod. 
im Vakuum bei 140° ab. Es findet ais Yulkanisationsbesclilcuniger bei der Herst. 
von Kautscbuk Verwendung. An Stelle von Eg. u. Na-Acetat kann man zwecks 
Regelung der pn der wss. Lsg. andere Stoffe, wie HC1 oder Na-Borat, yerwenden. 
(E.P. 216478 vom 31/7. 1923, ausg. 16/7. 1924. A. Prior. 26/5. 1923.) Schottl .

Pfenning-Schuhmacher-Werke G. m. b. H., Barmen, Herstellung von Horn- 
tnehl, dad. gek., daB das Horn auf nassem Wege geschlifien wird. — Man erliiilt 
iu einem Arbeitsgang bei geringem Kraftaufwand ein selir feines Prod. von gleich- 
mitBiger KorngroBe. (D. E,. P. 394141 KI. 39a vom 2S/2. 1922, ausg. 14/11. 
1924.) F ranz .

XIV. Zucker; Kohlenhydrate; Starkę.
Hermann Gutherz, Neuheiten im Zuckerfabriksbetriebe. Zusammenfassende 

Besprechung bei Gelegenheit eines Yortrages. (Ztschr. f. Zuckerind. d. 6echosIovak. 
Rep. 49. 38—40. 47—48. 54—56. 63—64. 70—72. 1924. Selyper Zuckerfabr.) ROhle.

Rollwagen, Die Dampfturbine in der Zuckei-fabrik, ikr Yergleich mit da- Kolben- 
maschuie und Erfalu-ungen mit dem elektrischen Betriebe. Zusammenfassende betriebs- 
teclin. ErSrterung bei Gelegenheit eines Yortrages an Hand.von Skizzen. (Zentral- 
blatt f. Zuckerind. 32. 1223—26. 1924. M.-Gladbach.) RC iil e .

Ivar Fogelberg, Eticas iiber Zuckersehiitzel und Schnitzeltrocknung. In der 
Zuckerfabrik G e n e y a d , die nach dem Steffenschen Briihyerf. arbeitet, gelingt es 
jetzt, Zuckerschiitzel mit nur etwa 20% Zuckergehalt zu gewinnen, entsprechend
1,6—1,8%; des Polarisationszuckers der Rube bei einer Ausbeute an Schnitzeln yon 
S—9%. Die Trocknung der Schnitzel gelingt mit gegen friiher um etwa die Halfte 
geringerem Kohlenyerbrauche in einer neuzeitlichen Trockenanlage der Firma 
Imperial in MeiBen. (Zentralblatt f. Zuckerind. 32. 1226—27. 1924. Geneyad.) RDh l e .

A. Linsbauer und Jar. Fiśer, Studium iiber die Safli-erfcirbung in den ver- 
schiedencn Systemen von Yerdampfanlagen. Die hauptsachlicbsten Ergebnisse der 
Unters. der Yff. sind: Die Farbkonz. des Dicksaftes ist yorwiegend yon der des 
Diinnsaftes abbfingig. Ais Ursache der Yerfarbung bei gut kreisenden SSften sind 
in erster Linie die organ. Niclitzuckerstoffe anzusehen, yermutlich organ. N-Sub- 
stanzen, die den sogenaunten schadliclien N enthalten. Die Yerfarbung des ein- 
gedampften Saftes wKchst proportional mit der Eindickuug der Siifte nur in stehender 
einfacher Yerdampfanlage. In den ubrigen kombinierten Yerdampfsystemen nimmt 
die Yerfarbung zwar auch mit der Saftkonz. zu, aber ohne eine bestimm:e Regel, 
da hier eine ganze Keihe yon Einww. rein techn. Art in Betraclit kommen, die
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Vff. nSTier crortern. Durch die Unterss. der Vff. wurde festgestellt, daB die durch- 
schnittliehe Erhohung der Farbę gegenuber dem Diinnsafte bei der Druckvcr- 
dampfung 59%' betriigt, wfihrend sie in den unter Luftleerc arbeitenden Anlagen 
bis iiber 90% unter sonst gleichen Bedingungen der teelin. Arbeit ausmacht. 
(Listy Cukroyarnicke 42. 337; Ztsehr. f. Zuckerind. d. fechosloyak. Rep. 49. 25—29. 
33—38. 41—47. 49—54. 57—63. 65—70. 1924.) ROh l e .

Erich K. 0. Schmidt, A) Vcrsuchc iiber dic Anwendung des Ewertins. B) Mehr- 
malige Anwendung derselben Iiwertinmenge. Die bereits in einem kurzeń Bericht 
mitgeteilte Arbeit (Ztsehr. Yer. Dtsch. Zuckerind. 1923. 440; C. 1924. I. 1719) 
wird ausfulirlich unter Angabc der Yersuclisergebnisse besprochen. (Ztsehr. Ver. 
Dtsch. Zuckerind. 1924. 727—86. 1924. Inst, f. Zuckerind.) ROh le .

Charles Sunder, Die Hydrolyse der Starkę durch ’\Vassersto/fsuperoxyd. Ein 
fiir die Appretur geeigneteres StiirkeprSparat ais es durch Uingercs Kochen mit W. 
erhalten werden kann wird erzielt, wenn man die Starkę mit HaOa behandelt. 
Herst. u. Anwendung des Priiparates ist beschrieben. (Buli. Soc. ind. Mulhouse 
90. 558—61. 1924.) S(Jvern.

P. Nottin, Bestimmung von Maltosc in Gegenwart anderer reduzierender Zucker 
durch Benutzung der Barfoedschen Losung. (Ann. Chim. analyt. appl. [2] 6. 321

De Laval Separator Company, New York, iibert. yon: Cyrus Howard Hap- 
good, Nutley, N. J., Ecinigen von Zuckerrohrsaft. Man untcrwirft den Saft zu- 
sammen mit einer Lsg. von Paraffin in CC14 einem SchleuderprozeB, wobei das 
Mengenyerhiiltnis dieser beiden Stoffe so gewiihlt wird, daB die D. der Lsg. groBer 
ist ais die des Saftes. (A. P. 1509355 yom 7/5. 1921, ausg. 23/9. 1924.) Oei.kkh.

John James Hood, London, John Clark, Esses, und Percy George Clark, 
London, Eeinigung non Eohzuckersaften und Zuekcrlósungen. Die Safte bezw. Lsgg. 
werden durch ein, gebrannten Magnesit u. ein kohlenstoffhaltige3 Materiał ent- 
haltendes Filter geleitet. — Wenn das Filtermaterial seine Wirksamkeit yerloren 
liat, wird es unter AussehluB yon Luft ausgegluht u. dann von neucm benutzt. 
(A. P. 1511472 yom 4/11. 1919, ausg. 14/10. 1924.) Oelker.

Kowalski Syndikat, Berlin, Eeinigung von Ablaufen der Zuckerfabrikation 
mittels Kalk, Baryt u. dgl. u. SO_, gemaB dcm Pat. 363559, dad. gek., daB die mit 
Kalk, Baryt u. dgl. geschiedenen Abliiufe mit S02 bis zu einer ausgesprochenen 
Siiurigkeit, dereń Hohe yon der Reinheit des Ablaufes abhangt, geschwefelt u. 
darauf filtriert u. auf Fiillmasse yerkocht werden. — Es wird eine betrSclitliche 
Mehrausbeute an Zucker erzielt. (D. S . P. 405570 KI. 89c yom 30/3. 1920, ausg. 
3/11. 1924. Zus. zu D. P. R. 363559; C. 1923. II. 484- [Reinzucker-Ges. f. Patent- 
yerwertung m. b. II.]). . Oelker.

George Washington, Brooklyn, N. Y., Zuckerhaltiges Praparat. Zur Iierst 
eines 11. Pulvers aus Zucker u. einem 1. geschmackgebenden Stoff, z. B. Citroncn- 
saft, yermischt man die Lsgg. beider Stoffe, dampft das Gemisch ein u. trocknct 
den Riickstand unter niedrigem Druck u. bei einer Temp., welche unter dcm F. 
der Stoffe liegt u. keine geschmackyeriindernde Wrkg. auf den Citronensaft ausiibt. 
Es entsteht hierbei eine troekne schaumartige M.f welche beim Zerkleinern ein aus 
amorphen, glasigen Blattchen bestehendes Pulyer ergibt. (A. P. 1512731 vom 7/6. 
1918, ausg. 21/10. 1924.) Oelk er .

Corn Products Refining Company, New York, iibert. von: W illiam  B. New- 
kirk, Riyerside, Illinois, Traubenzucker in Krystallform. Eine durch Inycrsion von 
Stfirke (MaisstSrke) erhaltene Dextrosolsg. wird bis zu einer D. von ctwa 40° Be 
eingedampft u. dann in einem besonderen, mit Kiihlmantcl u. Rulirwerk yersehenen 
Behiilter nach Zusatz fertiger Traubenzuckerkrystalle zur Krystallisation gebracht.

bia 323. 1924. — C. 1924. II. 1861.) B e h r l e .



Die abgeschiedene Krystalhnasse' wird durch Zentrifugieren von der.. Mutterlauge 
getrennt u. mit W. gewaschen. — Es werden einheitliche Krystalle von n. 
krystallin. Form erhalten. (A. P. 1508569 vom 16/11. 1922, ausg. 16/9. 1924.) Orl.

General Laboratories, Madison, iibert, von: Harley F. "Wilson und W illiam
A. Hadfield, Madison, Wisconsin, V. St. A., Jlerstellung von staniem Bienenfutter. 
Man vermiseht eine Kolilenhydratlsg. mit mindestens 2°/0 einer Lsg., welche 3% 
NaOCl u. S—9% Na2CO0 enthiilt. (A. P. 1511856 vom 24/11. 1922, ausg. 14/10. 
1924.) O e lke r .

XVI. Nahrungsmittel; GenuBmittel; Futtermittel.
Jacob W illiam  Spensley und The Chemical Engineering Company 

(Manchester) Ltd., Manchester, Beliandlung fettlialtigcr Nahrungsmittel. Die 
Nahrungsmittel bez w. die zu ihrer Herst. dienenden Stoffe werden zum Zwecke 
einer schnellen u. innigen Mischung eiu- oder mehrmals durch eine mit holicr 
Geschwindigkeit umlaufende u. an ihrem Umfang mit einem Austrittssclilitz ver- 
sehene Stiftscheibenmiihle geschickt. — Das Verf. eignet sich zur Herst. von 
Scbokolade, fetthaltigen BackprSparaten, Margarine u. dgl. (E. P. 200176 Yom 

4/4. .1922, ausg. 2/8. 1923.) O e lk e r .

Śamson Katzprowsky, New York, Konscwieren von Friichten. Man taucht 
die getrockneten Friichte in eine h. Lsg., welche Pektin, Zucker u. eine Sfture, 
z. B. WeinsSure, enthiilt, u. trocknet sie nach dem Herausnehmen aus dem Bade, 
wobei ein durchsichtiger Uberzug auf den Friichten entsteht, welcher das Aus- 
krystallisieren von Zucker auf der OberflSche verhindert. (A. P. 1510679 vom 

21/10. 1922, ausg. 7/10. 1924.) O e lke r .

W illiam  Hickman Cloud, Seattle, Washington, V. St. A., Beliandlung von 
Friichten, Gemiisen etc. Die Friichte, z. B> Apfel, werden getrocknet, in schmale 
Stiicke geschnitten u. durch eine perforierte Platte gepreCt, worauf die so erhaltenen 
Kringel bei gleichmiiGiger Hitze gerostet werden. — Bei dieser Behandlung soli 
der urspriingliche Geschmack der Friichte etc. erhalten bleiben. E. P. 193 614 yorn 
13/1. 1922, ausg. 22/3. 1923.) Oe lk er .

Ward Baking Company, Amerika, Jlerstellung eines insbesondere fiir Uiabetjiker 
geeigneten Brotes. Die Herstellung des Brotes erfolgt in an sich bekannter Weise 
unter Verwendung eines Teiges, welcher in der Hauptsache aus Weizenkleber be- 
steht-, wobei diesem oder der Hefe u. den sonstigen Teigbestandteilen Erdnuliol 
zugesetzt wird. Es soli dadurch ein Brot von besserer Beschaffenheit erhalten 
werden, (F. P. 557388 vom 13/10. 1922, ausg. 8/8. 1923.) - O e lke r .

Ward Baking Company, New York, Jlerstellung von gesauertem Brot. 
(Schwz. P. 106202 vom 2/10. 1922, ausg. 16/8. 1924. A. Prior. 1/10. 1921. —
C. 1924. II. 2210. [E. P. 186633].) ' Oelk er .

Ward Baking Company, New York, iibert. vou: Charles Hoffman, 
Tuckahoe, und Harry Davett Grigsby und Ńathan Mantin. Gregor, New York, 
Nahrmittel. (Can. P. 237940 vom 4/11. 1921, ausg. 19/2. 1924. — C. 1924. II. 
2210. [E. P. 186 633].) ' O e lker.

The American Cotton Oil Company, New York, iibert. von: Cecil Octavious
Phillips, New "i ork, Nahrmittel, welches durch Kochen von Sojabohnenmelil mit 

einer CaCl2-Lsg. u. naclifolgendes Auspressen des Óles aus der M. erhalten wird. 

(A. P. 1510606 vom 22/11. 1921, ausg. 7/10. 1924.) O e lker.

The Thermokept Corporation, New York City, ubert. von: W . W . WiUison, 
Brooklyn, N. Y., Behandlung vm Cocosniissen.. Zur Herst. eines gleiclimaBigen 
CocosnuBpriiparates bringt man bestimmte -Mengen des fein geschabten NuBfleisches 
in geeignete Behiilter u. fiillt diese mit gesiiBter CocosnuBmilch. (Can. P. 237936
vom 3/7. 1923, ausg. 19/2. 1924.) Oelker .,

5 8 4  H sv,-.-.N-a h h o n g s m it t e ł ; G e n u s z m it te l .u s w . 1925 .^1 .



1925. I. H XY!I. -PettE; W a c iis e ; Se if e N; W aschm itteJl . 58.5

Carnation l l i l k  Products Company, Oeonomowoc, iibert. von: .George 
Grindrod, Oeonomowoc, Wiseonsin, V. St. A., Herstellung eines der menschlichen 
Muttermilch ahnlichen Milchprąparats. Frische n. Kuhmileh wird bis auf etwa 
33% ilires urspriinglichen YoL eingedampft, dann dialysiert, um den Aschengelialt 
herabzusetzen, danacli mit. reinem Milchzueker u. Sahne vermischt, die aus deraelben 
Kuhmileh gewonnen wurdeu, u. schlieBlicli mit soyiel W. verd., daB das Prod. 
eine D. aufweist, die der naturlichen menschlichen Milch entspricht. (A. P. 1511808 
vom 17/1. 1920, ausg. 14/10. 1924.) Oe lk e r .

Hedley Ralph. Marston, Australien, Gminnung von Casein und Lactose aus 
Milch. Man behandelt die Milch unter Riiliren bei etwa 50° mit einem UberschuB 
von CaO, scheidet die unl. Prodd. ab, f&llt das Casein aus der Lsg. in Form von 
Calciumeaseinat oder ais 1. Casein aus, neutralisiert das Filtrat unter Verwendung 
von Phenolplitalein mit yerd. HC1 u. dampft die Fl. zweeks Gewinnung yon Lactose 
ein. (F. P. 561060 vom 15/1. 1923, ausg. 16/10. 1923.) Oelk e r .

XVII. Fette; Wachse; Seifen; Waschmittel.
H. Herman Lesch, Die moderne Ólraffination und dereń Anlagen. Yf.be- 

sprieht das Verf. der Ólraffination mit NaOH-Lauge., welelie am besten mit einer 
LaugenstSrke von 3,5—4,5° Bć bei 100—104° ausgefuhrt wird, das Bleichen mit
Adsorbentien,- die Desodorisicrung der neutralisierten u. gebleicliten Ole mit stromen-
dem Dampf sowie die apparatiyen Verbesserungen der letzten Zeit. (Seifensieder- 
Ztg. 51. 734—36. 1924. Hamburg.) K. L in d n e r .

— , Ealiseifen mit Cocosol und Palnikernol. Die Verwendung yon Cocosol u. 
Palmkemol żur Herst. kalt gcriihrtcr Na-Seifen, fl. K-Seifen fiir Automateri, glatter 
Schnierseifcn, Silberschmierseifen u. fes ter K-Seifen wird besprochen. (Seifensieder- 
Ztg. 51. 805—6. 1924.) K. L in d n e r .

— , Transparente Toilettenseife fiir den Export. Bcsonders geeignete Fette fitr 
transparente' Toiletteseifen, die nach den Tropen oder durch die Tropen exportiert 
werden, sind PreBtalg aus der Speisefettfabrikation, Cochincocosol u. Iiieinusol 
erster Pressung. Nicht ganz frische Fette mttssen yorher mit starker NaOH ge- 
Hiutert werden. Transpsrenz u. geniigende Gesehmeidigkeit wird durch Zusatz 
von Glycerin u. Zuckerlsg. erreicht. Der Fabrikationsgang wird besehrieben u. 
ein geeigneter Ansatz mitgeteilt. (Seifensieder-Ztg. 51. 734. 1924.) K. L in d n e r .

— , Hochgefullte glatte Schmieiseife. Es werden einige Ans&tzc fiir Schmier- 
seifen, die mit Kartoffelmehl gefiillt sind u. 400—500% Ausbeute aufweisen, mit
geteilt. (Seifensieder-Ztg. 51. 733. 1924.) K. L in d n e r .

Karl Braun, Zum Bleichen von Schmicr- und Kernseifen mit Hilfe von Kalium- 
persulfat. welches yon den Chemischen W erken K irch hoff  & Nei-
RATH unter der Bezeichnung „Peroxol“ in den Handel gebracht wird, eignet sich 
besonders zum Bleichen yon Schmier- u. Kernseifen. Es wird kurz yor dem Ende 
des Siedeprozesses zugesetzt u. seine Reaktionsprodd. sind den Schmierseifen ais 
nicht storende Fiillmittel, bei den Kernseifen im Leimnd. bezw. in der Unterlauge 
yorhanden. Vf. ftthrt Bleichyerss. yon 40%'g- Selimie)-seifen mit 4 g „Peroxol“ pro 
1 kg Seife aus. Das Bleichmittel wird mit wenig W. aufgeschwemmt, mit KOH 
neutralisiert oder schwach alkal. gemacht u. der sd. Seife zugeriihrt. Die Bleichung 
ist nach 20 Min. beendet. Fiir ganz dunkle Seifen, die mit „Perosol" nicht ge- 
niigend gebleicht werden, empfiehlt Vf. eine Naehbleiche mit ,.Dea-olin“ der Bad. 
Aniin- u. Sodafabrik. In der Praxis ist das Bleichmittel der Seife yor dem
Abrichten zuzusetzen. Zum SehluB ist auf akt. O zu priifen u. derselbe durch
Kriicken zu entfernen. Kernseifen werden in gleicher Weise mit hochśtena l%  
„Peroxol“ nach der Fettyerseifung gebleicht, das Sieden 2 Stdn. fortgesetzt u. ab- 
gerichtet. Der Leim wird auf akt. O gepriift. Das „Peroxol“ wird in diesem
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Fallc mit NaOH-Laugc aufgeschlammt. (Seifensieder-Ztg. 51. 804—5. 1924. Berlin- 
Wilmersdorf.) K. L in d n e r .

U. Klein, Pilicrte Feinseifcn. Nahere Angaben iiber die Apparałur besteliend 
aus Spanhobelmascliine, Trockenkammer, Walzenmaschine, Misch- u. Knetmaschine, 
Strangprcsse, Stuckenschneidemaschine u. Pendelpressen, wie sie fur die Fabrikation 
pilierter Feinseifcn erforderlich ist. Yf. bespricht den Gang zur Herst. derartiger 
Seifen. Der Ansatz fiir Gruudseife soli nur reine Fette unter AusschluB trocknen- 
der u. balbtrocknender Ole enthalten. Am gceignetsten ist die Zusammenstellung: 

60—70% Talg oder gebleicbtes Palmol, 15—25% Schweinefett u. 15% Cocosol. 
Es wird auf 2 Wassern gesotten u. mit 20—24 griidigem Salzw. ausgesalzen. Uber 
das Ausschleifen, Einstellen des richtigen Wassergehaltes, Zusetzen von Riech-, 
Fuli- u. Farbstoffen werden Angaben gemacht. (Ztschr. Dtsch. Ol- u. Fetiind. 44. 
531—32. 1924.) K. L in d n e r .

K. Backmann, Die neiie Piliermaschine. (Ztschr. Dtsch. 01- u. Fettind. 44. 
515—16. 1924. Helmstedt i. Br. — C. 1924. II. 901.) K. L in d n e r .

—, Durclischcinende Feinseifcn. Ansatz u. Arbeitsweise, nacli denen die Ge- 
winnung einer fast vollig transparenten Seife gelang. (Ztschr. Dtsch. Ol- u. Fett
ind. 44. 607. 1924.) • H e ll e r .

L. lascaray und C. Bergell, Uber die Alkalwerseifung der Fette. Vff. cr- 
ortern von theoret. Gęsichtspunkten aus die Vorbedingung fiir die I,’eutralfeltver- 
seifung. Yom Standpunkt der Langmuir-IIarkin schcn Theorie ist anzunehtnen, 
daB die Yerseifung an den nach dem W. gesichteten Estergruppen einsetzt u. in- 
folgedessen durch eine moglichst feine Emulgierung befordert wird. Die wahre 
Loslichkeit der Fette in AY. ist verschwindend klein u. tritt gegenuber dem durch 
die Emulgierung bewirkten Effekt zuriick.

Yff. prufen ihre Auffassung an der Verseifung von 50% Fett — 50% Fett- 
siiuregemisclien mit '/s"n- alkoh. — wss. KOIi-Lsgg., dereń Gchalt an A. sie von 
96—0° variiereu. Der Verseifungsgrad in 0/j wird nach 10 Min. u. 2 Stdn. analyt. 
ermittelt Der Verseifungsgrad sinkt bei abnebmender A.-Konz. schnell auf ein 
Minimum, uni zum reinen W. hin wieder anzusteigen, ohne jedoch den Yerseifungs- 
grad der hochprozentig alkoh. Laugen zu erreichen. Wiihrend bei den alkohol- 
reiclien Laugen die Loslichkeit der Fette im A. die Yerseifung fordert, sinkt die 
Yerseifungsgeschwindigkeit parallel mit der Loslichkeitabnahme der Fette im A.-W.- 
Gemiscb. Bei wciterer Abnalime des A. macht sich das Emulgierungsvermogen 
der wss. Seifenlsg. bcmerkbar, welches dasjeuige der alkoh. Seifenlsgg. ubertrifft. 
Bei der Annahme, daB die Verseifungsrk. der Triglyccride bimolekular rerliiuft u. 
hierbei Di- u. Monoglycerido entstehen, diirften letztere infolge ihrer stiirkeren 
PolaritUt dem W  gegenuber an der Grenzflache festgehalten u. dort im weitereu 
Yerlauf der Rk. yerseift werden. Aus diesem Grunde sind Mono- u. Diglyceride 
in partiell yerseiften Fetten nicht nachweisbar. (Seifensieder-Ztg. 51. 755—5S. 
1924. Berlin.) K. L in d n e r .

W. Heim, Uber Sclmitzelseifenpuher. YVaschpulver mit hoherem Seifengehalt 
lassen sich schwerer mahlen ais fettarme Pulver u. backen beim Abfullen zu- 
sammen. Deshalb werden lieute rielfach Grundseifenpulver mit geringem Fett- 
gehalt nachtraglich mit Seifenschnitzeln yermischt Yf. beschreibt die Herst des 
Gruudseifenpulvers sowie von Seifenschnitzeln oder -nudeln mittels Strangpresse 
bezw. Reibmasehine. (Ztscbr. Dtsch. Ol- u. Fettind. 44. 513—14. 1924.) K. L in .

Maurice de Keghel, Die iYatńimisiUcate oder Wasserglas und ihre Yencendung 
ais Eeinigungsmittel. Nach Besprechung der Herst. der Silieate wird ais besonders 
wirksam das krystallisierte Mouo-Na-Silicat bezeichnet, welches auch desinfiziert u. 
keine Faserschwiichung bewirkt. (Rev. Chimie ind. 33. 266—72. 1924.) SttYERN.
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Walter Czerny. Zur Bestimmung da- Jodzahl nach der Metko dc von Margosclies. 
Dic Methode eignet sich nur fiir genugend alkoholi. Stoffe. Um sic auch fiir dic 
in A. unl. hochschmelzcnden Fctte anwendbar zu machen, Yerfiihrt Yf. nach einem 
Vorschlag von GrON wic folgt: dic cingewogcnc Substanz wird in A., der 1—2°/o 
HC1 enthiilt, so lange erliitzt, bis sich nach dcm Abkiihlen keinc Krystallc melir 
ausscheidcn. Die umgeeśterten Fctte rcagicren alsdann nach der Methode von 
Margosches quantitativ. (Ztschr. Dtsch. 01- it. Fcttind. 44. 605. 192-1. Lab. d. 
G eorg  Schieht A. G., Aussig a. E.) H e lle r .

Th. von Fellenberg, Uber den Nachweis der lianzigkeii von Fetten und Ólen. 
Neues Vcrf.: Rcagcns 5 g Fuclisin, w. in S00 ccm W. gel. 12 g Na»S03 (kryst.) 
in wenig W. -f- 100 ccm n.-IICl, aufgefiillt auf 1 1; Benutzung erst am folgenden 
Tage, Aufbewahrung dunkcl. Rk.: 1 ccm Ol oder 1 ccm geschmolzenes mit gleicher 
Menge PAe. verd. Fett wird mit 1—2 ccm Reagcns ‘/a Min. kriiftig gcschiittelt u. 
nach 10 Min. beobachtet: Keinc Fiirbung beweist Unrerdorbenlieit, starkę Fiirbung 
(Fettschicht oder wss. Schieht) Verdorbenheit. Bei schwiichsten Fiirbungeu (=  10 bis 
20 mg Aeetałdeliyd in 11, Vergleiehsprobe!) sind Geschmacksprobe u. iibrige Ana- 
lysenwerte zu beriicksichtigen. 50 vergleichende Vcrss. mit Rk. nach Kreis u. 
Sinnenpriifung zcigten befriedigende Ubereiustimmung mit Sinnenprobc, weniger 
gut mit Rk. nach Kreis. Ole mit Fiirbung im wss. Anteil sind verdorbener ais in 
Ólschiclit. Formaldehyd war unter den Zersetzungsprodd. der Fette nicht .nacli- 
zuweisen. Bei der Rk. nach Kreis reagieren andere Korper ais mit Fuchsin-H2SOn. 
(Mitt. Lebcnsmiitelunters. u. Hyg. 15. 19S — 208. 1924. Bern, Eidg. Gesund- 
heitsamt.) G roszfeld .

Rob. Jungkunz, Beitriigc zur Untersuchung von cocos- oder palmkernolhaltigen 
Seifcn. Riehtigstellung der Angaben W elw art s  (Seifensieder-Ztg. 51. 689; C. 1924.
II. 2S06), die durch Berechnungsfeliler entstellt sind. Yf. weist ferner nach, daB 
Neutralfett in Mengen von 3°/0 u. wenig melir unbedenklich bei den direkten u. 
indirekten Fettsiiurcnbestst. mitbestimmt werden kann. Soli das Neutralfett ais 
solches angegeben werden, muC es gesondert bestimmt werden. Die Angabc 
W elw a r t s , daB Neutralfett bei 105° fliichtig ist, weist Vf. ais falscli zuruek. 
(Seifensieder-Ztg. 51. 75S—59. 1924. Basel.) K. L in d n e r .

G. Knigge, TJnveraeiftes Neutralfett. Vf. untersuchte den Gelialt von Fein- 
seifen an unverseiftem Neutralfett nach yerschiedenen Mcthoden. Ausschutteln der 
getrockneten Seife im Scheidetrichter mit A. lieferte mit nach der Konventions- 
metliode ermittelten ubereinatimrnende Werle. (Ztschr. Dtaeh. Ol- u. Fettind. 44. 

593. 1924. Berlin-Lichterfelde.) H e ller .

G. Knigge, Dic Triifung des Glycerins. Kcnnzeiclmung der yerschiedenen 
Glycerinsorten des Handels u. Darst. der ublichen Untersuchungsmethoden. (All
gemeine Ol- u. Fettztg. 21. 679. 1924. Sep. Berlin-Lichterfelde.) H eller .

Solvent Extraction Refrigeration Co., Ltd., Manchester, Engl., Extraklion 
von Fetten, Ulen, atherischen Ólen u. dgl. aus solclie cnllialicndcn Materialien. (D. R. 
405395 KI. 23a vom 16/3. 1923, ausg. 31/10. 1924. — C. 1924. II. 2214.) Oelk er .

Badische Anilin- & Soda-Fabrik (Erfinder: Alwin Mittasch und Martin 
Luther), Ludwigsliafen a. Rh., Oxydationsprodukte aus Paraffinkoldenwasserstoffe,). 
Kurzes Ref. nach F. P. 552416; C. 1923. IV. 471. Nachzutragen ist folgendes: 
AuBer Paraffin selbst konnen auch Ceresin, Vaseline, Paraffinol, KW-stoffole (zwek- 
miiBig nach Vorbchandlung mit fl. S02) der Oxydation unterworfen werden. Wesent- 
lich fur das Verf. ist, daB die zu oxydierende Fl. mit indifferenten oder auch 
katalyt. wirkenden, geformten u. formbestandigen Korpern von groBer OberflSchen- 
wrkg. versetzt ist, wie Ringen oder Kugeln oder beliebigen anderen Korpern aus 
Ton, Glas, Porzellan, Metali, ferner MetallspSnen, auch von katalyt. wirkenden
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Metallen, wie-Fe oder Mn. Porositiit der Fiillkorper ist im allgemcinen unerwiinscht, 
yielmehr sind diclite Korper oder solclie mit glatter Oberfliiche vorzuziehen. Be- 
sonders yorteilliaft werden die geformten Korper nieht nur bis an die Oberflfiche 
der rubenden FI. eingetragen, sondern no.ch in groBerer Ilolie aufgesehicbtet, so 
daB sie vor dem Blasen uber die Oberfliiche mehr oder weniger weit liinausragen, 
beim Blasen selbst aber infolge des Emporwirbelns u. Schaumens der FI. an dem 
Vorgange mitwirken. Blasgeseliwindigkeit u. Schichtholie der M. wrerden zweek- 
miiBig in geeigneter Weise aufeinander eingestellt. Die Mitbenutzung der Full- 
kiirper ermoglicht eine ebenso schnelle oder sehnellere Oxydation der KW-stoffe 
unter Anwendung von Luft ais bei der bekannten Arbeitsweise unter Anwendung 
vou Oj. Die Verteilung des Gases durch Fiillkorper maclit auBerdem -die Yer
wendung von Riihrwerken oder anderen mechan. Mitteln entbehrlich. Das Verf. 
kann auch unter erhohtem Druck u. unter Anwendung von Losungsmm. ausgefiihrt 
werden. (D. R. P. 405850 KI. 12 o vom 3/6. 1921, ausg. 8/11. 1924.) SęHOTTLANDER.

W illiam  H. Rees, Berkeley, Californien, Katalysator. .Man stellt einen fiir 
die Fetthartung geeigneten Katalysator ber, indem man eine Lsg. eines wirksamen 
Katalysators (z. B. Niekelformiat) von trockener, li. Kieselgur absorbieren liiBt, 
worauf die M. getrocknet wird. (A. P. 1511520 vom 15/6. 1920, ausg. 14/10.
1924.) K adsch .

Technical Research Works, Ltd. und E. J. Lush, London, Katalijscitorcn 
fiir dic Fetthartung; Ni wrird aktiviert u. wieder aktiviert durch HCIO oder ihre 
Salze mit darauf folgender Red. in H2. (E. P. 221000 vom 31/5. 1923, ausg. 25/9.
1921.) K ausch.

De Nordiske Fabriker, Be. No. Ea. A/S., Christiania, Norwegen, JlerstcUung 
ton Katalysator en fur das Hydriercn von ungesattigten organischen Yerbindungen. 
Man yersetzt die Lsg. eines Ni- oder Co-Salzes, NiS04 mit der Lsg. von Natrium- 
alurhinat, wSscht den Nd., troeknet u. leitet bei 300—400° einen H2-Strom dariiber, 
der Katalysator kann auf indifferente Korper, Kieselgur, niedergeschlagen werden, 
er eignet sich zum Hydrieren von ungesatt. Fetten oder Fettsiiuren. (Holi. P. 
7970 vom 5/2. 1920, ausg. 13/1. 1923. D.Prior. 17/3. 1919.) F ranz.

Elisabeth Harter, Wurzburg, Fettentharlungskatalysatoren. Man verschmilzt 
die fiir diese Zwecke gebrśiuchliclien Metalle (Pt, P, Rb, Ni, Fe, Co, Cu usw.) mit 
SiOj-lialtigen Stofien. (Oe.P. 97681 vom 5/4. 1921, ausg. 25/8. 1924.) Kausch.

Process Engineers Inc., New York, iibert. von: Judson A. De Cew, Mount 
Verńon, N. Y., Ilerstellung von Safenpuher. H. Lsgg. von Seife u. Na2C03 werden 
in feiner Yerteilung in einem Behiilter zusammengefiihrt u. getuischt u. dann aus 
diesern durch eine Zerstiiubungsdiise in einen anderen Raum gepreBt, in dem sich 
das Seifenpulver bildet u. zu Boden fiillt. (A. P. 1512211 vom 22/3. 1921, ausg. 

21/10. 1924.) Oe lk e r .'

W illy  Eranke, Brc3lMi,Bcschickungsvorrichtung fiir Scifenpuluertrockenmaschinen, 
(D. R. P. 404016 KI. 23f vom 19/12. 1923, ausg. 11/10. 1924.) Oe lk e r .

Carl Jager G. m.b. H. Anilinfarben-Eabrik, Diisseldorf-Derendorf (Erfinder: 
Eranz Pohl, Dusseldorf), Seifen aus Naphtensauren, dad. gek., daB diese nach der 
Yerseifung mit II2S04 behandelt werden. — Es werden Seifen erhalten, welche 
weniger unangenelim rieeben ais die bisher aus NaphtensSuren hergestellten Seifen, 
weniger dunkelgefarbt sind u. eine bessere Schaumbildung u. Waschkraft auf- 
weiseu. (D. R. P. 406345 KI. 23e vom 3/12. 1922, ausg. 26/11. 1924.) Oe lk e r .

Kendall Products Corporation, New York, V. St. A., Ilerstellung eines Setni- 
gungsmitteL Pflanzliche, an Stiirke oder Protein reiche Stoffe werden in Ggw. von 
einem wasserfreien Alkalisalz, das groBe Mengen Krystallwasser aufnehmen kann, 
mit NaOH aufgeschlossen. Man yermischt z. B. Getreidemelil, Hulsenfriichte, mit
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NaOH u. wasserfreien NaaCO:ł; der Mischung kann man aucli yerseifbare Fette u. 
cinc entsprechend groBere Menge NaOH zusetzen. (Schwz. P. 104511 vom 8/2. 
1922, ausg. 1/5. 1924.) * Franz. ■

Joh. Tengler, Tflgerwilen, Thurgau, Schweiz, Herstellung eines Reinigungs- 
mittels. Man setzt einer fl. Seifenmasse unter standigem Ruhren fl. oder gasfonniges 
Bzu. zu. (Schwz. P. 104799 yom 25/6. 1923, ausg. 16/5. 1924.) Frank.

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

Altmann, Die neuesten Aufschliefiungsvcrfahren von Stroh und Schilf. (Papier- 
fabr. Yerein der Zellstoff- u. Papier-Ckemiker u. -Ingenieure 22. 558. 1924. —
C. 1924. II. 1033.) St>VERX.

TJhlemann, Die Sumpfschneide — Cladmm mariscus — eine neue Cellulosepflanze. 
Die Pflauze kommt massenliaft im Maremmen- u. Seengebiet der Westkiiste Italiens, 
an der Mttndung des La'Plata u. auch sonst in Argentinien, aber nur yereinzelt in 
Deutscbland vor. Sic ist leicht zu einer schonent brauehbaren Cellulose aufsclilieB- 
bar. Die Ausbeute ist giinstig u. betriigt im Durchschnitt ’/< des trocknen Pflanzen- 
gewiclits. Die Pflanze kanu griin u. getrocknet gleich gut yerarbeitet werden. Aus 
der Cellulose lassen sieli allein oder gemischt mit anderen Faserstoffen gute Papiere 
u. Pappen lierstellen. Da die Faser sehr fein ist, muB der AufschluB yorsiclitig 
erfolgen. (Papierfabr. 22. 477—80. 1924.) Suyern.

Ed. Justin-Mueller, Hydratisierung gebleichter BawnwolU im Tergleich zu 
derselben abgekochten Baumicolle. Es zeigte sich, daB gebleichte Baumwolle stiirker 
ąuillt ais abgekochtc. Bei Trockenyerss. ergab sich, daB gebleichte Baumwolle bis 
0,89% mclir W. yerlor ais abgekochtc. (Buli. Soc. ind. Mulhouse 90. 557—58.
1924.) St)VERN.

Fritz Jungę, IFos bedeutet die Anwendung von 'Fettlosungsmitteln der Textil- 
veredelungsindustrie1 Die Anwendung dreier Praparate der Chem. Fabrik  M ilcli
A. G., des Hexorans, Perpentols u. der Cyklorane beim Wasclien yon Wolle u. 
Biiucken der Baumwolle wird beschrieben. (Ztschr. f. ges. Textilind. 27. 460—61.
1924.)  ̂ SOtęrn .

J. Arthur Harris, John Y. Lawrence und Zonja W allen Lawrence, 
Der Cliloridgchalt des Blattgewebesaftes von agyptischer und binnenlandisclier (ameri- 
kanischer) Baumwolle. Vff. haben friiher nacbgewiesen, daB der Blattgewebesaft 
ag-ypt. Pimabaiunwolle einen hoheren osmot. Druck u. hohere spezif. Leitfahigkeit 
besitzt ais cinheim. Baumwolle, obwohl beide Sorten auf demselben Boden (mit 
kiinstlicher Bewiiaserimg) gezogen worden waren. Zur Erklarung dieser Er- 
scheinung kćinnen Yff. jetzt zeigen, daB der Chloridgehalt des Blattzellsąftes der 

''STP  ̂ Sortc erheblich hoher ist ais der der einlieim. Sorten (Meade Lone Star 
u. Acala Upland cotton). Der hohere Chloridgehalt deutet moglicherweisc 
darauf hin, daB die agypt. Baumwolle eine groBere Fahigkeit besitzt, auf salz- 
haltigem Boden zu wachsen. — Um den EinfluB des yerschiedenartigen Bodens 
auszusclialten, wurden die yerschiedenen Sorten gleichformig auf das yerfugbare 
Land yerteilt. Die \ egetationsyerss. erstrecken sich auf die Jahre 1920, 1922 u. 1923. 
(Journ. Agricult. Research 28. 695—704. 1924.) . TrĆNEL.

Fr. Fichter und Fritz Reichart, Beitrdge zur Erscluoerung der Seide mit 
Stannichlorid. F ichter u. M O lle r  (Chem.-Ztg. 38. 693; C. 1914. II. 6 6 8 ) hatten 
fniher die Ilypotliese aufgestellt, daB bei der Beschwerung yon Seide durch SnCl4 
yoriłbergehend ein Additionsprod. aus den Polypeptiden der Seidenfaser u. SnClt 
gebildet wird. E lo d  (S. 166) hat demgegenuber geltend gemaćht, daB die Additions- 

verb. ais Stannichloridpentahydrat aufzufassen sei. Zur Stutze der yon Fichter
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u. M Oller yertretenen Ansiclit haben Yff. yerschiedcue Seidensorteu mit Lsgg. 
yon 10 ccm SnCl4 in 40 ccm wasserfreiem Toluol im Rolir 3 Stdn. lang boi 100° 
behandelt; nach Auswasehen unter Fernlialtung von Luftfeuclitigkeit wurde das 
erhaltene Prod. analysiert. Erfólgt die B. ais SnCl4, so muB das zuriickbleibende 
SnOj 57,82% der ersten Gewichtszunahme ausmachen, wahrend wenn die Bindung 
ais SnCl4 -f- 5HsO erfolgt nur 42,98% Sn02 gefunden werden diłrfen. Die er- 
haltenen Werte (Tabelle im Original) schlieBen die letztere Moglichkeit aus. — 
Ahnliche SnCl4-Additionsverbb. werden erhalten, wenn man Aminosiiureestcr iu 
Bzl. mit benzol. SnCl4 yersctzt. Aus Glykokollathylesler wurde erhalten Verb. 
(CilfyO.,JST)iSnCli, ais gelbliche glasartige hygroskop. 51.; die Verb. trttbt sich unter 
der Mutterlauge beim Stehen (infolge Luftfeuclitigkeit), es scheideu sich allmahlicli 
Krystallc von Glykokollesterchlorhydrat ab. Eine analoge Verb. wird mit TiCl4 er- 
halten. Alaniniithylester yerhiilt sich ebenso wie Glykokollester. — Anhangsweise 
berichten Vff. Uber das Verh. yon TiCl4 u. SnCl4 gegen Msessig. Titandichlorid- 
diacetat, TiCla(CH:iCOO)a, bildet sich, wenn TiCl4 langsam zu Eg. -j- wenig Acet- 
anhydrid getropft wird, ais gelblichweiBe Krystalle, die beim Erliitzen yerkohlen 
u. durch A. u. W. sofort zers. werden, unl. in indifferenten Mitteln. — Stanni- 
dichloriddiacetat, SnCl2(CH3COO)2, bildet sich analog ais weiBes krystallin. Pulyer. 
Eigenscliaften wie yoriges. (Hely. chim. Acta 7. 1078—82. 1924. Basel, Aust. f. 

auorg. Ch.) Haberland.

F. Ahrens, Walzenbeziige, dereń Herstellung und Beliandlung. Angaben iiber 
Herrichtung des Eisenkerns, Vulkanisieren des Kautsclmkuberzugs, Abloscn der 
Hartgummischicht. (Papierfabr. Verein der Zellstoff- u. Papier-Chemiker u. -In- 
genieure 22. 556—57. 1924. Hildesheim.) S0vern.

V. Lassberg, Abfallwarmen in Zellstoff- und Papicrfabńken. Dic an ver- 
schiedene Wiirmetriiger gebundene Abfallwiirme wird ihrer GroBe nach festgelegt, 
ihre bisherige Verwertung u. ihre zukunftige Verwertungsm6gliclikcit wird be- 
aproclien, besonders in bezug auf die Brttden der Trockenpartien, die Eutspanuungs- 
diimpfe der Kocher u. die Kesselabgase. Die Grttnde fiir die scliwere Yerwert- 
barkeit der Abfallwiirmen werden dargelegt, in einer Zusammenstelluug aller Abfall- 
wgrmen wird ihre absol. u. yerhaltnismaBige GroBe gegeniibergestellt. Neue Ver- 
wendungszwecke der Abfallwiirme werden erortert. Bei entsprechenden MaBnahnien 
sind in einer Zellstoffabrik noch selir groBe Meugen Warme zu sparen. (Papier-

W. J. Lawrence, Das Leimen von Kraftpapiereii. Angaben iiber den zu yer- 
wendenden Leim, die Menge davon, den Freiharzgehalt, den EinfluB der Ilarte des 
W. u. der Temp. sowie Form u. Zeitpunkt des Leimzusatzes. (Papierfabr. 22.

Paul Ernst Altmann, Herstellung von. Papier aus reinem Roggen- oder Weuen- 
stroli ohne Kalk. Der AufschlaB des Strohes durch Koclien bei 6 at mit 10% MgCL, 
oder bei 2 at mit Nachkollern mit 5% NaOH liefert eine liingere, festere Faser ais 
der AufschluB mit Kalk; die Papiere haben keiuen gelben Schein. (Chem.-Ztg. 48. 

881. 1924.) J ung .

Erik Hagglund und Carl B. Bjorkman, IJnicrsuchungen iiber die Chemie der 
Sul/it'ellstoffkochung. I. Aus. den angestellten Verss. (Tabellen im Original) ergebeu 

sieli folgende Sclilusse: Der Yerbrauch vou SOź wahrend der Iiocliung schwankt 
Boi niedrigem Gehalt an CaO (z. B. 3 g auf 100 g trocknes Holz) kann die KochuDg 
mit einem Yerbrauch yon 9 g S02 beendet werden u. einen guten Zellstoff liefem. 
Werden groBere CaO-Mcngen yerwendet, so steigt der Yerbrauch an SOa wahrend 
der Koehung erlieblich. Ist der Kalkgehalt der Koclilauge groBer ais etwa 4,8 g 
pro 100 g Holz, so fiihren Schwaukungen der CaO-Mengen bei konstantem SO.-

fabr. 22. 461—72. 1924.) SOVERN.

4S9—90. 1924.) StJVERN.
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Gehalt zu keiner wcsentlichcn Anderung des S02-Vcrbrauches. Je groBer der Ge- 
halt der Kochlauge an S0._, ist, um so groBer ist der Verbraueh; dieser kami 70% 
der Gesamtmenge betrageu. Die lose gebundene S02 betriigt hochsens 3,5 g pro 
100 g Holz. Die Zellstoffausbcutc ist von dem CaO-Gelialt der Kochlauge, be- 
zogeu auf die Einheit IIolz, stark abhSngig; bei zu holiem CaO-Gehalt muB ent- 
sprechend mehr S02 verbraueht werden, um die Koeliung in u. Zeit zu beendeu. 
Die B. red. Zueker ist von dcm Yerlńiltnis S02 : CaO abhiingig. „Schwarzkochung“, 
d. li. Dunkelfarbung des Zcllstoffes, ist nicht ident. mit Dunkelfitrbung der Lauge; 
Schwarzkochung tritt erst ein, nachdem alles Sulfit yerbraucht ist. Dic Aciditats- 
zunalime der Lauge ist auf B. von H„SO., u. freier Lignosulfonsiiure zuruekzufuhren: 
erstere entsteht nicht durch Ilydrolyse aus letzterer, sondern nach der Gleichung: 
3H2SO;( =  21-IjSOj S +  H»0. — Bei Verwendung eiuer Kochlauge, in welchcr 
das Sulfit yerbraucht ist, biiGt der Zellstoff erlicblicli an Festigkeit ein. Diesen 
Zustand stellt man nicht nach der Mitsclicrlichprobe fest, sondern ani besten durch 
Veriinderuug der Farbę der Lauge, die unter diesen Uinstiinden braun wird. — 
Die w&lirend der Kochuug gebildete Essigsiiure u. Ameisensaura ist unerheblich: 
es wurden erhalten in 12 Yerss. (bezogen auf 100 g IIolz) 0,04—0,09 g HCOOH u.
2,6—4,2 g CII3COOII; die letztgenaunte Menge entspriclit der Abspaltung von 
1 CH3CO-Eest aus 1 Mol. cr-Lignin. (Svensk Kem. Tidslcr. 36. 133—55. 1924. &bo, 
Akademie.) IIabekland.

Arthur St. Klein, Untcrsuchungen Uber dic Chemie der SulfitzellstoffJcochuug. 
(Vgl. yorst. Eef.) Ergiinzende Literaturaugaben zur yorstehend referierten Arbeit 
ii. Hiuweis darauf, daB die Farbenbezeichnung der Ablaugen durch eine durch 
Mischen you helleu u. dunklen Mineralolen empir. liergestellte Skala erfolgen kann. 
(Sveusk Kem. Tidskr. 36. 193—94. 1924. Berliu-Dahlem.) Habekland.

Erik Hagglund und F. W. Kliugstedt, Untersuchungen iiber dic Kohlen- 
hydraibcstandteile eines Sidfitsellsło/fes. Zellstoff wurde teils direkt, teils nach vor- 
heriger Auflosung in konz. HC1 oder nach Extraktion mit NaOII der Dest. nach 
Tollens unterworfen; es ergab sich dabei, daB der Pentosangchalt des nicht iu- 
yertierten HCl-IIydrolysats nur ctwa 80% des auf Grund der direkten Furfurol- 
dest. des Zellstofts zu erwartenden Bctrages auamacht; es mttssen demuach im Zell- 
stoff auBer Pentosan Verbb. yorlianden sein, die bei der IICl-Dest. Stoffe liefern, 
die einen Phloroglucidnd. gebon, die aber durch konz. IIC1 so yeriiudcrt werden, 
daB sic nach Verd. u. Dest, nach Tollens nicht mehr bemerkbar sind. Die An- 
wesenheit soleher Verbb. ergibt sich auch aus folgenden Beobachtuugeu: ein mit 
NaOII estrahierter Zellstoff hinterlaBt einen Riickstand, der nach erneuter Bchaud- 
lung mit Alkali einen Pentosangchalt yon ea.' 3% aufweist. Nach Lćjsen diescw 
Eiickstaudcs in hochkonz. HC1 u. Ermittlung des Peutosangehaltes des nicht inyor- 
tierten Hydsolysats wird derselbe Pentosanwert wie fUr den mit Lauge behaudelten 
Zellstoff erhalten. Die Stoffe, die bei der direkten Furfuroldest. erscheinen, nach 
erfolgter Auflosung in konz. HC1 aber nicht mehr nachweisbar sind, miissen 1. in 
Alkali sein; Vff. berechnen, daB ihre Mengc ctwa 1,8% betriigt. — Da von den 
Pentosaneu cin Teil wl. in Alkali ist, muB angenommen werden, daB auBer den iu 
Alkali 11. Pcntosanen im Zellstoff auch noch solche mit hohercm Mol.-Gcw. vor- 
kommen. — Yon den Phloroglucidndd. war ein Teil 1. in A. u. bestand aus einer 
schwarzbraunen M. Vff. konnten mittels yerschiedener Farbrkk. fcststcllen, daB 
im Zellstoff aus Fructoseresten aufgebaute Polysaccharide yorhanden sind. Die 
quantitative Unters. ergab folgende Zus. des lignin- u. aschefreien Zellstoffs: 87% 
Cellulose, 6% Mannan, 4,5% Xylan u. 2,5% Liimlan. — Die Best. von Mannosc 
in . dem durch ILS04 oder HC1 erhaltenen Hydrolysat wurde auf folgende Art 

durehgefiilirt: 1 g des erhaltenen Zuckers in 10 g 60%ig. A. +  1 g frisch dest 
Phenylhydrazin in 1,6 g 25%ig. Essigsaure bleiben 36 Stdn. ruhig bei 15—16" steheu;
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der kornige Nd. wird im Goocktiegel abgesaugt, mit 10 ccm k. W., 20 ccm A.' u. 
10 ccm A. farblos gewaschen u. im Vakuum uber H2S04 getrocknet. Es bildet sich 
(sobald der Mannosegehalt weniger ais 10% des Zuckers betriłgt) ein bestimmtes 
Gleichgewicht zwischen dem ausfallenden Mannosephenylhydrazon u. dem gel, 
bleibenden Mannose- u. Glucosephenylhydrazon aus. Aus einer im Original ver- 
offeńtlichten empir. hergestellten Kurye kann man aus dem Gewicht des aus- 
gefallenen Mannosephenylhydrazons den Mannosegehalt des Zuckers bestimmen. — 
Priifung des Hydrolysats auf Galaktose, Arabinose u. Methylpentosen fiel negatiy 
aus. (Cellulosechemie 5. 57—64. Beilage zu Papierfabr. 22. 1924. Ibo, Akad.) Ha.

Hugo Krause, Bemerkungen zu der Abhandlung von Erik Hagglund wid
F. W. Klingsłedt: TJntersuchungen iiber die Kohlenhydratbestandteile eines Sulfit- 
zcllstoffs. (Ygl. vorst. Ref.) Polemik bzgl. des vom Vf. friiher (Chem. Ind. 29. 
217 [1906]) angegebenen Verf. zur Best. von Fructose in Ablaugenzuckern. (Cellulose
chemie 5. 88. Beilage zu Papierfabr. 22. 1924. Dresden.) H aberland .

B. H. Moerbeek, Gasmasse bei de>• Sulfiilaugenbereiłung. (Vgl. K och , Wchbl.
f. Papierfabr. 55. Sondernummer 89; C. 1924. II. 1295.) Angaben iiber das Ver- 
brennen im Herreshof- u. Wedge-Ofen u. iiber Waschen u. Reinigen der S02- 
Gasc. Der Abbrand ist schwer zu verwerten. (Wochbl. f. Papierfabr. 55. 2397—99.

1924. Amsterdam.) Su yern .

Felis Fritz, Uber Verfliissigen von Jffolzolgelatine. Holzolgelatine kann mit 
Nutzen in der Ziuofeuwindustrie verarbeitet werden. Bei der Herst. des Linoleum- 
zements kann das feste Holzol ohne Besorgnis zusammen mit dem Linoxyn u. dem 
Kolophonium verschmolzen werden, was besondere leicht dann ausfiihrbar ist, wenn 
zu jedem Ansatz nur geringe Mengen hinzugefiigt werden. Die Vorschlage, das 
gelatinierte Holzol auch fur Anstrichzwecke nutzbar zu machen, werden besprochen. 
(Farben-Ztg. 30. 399—400. 1924. Berlin.) SftVEBN.

Alsa Societe Anonyme, Basel, Ilohles kunstliches Textilgut. Man yerspinnt 
eine Lsg., die Gas in geloster oder gebundener Form entlialt. Die Gasblasen 
werden auf chem. oder therm. Wege entwickelt. (Oe.P. 97502 vom 24/11. 1921, 

auBg. 25/7. 1924.) K ausch .

Gottfried Kranzlin, Sorau, N.-L., Gewinnung einer wie Baumwolle vcrspinn- 
baren (kołonisierten) Faser aus Flachsabfdllen u. dgl., bei welcher das Materiał zu- 
nachst zwrecks Entholzung einer mechan. Behandlung u. dann zwecks Entfernung 
der. InkrUstaten einem Chlorungsverf. unterworfen wird, dad. gek., daB das ent- 
holzte Materiał yor dem Chlorungsyerfahren einer bis zur Zerstorung der hierdurch 
abbaufiihigen Inkrusten getriebenen Uberrostung ausgesetzt wird u. die nach Aus- 
waschung des Rostgutes in diesem yerbliebenen Inkrusten durch Einw. von Chlor- 
kalk- oder NaOCl-Lsg. oder Elektrolytlauge entfernt werden. (D. E,. P. 406505 
KL 29 b vom 17/12. 1921, ausg. 21/11. 1924.) Kausch .

Process Engineers Inc., New York, iibert. yon: Judson A. De Cew, Mount 

Yemou, N. Y., Mittel zum Lehnen von Papier, welches aus etwa 5 Tin. Harz, 5 Tin. 
Alaun u. 90 Tin. Leim besteht, u. zweckmSBig in der Weise hergestellt wird, indem 
man eine Harzseife in einem Schutzkolloid lost, desgl. A12(S04)3 u. dann diese Lsgg. 
miteinander yermischt. (A. P. 1512212 vom 27/10.1921, ausg. 21/10.1924.) Oelk er .

Process Engineers Inc., New York, iibert. von: Judson A. De Cew, Mount 
Vemon, N. Y., Papierleim, welcher 5 Tle. Harzleim, 5 Tle. Alaun u. etwa 90 Tle. 
eines Stiirkeprod. in kolloidaler Lsg. enthalt. Zur Herst. des Leimes lost man eine 
Harzseife in dem Starkeprod., ebenso A1j(SOJ3, u. yermischt die beiden Lsgg. mit
einander. (A. P. 1512213 vom 9/2. 1928, ausg. 21/10. 1924.) Oelk e r .

British Dyestuffs Corporation Limited, Arthur G. Green und Kenneth
H. Saunders, Manchester, England, Farben und Drucken von Celluloseacełatseide.
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(D .R .P i 395636 KI. 8m vom 14/3. 1923, ausg. 21/5. 1924. E.Prior. 18/3., 30/8. u.
1.6/11. 1922. — C. 1923. IV. 948.) F eanz.

Mark W . Marsden, Philadelphia, Pa., V. St. A., Herstellung von Cellulose aus 
vegetabilischen Abfallstoffen. Die Ausgangsprodd., wie Stroh, Maisstengel etc. werden 
von Schmutz befreit, der Einw. von Dampf bei einer Temp. von 170° F. unter- 
worfen, danach zerfasert u. der Giirung uberlassen. Die entstandeneu Kohlen- 
hydrate werden abdest. u. in A. iibergefuhrt, wiihrend der Iliiekstand in einen 
geschlossenen Beliiilter unter Druck zweeks Entfernung der inkrustierenden Be- 
standteile mit Alkalien oder Situren beliandelt u. dann ausgewasehen wird. (A. P. 
1510855 yom 10/7, 1923, ausg. 7/10. 1924.) Oe lk e r .

Societe Anonyme des Etablissements A. Olier, Clermont-Ferrand, Frańkr.. 
Herstellung von Zellstoff aus holzhaltigem Holistoff. (D. H. P. 404.506 KI. 55b vom

■ 23/4. 1921, ausg. 18/10. 1924. — C. 1923. IV. 960; 1924. I. 1125.) Oelk er .

West Virginia Pulp and Paper Company, New York, iibert. vou: Viggo 
Drewsen, Brooklyn, N. Y., Herstellung von Zdlstoff aus Stroh w. dgl. Man koelit 
das Stroh unter Druck in einer starken wss. Lsg. yon MgSOs, entfernt dann die 
FI., yermischt die erhaltene Fasermasse mit W. zu einem Brei u. beliandelt dicseu 
mit h. gasformiger SOa. (A. P. 1511664 vom 19/7. 1920, ausg. 14/10. 1924.) Oe lk e r .

Fritz Kempter, Stuttgart, Trankung von Zellstoff mit Lauge fiir Zwecke der 
Viscoseherstellung, wobei sowolil die Zufiihrung der Lauge zum Zellstoff ais auch 
die Entfernung der uberschiissigen Lauge in einem u. demselbeu GefiiB yor- 
genommen wird, 1. gek. durch die Verwendung eines GefiiBes, das durch den 
PreBstempel seinen AbschluB findet, derart, daB nicht nur die Lauge dem EinfluB 
der atmospharisclien Luft moglichst entzogen, sondern auch tunliehst yerhiitet ist, 
daB Bandteilchen sich dem PreBdruck entziehen. — Einrichtung, gek. durch 
mindestens zwei PreBtopfe, die wechselweise mit einem VorpreBstempel (zweeks 
Festdruckens der Zellstoffstiicke) oder mit EinlaByorr. fur Lauge oder mit eineni 
PreBstempel (zweeks Auspressens der ilberschussigen Lauge) U. AblaByorr. fiir die 
Lauge zusammeńwirken, in solcher Anordnung, daB ein PreB opf gefiillt werden 
kann, wiihrend in dem oder den anderen PreBtopfen die Trocknung u. Pressung 
Stattfindet. (D. R. P. 406333 KI. 29b vom 3/9. 1920, ausg. 21/11. 1924.) Kausch.

Veremigte Glanzstoff-Fabriken A .-O. Elberfeld, Elberfeld (Erfinder: 
Leonhard Monkemeyer und Arthur Zart, Oberbrnch, Kr. Heinsberg b. Aachen), 
Aufarbeitung von Cellulosenatronabfallauge. (D. B,. P. 406497 KI. 121 vom 21/9.
1922, ausg. 21/11. 1924, — C. 1924. I. 524.) K ausch .

Chemische Werke yormals Auergesellschąft m. b. H. Kommanditgesell- 
schaft, Berlin, Oxydation organischer Stoffe in alkalischen Flussigkeilen. Kurzea 
Ref. nacli' A. P. 1499798 u. E. P. 217685. — G. 1924. II. 1741. Nachzutragen ist 
folgendes: Das Verf. betrifft dic Wiedergewinnung von Natronlauge aus Natrou- 
zellstoffablaugen u. Mercerisierabfallflussigkeiten. Ais Oxydationsmittel kommen 
aufler NaC103, N-Oxydc, NaN03 u. NaNO_, in Betracht, ais Katalysatoreń Schwer- 
metalle, dereń Oxydc, Salze u, Gemische dieser Stoffe. Die Oxydation kann durch 
gleichzeitiges Einleiten von 02 oder an diesem angereicherten Gasen beschleunigt 
werden. Die Ablauge wird in einem senkreebten turmformigen Autoklayen uber 
die Katalysatoreń, gegebencnfalls wiederholt, herabrieseln gelassen. Beispiele sind 
atigegeben fur das Erhitzen einer 14?/0 NaOlI enthaltenden Natronzellstoffablaugc. 
unter Druck auf 140—180° mit NaClO, in Ggw. eines Cu-Dralitnetzes ais Kata- 
lysator, bezw. mit NaN03 in Ggw. von Fe203 ais Katalysator. Die organ. Bestand- 
teile der Ablauge (Pektinstoffe, Ligninę u. Harze) werden hierbei yollstandig zu 
CO., u. W. oxydiert. Das bei der Rk. entstandene NajCOs kann leicht durch 
Kaustifizieren iń NaOH zuriickverwandelt werden. (F. P. 559515 yom 7/12. 1922, 

ausg. 17/9. 1923. D. Prior. 18/3, 19220 S c h o tt la n d e r .



594 H j,* . B r e k s s t o f f e ; Tk e r d e s iil l a t io k  u sw . 1925. I.

Paverin Akt.-Ges., Charlbttenburg, Krausehing von Kunstseide und ahnlicheii 
kUnitlichen Fdden, dad. gek., daB mau das Prod. einer Nachbehandlung unterwirft, 
bei welclier inan zuerst eine (Juellung mittels geeigńeter Lsgg., welche unter ge- 
eigneteu Umstandeu die Cellulose zu losen yermogen, z. B. Alialilauge, ZnCL- oder 
Rhodanidlsgg. oder Miseliungen derselben, iu nacliher eine Schrumpfung mittels 
geeigńeter Fil. oder Lsgg., . z. B. Salzlsgg. oder auorgan. oder organ. Siiurelsgg. 
oder wassercntziehende Mittel, wie A., Aceton usw. vorninunmt u. sehlieBlich ohne 
Spannung troeknet. (D. R. P. 406506 KI. 29b vom 8/10. 1922, ausg. 21/11. 

j 924.) K ausch .

Akt.-Gea. fiir Anilin-Fabrikation, Troptow-Berlin, Kunstseide. Man ver- 
gpinnt Viscose mit geringerem ais dem n. Gehalt an Cellulose u. geriugerer 
YiscositSt. (E.P. 220934 vom 11/7. 1924, Auszug yeroff. 22/10. 1924. Prior. 

20/8. 1923.) K ausch .

"William Marshall, Chcadle Hulme, England, Kunstseide cnthaltende Geiocbc. 
Man webt dic Gcwebe aus unyollstiindig mercerisicrtem Baumwollgarn u. Acctyl- 
cellulosegarn u. unterwirft sie alsdaun der Einw. eines atzenden, alkal. Mercerisieruugs- 
mittcl, wobei dic Einw. des letzteren auf die Acetylcellulosc durch Aufreeht- 
erhaltung der Merccrisierstiirke bei uiederen Tcmpp. yerhutet wird. (A.P. 1511741 

"vom 13/10. 1923, ausg. 14/10. 1924.) K ausch .

Akt.-Ges. fiir Anilin-Eabrikation, Treptow, Berlin, 'Yiscose und Kunstseide.
Zur Laugc zum Losen des Xantliats setzt man ein anorgau. Kolloid (Na.jSi03). 
(E.P. 220935 vom 11/7. 1924, Auszug yeroff. 22/10. 1924. Pror. 22/8. 1923.) Ka.

"William Porter Dreaper, London, Fdden groper Feinheit aus Yiscoselosungen. 
Das Spinnbad enthiilt in saurer Lsg. 1—8°/0 eines NH,-Salzes z. B. 20°/o Na,S04, 
7—14% I-LS04 u . 1—8°/0 (NH4)»SOj. (Schwz. P. 106179 vom 30/10. 1923, ausg. 
1/8. 1924. 'E . Prior. 4/11. 1922.) Kausch.

Glanzfaden-Akt.-Gea., Berlin -Dublem, Herstellung von selbsł bei auperster 
Feinheit sehr gleichmapiger Cełlulosegebilden aus Yiscóselosungen. (D. R. P. 388 917 
KI. 29b vom 4/9. 1921, ausg. 24/11. 1924. — C. 1923. II. 111.) Kausch.

Adolf Kampf, Premnitz, Deutschland, Wollfabrikate am Viscoselosungen. Der 
crforderliclie ProzeB der Lsg., der Filtration u. die Liiftung usw. werden zwischen 
0—10° durehgefuhrt, urn die Reifung der Viscose mogliehst zu yermindern. (Can. P. 
238242 yom 26/5. 1922, ausg. 4/3. 1924.) K ausch.

XIX. Brennstoffe; Teerdestillation; Beleuchtung; Heizung.
D. J. W. Kreulen, Ein wciterer Beitrag zu dem Thema: Koksausbeute, Koks- 

beschaffcnheit und Aschengehalt in Abhdngigkeit von der Komgrope. Vf. bestStigt 
die yon K attw ihke l u . Lamdius u. MClleu (Brennstoffchcmic 5. 81. 84; C. 1924.
II. 1871. 1875) gemachten Beobachtungen, daB die zur Koksbest. yerwendete Kohlc 
in bezug auf KorngroBe, sehr ungleichmiiBig beschaffen ist, daB aber geradc dic 

KorngroBe sowolil auf die Menge wie auch auf die physikal. Bescliaffenheit des 
Koksriickstandes von dcutlichem EinfluB ist. Auch der Wassergehalt spielt eine 
Rollc hinsichtlieh der Koksausbeute. (Brennstoffchemie 5. 233. 1924. Rotterdam, 
Chem. Lab. d. Steenkohlcn-Handelsyereenigung.) BielŁNBERG.

H. VOH Jiiptner, Zur Yergasung der Brennstoffe. Yf. uutersucht die chem. 
Yorgilnge u. Glcichgewichtsbedinguugen, dic bei yerschiedenen Vergasungsarteu 
der Kohle auftreten: Yergasung mit reinem Sauerstoff, mit atmosphiir. Luft, mit 
Wasserdampf (TFasstr^as), mit Luft u. "Wasserdampf abwechselnd (Halb- oder 
Doicson-Gas), Yergasung im Ilochofen (Giehtgas) u. Yergasung durch den Sauerstoff 
vou Metallosyden (im elektr. Ofen zur Erzeuguug yon Eiseu u. CaC2). Dio 
Betrachtungen sollen hauptsSehlich auf theoret Basis einen Yergleich der ver-
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schiedenen Vcrgasungsmethodcn ermoglichen. (Feuerungateclmik 13. 21—24. 

35—41. 1924.) N e id h a rd t .

A. Ssachanow und I. Lutachinski, Das Wasser aus Bohrloehern des Bagons 
von Grosnyi. Die Ergebnisse fr.ttherer Analysen (ygi. Neftjanoe i alanccvoe 
Chozjajstvo 6. 239; C. 1924. II. 2565) wurden zur Best. der Zus. des W. in ver- 
schiedenen Horizonten yerwcrtet. (Neftjanoe i slanceyoe Chozjajstyo 6. 323—28.
1924. Grosnyi.) B ik er m a n .

L. Gurwitsch und B. Kaminer, Uber den Ersatz des Wasserdampfęs durch 
Gase bei der Erdoldestillalion. Es wurden Laboratoriumsycrss. uber die frak- 
tionierte Dest. von Erdolprodd. im Gasstrom statt Wasserdampfstrom ausgefuhrt. 
Der Dest. wurde der Masut unterworfen, weil seine lioch sd(l._ Destillationsprodd. 
lcicht aus dem Gasstrom abzuscheiden sind u. weil bei seiner gegenwiirtigen Bc- 
handlung der meiste Wasserdatnpf verbraucht wird. Ais Gas wurden einuial das 
Leucbtgas aus Erdol, einmal die Rauchgase verwendet. Parallel wurden Verss. 
mit auf 250° erhitztem Wasserdampf angestellt. — Die Destillate im Gasstrom. haben 
groBere D., Viscositat u. hoheren Ziindpunkt ais die bei derselben Temp. mit 
Wasserdampf iibergehenden Destillate. Beispiel: ein Masut, D .15 0,918, Ziindpunkt. 
nach B r en ken  186°, Viscositat nach En gler  bei 50° 12,0, mit 26% Ilarzbestaad- 
teilen, gab drei Fraktionen (bis 348—350°, bis 362" u. bis 375—376"), dereń DD. wareu 
(zunaclist Dampf-. dann Gasdestillat) 0,8818 bezw. 0,8874; 0,9057 bezw. 0,9064;
0,9158 bezw. 0,9162. Der Ziindpunkt der zweiten Fraktion war 186 bezw. 192°, 
die Yiscositat bei 50° 3,65 bezw. 3,81. Die Dest. im Gasstrom schont also das 
Erdol tnehr ais die Dest. mit Wasserdampf; eine Erkliirung dafur konnen Vf. 
niclit finden. DaB sie nieht im Temperaturuntersehied (das Gas wurde k., der 
Wasserdampf li. eingefuhrt) zu suclien ist, zeigten Verss. mit yorher erhitztem Gas. -— 
Die Dest. mit Eauchgasen liefert Fraktionen, die der der Wasserdampf dest. ahnlicli 
sind; die ltaucligase entbehren also einer Schutzwrkg. Ubersteigt der 0,-Gehalt 

der Baueligase 2%, so nebmen die harzigen Bestandteilc des Destillates u. des 
Riickstandes zu. Die Aciditat der Destillate bleibt aber unyerandert, gleicb der 
der Leuclitgasdestiłlate u. betriichtlicli geringer ais die der Wasserdampfdestillate. 
Die Reinigung der Rauchgasdestillate mit HaS04 ist schwierigcr ais die der Wasser
dampfdestillate. (Neftjanoe i slancevoe Chozjajstyo 7. 334—40. 1924. Baku, 
„Asnephth".) B ik er m a n ,

D. Wandycz und S. Snknarowski, Versuchc uber Destillation von Erdol auf 
gro/sen Oberflachen. Ilochsd. Naphthaanteile zersetzen sich bei der Dest. infolgo 
hoher Temp., geringer Yerdampfungsgeschwindigkeit u. eines Uberhitzens an den 
Kesselwanden, Um die Zers. zu yerhindern, muB die Dest. unterhalb der Zer- 
setzungstemp. der KW- stoffe vor sich gehen. Dieses ist auf 2 Wegen versuch} 
worden: 1. Durch Dampfdruckyerminderung uber der FI. mittels einer Vakuumdej3t., 
was bisher infolge apparativer Scbwierigkciten nur zum Teil moglich war, 2. Ersatz 
des Siedens durch Abdampfen bei gleichzeitiger Benutzung genugend groBer Yer- 
dampfungsfliichen. Dieses letztere wird. im folgenden ausfiihrlich besprochen, wo
bei auf die Verff. yon KuBitRsciiKY, KOh n s , Seiden schn u r  u . insbesonderc das- 
jenige von J Ioscicki naher eingegangen wird. In Anlehnung an dieses letztere 
unternahmen Vff. eine Rcihe von Verss. zur Feststellung der Abhangigkeit der 
Qualitat der Destillationsprodd. von gegebenen Bedingungen, auch die Moglicbkeit 
der Fortfiihrung der Dest. bis zum Asplialt. Es wurde dabei nieht vom Erdol 
selbst, sondern von den nach Dest. yon Bzn. u. Kerosin yerbliebenen Fraktionen 
ąusgegangeu.

II. (Mitbearbeitet von Chmura.) Der Versuehsapp. bestand aus einem 
Destillationslcessel mit Ubcrliitzer zur Erzeugung von iiberhifztem Benzindampf ais 
erhitzendes Medium, ferner aus 2 Kolonnen (Yerdampfungs- u. Kondensations-



596 HX1X. B r e n n s t ó f f e ; T e e r d ESt ill a t io n  u sw . 1925 . I .

kolonne), dem VorwSrmer fur den zu dest.,Stoff u. einem Wasserkuhler fur Benzin-r 
dSiripfe mit entsprechenden Verbindungsstucken u. Armatur. Der App. war isoliert, 
gcine maximalc Leistungsfahigkeit war auf 2,5 kg Ma erial pro Stde. im kontinuier- 
lięhen Betrieb berechnet. Im Verlauf- der Operation wurden die im Keasel err 
zeugten Beuzindampfe im Uberhitzer auf die erforderliche Temp. gebraclit, passierten 
beide Kolonnen u. kamen, nach der Kondensation im Wasserkiihler, in den Kessel 
zurućk. Dieser Kreislauf wurde fortgcsetzt, bis beide Kolonnen auf die DestiUations- 
resp. Kondensationstemp. gebracht worden waren. Bei der eigentlichen. Dest. 
blieb der Kreislauf der Benzindampfe, sowie die Tempp. unyerandert. Das zu 
dest. Materiał wurde oben in die erstc Kolonne (im Gegenstromprinzip) eingefiihrt, 
begeguete dort den Benzindampfen u. yerdampfte teilweise. Der verdampfte Anteil 
wurde in der 2. Kolonne kondensiert, der nicht yerdampfte Riickstaud floB durch 
den unteren Teil der 1. Kolonne ab. Die ani leichtestcn verdampfenden Bestand- 
teile lieBen sich nicht in der 2. Kolonne kondensieren, sondern gelangten mit den 
Benzindampfen in den Wasserkiihler, u. wurden besonders nach beendeter Tour 
durch Verjagcn von Bzn. gewonnen. Die in den hochsd. Ólanteilen enthaltenen 
geringeu Mengen Bzn. wurden durch Lilftcn oder Abdunstcn entfernt. Der un- 
yerdampfte in der 1. Kolonne abgeflosseue Riickstaud wurde bei einer lioheren 
Temp. dest. usw., bis schlieBlich nur Asphalt zuriickgeblieben war. Der App. 
wich in einigen wesentlichen Beziehungen von dem durch Mościck i ange- 

gebenen ab.
Die iu der oben gcschilderten Weise erhaltenen Prodd. sind lieller in der 

Farbę ais die aus der gewohnlichen Dest. gewonuonen, mit ausgesprocliener yioletter 
bis dunkelgriiner Fluorescenz, durchsichtig in diinner Schicht, sogar bei den 
schwersten Fraktionen, auBerdem fast geruchlos. Die Viscositiit ging bis 8,7 i?/100°
u. der Flaminpunkt bis 314°, was bisher aus Olen poln. Proyenienz nicht erhalten 
wprden ist u. den Eigenschaften der amerikan. raffinierten Zylinderole naliekommt. 
Diese Destillate lassen sich auBerordentlich leicht raffinieren. — In besonderen 
Verss. wurden noch diese Prodd. mit den bei Hochyakuumdest. (Verf. yon Stein- 

SCBNEIDER) u. bei Verw"endung von iibcrhitztem Wasserdampf statt Bzn. erhaltenen 
yerglichęn. Es ergab sich aus den Verss., daB mittels der beschriebenen Methode 
das Erdol bis zum Asphalt in direkt yerkauflichc Prodd. zerlegt werden kann, 
auch wurde die Temperaturfrage mit ciniger Annaherung geklart. Dic Verwendung 
von schwerenj Bzn. erwies sich ais unzweckmiiBig; die Dampfspannung des er- 
hitzenden Mediums miiBte in einem moglichst groBen Abstand zu derjeuigen der 
am leichte3ten destillierbaren Fraktionen liegen. — Die Verss. bestatigen die An- 
nahme, daB das Vcrf. von M ościcki fur die erhaltende Dest. gunstige Bedingungeu 
schafft. Diese Ergebnisse, sowie auch die Arbeitsbedingungen werden durch zahl- 
reiche Tabellen ausftihrlich erlautert. (Przemysł Chemiczny 8. 201—22. 1924. 

Raffinerie „Jedlicze".) Tennenbaum.

L. Gurwitsch, Zur Frage iiber die Erstarrung von paraffinhaltigen Produkten. 
DaB durch die Adsorption' des fl. Losungsm. an Paraffinkrystalle die Erstarrung 
der Paraffinlsgg. im Erdol erkliirt wird (vgl. Ssachanow , Nefrjauoe i slanceyoe Choz- 
jajstyo 6. 820; C. 1924. II. 1874), findet Vf. fur unwahrscheinlich. Die ubliche 
Yorstellung eines feinen Paraffinnetzes, in dessen Maachcn sich das zalie Losungsm. 

staiit, geniigt, um alle bekannten Tatsachen zu begreifen. (Ncftjanoe i slanceyoe 
ChozjajstYO 7. 350—51. 1924.) B ik er m a n .

B. Maxorow, Uber die Abscheidmg des Paraffins aus Masut mittels chemischer 
Reagentien. Nach einer ausgedehnten Literaturubersiclit teilt Vf. eigene Yerss. mit. 
In drei Becher wurden je 100 g auf 100° erwarmten Masuts eingetragen u., ais die 
Temp. 30—50° erreicht hat, iu einen 10 g u. in den zweiten 5 g fallende Substanz 
zugetan; der dritte Becher. diente zur Kontrolle. Die nach 2 Tagen abgesetzten
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Ndd. wurden filtricrt u. gewogen, yon deu Filtraten der unterhalb 270° iibergehcude 
Anteil (mit fallender Substauz) abdestilliert, zum Ruckstand gleiclie M. Kerosin 
zugesetzt ii. die maximale E. der FI. bestimmt. Man crhielt al30 zwei GroBen zur 
Beurteilung der fiillenden Kraft der Substanz: die Masse des Nd. (ił/) u. den 
maximalen Erstarrungspunkt (E,„) des vcrd. Riickstandes. M  ist nur im Falle des 
A. (10°/o) um 60% groBer ais im Kontrollbeclier, alle ubrigen Substanzen wirken 
nocb schwacher, so Aceton, Phenol, Kresol, CS2. Eg., Buttersiiure, Naphthens&ure, 
Anilin, Pyridin, Chinolin, Terpentinol u. Essigestcr begunstigen die Fiillung in 
kleinen, hemmeń in groBen Konzz. Toluol u. Amylalkohol sind giinzlich unwirksam. 
E m ist mit dem des Kontrollbećliers in. allen Fallen prakt. identiseh. Der geringe 
EinfluB der erliohten M  auf den Em erkliirt sich dadurcli, daB der Nd, yerhaltnis- 
maBig wenig Paraffin u. viel Ilarz entliśilt; E m ist aber yor allem vom Paraffin- 
gehalt abhiingig. Eine Paraffinabsclieidnng konncn also chem. FiŁllungsmittel 
nicht bewirken. (Neftjanoe i slanceyoe Chozjajstyo 7. 352—61. 1924. Moskau, 
Uniy.) Bikerman..

B. Tytschinin und N. Butkow, U ber Niederschlagsbildttng in Transformator- 
olen. Die spontanen Ndd. in Transformatorolcn sind Salze organ. Siiuren 
-(CJ,,—C22), die bei. Oiydation der Ole entstchen. Dic Oxydation wird durch Metalle 
stark beschleunigtj yor allem durch Pb; Cii ist weniger wirksam, Zn, Sn u. Fe 
gar nicht. Dic Saurebildung bei Ggw. yon Pb geht mit wachsender Gcscliwindig- 
keit yor sieli; in ersten Stdn. war sic nicht merklich. Verscbiedene Ole yerlialten 
sich ganz yerschieden; der Gelialt an barzigen Bestandteilen unter 2% ist belang- 
los. Die Harzbildung in mit Floridin gereinigten Olen yerliiuft schneller ais in 
ungereinigten. — Yff. empfehlen demnach folgende (in RuBland ublichc) Prufungs- 
methode der Transformatorole: 100 ccm Ol werden bei Ggw. yon Kupfernetz 
(70 X  15 mm) 70 Stdn. lang mit 02 (6—7 1/Std.) beliandelt; die Temp. soli 1200 
betragen. Das nocli h. Ol wird in einen graduierten Zylinder iibergefiihrt u. das 
Vol. des abgesetzten Nd. abgelesen. Daneben muB auch die AciditUt u. der Harz- 

gehalt des Ols bestimmt werden. (Neftjanoe i slanceyoe Chozjajstyo 7. 341—49. 1924. 
Warmetechn. Inst. yon GRiNEWETZKr u. Kirsch.) Bikerman.

Fritz Wirth, Die Ursachcn der Schlackenbildung- bei Braunkohlenfeuerung. Es 
werden die Ursachcn der Schlackenbildung bei Braunkohlenbriketts erortert (Hobe 
Yerbrennungstemp., Anwesenheit yon Alkalien u. Chloriden) u. Mittel zur Yer- 
hutung angegeben (Feinmahlung yor der Brikettierung u. Erniedrigung des Asclien- 
schmelzpunktesi durch „Mineralisatoren-*). (Die Wannę 47. 541—42. 1924.) Ńei.

Hans Lehmann, Die Untersuchung der Brennstofjc. Eine schnell ausfiihrbare 
Untersuchungsmethode zur Best. von Feuclitigkeit, Koksausbeute u. Backfahigkeit 
sowie Heizwert ist besclirieben. Der Hęizwert wird durch Yeraschen mit PbO aus 
dem erhaltenen Pb berechnet. (Papierfabr. 22. 657—58. 1924. Robscliiitz Sa.) Śttv.

Henri du Bristesselin, Octave Dubois, Rouen, Frederick William Tabb, 
Paris, Leon Vornier, Eouen, und Leon Hertenbein, Levallois Perrel, Frankreich, 
Herstellung von Brennsto/fen. Die im trocknen Zustand fein gemalilenen Ausgangs- 
stoffe wie Kobie u. dgl., werden mit einer Emulsion yon Pech in W..gemischt, 
worauf die M. abgepreBt u. bei einer Temp. von 200—250° getrocknet wird, um 
die fliiclitigen Bestandteile durch Dest. zu entfernen u. so die Entwicklung un-
angenehm riechender Dampfe bei d e r  V e r w e n d u n g  . d e r  Brennstoffe z u  yerhuten.

I.E. P. 197639 yom 6/12. 1922, ausg. 11/7. 1923. F. Prior. 12/5. 1922.) Oei.kek.
Minerals Separation North. American Corporation, N e w  York, iibert. yon: 

William Warwick Stenning, Percy Thomas W i l l i a m s ,  Walter Henry Beasley 
und Arthur Beresford Mddletou, London, Engl., Bęhandlung fein verteilter Kohle 
fiir die Brikettherstelhwg.- Die feinen.. Kohlentęilchen -werden in wss. Suspension
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bei n. Temp. mit einem Ausflockungsniittel behandelt, danach vom W getrennt 
u znsammen mit groberen Kohlenteilchen in einem kreisenden Strom h., mit einem 
geeigneten Bindemittel verBetzten W. durchgeriihrt. Das dabei ausflockende Gemiscli 
wird dann einer Pressung unterworfen, um das W. zu entfcrnen u. Brikette zu 
erzeugen. (A. P. 15x2499 yom 11/11. 1922, ausg. 21/10. 1924.) Oelk er .

Midland Coal Products Ltd., Irom-ille, und Alfred Fisher, East Kirkby, 
Nottingham, Engl., Koksbrikettc. Man yermischt fein yerteilte Kohle mit einem 
Bindemittel, formt aus der M. Brikette u. yerkokt diese in einer senkrecht stelienden 
lletorte, wobei die erforderliche Hitze durch Yerbrennung eines Teils der Brikette 
im unteren Teil der Retorte erzetigt wird. (E. P. 198503 vom 31/3. 1922, ausg. 
28/6. 1923.) Oelk e r .

Wilhelm Gensecke, Bad Homburg v. d. H., Ausnutzung der Ab wiirme bei 
Trocbiungsvorgangen, insbesondere bei der Braunkohlenbriketłfabrikation, dad. gek., 
daB durch die bei dem Trocknungsvorgang entstehenden Briiden unter Zwischen- 
sclialtung eines WSrmeaustauschers Warmwosser zur Beheizung der Yortrockner 
erzeugt wird, wobei im Vortrockner ausreichende Luftmengen durch die zu trock- 
nende Kohle geleitet werden. — 2. dad. gek., daB die durch den Vortrockner ge- 
leitete Luft yorlier erhitzt wird. — Der Trockenvorgang gestaltet sich einfacher ais 
bei den bisher iiblichen Verff., da die Dampferzeugung fortfiillt. (D. R. P. 405274 
KI. 46 d vom 15/3. 1924, ausg. 1/11. 1924.) Oe lk er .

Walter Edwin Trent, Washington, Col., Brcnnstoff. Man yermischt Kolilen- 
pulyer im feuchtem Zustande mit einem KW-stoffgemisch, das Fraktionen yon ver- 
schiedenem Kp. enthfilt, erhitzt die so erhaltene piast. M. auf eine Temp., welclie 
zur Verdampfung der niedriger sd. Fraktion ausreicht, u. kiihlt den Riickstand ab, 
der dann einen harten BrennstofF bildet, der in Form yon Stuckcn, Briketten o. dgl. 
zur Veryendung gelangen kann. — Die abdest. niedrig sd. Fraktion wird konden- 
siert u. wieder benutzt. (A. P. 1512427 vom 9/2. 1924, ausg. 21/10. 1924.) Oe lk e r .

Berlin-Burger Eisenwerk Akt.-Ges., Berlin, Gaserzeuger mit cingehiingter 
Sclncclkaynmer, dad. gek., daB die Schwelkammer hohlwandig u. yon einem Ktihl- 
mittel durchflossen ist, u. daB ihr Unterteil gegen ihren kegeligen Boden in der 
Hohe einstellhar ist. — Die Einrichtung, die zur Vergasung yon Rohbraunkolile 
init bohem Feuclitigkeitsgehalt dienen soli, liat den Zweck, den hohen AV.-Gehalt 
der Rohbraunkohle unter Ausnutzung der Abwiirme der Heizgase zu entfernen, 
ohne daB hierbei auch nur teilweise Entgasung der Braunkoble stattfindet, wodurch 
sonst der Heizwert des erzeugten Gases yerschleclitert werden wiirde. (D. R. P. 
404718 KI. 24e vom 19/4. 1921, ausg. 22/10. 1924.) ’ Oe lk e r .

The Barrett Company, New Jersey, iibert. von: Ray P. Perry, UpperMont- 
clair, New Jersey, Koksherstellung. Man dest. Steinkohlenteer unter Durchleiten 
eines indifferenten Gases, bis ein Riickstand yerbleibt, der einen F. yon etwa 400° F. 
zeigt, u. dest. dann diesen Riickstand. (A. P. 1511192 yom 10/12. 1919, ausg. 

7/10. 1924.) Oe lk e r .

Societe de Recherches et de Perfectionnements Industriels, Paris, und 
Einile Baptiste Gustave Bascou, Neuilly s. Seine, Wiedergeicinnung des Ules aus 
den unter Mitverioendicng desselben nach den Schwimmverfahren behandelten Stoffen. 
Die bei der Reinigung yon Kohle u. dgl. durch Verriihren derselben mit W. u. Ul 
erhaltenen breiigen MM. werden der Einw. von Hitze u. Druck, z. B. in Filter- 
pressen, unterworfen. (E. P. 198346 yom 14/4. 1923, ausg. 25/7. 1923. F. Prior. 

29/5. 1922.) Oe lk k r .

Erwin Blumner, Berlin, Destillation von Teeren und Kohlcnwasserstoffolen. 

Die zu destillierenden Prodd. werden in einem Druckbehitlter, der gegebenenfalls 
mit Yerteihmgskoi-pern (Raschigringen o. dgl.) gefullt sein kann, yon unten nach 
oben durch eine geschmolzene Metallmasse- geleitet, u. zwar derart, daB sie nielit
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mit den lioch erbitżten Wfinden des Behftlters in Boruhrung koramcn, wodurcli das 
Absetzen Ton Kolilc an den HeizwSnden u. mithin Materiał- «. W8rmeverluste 
yermieden -werden. Dic durch das Metali hindurchgcfuhrten. liocTi erhitzten Ole 
sammeln sich im oberen Teil des Beliiilters, wo sie durch plotzliches Aufhebcn 
des Druckes zur Destillation gebracht werden. (E. P. 182868 vom 29/3. 1921. 
ausg. 11/8. 1923.) Oelk e r .

Wagiro Dissousgas 0-. m. b. H., Koln-Deutz, Fiillen von Aceltjknflaschen mit 
Aceton, dad. gek., daB es durch Erzeugung eines Vakuums in einen Behalter ge- 
saugt u. aus diesem in die Acetylenflasche einflieBen gelassen wird. — Das Aceton 
yerdampft zum Teil u. der dadurcli erzielte Uberdruck geniigt, um die geringo 
Druckdifferenz zu iiberwinden u. das Aceton in die Acetylenflasche zu befordern. 
(D. E. P. 405976 KI. 26b yom 20/3. 1924, ausg. 15/11. 1924.) Oe lk e r .

Acetylene Dissous & Applications de l ’Acetylene, Paris, Poroses Materiał 
fiir mit Acetylen unter Druck zu fiillcnde Behalter, welches aus einem Gemiscli der 
iiblichen Absorptionsmittel (Asbest, Kieselgur, Holzkohle, Baumwolle etc.) mit dem 
die Schale der KokosnuB umgebenden Stoff (Kokosbast, Koir) bestelit. ' (E. P. 
199 394 yom 13/6. 1922, ausg. 9/8. 1923. F. Prior. 13/6. 1922.) Oe lk e r .

Edwin Letts 01iver, San Francisco, iibert. yon: Samuel K. Dolbear, San 
Francisco, Calif., Gcicinnung von Ol aus Ólschiefer. Der Schiefer wird pulyerisiert, 
mit W. zu einem Brei angeriihrt u. dem Schaumschwimmyerf. unterworfen, worauf 
nur die mit dem Schaum abgctrennten Teile der destruktiyen Dest. unterworfen 
werden. (A. P. 1510983 yom 11/11. 1920, ausg. 7/10. 1924.) Oe lk er .

Henry Curties, London, Brennstoff, welchcr durch Yermischen yon gemahleuem 
Ólschiefer mit KN03 u. Pressen des Gemisches in gceignete Formen erhalten wird. 
Der Brennstoff soli an Stelle yon Kohle, insbesondere beim Brcunen von Ziegeln 
Verwendung finden. (E. P. 193148 yom 18/11. 1921, ausg. 15/3. 1923.) Oe lk e r .

William Stanley Smith, London, Herstellung von festen und halbfesten Brenn- 
sto/fen. Ólschiefer wird in Pulyerform mit einem Bindemittel (Pech, Teer, Bitumen, 
Harzen, Schmierolen etc.) yermischt u. die Mischung in den bekannten Maschinen 
zu Briketten, Blocken etę. geprcBt, gegebenenfalls nach Zusatz anderer Stoffe, wie 
Kohlenstaub, Stroli, Sagemehl, Kreide, Miill, Abfallfettcn, Papierabfall usw. (E. P. 
195719 yom 31/12. 1921, ausg. 3/5. 1923.) Oe lk e r .

S. E. Company, V. St. A., Gcwinnung von Mineralolen durch Destillation von 
Ólschiefer. Der Ólschiefer wird iu einem yertikalen holien Zylinder, der oben yer- 
schlossen werden kann, eingefullt, der obere Teil wird entzUndet u. durch den 
VerschluB Luft u. erforderlichenfalls auch Dampf yon oben nach unten durcli- 
gesaugt. Dic durch das Verbrennen entstehende WSrme treibt die Destillations- 
prodd. nach unten, wo sie gesammelt u. abgelassen werden. (F. P. 565 048 yom 
12/4. 1923, ausg. 17/1. 1924.) F ranz.

Edward Bradley, Wolyerhampton, Brennstof]', zu dessen IIer3t. gepulyertć 
unyerbrennliche Stoffe, wie Kreide, Asche, gemahlene Ziegelsteine u. dgl. mit brenn- 
baren Ólen, insbesondere Petrolewn gemischt u. dann unter Zusatz eines Binde- 
mittels zu Briketten gepreBt werden. (E. P. 189515 vom 29/8. 1921, ausg. 28/12.
1923.) ’ Oe lk er .

Otto P. Amend, New York, Umicandlung non Iłohpetroleum u. dgl. durch 
Kracken in niedrig siedende Kohlenwasserstoffe. Man bringt das Eohpctroleum zu- 
erst in fl. u. dann im dampfformigen Zustande mit Kohle in Beriihrung, welche 
durch einen elektr. Strom auf eine zwischen Eot- u. WeiBgliihhitze liegende Temp. 
erhitzt wird, u. zwar unter hoherem Druck, welcher sow ohl wahrend der Spaltung 
ais auch wfihrend der Kondensation der Dampfe aufrecht erhalten wird. (A. P. 
1512264 yom 8/6. 1917. ausg. 21/10. 1924.^ Oe lk er .
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Otto P. Amend, New York, Umioandlung ,von Mineralolen in niedriger siedenclę 
Kohlenioassersto/fc. Ole mit einem Kp. yon etwa 150° werden mit einem nichtmetall. 
Konduktor in BerUhrung gebracht, durch den ein elektr. Strom von niedriger Span- 
nung u. hoher Stromstiirke geleitet wird, wodurch der Konduktor auf eine zwischen 
Rot- u. WeiBgluhhitze liegende Temp. gebracht wird. Gleiehzeitig leitet man ein 
permanentes Gas ein, unterwirft die FI. einem durch die entwickelten Diimpfe :er- 
■zeugten Druck yon 2—3 at u. kondensiert dann die entstaudenen gekraekten 
Diimpfe. (A. P. 1512263 yom 8/6.1917, ausg. 21/10. 1924.) Oelk er .

The TJ. S. Gasoline Manufacturing Corporation, iibert. von: "William John 
Knox, New York City, Herstellung von Kohlcnwasserstoffvcrbindungcn. Man erhitzt 
KW-stoff-Dampf, welcher aus einem fl. KW- Stoff entwiekelt wird, auf eine zur 
Djssoziation geniigende Temp., bringt ihn dann an einer anderen Stellę mit der 
Oberfliiche des fl. KW-stoffes in Beriihrung, wodurch aus diesem wieder Dampf 
entwiekelt wird, benutzt das so erhaltene Dampfgemisch zur Entw, weitereu KW- 
stoff-Dampfes an der ersten Stelle u. bringt sćhlieBlich das Gemisch dieser ge- 
samten Diimpfe zur Kondensation. (Can. P. 237278. vom 24/8. 1922, ausg. 22/1.

1924.) Oe lk e r .

Henry Clay Wade, Los Angeles, Calif., Beliandlung von Petroleumolen. Man 
leitet ein erliitztes Gemisch yon Petroleum u. W. zweeks Spaltung unter Druck in 
eine Kammer, in welcher es plotzlich yom Druck befroit wird. Das so espandierte 
Gemisch wird weiter erhitzt u. danacli der Einw. eines Katalysators ■ unterworfeii. 
(Can. P. 238 092 vom 15/2. 1923, ausg. 26/2. 1924.) Oe lk e r .

Standard Oil Company, San Francisco, Calif., iibert. yon: William N. Davis, 
Oakland, und George A. Davidson, Berkeley, Calif., Behandlung des beim Raffi- 
nieren von Petroleum mit Sclnoefelsiiure erlialtenen sauren Schlammes. Man yer
mischt den Schlamm mit W., leitet Dampf ein, um die M. auf eine zur Hydrolyse 
geeignete Temp. (330—375° F.) zu bringen u. yollendet' die Hydrolyse bezw. die 
Zerlegung des Schlammes in H2S04 u. Teer, indem man ihn in einer geschlossenen 
Retorte unter Aufrechterhaltung jener Temp. unter einem Druck setzt, welcher 
50 Pfund pro (juadratzoll iibersteigt. (A. P. 1511721 vom 19/6. 1922, aysg. 14/10.

1924.) Oe lk e r .

John Foley, WayńeJ Pennsylyania, Y. St. A., Holzimpragniei-ungsmittel. Salze 
nut fungiciden Eigenschaften, wie ZnCl2, NaF, CuS04 oder HgCl2, werden in einem 
Łosilngsm. gel., das bestiindigere Emulśionen mit Olen liefert ais W., u. die ent- 
stehende Salzlsg. mit Petroleum yermischt. :— Ais besonders geeignetes Losungsm. 
erWeist sich A. Man yerwendet Lśgg. solcher Konz., daB ihre D. anniihernd der- 
jenigen des Petroleums entspricht. "Wird das in iiblicher Weise mit derartigen 
Emulśionen impriigniertes Holz W. oder Luftfeuchtigkeit ausgesetzt, so wird das 
fungicide Mittel nicht so leicht ausgelaugt ais bei Yerwendung wds. Emulśionen. 
Der ais Losungsm. dienende A. kann durch yorsichtiges Eindampfen u. Konden- 
Hation wiedergewonnen werden, beyor das Holz den ImprSgnierkessel yerlaBt. 
(A. P. 1512414 vom 22/11. 1921, ausg. 21/10. 1924.) Schottlander .

Rudolf Freudenherg, Wien, Ósterreich, Holzersatz. Kurzes Ref. nach E. P. 
191472; C. 1923. II. 1132. Naclizutragen ist, daB ais EiweiBlsg. yorzugsweise eine 
solche yon Blutalbumin yerwendet wird. Das Erhitzen des aus Holzmehl, Torf, 
llolzabfiillen, CaO, Blutalbuminlsg., Alkalisilicaten u. W. bestehenden Gemisches 
unter hohem Druck erfolgt zweckmiiBig bei ca. 100°. Die Silicatlsg. dient zum Be- 
atiindigmachen der M. gegen k. u. h. W. (F. P. 560819 yom 9/1. 1923, ausg. 

11/10. 1923. Oe. Prior. 11/1. 1922.) Schottland er .

SchluB der Redaktion: den ó. Januar 1925.


