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A. Allgemeine und pbysikaliscłie Chemie.
Ernst Darmstaedter, Der Babylonische Ursprung der Alchemie. Kritik an den 

Ausfuhrungen ElSLERS (Chem.-Ztg. 49. 577; C. 1925. II. 1501). Die luckenhaften 
babylon. Textc enthalten chem. bezw. chem.-techn. aber keine alchemist. Angaben 
(iiber Metallumwandlung u. dergl.). Der babylon. Ureprung der Alchemie ist nicht 
naehweisbar. (Chem.-Ztg. 49. 967. 1925.) Jung .

Edmund 0. von Lippmann, Technologisches und Kulturgeschichłliches aus dem 
„Arthasdstra“ des Kautilya. Ubersiclit naeh der engl. Ubersetzung von Shamasastry 

des ind. Werkes aus der Zeit urn 300 v. Chr. (Chem.-Ztg. 49. 941—43. 951—52. 
1925.) Jung .

C. A. Silberrad, Hindu-Chemie. Geschiehtliehe Betrachtung der Kenntnisse 
der Hindus uber die Verarbeitung der naturlichen Bodenschiitze nach dem Buch 
von P. C. R a y , Kalkutta 1903 u. 1909. (Chemistry and Ind. 44. 1179—80. 
1925.) E nszlin .

Karl Goldschmidt, Die Entdeckung des Aluminiums. Die Darstst. von 
M atignon  u. F a u r h o lt  (Chem. Ind. 13. 9; C. 1925. I. 2053) geben das Bild der 
ersten Herst. von Al nicht yollstiindig wieder. O e rs ted t ist der Entdecker des 
A1C13. Mit K-Amalgam erhielt er cin an Farbę u. Glanz dem Sn ahnlichen Meta.ll- 
klumpen. Weder O ebsted t noch W O h le r gelang es, die Darst zu reproduzieren. 
Toussain t hat neuerdings festgestellt, daB es nur unter ganz besonderen Be- 
dingungen gelingt, Al-Amalgam u. daraus Al zu erhalten. Erst ein giinzlich ab- 
geiindcrtes Verf. brachte W O h le r  ans Ziel. (Ztschr. f. angew. Ch. 38. 1057—58. 
1925. Seeheim a. d. BergstraSe.) Jdng.

M. Mngdan, Dr. Friedrich Auerbach f. 23. August 1870 bis 4. August 1925. 
Naehruf. (Chem.-Ztg. 49. 689.) Jung .

H. Pick, Friedrich Auerbachf. Naehruf auf den am 4. August 1925 ver- 
storbenen Chemiker F r ie d r ic h  A uerbacii. (Ztschr. f. Elektrochem. 31. 569—71. 

1925.) Enszlin .

—, Grustaiie Bruylants -j- 1850—1925. Professor der pliarmazcut. Chemie an der 
Univ. Lówen. Seine Arbeiten erstreckten sich uber alle Gebiete der Chemie u. 
Tosikologie. (Buli. Soc. Chim. Belgiąue 218—19. 1925.) L asch.

—, Naehruf fiir Charles Coffignier (1869—1925), Mitarbeiter u. Mitbegriinder der 
Revue Gćnerale des Colloides. Er war Spezialist in der Farben- u. Laekchemie, 
auf welchem Gebiete er zahlreiehe wissenschaftliche Arbeiten yeroffentlichte. (Rev. 
gón. des Colloides 3. 270—71. 1925). L asch.

G. Bugge, Dr. Erich Krause f. Naehruf auf den am 20/10. 1925 yerstorbenen 
Laboraforiumsvorstand der Holzyerkohlungsindustrie A. G. (Chem.-Ztg. 49. 965. 
1925.) “ Jung .

Theod. W nlf, Die Zahlung der Alpha- und Betateilchen ais Schulversuch. Vf. 
hat das yon G e ig er  (Physikal. Ztschr. 14. 1129 [1913]) angegebene Yerf., welches 
darauf beruht, daB eine feine, elektr. geladene Spitze beim Eintreten der einzelnen 
«-Teilchen in die Ionisierungskammer eine elektr. Ausstrahlung erfShrt, die durch 
den Ausschlag eines Elektroskops nachgewiesen -werden kann, weiter ausgearbeitet, 
80 daB es fiir Unterrichtsyerss. brauchbar ist, u. macht Angaben uber die Art u.
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Weise, wie die entgegenstehenden Schwierigkeiten, namentlich in bezug auf die 
Auswahl der zu yerwendenden Spitze, die Ilochspannungsąuelle, die Messung der 
Spannung u. die gesamte Versuchsanordnung zu beseitigen sind. Am SchluB gibt 
er einen Oberblick uber die Erscheinuiigen, die Gegenstand der Unters. aein konnen. 
(Ztschr. f. physik.-chem. Unterr. 38. 222—28. 1925. Valkenberg, Holland.) BOttger .

Cl. Sohaefer und C. Bormuth, Farbigc Photographicn von Linienspektren. Vff. 
macliten zur Demonstration in der Vorlesung Aufnahmen von Spektren mit Agfa- 
Farbenplatten. Die Helligkeitsverteilung wird durch yerschiedene Belichtungszeiteu 
der einzelnen Linien erreicbt. Beim Hg-Spektruin wurde die gelbe Linie (579 u/j,) 
stets griin wiedergegeben, wahrend die gelbe Na-Linie (589 fifl) richtig orangegelb 
erBcbien. Dies hat seine Ursache darin, daB fur das Gelb der Na-Linie, welches 
ais Mischung von rot u. griin ist, das Rot u. Grim des Rasters gleiebmSBig durch- 
lSssig ist, fiir das Gelb der Hg-Linie ist das Rot undurchlassiger ais das Griin. 
Kontinuierliche Spektren lassen sich nicht aufnehmen. (Physikal. Ztschr. 26. 697 
bis 698. 1925. Marburg, Uniy.) E n s z l in .

—, Eine chemische EigenscJiaft der vierłen Dimension. In bezug auf die Chemie 
ist die vierdimensionale Welt die einfachste hohere Welt, in der das stereochem. 
Gesetz von van ’t H off keine Giihigkeit mehr besitzt, denn vom Standpunkt des 
yierdimensionalen Raumes besteht kein Unterschied zwischen einem im dreidimen- 
sionalen Raum asymmetr. Gebilde u. seinem Spiegelbild, u. eine positive Drehung 
der Ebenc des polarisierten Liehts ist ident. mit einer ebenso groBen negatiyen 
Rotation. Demnaeh sind von diesem Standpunkt die d- u. Msomeren miteinander 
identieeh. (Chem News 131. 373—74. 1925.) J osephy .

E. Denina, Ahnlichkeiten und Vcrschiedenheiten im Vcrlialten der verschiedenen 
Eneryiearten in reversxblen und irreversiblen Umwandlungen. (Vgl. Gazz. chim. ital. 
54, 750; C. 1925. I. 935.) Zweck der Arbeit ist, alle Formeln, die sich von dem 
zweiten Hauptsatz der Thermodynamik ableiten so zu gruppieren, daB sie sich in 
ibren synthet, strengen und symmetr. Ausdriicken allen Energieformen anpasaen. 
Rein mathemat. Arbeit. (Gazz. chim. ital. 55. 638—45. 1925. Turin, Politecnico.) Go.

Walther MeiBner, U ber die Ileliuttwerfliissigungsanlage der Physikalisch-Tech- 
nisclien Reichsansłalt und einige Messungen mit Hilfe von fliissigem Helium. (Ygl. 
auch Naturwissenschaften 13. 695; C. 1925. II. 1590.) Yf. bericlitet von den zur 
Bereitung von fl. He benutzten App. u. der Art u. Weise der Versuchsanstellung 
mit dem etwa 400 ccm betragendem Quantum fl. He. Es wurde durch Kuhlung 
mit fl. ILj erreicht, daB das He etwa 3 Stdn. lang flussig blieb. Der niedrigste, 
bisher vom Vf. erreichte Dampfdruck betrug 7,3 mm Hg, was einer Temp. von 1,6° 
absol. entspricht. An den eigentlichen Vorgang der Verflussigung sehlieBt Vf. einige 
theoret. Betrachtungen an uber die Giiltigkeit des van der Waalschen Gesetzes von 
den korrespondierenden Zustiinden, der Nernstschen Gleichung fiir entartete Gase u. 
der neuen Gleichungen von E instein  u. Planck . Seine Ergebnissc sprechen fiir 
das Vorhandensein von Quanteneffekten u. sie ermoglichen ferner eine gewisse Ent- 
scheidung uber die Nullpunktsenergie.

• Vf. hat die Leitfiihigkeit von Pb, Sn, Au u. Konstantan yon 273° absol. — 1,6° absol. 
gemessen u. hat gefunden, daB Supraleitfahigkeit fiir Pb u. Sn besteht, fiir Au 
dagegen bei den genannten Tempp. noch nicht. Vf. benutzte nur Einkrystalle u. 
zwnr bei Au in gealtertem u. ungealtertem Zustande. Unterschicde waren kaum 
yorhanden. Vf. glaubt daraus schlieBen zu konnen, daB Ubergangswiderst&nde 
bei einem polykrystallin. Drahte bei riclitiger Alterung kaum vorhanden seien. 
(Physikal. Ztschr. 26. 689—94. 1925. Berlin.) Haase.

Rudolf Schenck, Uber die chemischen Gleichgewichte zwischen Blcisulfid und 
seinen Rdsłprodnkten. III. (I. ygl. ScHENK u. A lbers , Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 
105. 145; C. 1919. III. 8; U. ygl. Schenk u. B o rkens te in , Ztschr. f. anorg. u.
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allg. Cb. 14'2. 143; C. 1925. I. 1393.) Im AnschluB an die I. u. II. Mitt., die Vf. 
vervollatiindigen will, wird das Grleichgewicht Pb-S-0 weiter untersucbt. Es werden 
2 HauptfSlle untcrschicdcn, entweder kann Bleisulfid ais Bodenkorper odor Dampf 
vorhanden sein, solange niiinlich der zum Rosten verwendete 03 nicht ausreicht, 
um das PbS vollst&ndig zu reduzicren, odcr es kann ein OberschuŁS an 0.2 vor- 
liegen. Ein OberschuB von PbS u. von 03 schlieBen sich bei hoheren Tempp. 
gegenseitig aus,. ebenfalls freies Metali u. Oa.

1. Rosten bei uberschiissigem PbS. Die in der oben erwahnten Arbeit des 
Yfs. u. Borkenste ins  wiedergegebene Isotherme wird durch ein verbessertes Bild 
ersetzt. Die Kurve, die die Zus. der S02-PbS-Atmosph8re fur Siitligung an PbS- 
Dampf, d. h." fur konstanten PbS-Dampfdruck, wiedergibt, ist fortgefuhrt, wodurch 
ein Bleiexistenzraum entsteht. Die Verbesserungen werden erklart u. begrundet. 
Jn systemat. Unters. mit Hilfe des Maasenwirkungsgesetzes werden die Einzel- 
gleichgeww. des metallurg. Systems studiert u. die tieferen Zusammenhange er- 
kannt, aueh nach der quantitativen Seite. Die Auffassung von R einders (Ztschr. 
f. anorg. u. allg. Cli. 109. 52; C. 1920. I. 698) wird ais unhaltbar erklSrt. Fur 
den Fali, daB PbS ais Bodenkorper yorhanden ist, sind die fur die in Frage 
kommenden Gleiehgeww. wiclitigen Tatsachen aus einem Schaubild zu erkennen, 
wobei allerdings nicht die Schmelzgrenze des PbS uberschritten ist. Wie sich die 
Bezieliungen bei Beriicksichtigung des Schmelzgebietes gestalten, wird durch eine 
andere Zeichnung veranschaulicht.

Aus den Unterss. iiber die Bleirostprozesse werden Nutzanwendungen fiir den 
Hiittenmann abgeleitet. Das Ergebnis des Rostena ist von der Temp. u. der Be- 
schaffenheit der Atmosphiire abhiingig. Sulfatreiche Prodd. erbUlt man bei hoher 
SO.j-Konz. u. vcrhaltni8miiBig niedriger Temp. Fur Gewinnung von PbO sind hohc 
Temp. (800*2) u. moglichst niedrige S04-Partialdrucke erforderlich. Bei Metall- 
crzeugung ist Beseitigung von SOa notig u. ein OberschuB von PbS fur 0.,-Ent- 
fernung u. fur Umaetzungsmoglicbkeit entstandener Metalloxyde. Die groBe Fliichtig- 
keit des PbS ist unangenehm u. macht die Gewinnung von Pb durch Rostreaktious- 
arbeit wenig wirtschaftlich.

2. Rosten bei 02-i)berscliuB. Die Bedingungen fiir die Entstehung von bas. 
oder neutralem Sulfat oder Oxyd werden abgeleitet aus dem Verh. des Oxyds u. 
der yerschiedenon Sulfate in einer S04 u. 0„ enthaltenden Rostgasatmosphare bei 
Abwesenheit von PbS. Die verschiedenen Sulfate zerfallen unter B. mehrbas. 
Sulfate bezw. Bleioxyd, u. bei allen Zerfallsrkk. entsteht S03. Ais vereinfachte 
Gleichgewichtsbedingung wird erhalten ais sogenanntea Sulfatisierungsprod.:

Z - § o ? - C 0,,
da' CSOj bei allen Zerfallssystemen gleich ist. Das Sulfatisierungsprod. hat fur 

jedes der vom Vf. angefuhrten Sulfate einen bestimmten Wert. Fiir seine GroBe 
ist die SOa-Konz. ausschlaggebend, da diese im Quadrat steht. Die B. der Sulfate 
ist also durch hohe SO,-Konz. begiinstigt, bei steigender Temp. sind die hochbas. 
Sulfate u. das' PbO die begiinstigten Rostprodd. Vf. hiilt damit das Gebiet der 
Bleirostrkk. fiir geklart. (Ztschr. f. auorg. u. allg. Ch. 148. 351—68. 1925.) SlTT.

G. Tammanu, Chemische Reaktionen in pulverformigen Gemengen zweier Krystall- 
arłen. (Vgl. Nachr. K. Ges. Wiss. Gottingen mathemat.-physikal. KI. 1924. 159; 
C. 1924. II. 2314.) Jlitarbeit von Fr. Westerbold. Zwecks Unters. der Jlk. von 
W03 u. Mo03 auf bas. Oxyde u. Carbonate nimmt Vf. die Erhitzungskurven (bei 
800") aquivalenter Gemenge der pulverformigen (KorngroBe 0,005—0,007) Ausgangs- 
stoffe auf. W03 u. MoO, einerseits u. CuO, BeO, WgO, CaO, BaO, PbO, CeOj, 
CaCOa, SrC03, BaC03, FeO, Fê Oa u. A1„03 andererseits (auBerdem noch CeO,; -f- 
SiOs). In der Regel liegt ein Teil der ersten Kurve iiber der zweiten, ein Zeichen
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des Vorganges der Rk. Beide Kurven fallen zusammen bei geringem Umsatz, bei 
Erstreckung desselben iiber ein groBercs Temporaturinteryall oder wonn sich fiir 
die B. der Vcrb. eine negative Bildungswiirme berecbnet Wird bei der Rk. ein 
Gas entwickelt, so kann Bildungswiirme durch Zerstorungswiirme sogar tiber- 
kompensiert werden. Die Regel, daB Rkk. an denen sich nur Krystallarten Ife- 
teiligen exotherm sind, sofern sio nicht bei einer bestimmten Temp. zu einem 
Gleichgewicht zwisehen den an der Rk. beteiligten Krystallarten fiihren, gilt nicbt, 
falls sich auBftrdem nock gasformige oder fl. Phasen bilden.

Nach Best. der Reaktionswiirme bei der Ffillung der Lsg. eines Chlorides oder 
Ki trat es mit NaW04, berecbnet Vf. die Bildungswarme einiger wasserfreier u. hy
drat. Wolframatc bezw. Molybdate, u. zeigt, daB der Quotient Bildungswiirme pro 
Mol X  Umsatz in Mol: GroBe der Fliiche zwisehen beiden Erhitzungskuryen eine 
nur um + 5°/0 schwankende Konstantę darstellt, wonach die Reaktionswiirme fiir 
weitere Wolframate u. Molyldate berecbnet wird. — Zum Nacliweis kleiner Flussig- 
keitsmengen in pulverformigen Gemengen arbeitet Vf. ein besonderes Verf. aus, 
beruhend auf der Best. des elektr. Widerstandes gepreBter Pastillen (1 X  14 mm) 
aus den zu unters. Stoffgń. Empfindlichkeitsbestst. werden mit dem Gemenge 
SiO, PbCJ2 ausgefuhrt. Bei Unters. obiger Reaktionsgemenge u. ibrer Kompo- 
nenten findet Vf. drei Kurvenbiindel: Gemenge mit den sehon unter 300° besser 
leitenden Komponenten CuO u. FeO, Gemenge die wasserhaltiges (21/2 °/0) BaO ent- 
halten u. W 03 u. Mo03 mit sclileclit leitenden Osyden. Es ist ais sicher anzu- 
nehmen, das die Rk. in einzelnen Gemengen in Abwesenheit geringer Fliissigkeits- 
mengen yerlauft. — Bei B. einer Krystallart an der Beruhrungsflache zweier anderer 
wird die lineare Verdickungsgeschwindigkeit der gebildeten Schicbt yon der Orien- 
tierung der beiden Krystalle zu einander, der Dicke der Schicht, der Temp. u. der 
Natur der gebildeten Schicht abhiingen. Durch diese lineare Geschwindigkeit wird 
auch der Massenumsatz in den pulverformigen Miscbungen beider Krystallarten 
bestimmt. Das von Vf. fiir die isotherme Verdickung aufgestellte Gesetz l — b ln 
t -f- eonst (l — Dicke der Schicht, t — Erhitzungszeit, 6 =  ein von der Temp. ab- 
hSngiger Wert) wird mit Hilfe von Doppelpastillen ais richtig erwiesen. Wie Vf. 
an Beispielen zeigt, geht nach dem gleichen Gesetz auch der isotherme Umsatz in 
molaren pulverformigen Gemengen vor sich. Erhohung des Umsatzes tritt bei Zu- 
sammenpressung der Gemenge ein, desgleichen bei kleinerer KorngroBe. Eine Rk. 
liiBt sich durch Riihren weiterfiihrcn, oder beschleunigen durch wiederholtes Pulvem 
u. Wiedererhitzen des abgekiihlten Erhitzungsprod.

Mitarbeit von B. Garre. Zwecks Veranschaulichung des Verlaufes der doppelten 
Umsetzung von bas. Oxyden mit Sulfatcn u. Niłraten bringt Yf. die Erhitzungs- 
kurven von BaO-f-ZnS04 resp. PbSOj; SrO +  PbS04; Ca0-{-PbS04, resp. ZnS04, 
resp. CuS04 u. PbO +  ZnS04, resp. CuS04; die aus den thermochem. Daten be- 
rechneten Reaktionswarmen u. die GroBe des Umsatzes nach dem Erhitzen der 
Gemenge. Desgl. die entsprechenden Daten fiir Ca0-j-AgN03, resp. Ag2S04; 
Pb0-j-MgS04, resp. AgN03, resp. Ag.,SO.t. Es zeigt sich, daB jedes Oxyd unab- 
hiingig yom betreffenden Sulfat eine bestimmte Einwirkungstemp. besitzt. Wenn 
aber das Sulfat oder Nitrat einen Umwandlungspunkt hat, so richtet sich die 
Temp. des Beginnens der Einw. nach der Temp. des betreffenden Umwandlungs- 
punktes. (Vgl. H e d y a ll u. N euberger, Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 128. 7; C.
1923. III. 357). Tabellar. stellt Vf. die Temperaturinteryalle, in denen die doppelte 
Umsetzung sich vollzieht mit den Tempp., wahrend welcher der elektr. Widerstand 
von PaBtillen aus den molaren Gemengen sehr sfark abnimmt, zusammen. — Zwecks 
Unters. der doppelten Uyisctzung zwisehen Carbonaten u. Sulfatcn betraehtet Vf. die 
Rk. Na,COs -f- BaSO, Na,S04 -f- BaCOs in wss. Lsg., wo sich das Gleichgewicht 
nach dem Massenwirkungsgesetz einstellt, in der Schmelze u. im festen Zustande.
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Es zeigt sich, daB ein merklicher Umsatz bei 550° beginnt u. bei 600° schon recht 
erheblich wird. Ein analyt. nachweisbarer Umsatz zwisclien 20 u. 120°, wie ihn 
Sp r in g  (Buli. Acad. roy Belgiąue, Classe des sciences 10. 204) zu finden glaubte, 
ist nacli allen Erfahrungen iiber die Rkk. in festem Zustande ausgesehlossen. 
Gerade Carbonate u. Sulfatc zeichnen sicb durch groBe Tragheit aus. Bei 
KjC03-f-BaS04 fallt die erste u. zweite Erhitzungskurve des Gemenges zusammen; 
der gefundene Umsatz ist dureh eine Rk. der krystallinen Salze bedingt. Beim 
Gemenge Na.jC03 -j- PbS04 fallen die Erhitzungskuryen zusammen, der Anfang der 
Rk. macht sieli jedoch durch Auftreten von gelbem PbO bemerkbar. Unters. der 
Gemenge_K,COa -f- PbS04, resp. MgS04, resp. ZnS04; NaaC03 -j- CaS04, resp. MgS04, 
resp. ZnS04 zeigt gleichfalls Zusammenfallen der Erhitzungskuryen trotz recht er- 
heblieher Reaktionswarmen, was auf die sehr geringe Gesehwindigkeit der Rkk. 
zuriickzufiihren ist.

Beim Erhitzen cines aąuimolekularen Gemenges von KNOs -f- CII3C00Na im 
zugesehmolzenen Kohr bei 100° tritt kein Schmelzen ein, entgegen cmein Befunde 
von SPRING (Ztschr. f. physik. Cli. 2. 537) dem schon M e y e rho ffe r  (Ztschr. f. 
physik. Cli. 38. 314) widersproclien hatte. Der von Spring  gefundene Umsatz 
eines trockenen Gemenges von Cu -f- IlgCl2 bestatigt Vf. durch Erhitzen auf 200°.
— Zwecks Unters. der dopjpelłen Umsetzung von AgtCOs mit Natriumlialogeniden 
erhitzt Vf. aąuimolekulare Mengen AgaC03 -|- NaJ, resp. NaBr, resp. NaCl 5 Min. 
bei 200° u. nachher bei 400° um das anfangs gebildete AgaO (durch Zers. des 
Ag.,C03) in Ag iiberzufuhren. Den groBten Umsatz in Silberhalogen bewirkt NaJ;
— Die Befunde beim Erhitzen von Ca O resp. PbO +  Quarz resp. SiOt-Glas auf 
600° zeigen, daB auch fur pulycrformige Gemenge die Kegel gilt, der zufolge Lsgg. 
auf dieselben Silicate im isotropen Zustande sehr viel schneller einwirken, ais auf 
dieselben im- anisoiropen Zustande.

Mitarbeit von Ernst Kordes. Zwecks Unters. der Rkk. zwisclien Ox>jdcii u. 
Sulfiden' erhitzt Vf. :iquivaleute Pulvergemenge von ZnS -f- CdO, resp. PbO; PbS +  
CdO u. ZnS -|- CuO. Es zeigt sich, daB zu Beginn der Rk. (400°) noeli keine 
merkliche Menge eutektischer Schmelzen vorlianden ist. Die lik. PbS -f- CdO — >- 
PbO -f- CdS verlauft in wss. Lsg. wie zu erwarten u. wie Vf. nachweist in um- 
gekehrter Rielitung. — Verss. iiber den EinfluB der Erliitzuugsgeschwindigkeit auf 
die Temp. des Beginnens des Umsatzes zeigen, daB schnelles Erhitzen den Keaktions- 
beginn erniedrigt u. den Umsatz steigert. Beim Zusammenpressen von Pulver- 
gemisclien wird je nach den Komponentcn Verbesserung, keine VerSnderung oder 
Verminderung der Ausbeute beobachtet; was sich bei Annahme, daB durch das 
Zusammenpressen die BerUhrungsflSchen der Korner yerschiedener Zus. entweder 
yergroBert werden, oder, falls die Korner gleicher Zus. yorher zusammenbacken, 
yerkleinert werden erklSrt. — Zwecks Veranschauliehimg der Einw. von Metall- 
pulvem auf Oxyde u. Salze bringt Vf. die Erhitzungskuryen von Fe -J- PbS04, 
resp. CuO; Zn -{- AgJ; BaCOs -f- CaS04 (stiirmischer Verlauf); Fe-)-PbO; Mg -f- 
ZnS (langsamer Yerlauf) u. NaCl +  PbS04 (355° Beginn der Rk., 413° B. einer 
eutektisehen' Sclimclze). — Nach der Methode des mit gleichfćirmigcr Geschwindig- 
keit rotięrenden Riihrers (vgl. TAMMANN u. Mansuri, Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 
126. 119; C. 1923. II. 707) bestimmt Vf. fiir eine groBere Anzalil von StofFen die 
Temp. des Zusammenbackens. Stark u. unyermittelt trat die Hemmung des Riihrers 
ein bei CuO, P-bO, PbS, a  ZnS, /9 AgJ, CaF2, Mo03, u PbS04, «  KjSO,, a K.,Cr04, 

Na^SO, u. u  AgaS04; schwach war sie bei WO„ NaF, KBr u. CaS04. — Wird 
die absol. Temp. des Stehenbleibens des Riihrers in Abhangigkeit von der absol. 
Temp. des F. dargestellt, so liegen die Tempp. des Zusammenbackens bei den 
Stoffen, die oberhalb dieser Temp. keinen Umwandlungspunkt haben, in der Nfihe 
einer Geraden. Die Temp. des Zusammenbackens betriigt im Mittel 0,57 der absol.



810 A . A l l g e m e in e  u n d  p h y s ik a l is c h e  C h e m ie . 1926. I.

Temp. des F. Bei Stoffen, welche oberhalb der Temp. des Zusammenbackens einen 
Umwandlungspunkt haben, liegt diese Temp. bedeutend tiefer. Tritt bei der Temp. 
des Umwandlungspunktes ein Zusammenbacken auf, so ist es ein nur yoriiber- 
gehendes. An eiuer grofieren Reihe yod. Beispielen zeigt Yf., daB die Temp. des 
Beginnens einer Rk. durch eine Komponente bestimmt wird (vgl. H edvall  u. 
H ecberger , Ztachr. f. anorg. u. allg. Ch. 135. 49; C. 1924. II. 164) u. daB diese 
Temp. mit der Temp. des Zusammenbackens der Komponente zusammenfiillt. Die 
Temp. des Beginnens einer Rk. wird bei den Rkk. doppelter Umsetzung durch die 
Temp. des Zusammenbackens derjenigen Komponente bestimmt, die bei der Rk. in 
eine Yerb. groBerer Biidungswarme aus den Elementen iibergeht. Wenn bei 
doppelter Umsetzung die eine Komponente einen Umwandlungspunkt besitzt, so 
kann die Temp. dieses Punktes von der Temp. des Beginnens der Rk. nicht iiber- 
Bchritten werden. Bei der Rk. eines Metalles auf ein Oxyd oder Salz beginnt die 
Rk. nicht bei der tieferliegenden Temp. der Rekrystallisation des Metalles, sondern 
erst bei der Temp. des Zusammenbackens des Oxydes oder Salzes.

Mitarbeit von H. Kalsing. Zwecks Unters. der JRk. zioischen Saurearihydriden 
u. bas. Oxydcn diskutiert Vf. die Erhitzung3kurven der Gemenge von Y206, Si02, 
TiO„ ZrO„ Sba03 u. As303 einerseits u. versehiedenen Basenanhydriden anderer- 
seits. Am starksten wirken auf SSureanhydride CaO u. PbO ein, ZnO nur wenig 
schwficher. BaO wirkt zwar sehr stark ein, doch kann man es mit den iibrigen 
Oxyden nicht vergleichen, da das angewandte BaO 1—2°/0 W. enthielt u. daher 
das geschmolzene Hydrat auf die betreffenden SSureanhydride einwirkte. Es folgen 
dann MgO, CuO, NiO, CeOa, FeO u. BeO. Sie wirken ungefShr halb so stark wie 
obige Oxyde. Keine Verbb. bilden Fe203 u. A1303. — Des niiheren untersuchte 
Vf. Sublimationskurye, Dampfdruckkurve u. Schmelzkurve werden gebracht.
(Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 149. 21—98. 1925. Gottingen, Univ.) Ulmann.

J. Arvid Hedvall, Uber den thermischen Zer fali van Eisenspat, Hayiganspat 
und Dolomit. Die i(herm. Dissoziation einiger natiirlicher Carbonate wird nach 
2 Methoden untersucht. 1. Die in einem elektr. Ofen befindliche Substanz wird 
langsam erhitzt u. ein Temp.-Zeitdiagramm aufgenommen. Sobald die Dissoziation 
stattfmdet, bekommt die Kurve infolge der bei der Dissoziation absorbierten Wiirme- 
menge einen Knick, der im giinstigsten Fali horizontal yerlauft. 2. Die andere 
Methode ist eine Oberfiihrungsmethode, bei der StickstofF iiber die erhitzte Substanz 
u. dann in ein GefiiB geleitet wird, das mit Ba(OH)2-Lsg. gefullt ist. — Der Beginn 
des therm. Zerfalls von Eisenspat wird iibereinstimmend nach beiden Methoden zu 
195—200° bestimmt, bei ca. 490° erreieht der Dissoziationsdruck 1 at. Fur Mangan- 
ąpat liegen die betreffenden "Werte bei 435° bezw. 540°. Die Erhitzungskurve des 
Dolomits zeigt einen unregelmiłBigen Yerlauf bei 580°, 623°, 643°, 675° u. 910°, bei 
welchen Tempp. die Kurve kurze liorizontale Aste aufweist. Der letzte Punkt 
stimmt iiberein mit der vom Vf. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 98. 47 [1916]) be- 
stimmten Temp., bei der CaCOs einen Dissoziationsdruck yon 1 at. besitzt. Daraus 
schlieBt Vf., daB freies CaC03 im Dolomit vorhanden ist, MgC03 ist anscheinend nicht 
frei yorhanden, da kein entsprechendcr Haltepunkt in der Kurve auftritt. Das 
Auftreten von CaC03 wird nach den Ausfiihrungen des Vfs. iiber „Platzwechselrkk.“ 
(Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 122. 181; C. 1923. I. 493) gedeutet:

CaO +  CaMg(C03)a =  2 CaC03 -f- MgO.
Das Statthaben dieser Rk. wird durch Verss. belegt. (Verhandlungen der Geolo- 
gischen Vereinigung Stockholm 47. 8 Seiten. 1925. Sep.) H antke .

Germaine Marchal, Untersuehungen iiber die Zersetzung der Metallsnlfate 
durch Warme. (Forta. von Journ. de Chim. physiąue 22. 325; C. 1925. II. 1937.) 
In dieser Abhandlung wird gezeigt, daB das bei Zers. der Sulfate entstehende Gas- 
gemisch bei jeder gegebenen Temp. eine bestimmte Zus. hat, so daB die Best. des
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GesamtdruckeS allein zur Feststellung des Zersetzungsgradea geniigt; ferner wird 
der im wcseutliclien aus einem Gasthermomctcr, deaaen mit Sulfat beacbicktes GefiiB 
iu einem elektr. Ofen erhitzt wird, beatehende App. beaelirieben; sclilieBlich der 
Versuchsgang gesehildert u. ein experimcnteller Beweis der Reversibilitat der Zera. 
angefiihrt. — Es wurden BeSOt , NiSOit CoSOt, MgSOCaSOt , Ga^SO,)^, CdSOit 
MnSOt u. Ag.iSOt untersueht. (Journ. de Chim. phyaiąue 22. 413—31. 1925. Paris, 
Oollige de France.) Bikeisman.

G-. Girę, U bór die thermische Zcrsetzung einiger Chlorosalze der Platingruppe. 
Beitrag zur Untcrsuchung monouarianter Systenie. Urn den EinfluB der Temp. auf 
die Troutonsche Regel Q/T — konst. zu priifen, untersuchen Vf. die therin. Disao- 
ziation der Chloroplałinate, Chloroirideate u. Chlororhodeate. Die yollatandige Zera. 
z. B. des Kaliumchloroplatinats: K2PtCl6 =  Pt -f- 2KC1 -j- 2C12 stellt ein mono- 
variantes System dar. Die Zers. des K,PtCl6 beginnt bei 600°, CL, wird frei, beim 
Abkiihlen wird es wieder gebunden. Bei 772° schmilzt das gebildete KC1, u. von 
bier ab entlialt das System noeh eine fl. Phase. Die Voll. der festen u. der fl. 
Phase werden vernacblas8igt u. nur das der Gaaphase wird gemessen. In dem fl. 
KC1 lost sich das K2PtCl8 zum Teil auf, ao daB in dem fiir die Schmelzw&rme des 
KC1 gefundenen Wert von 7,4 kcal. der Wert der LosungswSrme von K2PtCl0 in 
KC1 mit entbalten iat. Die Untera. dea Kaliumchloroplatinits, K2PtCl4, ergab, daB sich
die8ea bei der Zers.: K^PtCl,--->- Pt —(— 2 KC1 +  Cl2 — Q bei 700° in da8 Kaliumchloro-
platinat umwandelt. Da aber bei der Zers. von Chloroplatinat kein Chloroplatinit 
auftritt, so ergibt sicb, daB die Kk. 1/a Pt -(- KC1 -(- Cl, — >- ‘/a [K2PtClJ +  Q' viel 
acbneller verlaufen muB ais KjPtCl, 4" Cl, — > KjPtCla -f- Q". — Die Temp. bei 
der Dissoziation von Na^PtCl̂  wurde unter 758° gebalten. Da NaCl bei 801° schmilzt, 
tritt also in diesem System keine fl. Phase auf. Die n. Diaaoziationatemp. betriigt 
T =  717 —|— ,273 =  990°. BaPtCla beginnt bei 400° aich zu zers.; bis zu 721° ist 
die Rk. reversibel, eine fl. Phase tritt erst oberhalb 800° auf, ais n. Dissoziations- 
temp. ergibt sich T =  676 -j- 273 =  949°. Die Zers. des Kaliumchloroirideats, 
die ebenfalla reversibel ist, beginnt bei 575° u. wurde bis zu 844° yerfolgt, wo die 
Spannung 933 mm betriigt, wie bei K2PtCl0 tritt ab 772° die fl. Phase von KC1 
auf, doch lost sich das K2IrCl0 nicht darin. Die Schmelzwarme von KC1 wurde 
in diesem Falle zu 5,1 kcal. gefunden. Ferner untersueht Vf. das Gleichgewicht: 
2^^018 +  2KC1 ^  2KsIrCl0 +  CL,. Die Kk. beginnt bei 500° u. ist yollkommen 
reveraibel. Kaliumchloroirideit iat in gesehmolzenem KC1 etwas 1. — Natrium- 
chlororhodeat, Na^RhCl,), das durch Einw. von Cl8 auf ein Gemisch von NaCl u. 
Schwarzem Rh bei beginnender Rotglut dargestellt wurde, wurde durch Aufloaung 
u. fraktionierte Krystallisation gereinigt. Das Salz enthiilt bei gewohnlicher Temp. 
12 Moll. Krystallwaaser, die es bei 120° vollig abgibt, es bleibt dann ais rosa Pulver 
zuruck. 'Seine Zers. beginnt erst bei 600°, u. das Gleichgewicht stellt aich lang- 
satner ein ais bei den anderen Rkk., es laBt sich daratellen in der Form: 

s/3[Na3RhCl„] ^  a/sRh +  2 NaCl +  Cl2.
NaCl sehmolz unter dieaen Bedingungen bei 790°, Na^RhCl,, bei 904°, NiUjRhCl,, 
loat aich in gesehmolzenem NaCl nicht. Die mol. Schmelzwfirme von NaCl ergab 
sich zu 5.35 kcal. — Die gcmes8enen Werte der Drucke sind fiir die verschiedenen 
Tempp. fiir jedes untersuchte Salz tabellar. angegeben, u. die Dissoziationskuryen 
sind gezeichnet. Aus den calorimetr. Messungen des Vf. folgt, daB die Bildungs- 
wilrmen fiir alle gel. Chloroplatinate die gleichen sind, wenn man von den gel. 
Cbloriden ausgeht, was bereits von Thomsen (Journ. f. prakt. Ch. 15. 435 [1877]) 
gefunden worden ist. Diese BildungswSrmen wurden aus den calorimetr. Messungen 
bei der Zers. der Chloroplatinate durch Co bestimmt. Fiir die Rk.:

Pt +  MClSgcl. +  2 Cl2gasf — y MPtCl, +  Q 
erhalt Vf. fiir die 3 untersuchten Chloroplatinate Q =  89 kcal. — Die Red. des
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KjIrCl0 durch Co u. durch CrCl, verliiuft in 2 Pbasen, in der 1. wird Cls frei u. 
das Chloroirideit gcbildet; in der 2. zerfiillt diescs nach:

2 K3IrCl0 — y 2 Ir +  6KC1 +  30^.
Aus den Gleichgewiehtskuryen ergibt sich ais mittlerer Wert fiir das Verhiiltnis 
QjT — 0,0325 (Q =  Rk.-WUrme, T =  n. Dissoziationstemp.) fiir die 6 untersuehten 
Gleiehgewichtc. Vf. ftthrt die Berechnung auch an anderen monoyarianten Systemen, 
die aus festen Korpern u. einem einzigen Gas bestehen, durch u. findet fiir die 
Chloride MC1,xNH3 Q/T =  0,032, fiir die Hydrate nur 0,028 u. Werte zwischen
0,028 u. 0,034 fiir yerschiedene andere Systeme. Die Temp. scheint olme EinfluB 
auf diese Werte zu sein. Demnach gibt es fur jede Gruppe von ahnlichen Systemen 
einen ganz bestimmten Wert fiir Q/T. Da dieser Wert fiir das Natriumchloro- 
rhodeat kleiner ausfiillt ais der fiir die anderen Chlorosalze, kann man daraus 
schlieBen, daB das Rh nicht in dieselbe Gruppe wie Pt u. Ir paBt. Die Konst. 
der Chlororhodeate muBte nach der Wernerschen Theorie von der der Chloro- 
platinate u. Chloroirideate yerschieden sein. Um diese Pragę zu losen, wird noch 
die Zers. anderer Chlororhodeate untersucht werden. (Ann. de Chimie [10] 4. 

183—221. 370-409. 1925.) JosEPnY.

Jitaro Shidei, Uber die JReakłion zwischen gasformigetn Methylałher und Chlor- 
wasserstoff. Die Ergebnisse der von F r ie d e l (Buli. Soc. Chim. de France 24. 160 
[1878]) ausgefiihrten Unters. stehen im Gegensatz zur Theorie, weil nach dieser der 
Teildruck des Reaktionsprod. (CH3)20-HC1 einen groBten Wert besitzen muB, wenn 
die Yoll. der reagierenden Gase [(CH3)sO u. HC1] einander gleich sind, wiihrend 
F r ie d e l in diesem Fali ein Minimum beobachtete. Vf. maB mittels eines besonders 
konstruierten App. die beim Mischen von Dimełhylather u. Chloruiasscrslojf ein- 
tretende Volumenverminderung u. bestimmt unter der Annahmc, daB die Rk. 
(CH3)aO-HCl ■%> (CHj^O -f- HC1 stattfindet, die Gleichgewichtskonstante bei 1°, 5°, 
9° u. 10°, u. wenn der konstantę Gesamtdruck nahezu 1 Atm. betrug, zu bezw.
1,4906, 1,7224, 2,0837 u. 3,1744. Bei allen Verss. wurde festgestellt, daB die Teil- 
drucke von (CH3)20-HC1 ein Maximum erreicliten, wenn die Komponenten in gleichen 
Voll. angewendet wurden. Die Reaktionswiirme erwies sich innerhalb des unter
suehten Temperaturgebietes ais unabhśingig von der Temp., sodaB die van’t Hoffsche 
Gleichung in ihrer integrierten Form K  =  (0,4343 Q)I(RT) -f- C ausgedriickt 
werden kann, in der K  die Gleichgewichtskonstante, Q die Reaktionswiirme, R  die 
Gaskonstante, T die absol. gezJihlte Temp. u. C die Integrationskonstante bezeichnet 
Die Rechnung ergab Q — — 6725 cal u. C — 5,5373. (Memoirs Coli. Scie. Kyoto 
Imp. Univ. Serie A 9. 97—119. 1925.) * B O ttger.

Carlos del Fresno, Die potentiomełrische Messung der Reakłion zwischen den 
Halogenen und dem Ferrocyan-Ion. Vf. untersucht potentiometr. die Rk.:

2 Fe(CN),,"" +  X, 2Fe(CN)/" +  2X' (X =  Halogen).
Er titriert wss. Lsgg. von Chlor, Broni u. Jod mit KtFe(CN)s u. miBt die jeweiligen 
Spannungsdifłcrenzen gegen eine N-Kalomelelektrode. Die Potentialspriinge sind 
bei Chlor- u. Bromwaser deutlich u. treten im Aquivalenzpunkte auf. Bei der 
Jodlsg. ist dagegen der Potentialsprung wenig ausgepriigt ■ das liegt daran, daB liier 
die Rk. nur bei groBem JodiiberschuB quantitativ zu Ende geht. Bei den Verss., 
in denen K4Fe(CN)6 mit Chlor-, Brom- u. Jodlsgg. (0,1-n.) titriert wird, liegen die 
Verhaltnisse wie in den umgekchrten Fiillen. Aus den Verss. geht hervor, daB 
man Brom u. Chlor mit K4Fe(CN)0 titrieren kann u. umgekehrt; Vf. fiigt aber 
hinzu, daB infolge der Unbestiindigkeit von Chlor- u. Bromlsgg. die Methodc keine 
prakt Bedeutung hat. (Annales soc. espanola Fis. Quim. 23. 427—37. 1925. Univ. 
Oviedo.) H antke .

N. Isgaryschew und M. Bogomolowa, Uber die Geschwindigkeit chemischer 
Beaktionen in Gegenwart organischer Kolloide. Die Geschwindigkeit der Hydrolyse



1926. I . ' ’• A . A l l g e m e in e  u n d  p h y s ik a ł is c h e  C h e m ie . 813

von 0,2-n. Atliylacetat- bezw. von 20'1/,oig. Rohrzucke>-\sgg. durch 0,1-n. HC1 u. 0,1-u. 
H2S04 wurde in Ggw. wechselnder Mengcn von Kolloiden untersuclit. Der Einflufi 
der kolloiden Zusatze auf die Geschwindigkeit ist fiir beide Kkk. von derselben 
GroBenordnung: so wird die Inycrsionskonstante (38°) durch Zusatz von 2% Albumin 
von 0,00328 auf 0,00232 herabgesetzt, die Verseifungskonstante durch gleichen Zu
satz von 0,00232 auf 0,00196. Ahnlieh wirken Globulin u. Edestin. Gelatine er- 
hoht in Konzz. von 0,1—1°/0 die Geschwindigkeit, yerringert dieselbe in groBeren 
Konzz. Hand in Iland mit der Gcschwindigkeitsanderung geht die Anderung der 
(potentiometr. bestimmten) Konz. von WasserstofFionen in der Lsg. [H'] wird durch 
alle yerwendeten Proteino (auBer Gelatine in oben angegebenen Konzz.) erniedrigt. 
Auch die Leitfahigkeit fallt mit steigendem EiwciBgchalt der Lsg. (Journ. Russ. 
Phys.-Chem. Ges. 56. 61—66. 1925. Moskau, Volkswirtsch. Inst.) Bikerman.

Jean-Jaoque3 Trillat, Uber eine Mełhode, die es gestattet, den Verlauf einiger 
chemischer Eeaktionen mit Hilfe der Hontgenspektra zu verfolgen. (Oxydation der 
ungesattigten Fettsauren.) Nach der friihercn Mcthóde (vgl. C. r. d. l’Acad. des 
sciences 180. 1838; C. 1925. II. 1507) wurden auf einer Pb-Platte orientierte 
Schichten von Pb-Oleat, - Linolea t u. -IAnolenat erzeugt u. rontgenograph. untersucht. 
Die Identitatsabstiinde betrugen 29,8 bezw. 37,1 bezw. 21,2 u. 28 k. l?ei Trocknung 
der Schichten an der Luft erschien ein neues Spektrum: die Identitiitsabstiinde be
trugen 37,5 bezw. 37,1 bezw. 34,4 JL Bei weiterem Lagern (einige Tage) yerloren 
die Filme den gesetzmaBigen Bau u. wiesen kcin Spektrum auf; SuBerlich entsprach 
diesem Stadium das Elastischwerden der Filme. — Die Anfangsspektra riihren 
offensichtlich vom Oleat bezw. Linoleat bezw. Linolenat u. einem ersten Oxydations- 
prod. des Linolenats, dessen B. schon wahrend der Herst. der Hautchen erfolgt 
hat, her; an der Luft wird O aufgenommen u. entsprechen die spateren Spektra 
den *oxydierten Siiuren. Die Aufnahme von O bedingt eine Verliingerung der Kette 
um 6—7 jL Im dritten Stadium wird die lange Kette zerrissen, es tritt eine un- 
regelmaBige Polymerisation ein, die die Orientierung yerwischt. — Die Methode 
soli auf weitere chem. Rkk. ausgedchnt werden. (C. r. d. 1’Acad. des sciences 181. 

504—06. 1925.) Bikerman.

W. Herz, Uber Nullpunktsdichten und die Gesamtausdehnung des fliissigen Zu- 
standes bei orgalń chen Vcrbindungen. (Vgl. Lorenz u. Herz, Ztschr. f. anorg. u. 
allg. Ch. 138. 330; C. 1924. II. 2115.) Tabellar. Zusammenstellung einer grofieren 
Anzahl organ. Verbb. mit ihren physikal. Daten: M, Th dk) y, df0, Vk, V0 u. Yk — V0.
Die Gesamtausdehnung (F* — F„) hat ihren geringsten Wert beim Methan mit
70,75 ccm u. ihren groBten beim Octan mit 364,95 ecm, sie wUchst in homologen 
Reihen mit groBer werdendem Mol.-Gew. u. ebenso beim Ersatz eines Elcmentes 
durch ein schwereres in einer Vcrb. Isomere iihnlichen Charakters zeigen keine 
groflen Unterschiede in der Gesamtausdehnung. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 149. 

230—34. 1925.) Ulm ann.

W. Herz, Moholum und Molrefraktion bei fliissigen Gemischen. (Vgl. vorst.
Ilef.) Vf. zeigt, daB die fiir gewohnliche Stoffe gefundene Nullpunktsyolumen- 
Molrefr^ktionsrcgel Y JM R  — 2,5 bis 3,5 (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 142. 80;
C. 1925. I. 1930) auch fiir Gemische von Fil. gilt. Gepruft werden die Systeme 
Aceton-Bzl., Bzl.-Eg. u. Anilin-A. Wie zu erwarten, gelten fiir fl. Gemische auch 
die Beziehung zwisehen Nullpunktsyolumen u. krit. Koeffizienten. Vf. findet, ge- 
priift fiir die Systeme AthylSther-Bzl. u. Athylather-Diathylamin (u. anderen Bei- 
spielen) V0pkITk — const. =  5,8. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 149. 270—72. 
1925. Breslau, Univ.) Ulmann.

Jas. P. Andrews, Beziehungen zwisehen Youngs Moduł und anderen physika- 
lischen Grofien. Die von yerschiedenen Forschem aufgestellten Beziehungen zwisehen
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dem Youngschen Moduł q von Metallen, dom Atomvol. V u. anderen physikal. 
Eigenschaften werden vom Vf. an Hand eigener (vgl. Proc. Physical Soe. London 
37. 169; C. 1925. II. 445) u. in der Literatur mifgeteilter experimenteller Daten

diakutiert. Vf. findet, daB der Ausdruck q -Vx — C • e\ 1 ', wobei q bei gleichen 
Brucbteilen der abaol. Schmelztemp. r  zu messen ist, mit der Erfahrung be- 
friedigend iibereinslimmt; fiir 0,5 ist a; =  ca. 2,3, fur (P  0,5 ist x — ca. 1,6; 
der Wert des Koeffizienten (9 lSBt sich nocli nicht genau angeben. Die Gleiehung 
śthnelt derjenigen von W erth eim  u. schlieBt die von Sotherłand  ais speziellen 
Fali ein; die Beziehung yon Sieglerschm idt  ist eine etwas inodifizierte Form. 
Das Gesetz yon L ejeu n e  q =  10 Q bestatigt sich nicht. Dagegen folgt aus der 

( o t )
Gleiehung q • Vx =  C • A  1) die Gultigkeit von Schaefers Regel, daB der Tempe- 
raturkoeffizient des Youngschen Moduls der Schmelztemp. umgekehrt proportional 
ist. (Philos. Magazine [6] 50. 665—74. 1925.) K r Og er .

W illiam  D. Harkins, Die Trennung von Chlor in Isotope und das Gesetz der 
ganzzahligen Atomgewićhte. Mittels der Diffusion durch porose Wandę spaltet Vf. 
zusammen mit Erancis Jeakins Chlor u. Chlorwasserstoffgas in Fraktionen, yon 
denen die eine ein isotopes Chlor von geringerem At.-Gew. ais gewohnliches Chlor 
enthalt. Nach yersehiedenen Methoden — Titration von HC1 (einmal gewohnliclie, 
das andere Mai durch Diffusion gewonnnene) u. Wfigung yon AgCl, das mit dif- 
fundiertem Gas hergestellt ist, — wird das At-Gew. der leichteren Fraktion zu 
35,4177 (0,04 leichter ais gewohnliches Chlor) bestimmt. (Proc. National Acad. Sc. 
Washington 11. 624—28. 1925. Chicago Uniy.) H antke .

W illiam  D. Harkins und S. B. Stone, Die Isotopenzusammensetzung und das 
Atomgewicht von Chlor in Meteóriten. At.-Gew.-Bestst. von Cl in Meteoriten ergaben 
Werte yon 35,466 bis 35,469, wahrend das At.-Gew. des irdischen Cl 35,468 be- 
triigt. Ein Unterschied zwisehen ird. u. auBerird. Cl ist daher nicht beobachtet. 
Aueh die Isotopenzus. ist in beiden Fiillen dieselbe (76,65°/o yom At.-Gew. 35 u. 
23,350/0 vom At.-Gew. 37). Das At.-Gew. wurde iiber AgCl bestimmt. (Naturę 116. 
426; Proc. National Acad. Sc. Washington 11. 643—45. 1925. Chicago, Uniy.) Be .

Alan W. C. Menzies, Die Isotopenzusammensetzung und das Atomgewicht von 
Chlor in Meteoriten. H arkins u. Stone (vgl. vorst. Ref.) haben gefunden, dali 
daa At.-Gew. des Chlors aus Meteoriten ident. ist mit dem yon Chlor ird. 
Ursprungs u. haben damit die Konstanz der Isotopenzus. des Chlors bestatigt. Vf. 
weist darauf hin, daB das Chlor in den Meteoriten moglieherweise erst sekundiiren 
Ursprungs ist u. erst durch BerUhrung mit ird. Substanzen in die Meteorite gelangt 
sein kann. (Naturę 116. 643—44. 1925. Princeton Uniy.) J osephy .

J. L. Costa, Massenspektra einiger leichter Elemente. (C. r. d. 1’Acad. des 
sciences 181. 513—14. 1925. — C. 1926. I. 3.) B ik erm a n .

Gregory Paul Baxter und W illiam  Charles Cooper, jr., Eine Revision des 
Atomgewichts des Germaniums. I I . Die Analyse von Germaniumtetrab-omid. (I. vgl. 
Journ. Physical Chem. 28. 1049; C. 1925. I. 214.) Zur Kontrolle des durch die 
Analyse yon GeCl4 gefundenen Wertes fiir das At.-Geiv. des Germaniums (1. c.) 
haben Vff. diesen Wert noch einmal mit Hilfe von Germaniumtetrabromid bestimmt. 
Durch Erhitzen von Ge in einem mit Br., beladenen N2-Strom wurde GeBr, her
gestellt u. durch wiederholte Destst. yon allen Verunreinigungen befreit. Die 
Reinheit des erhaltenen GeBr4 wird schon nach der 3. Fraktionierung ais absolut 
einwandfrei angegeben, trotzdem wurden 11 Fraktionierungen yorgenommen. Die 
Analyse gescliah durch Ijosen yon GeBr4 in NaOH-Lsg. u. Fallung yon AgBr mit 
reinem Ag aus mit IIN03 angesSuerter Lsg. Zur Erkennung des Aquivalenzpunktes 
diente ein Nephelometer. Aus einer Anzahl yon Bestst. resultiert ais Mittel fiir das
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At.-Gew. des Ge 72,60 (unter Yerwendung von Ag =  107,880; Br =  79,916) in 
(Jbereinstimmung mit dem Ergebnis der ersten Arbeit (1. c.). (Joum. Physical Chem. 
29. 1364—78. 1925. Cambridge, Massachusetts.) H antke.

W. Ssadikow und A. Michaiłów, Einige Angaben beziiglich der Molekular- 
gewichłsbesłimmung organischer Yerbindungen nach Bast. (Vgl. E ast, Ber. Dtsch. 
Chem. Ges. 55. 1051; C. 1922. II. 1069.) Fur 17 yerscliiedenen Korperklassen an- 
gehorende organ., Substanzen wurde in Campher ein n. Mol.-Gew. gefunden (kryo- 
skop.); Pinen, Bromcampher u. Arabinose geben eine zu geringe F.-Erniedrigung, 
Borneol erhoht den F. des Camphers. (Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. 56. 109—14. 
1925. Rusa. Inst. f. angew. Chemie.) B ik erm a n .

H. B ranne, Uber die Ionenbeweglichkeit in festem Cuprosulfid und Silbersułfid. 
Nach Versuchen von 0. Kahn. Vff. bestimmten die Ionenbewegliehkeit durch 
Diffusionsverss. in AgsS u. Cu^. Bei der Best. der Beweglicbkeit der Kationen 
wurden im ersten Fali einige °/0 Cu2S, im zweiten einige °/0 Ag2S ais Indicator zu- 
gesetzt. Zur Best. der Beweglichkeit des Anions wurden dem Ag2S bezw. Cu2S 
einige °/o des entspreehenden Selenids zugesetzt. Es wurden zunSehst kleine 
Zylinder z. T. aus reinem Sulfid, z. T. aus Mischkrystall gegossen, in Glasrohrchen 
vor Oxydation geschiitzt auf bestimmte Temp. erhitzt u. auf die Verteilung 
des Indicators in dem Zylinder untersucht. Im Co,S steigt die Diffusions- 
geschwindigkeit D  von 1,13 cm3 • Tag-1 bei 223° auf 16,7 cm2-Tag~‘ bei 919°. 
Im AgjS ist D  bei 202° 1,42 cm1 • Tag-1 u. bei 713° 8,04 cm2-Tag-1. Die 
Beweglichkeit des Anions ist bedeutend starker von der Temp. abhiingig. Sie er- 
rechnet sich bei 177° zu 1,0-10~8 cm2-Tag—1 u. bei 836° zu 6,5-10—s cm2-Tag-1. 
Nimmt man an, daB die gefundenen DD. gleicli der SelbstdifFusion sind, so berechnen 
sich die tTberfuhrungszahlen des Anions fur Ag2S zu 0,9 • 10-8 bei 177 u. zu
0,7-10~3 bei 836°. (Ztschr. f. Elektrochem. 31. 576—81. 1925. Hannover, Techn.
Hoehschule.) E k s z l in .

Reinhold Fiirth, Diffusionsversuche an Losungcn. Die meist sehr langdauern- 
den Diffusionsyerss. werden durch mkr. Beobachtung wesentlich abgekiirzt. Es 
gilt dann, wenn X  die Verkleinerung der DiffusionsgefaBe bedeutet u. T die Be- 
obachtungsdauer, scP/T =  konstant, d. li. die^Beobachtungsdauer T wird im Quadrat 
der Verkleinerung von X  kleiner. Yf. hat einen App. konstruiert, welcher aus 
einem ObjekttrSger u. einem Hartgummirahmen, innerhalb dessen sich die DifFusion
abspielt, besteht. Es werden dann noch die mathemat. Formulierungen fiir die
DifFusion gegeben. (Physikal. Ztschr. 26. 719—22. 1!<25. Prag.) Enszlin .

G. Subrahmaniam, Anderung des logarithmischen Dekrements ntit der Amplitudę 
und mit der Viscositat gewisser Metalle. II. (I. vgl. Philos. Magazine [6] 49. 711;
C. 1925. 'L 2606). Vf. setzt seine Studien uber die GroBe des logarithm. Dekre- 
meuts bei Torsionsschwingungen feiner MetalldrShte aus Aluminium, Eisen, „Eureka 
Manganin u. „Germansilber“ fort; vor allem wird die AbhSngigkeit desselben von 
der Schwingungsamplitude untersucht. Daneben werden die ViscositSten der obigen 
Metalle bezw. Legierungen bestimmt; sie ergeben sich in der entspreehenden Reihen- 
folge zi% 2,763-108; 14,16-108; 1,506-108; 1,101-108 u. 9,067• 108 Dynen pro qcm. 
(Philos. Magazine [6] 50. 716—22. 1925. Vizianagaram, S. Indien.) F rankenburger .

D. B. Macleod, Uber die Beziehung zwischen den Viscosit£iten der Flussigkeiten 
und ihren Molekulargeuńchten. (Vgl. Trans. Faraday Soc. 20. 348; C. 1925.1. 2526.) 
Zwischen der Viscositat rj einer Fl. u. ihrem Mol.-Gew. M  besteht die lineare Be
ziehung i] =  K-M-ajx, in der a den Assoziationsfaktor der Fl,, K  eine Konstantę 
u. x den Bruchteil des Vol. der Fl. bezeichnet, der den „freien Raum“ in ihr dar- 
stellt. Ist also fiir versehiedene Fil. der freie Raum gleich groB, so ist ihre Vis- 
cositiit dem Mol.-Gew. proportional. Seine GroBe x0 fiir 0° wird berechnet u. zu-
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sammen mit den Werten von tj0, sowie den wegen des freien Raumes korrigierten 
Werten von rj0 u. denjenigen von a in einer Tabelle fur 78 Fil. (mit Ausnahme 
des Hg siimtlich organ. Yerbb.) zusammengestellt. Es wird gezeigt, wie man den 
Assoziationsgrad einer FI. bei einer beliebigen Temp. berechnen kann, wenn er 
bei einer Temp. bekannt ist. (Trans, Faraday Soc. 21. 151—59. 1925. Cbristcbureh 
[New Zeeland] Canterbury Coli.) BOttgek.

D. B. Macleod, Uber die Viscositaten der Fliissigkeiten bei iliren Siedepunkten. 
Vf. hat fur 78 Fil., die mit Ausnahme des Hg organ. Verbb. sind, den „freien 
Raum“ auBer bei 0° auch bei ihren Kpp. berechnet u. stellt die erhaltenen Werte 
mit denjenigen der Viscositaten beim Kp. u. den auf den gleichen freien Raum 
korrigierten Werten der Yiseositat zusammen. Er findet, daB, wenn diese Korrektur 
yorgenommen wird, die Yiscositaten den Mol.-Geww. im fl. Zustand proportional 
sind (s. vorst. Ref). An sich sind die Kpp. zum Vergleich der Viscositat von Fil. 
sehr wenig geeignet. (Trans. Faraday Soc. 21. 160—67. 1925.) B ó ttg e r .

Ava Josephine McAmis und "W. A. Felsing, Die Loslichkeit von Selenwasscr- 
stoff. Yff. bestimmen die Loslichkeit von II.,Se in W. zwischen 15 u. 35° u. in wss. 
UJ-Lsgg. (0,2-, 0,4- u. 2,73-mol.) bei 25°. H2Se wurde durch Einw. von W. auf Al- 
Selenid dargest., vgl. Beschreibung u. Abb. des App. im Original. Proben der 
gesatt. Lsgg. wurden auf ihren H,Se-Gehalt naeh 2 Methoden analysiert: die gravi- 
metr. Methode beruht auf der Rk. zwischen AgNOg u. H2Se, die volumetr. Best. 
wurde mittels Jod ausgefiihrt, welches, nachdem sich das freigewordene Se ab- 
gesetzt hatte, mit Na^O,, zuriicktitriert wurde. Aus den beobachteten Loslich- 
keiten u. Partialdrucken wurde nach dem Henryschen Gesetz die Loslichkeit in 
Mol pro Liter fur einen Partialdruck von 760 mm berechnet, wobei das Molvolumen 
des IljSe mit dem Vol. eines idealen Gases ident. gesetzt wurde. Die Loslichkeits- 
kurye in W. wird durch die Gleichung S — 31940,93 — 175,37 T-J- 0,25 T2 (S =  
Loslichkeit in ccm pro Liter W. bei einem Partialdruck des H2Se von 760 mm) 
dargest. Aus den Loslichkeitsdaten wird die mol. Losungswarme von HsSe in W. 
bei 25° zu 2431 cal. berechnet. Fur verschiedene HaSe-Konzz. in W. u. HJ-Lsgg. 
wird die Abnahme der freien Energie bei der Rk. ILSe (1 Mol) =  HjSe (760 mm) 
berechnet. (Journ. Americ. Chem. Soc. 47. 2633—37. 1925. Austin [Texas], 
Univ.) Josephy.

M. Domontowitsch und 0. Sarubina, Yersuche zur Ermittlung des Loslich- 
keitsprodukts von Dicalciumphosphat. Zur Best. des Loslichkeitsproduktes von 
CaHP04 +  2H20 in gesatt. wss. Lsgg. u. verd. Elektrolytlsgg. wurde die Konz. 
der Ca-, P205-,-H-Ionen bestimmt. Die Konz. des IIP04"-Ions wurde aus den 
analyt. gefundenen Werten.von H' u. Pa06 nach folgender Formel berechnet:

nipo "i = ____________
[ l J  1 +  IO ^ - P h ) '

Das Loslichkeitsprod., [Ca"] [HPO/'], wurde fur dest. (nicbt yon C02) befreites 
W. gleich 10 11,25 bei Tempp. von 19—22° gefunden. — In Elektrolytlsgg. yon ver- 
schiedener Zus. (in Anwesenheit von verschiedenen Mengen yon Na‘, Ca", K", Cl', 
łl.PO/) aber yon einer unyeranderten Gesamtkonz. yon 0,1 mol. (oder ungefiihr
0,05 mol. nach gewohnlicher Schreibweise), wurde das Loslichkeitsprod. gleich 
10— ms gefunden, (genauer war der negatiye Logarithmus dieses Produktes =
5,75 i  0,05, welche Schwankung in den Grenzen des Versuchsfchlers liegt). Bei 
kieineren Elektrolytkonzz. schwankten die Werte des Loslichkeitsproduktes zwischen 
den angefiihrten Grenzen 10— 6,25 u. 10~f,r5. (Tabellen im Original). (Biochem. 
Ztachr. 163. 464—69. 1925. Lab. d. landwirtschaftl. Akad. bei Moskau.) Feeitag .

F. E. Brown und J. E. Snyder, Vanadiumoxytńchlońd ais Losungsmittel. 
Vanadiumoxytrichlońd, VOCl3, ist zwischen — 15 u. +  127,19° fl. Yff. untersuchen
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die Einw. des fl. V0C13 auf Elemeute, anorgan. u. organ. Yerbb. Die Darst. des 
VOCl„ erfolgte nacb der Methode von Briscoe u . L itti.E  (Journ. Chem. Soc. Lon
don 105. 1310; C. 1914. II. 458). Weder bei Zimmertemp. nocb beim Kp. des 
Losungsm. werden die Elementc Al, As, Bi, Cu, Fe, Mn, Ni, Pt, K, Na u. Sn an- 
gegriffen. Chlor ist bei 0° in V0C13 1., aber seine Loslichkeit nimmt mit zuneh- 
mender Temp. r aa cli ab, Brom u. VOCl3 sind bei Zimmertemp. in jeden Verhfiltnis 
mischbar, Jod ist etwas 1., roter P unl., weiBer P lost sich bei Zimmertemp. ohne 
Rk., S ist 1. Wasserfreie anorgan. Salze sind weder in VOCl3 1. noch reagieren 
sie damit. S0.ACL2 ist mit VOCl3 in jedem Verhaltnis mischbar, ebenso Phosphor- 
oxychlorid,. doch tritt sofort Rk. unter B. eines braunen Nd. ein. PCl3 red. V0C13 
Bei zahlreichen kry stall wasserhalt. anorg. Yerbb. trat beim Kochen mit dem Losungsm. 
Schwarzfarbung ein, wahrscheinlich infolge B. eines Hydrolyseprod. des VOCl3. 
Von den KW-stoffen sind die folgenden unter B. roter Lsgg. in allen Verhaltnissen 
mit V0C13 mischbar: n-Hexan, n-Octan, Bzl., Toluol, PAe., geschm. Paraffin. 
Handelskerosin u. Gasolin losen sich u. reagieren unter B. triiber Lsgg., Naphthalin 
ist in VOCI3 1. Die folgenden Halogensubstitutionsprodd. sind mit dem Losungsm. 
in jedem VerhSltnis mischbar: CClt, Chlf., C\IIhBr, Ct3 bCl, 02 i-Amylbromid. 
Die folgenden fl. Aldebyde geben mit dem Losungsm. unter lieftiger Rk. unl. 
Prodd.: Anisaldehyd, Benzaldehyd, n-Bułyraldehyd, Zimtaldehyd, n-Heptaldehyd u. 
Salicylaldehyd\ fi-Oxybenzaldehyd u. o-Nitrobenzaldehyd, welche fest sind, sind 1. 
aber reagieren nicht. Aceton u. Essigsiiure-Anhydrid sind in allen Verhaltnissen 
mit VOCl3 ohne Rk. mischbar, Benzophenon ohne Rk. 1. Die Loslichkeit von S 
wurde zwischen 0 u. 65° quantitativ bestimmt, in 100 g V0CI3 losen sich bei 0°
з,307 g S, bei 65° 30,73 g S. Oberhalb von 80° wird SOs-Geruch wahrnehmbar, 
es findet wahrscheinlich die Rk.: 2V0C13 -f- S — >- 2 VC13 -f- SOa statt. (Journ. 
Americ. Chem. Soc. 47. 2671—75. 1925. Ames [Iowa], Iowa State Coli.) Josephy.

Shirow Takegami, Unter&uchung der reziproken Salzpaare: Na.jCI., -j- MgSO, =  
NaiSOt Mg Cl? bei 25°. Die Loslichkeit jedes der Salze Na,S04- 10II.20, MgSOł •
7HaO, MgCl2-OIIjO u. NaCl bei 25° wurde gemessen, ferner wurde das Gleich- 
gewicht zwischcn 2 Salzen mit einem gemeinsamen łon, u. endlich dasjenige 
zwischen 3 Salzen, niimlich den reziproken Salzpaaren untersucht. Aus der graph. 
Darst der Versuehsergebnisse ergibt sich, daB beim Gleichgewiclit bei 25° 9 ver- 
schiedene feste Phasen, niimlich Na.iSO4-lOH.jO, NajS04, NaCl, NajMg(S04)8- 
4H20 (Astrakanit), MgSO.^II.O, MgS0,-6H,0, MgSO^óH.O, MgSO,-411,0 u. 
MgCl2 • 611,0 existieren. (Memoirs Coli. Scie. Kyoto, Imp. Univ. 4. 317—42. 
1921.) BOttger .

Shirow Takegami, Uber das Ocfahydrat des Magnesiumsulfats. Die Unters. 
des Gleiphgewichtes des Systems MgS04-Na,S04-W. bei 25 u. 30" fuhrte zum Nach- 
weis des Hydrats MgS04-8H,i0, u. es wurde festgestellt, daB der feste Riickstand 
in die8em System bei 25° stets das Octahydrat ist. Es wandelt sich bei 30° in 
das Heptahydrat um, wenn der Gehalt an Na.,S04 32°/0 oder daruber betragt. In 
dem System mit 7—90/0 Na^SOj in der Lsg. ist das Octahydrat unterhalb 45,5° u. das 
Heptahydrat oberhalb 45,1° bis wenigstens 77,2" bestandig. Bei der von VAN DER 

Heide ftls Umwandlungstemp. des Hepta- in das Hexahydrat angegebenen Temp. 
(48,2°) handelt es sich wahrscheinlich um die Umwandlung des Octa- in das Hepta
hydrat. In dem System der reziproken Salzpaare Na,Cl,-MgS04-W. existieren 
mithin nicht 9 (s. vorst. Ref.) sondern 10 feste Phasen. (Memoirs Coli. Scie. Kyoto 
Imp. Univ. 5. 191—99. 1922.) BO ttger.

V. Auger und T. Karantassis, Komplexsalze des Zinnjodids mit den Jodiden 
des Rubidiums und Caesiums. Es handelte sich um die Unters. der Komplexsalze 
der Zinnjodide mit den Jodiden des Bb u. des Cs von dem Typus Sn(Hal)3Me-H20
и. SmHal)4Me2-2HjO. Durch Hinzufugen von pulmsiertem SnJs zu RbJ-Lsg., die
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durch HJ angesauert ist, erhalt man'bei AussehluB von Luft lange gelbe Nadeln, 
die dem SnJaK ahneln, von SnJ3Rb. Bei SSttigung der RbJ-Lsg. in der W&rme 
mit SnJa, erhalt man beim Abkuhlen einen orangegelben Nd. von wiirfelformigen 
Krystalleu, wclche mikroskop, klein sind, man muB sie von der uberschussigen 
Lsg. trennen bevor das Abkuhlen beendet ist. Die Analyse weist auf Sn3J6Rb hin. 
In fihnlicher Weise werden gelbe Nadeln von SnJ3Cs u. orangegelbe, wiirfelformige 
Krystalle von Sn.,J6Cs erhalien. In trockenem Zuslande sind die Salze ziemlich 
stabil, sie osydieren sich jedoch an der Luft mit der Zeit unter B. eines Jod- 
stannates von der Formel SnJgMe,. (C. r. d. l’Acad. des sciences 181. 665—66. 
1925.) Haase.

Fritz Ephraim, U ber Additionsverbindungen von Chlorwasserstoff und Schwer- 
melallsulfaten. Durch Oberleiten von trockenem Chlorwasserstoff iiber die wasser- 
freien Sulfate des Cd, Pb, Cu11, Ag, Hg1 u. Hg“ wurden staubtrockene Additions- 
verbb. von der Zua. MeSO, 2 HC1 erhalten, die sehr hygroskop. sind. In geringem 
MaBe nimmt auch ZnS04 IIC1 auf. Die dargestellten Verbb. geben bei bestimmten 
Dissoziationstempp. (Diss.-Tempp.) I 1/,, Mol. HCl ab, den Rest erst bei steigender 
Temp. Damit wird die Deutung der Rk. zwischen diesen Sulfaten u. HCl ais Um- 
setzung, die zu sauren Sulfaten (MATIGNON, C. r. d. l’Acad. des sciences 154. 772 
[1912], 156. 788 [1913]) oder zu freier Schwefelsiiure (Co l s o n , C. r. d. l’Acad. des 
sciences 124. 81 [1897], I-Ie n s g e n , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 9. 1674 [1876]) fiihrt, 
ais unrichtig nachgewiesen. Ehenso entwickeln die diesen Sulfaten entsprechenden 
Chloride mit konz. HaS04 bei Zimmertemp. noch nicht HCl, sondern erst beim 
Erhitzen bei einer scharf bestimmbaren Minimaltemp. Da diese Temp. sehr nahe 
bei derjenigen licgt, bei der das Additionsprod. von Chlorwasserstoff u. Sulfat HCl 
entwickelt, liegt der Gedanke nahe, daB sich. ais VorlSufer der Rk.:

Me Cl, +  II,S04 — V MeS04 -f 2 HCl,' 
das Additionsprod. nach MeClj -f- HaS04 — >- MeS04,2HCl bildet, das dann 
zerfallt. In diesen Fiillen w&re also die Entw. von HCl aus Chlorid u. HiS04 keine 
Ionenrk. — PbS0,,2HCl wird in Kaltemischung leicht erhalten, ist weiB mit rotlich- 
gelbem Stich. Diss.-Temp. 32°. Wird PbCl2 mit konz. II.,SO, erhitzt, so setzt die 
Entw. von HCl auch bei 32° ein. — CdS0n2HCl entsteht bei Zimmertemp. Diss.- 
Temp. 135°. CdCL, entwickelt mit konz. H,S04 bei 132° HCl. — CuS0it2 HCl ist
gelbbraun, Diss.-Temp. 83°. CuCl2 entwickelt jedoch mit konz. IIaS04 erst bei 93°
HCl. — AgtSOn2 HCl entsteht unter Erhitzung, ist weiB mit rotlichgelbem Stich, 
yerfarbt sich nicht leicht am Licht, enthalt also kein freies Chlorsilber, Zers. etwa 
bei 300", hat aber keinen einhcitlichen Dissoziationspunkt, sondern bildet eine Reihe 
fester Lsgg., ist in der Hitze ausgesprochen gelb, in der KSlte wieder farblos. 
AgCl verhalt sich beim Erhitzen mit konz. HaS04 ahnlich. — IIgS0it2HCl bildet 
sich rasch bei 100°, dissoziert nicht, sondern sublimiert (Ditte , Ann. Chim. et Phys.
[5] 17. 126 [1897], B a sk e rv ille , Journ. Amerie. Chem. Soc. 23. 895 [1901]). —
ZnSOt mit HCl: in Eiskochsalzmischung ist erst der Bereich der festen Lsg. er-
reichbar, die Diss.-Temp. liegt noch tiefer; entsprechend entwickelt ZnCl2 mit konz. 
HaS04 in Kaltemischung HCl. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 2262 — 67. Bern, 
Univ.) G oldberg .

G. Canneri, Doppelsulfate und -chromate des Guanidins mit ztoei- und drei- 
wertigen Metalle-n. Dargestellt wurden folgende Doppelsalze: (CN3H5\,IIjS04-
MgS04• 6 HsO; (CN3H6),HaS04• ZnS04• 6 H40 ; (CNJIJJLSO,• CdSO,■ 6 II,,O; (CN3HS)2.
H,S04• FeS04• 6 HaO ; (CN3Hs)łH1 S04.NiS04-6H10|; (CN3Hs)aHaS04CoS04 • 6 HaO ; 
(CN,HJ,-HaS04-MuS04 ■ 6 HaO; (CN3H6).HaS04 • CuS04 • 6 HaO ; (CNsH&)s-HvS04. 
UOaSO, • 4 HaO; (CN3H5), ■ HaCr04 • MgCrO, • 6 H ,0 ; (CN:lH5)a • II,SO, • Cr3(S04)3 • 12 H»0; 
(CN3H6)1 -HaS04-Fe1(S04)3-12Ha0; (CN3H6V H aS04-Va(S04)3 • 1211,0 u. folgende 
Mischkrystalle: 19,2% (CN3H6)2HaS04.ZnS04-6H;i0 80,8% (CN3Hi)aH3S04-NiS04-
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6H20; 15,7°/0 (CNltH5)2HJS01 -MSS0,-6H40 84,3% (CN,H6)2H2Cr04.MgCr04-6H,0; 
21,6°/0 (CN8H6)aH2S04 • Cra(S04)s-12H20 78,4 «/0 (CN3Hs)aHaS04 • Ala(S04)3 - 12  H„0.
Die bctr. Salze wurden hergestellt durch Mischen konz. Lsgg. der Komponenten u. 
Eindunsten bei gewohnlicher Temp. Die Farben der einzelnen Salze enlsprechen 
denen der Metallkomponcnten. (Gazz. chim. ital. 55. 611—15. 1925. Florenz.) G ottfr.

P. Chevenard und A. Portevin, Elastisclie Eigenschaften der Legierungen: 
Verdnderung in'Abhdngigkeit von der chemischen Zusammensetzung. Der ElastizitSts- 
modul der Legierungen ist in erster Linie eine lineare Funktion der Zus., erst in
2. Reihe eine solche der Struktur u. Konst. Sie scheint eine molekulare Eigenschaft 
zu sein..D.i<ł Veranderung der Bruchfestigkeit mit der chem. Zus. weicht weit von 
dem linearen Gang besonders bei den festen Lsgg. nabe den reinen Metallen ab. 
(C. r. d. l'Acad. des scienccs 181. 780—82. 1925.) E nsz lin .

A. Mlodziejowski, Zi\standsdiagramme der Legierungen mit Bildung einer 
cliemisclien Verbindwig. Auf Grund der Kurven des thcrmodynam. Potentials stellt 
Vf. diejenigen Ty pen von biniiren Zustandsdiagrammen auf, die sich ergeben, wenn 
die beiden fraglichen Komponenten eine chem. Verb. bilden. Es gibt folgende 
Fiille: A. Feste Lsgg. treten nicht auf: 1 . die Verb. schmilzt unzersetzt, 2. die 
Verb. zersetzt sich beim F. in eine FI. u. feste Krystalle, 3. die Verb. tritt in 
2 Modifikationen auf. B. Feste Lsgg. sind vorhanden: 4. die beiden Komponenten 
bilden in allen Verhaltnissen feste Lsgg., 5. Mischkrystallbildung tritt nur in be- 
grenztem Grade auf, die Verb. zerschmilzt unzersetzt, 6. die Verb. zersetzt sich 
beim F., 7. eine Komponente bildet mit der Verb. eine unbegrenzte Mischkrystall- 
reihe, diese schmilzt tiefer ais die betreffende Komponente, 8. die Verb. krystalli- 
siert aus der festen Lsg., 9. die Verb. geht mit beiden Komponenten nicht in 
allen Verhaltnissen festen Lsgg. ein. (Ztschr. f. physik. Ch. 117. 361—86. 1925. 
Moskau.) LOder.

Józef Mazur, Kałhodisclie Zerstaubung von Legierungen. Es wird festgestellt, 
daB zwei Metalle, die sich in fester Form nicht mischen, sich bei kathod. Zerstau
bung ihrer Legierungen im Hochvakuum differenzieren lassen. Man kann namlich 
bei mkr. Unters. der Oberfliiche die Komponenten der Legierung unterscheiden. 
Ebenso ist dies der Fali bei Legierungen, bei denen sich chem. Verbb. der Kom
ponenten bilden. — Auch bei der Zerstaubung reiner Metalle wurden ahnliche 
Strukturen beobaclitet, die yon yerscliiedener Orientierung der Krystalle oder Spurcn 
Verunrdnigungen herriihren. — Die bei der Zerstaubung auf Quarz niedergesclila- 
genen Metallschichten zeigen teils kórnige, teils zellenformige Struktur, die von 
amikr. Krystallen herriihrt. Doch wurden auch Krystalle von mikr. Dimensionen 
beobaclitet. — Es wird angenommen, daB das Metali nicht durch die elektr. Krafte 
transportiert wird, sondern daB diese nur bei der Verdampfung des Metalls an der 
Katbode mitwirken. (Buli. int. acad. polon, des Scie. et Lettres. 1925. 81—92. 1925. 
Phys. Instit, d. Univ. Warschau.) Lasch.

Arne Westgren und Gósta Phragmen, Rontgenstrahlenanalyse von Kupfer-Zink, 
Silber-Zink und Gold-Zinklegierungen. In Fortsetzung ihrer friiheren Arbeit uber den 
Aufbau,von Legierungen (Kolloid-Ztschr. 36. Erg. Bd. 86; C. 1925. I. 2608) defi- 
nieren Vff. eine ideale chem. Yerb. dadurch, daB alle chem. gleichwertigen Atome auch 
im Krystallgitter strukturell gleichwertig sind. Bei einer idealen festen Lsg. sind da- 
gegen samtliche Atome strukturell gleichwertig. Im letzteren Fali ersetzt eine Atomart 
die andere u. beide Atomarten sind willkurlich im Gitter yerteilt. Bei den Cu-Z>x 
(Messing), Ag-Zn- u. Au-Zn-Legierungen unterscheidet man 5 versehiedene Struktur- 
typen, die u-, fi-, y-, £- u. 7/-Phasen. Dazu kommen bei dem Au-Zn-Systcm noch
2 wcitere Phasen, die u. /"-Phasen. — Die a-Phasc besitzt in allen Fallen ein 
kub. flaclienzentriertes Gitter u. ist eine feste Lsg. yon Zn in dem zweiten Metali.
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Mit zunehmendem Zn-Gehalt steigt auch die Gitterkonstante des zweiten Legierungs- 
bestandteils langsam an. — Die |9-Pliase besitzt ein kub. raumzentriertes Gitter u. 
ist eine wahre chem. Verb. (CsCl-Typus). Sie besteht aus zwei strukturell ungleich- 
wertigen Atomarten u. besitzt die Formel Cu Zn, AgZn, AuZn. Eine polymorphe 
Umwandlung bei 470° dieser Struktur findct nicht statt. — Die y-Phase krystalli- 
siert kub. u. enthiilt 52 Atome im Elementarparallelepiped. Sie ist ais chem. Verb. 
anzusprechen, da die Atome nicht alle strukturell gleichwertig sind. Da uber einen 
groBeren Konzentrationsbereich die y-Phase bestandig ist u. stets 52 Atome im 
Elementarparallelepiped enthiilt, liegt walirscheinlich eine feste Lsg. einer der 
Komponenten der Legierung mit dieser chem. Verb. vor. Die Verb. konnte die 
Formel Ou4Zn9, AgiZn9 oder Au4Zn0 besitzen. — Die 6- u. 7/-Phasen sind feste 
Lsgg. yon Cu, Ag oder Au in Zn. Beide krystallisieren hesagonal dichtest ge- 
packt u. zwar die £-Phase mit einem Achscnyerhiiltnis c/a =  1,55—1,6, die 7/-Phase 
mit einem Achsenyerhaltnis cja — 1,8—1,9. — Die y'- u. /"-Phasen des Au-Zn- 
Systems sind iihnlich den y-Phasen. Beide krystallisieren kub. Die /'-Phase ent- 
hait 32 Atome im Elementarparallelepiped, die /"-Phase etwa 90 Atome. Die 
^-Phase enthiilt ungefahr 50°/0 Zn, die /"-Phase 53—54°/0 Zn. Die letztere ent- 
steht durch Abschrecken der Legierung. (Philos. Magazine [6] 50. 311—41. 1925. 
Stockholm, Metallographic Institute.) Becker.

K. A. Hofmann und Fridolin Hartmann, Uber die Bedingutigen zum Angriff 
von Metalłen durch Chlorwasserstoff und Ammoniumhalogenidc. Vff. geben die An- 
sicht (vgl. H ofm ann, H artm ann  u. N age l, Ber. Dtseh. Chem. Ges. 58. 808;
C. 1925. H. 126), daB die undissoziierten Salmiakmolekule mit dem Kupfer reagieren, 
auf. Es ist zwar thermochem. yerstiindlich, daB bei denselben Tempp. Salmiak- 
dampf Cu energischer angreift ais HC1, doch ist die Oberlegenheit des ersteren 
um das 140-fache nur zu erklSren, wenn man die im Vergleich zu HC1 viel groBere 
Adsorbierbarkeit des Salmiakdampfs in Rechnung stellt. Bevor die Ha liefernde 
Umsetzung sich einstellt, adsorbiert Cu so betrSchtliche Mengen Gas aus dem 
Salmiakdampf, daB die Temp.-Ausdehnungskurve deutliche Richtungsanderung er- 
ffihrt Auch in Gemengen mit Cu-Pulver geht der Rk. die Yerdampfung des NH4C1 
u. Adsorption des Dampfs am Cu voraus. — Auch an allen anderen NH3-affinen 
Metallen wird NH,C1 adsorbiert, desgleichen an Glas, unter sekundiiren Veratzungen 
u. Freiwerden von W. u. NH3. Auf solchen Erscheinungen beruhen zum Teil die 
widersprechenden Angaben uber D. u. Dissoziation des Salmiakdampfs. — Alle 
Umstiinde, welche die Adsorption von HCl-Gas bezw. yon HCl-Gas -f- NH3-Gas 
bei Tempp. yon 270—330° begiinstigen, befordern auch die H a liefernde Rk.

Stromt 5a?miaidampf im langsamen, trockenen COa-Strom durch Kupferg&ze, 
so wiichst fiir dieselbe Menge NII,C1 die R,-Ausbeute mit der Konz. des. Dampfs 
bis zu 26% der nach Cu +  NH3 +  HC1 =  NH3CuCl +  ‘/sH, moglichen Menge. 
Bcimischung von NH3 befordert die Adsorption u. die Rk., besonders bei niederen 
NHjCl-Konzz. — Der Dampf von salzsaurem Anilin gibt bis zu 38°/0 der berechneten 
IL-Menge, weil adsorbiertes Anilin schwerer vom Cu in das abstromende Gas ent- 
weicht Noch wirksamer ist salzsaures Dimethijlanilin. — Stromt Chlorwasserstoff 
durch Cu-Gaze, so entsteht wegen der geringen Adsorption nur 0,2°/0 der berech
neten H2-Menge. Diese wird yon 320—390° durch beigemengten Wasserdampf 
nicht erhoht, sondern infolge Verd. des HC1 vcrmindert. — Auch Beimischung von 
verdampftem Methylalkohol, Athylalkohol, Athcr, Diphenylamin, befordern die Rk. 
nicht. — Enthiilt der HC1 auf ca. 15 Moll. nur 1 Mol. NIL,, so steigt die H2-Aus- 
beute auf ca. das 100-fache gegeniiber reinem HC1 u. um das 15-fache gegenuber 
NH4C1-Dampf. — Bei YergroBerung der adsorbierenden Oberflache (Cu-Pulver statt 
Cu-Drahtnetz) yerringert sich der Unterschied in der Wirksamkeit von NH4C1 u. 
yon HC1 auf das 1,8-fache, was mit thermochem. Folgerungen ubereinstimmt. Beim
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Erhitzen von 1 Mol. NH,CI mit 15 g-Atomen Cu-Pulver tritt meBbare H2-Entw. 
von 270° an auf, w cii NH4C1 nur durch Verdampfung u. Adaorption mit Cu reagiert. 
Die H.j-Ausbcutc lńingt hier nicht von der Konz. des Dampfes ab; sie wird durch 
Einleiten yon yergastem Ammoniumcarbaminat nicht merklich geiindert, weil die 
Adsorption von der Zus. des Gases weitgehend unabhiingig wird. Durch die um- 
gekehrte Rk. 2CuCl -)- H, =  2 Cu -f- 2HC1 wird die H,-Menge auf ca. 41 % der 
theoret. begrenzt. — Chlorwassersto/f gibt beim Durchstromen durch Cu-Pulver bei 
200—320° bis 23% der berechneten H2-Menge, ca. 120-mal mehr ais an Cu-Draht- 
netz u. ca. % vou der H2-Ausbeute des NH4C1. — Beimengung von Anilin oder 
Diphenylamin zum HC1 erhoht die H2-Ausbeute nur wenig, weil die Verstiirkung 
der Adsorption hier geringerc Bedeutung hat ais an Cu-Gaze. — Die tjberlegen- 
heit des NH,Ct-Dampfs beruht groBtenteils auf der viel stUrkeren Adsorbierbarkeit; 
sie wird um so auffitlliger, je kleiner die dargebotene Cu-Oberfliiche ist.

Versuche. Beim Erhitzen von Salmiak mit Kupferpulyer entweiclit Wasser- 
stojf, der mit gelber, griinblau gesaumter Flamme brennt. Die GroBe der Flamme 
steigt mit der Temp. der Mischung u. geht bei sinkender Temp. sofort zuriick. — 
Diagramm iiber Abhangigkeit der H2-Menge von der Verdampfungsgeschwindigkeit 
des NH4C1 im C02-Strom u. im NH3-C02-Strom bei der Einw. auf Kupferdrahtnetz 
(99,8°/0 Cu) siehe im Original. — Ammoniumbromid gibt 26% der theoret. Hs-Menge, 
Ammoniumjodid 68%. — Chloncassersto/f gibt bei 260—330° nur ca. 0,2, bei 330 bis 
390" nur ca. 0,6% der theoret. Menge. — Wasserdampf yermindert bei 320—390° 
die Wirksamkeit von HCl-Gas auf ‘/s. — Bei der Einw. von HC1 u. Methylalkohol 
tritt etwas Athylen auf. — Beim Erhitzen von Kupferpulyer (99,3% Cu, 0,6% Fe -f- 
Zd, 0,1 % Sn -f- Pb) mit Salmiak blicb die H2-Menge von den Erhitzungsbedingungen 
prakt. unabhangig; anderte sich auch nicht beim Zuleiten yon NH3. — Ammonium- 
bromid gibt mit Cu-Pulver 67,4°/0 der theoret. H2-Menge. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 

2466—75. 1925. Berlin, Teehn. Hochsch.) O ste rtag .

Antoni Gałecki, Beitrag zum Studium der Katahjsc in mikro-heierogcnen 
Systemen. ■ I. Teil. A. Gałecki u. K. Bincer: Katalyse der Zersetzung von 
Wasserstojf'mperoxyd durch Kolloide. (Vgl. Rozpr. Akad. Um. A. 58. 69. 1918.) Gold- 
sole nach ZsiGMONDY besclileunigen die Zers. yon in neutraler Łsg., noch
stśirker in alkal., wobei es ein Optimum der Alkaleszens gibt, Die Wrkg. des 
Katalysators nimmt mit der Zeit ab. — Die nach Doerinckel hergestellten Gold- 
sole uben in neutraler Lsg. keine katalyt. Wrkg. auf die Zers. yon II202, dagegen 
in alkal. Die katalyt. Wrkg. der Goldsole scheint der GroBe der Oberflfiche der 
Teilchen proportional zu sein. Eine Ausnahme bilden nur die nach Gctbier- 
Varadi hergestellten Sole. — Kolloide vom Typus der Albuminę wirken in neutraler u. 
scliwach sauerer nicht auf die Zers. von H202, in alkal. Lsg. schwach. Untersucht 
wurden Gelatine, Ghimmi drabiemu, Albumin, Agar-Agar, Dexlrin ferner die Hydro- 
sole des Al, Si u. Msenoxyd. — Die katalyt, passiyen Kolloide, das sind die yom 
Typus der Albuminę u. die Goldsole nach Doerinckel, hemmen die katalyt. Wrkg. 
der aktiyen Goldsole auf die Zers. von II202.

II. Teil.' A. Gałecki u. J. Krzeczkowska: Katalysc der Zersetzung iton 
Wasserst>(>tfsuperoxyd durch die Goldhydrosole nach Gutbicr-Varddi. Die nach G ut- 

BIER-VarAd i hergestellten Goldsole kann unan in 2 Gruppen einteilen. Die unter- 
halb 50° hergestellten Sole wirken entsprechend ihrer Oberfliiche. Sie haben ein 
Wrkgs.-Optimum im alkal. Bercich. Der Temp.-Koeffizient sinkt mit steigender 
Temp. Der Koeffizient der inneren Reibung ist geringer ais bei der zweiten Gruppe. 
Die Beweglichkeit der Teilchen im elektr. Feld sinkt in der Richtung Au,2 zu Au00.
— Die oberhalb 50° hergestellten Sole zeigen in alkal. Lsg. kein Wrkgs.-Optimum. 
In neutraler Lsg. ist die Wrkg. nicht proportional dem Dispersitatsgrad. Die 
Temp.-Koeffizienten sinken zuniichst mit der Temp., um dann wieder anzusteigen.

VIII. 1. 54
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— Au;o nimmt eine Sonderstellung cin. — Das Wrkgs.-Optimum 111 alkal. Lsg. liegt 
bei 10 mol.-mg/Liter, zwischen 10—13 mol.-mg sinkt die Wrkg., oberhalb 13 steigt 
sie wieder u. zwar bei den Katalysatoren der ersten Gruppe langsamer ais bei 
denen der zweiten. — JedenfalU ist die katalyt. Wrkg. nicht nur von der Ober- 
fliiche abhiingig. (Buli. internat. Acad. polon, des Seie. et Lettres 1925. 93—127. 
1925. Inst. f. physikal. Chem. d. Univers. Posen.) I jASCH.

A. (łuartaroli, Autnkatalyse mit wecliselndem Katalysator. Zweipenodisch- 
wechselnde (febbrili) Reaktionen. Im Verfolg seiner Unterss. uber die Zers. von 1LO. 
mittels CuO (vgl. Gazz. chim. ital. 54. 713; C. 1925. II. 1581) bezielit Vf. noeh 
andere Metalloxyde in den Bereich seiner Verss. AuBerdem wird das Verh. das 
CuO nochmals eingehend studiert. Untersucht wurden folgende Metalloxyde: T lfi, 
MnO, Fe.j03, CoO, NiO, Ag,fi, Au20, EgO, PbO und PbO-|-CuO. Die Yersuchs- 
anordnung war die Gleiche wie bei den ersten Unterss. Bei allen untersuchten 
Metallen ergab sich die Eigentumlichkeit, daB die Zers. der H202 zwei deutliche 
Masima zeigt. Am ausgepragtesten treten diese Maxima bei CuO und T120 zutage. 
Vf. nimmt an, daB der zugesetzte Katalysator chemisch veriindert wird, und daB 
das zweite Maximum infolge des yeriinderten Katalysators heryorgerufen wird. Die 
Versuchsergebnisse sind graphisch dargestellt. (Gazz. chim. ital. 55. 619—38. 1925. 
Pisa.) G ottfried .

G. Stadników, Gawrilow und A. Winogradow, TJber die Reduktion von 
saucrstoffhaltigen organischen Verbindungen mit aktwer Kohle. Die auf fein ver- 
teiltem Fe abgeschiedene Kohle zeigt eine auBerordentlich groBe Aklivitat u. ver- 
brennt schon bei ziemlich niedriger Temp. (430") auf Kosten des O von Kresolen 
zu CO u. COg; die Kresole reduzierren sich dahei zu Toluol. (Ber. Dtsch. Chem. 
Ges. 58. 2428—29. 1925. Moskau, Chem. Lab. d. Hydrotorts.) Buscu.

Benuosuke Kubota und Kiyoshi Yoshikawa, Uber die Zusammensetzung des 
reduzierten ais Katalysator dienenden Nickels. Von dem ais Katalysator wirksamen, 
durch Red. von NiO dargestellten Ni kann man 3 Arten unterscheiden, je nachdem 
es die H-Anlagerung an den Benzolring oder an die Athylenbindung oder endlich 
die Red. der N02-Gruppe zu bewirken vermag. Durch Einw. der fiir die 3 Sorten 
charakterist. Gifte (Thiophen, (CjH^jS, H2S) kann man die entsprechende Ni-Menge 
in NiS umwandeln, den S- u. damit den Ni-Gehalt bestimmen u. auf diese Weise 
feststellen, wieyiel Proz. von jeder der 3 Sorten im metali. Ni, welches bei 250 bis 
650° in Abstanden von 100° u. bei 700° durch Red. von NiO dargestellt wurde, 
enthalten ist. Vf. teilt die Ergebnisse einer derartigen Unters. mit. In bezug auf 
die dritte, am wenigsten stark wirksame Form des Katalysators, welche nur noch 
die NOj-Gruppe zu reduzieren vermag, ist Vf. der Ansicht, daB in ihr die Hydride 
NiHj, Ni2H2 u. in geringer Menge Ni3H2 enthalten sind, wenn sie durch Red. bei 
250, 350 u. 450" dargestellt wurde, die Hydride NiH, bis Ni6H2, wenn die Red. 
bei 550°, von NiHa bis NiuHa, wenn sie bei 650° u. von NiH, bis Ni10H2, wenn sie 
bei 700“ erfolgte. (Scient. Papers Inst. Phys. Chem. Res. 3. 223—31. 1925.) BO.

Robert N. Pease und Leland. Stewart, Die Hydrierung von Athylen in Gegen- 
wart von metallischem Calciutn. (Vgl. Journ. Americ. Chem. Soc. 45. 1196; C. 1924. 
L 5.) Beim Durchstroinen von Wasserutoff' u. Athylen durch fl. Kalium-Natrium- 
legierung fand bei 300" keine Rk. statt. — Caleium nimmt bei 200° augenblicklich 
Wasserstoff auf. Calciumhydrid zeigt bei 200° schwankende Dissoziationsdrucke. 
Aus den Daten von Kraos u. IIdrd, Journ. Americ. Chem. Soc. 45. 2559; C. 1924.
I. 2770, wiirde sich fiir diese Temp. 10—s mm berechnen; die beobachteten Werte 
sind hoher. — Calciumhydrid beeinfluBt die Rk. C2H4 -j- II2 — C2H0 starker ais 
reines Ca. Ein Gemiseh von gleichen Teilen C2H4 u. Hj gab bei 200° schr rasch 
92,7°/o Athan, 3,80/(, Athylen, 3,5°/0 Hs. Calciumhydrid reagiert im Yergleieh dazn
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nur langsammit reinem Athylen. Ein Teil des Athylens konnto nicht unyerilndert 
oder ais Athan aufgefimden werden; bei Einw. von ITa auf das verwendete Calcium- 
hydrid wurde sebr wenig eines Gases erhalten, das sich mehr wie Methan ais wio
Athan verhielt. — Nach kinet. Unterss. bei 25 u. 100° ist die Rk. C2H4 -j- H ,-->-
C2H6 bei Ggw. von Ca anniihernd nullter Ordnung. (Journ. Americ. Chem. Soc. 47. 
27(53—66. 1925. Virgiuia, Univ.) Ostektag.

Rene Escourrou, Die katalytisehe JTydrierung unter vermindertem Druclc. Vf. 
hat einen App. zuskmmcngestellt, welcher gestattet, organ. Stoffe unter vermindertem 
Druck zu hydrieren. Ais Katalysatoren werden Platiuoxyd u. Ni yerwandt. Hy- 
driert wurde Citrcil mit Ni bei 190°. Es bildete sich dabei bei mehrfacher Wieder- 
holung des "Prozesses Ciłronellal, wobei die 6,7 - Doppelbindung unter Anlagerung 
von lTa verschwindet. Die Hydrierung erfolgt bei gewohnlichem Druck bei 180° 
in der gjleichen Weise. — Limonen von D 14 0,847, nD25 1,4717 u. [«]„“ -f- 161,1° 
wurde bei 20 mm Druck nur zu 1 0°/0 hydriert. Erst bei 150—200 mm erfolgte 
weitere Hydrierung. Vf. wieś uber die Ozonisierung nach, daB das Limonen nur 
80°/(,ig war u. auBcrdem 1 2°/„ Terpinolen u. 8‘7<, walirscheinlich ct-Terpinen enthielt, 
welches sich unter dem EinfluB der Wiirme in die S-Form umwandelt. Letzteres 
riihrt von einer Umlagerung des Terpinolens ber. Danaeh ist das Limonen, 
welches diese Stoffe immer enthalt, noch nie in reinem Zustand erhalten worden, 
was die Yerschiedenheit seiner bis jetzt bestimmten physikal. Konstanten erklfirt.
— Bei der Hydrierung von Geraniol unter 50 mm Druck mit Platinoxyd gelang es 
Vf. bei 130° nach 7maliger Wiederholung dasselbe yollstiindig zu hydrieren. Das 
so erhaltene Prod. ist eine Mischung von Citronellol u. Shodinol, welche beide ais 
Isomere zu betracliten sind. Nach einmaligem Durchgang des Geraniols durch den 
App. unter Verwendung von Ni bei 150” u. 90 mm Druck wurde fast reines Citro
nellol erhalten. ' Die Methylheptcnole werden unter vermindertein Druck sowohl mit 
Ni, wie mit Pt zu den entsprechenden gesiitt. Alkoholen reduziert. Diese stellen 
farblose, angenehm, aber nicht sehr stark riechende FI. dar.

Die Hydrierung unter vermindertem Druck eignet sich besonders zur partiellen 
Anlagerung von Ha an mehrfach ungesutt. Verbb. Vf. glaubt, daB durch den Mangel 
an Ha, welcher bei vermindertem Druck yorhanden ist, nur einzelne beyorzugte 
Doppclbindungen angegriffen werden u. daB die B. von atomarem H unter diesen 
Bedingungen stark eingeschrSnkt ist. (Chimie et Industrie 14. 519—26. 1925.) Enszl.

IŁ- H. Clark, W. E. Graham und A. G. Winter, Die katalytische Darstellung 
von Atlier aus Alkohol mittels Aluminiumoxyd. Vff. ermittelten die Lnge des Gleich- 
gewichts der Rk.: 2C,H5OH =  (C2H0).;0 -j- 11,0 an Tonerde bei 250°. Die Bk.- 
Prodd. wurden nach Pease u. Y u ng  (Journ. Americ. Chem. Soc. 46. 2397; C. 1925.
I. 481) untersucht, mit der AbJinderung, daB die Korrekturen fiir die Loslichkcit 
von Didthyldther in A.-W.-Gemischen an Gemischen bekannter Zus. neu ermittelt 
wurden. Die Katalysatoren wurden aus Dsgg. von Natriumaluminatlsgg. hergestellt 
a) durch Fiillen mit H^SO,, b) durch Fallen mit COa, c) durch Stehenlassen; in 
allen Fallen wurde ausgewaschen u. bis 400 bezw. 350° erhitzt. Die nach b) u. c) 
dargestellteiv Tonerden enthielten Alkali, gaben zunacbst schlechte Atherausbeuten, 
gaben aber nach mehrmaligem Erhitzen auf 350°, Auswaschen u. Trocknen gute Aus- 
beuten tir blieben lange Zeit unverandert wirksam. Die Atherausbeuten betrugen 
mit diesen Katalysatoren 78,0—80,8°/o, die B. von Athylen lag in den Grenzen von 
2,2—4,7% des angewandten A. Nach a) dargestellte Tonerden gaben 70,5—74,3°/0 A., 
5,9—9,2°/0 Athylen. — Bei nochmaliger Behandlung der Bk.-Prodd. ging die Ather- 
menge et was zuruck. — Ein Gemisch yon molekularen Mengen A. u. W. ergab 
ca. 1 2°/0 der aquivalenten Alkoholmenge; daneben entstand Athylen. — Die Rk.: 
2 C,H6OH =  (CjHjJ.jO -f- HxO zeigt ein Gleichgewicht, das unter den vorliegenden 
Bedingungen bei etwa 85°/o der theoret. Athermenge liegt, entsprechend einer

54*
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Gleicligcwichtskonstante 8,0. Hieraus u. aus den tbcrm.Da.ten von Pease u. Y ung  

(1. c.) wurde sieli fiir 275° die Umwandlung von A. in A. zu 82,5% bereclinen, 
hoher ais 1. c. gefunden wurde. (Journ. Americ. Chem. Soc. 47. 2748—54. 1025. 

Vaucouver, Univ.) Ostertag.

Hans v. Euler und Arne Ólander, Ubcr die katalytischen Spaltungen der Acet- 
essigsćiure durch stai-ke Sauren und Basen. Die Spaltung der Acetessigsiiure ist ein 
Sonderfall katalyt. Rkk. u. unterscheidet sieh in mebreren Punkten von der katalyt. 
Abspaltung des A. aus Carbonsitureestern. In weiten Aciditiitsgebieten ist die 
Spaltungsgeschwindigkeit nicht proportional mit der II- bezw. OH-Ionenkonz. Zudem 
ist die Annahme berechtigt, daB der Angriff des sauren bezw. bas. Katalysators 
an verschiedenen Stellen des Mol. erfolgt. — Die analyt. Unteras. der Spaltung in 
alkal. Lsgg. lassen es moglicli erscheinen, daB die Ketonspaltung in alkal.
Lsgg. etwas sclineller verliiuft ais in ganz schwach alkal. Lsgg., jedenfalls sinkt 
die Ketonspaltung innerlialb einer pH-Einheit bis 0 lierab. Die Kinetik der Keton
spaltung in saurer u. neutraler Lsg. wird durch die von Widmark gegebene 
Gleichung V == y • Vj -f- (1 — y) ■ Vm (worin y =  Dissoziationsgrad) gut wieder- 
gegeben. Nach ihr erfahren sowohl undissoziierte AcetessigsSure wie Acetacetationcn 
die Ketonspaltung mit den vcrschiedenen Geschwindigkeiten Vm u. V,. Vermutlich 
ist die Konz. der reaktionsvermittelnden Ionen im sauren wie schwach alkal. Gebiet 
von p]r nur wenig abhiingig u. nur im Ubergangsgebiet mit p[j verauderlich. Fiir 
die Siiureabspaltung der Aeetessigsauro durch Basen, die erst bei sehr starker 
Alkalinitat eintritt, kommen undissoziierte AcetessigsSuremolekule gar nicht in Be- 
tracht. Ais reaktionsvermittelnde Ionen durfte das Enolsalz des Acetacetats CH3- 
C(ONa) =  CII-COONa in seinem dissoziierten Zustand in Frage kommen, eine An
nahme, die von der GroBe der sauren Dissoziationskonstante des Enolhydrosyls 
im Acetacetat abhSngig ist. — Bei dem Vcrs.,' die zweite Dissoziationskonstante Ka 
der AcetessigsSure zu bestimmen, zeigte sich, daB die gcwiinschte Genauigkeit 
noch nicht erreicht werden kann (Ka =  lO-23). Es steht dalier noch nicht fest, 
ob die SSurespaltung des Esters durch die Ionen CH, • CO- • CH- COO- oder durch 
das natracetessigsaure Na vcrmittelt wird, besonders da die Abwcichungen in den 
Berechnungen stark hervortrcten, wenn man erst bei einer Alkalinitat hoher ais 
pjj =  13 zu brauchbaren Messungen der Rk. gelangen kann. (Ztschr. f. anorg. u. 
allg. Cli. 147. 295—311. 1925. Stockholm, Univ.) Horst.

A j. A tom struktur. Radiochem le. Photochemie.

A. Smits, Umwandlung von Elementen. Im AnscbluB an die vorlaufige Mit- 
teilung (Naturę 114. 609; C. 1924. II. 1631) berichtet Vf. eingehend iiber seine in 
Gemeinschaft mit A. Karssen ausgefuhrten Yerss. zur Umwandlung yon Blei. Die 
schon nach Naturwissenschaften 13. 699 (C. 1925. II. 1411) wiedergegehene, hier 
cingehender beschriebene Methode wurde etwas dahin abgeandert, daB nicht ein 
standiger elektr. Strom, sondern Funkenentladungen von hoher Stromdichte die 
Bleilampe durchflossen. Dies wurde dadurch erreicht, daB die Bleilampe mitsamt 
ihren Gasbrennern mittels einer mechan. Vorr. iu st3ndigen Schwingungen gehalten 
wurde. Da der letzte Kontakt aus cinem sehr diinncn Faden von fl. Pb besteht, ist 
dic Stromstarke im Moment der Stromunterbrechung sehr groB. Dieses Verf. erwies 
sich ais sehr erfolgreich. Bei Verss., die Lampe sehr lange brennen zu lassen, 
ergaben sich groBe Schwierigkeiten dadureli, daB der Quarz der Lampe stark vom 
Pb angegriffen wurde unter B. eines Uberzugs von Pb-Silicat. — Vf. gibt neben 
einer Abbildung der verwendeten Quarzbleilampc 6 Aufnahmen des durch einen 
Ni-Spiegel in den Quarzspektrographen refiektierten Spektrums des in der Pb-Lampe 
brennenden Lichtbogens bezw. der Funkenentladungen u. zwar nach 0, Vjj 23/.,, 
83/,, 12 u. 39 Stdn. Brenndauer. Zunachst ist nur das Spektrum des reinsten Pb
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vorhanden u. dann tritt das Ilg-Spektrum mcbr u. mehr heryor, bis bei der Auf- 
nahme nacb 39 Stdn. Brenndauer bei einer Expositionszeit yon 3 Min. dic Pb-Linien 
im siclitbaren Teil des Spektrums yerschwunden u. im ultravioletten Teil ab- 
geschwacht sind. Dies beweist zwar nicht, dafl die Umwandlung in grofiem Mafie 
stattfindet, da bekanntlich schon eine geringe Menge Hg das Spektrum eines 
anderen Elements zum Yerschwinden bringen kann, aber zeigt docli auf iiber- 
zeugende Weise die Umwandlung von Pb in Hg. Neben den Hg-Linien werden 
auch 27-Linien sichtbar.

AuBer dem beschriebenen Verf. wurde eine anderc, nacb dem Vf. ebenfalls 
sehr gute Fmikenmethode angewandt. Das extra reine Pb von K aiilbausi wurde 
in eincr Quarzlampe unter Durchleiten von reinem N» etwa 1 Stde. auf 800” erhitzt. 
Aus so behandeltem Pb wurden 2 Elektroden von 14 mm Durchmesser angefertigt. 
Zwischen diesen Elektroden, die in einer Entfcrnung von 4 mm vertikal in einem 
Gefafi mit einem fl. Dielektricum angeordnet waren, wurden Funkenentladungen 
von 100000 V u. 2 Milliampćre durch die Fl. wahrend 12 Stdn. durcligeschickt. 
Das dispergierte Pb befand sich teilweise auf dem Boden des GefiiGes, teilweise 
in kolloidaler Lsg. Das feinverteilte Pb vom Boden wurde mit Bzl., A. u. A. ge- 
waschen u. schliofilich im Exsiccator getrocknet. Das kolloidale Pb wurde in das 
Nitrat ubergefuhrt u. gctrocknet. Beide Substanzen wurden nach der modifizierten 
Analysenmethodc yon Jannasc ii (Ztschr. f. anorg. u. alig. Ch. 12. 143 [1900]) unter- 
sucht. Hg wird durch Erhitzen ausgetrieben, kondensiert u. Joddampf dariiber 
geleiter. Das durch Funkenentladung dispergierte Pb zeigte sehr deutlich die B. 

des roten HgJ2, welche Rk. beim Pb der unbehandelten Elektroden ausblieb. Auf 
Tl soli noch gepriift werden. (Naturę 117. 13—15. Amsterdam, Univ.) B ehble .

Otto Hahn -und Lise Heitner, Bemerkungen zu einer Arbeił iiber die kunstliche 
Umwandlung von Uran in Uran X. Yff. bemerlcen zu der Mitteilung von G aschleb 

(Naturę 116. 396; C. 1925. II. 2126), daB sowohl dessen Verss. bei niedrigen 
Spannungen u. starken Stromen, die unter der Iiontrolle der VfF. ausgefuhrt worden 
sind, ais auch die Yerss. mit hocligespannten StromstoBen, die im Laboratorium 
der A. E. G. unternommen sind, absolut negativ ausgefallen sind. Messungen der 
Vff. an einem Uranpraparat aus solchem Vers. lieBen keinerlei nachweisbare Er- 
hohung der UranX-Menge erkennen. (Naturwissenschaften 13. 907. 1925. Berlin- 
Dalilem, Kaiser WiLHELH-Inst. f. Chem.) Josephy.

J. D. Main Smith, Yerteilung der Elektronen in den Atomen. Vf. beansprucht 
die Prioritiit fiir die von S tone r (Philos. Magazine [6] 48. 719; C. 1925. I. 10) 
entwickelten Anschauungen iiber die Art der Elektronenyerteilung in der AuBen- 
sphare der Atome auf Grund seines Artikels im Rev. chimie ind. 28/3. 1924. 
(Philos. Magazine [6] 50. 878—79 Birmingham, Univ.) Frankenkdrgek .

John A. Eldridge, Bemerkung zu Professor Whittatcers Atommodell. Zu dem 
von W h it ta k e k  (Proc. Roy. Soc. Edinburgh 42. 129; C. 1923. I. 1058) beschrie
benen Atommodell wird bemerkt, daB bei ihm anscheinend die auf den zentralen 
Pol ausgeiibten Kritfte auBer acht gelassen sind, da bei der Beriicksichtigung ihrer 
Wrkg. dem magnet. Rad kein Antrieb zur Drehung gegeben wird. W h it ta k e r  

erwidert darauf, daB dieser Einwand schon vor der Veroffentlichung der Abhandlung 
von befreundeter Seite erhoben wurde, u. daB er ihn an 2 Stellen der Abhandlung 
beriicksichtigt bat. Das Wesentlicbe bei seinem Modeli sei der von ihm neu eiu- 
gefuhrte Begriff des magnet. Stromes. II. St. A l le n  bemerkt zu der Kontroyerse, 
daB die Schwierigkeiten sich yielleicht durch die Annahme beseitigen lassen, daB 
die Bahn des Elektrons nicht notwendigerweise mit der Achse des magnet. Rades 
zusammen zu fallen brauche, sondern beliebig gerichtet sein konne. (Proc. Roy. 
Soc. Edinburgh 45. 245—48. 1925.) BOttgeb.
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Hawksworth. Collins, Die Struktur des Cadmiums. Mit Hilfe der Gesetze 
vom relativen Vol., der Bildungswiirme u. magnet. Rotation berechnet Vf. die 
atomare Zus. des Cd zu Na^Zn. (Chem. News 131. 290—94. 1925.) J osephy .

Charles P. Smyth, Notiz zur „Refraktion und Elektronenbindung in Ionen und 
Molekeln“. Vf. weist darauf hin, daB uuabhiingig neben seiner Arbeit (Philos. 
Magazine [6] 50. 361; C. 1925. II. 1921) eine, das gleielie Thema in ahnlicher 
Weise behandelnde Unters. von K. Fajans u . C. A. K n o rr  zu  analogen SchluB- 
folgerungen gefiihrt hat. (Philos. Magazine [6] 50. 715. 1925.) Frankenburger.

H. C. Urey, Die Struktur des Wasserstoffmolekul-Ions. Yf. berechnet einige 
energet. Daten fiir ein Modeli des Wassersto/fmolekiil-Ions, iu dem das Elektron 
senkrecht zur Verbindungslinie der Kerne durch die Mitte dieser Linie schwingt. 
Die Ionisierungsspannung fiir dieses Modeli betriigt 16,65 Volt in guter Uberein- 
stimmung mit den Messungen von Olson ii. G lockler (.Proc. National Acad. Sc. 
Washington 9. 122; C. 1923. III. 1503); deshalb nimmt Vf. an, daB diese Mes- 
suugen sich auch auf das Wasserstoffmolekul-Ion II ,+ u. nicht auf das Mol. be- 
ziehen. Die Dissoziationswiirme wird zu 102,500 cal. berechnet. Es wird ein ultra- 
violettes Spektrum des H2+ zwischen 850—741 1. yorausgesagt, das frei vom H,- 
Spektrum ist (Proc. National Acad. Sc. Washington 11. 618—21. 1925.) Hantke.

J. De Smedt und W. H. Keesom, Das Gitter des festen Kolilendioxyds. Vff. 
niachen auf den Unterschied bei der Berechnung des Atomabstandes C—O im kry- 
stallisierten C0.2 zwischen ihrer Arbeit (Koninkl. Akad. van Wetenscb. Amsterdam, 
Wisk. en Natk. Afd. 33. 571; C. 1924. II. 2317) u. der Arbeit von Mark  u. P oh- 

ŁAND (Ztschr. f. Krystallogr. 61. 293; C. 1925. II. 263) aufmerksam. Der von den 
V£F. friiher angegebene Wert von 1,055 A wird aus dem Strukturfaktor von neuem 
bestfitigt Dabei werden dić Elektronenzahlen von C u. O mit 6 u. 8 , also nicht 
ionisierte Atome angenommen. Sowolil der von den Vff. ais auch von Mark  u. 
Pohland angegebene Atomabstand ist yerschieden von dem von B ragg bei CaC03 
angegebenen Abstand C—O. (Ztschr. f. Krystallogr. 62. 312—13.1925.) B ecker-Rose.

Ralph W. G. Wyckoff, Die Krystallstruktur von fi-Cristobalit Si02 (bei hohen 
Temperaturcn stabile Form). (Ztschr. f. Krystallogr. 62. 189—200. 1925. — C. 1925.

II. 1250.) B ecker .

H. Ott, Das Gitter des Carborunds (SiC). II. (I. vgl. Ztschr. f. Krystallogr. 61. 
515; C. 1925. II. 1250.) Erweiterte Wiedergabe u. Angabe des Zahlenmaterials der 
friiheren Arbeit des Vf.' (Naturwissenschaften 13. 319; C. 1925. II. 132) uber die
I. Modifikation des SiC. (Ztschr. f. Krystallogr. 62. 201—17. 1925. Munehen, 
Univ.) B ecker-Rose.

Gulbrand Lunde, Die Krystallstruktur von Thallochlorid und -Bromid. (Norsk 
geologisk tidsskrift. 8 . 3 Seiten. 1925. Sep. — C. 1925. II. 2043.) Becker .

A. Ferrari, Die Bestimmung der Krystallsti-uktur des Bleidioryds mittels 
Rontgenstrahlen. Die Best. der Krystallstruktur des Pb0.x ergab ein tetragonales 
Elementarparallelepiped yom Rutiltypus mit den KantenlSiugen a — 4,98, c =  3,40 A; 
Dj, =  9,42. (Atti R. Accad. dei Lincei, Roma [6] 2. 186—91. 1925.) Becker .

W. Noethling und S. Tolksdorf, Die Krystallstruktur des Hafniums. Vff. 

untersuchen ein 96% Ilf-Praparat (von H ev esy) nach dem DEBYE-ScnERRER-Verf. 

Hf ist isomorph dem Zr u. krystallisiert hesagonal in dichtester Kugelpackung. 
Das Elementarparallelepiped enthiilt 2 Atome. a — 3,32 X, c =  5.46 A, c: a — 1,64. 
Fiir ein At.-Gew. von 179 ergibt sich eine D. von etwa 11. Der Unterschied der 
At.-Yoll. des Zr u. Hf betriigt 12,3%. (Ztschr. f. Krystallogr. 62. 255—59. 1925. 
Berliu-Dahlem.) B ecker-Rose.

G. Sachs und E. Schiebold, Uber die Gitterlagen in deformierten Metallkrystallen 
und Krystallhauficerken. Vff. zeigen die Rontgenogramme von Zieh-, Druck-, Walz-
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u. Torsionsstriikturen von Al. (Naturwissenscliaften 13. 964—68. 1925. Berlin- 
Dahlcm.) • B ecker .

Richard M. Bozorth, Die Orientierung von Krysłallen in clektrobjlischen Metall- 
niederschlagen. Es wird dic Krystallitanordnung in Elektrolytfolien aus Fe, Co, Ni, 
Cu, Zn, Ag u. Cd mit Hilfe des Debye-Scherrerverf. untersuelit u. ein grapli, Aus- 
wertungsverf. angegeben. Nicdergeschlagcne Pilme aus Cu, Zn u. Cd besitzen eine 
zufallige Krystalhigerung. Dagegen sind die Krystallite bei Fe, Co u. Ni-Ndd. 
geordnet. Bei Fe liegt eine (lll)-Ebene parallel zur Oberfliiche, bei Ni eine (100)- 
u. (211)-Ebene. Co war schwach, Ag sehr sehwach geordnet. Bei Ni nalim der 
Grad der Orientierung mit der Dicke der Folie zu. Ein Magnetfeld ist ohne EinfluB 
auf diesen Effekt. Vf. fiihrt die beobachtete Krystallitorientierung in elektrolyt. 
Ndd. auf Spannungen zuriiek, welche in den Folien entstehen sollen. (Physical 
Review [2] 26. 390—400. 1925. New York, B ell Telephone Lab.) B eckeb .

D. R. Hartree, Der Atomstrukturfaktor bei der Reflexionsintcnsitat von Bontgen- 
strahlen durch Krystalle. Vf. berechnet die zerstreuende Wrkg. eines Atoms aus 
den Bahndurchmessern seiner Elektronen. Das Atomfeld kann angenJihert aus den 
analyt. Daten der opt. Rontgenspektren berechnet werden u. daraus ergeben sich 
die Dimensionen der Elektroncnbahnen. Mit Hilfe dieser Angaben lafit sich dann 
die F-Kurve eines Atoms oder Ions berechnen, aus welcher sich die Streuwrkg. F 
eines Atoms ergibt. Diese ist das Yerliiiltnis der Amplitudę einer bestimmten 
Wellenliinge, welche von einem Atom zerstreut wird, zu jener, welche von einem 
Elektron zerstreut wird. Fiir eine Anzahl von Ionen sind die F-Kurven berechnet 
u. angegeben. (Philos. Magazine [6] 50. 289—306.1925. Cambridge, St. Johns Coli.) Be.

W. Lawrence Bragg, Die Besprechung der Intensitatsmessungen bei Krystall- 
strukturanalysen. mittels JRontgenstrahlen. Vf. ziihlt die einzelnen Faktoren auf, 
welche die Reflesionsintensitiit yon Rontgenstrahlen beeinflussen u. diskutiert zum 
ScliluB die Berechnungen von HARTREE (vorst. Ref.). (Philos. Magazine [6] 50. 
306—10. 1925. Manchester, Univ.) Becker .

B. Broome, fjber Laueaufnahme von b-ystallisiertem Benzol. Laueaufnahme yon 
krystallisiertem Benzol ergaben dessen Zugehorigkeit zum rhomb. System u. ein 
Achsenyerhaltnis yon a :b :c  =  1 :0,770 :0,728. Es wird dadurch das frUher vom 
Yf. (Physikal. Ztschr. 24. 124; C. 1923. I. 1391) nach dem Debye-Scherrerverf. 
gefundene Elementarparallelepiped mit 4 Moll. bestatigt. Die Kantenlangen des 
Elementarepipeds sind a — 9,76; b =  7,39; c — 6,85 1. (Ztschr. f. Krystallogr. 
62. 325. 1925. Stockholm.) B ecker-Rose.

Robert L. Petry, Die kritischen Potentiale bei der sekundciren Elektronen- 
emission von Eisen, Niekel und Molybdiin. Eine Metalloberflitche, die im Vakuum 
yon Elektronen getrofłen wird, sendet sekundare Elektronen aus, u. zwar ist die 
Zahl der sekundiiren Elektronen eine Funktion der Geschwindigkeit der primaren 
Elektronen u. abhiingig von der Natur u. der vorherigen Erhitzung der Metalle. 
Vf. untersuelit, ob sich die Zahl J,/J, der pro Primarelektron ausgesandten Sekundar- 
elektronen mit der Geschwindigkeit der primiiren Elektronen allmahlich andert, 
oder o!), sie sich bei bestimmten krit. Geschwindigkeiten plótzlich andert. Die 
Unterss.-fiind ausgefiihrt an Fe, Ni u. Mo-OberflHchen u.' mit primaren Elektronen, 
dereń Geschwindigkeiten durch Felder yon 0 bis 1500 Volt erzeugt werden. Bei 
den durch Erhitzen yorbehandelten Metallen erreicht J,/Ja ein Maximum von ungefahr
1,30 fur Fe bei 348 Volt, fiir Ni bei 455 Volt u. fUr Mo bei 356 Volt; aus den 
kleinen Neigungsiinderungen der Kurven wurden fiir Fe 25, fiir Ni 16 u. fiir Mo 20 
krit. Potentiale ermittelt. Ihre Werte stimmen unterhalb 40 Volt mit den yon 
Tuomas (Physical Rcyiew [2] 25. 322; C. 1925. I. 2531) fiir weiche Rontgenstrahlen 
ermittelten krit. Potentialen iiberein. Yf. weist daher auf die Moglichkeit hin, daB
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der Erzeugung der aekundiiren Elektronen u. der weichen Rontgenatrahlen derselbe 
Vorgang zu Grunde liegt. (Physical Reyiew [2] 26. 3-16—59. 1925.) S te iner.

Carl Tingwaldt, Uber den Einflufi der Entgąsung einer von Kathodenstrahlen 
getroffenen Metallplatte auf die ausgeloste Elektronenstrahlung. Vf. stellt durch ein- 
gehende yerauchstechn. naher beschriebene Unteraa. fest, daB die YergroBcrung der 
Eloktronenstrahlung, welchc eine yon Kathodenatrahlen getroffene, nicht entgaste 
Metallplatte mit waehsendem Einfallswinkel der Primiiratrahlung aufweist, nach 
Entgaaung des Metalls im Hochyalcuum yerachwindet. (Ztschr. f. Physik 34. 280 
bis 285. 1925. Berlin.) Frankenburger .

Henry A. Barton, Emission eines negatwen Ions uon Gliihdrahten, die mit 
Oxyd iiberzogen sind. Bei ElektroncnstoBycrss. in Argon beobachtete der Vf. neben 
der Elektronenemission das massenhafte Auftreten von negativen Ionen, die voa 
dem mit SrO oder BaO iiberzogenen Pt-Gluhdralit herkommen. Die ge- 
nauere Unterauchung der ausgesandten Ionen durch Ablenkung im magnet, 
u. elektr. Feld ergab fur mje den Wert 33 bezogen auf Wasserstoff. Daa 
negative łon ist daher das einfach geladene Sauerstoffmol. Q.~ u. entsteht 
durch Zersetzung der Oxyde. Die Aussendung der Ionen aus dem Gluhdraht be- 
ginnt bei niederea Tempp. ais die der Elektronen, wSchst aber nicht so schnell 
mit steigender Temp. wie die Elektronenemission. Positive Ionen von Sr oder Ba 
waren nicht zu beobachten. Vf. betrachtet das Nichtauftreten yon Metallionen ais 
charakterist. fiir Osyde, besonders im Hinblick auf Veiss. von Schm idt (Ann. der 
Physik 75. 337; C. 1925. I. 196), der bei Salzen von Zn u. Cd positiye Ionen nach- 
weisen konnte, jedoch bei den Oxyden nicht. (Physical Review [2] 26. 360—63. 
1925.) Steineb.

AlmaT. Waldie, Elektronensto(Sversuche in gasformigen Verbindungen. Amrnoniak. 
Benutzt wurden 2 Rohren aus Pyrexglas yon Terschiedener Konstruktion. Die eine 
war mit zwei Elektroden (Ni-Platte mit parallelem Gitter im Abstand yon 3 mm u. 
einem isoliert vor der Platte auagcspannten W-Draht) u. auBerdem an dem einen 
Ende mit einem Quarzfenster zum Eintritt yon ultrayiolettem Licht yersehen; die 
andere war mit 3 Elektroden ausgestattet (W-Draht u. konaxial dazu im Abstand 
yon 1 mm ein Ni-Gitter, ferner eine Ni-Platte vom Radius 5 mm). Die Elektronen 
wurden entweder yon dem erwarmten W-Draht oder photoelektr. von der Ni-Platte 
auagesandt. Der Druck des NH3-Gases betrug bei den aus dem erhitzten W-Draht 
entweichenden Elektronen 6.1 • 10 2 bis 22 -10” 2 mm Hg bei der ersten, 0,15 u.
0,3 mm Hg bei der zweiten Rohre; bei den photoelektr. in der ersten Rohre er- 
zeugten war er 7,8'10—2 bis 22-10- 2 mm Hg. Die Kuryen, welche die Abhangigkeit 
des Elektronenstromea von der Spannung darateUen, sind in den einzelnen Fallen 
yerBchieden. Wie aus ihnen heryorgeht, kommt der NHs-Mol. in der Nahe yon
11 V ein krit. Punkt zu, der in erster Linie durch photoelektr. in Freiheit geaetzte 
Elektronen nachgewiesen wurde, die den Beweis lieferten, daB die Dissoziation 
durch ultrayiolettea Licht langsam fortsehreitet u. daB von den Dissoziationsprodd. 
der H mehr oder weniger yollstiindig durch das bestrahlte Ni-Gitter entfernt wird. 
Fiir StoBmeaaungen in einem dissoziierbaren Gas eignet sich daher bei Beobachtung 
gewisser VoraichtsmaBregeln das ultrayiolette Licht. Auch mit Thermoionen laBt 
sich der krit. Punkt naehweisen, wenn man dafiir sorgt, daB die ZusammenstoBe 
in einiger Entfernung von dem Faden, der selbst dissoziierend wirkt, stattfinden. 
In unmittelbarer Nahe des Fadens wird daa NH3 nahezu yollstandig dissoziiert, u. 
die in dieser Gegend bestimmten krit. Punkte sind yornehmlich diejenigen des H. 
(Journ. Franklin Inst. 200. 507—18. 1925.) BOttger .

H. L. Brose, Die Bewegungen von Elektronen in Sauerstoff. Vf. geht yon der 
Tatsache aus, daB die Eleklronengeschwindigkeit die in Ns u. H, fiir konstantę 
Werte des YerhSltnisses: elektr. Feldatarke/Gasdruck unyerandert bleibt, im O, bei
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steigenden Werten dieser beiden GroBen betrachtlich abnimint. Es wird dies- einer 
mit steigendem Druck zunohmenden Ionenbilduug zugeschrieben. Es zeigt sich, 
daB diese bei Ver\vcudung von sorgfaltigst gereinigtem Oa nicht auftritt, daB sie 
also dem EinfluB von Verunreinigungen zuzuschreiben ist. Besonders tritt dieser 
Effekt bei der Verwendung vou Gliihelektroneu, in geringerem MaB bei derjenigen 
von Photoelektronen auf, da vcrmutlich im ersteren Fali der Oa bei der hoheren 
Temp. die Dichtungsmittel des App. angreift u. gasformige Yerunreinigungen ent- 
stehen. Es gelingt bei Beobachtung entspreehender VorsichtsmaBregeln die wali ren 
Elektronenbewcglichkciten in reinem Oa u. die freien Weglangen der Elektronen 
zu bestimmen. Es wird die Abhangigkeit der freien Wegliinge von der Beweglich- 
keit der'Elektronen in Na, C02, Ha U. Oa dargestellt u. diskutiert. (Philos. Magazine 
[6] 50. 536—46. 1925. Oxford.) Frankenburger .

B. N. Banerji, Elektrische Entladung in Gascn bei tiefem Druck. Vf. wendet 
sich gegen die Auffassung von McC urdy  (Philos. Magazine [6] 48. 898; C. 1925.

I. 334), daB bei Verweńdung von reinem Na in Entladungsroliren keine leuchtende 
Streifenbildung auftritt. Diese wird vom Vf. in reinem I I t , He, Ne, Ar, N ,, Oj, 
Cli, J j  beobaclitet, wenn auch bei einzelnen Gasen die Erscheinung bei verschiedenen 
Drucken u. Slromatarken auftrat. Iu reinem i/^-Danipf wurden Hg-Streifen nicht 
beobachtet, jedoch in He, welclies mit Hg-Dampf yerunreinigt war. (Naturę 116. 

429—30. 1925. Simla [Indien], Meteorolog. Station.) Becker.

K. T. Compton, Notiz iiber die Darstellung atomaren Stickstoffs und sewes 
Bogenspektrums. Vf. stellt fest, daB eine Dissoziation des molekularen Na in Atome 
durch Erhitzen des Gases in einem WolframgefiiB auf 2200° (wie bei der Darst. 
von H-Atomen) noch nicht bewirkt wird; dies ist auch auf Grund der abnorm 
hohen Dissoziationswarme des N» (=  440 kcal./Mol.) verstiindlich. Ein anderer 
Weg zur Darst. von N-Atomen ist durch die Anwendung yon „StoBen zweiter Art“ 
yorgezeichnet. Da die Dissoziationsenergie einer Anregungsenergie von etwa 19,05 V 
entspricht, kommt nur He ais anregendes Gas in Frage, da kein anderes derart 
holie Energiewerte zu absorbieren yermag, ohne zu ionisieren. Yf. stellt fest, daB 
die giinstigsten Bedingungen fiir eine Dissoziation des N2 im Gemisch mit He bei 
hoher D. des Elektronenstroms, nicht zu geringem Druck des He u. niedrigem 
Partialdruek des Na liegen. Der dann erreichte absolnte Betrag dissoziierter 
N2 Molekeln wird klein, ihr prozentualer Anteil hingegen groB sein. Vf. weist 
darauf hin, daB in der Arbeit von MkrtoN' u. P i l le y  (Proc. Royal Soc. London. 
Serie A. 107. 411; C. 1925. I. 1947) diese Verliiiltnisse yorliegen. Die Tatsache, 
daB in diesen Verss. das neue, dem N-Atom zuzusprechende Bogenspektrum nur 
in Ggw. des He, nicht z. B. von Ar, auftritt, bestittigt den Euckenschen hohen 
Wert fiir die Dissoziationsenergie des Na insofern, ais daB sie sicher ^>280 kcal./Mol. 
sein muB. (Philos. Magazine [6] 50. 512—16. 1925. Princeton, Palm er Phys. 
Î ab.) Frankenbuugee.

E. A. Milne, Notiz iiber Sahas Ionisierungsformel und den theoretischen Wert 
des lichtelektrischen Absorptionskoeffizienten. Vf. stellt fest, daB in Sahas Formel 
fiir die Ionisierung bei sehr hohen Tempp. ein Korrckturfaktor einzufiihrcn ist, der
— analog dem yon F ow le r fiir die aprior. Gewichte der stationaren ZustJinde des 
neutralen Atoms — den entspreclienden GroBen fiir das ionisierte Atom entspricht. 
In śihnlicher Weise ist in die Formel fur den lichtelektr. Absorptionskoeffizienten 
ein Faktor fiir das Gewicht des energiearmsten Zustandes des ionisierten Atoms 
einzufiigen. (Philos. Magazine [6] 50. 547—50. 1925. Cambridge, Trinity Coli.) Frkb.

E. F. Barker und 0. S. Duffendack, Die Ionisation von HCl durch Elektronen- 
stofie. Die Aufnahmen von StromspannungsKuryen in ruhendem HCl zeigen bei 
14 V eine Ionisation: Spektralaufnahmen geben in der Nahe dieses Potentials keine
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Linien von WasserstofF, aber sie erschienen bei hoheren Spannungen. Es wird 
eine starko Dissoziation des HCi beobachtet, die vora Gltthdraht der Kathode ver- 
ursacht wird. Dieser Umstand liiBt da\ier keinen SchluB auf die Natur des bei 14 V 
entstehenden Ionisicrungsprod. zu. Vff. setzen daher ihre Verss. in stromendem HCI 
fort, derart, daB das Gas erst durch den Beobachtungsraum, in dem die Zusammen- 
stofie mit den Elektronen stattfinden, stromt, ehe es den gliihenden Faden erreicht. 
Die Ionisation erfolgt wieder bei 11 V, aber im Gegensatz zu den fruheren Verss. 
treten bis zu Spannungen von 120 V keine WasserstofFlinien auf, das HCl-Molekiil 
wird also ionisiert ohne zu dissoziieren, es bildet sich IIC1 + . Der Wert des Ioni- 
sierungspotenlials ist in Ubereinstimmung mit den Angaben von FOOTE u. M o h le r  

(Journ. Americ. Chem. Soc. 42. 1832; C. 1921. I. 717), vou K nipp ing (Ztschr. f. 
Physik 7. 328; C. 1921. III. 993) u. von Mackay (Philos. Magazine 46. 828; 
C. 1924. I. 999). Die beiden ersteren nehmen aber ais Dissoziationsprod. H+ u. 
CU an. Zwischen 6000 u. 2000 A ist kein Bandenspektrum zu beobachten. Vff. 
sclilieBcn daher, daB das Mol. keine Elektronenubergiinge besitzt, die einer Energie- 
imderung von 2 bis 6 Volt entsprechen, yielmelir wird bei dem Einfangen eines 
Elektrons die ganze Energie von 14 V auf eiumal abgegeben. (Physical Reyiew 
[2] 26. 339—45. 1925.) S te iner.

Lucy J. Hayner, Die Lebensdauer der in Quecksilbcrdampf erregten Slrahlung. 
Das Licht eines (Juecksilberbogens tritt durch eine Quarzzelle von 1,6 bezw. 3,2 cm 
Lange, die Hg-Dampf von 40—100° entliiilt, zusammen mit der erregten Resonanz- 
strahlung in einen Quarzspektrographen ein u. wird dort photographiert. Vor seinem 
Spalt befindet sich eine mit einer ÓfFnung yersehene Scheibe, die auf der Achse 
eines Kommutators befestigt ist u. mit dem Kommutator rotiert. Der Kommutator 
dient zur augenblicklichen Erregung des Ilg-Bogens. Die Zeit zwischeu der momeu- 
tanen Erregung des Liehtbogens u. dem Vorbeigang der Offnung kann durch 
Anderung der Rotationsgcschwindigkeit yariiert wurden. Aus der Rotations- 
gescliwindigkeit der Scheibe u. aus der Seh wiirzung der photograph. Platte wird 
das zeitliche Abklingen des Leuchtens bestimmt. Die Messungen sind ausgefuhrt 
an der Resonanzlinie X 2537 A. Die Zeit, in der die Intensitat des Leuchtens auf 
l/e abfiiHt, wurde fiir die Zelle von 1.6  cm zu 4,0-10~ 3 sec. u. fiir die Zelle von
3,2 cm zu 6,8 • 10 s sec. bestimmt. Fiir den Hg-Bogen selbst findet der Vf.
0,6-10—5 sec. in einem Róhr von 0,9 cm Radius u. 5,5-10—6 sec. in einem Kolben 
von 3 cm Radius. Das Abklingen des Leuchtens ist unabhiingig yom Dampfdruck 
in einem Bereich von 0,006 bis 0,27 mm fiir die Zelle u. von 0,5 zu 1,7 mm fur 
den Lichtbogen. Vf. weist darauf lun, daB die Zeitkonstanten des Abklingens von 
der GroBenordnung sind, die die Atome brauchen, um sich ohne ZusammenstoBe 
von der Mitte zum Rand der Zelle zu bewegen. (Physical Reyiew [2] 26. 364—75. 
1925.) S te ine r.

Marietta Blau, Die photograjihische Wirkung von H-Słrahlen aus Paraffin und 
Aluminium. Im Zusammenhang mit den Verss. iiber Atomzertrummcrung wird eine 
Methode zum photograph. Nachweis von H-Teilclien ausgearbeitet. Treflcn aus 
Paraffin ausgeloste H-Teilclien streifend eine photograph. Platte, so ergeben sich
— wie bei a-Strahlen — ausgepragt gerichtete Punktfolgen, dereń jede der Wrkg. 
eines H-Teilchens entspricht. Yergleichsyerss., bei denen die ais H-Strahlenquelle 
yerwendete Paraffinschicht mit einer an Kohlenstoff iiquivalenteu RuBschicht ver- 
tauscht wurde, ergeben, daB die Wrkg. nur auf H- u. nicht auf etwa yorhandene 
/5-Strahlen zuriickzufuhren sei. Verss. mit von adsorbierten Gasen befreiter Al-Folie 
lieBen ebenfalls auf der Platte Punktfolgen erkennen, die nur durch H-Strahlen 
hervorgerufen sein konnen u. daher die Zertrummerbarkeit des Al-Kernes durch 
a-Strahlen von weniger ais 4 cm Reichweite bestatigen. (Ztschr. f. Physik 34. 265 
bis 295. 1925. Wien, Inst. f. Radiumforsch.) Fhankenbuugek.
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A. J. Dempster, Der Durchgang von langsamen Kanalstralilen durch Wasser- 
utoff. Von Alcu (Ztschr. f. Phyeik 9. 372; C. 1923. I. 725) wurde beobachtet, dafi 
sehr langsame Wasserstoffkanalstralilen von 7 • 10a cm/sec (25 V) nicht in das Wasser- 
stoffmol. eindringen, sondcm aus dem Strahl aligclcukt werden. Schnelle Kanal- 
strahleu dagegeu von Geschwindigkeiten, die 13000 bis 26000 V entsprechen, er- 
leiden beim Durchgang durch Wasserstoff entweder hiiufigc Umladungen, indem 
sie die getrofffcnen Molekule ionisieren, oder sie erleiden Energieverluste durch 
Anregung der getroffenen Molekeln zum Leuchten. In der vorliegenden Arbeit 
luitersucht Vf. das Yerh. von Wasserstoffkanalstralilen in Wasserstoff, die ein Peld 
von 900..Y .durclilaufen u. so die Geschwindigkeit von 4,16-107 cm/sec erhalten. 
Die positiven Kerne durchfliegen viele Wasserstoffmolekeln, ohne neutralisiert zu 
werden. Beim Durchgang durch die Molekule iindert sich ihre Geschwindigkeit 
hochstens um 2 V. Nach diesem Befund gliedert der Vf. das Verli. der ver- 
schiedenen schnellen Kanalstralilen von II2 beim Durchgang durch Wasserstoffgas 
in 3 Gruppen. Unterhalb 25 V werden die Kanalstralilen abgelenkt, zwisehen 25 
u. 900 V esistiert eine krit. Geschwindigkeit, bei der sie die Fahigkeit erlangen, 
ohne neutralisiert zu werden u. ohne merklich Energie zu yerlieren, das Molekuł 
zu durchąueren, zwisehen 900 u. 13000 V erhalten sie die Eigenschaft, das ge- 
troffene Wasscrstoffinolekul zum Leuchten anzuregen oder zu ionisieren. (Proc. 
National Acad. Sc. Washington 11. 552—54. 1925.) St e in er .

W. Mund und W. Koch, Uber die Polymcrisation des Acetylens unter da• Ein- 
uiirkung von a-Teilchen. (Vgl. Buli. Soc. Chim. Belgiąue 34. 119; C. 1925. II. 153.) 
Es wird die Schnelligkeit der Polymerisation von Acetylen, das ungeffihr 5 X  10 0 °/0 
Radon eingeschlossen entliii.lt, gemessen. Die Mischung beiindet sich in einem 
Ballon von 5 ein Durchmesser bei 0° u. einem Druck von 70 cm Hg. Aus den 
Ergebnisseh wird unter Berucksichtigung der Einw. von RaA u. RaC im Gleich
gewicht mit Radon u. der Absorption durch die Ballonwand berechnet, daB durch 
die Einw. von einem «-Teilchen mit einer Reichweite von 3,94 cm 4.38 X  10" Gas- 
molekeln zum Verschwindcn gebracht werden. (Buli. Soc. Chim. Belgiąue 34. 241 
bis 255. 1925. Lowen, Labor. f. pbysik. Chem.) L asce.

Arthur H. Compton und Alfred W. Simon, Gerichtete Quanten von gestreuten 
Rontgenstrahlen. (Vgl. Proc. National Acad. Sc. Washington 11. 303; C. 1925. II. 
1254.) Vcrss. nach der Nebelmethode hatten ergeben, daB fiir jedes erzeugte 
RiickstoBelektron im Mittel ein Quantum der Rontgenstrahlenenergie durch die 
Luft der Ionisationskammer zerstreut wird. Wenn dieses von der zerstreuten 
Rontgenstrahlung herruhrende Quantum in der Kammer einen ^-Strahl erzeugt, 
kann man auf der Photographie durch Einzeichnen einer Linie, welche bei der 
Spur des RuckstoBelektrons beginnt u. zur Spur des 3̂-Strabls yerlSuft, die Richtung 
der Streuung feststellen. Insgesamt wurden 1300 stereoskop. Nebelaufnabmen ge- 
macht, wovon 38 sowohl die Spuren der RiickstoBelektronen wie der |9-Strahlen 
zeigten. Der Streuwinkel betrug in 18 Fallen 20°, was mit der Theorie uberein- 
stinunt. (Physical Review [2.] 26. 289—309. 1925. Cambridge [Mass.], Hakvakd- 
Univ.) ' B ecker .

A. H. Compton und R. L. Doan, Rontgcnspektren von einem linearen Reflexions- 
gitter: Vff. lassen monochromat. Mo- u. Cu-Strahlung an einer spiegelnden Ober- 
flache reflektieren. Bei sehr kleinen Reflexionswinkeln von weniger ais 25' (iuner- 
halb des Winkels der krit. Totalreflesion fiir Rontgenstrahlen) tritt bei Verwendung 
eines linearen Gitters mit einer Gitterkonstanten von 2,000 • 10—3 cm die Reflexion in 
mehreren Ordnungen auf. Fiir Mo-K-Strahlung ergab die Rechnung eine Wellen- 
liinge yon 0,707 ^  0,003 k, wahrend der direkt aus der Krystallabbeugung ge- 
messene Wert 0,7078 i  0,0002 k  betragt. Bei Verwendung sehr kleiner Reflexions- 
winkel lassen sich also auch die Wellenlangen der Rontgenstrahlen durch direkte
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Reflexion an spiegelnden Obcrfliichen bestimmen. (Proc. National Acad. Sc. Was
hington 11. 598—GOI. 1925. Cliicago. Univ.) Beckeb .

Samuel K. Allison und W illiam  Duane, Versuche iiber die WeUenldngen zer- 
streuter Rontgenstrahlen. (Vgl; Proc. National Acad. Sc. Washington 11. 485; C. 
1925. II. 1927.) Vff. messcn mittels cines Ionisationsspektrometers die Streustrahlung 
einer Rontgenrohre mit Mo- u. W-Antikathode, wonn ais Streustrahler L i, Be, C, 
Na, NaCl, Mg, Al u. S yerwendet werden. Allgemein stimmen die Ergebniase mit 
der Comptonschen Theorie iiberein. Nur bei Li war die Breite der verschobenen 
Linie groBer, ais der Theorie entspricht. Mit zunelimender Ordnungszabl nimrat 
die relatiye Intenaitiit der verschobenen Linie ab. (Physical Review [2] 26. 300 
bis 309. 1925. Cambridge [Mass.], H abvard Univ.) B eckek .

Hugo Fricke, Comptons Theorie der Rontgenstrahlcnzerstreuung. Vf. beschreibt 
zwei Verss. zur Bestatigung der Comptonschen Streutheorie. Einmal wird die 
Ionisation von harten Rontgenstrahlen in kleinen Ionisationskammern von yer- 
schiedenen At.-Geww. (Mg u. C) gemessen, das zweite Mai die wahre Absorption 
barter Rontgenstrahlen in leieliten Substanzen, wie H,0, bestimmt. Bei sehr harter 
Strahlung standen die Ergebnisse im Einklang mit der Theorie. (Naturę 116. 430 
bis 431. 1925. Cleveland Clinic Foundations.) B eckeb .

Ralph D. Bennett, Ein Versuch, die Quanłenłheorie der Ronlgensłrahlzerslrm- 
ung zu priifen. Mittels der Geigerschen Ziihlerkammer sucht Vf. die Formel: 

tang (■) =  — [1 / ( 1  +  «)] • cot <£>/2 
esperimentell zu priifen. (0 ist jener Winkel, unter wclehem ein Quantum zer- 
streut wird u. 0  ist jener Winkel, unter welchem das gestreute Elektron zuriick- 
strahlt. u — h vjni n1.) Es werden zwei Yersuchsserien gemacht. Einmal mit einem 
festen Streukorper, das zweite Mai mit einem gasformigen streuenden Medium. 
Doch waren die Ergebnisse zu ungewiB, hm fiir oder gegen die Formel entscheidcn 
zu konnen. (Proc. National Acad. Sc. Washington 11. 601—02. 1925. Chicago  ̂
Univ.) B ecker .

Gustav Mie, Zur Theorie der Bremsstrahlung und der Comptonschen Streu
strahlung. (Physikal. Ztschr. 26. 665—69. 1925. — C. 1925. II. 1927.) Haase.

P. A. Ross, Phoiograpliische Unlersuchung von gcstrcuter Ronlgenslrahlung. Vf. 
bespricht die Vor- u. Nachtcile des photogr. Nachweises des Comptoneflektes bei 
der Rontgenstrahlenzerstreuung gegeniiber von ionimetr. Messungen. Bei Belichtungs- 
zeiten von 100—400 Stdn. lafit sich die Linienyerschiebung photograph. gut nachweisen. 
(Journ. Opt. Soc. America 11. 217—20. 1925, Stanford Univ. [Cal.].) Becker .

Wolfgang Busse, Das photographische Sehwarzungsgesetz fiir homogene Rontgen
strahlen. Homogene Rontgenstrahlen mit strichformiger Sehwiirzungsmarke zeigen 
denselben linearen Anstieg der photograph. Schwiirzungskurye, wie heterogene 
Rontgenstrahlen mit flachenfórmiger Schwarzungsmarke. Die Arbeitsweise war 
dieselbe wie bei den friiheren Verss. von G lockee u. Traub (Physikal. Ztschr. 22. 
345; C. 1921. III. 846). (Ztschr. f. Physik 34. 11—14. 1925. Stuttgart.) B ecker .

B. Ray, U ber den FAnflufs der eltemischeti Konslitution auf das X-Strahlen- 
spekti-um des Schwefels. Vf. macht Priizisionsmessungen der Ka- u. /Ć^-Linien des 

S, indem er Priiparate untersueht, in denen der S in yerschiedener chem. Bindung 
yorliegt. Die Genauigkeit der Messungen betragt 0,06 X-Einheiten. Es zeigt sich, 
daB sowolil die Wellenlangen der Linien selbst, ais auch ihr gegenseitiger Abstand 
sich śindert je nachdem, ob der S einerseits in elementarer Form (rhomb. oder 
piast.) oder ais Sulfid oder ob er andererseits in seiner Bindung in Sulfiten oder 
Sulfaten untersueht wird. Im letzteren Fali riicken die iTa-Linien nach der Seite 

kiirzerer A u. ihr gegenseitiger Abstand yermindert sich. Die Ka - u. JT^-Linien 

zeigen keine derartige Yerschiebung. Es wird die theoret. Deutung dieser Er-
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scheinung diskuticrt u. festgestcllt, daB der Effekt bcdeutend geringer ist ala der- 
jenige der beim theorct. Vergleieli eines 2- u. 6-fach geladenen S-Atoms sich er- 
gibt; dies spricbt dafiir, daB die Elektronen der in den Sulfiten u. Sulfafen dem 
S-Atom angelagerten O-Atome einen betrtichtliehen EinfluB auf die K- u. i-Niveaus 
des S-Atoms ausiiben. (Philos. Magazine [6] 50. 505—11. 1925. Kopenliagen, Inst. 
f. theoret. Physik.) Fp.ankenbukgeh.

Samuel K. Allison und Alice H. Armstrong, Berielit iiber die experimentelle 
Bestimmung der relativen Intensitaten einiger Linien in den K-Serien von Molybdan 
und Kupfer und in der L-Serie von Wolfram,. Mit Hilfe der von Duane ent- 
wickelten Ionisationsmethode werden Intensitiitsmessungen verschicdener Rontgen- 
linien rorgenommen u. das Verhiiltnis dieser Messungen zu den theoret. Voraus- 
sagen auf Grund der Intensitiitsregeln von B d rge r  u . D orge lo  u . des Stonersehen 
Schemas besproclien. Vff. finden fiir einige Linien in den K-Serien von Mo u. Cu 
die folgenden Intensitatsverhfiltnisse: 1. Mo: Kp : Ky =  7,7 : 1 (in 1. Ordnung ge- 
messen). 2. Cu: Kfl : Ky =  42 : 1 ; Kat : Ka,, aj =  100 : 1. Ober das VerhSltnis 
Kft : Ky sagt die Theorie liiehta aus. In der i-Serie von W  wurden die folgenden 
Intensitatsverhiiltnisse ausgemessen: X„,: La, =  10,0:1, nach Burger-Dorgelo ist 
9:1 zu erwarten. Dann die relativen Intensitaten der Linien von fi, bis zu 
|9S konnte nicht nacbgewiesen werden: fiir ergab sich ungefiihr 2 : 1 , wie
die Theorie es fordert. Ferner wurden die relativen Intensitiiten von / , bis ys 
ausgemessen. Das Verh;illnis / 3: =  1,59:1, die Theorie yerlangt 2 : 1. Es liegt
also hier eine Ausnahmc vor. (Proc. National Acad. Sc. Washington 11. 563—66. 
1925.) St e in er .

Otto Stelling, Beitrag zur Kenntnis des Zusanimenhangs ztoischen chemischer 
Konstitution und K-lioiit/jenabsorptionsspeklra. II. TJntersucliungen einiger Phosphor- 
verbindungen. ■ (I. vgl. Ztscłir. f. anorg. u. allg. Ch. 131. 48; C. 1924. I. 125.) Vf. 
untersuelit die Absorptionśbandkanten von folgenden P-Verbb.: p-Tolylp\iosphinsdure, 
Mcthylphosphinsćiurediphenylester, Oxybenzylphosphinsaures Anilin, Diozybenzylphos- 
phinsaure, Triphenylphosphinoxyd, Tripkenylphosphinlcełobelainpikrat, Anilin-N-oxy- 
(2)-chlorpliosphin, Anilin-N-phosphinsaurephe-nylesterchlorid, Anilin-N-phosphinsaure- 
monophenylesłer, (2)-Anilin-N-phosphinsaure, (3)-Anilin-N-oonjphosphin, Triphenylplios- 
phinsulfid, Oxybenzylphosphinige Saure, p-Tolylphosphinige Saure, Triphenylmełhyl- 
phosphinige Saure, Triphenyl-o-phosphin, Tripropyl-o-phosphin, Triplicnylphosphin, 
Triphenylmethyl-o-(2) chlorphosphin, Triphenylphosphincuprochlońd, Triphenyl-o-phos- 
phineupro chlor id. Bei allen diesen Verbb. ist O, C, N, S, Cl oder II direkt an 
fiiufwertigen P gebunden. Die Verss. ergeben, daB Verbb. mit gleicher Struktur 
dieselbe Absorptionsbandkante geben, wiihrend Verbb. mit yerschiedener Struktur 
im allgemeinen auch yerschiedene Banden geben. Bei jenen Verbb., welche C 
direkt an P gebunden haben, ist die Bandkante von der Natur des Kohlenstofi’- 
radikals unabhangig. Dreiwertiger P yerhSlt sich analog dem fiinfwertigen. Wird 
ein direkt an P gebundenes Radikal gegen ein anderes ausgetauscht, dann ver- 
schiebt sich die Bandkante um eine Gro Go, die nicht nur von der Natur des Sub- 
stituenteu,. sonderu iiueh von den anderen an P gebundenen Atoinen oder Atom- 
gruppen abhangt. Untcr der Annalime, daB die Versehiebungen der Bandkanten 
bei końatanter Valenz durch die yerschiedene Deformation der auBersten Elektronen- 
hiillen des P yerursacht werden, wird dieses Verh. dadurch erkliirt, daB die 
Deformierbarkeit dieser Hiillc durch die anderen im Mol. yorkommenden Radikale 
beeinfluBt wird. Lagert man an Verbb. von dreiwertigem P anderc Verbb. an, 
dann yerschiebt sich die Bandkante. des P in den Additionsverbb. gegen kiirzere 
Wellen. (Ztschr. f. physik. Ch. 117. 161—74. 1925.) Becker.

Otto Stelling, Beitrag zur Kenntnis des Zusammenhangs zwischen chemischer 
Konstitution und K-EdntgenaisorptionsspeJctra. III. Eine rontgenspeklroskopische
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Methode zur Bestimmung chemisćher Konstitulion. Nach zusammenfassender Be- 
sprechung der Ergebnisse von L indh  (Ztschr. f. Physik 31. 210; C. 1925. I. 1944) 
u. den eignen Unterss. (vgl. vorst. Ref.) kommt Vf. zu detn SchluB, daB mit Aus- 
nalime von S das reine 'Element die langwelligste Absorptionsbaudkante besitzt 
DaB S eine Ausnahmo bildet u. die Bandkantc kurzwelliger ist ais in einigen Sul- 
fiden, fiihrt Vf. auf den komplizierten Bau des S-Mol. zuriiek. Bei ein- u. dem- 
selben Element wird die Bandkante mit. steigender Valenz hSrter. Diese Regel gilt 
aber nur dann, wenn in den verschiedenen Valenzstufen dieselben Atome oder 
Atomgruppen an das Element gebunden sind. Mit zunehmender Ordnungszahl wird 
die Verschiebung in der Wellenliinge pro Valenz bei dem absorbierenden Atom 
kleiner. Bei konstanter Valenz ist die Lage der Absorptjonsbandkante eines Atoms 
von den an dieses direkt gebundenen Radikalen abhiingig. Die Riehtung der Ver- 
sebiebung der Bandkanten bei einem bestiinmten Austauseli der Radikale seheint 
bei den verscbiedenen Elementen dieselbe zu sein. Vom Standpunkt der Deformations- 
theorie der Atome lassen sich diese Erscheinungen leicht erklaren. Diese Ergebnisse 
konnen zur Konstitutionsbest. chem. Verbb. verwendet werden. Der Wert solcher 
Konstitutionsbestst. liegt darin, daB die Yerbb. unter gewohnlichen Verhaltnissen 
u. in dem Aggregatzustand, in dem sie bei Zimmertemp. vorliegen, untersucht 
werden konnen. (Ztschr. f. physik. Ch. 117. 175—93. 1925.) Becker.

Otto Stelling', Beitrag zur Kenntnis des Zusammenhanges zwischen chemischei- 
Konstitulion und K-Rontgenabsorpłionsspektra. IV. Uber die Konstitution der phos- 
phorigen Saure und einiger Derivate. (HI. vgl. vorst. Ref.) Nach der im vorst. Ref. 
entwickelten Methode werden die Absorptionsbandkanten des P in der Phosphorigen- 
aiiure u. einiger ihrer Deriw. bestimmt u. Ruckschliisse auf dereń Konst. gezogen. 
Aus der Lage der Bandkanten wird geschlossen, daB Phosphorige Saure, ihre Salze 
u. Diester, Triphenylmethylphosphorigc Saure, Ferrimonopropylphosphit die Konst. I  
besitzen, wiihrend dem Natriumdidthylphosphit die Formel I I  u. dem Silber- 
diathylphosplńt die Formel I I I  zukommt. Die Monoacetylphosphorige Saure besitzt 

RO\ RO\ RO\ HO \
i  r o  ) p= o i i  RO-^P—o n i  r o -^p  rvr h o ->p=:o

H / N a/ A gO / CH3C 0 /
die Konst. IT. Wahrscheinlich stellen die Diester u. Metallesterverbb. der Phos- 
phorigen Saure in Lsgg. tautomere Gemische dar. (Ztschr. f. physik. Ch. 117. 194 
bis 208. 1925. Lund, Univ.) Becker.

Suzanne Veil, Organische Chemie und Rontgenstrahlen. Kurze zusammen- 
fassende Ubersicht. (Rev. gón. des Sciences pures et appl. 36. 535—41. 1925.) Be.

J. W. Nicholson, Die allgemeine Natur der Bandenspektren. Vf. gibt eine all
gemeine Theorie der Bandenspektren, wobei er die Ansicht vertritt u. belegt, daB 
diese nur von mehratomigen Molekeln emittiert werden. Er stellt die Zusammen- 
hsinge zwischen den, auf der Rydbcrgschen Konstanten sich aufbauenden Formeln 
fiir die Linienspektren u. den entsprechenden Formeln fiir die Bandenspektren dar. 
Es wird die atom- u. ąuantentheoret. Theorie der Bandenspektren entwickelt, die 
einzelnen Typen beschrieben u. gezeigt, daB auch sie, wenn auch in komplizierter 
Weise durch Formeln darstellbar sind, in welche die Rydbergsche Konstantę ein- 
geht. (Philos. Magazine [6] 50. 650—62. 1925. Oxford, Ballioi Coli.) F rankenbcrge r.

H. Deslandres, Ergćinzende Untersuchungen uber die Struktur und Verteilung 
der Bandenspektren. In Fortsetzung seiner bisherigen Unterss. weist Vf. an den 
Bandenspektren weiterer Verbb. die Giiltigkeit seiner Grundformel (vgl. C. r. d. 
l’Acad. des sciences 181. 265; C. 1925. II. 1929) nach. Er benutzt hierzu die von 
Coist.ENTZ ausgefiihrten Messungen der Absorption verschiedener StofFe im Ultrarot 
(Inyestigations on Infra red Spectra, Carnegie Institution, 1905). Es werden die 
fiir Met han, Acetylen, Athylen, Chlf., TctrachlorkolilenstoffAthan, Kohlendioxyd
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(Absorption u. Emission), 7{nhlenoxyd (Emission im Spektralrohr), Schwefelwasserstoff, 
schwefłige Saure, fi. Schwefelkohlćnstoff, krystallin. Sclnoefel vermessenen Absorptions- 
freąueuzen tabellar. aufgefiihrt u. gczeigt, daB 8ie sieli insgesamt mittels der Grund- 
formel in befriedigender Weise darstellen lassen. AuBerdem zeigt es sich, daB die 
dem Werto r — 1 entspreehenden Baildon am intensivstcn in den Spektren auf- 
treten oder wenigstens zu den intensivsten Banden gehoren. (C. r. d. 1’Acad. des 
sciences 181; 337—92. 1925.) F rankenburger .

Otto Laporte, Einige Bemerkungcn uber primdre Terrne in den Spektren der 
leichteren Elemente (vgl. I I u n d , Ztschr. f. Physik 33. 345; C. 1925. II. 1835). 
(Journ. Washington Acad. of Sciences 15. 409—13. 1925.) E nszlin .

F. Hutfd, Zur Deutung verwickelter Spektren. II. Vf. untersucht im AnschluB 
an seine vorhergehende Arbeit (Ztschr. f. Physik 33. 345; C. 1925. II. 1835), welchen 
Seriengrenzen sich die einzelnen Terme der Multipletts beim Obergang zu hoheren 
Laufzahlen anschlieBen; insbesondere werden die Verhaltnisse bei den Spektren 
der Elemente in der 4. u. 5. Spalte des period. Systems u. beim Neonspektrum be- 
traclitet. Ferner werden Uberlegungen uber die Aufspaltung im Zeemaneffekt an- 
gestellt. (Ztschr. f. Physik 34. 296—308. 1925.) F rankenburger .

P. Kapitza und H. W. B. Skinner, Der Zeemaneffekt in starken magnetischen 
Feldern. Vff. beschreiben im AnschluB an eine fruhere Mitteilung (Proc. Eoyal 
Soc. London Serie A 106. 602; C. 1925.1. 466) eine Methode, um zwecks Studiums 
des Zeemaneffekts die (bis zu 130000 Gauss betragenden) voriibergehend auftretenden 
magnet Felder zu benutzen, die bei der Entladung von Akkumulatoren durch eine 
Drahtspule entstehen. Es wird auch ein Verf. zur Messung der FeldstJirke an- 
gegeben. ' Weiterhin wird eine mit dieser Methode yerkniipfte Vorr. zum Plioto- 
graphieren eines Spektrums mit etwa ‘/soo Sek. Expositionszeit u. einem Quarz- 
spektrographen hoher Dispersion beschrieben; es besteht in der speziellen Ver- 
wendung einer starken Kondensatorenbatterie zur Erzielung eines kraftigen Einzel- 
funkens; auch das gleichzeitige Auftreten dieses Funkens mit dem Entstehen des 
starken magnet. Feldes wird beschrieben. Die photometr. Vermessung der Zeeman- 
aufspaltungen zeigt die bei den gebrśiuchlichen Verss. iiber den Zeemaneffekt er- 
haltenen Resultate, wenn man annimmt, daB die Aufspaltungen proportional mit 
der Feldstarke anwachsen. Bei den p-s-Tripletlkombinationen des Zn u. Hg ist 
die Aufspaltung im Bereich von 70000 bis 130000 Gauss jedoch der Feldstarke 
nicht proportional; die Aufspaltung bei 130000 Gauss ist um 10% stSrker ais sie 
im Fali der Proportionalitśit wSre. Die Aufspaltung der s-j>-Kombinationen in 
Dublett- u. Singlettserien scheint n. zu sein. Vtf. weisen auf eine mogliche Deutung 
dieses Befundes hin. (Proc. Royal Soc. London Serie A 109. 224 — 39. 1925. Cam
bridge, Trinity Coli.) F rankenburger .

W. E. Curtis und W. Jevons, Der Zeemaneffekt bei den Ileliumbanden. Vff. 
untersuchen den EinfluB von Magnetfeldern bis zu 20000 GauB auf die starkste 
He-Bandę bei /. 4650, welche das erste Glied der Rydbergserie ist. Die Banden- 
linien erleiden keinen Zeemaneffekt von „normaler11 GrćiBenordnung, mit Ausnahme 
des ersten Gliedes jedes der 3 Zweige, aus denen die Bandę besteht Q (1), R' (1) u. 
P(2). ? Diese werden verbreitert, aber nicht in Komponenten aufgelost wie die be- 
nachb*arten He-Linien A 4713, 4471 u. 4388. In $(l) u. in P (2) ist die Kompo
nentę, die den Vibratiouen parallel zum Feld entspricht, breiter ais die „senkrechte“ 
Komponentę, wiihrend es sowohl im normalen ais auch im anomalcn Zeemaneffekt 
bei Linien umgekehrt ist. Bei Q (1) ist der Effekt des Magnetfeldes am gróBten, er 
betriigt etwa a/8 des u. Effektes. In jedem Zweig nimmt er mit der Rotations- 
quantenzahl ab, aber er ist noch bis zum 5. oder 6. Glied jedes Zweiges merklich. 
Die Wrkg. eines Magnetfeldes auf das Mol. wird demnach weitgeheud durch den 
Rotationszustand des Mol. bestimmt, fiir hohere Rotationsgeschwindigkeilen wird
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der Effekt relativ klein. You welcher Bedeutung diese Befunde fiir die Analyse 
von Bandenspektren allgemein sein konnen, lśiBt sieli noch nicht feststellen. (Ńa- 
tnre 116. 746—47. 1925. King’s Coli. u. Artillery Coli.) JoSEPHY.

S. Nakamura und Y. Fujioka, iiber das Vcrhalten einiger Linien des Funken 
spektrums des Kohlcnstoffs im elektrischen Felde. Vff. beobachten eine merkwiirdige 
Yerbreiterung an einigen Linien des C+ im elektr. Felde. Die Unters. erstreckt 
sich haupts&chlich auf die Linie ). 4267 um festzustellen, ob die Verbreiterung nicht 
einer besonderen Art des Starkeffektes zukomme. Durch gleiehzeitiges Auftreten 
des Dopplereffektcs lassen sich keine endgultigen SchlUsse ziehen. (Scient. Pap. 
Inst. phys. chem. Res. 3. 155—61. 1925.) U l m a n n .

I. S. Bowen und B.. A. M illikan, Sei-ienspektra der zwei Valenzelektronen 
enthalłcnden Atome von Bor (Bn) und KohUnstoff (Cln). Mit Hilfe friiher be- 
schriebener Methoden fiir die Messung im iiuBersten Ultraviolett wurden 13 Linien 
von B+ festgestellt u. daraus die Termwerte berechnet. Ebenso wurden von C+ + 
8 Linien identifiziert u. die Termwerte angegeben. Die Serienlinien u. Termwerte 
von B+ u. C++ sind in Tabellen zusammengestellt. Ferner wird bei den Elementcn 
von Li bis O, jeweils ausgehend vom vollstftndig ionisierten Atom bis zum neutralen 
Atom, der EinfluB der hinzugefiigten Valenzelektronen auf die Aufspaltung in den 
regularen Dubletts u. Tripletts u. auf die Abschirmungskonstante untersucht. Eine 
tabeli ar. Zusammenstellung zeigt, daB fiir ein bestimmtes Element mit zunehmender 
Zahl von Valenzelektronen der Frequenzunterschied regelmSBig abnimmt, wahrend 
die Abschirmungskonstante wachst. Qualitativ ist der Verlauf, so wie man ihn er- 
warten sollte, falls man in das Atom nach u. nach eine der Zahl der Valenz- 
elektronen entsprechende Anzahl von negativen Ladungon mit Coulombschem Feld 
einfuhrt. (Physical Review [2] 26. 310—18. 1925.) St e in er .

Meghnad Saha, Das Spektrum des Si+ (eftnfach ionisiertes SMcium). Yf. klassi- 
fiziert einige Linien des Spektrums des Si+, die nicht zu den Dubletts mit 2pt u. 
2jjt ais bochsten Termen gehoren (vgl. Fo w ler , Philos. Transact. Roy. Soc. London 
A. 225. 1; C. 1925. II. 889), in eine Gruppe von Quartetts mit p-Termen. (Naturę 
116. 644. 1925. Allababad, Univ.) J osephy .

B,obert S. Mulliken, Der Isotopeneffckt bei Bandenspektren. IV. Das Spektrum 
von SilidumnUrid. (III. vgl. Physical Review [2] 26. 1; C. 1925. II. 1412.) Die 
Arbeit bildet die Fortsetzung einer Unters. von J eyons (Proc. Royal Soc. London 
Serie A 89. 187; C. 3913. II. 1200), der in der Gegend yon A 3800 bis 5300 A. ein 
Bandenspektrum von SiN aufgefunden u. teilweise analysiert hat. Yf. untersucht 
erneut das Spektrum von SiN mit der Absicht, die Isotopen vou Si im Spektrum 
der Verb. naehzuweisen. SiN wird wie bei J evons aus SiCl4 u. aktivem Stickstoff 
hergestellt. Fiir die Entsteliung des SiN-Spektrums ist die Abwesenheit von 02
notwendig. Die Banden sind nach Rot abschattiert u. haben scharfe Kanten, die 
durch die Urnkehr des positiven Zweiges entstehen. Von ihnen ausgehend fiillt 
die IntensitUt zur Nullinie schnell ab, um fiir m =  13 (»i Rotationsąuantenzahl) im 
negativen Zweig der Bandę wieder zu eiuem Maximum anzusteigen. Hier liegen 
die Linien der Bandę so weit auseinander, daB sie aufgelost werden. Im Gebiet von 
A 3986—4800 A wird die L age der Bandkanten von Sis„N ausgemessen u. aus dem 
Intcusitatsabfall die der Nullinien bestimmt. Die Struktur der cinzclnen Bandę 
lsBt sich durcli eine bekannte Formel beschreiben, dereń Konstanten angegeben 
werden; aus ihnen folgt fiir den Abstand der Kerne im oscillationslosen Zustand
1,56 • 10 8 cm u. fiir das Tragheitsmoment J 0"  =  3,72-lO"-39. Im Gebiet groBerer 
Wellenlangen befinden Bich nach der Seite der kiirzeren Wellen hin dicht neben 
jeder Kante von Si2sN 2 Linien, die *von den Isotopen Si20N u. Si3;,N herriihrcn. 
Die Sił9N entsprechende Linie ist etwas starker ais die von Si30N in Uberein- 
stimmung mit den Befunden von A ston. A us der Intensitatsverteilung innerbalb
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einer Bandc ergibt sich eine Yerteilung der Rotationszustiiude, dio einer Temp. von 
80° entspricht, ahnlich wie bei den durch aktiven Stickstoff erregten CN-Banden; 
dem widerapricht die VerteiluDg Uber die OscUlationsquantenzahlen r i, die fiir 
n' =  3 ein Maximum beaitzt. Ferner wird ein neues Bandensystem besehrieben, 
das sich vom Dltravioletten bis ins Griine erstreckt u. schwiicher ist ais die schon 
von JEV0NS beschricbenen Banden. Die Kanten bilden ein Paar u. sind ebcnfalls 
nach Rot abschattiert. (Physical Review [2] 26. 319—38. 1925.) S te iner.

0. W. Richardson, Struktur des sekundaren Wasserstoffspektrums. II. u. IIL Mitt. 
(Vgl. Proc. Royal Soc. London Serie A 108. 553; C. 1925. II. 1929.) II. Weitere 
Einteilung des aekundiiren Wasserstoffspektrums in Gruppcn von einander gleich- 
beschaffenenTLinien im Anschlufl an die vorhergchcnde Klaaaifizierung (Proc. Royal 
Soc. London Serie A 106. 640; C. 1925. I. 614) der Linien, die bei Elektronen- 
entladungen in II2 geringen Drucks relativ geachwiicht sind.

III. Vf. gibt eine Klassifizierung von 132 Linien des sekundaren Wasserstoff
spektrums. Etwa die Hiilftc der Konstanten, die dem Tiiighcitamoment der Mole- 
keln entsprechen, welchc die vom Vf. gruppierten Liniensericn emittieren, ist ideut. 
mit Werten, welche aus bereits friiher klaasifizierten Banden sich ergeben. Ea 
la8sen sich 20 Kombinationen finden, welche zu 40 Termserien fiihrcn; yon diesen 
sind 22 vom Typ der halben CJuantenzahlen. Vf. weiat darauf hin, daB die Linien 
der Fulcherbanden sich sowohl in der Entladung vom 1. Typ ais auch in der 
GeiBlerrohrenentladung bei der Temp. des fl. II* iihnlicli yerlialten. (Proc. Royal 
Soc. London Serie A 109. 35—56. 239—66. 1925.) Frankenborger.

Hans Jakob, Das Intensitdtsverhdltnis der Hauptseriendubletten der Alkali- 
metalle. Vf. untersucht die Dubletts hoherer Glieder der Alkalihauptserie in 
Emission nach photograph.-photometr. Methode mit Ililfe einea Uyiolglaskeils. Um 
die Verschiebuńg des Intensitiitsyerhaltnisses, die durch ycrschieden starko Ab- 
sorption der ycrschiedcnen Komponcnten im leuchtenden Dampf eintritt, auf ein 
Minimum zu beschranken, wurde eińe Knallgasflamme von sehr geringer Schicht- 
dicke hergestellt u. die Konz. der zur Flammenfiirbung eiugefuhrten Salze mog- 
lichst gering gehalten (zwischen 0,2 u. 4 Gewichts-°/0)- Kie Mesaungen wurden an 
dem 2. Glied (Is—3p) von K, Rb, Cs u. an dem 3. Glied (ls—4p) von Cs aus- 
gefuhrt. Die Resultate sind tabellar. zusammengestellt. Sie zejgen, daB die 
Burger-Dorgelosclie Regel, welche fiir alle Dubletts der Alkalihauptserie das 
IntensitStsyerhaltnis 2 : 1  yorschreibt, auch an hoheren Gliedern der Alkalihaupt
serie erfullt ist. (Naturwissensehaften 13. 906—07. Breslau, Uniy.) JoSEPHY.

A. L. Narayan und K. R. Rao, Absorption von Licht durch Ddmpfe von Pb, 
Sn, Bi, Sb wid Mg. (Vgl. Astrophys. Journ. 60. 204. Naturę 114. 645. Proc. Royal 
Soc. London [Serie A.] 106. 596. Naturę 115. 534; C. 1925. I. 338. 467. 2534.) 
Vf. ycrmiBt das Absorptionsspektrum nicht leuclitcnder Dampfe von Pb, Sn, Bi, 
Sb u. Mg bei annahernd 1100°. Pb zeigt bciderseits der Linie 2833 ein Banden- 
spektruni, welches gegen Rot mit Intcryallen yon 32 k. unterteilt erseheint. Sn 
zeigt nur eine schwache Linie bei 2706,6. Bi besitzt zwischen 3067 u. 2228 ein 
Spektrum von 20 Banden. Jede von diesen besteht aus einer weiteren Anzahl 
feiner Banden. Mit zunehmendem Dampfdruck werden diese Banden diffus, um 
schlieBlicli ein kontinuierlichc8 Spektrum zu bilden. Oberlialb yon 1200° erseheint 
im sichtbaren Gebiet ein neues Bandenspektrum zwischen 6500 u. 4500. Das 
Absorptionsspektrum des Sb zeigt zwoi feine Linien bei 2312 u. 2306 u. ein 
Bandenspektrum zwischen 2305 u. 2250. Bei hoheren Tcmpp. trat zwischen 2830 
u. 3000 ein neues Bandenspektrum u. bei 2770 eine neue feine Linie auf. Wahr- 
scheinlich sind die Dampfe der scliweren Metalle mehratomig. Mg-Dampf zeigt 
eine einzige Linie bei 4571 k. (Philos. Magazine [6.] 50. 645—49. 1925. Madras, 
Uniy.) Becker.

VIII. 1. 55
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A. G. Shenstone, Anahjse des Bogenspektrums des Kupfers. Vf. ordnet eine 
Anzalil von Linien des Bogenspektrums des Kupfers in eine Termdarstellung ein 
u. diskutiert die hieraus zu zielienden Folgerungen fur die Atomstruktur des Cu. 
(Naturę 116. 467. 1925. Toronto, Uni'v.) F rankenburger .

C. V. Raman und L. A. Eamdas, Die Zerstreuung des IAelits an Fliissigkeits- 
grenzflachen und ihre Bezielmng zur Oberflachenspannung. II. (I. vgl. Proc. Eoyal Soc. 
London Serie A. 108. 561; C. 1925. II. 1932.) Weitere Verss. iiber die Licht- 
zerstreuung an der OberfliicLe von 64 vcrscbiedenen Fil. Eine solche tritt besonders 
bei denjenigen Fil. auf, welche eine geringe innere Zerstreuung des Lichtes auf- 
wcisen, z. B. den leichteren Paraffinen, Athern, Alkoliolen. Cet. par. zeigt eine 
Fi. eine um so geringere Oberflachenopaleszenz, je bober ihre Oberflachenspannung 
ist. Durchsichtige Fil. zeigen einen 30—50 fach starkeren Effekt ais metali. Hg. 
Vf. studiert ferner die Auderungen der Intensitiit und des Polarisationszustandes 
des abgebeugten Lichtes mit dem Einfallswinkel u. der Beobachtungsrichtung. 
(Proc. Royal Soc. London Serie A. 109. 150—57.) F rankenburger .

C. V. Haman und L. A. Eamdas, Die Zerstreuung des Lichtes an Fliissigkeits- 
oberfliichen und ihre Beziehung zur Oberflachenspannung. III. (II. vgl. vorst. Ref.) Vff. 
geben Werte fur die Oberfliiehenstreuung von Licht durch reines W. u. vergleichen 
dereń Ilelligkeit mit derjenigen, die an der Oberfliiche von 28 anderen Fil. 
(Pentan, i-Pentan, JTcxan, Ileptan, Octan, (}-i-Amylen, Athylenchlorid, Chlf., CC'lĄ, 
SiClt , Ameisensaure, Essigsdure, Propionsdure, Buttersaure, Athyldther, Methyl- 
alkohol, Athylalkohol, i-Propylalkohol, Butylalkoliol, i-Butylalkohol, Trhnethylcarbinol, 
Allylalkohol, Benzylalkohol, Athylfonniat, Propylformiat, Propylacetat, Acetaldehyd, 
Methyldthylketon) auftritt. Weiterhiu wird der EinfluB yon Ólbiiutchen auf die 
Obcrflachenopalescenz von W. untersueht u. besclirieben. Die Obcrfliiehenopalescenz 
von fl. Kohlensaure, ihre Veranderung mit der Temp. bei Anniiherung an den krit. 
Punkt u. die hierbei auftretenden Polarisationserscbeinungcn werden besclirieben. 
Ahnliche Beobachtungen werden iiber die Lichtzerstreuung an Grcnziliichen eines 
2pliasigen Gemisches von Schioefelkohlenstoff u. Methylalkohol gemacht u. auch hier 
der EinfluB eines Temp.-Anstiegs bis zum krit. Lsg.-Punkt ermittelt. (Proc. Royal 
Soc. London Serie A. 109. 272—79. 1925. Calcutta, Univ.) F rankenburger .

K. S. Krisłinan, Uber die molekulare Zerstreuung des Lichts in Fliissigkeiten. 
Vf. untersueht die Intensitiit u. die Depolariaation des zerstreuten Lichtes bei ein- 
fallendem weiBen oder farbigen Licht bei folgenden Fil.: Pentan, i-Pentan, Hcxan, 
Ileptan, Octan, Triniethylathylen, Athyl-, Propyl-, i-Butylbrumid, Alhjl- u. Athylen- 
bromid, Propyl-, i-Propyl-, i-Butyl-, Allyl- u. Athylenchlorid, C ll.fi^ , Chlf., CCl4, 
SiClt ; CS.2, Methyl- u. Athylsulfid; II-COOII, CH.t-COOIł, Propionsdure u. Butter
saure  ̂ Essigsdure- u. Propionsaureanliydrid, A., Bzl., Toluol, Athyibenzol, o-, m-, 
p-Xylol, Benzyl- u. Benzalchlorid, Chlor- u. Brombenzol, Nitrobenzol, Anilin, o- u. 
m-Nitrotoluolj Methylalkohol, A., Propyl-, i-Propyl-, Butyl-, i-Butyl-, tert. Butyl- 
alkohol, Amylalkohol (inakt.), Allyl- u. Benzylalkohol; Methyl-, Athyl- u. Propylformiat, 
Atliyl- u. Propylacetat; Acetaldehyd, Dimethyl-, Methyldthyl-, Didthyl- u. Methyl- 
propylketon, W. Eine Reilic von FIL, wie W., A., Acetaldehyd, die Alkohole, 
Ketone u. Siiuren, Benzyl- u. Benzalchlorid, — allgemein Fil. mit polaren Molekeln — 
erweisen sich ais schwach fluorcscierend; die erregenden Welleuliingen liegen im 
Blau, die erregten reichen bis ins Orange. Die Intensitiit des Fluorcscenzliclites 
in der Richtung senkreclit zum einfallenden Licht ist nur ein Bruchteil (bei A. ca. 
4°/0) des in derselben Richtung zerstreuten Lichtes. Bei den fluorescierendcn Fil. 
u. einigen anderen, besonders Allylalkohol, nimmt die Unvollstiindigkeit der Polari- 
sation mit abnehmender Wellenliingc zu. In den homologen Reihen der Paraffine 
u. Alkohole nimmt die Depolarisation mit der Liinge der KW-stoffkctte zu, bei 
den Fettsiiuren, Anhydriden u. Estern ab, bei ungesiitt. Verbb. ist sie viel groBer
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ais bei den entsprecbenden gesiitt. Zwisehen opt. Anisotropie u. molekularer 
Asyinmetrie besteht kein direkter Zusammenhang. Bei den aromat. Yerbb. ist die 
Depolarisation besonders stark u. erreielit in einigen Fallen die theoret. Grenze 
von 86 "/o- Die Formeln von R am an , R amanathan , Gans fiir die Intensitiit 
des transversal zerstreuten Liehtes versagen bei CSa u. anderen Fil. mit hohem 
Brechungsindex u. bober Depolarisation. (Philos. Magazine [6] 50. 697—715. 1925. 
Caleutta.) ‘ * K r Oger .

Gotthold Becker, Uber die Druekabliangigkeit der Absorption des Chlorwasser- 
stofs im Ultrarot. Vf. untersucht die ultrarote Absorption des Cblorwasserstoffs 
in Abhitngigkeit vom Gesamtdruck. Nach einer eingehenden Beschreibung.der opt., 
mittels eines Mikroradiometers die Intensitat der ultraroten Strahlung messenden 
Apparatur gelit Vf. zur Beschreibung der Veras. uber, die in Messungen an ein- 
zelnen Linien der bei 3,4 [i liegenden Rotationssehwingungsbande bestehen. Die 
Absorption einer gegebenen Menge IICl erhoht sieh sowohl beim Zusatz von Luft 
wie aueb bei der Kompression unter Konstantlialtung des Produktes Schiclitdieke 
mai Diclite. Es wird gezeigt, dafi diese Absorptionsvermehrung sieli durch eine 
Verbreiterung der Spektrallinie erkliiren liifit; die Breite der Linie hangt aber nicht 
allein von der Zahl der Stofie ab, die die Molekel erleidet, sondem auch von der 
Art der Stofie; so wirkt z. B. der Zusatz einer gewissen Menge Luft anders ais 
der der gleichen Menge HCl. Es ist an eine, nach Art eines Starkeffektes ver- 
laufende gegenseitige Beeinflussung der einander geniiherten Molekeln zu denken. 
Vf. gibt eine Abschatzung fiir die wahre Ilalbwertsbreite der Linien. (Ztschr. f. 
Physik 34. 255—72. 1925. Berlin.) F rankenburger .

Fred Vles und Irladeleine Gex, Uber das Yerhalten des Benzois in Gegen- 
wart von wassęrigen Losungen: ultraviolette Absorption in Fanktion von pn . (Vgl. 
C. r. d. 1’Aćad: des sciences 180. 1342; C. 1925. II. 521.) In 100 ccm einer wss. 
Lsg. des IICl oder NaOH von bekannter [ET] wird 0,05 cem Bzl. verteilt u. die 
ultrayiolette Absorption der Lsg. zu verschiedenen Zeiten gcmessen. Das Ycrhiiltnis 
(p der Absorption fiir zwei yerscbiedcne Wellenliingen (z. B. 260 u. 254 (ifi) ist mit 
der Zeit u. [H*] yeranderlieh, nur die ungefiihre Form der Kurve „cp—pg" bleibt 
dieselbe. So zeigt cp fiir 260 u. 254 fjfi nach 7 u. 24 Stdn. Maiima bei pH =  ca. 1,5, 
ca. 5 u. ca 9,5 (vom Referentcn nach der Abb. geschiitzt!). — Vif. lassen unbeant- 
wortet die Frage, ob diese Abhśingigkeit von [H‘] physikal. oder chem. Natur sei. 
(C. r. d. 1’Aead. des sciences 181. 506—09. 1925.) Bikerman.

M. E. Grab er, Die optisehen Konstanten von Magnesium- und Zinkkrystallen. 
Durch Reflcxion von eben polarisiertem Licht an hexagonalen Krystallen von Mg 
u. Zn wird ellipt. polarisiertes Licht erzeugt, dessen Zerlegung in Komponentcn 
parallel h. senkrechtzur Einfallsebene dieBereehnung der opt.Konstanten, Brechungs- 
vermogen N, Absorptionskoeffizient K u. Reflexionsvermogen R aus dem Ampli- 
tudenbetrag u. der relativen Phasenverschiebung dieser Komponentcn nach den 
Drudeschen Formeln gestattet. Die Messungen sind mit monochromat. Licht im 
Gebiet von 6500 bis 4500 A durcligefuhrt. Die Oberfliiche der hcsagonalcn 
Krystalle wurde in 2 Stellungen untersucht, einmal war die Hauptachse des Kry- 
stalls senkrecht, u. dann parallel zur Einfallsebene des Liehtes gestcllt. Vf. crhielt 
so fiir Jedes Element 2 Reilien von Werten fiir N, Iv u. R. Sclektire Eigenschaften 
fiir die opt. Konstanten wurden in dem untersuchten Spektralbezirk bei keinem 
der beiden Elcmente aufgefunden. (Physical Review [2] 26. 380—89. 1925.) St.

R. N. Ghosh, Dauer der Fliwrescenz von Queeksilberdampf. Uberdestillierender 
Hg-Dampf zeigt nach einer Beobaclitung von P h ill ips  (Proc. Royal Soc. London 
Serie A 89. 41; C. 1913. II. 1124) bei Bestrahlung mit ultraviolettem Licht griine 
Fluorescenz. Diese pflanzt sich von der Erregungsstelle im destillierenden IJg-

55*
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Dampf um eine Strecke yon 47 cm fort. Das Fluorescenzspektrum wurde von 
W ood u. Y an d e r lin g e n  naher untersucht (Astropliys. Journ. 1921. 152). Sic 
fandcn eine Reihe von Biindern mit 4 Mazima bei A 4850, 3300, 2539 u. 2346 k. 
Das Absorptionsspektrum des Hg-Dampfes zeigt ein Band mit der Kante X 1849 k, 
das nach dem langwelligen Ende hin yerlituft. Yf. gibt fiir die Fluorescenz- 
erscheinung in Anlehnung an die Deutung von Saha u. S u r (Philos. Magazine
[6] 48. 421; C. 1924. II. 2389) fiir das Nachleuchten des aktiven Stickstoffs die 
folgende ErklSrung. Die X 1849 k  entsprechende Energie von 6,7 V wird zur An- 
regung eines zweiatomigen Hg-Molekuls yerwandt. Das angeregte Mol. strahlt die 
absorbiejte Energie in mehreren Spriingen, die den einzelnen Banden des Fluores- 
cenzspektrums entsprechen, wieder aus, oder es ubertragt sie durch StoBe 2. Art, 
die bei der hohen Dampfdichte des destillierenden Hg bevorzugt sind, auf andere 
Ilg-Molekifle. Die letzte Miiglichkeit erklfirt das weite Fortwandern der Hg-Fiuores- 
cenz von der Erregungsstelle. (Physical Reyiew [2] 26. 376—79. 1925.) S te iner.

W. Lewschin, Uber polarisiertes Fluore.sccnzlicht von Farbstofflosungen. VI. 
(V. ygl. Ztschr. f. Physik 32. 721; C. 1925. II. 1585.) Im AnschluB an die theoret. 
Betrachtungen der 4. Mitt. uber den Zusammenhang zwischen dem Polarisations- 
grad P der Fluorescenz von Farbstoffen u. der Viscositat des Losungsm. werden 
Messungen an Lsgg. von Ithodarnin II, Rhodulin orange N, Fluorescein u. Asculin 
in Glycerin u. Ricinusol, von Ehodamiu B u. Fluorescein in Gelatine u. arab. 
Gummi u. von Rhodamin B u. Magdalarot in Kollodium ausgefiihrt. Die homo- 
genen u. kolloiden Medien ergeben in mehrfacher Hinsicht Unterschiede. Bei 
gleicher Viscositiit 1] ist P  in ersteren wesentlich lioher u. erreicht schon bei 
i] =  ca. 3—4 cm- 1  g sec- 1  einen von der Natur des Farbstoffs u. des Losungstn. 
nahezu unabhiingigen Masimalwert yon 35—40%. In den kolloiden Lsgg. dagegen 
wird P  nicht durćh die VisćositSt, sondern durch den Kolloidgelialt bestimmt. Die 
einzelnen Farbstoffe zeigen in dem gleichen Losungsm. yerschiedene Polarisations- 
grade, was durch die Verschiedenheit ihrer Verteilungskoeffizienten zwischen dis- 
perser Phase u. Dispersionsmittel gedeutet wird. Bei Rhodamin B in Gelatine u. 
arab. Gummi niihert sich P  mit Btcigender Konz. des Kolloids einem Masimum 
yon ea. 20%. (Ztschr. f. Physik 34. 330—36. 1925. Moskau, Inst. fiir Physik u. 
Biophysik.) KROGER.

Francis Perrin, Uber die Brownsche Rotationsbewegung. Es werden neue 
Formeln fiir die Geschwindigkeit der Brownschen Rotationsbewegung abgeleitet, 
die bei Errechnung der polarisierten Fluorescenz Anwendung finden konnen. (C. r.
d. l’Acad. des sciences 181. 514—16. 1925.) Bikerm an.

Henri Longchambon, Fiperimenlalunłersuchungen uber die Phanoniene der 
Triboluminescenz und der Krystalloluminescenz. Vf. hat genauere Unterss. uber die 
Ursachen der Tribo- u. Krystalloluminescenz angcstellt u. gefunden, daB die crstere 
durch elektr. Strahlung entsteht, welche die an den Bruchstellen yorhandenen 
Gase zum Leuchten bringt. Das Phfinomen kann durch die Eigenschaften der 
Phosphorescenz u. Fluorescenz noch kompliziert werden. Eine Anzahl der Fiille 
von Krystalloluminescenz liiBt sich auf Triboluminescenz zuriickfiihren, wenn die 
Zertriimmerung der Krystalle eine Erhohung der Temp. begleitet. In anderen 
Fallen ist dieselbe yielleicht auf die B. einer elektr. Doppelsehieht auf der Ober- 
fl&che des Krystalls zuriickzufuhren. Triboluminiscenz tritt nicht auf beim Zer- 
brechen eines Krystalls nach den Spaltflfichen, wenn diese nicht senkreclit zu 
einer Aehse der Pyroelektrizitiit gehen. (Buli. Soc. franę. Minćral. 48. 130—211. 
1925.) Ensz lin .

L. Vanino und A. Menzel, Uber pyrophores Wismut. Man erhSlt Bi, welches 
sich an der Luft ohne iiuBere Warmezufuhr entziindet, wenn man iiber bas. Bi- 
Carbonat, welches mit Al(OH)3 yermengt ist, bei 170—210° trocknen II leitet. 2 g
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Ala(SO,)3 werden mit 30 cem einer Bi(NOs)3-Lsg. (durch Auflosen von 20 g Bi(N03)3 
in 100 ccm verd. HN03 u. Vcrdiinnen auf 200 ccm erhalten) versctzt u. sodann mit 
weiteren 50 ccm IINO., u. mit 1300 ccm W. verd. Man erhitzt auf dem Wasserbad 
u. gibt 140 ccm einer Lsg. von K,COs, die 1 g Salz in 6 ccm enthiilt, bis zur alkal. 
Rk. hinzu, lSBt erkalten, dekantiert, filtriert u. wiischt den Nd. bis zum Verschwindcn 
der HN03-Rk. aus, worauf man ihn bei etwa 100° trocknet, moglichst fein zerreibt 
u. nochmals bei 100” trocknet. Bei der Red. durch H entsteht ein sammetschwarzes 
Pulyer, welches bei Zimmertemp. an der Luft zu gelbem Bi203 yerbrennt. Unter 
lebhafter Feuererscheinung yerbrennt es in O, rauchender IIN03 u. in Br. Das 
durch -Red; von bas. Bi-Carbonat erhaltcne Prod. ist nicht pyrophor., ebenso yer- 
schwinden die pyrophor. Eigenschaftcn, wenn man auf 1 g (BiN03)3 melir ais 1,5 g 
oder weniger ais 0,075 g Als(S04), yerwendet. Aus Bi(OH)3 (durch KCN gefSllt), 
Bi-Oxalat, oder durch Red. der Bi(N03)3-Lsg. mit Formaldehyd u. NaOH erhalt 
man Prodd., die sich an der Luft nur bei auBerer Warmezufuhr entziinden. (Ztschr. 
f. anorg. u. allg. Ch. 149. 18—20. 1925. Miinchen, Chem. Lab. d. Staates.) BO ttger.

G. Tammann und N. Nikitin, Uber die pyrophorischen Eigenschaftcn der fein 
gepidverten Metalle. (Journ. Russ. Phys.-Chcm. Ges. 56. 115—19. 1925. — C. 1924,
I I .  592.) B ik ebm an .

N. N ikitin , Einflup der Fremdstoffe auf pyrophorischc Eigenschaften fein ge- 
pulverter Metalle. (Vgl. vorst. Ref.) So wie das UmrUhren der pyrophor. Pulver 
das Zusammensintern u. somit den Verlust der Pyroplioritiit begiinstigt, eo muB die 
Beimengung fremder nicht schmelzbarer Substanzen das Zusammensintern der 
Pulyerteilchen erschweren; die Pyrophoritiit muB auch bei hoheren Tcmpp. erzeug- 
bar sein. — So wird das pyrophor. Kobalt bei Red. des Osalats bei 335—410° ge- 
wonnen, wenn das Ausgangsprod. Mn-Oxalat (1—48%) enthiilt. Die Mischung der 
beiden Oxalate muB eine innige sein; man erreicht sie z. B. durch Fallen mit Oxal- 
siiure einer gemischten Lsg. von Co-Nitrat u. Mn-Sulfat; das mechan. Vcrmischen 
fertiger krystallin. Oxalate geniigt nicht. Wohl aber reicht das Zusammenreiben der 
beiden Osalate aus; das Verreiben des reinen Co-Oxalats allein ermoglicht schon 
die B. des pyrophor. Metalls bei 330—350°. — Das fein zerriebene Fe-Oxalat liefert 
pyrophor. Fe bis 590"; das 2% A1203 enthaltende Ferrioxyd ergibt pyrophor. Fe 
bis 650°, das 20% A103 enthaltende bis 700°. Die Fej03-Ala03-Gemische wurden 
durch Fiillung gemischter Lsgg. dargestellt. — Cu u. Pb konnten im pyrophor. 
Zustand nicht erhalten werden. (Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. 66 . 120—27. 1925. 
Gottingen, Uniy.) BlKERMAN.

J. B óhm , Uber das Verglimmen einiger Metalloxyde. Rontgenaufnahmcn von 

Sc-iOz, ,Fc,203, Ci'.jO,, TiOs, ZrOi , i\T6305 u. Tat , an denen, mit Ausnahme des 

ersten, bereits B e rze liu s  die Gluherschcinung beobachtct hatte, die bei einer be- 

stimmten Temp. auftritt, wenn man das entsprechende durch Fiillung erhaltene 

Hydroxyd durch allmiihliches Erhitzen entwassert u. das entstandene Oxyd weiter 

erhitzt, bestiitigten die bereits von E s d e l l  u. R iecke (Zentralblatt f. Min. u. Geol. 

1914. 246) u. von R ue r (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 43. 298; C. 1905. I. 661) 

geiiuBerte Ansicht, daB wiihrend der Gluherschcinung der Ubergang amorph-krystallin 

stattfindet. Auch beim Yerpuffen des Goreschen explosiven Antimons (Rose, Pogg. 

Ann. 103. 311 [1858]) erfolgt ein Krystallisieren des ursprunglich amorphen Metalls. 

(Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 149. 217—22. 1925. Berlin-Dahlem, Kaiser W ilhe lm -  

Inst.) BO ttger.

A,. Klektrochemle. Thermochemle,

Masuzo Shikata, Die Elektrolyse von Nitrobenzol mit der Quecksilber-Tropf- 
kathode. Mittels der Hg-Tropfkathode yon H eyrov sky  (Philos. Magazine [6] 15. 
304; C. 1923. III. 1296) wurden die Stromstiirke-Spannungskuryen in sauren, alkal.
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u. ncutralen Lsgg., die mit sehr geririgen Mengen Nitrobenzol yersetzt waren, auf- 
genommen, um die Reduktionspotentiale des Nitrobenzols zu ermitteln. Die sauren 
Lsgg. waren 0,1-, 0,01-, 0,001-, 0,0005- u. 0,0002-n. HCl (die letzteren 4 mit 0,1-n. 
KC1 ais Losungsm. dargestellt), die alkal.: 1,006-, 0,5-, 0,1-, 0,01-, 0,001-n. NaOH 
(die letzteren beiden ebenfalls in 0,1-n. KC1 ais Losungsm.), sowie 0,1-n. LiOII; 
zur Ilerst. der neutralen Lsgg. dienten die Chloride vom K, Na, Li, Zn, Ba, femer 
PbO u. ZnCl2 in NaOH, auBerdem wurde eine iu bezug auf NaJS04 0,5-n., in bezug 
auf KC1 0,1-n. Lsg. benutzt. In bezug auf Nitrobenzol waren die Lsgg. 4,47 X 10—1 
oder 4,47 X 10 —6-n. Vf. findet, daB die gemessenen Potentiale in sauren Lsgg. 
mit den nach der Nernstsclien Formel bereehneten iibereinstimmen, wenn man die 
im Nenner des Logarithmus stehende Konz. durch diejenige ersetzt, die sieli nach 
der Adsorptionsisotherme aus der Konz. dc3 Gesamtvol. der Lsg. berechnet. In alkal. 
Lsgg. wurden abnorme Potentialwerte beobaehtet, die durch die Annahme erkliirt 
werden, daB das Nitrobenzol durch Aufnalime von W. in eine Saure C0H5NO(OH)2 
umgewandelt wird, von der H'-Ionen abgespalten' werden. Zusatz eines Salzes zu 
der ais Elektrolyt dienenden Siiure tibt eine aussalzende Wrkg. aus, durch welche 
die Konz. des Nitrobenzols an der Kathode erhiiht wird. Die Red. wird durch die 
Absclieidung yon IF-Ionen u. nicht durch yoriibergehende Abscheidung von Metall- 
ionen bewirkt. (Trans. Faraday Soc. 21. 42—52. 1925. Prag, Univ.) BO ttger.

Ralph B. Mason und J. H. Mathews, Die Zersetzungsspannungen und die 
Polarisation einiger in wasserfreiem Pyridin geloster Schivermetallchloride. Vf. be- 
sehreibt seinen App. u. seine Methoden, die von den allgemein iiblichen nieht ab- 
weichen. Reinstes, wasserfreies u. sauerstofffreies Pyridin wird benutzt zur Lsg. 
von ZnCl-i, CdC\, HgCl2, PbCl2, CiąCl^ OuC% u. MgSOt. Ais Bezugselektroden 
dienten Hg-Cd-Anialgam in CdCl2 u. Ilg-Zn-Amalgam in ZnCl2. Die Zersetzungs- 
spannung der oben genannten Salze wurde gemessen, u. zwar die Gesamtzerset- 
zungsspannung, wie die an der Anodę u. an der Kathode. — Bei Lsgg. von CdCl2 
u. von ZnCl2 in Pyridin wurden Werte erhalten, die um wenig von denen in W. 
erhaltenen abwielien. Die Lsgg. von PbCl2, HgCl2 u. Cu2Cl2 in Pyridin yerhielten 
sich so, ais ob ein Depolarisator fiir kleine Mengen Chlor yorhanden war. Ent- 
spreehend der geringen Loslichkeit u. Leitfaliigkeit des CuCl2 in Pyridin konnten 
genaue Resultate niclit erhalten werden; die Werte hingen von der Darst. des 
wasserfreien Salzes ab. — Cu2Cl2 dagegen leitete sehr gut, aber infolge der B. einer 
Verb. an der Anodę war die Beobachtung der Polarisation in diesem Falle schwer. 
(Journ. Physical. Chem. 29. 1379—93. 1925. Madison, Wisconsin Univ.) H aase.

A. Baird Hastings und Julius Sendroy jr., Der Einfluf} verschiedener lonen- 
konzentration auf die scheinbare erste und zweite Dissoziationskonstante der Kohlen- 
saure. Bei 38° wurde die erste Dissoziationskonstante der Kohlensaure bei unend- 
licher Verd. durch Extrapolation zu 4,68 • 10—7 oderj?A, =  6,33 gefunden. Die Ab- 
hangigkeit des Aktiyitatskoeffizienten des Bicarbonats / ,  von der Ionenkonz. wird 
in dem Bereiche /i — 0,01—0,18 (ft — Ionenkonz., definiert ais tj,i ^ c u 2; c =  mol. 
Konz. eines Ions, v — Wertigkeit) ausgedrUckt durch die Gleichung

— logyl =  0,5]/fj, _

u. die scheinbare erste Dissoziationskonstante durch pK,t =  6,33—0,5 Y/i. Fiir die 

zweite Dissoziationskonstante ergab sich bei 38° der Wert 6,03 • 10 11 oder pK̂ =  10,22; 

der Aktiyitatskoeffizient / 2 folgt fiir /x =  0,02—0,16 der Gleichung — Ig yt =  1,6 ~\/jx 

u. die scheinbare zweite Dissoziationskonstante der GleichungpK^ =  10,22—1,1 Vju-
— Die Ergebnisse stimmen mit der Theorie iiber das Verh. starker Elektrolytc in 
verd. Lsgg. von Lewis, BrOnsted u . Debye u . IIW ckel uberein. (Journ. Biol. 
Chem. 65. 445—55. 1925. R o c k e fe lle r  Inst. f. Med. Res.) Lohmann.
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Fritz Paneth, Uber Polonium und Wismut ais Zwitterelemente. Nach Ver- 
suchen von Heinz Benjamin. Vff. verauchten den Nacliweis, daB Po ein Zwitter- 
element ist durch scine anod. u. kathod. Loslichkeit von einer Goldblechelektrode 
zu bestimmcn. Die Beat. des gclosten Teils gescbah durch Best. der Abnahme der 
Aktiyitat. Kathod. lost sich in einer Lsg. von KOH mit fallender Konz. an KOH 
weniger Po. Anod. lost sich mit steigender OH'-Konz. weniger Po. Nicht 
nachzuweisen ‘ war die Wertigkeit des in Lsg. gegangenen Po, da es sich 
nur um Mengen von GroBenordnung 10—12 handelt. Es wurde noch ver- 
sucht, die Zwitternatur des Bici (ThB) nachzuweisen, was aber infolge der liolien 
Loslichkeit, von ThB in verd. KOII in stromlosem Zustand nicht gelang. ThC (Bi) 
zeigt wie Po deutlich die Fiihigkeit ais Zwitterelement aufzutreten. (Ztschr. f. 
Elektrochem. 31. 572—76. 1925.) E nszlin .

N. Kondyrew und D. Manojew, Uber die elektrisehe Leitfahiglceit von Athyl- 
magnesiumbromid in atlierischcn Losungen. (Journ. Kuss. Phys. Chem. Ges. 56. 129 
bis 140. 1925. — C. 1925. I. 1849.) B ikerm an .

A. Serres, TJber einen neuen magnetisclien Zustand des Ions Co'. Im AnsebluB 
an die von Tutonop.iDfes, H onda u. I shiw ara , I shiw ara , J ackson vorgenommenen 
thermomagnet. Unteres. von amorphem Kobaltsulfat hat Vf. neue Mcssungen an- 
gestellt. Das Kobalt war auf elektrolyt. Wege im wasserfreien Sulfat mit einer 
Genauigkeit yon 1/1000' bestimmt worden, wiihrend die magnet. Mcssungen nach dem 
Anziehungsyerf. in einem nicht homogenen Feld erfolgten, u. zwar an 2 Proben, 
die mit einigen Monaten Zwischenraum angefertigt waren. Es sind dabei folgende 
Werte erżielt worden, aus denen heryorgelit, daB das łon Co" mit 26 Magnetonen 
in einem neuen Zustand vorkommt:

Konstanto Konstantę Anzahl der CURIE-Punkt
von Cu r ie  von Cu rie  Mol. Magnetonen 0

1. Probe 0,02217 3,437 26,06 —50,9
2. Probe 0,022 02 3,414 25,98 —44,9

(C. r. d. l’Acad. des scicnces 181. 714—15. 1925.) K alpers .

H. Forestier und G. Chaudron, Magnetische Umwandlungspunkte im System 
Eisensesquioxyd-Magncsiumoxyd. (Ygl. C. r. d. 1’Aead. des sciences 180. 1264;
C. 1925. II. 1504.) Bei Fallen gemischter Lsgg. von MgCl2 u. FeCl3 mittels NaOH 
entstehen nicht magnet. Ndd., nach einem mehrstd. Erhitzen oberhalb 400° erlangen 
sie magnet. Eigenscbaftcn u. konnen dann zur Best. der magnet, u. dilatonietr. 
Anomalien benutzt werden. Die beiden Anomalien werden bei gleichen Tempp. 
beobachtet u. zwar liegt der Umwandlungspunkt, so lange die molarc Fea03-Konz. 
unter 50% bleibt, bei 310°, steigt zwischen 50 u. 56% Fea03 auf 400° u. findert 
sich bei weiterer FejOa-Anreicherung nicht mehr. Zwischen 56 u. 100% FeaOa 
ist auch der Umwandlungspunkt des Ferriosyds bei 675° merkbar. Im ersten Teil 
(bis 50% Fą,Oa) liegt ein Gemisch aus MgO u. Magnesiumferrit, MgO-FejOj, vor, 
im zweiten eine feste Lsg. von Fcj03 im Magnesiumferrit, im dritten eine Mischung 
der festeii Lsg. mit Fe203. Das Magnesiumferrit schm. bei 1700° u. ist unter- 
halb des F. stabil. — Nacli derselben Methode wurden Ferrite yon Ni (Um- 
wandlungspunkt bei 590'), von Ca u. Cd nachgewiesen; die beiden letztcren ver- 
lieren (irreyersibel) ihre magnet. Eigenschaften bei 700 bezw. 400°. (C. r. d. 1’Acad. 
des sciences 181. 509—11. 1925.) B ik erm an .

F. Zwicky, Zur Theorie der spezifischen Warnie von Elektrolyten. Vorl. Mitt. 
Nichtionogenc Lsgg. weisen eine Verkleinerung der spezif. Warmc bei Vcrmehrung 
der Zahl der Freiheitsgrade nicht auf im Gegensatz zu Elektrolytlsgg., dereń spezif. 
Wftrmen auBerordentlich kleine Werte sind. Die Erkliirung dieses Verh. wird vom 
Vf. unter Beriicksichtigung der elektr. Kriifte, welche yon den Ionen auf die
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Wassermolekiile ausgeiibt werden, gegeben. Diese Krśifte u. die spezif. Warme 
von Elektrolyten lassen sich berechnen. (Physikal. Ztschr. 26. 664—65. 1925. 
Ziirich.) , Haase.

J. Coops und P. E. Yerkade, Calorimetrische Untersuchungen. IX. Die Vcr- 
brennwngswarme von d-, l- und meso-Weinsaure, Traubensdure und einer Anzahl 
ihrer Dcrwate. (VIII. vgl., Rec. frav. cbim. Pays-Bas 44. 206; C. 1925. II. 584). 
Dic in der folgenden Arbeit gegebpnen Daten werden spiiter ausfiihrlicher theoret. 
bcbandelt werden, wenn alle therm. Hilfsdaten vorliepjen. Die versehiedenen Arten 
der Yerbrennunprsweise sind in Mitt. V III (1. c.) diskut.iert worden. Temp.-Steigerung 
stets von 19,5—21°; dio WSrmekapazitiit der Verbrennungsprodd. wird bei der Be- 
rechnung des Wasserwertes beriicksiclitigt. — Resultate: d-Weinsdure. F. 170°. 
Die aus wss. Aceton umkrystallisicrte Siiure hat eine zu hohe Verbrennungs\varme 
u. eigenen Geruch (Komplexverb. (?), die Vff. weiter untersuchen). 1840,8 cal,6 pro g 
(in Luft gewogen). Siiure vertrafi;t liingeres Trocknen bei 100° ohne Spur von An- 
liydridbildung. — Traubensdure (Ilerst. iiber K-Biracemat, Ba-Racemat) 1826,8 cal. — 
meso-Weinsdttre (aus Ba-Salz). F. 140°; der kleinste tjberschuB von HaSO, beim Um- 
krystallisieren erniedrigt das Aquival.-Gew. 1844,9 cal pro g. — Die Mol.-Ver- 
brennungswiirmeu werden nach SCHOOUL (Chem. Weckblad 22. 156; C. 1925. II. 
96) aufs Vac. reduziert. Dic friiheren Angaben fiir diese drei Sauren verdienen 
wenig Vertrauen. — Anunoniumbiiartrat: 2050,5 cal pro g. —■. Ammoniumbiracemat'. 
2037,4 cal. — Ammoniumbimesotartrat: F. 167°, 2047,5 cal. — Methylanmonium-dbi- 
tarlrat: F. 170" (Zcrs.); 2808,7 cal. — Methylammoniumbiracemat: 2798,2 cal. — Methyl- 
ammoniummesobitartrat: F. ca. 75°, zu hygroskop. fiir die Verbrennung, auch die 
beiden anderen Daten sind nicht so sieber wic 'die iibrigen. — Athylammonium- 
d-bitartrat: 3413,2 cal. — Athylammoniumbiracemat: 3401,4 cal. Das Salz der meso- 
WeinsSure war nicht krystallin. zu erhalten. — Anilin-d-biłartrał: F. 170—177°, 
4442,6 cal. — Anilinbiracemat: F. 179—180"; 4434,4 cal. Das Salz der meso-Wein- 
siiure ist zu zcrs.— Benzylammonbiracemat: F. 181—182°; 4785,3 cal. — Benzylammon- 
mesobitartrat: F. 160", 4791,7 cal. — Benzylammon-d-bitartrat: ist nicht zu trocknen, 
da B. von Imid eintritt. — d-Tarlramid: F. 208,5—209°; 2889,4 cal. — meso- 
Tartramid: F. 187—187,5°, 2885,1 cal. — d-Weinsaure-di-athylamid: F. 215—215,5°;
5213,3 cal. — Traubejisdure-didłhylamid-. F. 183—184"; 5214,3 cal. — meso-Wein- 
sdure-diathylamid: F. 170,5—171°; 5219,4 cal.

Die Bacemisierungswdrmc der d-WeinsSure ist 2,1 kcal pro Mol., der Unter- 
schied in der Verbrennung3wiirme der d- u. der meso-WeinsSure ist 0,6 kcal (Un- 
sicherheit je + 0,1 kcal). DaB die feste d- u. die d.l-Siiure verscliiedenen Energie- 
inhalt haben, ist schon von Berthelot  u. J ujtgfleisch (Ann. de Physique [5] 4. 

148 [1875]) aus LosungswSrmen abgeleitet, ilir Wert u. der anderer Forscher stimmt 
gut mit dem Befund der Vff. uberein. Sowobl im krystallin. Zustand wie in verd. 
wss. Lsgg. hat die s., intramolekular inaktive Siiure einen grofieren Energieinhalt 
ais das a., opt.-akt. Isomere. B ern er untersuchte d- u. meso-Dimcthyltartrat 
(Norske Kem. Tidskr. 16. 97; C. 1919. III. 777) u. fand, auf die moderne Basis 
umgerechnet, den Unterschied -{- 2,6 i  0,4 kcal pro Mol., wśihrend bei i-Hydro- 
benzoin u. Hydrobenzoin die Vcrhaltnisse so liegen, daB das a. i-Hydrobenzoin 
einen um 4,5 kcal kleineren Energieinhalt besitzt ais das symm. Hydrobenzoin. 
Auch bei diesen Stoffen sind die Differenzen zwisclien den Verbrennungs- u. Lo- 
sungswSrmen iihnlich. Zur weiteren theoret Verwertung der Daten fehlt noch 

Materiał.
Die „Stohmannsche Regel“ , daB die Saure mit der groBeren Verbrennungs- 

wiirme auch die groBere K  besitzt, gilt oft, aber nicht ausnahmslos (vgl. R oth  u. 
O estling , Ber. Dtscli. Chem. Ges. 46. 310; C. 1913. I. 1112). Fiir d-Weinsaure 
ist K  =  9,7 -10 4, fiir meso-Weinsaure 6,5 -10-4 (Coors), obwohl letztere die
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groBere Verbrennungswarme besitzt. — Fiir den Ersatz von H durch OH wird eine 
Erniedrigung der Verbrennungswarme um etwa 40 kcal abgeleitet; die Verbrennunga- 
wiirmc kann nicht ais eine additive GroBe aus verscliiedenen Gruppenwerten be- 
trachtet werden. — Alle d-Bitartrate haben eine um ca. 2,1 (± 0,2) kcal hohere 
Verbrennungsw,'irme ais die Biracemate; letztere sind also, wie die Traubensilure 
selbst, bei ca- 20" rac. Verbb. In den 4 untersuchten Fallen findet die B. der rac. 
Verb. aus den beiden a. Komponentcn in derselben oder in ahnlicher Weise statt, 
obwohl die Ammonsalze in k. W. swl. sind, wahrend die anderen Yerbb. 11. sind. 
Bei der Unters. mit X-Strahlen fand A8TBURY (Proc. Royal. Soe. London. Serie A. 
102. 506.104. 219; C. 1924. I. 162. 163) fur die wasserfreien SSuren keinen Unter- 
schied. — Die d-Salze haben eine um etwa 0,5 kcal groBere Verbrennungsw2rme ais 
die m-Salze, wahrend die Difierenz bei den Sauren in der umgekelirten Richtung 
gcht. Vielleicht sind die meso-Bitartrate rac. u. die Raeemisierungswiirme bewirkt 
die Umkehrung des Vorzeichens. Bei den Diathylamiden ist das Deriv. der rac. 
Siiure sicher rac.; die Verbrennungswarmen der d- u. der d,l-Verb. Bind gleich. 
Das meso-Isomere hat eine um 1,2 kcal groBere Verbreunungswfirme ais das 
d-Isomere (vgl. die Hydrobenzoine.) — Die Diamide u. die Diathylamide sind in 
W. zl., in sd. absol. A. sind die ersten wl., die zweiten 1. Die Slohmannsche 
Regel, daB das Isomere mit dem tieferen F. die groBere Verbrennungswiirme be
sitzt, gilt bei den hier untersuchten Verbb. nur in 2 von 4 Fallen. (Rec. trav. 
chim. Pays-Bas 44. 983—1011. 1925. Rotterdam, Handelshochsch.) W. A. Rotu.

A. Miethe und H. Stammreich, Uber den Verlauf der DestiUation von Amal- 
gamen. (Vgl. Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 140. 368; C. 1925. I. 729.) Gemeinsam 
mit Krause wurde der Destillatiousverlauf bei Amalgamcn yora Pb, Bi, Zn, Cd u. 
Na, die 1 g dieser Metalle auf 100, 500, 2000, 5000 oder 10000 g Hg entliielten, 
untersucht, wobei besondere MaBnahmen zur vollstandigen Beseitigung des Spritzens 
durch die Anwendung von App. mit weiten Ausstromungsotfnungen u. Tropfen- 
fiingern, die den Dampfstrahl, ohne ihn zu drosseln, im rechten Winkel ablenkten, 
getroffen waren. Das Erhitzen erfolgte im elektr. Ofen derart, daB dessen Wan- 
dungen diejenigen des SiedcgefiiBes nirgends beriihrten u. die Yerdampfung nur 
an der Oberfliiche des Hg erfolgte, wodurch das StoBen vermieden wurde. Die 
Unters. des Destillationsriickstandes ergab, daB in allen Fallen das Fremdmetall 
sich in Ruckstand konzentrierte. Nur beim Cd treten in einigen Fallen Verluste ein, 
welche die Grenze des Analysenfehlers ('/, bis 1%) iibersteigen. Die Mengen des 
Fremdmetalls, die entsprechend seinem Dampfdruck bei der statthabenden Siede- 
temp. (unter Berucksichtigung der durch das Hg yerursachten Dampfdruckerniedri- 
gung) io das Destillat iibergehen, bleiben unterhalb der analyt erfaBbarcn Grenzen. 
Die Verss. beweisen ferner, daB von den untersuchten u. wahrscheinlich von allen 
Metallen kein Amalgam existiert, das einen dem reinen Hg nahestehenden Dampf
druck hat. Zu den von R iesen fe ld  u. HAASe einerseits, von T iede, Schleede 

u. G oldschm id t andererseits (Naturwissenschaften 13. 745; C. 1925. II. 1730) er- 
haltenen Versuchsergebnissen wird bemerkt, daB sich die ersteren zwanglos in der 
Weise "erkliiren, daB bei jeder Dest. ein kleiner Teil des Amalgams, ohne den 
dampfformigen Zustand zu durchlaufen, in die Vorlage gelangte, daB also ein 
lnechan. EfTekt vorliegt, fiir den die benutzte Apparatur yerantwortlich ist, u. daB 
es den Vff. nicht gelungen ist, bei Wiederholung der Tiedeschen Verss. durch eine 
Hochvakuumdest. (Druck 0,01 mm) aus dem gcreinigten Hg noch Au abzuacheiden. 
Ferner wird bewiesen, daB, wenn iiberhaupt kolloidale Lagg. von Au in Hg 
esiatieren, dereń Exiatenz ohne EinfluB auf den beschriebenen Destillationsvorgang 
ist. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 149. 263—69. 1925. Charlottenburg, Techn. 
Hochsch.) BO ttger.
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John H. Perry und D. C. Bardwell, Die Dampfdrucke von fcsicm und 
fliissigem Cyan. Cyan wurde durch Erhitzen von Hg(CN), auf 400° im Vakuum 
dargcst., uber P306 geleitet u. in ciuem GefiiB, das in fl. Luft getaucht war, kon- 
denaiert. Geringc Mengen nicht kondensierbares Gas, wahrscheinlich N,, wurden 
abgepumpt. Das Cyan wurde geschm. u. wieder erstarrt, das Gas wurde wieder 
abgepumpt, bis der Gasdruck wiibrend der Kiihlung den Dampfdruck des festen 
Cyans nicht mchr ubersehritt. Bei —89° blieb noch ein geringer Uberdruck von 
einigen cm, da dieses Gas in fl. Luft kondensierbar war, war es COa, das durch 
Verunreinigung des Hg(CN)2 durch Carbonat beim Erhitzen frei geworden war. 
Zur Trennung des Cyans vom C02 wurde das feste Cyan bei —88 bis —''2° frak- 
tioniert, bis der Gasdruck gleich dcm Dampfdruck des Cyans war. Die Temp. 
wurde mit einem Pt-Widerstandsthermometer gemessen. Die Dampfdruckmessungen 
der festen Phasc wurden zwischen —93° u. dem Tripelpunkt u. zwischen diesem 
u. —7° fur die fl. Phase ausgefulirt. Fiir festes Cyan wurde folgende Dampfdruck- 
gleicliung crhalten: log P„m — — (1C('5,122/T) -f- 9,65530, fiir fl. Cyan ist log Pmm 
=  (— 1818,554/1’) — 5,0813 log TĄ- 22,30083. Die latenłe Sublimationswtirme 
ergibt sich nach der Clapeyronsclien Gleicliung zu 7750 cal pro Mol. Der n. Kp. 
wurde zu —21,17° berechnet. Die latente Vcrdampfungsivarme wird durch die 
Gleicliung: L (cal pro g Mol) =  8331 — 10,133 T wiedergegeben, am n. Kp. be- 
triigt sie 5778 am F. 5816 cal pro g Mol. Aus den Dampfdruckgleichungen ergibt 
sich der Tripelpunkt bei —27,90° bei einem Dampfdruck von 552,2 mm. Am 
Tripelpunkt betriigt die latente Schmelzwarmc des Cyans 1004 cal pro g-Mol. 
(Journ. Americ. Chem. Soc. 47. 2629—32. 1925. Washington [D. C.] Bureau of 
Mines.) Josepiiy.

Sasi Błmshan Mali, Die Ursache der Anderung physikałischer Eigenschaften 
von stark getrockneten Fliissigkeiten und dci• Einflup der Temperatur auf die Ge
schwindigkeit des Trocknens. Der Dampfdruck aller Fil. wird durch Trocknung ver- 
mindert. Mittcls eines niiher angegebenen App. miflt Vf. die Drucke von bei ver- 
schiedener Temp. getrockneten C0Zf0r C,xU,,CIIt, CSi u. CClt. Demnach legt starkę 
Trocknung nicht nur die inneren Bedingungen der Fil. fest, sondern verschiebt 
auch das innere Gleichgewicht. Durch Temperatursteigerung liiBt sich die Trock
nung von Fil. bcschleunigen. Die beobachtete Anderung des Brechungsindexes 
durch starkę Trocknung boi C0H0 liiBt erwarten, daB die anderen Stoffe sich ebenso 
verlialten. Vf. nimmt an, daB die Pseudoform in den Fil., dereń Anwescnheit die 
Ernicdrigung des Dampfdrucks u. die Anderung der Oberflachenspannung bedingt, 
sich nach dcm Prinzip des beweglichen Gleichgewichtes unter Absorption von 
Wiirme bildet, wcil die Geschwindigkeit der Erzeugung dieser Form durch Tempe
ratursteigerung beschleunigt wird. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 149. 150—56. 1925. 
Dacca, Indien, (Jniv.) Ulmann.

Ab. Kollo idchem ie. Capillarchem ie.

A. Y. Slater, Peptisation. Vf. fiihrt die von verschiedenen Autorcn angege
benen Definitionen des Wortes „Peptisation11 an u. entscheidet sich schlieBlich fur 
die von G raham (Proc. Boy. Soc. London [1864]): „Wahre Peptisation ist die Um- 
wandlung eines Geles in ein Sol durch Hinzufiigen einer kleinen Menge eines 
Peptisators11. — Die Arbeiten zahlreicher Autoren iiber dieses Gebiet werden be- 
sprochen. Peptisation bedingt eine Kk. zwischen dem Kolloid u. dem Peptisator. 
Yf. ist der Ansicht Svedbergs , daB durch Peptisation der Dispersitatsgrad nicht 
geandert wird, sondern nur die Zwischcnraume zwischen den einzelnen Teilchen 
yergrćiBert werden. Daher kann eine Substanz nur dann peptisiert werden, wenn 
ihre Teilchen kolloide Dimcnsionen nicht ubersteigen. YergroBerte elektr. Ladung 
u. geringe Oberfliichenspannung genugen nicht, um Peptisation zu erzeugen. Es
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mussen iiuBere Krafte (Loaungsdruck des Peptisators) dazu kommen. Gute Pepti- 
satoren sind Ionon von geringer elektr. Ladung, die dassclbe Yorzeichen hat wie 
das Kolloid, in Verb. mit Ionen von geringer Koagulationskraft. Vor allem rauG 
der Peptisator einen hohen Lsgs.-Druck haben. Im allgemeinen werden Substanzen, 
die in hohen Konzz. mit dem Kolloid. 1. Yerbb. geben, in niedrigen Konzz. gute 
Peptisatoren sein. (Jour. Soc. Chem. Ind. 44. T 409—506. 1925. L asch.

P. P. von'Weimarn, Einige Grundregeln der Theorie des Vcrfassers uber den 
dispersoiden (kolloiden) Zustand. (Vgl. Kolloid-Ztschr. 36. 237. 265. 36. Erg.-Bd. 103;
C. 1925. II. 271. 529. 641.) Alle Eigenschaften, welehe man frnher ais fiir den 
kolloiden.Zuatand spezif. angesehen hat, konnen an jedem iesteu Korper, dessen 
Yerteilung allmahlich fortschreitet, auftreten. — Jeder feste Korper muB, un- 
abhiingig von seinen Eigenschaftcn, beim Losen ein kolloides Stadium passieren; 
ebenso geht jeder Korper vor der Krystallisation durch ein kolloides Stadium der 
Krystallisation. — Die Dauer dieses Stadiuma kann sehr kurz sein, aber auch 
Jabrzehnte dauern. — Fur jeden festen Korper lassen sich Bediugungen finden, 
bei denen sich Molekiilkomplexe von kolloiden Dimensionen bilden. — In Medien, 
in denen die Substanz schwer 1. ist, entstehen leicht kolloide Lsgg. von geringer 
Konz. u. ziemlicher Stabilitiit. Zur Darst. kolloider Lsgg. von bober Konz. mussen 
bestimmte Dispersionsmittel (Mischung von W. u. Alkoholen der Fettreihe) gewiihlt 
u. bestimmte Tempp. eingehalten werden. — Jede Substanz kann ais diapersoider 
Nd. erhalten werden, wenn die Rk. in einem Medium vor sich geht, in dem die 
Substanz 11. ist. — Die Teilchen einer kolloiden Lsg. sind je nach der Darst. ent- 
weder isolierte Ultramikrokrystalle oder Ultramikroaggregate von Ultramikro- 
krystallen. Sie konnen je nach der Darat. yerschiedene Form haben. — Auch die 
chem. Zus. dex dispersen Phase iindert sich mit dem Zustand des Systems. GroBe 
der Oberflachenschicht u. der Ultramikrokrystalle, Konz. des Dispergators haben 
einen EinfluB, so daB man iiberliaupt nicht von konst. Zus. der dispersen Phase 
sprechen kann. — Jede Substanz kann durch geniigend rasche Abkiihlung ihrer 
Lsg. ais hoclidiapersea Gel oder Glas erhalten werden, das durch Erwiirmcn wieder 
in die urapriingliche Lsg. iibergeht. — Nach Ansicht des Vfs. hat die Materie 
vektorielle Struktur u. ist mit vektoriellen Kriilten ausgestattet. Einen absolut 
amorphen Zustand gibt es in der Natur nicht. (Memoirs Coli. Scie. Kyoto Imp. 
Univ. Serie A. 7. 409—22. 1924. Sep.) L asch.

Wilfred W. Barkas, Uber die Verieilung der Teilchen in kolloidaten Suspcu - 
sionen. Vf. yergleicht die TcilchengroBe in kolloidalen Suspensionen, wie sie sich 
aus der von E. Talbot (Philos. Magazine [6] 30. 459 [1915]) einerseits, u. von 
Porter u. H edges (Philos. Magazine [6] 44. 641; C. 1922. I. 1255) andererseits 
aufgeatellten Formel ergibt, mit den esperimentell an kolloidalen Lsgg. von Cu u. 
Ag ermittelten Werten. Im Fali des Cu ergab sich eine TeilchengroBe, die mit der 
aus der ersten, aus der Theorie des Zentrifugierens abgeleiteten Formel iiberein- 
stimmt, im Fali des Ag waren die Teilchen groBer ais ihre berechneten Werte. 
Lsgg. von Gummigutt gestatteten keine hinreicheud genaue Beobachtung. (Trans. 
Faraday Soc. 21. 66—79. 1925.) BOttger.

Sven Oden, Uber Fdllungen. III. (II. ygl. Avkiv for Kemi, Min och Geol. 7. 
No. 26; C. 1920. III. 705.) Bei der Entatehung einer F iillung unterscheidet 
Yf. 5 Stadion: 1. Keimbildung, d. h. Zusammenlagerung von Ionen zu groBeren 
Komplcsen; 2. Wachsen der Keime .zu PrimSrpartikeln, wobei alles ausfiillbarc 
Materiał aus der Lsg. bis zur Erreichung der Sattigungskonz. verschwindet;
3. reversible Anlagerung der Primiirpartikeln zum Koagulat; 4. Umwandlung des 
Koagulats zu irreversiblen SekundSirpartikeln, aus denen die Krystallindiyiduen oder 
amorphen Flocken hervorgelien; 5. Rcifung der Krystalle, d. li. Umbildung der 
urspriinglich gebildeten Krystalle u. ihr Wachstum. — Die B. der Keimc studiert
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Vf. an der Rk. Sr(OH)a -f- H2S04 =  SrS04 +  2II.20 durch Messung der jeweiligen 
LeitfShigkeit der Lsg. Er kommt zu dem SchluB, daB zwisehen den Konzz. der 
reagierenden Ionen u. c2 u. der Gesamtzahl der Keime die Beziehung n — const. 
X  (<VC-,i)0 besteht, wo u  3 u. abhSngig von der Ionenanzahl ist, die die Ein- 
heitszelle bilden. Hieraus folgt eine Bestfitiguug der yon Weimarnschen Ansicht 
(Ztschr. f. Chem. u. Ind. der Kolloide 3. 282 [1908]) tiber das VerhSltnis von 
PartikelgroBe zu Konz. der reagierenden Stoffe. — Das Wachstum der Keimc 
zu PrimSrpartikeln (Stadium 2) wird ais Diffusions- oder Adhasionsvorgang ge- 
deutet, u. es wird gezeigt, daB durch gewisse ZusStze (Spur von Na-Citrat bei der
B. von SrS04) das Wachsen der Keime yerlangsamt wird. Der WachsprozeB laBt
sich durch die Gleichung —dcldt •= D lS  X  0,(c, — cx ) darstellen, worin D  der 
Diffusionskoeffizieut, S die Dic.ke der Adhiisionsschicht, O, die Gesamtoberfliiche 
der PrimSrpartikeln u. c, die Konz. zur Zcit t sind; ist die SSttigungskonz. 
Bei AbschluB des Wachstums ist c, =  cx . Die GroBe dieser PrimSrpartikeln 
scliwankt zwisehen einigen m u u. 1 fi. Bei Nichtzustandekommen der folgenden 
Stadion bilden die Primiirpartikeln triibe Suspenaionen oder kolloide Lsgg. — Mit 
Hilfe der automat. Wage (1. c.), an der Verbesserungen, iiber die hier berichtet 
wird, angebracht sind, werden fiir cinige Fiillungen {AgCl, BaC03, PbSOĄ, Sb.2S3, 
BaSO,) die Verteilungskurven der Partikel nach ihren Badien bestiinmt. — Die 
reversible AnhSufung der PrimSrpartikeln (3. Stadium) — das ist die 
sichtbare Fiillung — ist prinzipiell ident. mit dem KoagulationsprozeB u. ist ab- 
liangig von der GroBe der elektr. Ladung der Partikeln. Unterhalb einer gewissen 
Grenze der Ladung tritt Aggregation ein; die Geschwindigkeit dieses Vorganges 
u. die entstehenden Teilchen sind des o groBer, je kleiner die Teilladung der 
PrimSrpartikeln ist. Bei einer Ladung von der.GroBe 0 entstebt ein gelartiger Nd. — 
Bei dem irrcversiblen Obergang der PrimSrpartikeln in SekundSrpartikeln 
treten die mit Hydratationswasser bedeckten OberflSclicn der Teilchen in direkten 
Kontakt mit anderen. — Der ReifungsprozeB (5. Stadium) besteht im Wachsen 
der groBeren Krystalle auf Kosten der kleineren, infolge der groBeren Loslichkeit 
dieser. Insbesondere ist der Verlauf der Kekrystallisation abhangig von dem 
GroBenunterschied der SekundSrpartikeln. Am Beispiel der CaC03- FSllung in verd. 
Lsg. wird gezeigt, wie die Sedimentationsgeschwindigkeit von der Mischungs- 
geschwindigkeit (damit auch von dem GroBenunterschied der Partikeln) bestimmt 
wird. (Ark'iv for Kemi, Min. och Geol. 9. No. 23. 1—38. 1925.) H antke .

A. Gutbier, Theo Kautter und Rolf Gentner, Zur Kenntnis des kolloiden 
Wismuts. (Vgl. G dtbier  u. K autter, Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 146. 166;
C. 1925. II. 1511.) Vff. behandeln Systeme von kolloidem B i, welche unter Ver- 
wendung von 3,5°/0ig. Bi(N0 8)3-Glycerin-Lsg., 2,5 n-NaOH u. 38,6°/0ig. Formal- 
dehydlsg. gcwonnen werden. EinigermaBen befriedigende Red. wird erst beim Er- 
warmen des Gemisches erzielt, doch bleibt die Ausbeute infolge der ziemlich ver- 
wickelten Rk.-VerhSltnisse yerhSltnismSBig gering. Die in uberwiegend wss. Medium 
hergestcllten Lsgg. sind stahlblau u. so unbestandig, daB sie nicht durch Dialyse 
gereinigt werdeu konnen. Die iiber den ausgeflockten Bi stehenden Fil. erscheinen 
gefSrbt durch die bei den Nebenrkk. aus Formaldehyd u. NaOH gebildeten mole- 
kulardispersen Systeme. Wird die Rk. in Ggw. von Schutzmitteln yorgenommen, 
VfF. beschreiben Yerss. mit Agar-Agar, Semen Psyllii u. Gummi arabicuni, so erhslt 
man PrSparate von gunstigerem DispersitStsgrad, also von groBerer Haltbarkeit. 
Dieselben sind rein in Durchsicht dunkelbraun, in Aufsicht schwarz. Die nicht 
dialysierten Systeme, unter AusschluB von Luft aufbewahrt, neigen in sehr aus- 
gesprochenem MaBe zur Zweischichtenbildung, welche zur langsamen Ausflockung 
fiilirt. An der Luft aufbewahrt werden die Fil. von der OberflSche aus langsam 
heller u. nach lSngerer Zeit yollkommen farblos. Vff. fassen diese Erscheinung,
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welche fruher sclion bei aus saurer Lsg. entstehenden Systemen beobachtet wurde, 
ais Reoxydation des kolloiddispersen Hi zu Bi(III)-oxyd bezw. -hydroxyd auf. Zu- 
gabe vou Rcduktionsmitteln liefcrt kolloides Bi zuruck. Es gelingt wuifergehende 
Reoxydation durch Dialyse unter fl. Paraffiu oder unter Ol auszuschlieBen. Die 
dialysiertcn Systeme sind in jeder Beziehung bestiindiger. Im Coehnsehen App. 
waudern sie zur Anodę. Die PrSparate lassen sieli auf dein Wasserbade zu Sirup- 
konsistenz eindampfen u. lialten sich in diesem Zustande unter AusscbluB von Luft 
jahrelang. Durch warmes W. lassen sic sich leicht u. vollstiindig zu sekundiiren 
Systemen zerteilen, die in allen Figenschaiten den primSren Lsgg. entsprechen. — 
Durch ein beaonderes Verf., welchcs vergleichende Bestst. von Bi-Ionen neben 
kolloidem Bi gestattet, gelingt es VfF., die Eeoxydationserscheinungen sowohl an 
bas. ais auch an sauer u. neutral reagierenden kolloiden Lsgg. messend zu ver- 
folgen. Gegen Luft geschutztc, nach obigem Verf. hergestellte kolloide Lsgg. er- 
leiden innerhalb fiinf Tagen keine arnilyt. nachweisbare Eeoxydation. In bas. oder 
sauer reagierenden Systemen ist die Reoxydation um so bedeutender, je hoher die 
[OH-] oder [II+] der Fil. ist. Neutral reagierende Priiparate zeigen die geringste 
Reoxydation. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 149. 167—80. 1925.) U lmann .

A. Gutbier und Berta Ottenstein, Zur Kenntnis des kolloiden Tellurs. (Vgl. 
vorst. Eef. u. Kolloid-Ztschr. 33. 334; C. 1924. I. 1328.) Yff. behandeln Systeme 
von kolloidem Te, welehe durch Red. von Tellursaure (1 g in 500 W.) mit Trauben- 
zucker (2,6 g) in Ggw.' von NII3 erhalten werden. Die Losungen wurden auf dem 
Wasserbade eingeengt, filtriert u. dialysiert. Analyt. Unters., teilweise nach be- 
sonderer Metliode unter Verwendung von Knochenkohle, welche die kolloiddisperse 
Phase vollstiindig adsorbiert, zeigte, daB die Systeme neben kolloidem Te immer 
noch unveritnderten Traubenzucker u. bei bestimmten Bedingungen auch IIaTe03 
enthalten. Die gereinigten Systeme sind je nach ihrem Gehalt an Te gelblichbraun 
bis tief dunkelbraun u. zeichnen sich durch auffallend groBe Bestiindigkeit gegen 
TemperaturrerSnderungen aus. Einfrieren zerstort die Systeme nicht. Aufkochen 
ergibt keine siclitbare Ver;inderung, erst beim Abkiihlen sclicidet sich irreversibles 
Te aus. Einengen auf dem Wasserbade ergibt nicht yollkommen reversible Prit- 
parate, dagcgen sind die Riickstande, welche aus dialysiertcn Fil. bei 30° nicht 
iiberschreitenden Tempp. in Form schwarzbrauner, gliinzender Lamellen gewonnen 
werden, in W. von Zimmertemp. quantitativ wieder zerteilbar. Im Coehnsehen 
App. wandert die disperse Phase zur Anodo. Ultramkr. Unters. ergab ausgesprochen 
polydispersen Charakter, Tyndalleffekt u. lebhafte Brownsclie Bewegung wurde an 
allen Priiparaten festgestellt. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 149. 223—29. 1925. 
Jena, Univ.) U lmann .

A. Gutbier und Edith Leutheusser, Kolloides Rhodium. (Vgl. vorst. Ref. u. 
Ztschr. i. anorg. u. allg. Ch. 129. 67; C. 1923. III. 624.) Vff. behandeln Systeme 
von kolloidem Rh, welche durch Red. von Natriumhexachlororhodiat, Na.j[RhCle].
12 II.,O durch Ilydrazinhydratlsg. yerschiedcner Konz. bei Wasserbadtemp. erhalten 
werden. Die tief dunklen Fil. erwiesen sich ais so unbestandig, daB mit schiitzenden 
Komponenten gearbcitet werden muBte; am besten bewahrte sich Gutnmi arabicimi. 
Es ist giinstig die Lsgg. vor dem Zusammenmischen auf ca. 90° zu erwitrmen u. 
dieselben moglichst in einem Zuge zusammenzugeben. Die Konz. des Reduktions- 
mittels kann in weiten Grenzen schwanken. Erhitzen zum Sd. zerstort die Systeme 
schnell, gereinigt sind sie dagegen nicht so empfindlich. Es ist zweckm&Big, so- 
gleich nach der Red. zu dialysieren, die gereinigten dunkelbraunen Lsgg. sind 
monatelang haltbar. Sie weisen das Tyndallphanomen auf, zeigen unter dem Ultra- 
mikroskop lebhafte BROWNsehc Bewegung und lassen in geeigneter Verd. aus
gesprochen polydispersen Charakter erkennen. Im Coehnsehen App. wandert die 
kolloiddisperse Phase zur Anodę. Elektrolyten gegeniiber erweisen sich die PrS-
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parate ala iiberraschend widerstandsfHhig. Durch Eindunsteu auf dem Wasserbade 
sind voHkommen wiederzerteilbarc Riickstiinde nicht zu erhalten, wohl aber ergchen 
Eintrockuen der gereinigtcn Fil. in Luftleere iiber konz. HaS04 reversible feste 
Priiparate. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 149. 181—90. 1925. Jena, Univ.) U lmann .

A. Boutaric und G. Perreau, Einflufs einiger stabiler Kolloide auf die Aus- 
flockung der Sole und der Suspensionen. (Vgl. Rcv. gćn. des Colloides 3. 129;
C. 1925. II. 1511.) Arab. Gwnmi in geringer Menge sensibilisiert As.,S3-Hydrosol 
gegen IICl u. KC1, in groBeren Konzz. schutzt es, schutzt es gegen BaCla u. A1C13 
bei allen Konzz., schutzt Gummigutt- u. Mastixemulsionen in allen Fallen. Ahnlich 
wirkt Dextrin. Die isoelektr. Gelatine in geringen Mengen sensibilisiert hydro- 
phobe Sole, in groBeren schutzt sie, in uoch groBeren flockt sie aus, in nocli 
groBeren sensibilisiert sie wieder. Albumin u. Casein sensibilisieren As„S3-Sol u. 
koagulieren es schlieBlich; sie sensibilisieren Gummigutt- u. Mastisemulsionen nur 
bei kleineren Zusatzen, iiben dagegen in stiirkeren Konzz. Schutzwrkg. aus. Starkę 
beschleunigt die Koagulation in allen Fallen. (C. r. d. 1’Acad. des sciences 181. 

511—13. 1925.) B ik erm an .

N. R. Dhar, Einflufi der Adsorption auf die Farbę von Solen und Fdllungcn. 
Die allgemeine Anscliauung, daB die Farbę eines Soles von der TeilchengroBe ab- 
luingig ist, erscheint nach Verss. des Vf. ais nicht ganz allgemein giiltig zu sein. 
Vf. untersuchte MnO^-Sol, welches negativ geladen ist u. eine tiefbraune bis scliwarze 
Farbo hat. Nach Zusatz yon wenig FeCl, wird das Sol umgeladen, es kann nuu- 
mehr 8 Tage dialysiert werden, ohne daB es die nunmehr rotlicbe Farbę verliert. 
Auch das koagulierte Sol bchalt diese Farbę bei, wiihrend die uberstehende Lsg. 
farblos bleibt. Bei Auflosung des Nd. liiBt sich Fe nachweisen. Wurde Mn02 in 
Ggw. von AgNO„ Bi(NOa)„ HgCl2, Ni(X03)2 u. Tb(N03).2 gefallt, so war der Nd. 
Schwarz, wurde die Fiillung in Ggw. von Ba{N03)a, Mg(N03)2 usw. yorgcnommen, 
war er weiB, bei FeCl3, Fej(SO,)3 ausgesprochen rotlich, bei AuC13, CaCl2, SrCl2, 
A1(NOs)3, U0,(N03)4, HaPtCl„ rotbraun, bei CdS04 gelbbraun, bei SnCl, grau, bei 
CuS04 braunschwarz. In gleicher u. ahnlicher Weise untersuchte Vf. Sn(OII),-Sol, 
Fe(OII)s Sol, 0-(0//)3-Sol, Ati'(0//)2-Sol u. Ou(OflVSol. Ferner stellte er einige Bc- 
trachtungen iiber die BlaufSrbung von Starkę, Dextrin, Lanilianacetat usw. durch 
Jod an. (Journ. Physieal Chem. 29. 1394—99. 1925. Univ. Allahabad.) H aase.

W. A. Patrick und E. H. Barclay, Das Vcrhalten von Silicagel gegenilbcr 
einigen Alkalien und Salzen in wafiriger Losung. Die Yersuchsanordnung ist die 
gleiche wie bei den friihcren Verss. des Yfs. (Ygl. Journ. Physieal. Chem. 29. GOI. 
1031; C. 1925. II. 712. 1735.) Er untersuchte in dieser Arbcit die Adsorption von 
Alkalien, wie NaOIT, KOR usw., an Silicagel, besonders aber die Verdrangung der 
„adsorbierten" Na-Ionen durch Ag, Cu u. Jc-Ionen. Es zeigte sich, daB die Ver- 
ddingung mit dcm Freundlichschen Absorptionsgesetz yereinbar war. Im Folgenden 
sclilagt Vf. eine K lassifizierung der Ab- oder Adsorptionsyorgange vor:
1. die chem. Adsorption, 2. die Adsorption der molekularen Schichten, 3. die kapil- 
lare Adsorption. Er begriindet kurz an Hand yon Beispielen diese Dreiieilung. 
(Journ. Physieal Chem. 29. 1400—05. 1925. Chem. Lab. J ohn  H opkins Univ.) H aase.

J. H. Perry, Die Adsorption einiger Ddmpfe durch Aluminiumhgdroxyd-Gel. 
Es wird die Darst des AbOH)3-Sols beschriebcn, daB zu den Adsorptionsyerss. 
dienen sollte. Yf. untersuchte die Adsorption von CClu CHClj, CII,CL, Athylen- 
chlorid, Athylfonniat, Jithylmethylketon, Methylacetat, CSt, IIexan u. Toluol an A1(0H)3- 

Gelen. Die Adsorptionskurven yerliefen mehr oder weniger steil, jedoch scliwankten 
sie nur gering innerlialb der angewandten Substanzen. Bei 10 g angewandtein Gel. 
betrugen die Sattigungswcrte 2,5—3,8 g. (Journ. Physieal Chem. 29. 1462—68. 1925. 
Cryogenic Lab., Bureau of Mines, Dept. of Commerce.) H aase.
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Yitalińs Chłopin uud A. Balandin, Iiber die Adsorption des Bariumchlorids 
durch das kolloidale Mangansup'eroxydhydrat in wasserigen Losungen. Das za den 
Verss. dienende kolloidale Mn02-H20 wurde durch Zusatz yon gel. MnCl2 zu der 
nicht ganz bis zum Sieden erhitztcn Lsg. der bereehneten Menge KMnO, gemaB 
der Gleichung: 2Mn0'4 -|- 3 Mn" 2H20 =  5MnOs -)- 4H’ ais rotbrauncr Nd. 
crhalten. Es wurde bei etwa 16° mit Lsgg. von BaCls geschiittelt, die wechselndc 
Mengen dieses Salzes enthielten, u. die Menge BaCl2 wurde crmittelt, dic nach dem 
Filtrieren in def nunmehr sauer reagierenden Lsg. noch cnthalten waren. Dabei 
zeigte sich, daB der Adsorptionskoeffizient des BaCI., mit der Zunahme der gesamten 
sich in Lsg. befindcnden Menge BaCl2 abnimmt. Die durch den Vers. erhaltene 
AdsorptlOnsisothcrmc ItiBt sich nicht durch die Freundlichsche Formel ausdruckcn, 
woraus folgt, daB keine rcine Adsorption stattfindet, sondern daB neben ihr eine 
chem. Rk. erfoigt, bei der auf 1 Mol. BaCl2 2 Mol. IIC1 entstehen. Die letztere u. 
wahrscheinlich auch das BaCl2 werden dann bei den angewandten Konzz. in einer 
dem yorhandenen Mn02-Hs0 proportionalen Menge adsorbiert. Formeln, die unter 
diesen Annahmen auf Grund des Massenwirkungsgesetzes aufgestellt werden, fiihren 
zu Werten, die mit den beobachtcten gut iibereinstimmen. (Ztschr. f. anorg. u. 
allg. Ch. 149. 157—G6. 1925. St. Petersburg-Leningrad, Inst. f. Eadiumforsch.) BOt.

B. Anorganisclie Chemie.
Hans v. Wartenberg und Georg v. Podjaski, Untcrsuclmngen uber Ozon. 

Man kann das Ozon in solchen Verdiinnungen, wic sie zu Luftungszweeken benutzt 
werden, unter Durchsaugen yon 1—2 1 Luft in 5—15 Min. durch 2—3 ccm KJ-Lsg. 
yollstiindig absorbieren u. mit 5—10% Gcnauigkeit durch Titration mit arseniger 
SSure mit einem leieht zusammenstellbaren App. bestimmcn. Auch colorimctr. liiBt 
sich das in KJ-Lsg. absorbierte 03 bestimmcn, docli ist diese Methodc nur bei 
Tagesliclit ausfiihrbar. Ferner untersuchen Vff. die Loslichkeit von 03 in Eg., 
Diehloressigsdure, Essigsaureanhydrid, Propionsdure, Propionsaureanliydrid. Die 
Loslichkeit in diesen Fil. ist groBer ais in W. Fiir dicse Lsgg. gilt das Honrysche 
Gesetz. Die Lsgg. sind ziemlich stabil. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 148. 391 
bis 396. 1925. Danzig, Teclin. Ilochsch.) JOSEPHY.

A. Knrtenacker und M. Kaufmann, Zur Kenntnis der Polythionate. II. Der 
Einfht/s von Thiosulfat und Sulfit auf die Bestdndigkeit der Polythionate. (I. ygl. 
S. 333.) Bei der Zers. der Polythionate entstehen kleine Mengen Thiosulfat u. 
Sulfit; VfF. untersuchen, welchen EinfluB diese Zers.-Prodd. auf die Bestiindigkeit 
der Polythionatlsgg. ausiiben. Auf die Zers. von Trithionat wirken Sulfit u. Thio
sulfat nur wenig; die Zers. yon Tetra- u. Pentathionat wird bingegen durch Zusatz 
von Thfbsulfat u. Sulfit stark beschleunigt. Thiosulfat wirkt ais Katalysator, seine 
beschleunigende Wrkg. kann durch seine Neigung zur Abspaltung von S:

S A "  S03" + S
erkliirt werden. Der S wird vom Tetrathionat aufgenommen, u. das bestfindige 
Gleichgewicht S4O0" -[- S S50„" stellt sich raseh ein. Das aus dem Thiosulfat
gebildete Sulfit reagiert mit dem Tetrathionat nach S,O0" -f- S03" — >- S3O0" -f- sjp„". 
So wird das urspriinglich angewandte Thiosulfat wieder yollstandig zuriickgewommen. 
Beim Pentathionat wird die Neigung, S abzuspalten durch die gleichgerichtete 
Tendenz des Thiosulfats erhoht, u. also der Zerfall hegunstigt. Die beschleunigende 
Wrkg. von Sulfit bezw. Bisulfit beruht auf der raschen Einstellung der zu Thio
sulfat ftihrenden Gleichgewichtc:

S40 /' +  HSO,' ^  S:,O0" +  S203" +  H'
s*o0 +  uscy ** s4o," +  s2o3" +  i r .

(Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 148. 225—34. 1925.) JoŚKPHY.
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A. Kurtenacker und M. Kaufmann, Zur Kenntnis der Polythionate. III. Uber 
die Einwirkung von Schwefelwassersto/f auf die Polythionate. (II. vgl. vorst. Ref.) 
Wie Thiosulfat u. Sulfit so wirkt auch Schwefelwasserstoff auf Trithionat am we- 
nigsten ein. Die Rk.:

S A "  +  H2S =  2 8 ,03" +  2 H'; S A "  +  2 HaS -f- 2 H‘ =  3II.S -f 4S 
yerlauft nur sehr langsam. In saurer Lsg. wird Trithionat von II,S noch viel 
weniger angegriffen ais in neutralcr. Viel schneller yerlauft die Rk. zwisehen
Tetrathionat u. H2S, auch hier nimmt die Rk.-Geschwindigkeit mit zunehmender
AciditSt ab. In neutralcr Lsg. finden folgende Rkk. statt:

S A "  +  H,S =  2S203" - fS  +  2IF (1)
S A "  +  2HsS +  2H‘ =  311,0 +  4S (2)

5 S A "  +  6 H- =  2 S A  +  |HS0 . (3)
AuBerdem kann noch Thiosulfat mit Tetrathionat unter B. you Trithionat reagieren. 
In saurer Lsg. finden nur die Rkk. (1) u. (3) statt, das primitr gebildete Thiosulfat 
geht demnach yollstiindig oder naliezu yollstiindig in Pentathionat iiber. (Ztschr. 
f. anorg. u. allg. Ch. 148. 256—64. 1925.) J osephy .

A. Kurtenacker und M. Kaufmann, Zur Kenntnis der Polythionate. IV. Die 
Einwirkung von Lauge auf die Polythionate. (III. vgl. yorst. Ref.). Vff. untersuchen 
die Rkk., die sich bei wechselnder Laugenkonz. zwisehen Lauge u. Polythionaten 
abspielen, u. ermitteln speziell diejenige Laugenkonz., die zur Zers. jedes der
3 Polythionate notig ist. RlESENFELD u. F eld (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 119.
235; C. 1922. I. 243) liabcn die Polythionate durch ihre Umsetzung mit Lauge 
ąuantitatiy bestimmt unter der Voraussetzung, daB unter den eingehaltcnen Be- 
dingungen folgende Rkk. stattfinden:

2 S80a" +  6 OH' =  S203" +  4 SO/' -f 3H„0 (1),
2S A  +  6 OH' =  3 S203" -f 2S03" +  3H„0 (2),

2 S A "  +  6 OH' = ; 5 S203" -f 3IIa0 (3).
VfF. bestfitigen die Resultate dieser Analysenmethode, sie iindern die Arbeitsweise 
dahin ab, daB in der mit Lauge gekochten Lsg. das Sulfit durch Zusatz von Form
aldehyd gegen Jod unempfindlich gemacht wird u. nach dem Ans&uern mit Essig- 
stture nur das Thiosulfat mit Jod titriert wird (ygl. Ztschr. f. anal. Cli. 64. 56; C.
1924. II. 868). Dadurch wird die Anwendung eines N2-Stroms yermieden. — Tri
thionat zers. sich bei Zimmertemp. in 0,1- bezw. 0,2-n. NaOII innerhalb 4 Stdn. 
nur wenig. Erst in n.-Lauge yerlauft die Zers. schneller, in 4 Stdn. sind hier 70% 
zers., nach 23 Stdn. ist die Umsetzung ąuantitatiy u. entspricht sehr genau der 
Gleichung (1). In den Lsgg. von geringerer Basenkonz. wurde im Verhiiltnis zum 
Thiosulfat viel zu wenig Sulfit, dafur aber Sulfat gefunden; hier findet wahr- 
scheinlich neben der Rk. (1) noch die Rk. S3Oa"  -)~ 2 OH' =  S203" -f- SO.," -f- H20 (4) 
statt, — Tetrathionat wird schon durch 0,01-n. Lauge zers., u. zwar folgt die Zers. 
bei Zimmertemp. der Gleichung: 4S408" -f- 6 0 H '=  5S203"-|- 2S:1Oa" -f- 3HsO(5). 
Bei Siedetemp. wird nach Gleichung (2) Thiosulfat u. Sulfit gebildet. Da sich ais 
Zwischenprod. Trithionat bildet, so ist zur quantitativen Umsetzung des Tetra- 
thionats mit Lauge dieselbe Mindestkonz. an Lauge notig wie beim Trithionat. 
Sowohl die Trithionat- ais auch die Tetrathionatlsg. durfen vor dcm Laugezusatz 
nicht verd. werden, da der Jodrerbrauch sonst zu gering ausfiel. — Aus den Verss., 
die mit einem Gemisch yon Pentathionat u. Tetrathionat ausgefiilirt wurden, ergibt 
sich, daB auch das erstere schon in 0,01-n. Lauge allmiihlich zers. wird, die Zers.- 
Geschwindigkeit ist ungeffihr ebenso groB wie beim Tetrathionat. Pentathionat 
zerfiillt in alkal. Lsg. primar nach dem Schema S5O0" ===? S S4O0" (6), diese Rk. 
yerlauft auch in neutralcr Lsg. Der beschleunigende EinfluB der OH'-Ionen wird 
dadurch erkliirt, daB das Tetrathionat durch OH' Ioncn zers. u. somit Gleich
gewicht (6) dauernd gestort wird. Der auf Zusatz yon Lauge zu Pentathionat zu-
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niichst ausgeschiedene S lost sich beim Śtehen volls(iindig wieder auf; in den 
Endlsgg. kounte kein Sulfid nachgewiesen werden. Im gauzen liatten dic llkk. (3) 
u. (5) stattgefunden. Yff. sind n ich t der Ansicht, daB der S Bich im nach (2) in  

der Lsg. befindlichen Sulfit unter B. von Thiosulfat auflost, sondern sie nehinen 
*vielmelir eine Umsetzung des S mit Laugc in Sulfid u. Thiosulfat an:

Trithionat quantitativ unter B. von Thiosulfat nach S30„" -f- S" =  2Sa03" (8). 
Die Gleichungen (6), (5), (7) u. (8) summiert ergeben die Bruttoglciehung (3). Die
B. von_ Suljid kann nachgewiesen werden, wenn man eine Pentathionatlsg. mit 
stiirkerer Lauge zum Kochen erliitzt. Beim Titrieren macht die Ggw. des Sulfids 
den wegen der hohen Salzkonz. schon unscharfen Endpunkt noch schwerer erkennbar. 
Die Menge des entstehenden Sulfids ist so gering, daB sie keinen merklichen Mchr- 
verbrauch an Jod bewirkt. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 148. 369—81. 1925. Briinn, 
Dtsche. Tcchn. Hochseh.) JosEPnY.

0. v. Deines, Bemerbmgen zu der Arbeit: Untersuchungcn wer die unterchbrige 
Siiure und die Alkalisuperchloride von Ii. Dietzel und F. Schlemmer. Naehweis, daB 
D ietzeł u. Schlemmer (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 145. 381; C. 1925. II. 1138) 
bei ihren Yerss. aus stochiometr. Grunden garniclit mehr ais 0,5 molare Hypo- 
chloritlsg. erhalten konnten. Erst beim Einleiten von 2 Grammatomcn C1.2 in 
2 Gramm-Moll. 1 n-NaOH ist die Lsg. fiir Hypochlorit 1 molar. Auch die Angabe, 
daB die Gesamtmenge des eingeleiteten CL titrimetr. nicht wiedergefunden wird, 
beruht auf einem Irrtum, liervorgerufen durch fehlerhafte Berechnung. (Ztschr. f. 
anorg. u. allg. Ch. 149. 99—100. 1925. Berlin, Univ.) Ur.MANN.

W. Steffens, Ein merkwtirdiges Auftreten von Phosphorwasserstoff. Das Auf- 
treten von P II3 an einer Mauer fiihrt Vf. darauf zuruck, daB unter Ein w. eines 
elektr. Stromes aus einer Lichtleitung aus Calciumphospliat und Kohle von vcr- 
kohlten Ilolzteilen sich Phosphorcalcium gebildet bat. (Ztschr. f. angew. Ch. 38. 
1096. 1925. Bautzen.) J ung.

H. Perperot, Die Wirkung gasformigen Ammoniaks auf die Chloride des Phos- 
phors. Yf. bericlitet von Verss., die Gleichung PC1„ -}- 2nNII3 =  P(NHs)n + nNH4Cl 
zu verifizieren. Er geht von Lsgg. von PCl5 in CC14 aus, in dic er NIL, einleitet 
u. dabei einen weiBen Korper enthiilt, der aber weder der Formel PC15 • 8N1I3 
noch PC15 • 9NH3 geniigt. Auch der Yers., beide Stoffe in CC14 erst zu lósen u. 
dann zusammenzubringen. brachte nicht den gewunschten Erfolg, jedoch paBte die 
Analyse innerhalb ziemlich groBer Fehlergrenzen auf dic Formel PC15 • 10NH3, 
welch letztere vom Vf. ais die richtige angesehen wird. Durch Titration wird diese 
Annahme noch etwas gestiitzt. Von den anderen benutzten Phosphorchloriden steht 
nichts Positivcs fest. Yf. fiihrt die Unsicherheiten auf die Schwierigkeit der voll- 
Stiindigen Trennung des Ammins vom gleichzeitig gebildeten NH4C1 zuruck. (C. r. 
d. TAcad. des sciences 181. 662— 64. 1925.) H aase.

Fritz Paneth und Eugen B.abinowitsch, Uber die Gh-uppe der fliichtigeń 
Hydridfi (Naclitrag). Vflf. erwidern auf Bemcrkungen von IlANTZSCn u. Carlsohn 

(Ber. Dlsch. Chem. Ges. 58. 1741 u. 1747; C. 1925. II. 2244) u. ergiinzen ihre 
friihere Mitteilung (Ber. Dtech. Chem. Ges. 58. 1138; C. 1925. IL  1947) durch 
Berichtigung von Druckfehlern, Zufiigung einer Literaturangabe u. Hinweis auf 
eine Merkwiirdigkeit in den Kpp. der Tctrahalogenide. Der Abstand der Kurve 
der Tetrachloride von der der Edeleasc betriigt ca. 240°, also soviel wic der Kp. 
des Cl; Analoges gilt auch fiir die Kpp. der Tetrabromidc u. Tetrajodide. Es wird 
deshalb die einfache additive Beziehung erhalten: Der Kp. eines Halogenids der 
Si-Gruppe ist in erster Anniihcrung gleich dem Kp. des die Periode abschlieBenden

VIII. 1 . 56
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Edelgascs, vcrmehrt um dcu Kp. des botrcffenden freien Halogens; die starkste 
Abweichung von dieser Regel iibertifft nieht 5?/0. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 
2446—48. 1925. Berlin, tfoiv.) B uscii.

Gusta v F. Eiittig und Otto Scliliessmann, Studien zur Chemie des Lilhiums. 
V. Zur Kcnntnis da- Polybromidc und Polychloride der Alkalien. (IV. vgl. S. 590.) 
Das System RbBr-Br zeigt, daB RbBr3, Rubidiumtribromid, esistiert. Dagegen 
konnten Br-iirmere Verbb. nicht uacligewiesen werden. Das Gleiche gilt von dcm 
System NIIJSr-Br. Auch liier ist das NII,Br3, Ammoniumtribromid, cxistenzfiihig, 
wiihrend niedere Bromidc nicht gefunden wurden. Beim System LiBr-Br kounte 
die Esistenz hoherer. Bromidc nicht nachgewiesen werden. Li-Polybromidc sind 
nieht existenzf;ihig. — LiCl, KCl, CsCl, JSTaCl, wurden systemat. auf die Fahigkeit 
untersucht, hohere Chloride zu bilden. Nach stochiometr. Verhiiltnissen zusammen- 
gcsetzte Yerbb. konnten bei keinem gefunden werden. Aus Griinden der chem. 
Analogie diirfte auch die Existenz von Polychloriden des Na u. Rb aus- 
geschlossen sein.

Versuche. Die wasserfreien Alkalibromide wurden in einem Bombenrolir aus 
Supremaxglas \ron Sciiott Jena, mit einer Menge entwitssertem Br yersetzt, die 
groBer war, ais zur B. des hochsten zu erwartenden Polybromids crforderlich war. 
5 Stdn. auf 500—700° erhitzt, so daB das Br mit einem Druck von 12—15 Atm. 
auf dem Rohrinhalt lastete. Allmahlich (50" pro Stde.) wurde auf die Temp. der fl. 
Luft gebraclit u. einen Tag bei dieser Temp. belassen. Bei dieser Temp. erfolgte 
dann anschlieBcnd die Unters. der Reaktionsprodd. in einer im Original skizzierten 
Spezialapparatur. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 148. 87—92. 1925. Jena, Univ.) F r e i.

P. Budników und N. Wosnessensky, Wirkung ciniger gasformiger Substanzen 
auf Gips bei hoJier Temperatur. Deckt sich mit der gleichnamigen Arbeit von 
B u dn ików  (Chem.-Ztg. 49. 430; C. 1925. II. 333.) (Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. 
56. 73—79. 1925.) B ik erm a n .

A. F. 0. Germann und C. R. Timpany, Calciumphosgeno-Aluminat: eine phtjsi- 
kalisch-che.mischc Untersuchung. Das Calciumphosgenoaluminat CaALCla wird ais 
Salz der Phosgenoaluminiumsuure C0A12C18 aufgefatit. Um genauere Kcnntnis vom 
Vcrli. dieser Salze zu gewinnen, wurden die Dampfdrucke, die Dicliten u. Leit- 
fiihigkciten von verschiedcn konz. Lsgg. von CaAlaCjs in COCl2 bei 0° u. bei 25° 
untersucht. Die Ergebnissc sind in 2 Tabellen zusammengestellt. Die Loslichkcit 
Wie das Mol.-Gew. des CaAljCla in COCL wurde bestimmt. Die Leitfithigkcit dieses 
Salzcs in C0CI2 war groBer ais die des A1C13 in COCl2, was darauf hindeutet, daB 
man es im letzteren Falle mit einer Siiure zu tun hat, bei dereń Neutralisation das 
Salz, das Calciumphosgenoalumininat entsteht. (Journ. Physical Chem. 29. 1423 bis 
1431. 1925. Stanford Univ. Californien.) I IaaŚE.

A. F. 0. Germann und D. M. Birosel, Die Natrium-, Slrontium- und Iiarium- 
phosgenoalumińate. (Vgl. S. 25.) Vf. stclltc nuninehr weitere Yerbb. der zuvor be- 
schriebenen Saure COAl.,Cla her, u. zwar das Na-, das Sr- u. das Ba Salz. Die 
Liislichkeit dieser 3 Salze wurde bei 25° bestimmt, ebenso die Isotliermen ihrer 
Lsgg. Die Dampfdrucke der verschiedcnen Konz.-Lsgg. sind in einer Tabełle zu
sammengestellt. Folgende Solvate konnten identifiziert werden:

3BaAl8Cl8 • 8C0C12 mit einem Dampfdruck von 625 mm bei 25°;
BaAlaCls • C0C13 ' „ „ „ „ 290 „ „ 25°;

5SrAl.2Cl8 • 9C0C13 „ „ „ „ 950 „ „ 25°;
SrAljCls • COClj ,, ,, „ „ 17;> ,, ,, 25°;

NaAlCl, bildet dagegen bei 25° mit COCl2 kein Solvat. Die Berechnung des Mol.- 
Gew. zeigt, daB die Phosgenoaluminatc des Sr u. des Na 15—20 Atome Sr bezw. 
Na im Mol. enthalten. (Journ. Physical Chem. 29. 1469—76. 1925. Stanford Univ. 
Californien.) H aase.



1926. I. ’ B. A n o u g a n is c i ie  C uem ie . 855

Germaine Marchal, Mmoirkung der Kieselsawte auf die Sulfate des Bariums 
und Magnesiums. Die Sulfate werden mit Si02 gut yermischt u. erhitzt. BaSOt 
beginut bei J510° zu dissoziieren, mit SiO., yermischt sind die Drucke bei 1100°
2,3 ein, bei 1225° 7,2 cm bei 1270° 12 cm lig. MySOj zersetzt sieli im Vakuum bei 
8S0°, bei Atmośpniirendruck bei 1150’. Die Dissoziationsdrucke mit SiO* sind bei 
700° 0,6 cm, bei 800" 12 cm, bei 940° 23,4' cm, bei 970° 43,3 cm, bei 1000° 61,5, 
bei 1020° 115,5 u. bei 1030° 120 cm Hg. Die lik. erfolgt nach der Gleiehung 
BaSOj Si02 =  BaSiO, -4- S02 '/.O,. (C. r. d. 1’Acad. des sciences 181.

784-86. 1925.) ’ ‘ EnI zlin.

W ilhelm  Prandtl und Karl Huttner, U ber dic schwarzen Oxydc des Prase- 
odyms. (Vgl. Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 136. 289; C. 1924. II. 1570.) Vff. be
stimmten die Zus. de3 beim Gliilien von Praseodymoxalat an Luft oder im Oa-Strom 
entstehenden schwarzen Praseodymoxydes durch Red. der Verb. im IL-Sirom zu 
P/'eO,,, Praseodympraseodymat, desglciclien aucli gasvolumenometr. u. jodometr. 
Es stellt ein dunkelbrauncs bis tiefschwarzes mikrokrystallines Pulver dar, D .304 6,Cl 
(Pr„03 D.204 6,94). Krystallstrukturunters. vou A. Grimm ergab das FiuBspatgitter 
mit der Gitterkonstanten uw — 5,41 A. Unter Mithilfe von E. Lange bestimmte 
Losungswiirme in 8 n-IINOs ergab 270,6 kcal fiir 1 Mol. Die Zus. des Pr„0,, ist 
innerhalb weiter Grenzen (bis 900") von der Temp. unablningig, cs wird stets ein 
Oxyd init ca. 3,l °/0 aktiyem O erhalten. 20 Min. langes Gliihen im N3-Strom auf 
1100° erniedrigt das Verhaltnis aktivcs O : l’ra03 von 0,67 in Pr0Ou auf 0,56. Beim 
Stelien unter W. nimmt Pr._.0:1 1—l ‘/2°/o dayon auf, welches erst wieder bei 170 bis 
180° entweićht. IIC1, HBr u. HJ losen langsam, beim Erhitzen entweicht ein Teil 
des aktiyen O. HF greift in der ICalte kaum an. IIaS04 u. HN03 losen unter 
Oa-Ęntw. Unterss. zeigen, daB Pr„On keinen Peroxydcliarakter besitzt, es ist also 
ein Oxyd mit lioherwertigem Pr, enthielte es Pr04) so muBten Salze erhaltbar sein, 
was aber niclit gelang.

Nach V£F. konnen die in der Literatur ais Praseodynidioxyd Pr0.t (liczw. Pr„Oan) 
bescliriebenen Verbb. dieses nicht gewesen sein. Vff. erhalten es aber durch 
liingeres Erhitzen (ca. 300") von PraO, im Oa-Strom, oder durch Schmelzen von 
PreOj, mit NaCiO.,, oder durch Beliandeln von Pr0On mit Essigsiiure. Wasserfreies 
Pr02 stellt ein schwarzes mikrokrystallines Pulver dar, D .-°4 6,82. Ghimm be
stimmte die Gitterkonstante zu u,0 =  5,41 A. Fiir die Losuugswarme in 8 n-HN03 
finden Yff. 42,86 kcal fiir 1 Mol.; Praseodymscsquioxyd Pr203 ergab 109,50 kcal. 
Bei Tempp. iiber 350° dissoziiert PrO, in Pr„Ou u. 02, im chem. Verh. gleicht es 
ganz dom Pr00 lt.

Zwecks tieferen Eindriugens in die Konstitution der schwarzen Pr-Oxyde, die 
yermutUch aus einzelnen Komponenten zusammeugesetzt sind, yersuchen Yff., eine 
derselben durch andere Oxyde, LajOj, Bi203, Fe203, CaO, BaO, MgO, ZnO u. CeOt, 
zu ersetzen. Allen beobachteten Tatsachen werden nach Yff. yielleicht am besten 
folgende tautomerc Formeln gerecht: ,

(PrOa), ^  Pra03-Pr,05 u. Pr„Ou =  2 Pi-,0,-Pr.0, ^  4 PiO,-PraO,.
(Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 149. 235—62. 1925. Munchen, Akad. d. Wiśś.) Ulmann.

F. Sauerwald und J. Wecker, i i ber die Volumenan derung beim Schmelzen des 
Rohcisens. Diehtemessungen bei hohen Temperaluren, VI. (V. vgl. Sauerwald, 
Allendobf_u. LandSChOtz. Ztschr. f. anorg. u. allg. Cli. 135. 327: C. 1924. II. 606.) 
Yff. stelien fest, daB ein eutekt. icei/ies Iioheisen unter Volumenausdehnung schmilzt 
(u, =  0,1938, d =  7,15 fest; v, =  0,1418, d — 7,05 fig.), wahrend graues Boheisen 
sich beim Schmelzen kontrahiert (v,— 0,1449, d — 6,90 fest: v, — 0,1435, d — 
6,97 fl.). Diese Ergebnisse stutzen die sclion frUber ausgesprochcne Ansicbt, daB 
in fl. Fe-C-Legierungen eine erhęblielie Menge Fe3C-Moll. yorhanden sind. Eine

56*
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Abhiingigkeit des Vol. von der Zeit 'im fl. Zustande war nicht festzustellen, was 
von Interesse fiir die Moglichkeit der Annahme langsamer Rkk. in der Schmelze 
ist. Die bekannten Bezieliungen der Schwindungskoeffizientcn von weiBem u. 
grauem Fe werden durch die gemessenen spezif. Voll. erlSutert. (Ztschr. f. anorg. 
u. allg. Ch. 149. 273—82. 1925. Breslau, Techn. Hochsch.) Uhlmann .

Glenn D. Kammer und Alexander Silverman, Ionium I. Wiedergewinnung 
von Ionium aus Carnotit. II. Adsorption von Ionium-Tliorium durch Bariumsulfat.
III. Das Ionmm-Thorium-Verhaltnis im Carnotit. Bei den Yerss. Ionium, ein Isotop 
das Th, aus Carnotiterz zu gcwinnen, zeigte sich, daB eine direkte Fallung des 
Ioniums mit Osalsaure aus Lsgg., die durch Kochen von Carnotit mit starken Sauren 
erhalten waren, nicht gelang. Die Fallung wurde wahrscheinlich durch groBe 
Mengen anderer Substanzen, die aus dem Erz extraliiert waren, verhindert. Die 
Fiillung gelingt mit IIF, aber sie ist miihsam u. schwierig wegen der korrodierenden 
u. giftigen Eigenschaften von I1F. — Beim Extrahieren des Ioniums mit yerd. 
Siiuren variieren die Ergebnisse mit den yerschiedenen Carnotitarten. — Bei der 
Gewinnung von Ba aus Carnotit wird das Erz mit HCl gekocht, u. das Ra wird mit 
Ba zusammen ais Sulfat gefallt. Dieses Ra-Ba-Sulfat enthiilt betrfichtliche Mengen 
Ionium, das nach 2 Methoden der Vff. aus dem Sulfat gewonnen werden kann: 1. durch 
Schmelzen des Sulfats mit N;l,C03 u. 2. durch Kochen des Sulfats mit Na,C03. 
Beim Schmelzen werden Ionium u. Th in die Oxyde ubergefiihrt, die in verd. 
Siiuren unl. sind u. durch diese von Ra- u. Ba-Carbonat getrennt werden. Das 
Oxyd wird durch Abrauchen mit H2S04 in das Sulfat ubergefiihrt, dieses wird in 
W. gel., aus der Lsg., werden Ionium u. Th ais Hydroxyde gefallt, diese werden 
wieder in einem kleinen UbersehuB von HCl gel., mit Oxalsiiure gefallt, durch 
Abrauchen mit einem Gemiseh von HaS04 u. IIX 03 in Sulfat iibergefiihrt, das 
Sulfat wie oben ins Chlorid umgewandelt u. Ionium u. Th durch doppelte Fiillung 
mit Na^S^Oj gercinigt. Um absol. Reinheit zu erreichcn, kann der Nd. der
2. Thiosulfatfallung in HNOs gel. werden u. weiter durch doppelte Fiillung 
ais Jodat gereinigt werden. — Beim Kochen, mit Na^COg bleibt das Ionium-Tli 
bei dem Ba- u. Ra-Carbonat. Actinium u. Uran wurden in geringen Mengen 
ebenfalls in der salzsauren Lsg. der Carbonate gefunden, aber etwa 98°/0 der 
Aktivitat der durch das Sulfat adsorbierten Substanz riihren vom Ionium her. 
Das Ionium kann also ais Nebenprod. bei der Darst. der Ra-Salze gewonnen werden. 
Um es in guter Ausbeute zu erhalten, muB das Carnotiterz jedoch mit HsS04 ab- 
geraucht werden, damit das Ionium in Lsg. gebracht werden kann. Aus Unterss. 
iiber die Adsorption von reinem Th durch BaS04 geht hervor, daB etwa 800/0 des 
Th adsorbiert werden, wenn das Verhiiltnis yon BaS04 zu ThOs 28 :1 betriigt. Da 
das Verhiiltnis von BaS04 zu dem Ionium-Th-Oxyd im Carnotit etwa 650: 1 betragt, 
konnte Ionium in hoher Ausbeute gewonnen werden, wenn es ganz in Lsg. gebracht 
wurde. Das Verhiiltnis yon Ionium zu Th im Carnotit yon Colorado wurde in der 
gereinigten salzsauren Lsg., aus der das Ra entfernt war, durch Messung der B. 
yon Ra Em bestimmt u. ergab sich zu 1:15,8. (Journ. Americ. Chem. Soc. 47. 
2514—22. 1925. Pittsburgh [Penns.], Univ.) J osephy .

Ida Tackę, Zur Auffindung der JEkamangane. Vortrag. (Ztschr. f. angew. 
Ch. 38. 1157-60. 1925. — C. 1925. II. 796.) J osephy .

J. G. F. Druce, Suche nach! dem Element 93. I. Prufung roher Mangan- 
verbindungen und die Isolierung des Elements mit der Ordnungszahl 75. Das 
Element 93, das der Vf. suclit, gehort in dieselbe Kolumnę des period. Systems 
wie Mu u. die von Noddack u . Tackę (Naturwissenschaften 26. 567; C. 1925. II. 
796) aufgefundenen Elemente 43 u. 75, Masurium u. Rhenium. DaB die Zahl der 
Elemente tatsachlicb iiber Uran mit der Ordnungszahl 92 hinausgehen, hat bereits
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B ohr („Theorie d. Spektren u. Atomstruktur“ 1922. 71. 113) yermutct, u. die 
Existenz eines Edelgases mit der Ordnungszahl 118 fiir moglich gehalten. Vf. sieht 
speziell fiir die Existenz des Element3 93 Anlialtspunkte in einem reehner. Schema, 
das von L oring  (Chem. News 125. 309. 386. 127. 273. 128. 49; C. 1923. I. 1545.
1924. Ł 2853) aufgestcllt wurde. Bei seinen chem. Unterss., ob unter den Ver- 
unreinigungen des MnSOt des Handels sich etwa ein hóheres „Ilomologe" des Mn, 
speziell das‘Element 93, befinde, fand Vf. indessen statt des gcsuchten Elementes 93 
das Oxyd des Elementes 75, des Rheniums. Zur Treunung des Re vom Mn be- 
nutzt Vf. den Befund von Noddack u . Tackę (1. e.), daB sich die Sulfidc von Ma 
u. Re nicht in W. bilden. 100 g rohes MnSO, wurden mit 50 g NII4C1 in C00 ccm 
W. geir, 25 ccm NH,OII (D. 0,880) zugefiigt u. HaS eingelcitet. Das mit II2S gesiitt. 
Gemisch wurde bis zur Filtration einige Stdn. stehen gelassen. Der Nd. sollte 
Fc-Sulfid, Al(OII)3 u . Cr(OH):, cinschlieBen. Das Filtrat wurde wieder mit 1I2S be- 
handelt, bis keine Fiillung mebr eintrat. Mehrere Filtrationen warcn notig, bis die 
mit ITjS gesiitt. Lsg. beim Stehen keinen Nd. mehr gab. Um sicher zu sein, daB 
alles Mn aus der Lsg. entfernt worden ist, wurde das ammoniakal., mit HaS gesiitt. 
Filtrat u. das Waschwasser einige Tage stehen gelassen. Dann wurde die Lsg. einige 
Min. zum Sieden erhitzt, um den UberschuB an HsS u. etwas NH3 auszutreiben, 
init HCl angeśSuert u. zur Trockne eingedampft. Der Riiekstand wurde stark er
hitzt, um NH4-Verbb. auszutreiben u. den S zu verbrennen. SchlieBlieh wurde der 
Riiekstand in Essigsiiure gel., in geringem OberschuB NH,-Oxalat zugefiigt, um Ca 
au3zufiillen. Das Filtrat wurde zur Trockne eingedampft, stark gegliihf, der Riick- 
stand in h. verd. IIN03 gel., mit NH,OH versetzt, der gewaschene Nd. in h. verd. 
HN03 gel., zur Trockne eingedampft, das Nitrat wurde zu einem hellbraunen Oxyd 
gegluht; 75 mg des noch unreinen Oxyds wurden erhalten. Das Oxyd war beim 
Erwfirmen 1. in yerd. Mineralsiiuren, die Lsgg. waren farblos, nur das Chlorid war 
schwach gelb gefiirbt. Mit NaOII oder KOH wurde aus den Lsgg. das IIydroxyd 
ausgefiillt, das im UberschuB des Fiillungsmittels unl. war. Beim Aufarbeiten yon 
MnS04 nach dem Verf. von Noddack u . Tackę war die Oxydausbeute nur sehr 
gering. — Von dem nach dem oben besehriebenen Ycrf. crhaltenen Oxyd wurde 
von Adam H ilg e r , Ltd. das Rontgenspektrum aufgenommen. Die Spektogramme 
weisen folgende Linien auf 75Lp, CuKy;, 75La, CuKa, FeK,, MnK*, FeK„, MnKa. 
Die Cu-Linien riihren von der Antikathode der Rontgenrohre her. Yon dem 
Element 93 wurde keine Spur einer Linie gefunden. (Chem. News 131. 273—77.
1925. London.) JoSEPHY.

F. H. Loring' und J. G. F. Druce, Ekacćisiicm. Bei der rontgenspektrograph. 
Unters. von Pi/rolusit (vgl. vorst. Ref.) wurde auf einem der photograph. Filme 
die Linie 1,032 A. gefunden; diese Linie fiillt genau zwisehen die theoret. LinienL a

u. L ai des Elements mit der Ordnungszahl 87. Die -Lj-Linie dieses Elementes war 

nicht sichtbar. Das Auflosungsyermogen des Spektrographen reichte nicht aus, 
um die L a - u. L^-Linien gut zu trennen. Die Intensitiit der neuen Linien war 
nur wenig geringer nls die La-Linie des Re, die auf demselben Film crsehienen 
war; auBer den Linien von Ile waren nur Cu-Linien sichtbar, u. ohne die Substanz 
auf der Cu-Antikathode erschienen nur Cu-Linien. DaB die Linie dem Element 87 
angehort, geht daraus heryor, daB in dem Bereich dieser Linie keine andern Linien 
mit derselben Intensitiit erseheinen kiinnen, u. daB die Linie ganz gut in die Kurye 
fiir die L a -Luiien der Elemcnte paBt. Vff. bezeichnen dieses Element, welches das 

hochste u. wahrscheinlich letzte Homologe der Alkaligruppe bildet, ais Ekacasium. 
(Chem. News 131. 289—90. 1925.) J o s e p h y .

F. H. Loring und J. G. F. Drace, Ekaciisivm und Ekajod. I. u. II. Vff. er- 
gśinzen ihre fruheren Jlitteilungen (ygl. yorst. Ref.) daliin, dalS yom Pyrolusit weitere
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Rontgenspektralaufnahmcn gemacht werden. Auf einem Film wurden die charak- 
terist. La-Linie des Elements 87, des Ekacasiums, u. auf demselben Film aueli noch 
die sehr schwachen Linien 1,0SQ u. 0,895 A. beobachtet, diese letzten beiden 
Linien entspreclien der eharakterist. Lu- u. i^-Strahlung des Elementes 85, des 
Ekajods. Die J^-Linie des Ekacasiums, die im Absorptionsgebiet des AgBr liegt, 
wurde nicht beobachtet. Bei der Unters. des Pyrolusits fanden VfF. chem. Eigen- 
schaften, die man vom Ekaciisium, erwartet (nahere Angabcn sind im Original nicht 
gemacht), das Rontgcnspcktrum ergab auf einem andern Film die Linie 1,040, die 
wfegen ilirer Breite die Linien LM u. L„„ des Ekacasiums einschlicBen kann, u. 
0,900 1L Die Salze der rohen, Ekaciisium enthaltenden Substariż waren samtlich 
loslich. Yff. erkennen an, daB das Ekajod nur unsicher naehgewiesen worden ist,
u. daB noch weitere Arbeit notig ist, um die beiden neuen Elemente sicherzustellen. 
(Chem. News 131. 305. 321. 1925.) Josepuy.

F. H. Loring und J. G. F. Druce, Suche nach dcm Element 93. II. Unter- 
suchung des rohen Dwimangans. III. Die neuen Elemente 75, 85, 87 und 93. (I. vgl. 
S. 856, vgl. auch vorst. Ref.) Die Mengen vou rohen Dwimangaiwerbb., die Yff. 
erlialten liuben, sind folgende: aus „reinem“ MnSO., 0,075%, aus „reinem“ MnCI2
0,120%, aus rohem Mn02 0,015%. Yff. glauben, daB Pyrolusit neben Dwimangan 
aueli die Elemente Ekacdsium, Ekajod u. das Element 93 enthalt. Mn CL, enthielt 
Spuren von Fc u. bemerkenswerte Mengen Ca, MnSO, euthielt nur Fe, aber in 
groBeren Mengen ais MnCl2. Hakti.EY u . IUmage (Journ. Chem. Soc. London 67. 

533 [1897J wiesen spektroskop, im Pyrolusit im allgemeinen Na, K, Rb, Ag, Cu, 
Ca u. Fe nach, gelegentlich fanden sie auch Ga, In u. Tl. Der von Yff. unter- 
suchte Pyrolusit enthielt 85°/0 Mn02 u. 9% unl. Rlickstand (Si oder Silicate) u. 1% 
CaO. Die Isolierung des Dwimangans aus dem Pyrolusit geschah in folgender 
Weise: 100 g Mń02 wurden mit einer w. Mischung von HCl u. II;SO, behandelt, 
der weiBe unl. Riickstand abfiltriert, zum Filtrat 50 g NH4C1 zugesetzl, mit NHiOH 
alkal. gemacht, II,S bis zur Siittigung eingeleitct, dic Sulfide abfiltriert, das Ein- 
leiten des HaS wurde so oft wiederholt, bis keine Sulfide mehr ausfielcn. Das 
schwachgelbc Filtrat wurde zur Trockne eingedampft, der Riickstand mit W. auf- 
genommen, mit verd. Essigsiiure angesiiuert, u. gerade genug NII4-Oxalat zugesetzt, 
um alles Ca auszufiillen. Der graue Ca-Oxalatnd. enthielt 61,6—62,2% (COO)2. 
Das liiBt auf die Ggw. eines Metalls mit hoherem At.-Gew. ais Ca schlieBen. Das 
Filtrat von Ca(COO)4 wurde zur Trockne eingedampft, gegliiht u. hinterlieB einen 
liellbraunen Riickstand, der in li. verd. HCl 11. war. Beim Konzentrieren der Lsg. 
bildeten sich kurze federnartige Nadeln. Aus dieser Lsg. wurde das Hydroxyd 
des Dwimangans durch NII4OII ausgefiillt; der anfangs weiBe, floekigc Nd. wurde 
allmahlicli dunkler. Naeli dem Filtrieren schied das Filtrat langsam noch mehr 
von dem braunen Nd. aus. Das Dwimanganhydroxyd war in II2S03 leicliter 1. ais 
in h. yerd. HCl, unl. in Alkalihydroxyden auch bei Ggw. von H202, obgleich es 
dann schokoladenbraun wurde. Beim Behandeln von Dwimangansalzlsgg. mit 
NaOCl fiel das Hydroxyd aus. Beim Schmelzen mit kaust. Alkalien oder Na202 
entstand ein blaugriines Prod., das in W. mit dunkelgriiuer Farbę 11. war u. oxy- 
dierendc Eigensehaften besaB, es wurde durch FeS04 (IICOO)2, S02 u. COa ent- 
farbt. Durch C02 wiire Manganat in Permanganat umgewandelt worden, was nicht 
beobachtet wurde. Die Lsg. von IC-Dwimanganat war unbestiindig, sie wurde im 
Laufe eines Tages fast entfiirbt u. schied das IIydroxyd aus. Mit K4Fc(CN)6 u. 
K3Fe(CN)6 gaben die Dwimangansalzlsgg. purpurfarbene u. granbraune Ndd., mit 
Na-Phosphat u. NH,-Oxalat trat keine Fiillung ein. Das Chlorid farbt die Flamme 
gliinzend griin, aber die Ffirbung bestelit wegeu der Fliichtigkeit des Salzes nur 
eine Sek. lang. Yon dcm rohen Oxyd wurde das Aquivalentgewiclit bestimmt 
unter der Yoraussetzung, daB das At.-Gew. 188 ist. Das geglijjitc hohere Oxyd
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wurde nach dem Erhitzen im 0.,-Strom im JL-Strom reduziert. Die Red. entspricht:
D03 --■>■ DO. — Die rontgenspektroskop. Ergcbnissc sind in einer Tabelle mit
den berechnelen Werten zusammcngestellt, wovon nur die jcweils beobachteten 
hier wiedergegeben werden sollen. Mitgeteilt werden nur die Aufnahmen auf 
5 Filmen. Film 1: enthielt Dwimangan Lol (1,43), MnKa u, FeK(J u. p, CuKa p. 
Film 2: Dwimangan (1,233) u. CuK„ p Film 3: Ekaciisium Lri (1,032),
Dwimangan Lu„ L^, CuK„„. ̂  AgBr-Absorption. Film 4: Element 93, Mittel von 
Lai u. La.t (0,895), Lfi, (0,693), Mittel von Lut u. Lai vom Ekaciisium (1,040), Ekajod 
Lnl (1,086), (0,895, vgl. denselben Wcrt beim Element 93), CuK^, /. =  1,045,
). =  0,912, i. =  0,763. Film 5: Element 93 0,900, Ekaciisium 1,040, Ekajod 0,900 
(vgl. Element 93), Dwimangan Lal, CuKa, Culv;, }. 0,950, X — 0,916 (Br-Absorp- 
tion), ). =  0,735, K — 0,651 JL Von der Cu-Autikathodc wurden auBcr den Cu- 
Linicn keine weiteren Linien ausgesandt. Ferner wurde auf Hg gepriift, da die 
-Ł^-Linie des Hg ganz nahe bei der -Linie voin Element 75 liegt, aber die Hg- 
Linic trat nicht auf. Die Aufnahme der Filme 4 u. 5 riihren von Pyrolusitprobcn 
her. Zum SchluB teilen Vff. noch mit, daB bei einer neuen Pyrolusitunters. auf 
einem Film deutlich, wenn auch schwach, die Linien 0,888 u. 0,897 A. gemessen 
wurden, von denen eine der Lal - Linie des Elements 93 zu entsprcchcn scheint. 
(Chcm. News 131. 337—41. 1925.) J o s e p h y .

F. H. Loring, Ekaciisium II. (I. vgl. S. 857, vgl. auch vorst. Eef.) Die auf 
dem Film, der die La,-Linie des Ekaciisiums enthielt, gefundene schwaclie Linie 
(0,837 A.) in dcm Absorptionsgebict des AgBr ergibt sich aus einer graph. Darst. 
ais die L^-Linie des Ekaciisiums. Gleicbzeitig wurde d ie ia,-Linie des Elements 75 
noclimals mit der ICa,-Linie des Cu yerglichen, wobci die bisherigen Ergebnisse 
bestiitigt wurden. (Chcm. News 131. 371. 1925.) JOSEPHY.

Y. Dólejśek und J. Heyrovsky, Das Vorlcommen von Dwimangan (Ordnungs- 
zald 73) in Mangansalzcn. (Vgl. Rec. traw chim, Pays-Bas. 44. 488; C. 1925. II. 
•1258.) Bei der Unters. der elektrolyt. Abscheidungspotcntiale von Mn aus Mn-Salzlsgg. 
mit Hilfe der Queckailberti'opf kathode u. dem automat, registrierenden Polarographen 
wrurden in den reinsten Probcn (pro analysi) von Kahlbaum oder MEliCK erhebliche 
Mengen von Verunrcinigungen naehgewiescn. Die Yerunreinigungen wurden anfangs 
fiir Zn gehaltcn, niihere Beobachtungen der Stromspannungskurycn fiilirtcu indessen 
dazu, den sagenartigen Charakter der Kurve u. das Anwachscu des Stromes der
Abscheidung eines Elemcntes zuzuschreiben, daB mit Hg keine Yerb. bildet. Die
Verunrcinigungen werden auf 0,5—0,4 X  10—4 Aquivalent pro 1 geschiitzt u. machen 
sich bei 1,0 V besonders bemcrkbar. Da der analyt. Nacliwei3 von Zn, Ni, Co, Fe, dereń 
Abscheidungspotentiale in der Niihe dieses Wcrtes liegen, negatiy ausfiel, so ktinnen 
diese Elemente in nicht hoherer Konz. ais 10“ 5 Aquivalent pro 1 in den Lsgg. vor- 
handen sein, u. VfF. yermuteten, daB die Verunrcinigungcn aus den Ilomologcn des 
Mn, dem Eka- u. Dwimangan bestehen. — Zur Trennung werden Strcifen yon Zn- 
oder Pt-Folie, die mit Zn-Stangen yerbunden sind, in die konz. Lsg. getaucht, damit 
sich alle Mctalle mit einem weniger negativen Potcntial ais das des Zn abscheiden. 
Der Nd. wurde abgekratzt, in wenigen Tropfen IlCl gel., zur Trockne cingedampft 
oder fnit NaOII gefiillt u. das Rontgcnspektrum mit dcm App. yon Siegbahn 
untersucht. Die Lpt-Linie des Elements 75 wurde sogleieh beobaclitct, die La, -Linie 
wurde durch die Ka, -Linie des Zn yerdeckt. Der erstc Buckel der Stromspannungs- 
kurye war indessen nicht von dem Element 75 yerursacht, denn er yerschwindet, 
wenn H4S in die angesiiuerte Mn-Salzlsg. geleitet wird, u. das Rontgcnspektrum 
des dabci entstehenden Nd. zeigte keine Linien des Dwimangans. Der 2. Buckel 
wurde jedoch nicht durch HjS bceinfluBt. Wenn die Lsg. mit NaOII behandelt 
wurde, gaben nur die gefiillteu IIydroxyde die Linie des Elements 75. Wegcn der 
liolicn Zn-Mengen, die nach dieser Mcthode in die Lsg. hmeingebraelit werden,
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sclilugen Vff. einen andern Weg eiri: In eine iiahezu gesStt. Lsg. von reinem 
MnSO., wurde ein kleiner Tiegel, der Mn-Amalgam enthielt, u. ein groBes Stiick 
Pt-Folie, das mit dem Mn-Amalgam in Beriihrung war, gebraeht. Naeli einigen 
Tagen wurde die Pt-Folie herausgenommen, abgespiilt, der Nd. mit konz. HC1 
abgewaschen, diese Lsg. mit W. verd., mit Na*C03 neutralisiert, mit Essigsiiure 
angesiiuert, II, S durchgeleifet, um Zn, Ni, Co etc. auszufallen. Die Lsg. enthiilt 
Mn mit ca. 2% Dwimangan. Konz. saure, das Element 75 enthaltende Chloridlsgg. 
sind gritnlich, das trockne Chlorid dunkelt rasch u. wird beim Stehen schwarz. 
Neutrale, das Element 75 enthaltende Chloridlsgg. scheiden beim Stehen an der 
Luft einen gelblich braunen Nd. ab, dieser Nd., der wahrscheinlicb infolge yon 
Oxydation entsteht, tritt bei der elektrolyt. Methode der Vff., bei der H2-Atm. vor- 
herrscht, nicht auf. Demnach sind beim Element 75 die Verbb. mit hoherer Wertigkeit 
bestSndiger ais die des Mn. Hicrmit steht im Einklang, daB MnCI2, aus KMn04 
dargest., einen 6-mal so groBen polarograph. Buckel liefert wie eine ebenso konz. 
Lsg. von MnS04. (Vgl. auch Duuce, S. 856). Die spektroskop. Ergebnisse sind 
folgende: La, — 1430, L/>, =  1253,3, Lfit — 1204,3, Ly, =  1059 X.E. bezogen auf 
die Kp-Linie des Cu, davon ist die La, -Linie nicht so genau gemessen wie die 
iibrigen. Vff. sind der Ansieht, daB die von Noddack, Tackę u. B erg (Natur- 
wissenschaften 13. 567; C. 1925. II. 796) aus ihren rontgenspektroskop. Ergebnissen 
gezogencn Scliliisse auf das Element 75 nicht uberzeugend sind, da 2|?-Linien der 
Z-Serie mit dcnen von W  zusammenfalleu; die Z/f3- u. i/ł3-Linie fallen genau mit 
den La, u. Zm2-Linien (1204,7 bezw. 1216,0 X.E.) des Thalliums zusammen. Die bei 
der nach Ansieht der Vff. abnorm hohen Dispersion beobachtete La,-Linie, die bei 
der gewohnlichen Siegbahn-Dispersion von der iT^-Łinie des Zn nicht unterschieden 
worden ist, kann nach VfF. eine neue bisher _unbeobachtete Linie des Zn-Dubletts 
sein. Die VfT. halten „in Aubetraeht des chem. Charakters des Elements“ den 
Namen „Dwimangan" fiir besser ala den Namen „Rhenium". (Naturę 116. 782—83.
1925. Prag, Univ.) J osephy .

A. N. Campbell, Das Yorlcommen von Dimmangan (Ordnungszahl 75) in Mangan- 
salzen. Zu den Ausfiihrungen von Doi.ejsek u. H eyrovskit (vgl. vorst. Ref.) be- 
merkt Vf., daB aus den Polarisationskurren noch keineswegs auf das Element 75 
geschlossen zu werden braucht. Vf. ist yielmehr der Ansieht, daB das Potential 
von —1,00 V, bei dem der 2. Buckel der Stromspannungskurye beginnt, welchen 
DOLEJŚEK u. H eyrovsk£ der Abscheidung des Dwimangans zuschreiben, das 
Potential darstellt, bei dem die Abscheidung des Ha beginnt; denn die Abscheidung 
des Mn bei —1,3 V wird von heftiger Hs-Entw. begleitet. Wenn man aDnimmt, 

daB die MnSO.,-Lsg. neutral ist, miiBte das Gleichgewichtspotential des EL, bei 
—0,13 V liegen, eine Uberspannung von 0,87 V ist ein Wert, der an einer Kathode 
aus blankem Pt durchaus realisierbar ist. Der oscillierendc Charakter der Potential- 
kurye in der NShe des Abscheidungspotentials des Mn kann von der gleichzeitigen 
Abscheidung von Mn u. 11.2 herriihren. Um diese Frage zu entsclieiden, miiBte 
eine Stromspannungskurye aufgenommen werden, wenn sich dieselbe Kathode in 
einem Elektrolyt befindet, der kein Mn enthalt, z. B. in Na^SO^ — Ferner weist 
Vf. darayf hin, daB bei der Elektrolyse von MuClo-Lsgg. MnClj gebildet wird, das 
in der Nahc der Kathode sehr schnell hydrolyt. gespalten wird u. komplizierte 
Potentialbezieliuugen erzeugt. (Naturę 116. 866. 1925. Aberdeen, Univ.) Josephy.

Shigeru Toda, Die Oxycldoride des Quecksilbers. Gleichgeicicht in dem Si/stem: 
Mercurichlorid, gelbes Mercurioxyd und TFasser bei 35°. Die Unters. des in der 
Oberschrift genannten Gleichgew’ichts bei 35° ergab, daB nur die beiden Oxy- 
chloride HgCl2,2HgO u. HgCls,4HgO existicren, von denen das letztere wahr- 
scbeinlich mit gelbein HgO eine feste Lsg. bildet. Dic Loslichkeit des gelben HgO 
in W. von 35° ist 0,0014 g pro 100 g W. oder Lsg., die des HgCL, bei derselben
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Temp. 9,39 g in 100 g W. oder 8,58 g pro 100 g Lsg. (Memoir3 Coli. Scie. Kyoto 
Imp. Univ. 4. 305—10. 1921.) BOttger .

F. Feigl und A. Sucharipa, Zur Kenntnis des Amidierungsvorganges bei 
Mercurosalzen. Vff. beschreiben Verss., aus denen hervorgeht, daB bei der Einw. 
von NU, auf IlgCl zunSchat Mercuroamidochlorid, Cl-Hg-IIg-NIL,, entsteht, welchea 
dann in Mercuriamidochlorid, Cl-Hg-NH*, u. Hg zerfiillt. Dieser Zerfall schreitet 
allmahlich fort, wird aber nicht vollstiindig, sondern atrebt einem Maximum zu, 
weil das Mercuriamidochlorid aich umgekehrt mit Hg zu der Mercuroverb. zu ver- 
einigen vcrmag. (Ztschr. f. anal. Ch. 67. 134—40. 1925. Wien, Univ.) BO ttger.

S. -Ramachandran, Die Reaktion zwischen Wismuttrisulfid und Salzsaure. (Vgl. 
S. 180.) IICl in jeder Konz. (bis 1 :16 aq) wirkt auf BitS3 unter H,S-Entw. Je 
verdiinnter die Saure bei der Rk. zwischen HCl u. BivS3 ist, bei umso hoherer 
Temp. beginnt die Entw. von II4S. BiaS3 ist 11. in sd. HCl von der Konz. 1:5 aq. 
(Chem. News 131. 294—95. 1925. Anantapur [Madras], Ceded Districts Coli.) Jos.

Edward J. Weeks und J. G. F. Druce, Wismutlrihydrid und Silberuiismutid. 
(Vgl. Journ. Chem. Soc. London 127. 1069. 1790; C. 1925. II. 904. 2253.) Wiamut- 
trihydrid entateht durch thcrm. Zera. des Dihydridsim Vakuum. 3BiaHj =  4 Bi 
-|- 2BiIl3. Da die Ausbeute hierbei nur gering ist, stellen Vff. BiH3 durch Red. 
von BijH2 mittels II2 dar u. fiihren BiII3 durch Abaorption in ammoniakal. AgN03- 
Lag. in Ag,Bi iiber. Um sicher zu aein, daB nicht der H, mit AgN03 eine Fallung 
gibt, wird dieaer nach der Reinigung erst durch die AgN03-Lsg. geleitet, die zur 
Rk. mit dem BiU, benutzt wurde. Das Gas, das nach der Rk. aua der Lsg. ent- 
wieh, wurde erhitzt, u. wenn daa AgN03 weitgehend zers. war, nahm die Flamme 
stahlgraue Farbę an, u. diinne Wolken von Wismutoxyd wurden gebildet. In der 
Lsg. bildet sich ein schwarzer Nd. von Ag3Bi. Das Bi^H, darf keine Spuren von 
Chlorid enthalten, um das Wismutid rein zu erhalten. Vff. atellen darum BL,Ha 
durch Red. eines Bi-Salzcs mit Al oder KOH dar. Die Red. des Bi,H, zu BiH3 
erfolgt nach der Gleichung: 2 BiaHs -j- Ha =  2BiH3 -)-2Bi. Ag3Bi ahnelt in Aua- 
aehen u. Eigenachaften dem Ag-Antimonid, es kann in der Bunsenflamme ge- 
achmolzen werden. Von W. u. HCl wird es nicht angegriffcn, in warmer verd. 
HNO:! loat es sich, wobei sich wegen weiterer Osydation nur wenig BiH3 bildet. 
Die Rk. Ag.,Bi +  3HNOs =%= 3AgN03 +  BiII3 ist also revcrsibel, deswegen muB 
zur Darst. dea Ag3Bi ammoniakal. AgNOa-Lsg. genommen werden. (Naturę 116. 

710. 1925. Battersea Grammar School.) J osephy .

Picon, Ein fiu fi des Vakuums und der Ilitze auf das neutrale und basische Wismut- 
nilrat. Besłimmung des Konstitutionswassers und der Salpetersaure in diesen Salzen. 
Bei mehrmonatlichem Aufbewahren im Vakuumexsiccator iiber Ps05 oder bei 
10-tag.' Trocknen bei 100° erhiilt man folgcnde Wismutnitrate: 2 J5i(AT03)3 -311,0, 
12BiO-12NO,-511,0, Blfi.^lSBiO- 18N0y 6 II,0  u. Bi2O3-10BiO-10NO3-4IĄO. 
Bei 260" in Ó4-Strom ent8tcht das bas. Salz Bit03- {B i0 - N 0 bei 375° ein Korper 
von ungefiihrer Zus. 2(NO,i -BiO)-4BitOi, bei 425° das gelbe Wismutoxyd Bi,03. 
(C. r. d. 1’Acad. des aciencea 181. 516—18. 1925.) B ikerm an .

Lothar Wóhler und W. Muller, Die Chloride und Oxyde des Rhodiums. (Vgl. 
W ohber, Bai.z u. Metz. Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 139. 205; C. 1925. I. 33.) 
Bei der Chlorierung von Bh zwiachen 300—948° bildet 8ich nur RhCl3, zwischen 
948—968° ein Gemiseh von BhClt u. BhCl, welches sich durch Schlammen zerlegen 
liiBt. Feststellung der Druckkurven der drei Chloride ergab fiir ErreichuDg eines 
Druckes von 1 at bei RhCl3 948°, RhCl2 958° u. RhCl 965°. Rh CI, lieB sich mittelst 
fl. Cl4 bei 20 u. 60" nicht erhalten. — Erhitzen von RhCl3 in 02 bei ca. 800° er- 
gilłt feinverteiltes 1łh,203. Vff. stellen die Druckkurve dieaea Oxydes fest u. finden 
durch atufenweise Dissoziation auch die Kurven der Yerbb. Rh O u. RhO,2. Die-
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selben konnten durch Dissoziation des hoheren Oxydes oborhalb 1113 bezw. 1121° 
>n 0, von 1 at. oder auch durch Absaugen des berechneteu Oa mit naehfolgendcr 
Trennung durch Schliimmen dargestellt werden. Sie sind etwas liellfarbiger ais 
lilijOj u. ebenso empfindlicli gegen 1L wie dieses, in SSuren unl. — Rh erwies 
sich selbst bei 1150° in Luft ais nicht fliichtig. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 149. 
125—38. 1925. Darmstadt, Teclin. Ilochsch.) ULMANN.

C. Mineralogiscfie und jrpolojrisolio Chemio.
Sir W illiam  Bragg' und U. E. Gibbs, Die Struldw des u- und fi-Quarzcs. 

Fruhere Verss. yon B ragg  (Proc. Royal Soc. London [Serie A] 89. 575; C. 1914.

I. 1398) uber die Struktur des Quarzcs u. von Gibbs (Proc. Royal Soc. London 
[Serie A] 107. 501; C. 1925. I. 1!'38) iiber die Anderung der Reflexionsintensitiit 
des Quarzes zwisehen 0 u. 700" fuhrten zu dcm ScliluB, daB die Umwandlung des 
«-Quarzes in Ĵ-Quarz bei 570° nur mit kleinen Atomyersehiebungen im Quarz- 
gitter yerkniipft sein kann. DaB aber andererseiis ein definierter Umwandlungs- 
punkt yorliegt, beweisen die Auderungen der opt. u. mechau. Eigenschaften. Mittels 
des Drehkryslallyerf. werden Aufnahmen von Quarz bei Zimmcrtcnip. u. bei 700° 
gemaeht. In bezug auf Gitterabmessungcn zeigen beide Modifikationen nur gering- 
fiigigo Unterseliiede, welehe auf die Wiirmeausdehnung zuruckzufiihren sind. Das 
Elementarparallelepiped besitzt noch die Abmessungen a — 4,89, c =  5,375 k. u. 
enthiilt 3 Moll., welehe beim ?̂-Quarz in fast derselben Weise angeordnet sein 
mussen wie beim «-Quarz. ?̂-Quarz gehćirt der Raumgruppe D04 oder D ^  an, 
wahrend die Raumgruppe des «-Quares Ą 4 oder D3a ist. Der einzige Unterscbied 
in den Rontenogrammen des ci- u. ?̂-Quarzes liegt in den Intensitaten einzelncr 
Linien. Liings der Ilauptaćhse wird eine Scliraube yon Si- u. O-Atomen gebildet. 
Der Abstand eines O-Atoms von 6 anderen benachbarten O-Atomen betriigt 2,55 A., 
der kleinste Abstand Si-0 1,55 A. u. der Abstand von einem Si-Atom zum niiehsten 
betriigt 3,034 k. Jedes Si-Atom ist yon 4 O-Atomen u. jedes O-Atom yon 2 Si- 
Atomen umgeben. Die Bindungen eines Si-Atoms zu 2 O-Atomen schlieBen mit- 
einander einen Winkel yon 155" ein. In Figuren ist die Projektion des Elementar- 
parallelepipeds u. die Atomanordnung angegeben u. die kleine Atomyerschiebung 
beim Ubergang des ^-Quarzes in «-Quarz unter Erniedrigung der Symmetrie 
demonstriert. Aus dem Gittermodell liiBt sich die Verzwillingung des Quarzes 
leicht ableiten u. desgleiehen die elektr. Eigenschaften erklftren. (Proc. Royal Soc. 
London [Serie A.] 109. 405—27. 1925.) Becker.

Serge I. Tomkeieff, Die Struktur des Aragonits. Vf. stellt ein Jra^ołii/modeil 
auf, welches bei seiner Umwandlung in Calcit einen Minimalbetrag an Energie ver- 
brauclien soli. Atzfigui-en an Aragonitkrystallen zeigen dasselbe Verh., wie es bei 
dcm tlieoret. aufgestellten Modeli zu erwarten ist. Die Gitterabstiinde bei dem 
theoret. Modeli des Vfs. stimmen in 6 Fallen yon 8 Fliieben mit den experimentelł 
beobachseten Werten von Bragg (Proc. Royal. Soc. London, Serie A, 105. 16;
C. 1924. I. 2490) iiberein. In den anderen beiden Fiillen sollten die Gitterabstiinde 
nur die Hiiltte des beobachteten Wertes betragen. Vf. fuhrt dies darauf zuriick, 
daB der naturliche Aragonit teilweise in Calcit umgewandelt sei. Das so auf- 
gestcllte Modeli leistet den beobachteten Rontgeninterfcrenzintcnsitaten in keiner 
Weise Geniige, was Vf. damit abtut, daB man iiber die Rontgenintensitaten noch 
zu wenig wisse. Weiter ist die Symmetrie des neuen Modells monoklin (Raum
gruppe Ci h) statt rhomb., was mit den krystallograph. Messungen ebenfalls nicht 

iibereinstimmt. (Minerał. Magazine 20. 408—34. 1925. Newcastle-upon-Tyne.) Be.

F. Ulrich und V/. Zachariasen, Uber die Krystalhtruktur des u- und (3-CdS, 
sowie des Wurtzits. Yff. untersuchen die beiden Modifikationen des CdS ■« CdS,
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welches durch Gliihen eines Nd. in Sehwefeldampfatmosphiire bei 700—800° her- 
gestellt wurde u. welches dem mikroskopiachen Aussehen naeli mit dem Greenockit 
idcntisch ist, krystallisiert hexagonal in der Raumgruppe C!„,. u. ist isomorph dem 
Wurtzit. a =  4,142 I ,  c =  0,724 A Atomkoordinaten: Cd (2/3 */* 0), C/a 2/s ‘/8)>
S (*/3 llsp), (‘/3 2/3p +  l/s), Parameter p =  3/a ’ /?CdS wurde hergestellt durch Fiil- 
lung einer Lsg. you CdSO, mit H,S u. Trocknen des Nd. bei 70". /3CdS krystalli
siert reguliir u. ist isomorph der Zinkblende. a — 5,820 A. Neu bestimmt wurde 
das Wurtzitgittćr. a — 3,836 A, c — 0,277 A. (Ztschr. f. Krystallogr. 62. 260 - 73. 
1925. Oslo.) Beckeu-Rose.

H. E. Buckley und W. S.Vernon, Die Krystallslruktur der Quecksilbersulf,de. 
Das kub. HgS, der Mctacinnabarit, krystallisiert im Zinkblendelypus mit einer 
Kantenlange des Elementarparallelepipeds von 5,854 A. Zinnober krystallisiert hexa- 
gonal. a =  4,160, c =  9,540 A. Die Raumgruppe ist D.4, Atomkoordinateu:

6/c); p =  0,125. Die Hg-Atome sind in einem einfaclien rliomboedr. Gitter an- 
geordnet, wiilirend die S-Atome in der (OOOl)-Ebene parallcl zur a-Aclise liegen. 
Der Abstand benaehbarter S-Atome betriigt 3,52 A, der Abstand der Hg-Atome von 
den S-Atomen 2,54 u. 2,94 A. Im Metacinńabarit betriigt der Abstand llg-S 2,54 A. 
Wie beim Quarz, ist aueh beim Zinnober die opt. Aktivitiit auf die spiralige Atom- 
anordnung in Itichtung der c-Aclise zuriickżufUhren. DaB entsprechend den zweier- 
lei Atomabstiinden Ilg-S die Hg-Atome zwei verschiedene Durchmesser besitzen, 
fiihrt Vf. auf Abweicliungen des Ilg-Atoma vom kugeligen Bau zuriiek. Die Resultate 
stimmen, mit jenen von ByvOET, K o lkm eyer u. Karssen (Koninkl. Akad. van 
AYetensch. Amsterdam, Wisk. en Natk. Afd. 33. 327; C. 1924.11.1154) u. M angdin 

(C. ,r. d. 1’Acad. des scienees 176. 1483; C. 1923. III. 291) iiberein. (Minerał.

Ralph W. G. Wyckoff, Herbert E. Herwin und Henry S. Washington,
X-Słrahlenmcsstmgen an Pgroxenen. Die Pyroxenc zerfallcn ihrer Struktur nach 
in 4 Typen. Der Diopsidtyp enthiilt aufier Diopsid den Acmit, Hedenbcrgit, Jadcit, 
Augit u. Sehefferit. Im Enstatittyp krystallisieren Enstatit u. Jlyiicrsthen. Der 
Wollastonittypus findet sich beim Wollastonit, Pckłolit, Schizolit u. Bustamit. Die 
Rhodonitgruppe enthiilt die versehiedenen Rhodoniłc. In keine dieser Typen lasaen 
aich kunstlicliea PbSiO.j, Alamosit, Klinocnsłatit, Spodumcn, Pyroxmangit, Sobralit
u. Babingtonit einordnen. Es ergab sich dabei, daB das Mg ohne griiBere Ver- 
anderungen im Gitter durch Fe11 ersetzt werden kann. GroBer sind die Anderungen 
beim Ersatz durch Mn u. am groBten durch Ca. (Amer. Journ. Science, Sil i .im ax  [5]
10. 383—97. 1925.) Ensz lin .

W. Stahl, Uber Ausscheidung von Boden-, Haar- und Mooskupfer in Kupfer- 
steinen. Yf. bespricht an Hand der Arbeiten von R eu leaun , Czedik, Se llm er, 

T iedemann u. eigner Versa. (unter Mitarbeit von W. Truthe) die Ausscheidung von 
Boden-, Haar- u. Mooskupfer in Kupfersteinen. Mooskupfer hat eine andere Ent- 
stehungs.ursache ais das Ilaarkupfer. Feuerfl. kupferreicher Stein lost je nach 
seiner Zus. u. der Ofentemp. gewisse Mengen Yon dem anwesenden Bodenkupfer 
auf it. gibt dieses in noch raehr oder weniger fl. Zustandc beim Erstarren wieder 
ab. Beim beschleunigten Erstarren wird dieses Kupfer moosartig aus dem Stein 
herausgedriickt, u. es tritt in diesem besonders- in Blasenriiumen auf. Es handelt 
sich liierbei um physikal. im Stein gel. gewesenes Kupfer u. auch wohl um ge- 
ringere Drucke ais bei der Haarkupferausscheidung. (Jleiall u. Erz 22. 480—82.

GeolTrey N. Ridley, Theorien uber die Konstituiion naturlicher Silicalc. Be- 
aprechung iiltercr u. neuerer Theorien uber die Struktur der Silicate. Es wird an-

MagazinO’ 20. 382—92. 1925. Manchester, Univ.) Becker .

1925.) I i.  W olf .
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gcnommen, daB sich Fiinfer- bezw. .Sechserringe von Si- oder Al-Atomen bildeu, 
welche ahnlich denen des C gebaut sind. (Chem. News 131. 305—08. 1925.) Ensz.

Georg 0. W ild  und R. Klemm, Milteilungen iiber spektroskopische Unter-
suchungen an Mineralien. III. Topos. IV. Diamanł. (II. vgl. S. 33'.) Topase
wurden wie friiher untersucht u. gefunden, daB die gelbe Farbę auf den Gehalt 
an Cr zuriickzufiihren ist. Bei farbloscn Krystallen sind die 3 Hauptlinien des Cr 
(4208,7; 4274,8 u. 4254,3) abwesend, hellgelb sehr schwach, gelb starker, rosa (ge- 
brannt) stark. AuBerdem wurden bei einzelnen Indmduen Linien des Fe, V, Ag u. 
Na gefunden. Abwesend waren Mn, Mg, Li, Ca u. Ga. Die aąuamarinblaue
Varietiit zeigt auBer starkcn Linien des Fe keine andern. Ein kanariengelber u. 
wciBer Diamant■ ergaben keine Linien, dic nicht schon im Elektrodenspektrum vor- 
handen waren. (Zentralblatt f. Min. u. Geol. Abt. A. 1925. 321—23. Inst. f. Edel- 
steinforschung, Idar.) E nsz lin .

Georg 0. W ild und R. Klemm, Mitteilungen iiber spektroskopische TJnler-
suchungen an Mineralien. V. Spodumen. (IV. vgl. vorst. Ref.) Ein farbloser Spo- 
dumen enthielt neben den Linien des Fe die des Co, Sn u. Na. Die griine Abart, 
der Hiddcnit, hat ais Pigment Cr, was sich auch durch Vergleich der Intensitiit 
der Linien mit der der Farbdichte beweisen lsBt, auBerdem wurden gefunden: 
Na, Sn, Vd, Mn, Co, Ag, Ti, Li. Gclber Spodumen zeigt starkę Fe-Linien auBer
dem starkę Mn- u. Co-Linien. Die rosa oder lila Kunzite enthalten im wesent- 
lichen die Beimengungcn der andern Spodumen, dazu kommt noch Ca, Co fehlf, 
ebenso V. (Zentralblatt f. Min. u. Geol. Abt. A. 1925. 324—26.) E nsz lin .

J. Barthoux, Einige Mineralien aus Marokko. Neben den bereits in Buli. Soc.
franę. Minóral 47. 36; C. 1924. II. 1327 beschriebenen selteneren Mineralien hat 
Vf. in Marokko noch festgestellt: Pyrolusit, Molybdanit, Wolframit, Magnetił, Pyrit, 
Chalkopyrit, Zinkblende, Smithsonit, Erubescit]' Stilbit, Miespickel, Baryt, Wolfsbergit, 
Wollastonit, Hornblende, Orossular, Idokras, Epidot u. Graphit. Beschreibung der- 
selben u. ihrer Fundpunkte. (Buli. Soc. franę. Minóral 48. 226—35. 1925.) Ensz.

J. Barthous, Mineralien von Djebel Debar (Constantine) und ihr Ursprung. 
In dem Gebirge Djebel Debar (Afrika) befinden sich Arsenlager, welche Vf. nither 
untersucht hat. Er hat dabei die folgenden Mineralien festgestellt: Skorndit, 
Dussertit griin. D. 3,75, Hartę 3,5. Zus. (As04)a(Fe, Al)3(Ca, Mg)a(0H)9, Pitticit, 
Opal, Hyalit, Hailoysit, Alunit, Hydrargylit, Wad u. Jarosit. Vf. behandelt auch 
die Entstehung der Lagerstatte. (Buli. Soc. franę. Minćral 48. 99—115. 1925.) Ensz.

J. Barthoux, Ein Zusammeiworkommen von Apatii und Bulił. In Apatit- 
krystallen aus der arab. Wiiste stellte Vf. fest, daB das farbende Agens in den 
Apatiten kleine nadelartige Einschliisse von Rutil darstellt. (Buli. Soc. franę.
Minóral 48. 225—26. 1925.) E nsz lin .

F. N. Guild, Bornit ais Ilochofenprodukt. Buntkupfererz wurde ais Sublimations- 
prod. an den Ilochofenwauden der Kupferhutte Miami, Arizona, in Kombination 
eines gestreckten Rhomboeders mit dem Wttrfel gefunden. Er ist innig mit Kupfer- 
kies verwachsen. (Amer. Miner. 9. 201—05. 1924. N. Jahrb. f. Minerał. Abt. A. 
1925. II. 159. Ref. W. E ile l.)  E nsz lin .

J. Barthoux, Calcit und neue Typen von Coelestin von Moąuattam (Agyptcn). 
(Buli. Soc. franę. Minerał 48. 219—24. 1925.) E nszlin .

A. S. Eakle, Camsellit von Californien. E lls w o r th  u. P o itev in  (Trans. Roy. 
Soc. Canada 15. 1—8. 1921; C. 1922. III. 484) betrachten das Minerał ais einfaches 
wasserhaltiges Magnesiutnborat von der Zus. 2 MgO • Ba03 HsO. Ein feinfaseriger 
Camsellit in einem dunkelgriinen Serpentin der Bolinas Bay. Marin Cy., Californien, 
hat die Zus. 2(MgO,FeO)-(B1Os.SiOs)-HaO, wobei die Si02 die BaOs zu vertreten 
Termag. Das Verhaltnis von SiOa: B203 ist 1:4. D. 2,60. Er zersetzt sich beim 
Iiochen mit HC1 nur sehr schwer. Das Minerał wurde wahrscheinlich bei der
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Einw. h. 13a0a-QueIlwassers auf den Serpentin gebildet. (Amer. Miner. 10. 100—02. 
1925. N. JaHrb. f. Minerał. Abt. A. 1925. II. 184—85. Ref. W. E ite l.)  Enszlin .

E. S. Larsen und Helen E. Yassar, Chalcoalumit, ein neues Minerał von 
Bisbee, Arizona. Das Minerał bildet blaB-blaugriine Krusten auf braunem Limonit,
D. 2,29, Iliirte 2,5. Es ist opt. positiy. a  =  1,523; =  1,525 u. y =  1,532.
LI. in h. konz. Sauren. Zus. CuO-2 Ala03-S03-9Ha0. Es zersetzt sieli łeiclit, wobci 
CuS04 wcggefuhrt wird, wabrscheinlieh zu Gibbsit. (Amer. Min. 19. 79—83. 1925. 
N. Jalirb. f. Minerał. Abt. A. 1925. II. 183—84. Ref. W. E ite l.)  E nszlin .

Paul Ramdohr, Beobachtungen am Chalmersit {CuFet$J mit einem Iiinweis auf 
die durch Ahn moglichen Aufbereitungssclnńcrigkciten. Vf. weist an Iland der bis- 
herigen Literatur u. durch Bcsclircibung einer Anzalil neuer Pundpunkte auf die 
groBe Yerbreitung des Chalmersits, CuFe^S, hin, der mit dcm von BuEITHADPT 

[POGGENDORFs Ann. 59. 325 (1843)] bcschriebencn Minerał „Cuban“ ident. ist. In 
manchen FSllen ist der Chalmersit nicht nielir ais sołcher erlmlten, sondern durch 
ein Gemenge von Pyrit u. Kupferkies pseudomorpliisiert. Die charakterist. Struktur 
ist dabei leicht erkennbar. Vf. betraclitet die bisher bekannten Yorkoinmen des 
Mincrals unter einem einheitlichen geolog. Gesiclitspunkt. Es zeigt sich, daB immer 
hochtempcricrte Bildungen yorłiegen u. zwar besonders kontaktmetasomat. Natur. 
Hinsichtlich der aufbereitungstechn. Schwierigkeiten, die sich bei chalmersitfuhrenden 
Erzen durch die eigentiimliche Verwachsungsstruktur ergeben, wird hervorgeboben, 
daB der Chalmersit magnet, ist, wechselnd, aber durcliaus in der GroBenordnung 
des Magnctkies. Hicrdurch wird yerstUndlich, daB bei der Entfernung von Magnet- 
kies durch Magnetsclieidung der Chalmersit yerloren geht u. daB die diinnen Chal- 
mersitlamellen cinc Menge Kupferkies in die magnet. Portion mitreiBen bezw. bei 
schwitcherem Magnctfeld bedeutende Mengen yon Mitttelprodd. yeranlassen. (Metali 
u. Erz 22. 471—74. 1925. Clausthal i. Harz.) K. W o l f .

J. Orcel, Uber den Chlorit der Marundiie von Transvaal. Der Chlorit ist sehr 
-rein, optisch positiy u. griinlich. Er gcliort zu der Gruppe der Fe-haltigen Mg- 
Prochloritc u. hat die Zus. 4SiOa-2 Ala03 • 7Mg0-61I20. (C. r. d. 1’Acad. des
sciences 181. 795—97. 1925.) Ensz lin .

Paul Gaubert, Uber den Eisenbrucit. Das yon Sandberger (N. Jahrb. f. 

Minerał. 1880. II. 289) ais Eisenbrucit yon Siebenłehn bei Freiberg bezcichnete 
Minerał, welches aus 'weiBen rhomb. Lamellen besteht, ist kein reines, wasserhaltiges 
Fe-Mg-Hydrosyd. Der in der Analyse gefundene Gehalt an SiOa ist nicht ais 
Quarz, sondern ais Chrysotil yorhanden. Ais Zus. fur den Eisenbrucit ergibt sich 
dann 7(Mg, Fe)O-COa-10HaO. (Buli. Soc. franę. Minćral. 48. 216—19. 1925.) Ensz.

A. C. Hawkins, Fluorit von Rochester, New York. Die Fluorite sind kleine 
purpurrote u. blaue WUrfel, die oft Petroleumeinschlusse enthalten. (Amer. Min.
10. 34—36. 1925. N. Jahrb. f. Miueral. Abt. A. 1925. II. 186. Ref. W. E it el .) E nsz.

A. S. Eakle, Foshagit, ein neues Calciumsilicat von Crestmore, Californien. 
Das Minerał, welchcs dem Mineralogen Foshag zu Ehren Foshagit genannt wurde, 
kommt in. Blocken yon Vesuvian mit Thaumasit im Wet Weather Steinbruch bei 
Crestmore vor. Es hat die Zus. HaCa6(Si04)3-2Ha0. (Amer. Miner. 10. 66. 1925. 
N. Jahrb. f. Minerał. Abt. A. 1925. II. 185. Ref. W. E ite l.)  E nsz lin .

A. S. Eakle, Foshagit, ein neues Silicat von Crestmore, Californien. (Ygł. yorst. 
Ref.) Foshagit ist schneeweiB, dicht fasrig mit etwas Seitenglanz. D. 2,36. Hartę 3. 
LI. in HC1 unter Gelatinieren. Das Minerał ist rhomb., opt. positiy mit 
a  — =  1,594 u. y =  1,598. Es steht dem Hiłlebrandit sehr nahe. (Amer.
Miner. 10. 97—99.1925. N. Jahrb. f. Miueral. 1925. II. 185. Ref. W. E ite l.)  Ensz.

E. S. Simpson, Goongarrit, ein neues Minerał von Comet vale, West Australien. 
Das Minerał wurde am Goongarrie See in Westaustralien gefunden. Es bildet unregel-
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maBige Massen u. kleineTąfeln in Quavz. Begleilmineral ist Au. Es iat wahrscheinlich 
monoklin., sprode, hat Hiirte 3 u. D. 7,29. L. in HCl u. IIXOa. In lctzterer unter 
Abscheidung von PbS04. Zus. 4PbS-BisSa. Ais aokundiire Zersetzungsprodd. treten 
Bismutin, Ccruasit u. Anglesit auf. (Journ. Roy. Soc. West. Australia 10. G5. 1924. 
N. Jahrb. f. Minerał. Abt. A. 1925. II. 183. Ref. W. E it el .) E nszlin .

T. L. Watson, Ilogbomit vnn Virginia. Vf. fand Hogbomit iu einem Schmirgel 
fels in Virginia, welcher mit den Fnnden von Gavelin  (BI. Geol. Inst. Upsala 15. 

289; C. 1917. I. (SOI) in Lapplaud ubereinstinimt. In dem virginisclien ist Spineli 
gegen Magnetit rorherrscbend. (Amor. Miner. 10. 1—9. 1925. N. Jahrb. f. Minerał. 
Abt. A. 1925. II. 199—200. Ref. W. E it el .) E n szlin .

W. Meigen und Fr. Nachreiner, Osąnnit von Alłer Pedroso (Portugal). Von 
ganz reinem mit Jodmethyl getrenntem Materiał wurden mehrere untereinander 
ubereinstimmende Analyscn angefertigt. Danacb wurde der Osannit aus 45,60% 
Riebeckit, 13,76% Arfvedsonit u. 35,30% Aktinolith beateben, wobei daa gesamte W. 
u. 1 % RJ'0 tibrig bleibt. Ais Summenformel fiir das Minerał ergibt sich 
iii,o (Na, K),i2 (Fe11, Mn, Mg, Ca)23 F13m (Si, Ti)0, O,90 • Fe'1: Fe111 stehen etwa in dem 
Yerhaltnis 3 : 2. (Zentralblatt f. Min. u. Geol. Abt. A. 1925. 327—30.) ENSZLIN.

W. Meigen und Fr. Nachreiner, Analyscn einiger Gesteine von Alter Pedroso 
und aus den Apachc-Mls. (Vgl. vorst. Ref.) Yon Ałter Pedroso, Alemtejo, Portugal, 
wurden ein Uinptckit, ein Oliringabbro u. ein Aplit aua dem Gefolge des Umpte- 
kita. analysiert. Yon den Apache-Mts, Wes.ttoxas gelangten 2 Apachite u. ein 
Comendit zur Untersucliung. (Zentralblatt f. Min. u. Geol. Abt. A. 1925. 331 
bis 333.) E n s z l in .

W. F. Foshag, Priceit von Furnace Creelc, Iny o County, California. Priceit 
oder Pandermit wurde iu Furnace Creek ais Knollen u. unrcgelmaBigc Mas3en in 
Weichem griinlichem Ton aiigetroflen. Deraelbe iat rein weiB, Iliirte 3—3,5, I). 2,43. 
Lichtbrechung u =  1,571, fi =  1,590 u. y — 1,593. Zweiaehaig, opt. poaitiv von 
der Zua. 5CaO-6 BaOs^H^O. Auf dem Priceit findet man ais sekundiires Minerał 
Colemanit. Der Priceit ist primiires Ausscheidungsprod. (Amer. Miner. 9. 11—13.
1924. N. Jahrb. f. Minerał. Abt. A. 1925. II. 203—04. Ref. W. E it el .) E nszlin . 

A. Demay, Uber zwei neue Formen des Quarzcs in den bergkieselygen Porphyren:
Lamellenquarz und Knollen von Narbenąuarz. (C. r. d. 1’Acad. des sciences 181. 

670-79. 1925.) I I a a s e .

J. Orcel, Neue Mineralien. Schallerit kommt in Adorn in Ziukcrzgiingen vou 
New Jersey vor. Es ist braun. Hiirte 4,5—5. D. 3,308. Es ist opt. einachsig 
negativ mit der Lichtbrechung u  1,704 u. fi 1,079. Von w. HCl wird es langsam 
angegriffen. Es iat leieht fluchtig. Zus. ^MnO-OSiOj-As,0&-7Ha0. Seinen Namen 
hat das Minerał nach dem ainerikan. Forscher W aldemar T. Schaller . (Buli. 
Soc. franę. Minerał 48. 238. 1925.) E nszlin .

G. Flink, SpKenoniangamt von Lungbansluyttan. Der Manganit von LSngban- 
shyttan ist sphenoid. ausgebildet. Der hemiedr. Habitus des Jraganita wird von 
verschiedencn Forschern bestritten. Vf. schliigt bis zur entgiiltigen Kliirung der 
Frage, ob aller Manganit apenoid. ist, fur diese Form den Namen Sphenomanganit 
vor. (Geol. For. Forh. 41. 329—36. 1919. N. Jahrb. f. Minerał. Abt. A. 1925. II. 
200—01. Ref. Peutti Eskola .) E nszlin .

A. Boldyrew, Kryslallographische Studie iiber den TscJic/f'kinit aus dem Ural. 
Genaue Messungen der Winkel, welche die Verschiedenbeit vom Orthit beweisen, 
wurden durchgefuhrt. Zus. Si,CejGa(i10. (Buli. Soc. franę. Minerał 48. 120—27.
1925.) E nszlin .

E. N. Alley, Zonolit: Nutzbannachung eines wertlosen Miner ais. Das glinuner-
artige Minerał wird in dem Kootenaital bei Libby, Montana, gefunden. Es wird 
abgerostet, wobei es eine gołdgelbe Farbo annimmt. Es wird dann ais Malfarbe



yerwaudt. Weiter wird es ais feuerfestcs Ofcnmaterial u. zur Zementfabrikation 
benutzt. (Engin. Mining Journ.-Press 120. 81!i—20. 1'‘25.) E nsz lin .

P. A. Wagner und T. G. Trevov, Platin im Waterberg Distrikt. Es liandelt 
sieli um 2 Lagerstiitten in der Umgcbung von Pretoria. Uber die erste vgl.
C. 1924. II. 2450. Die zweite liegt 230 km nordostl. von Pretoria. Die Verteilung 
des Erzes in der lctzteren ist gleiehmaBiger ais in der ersten. Die Pt-Metalle sind 
in ihr primiir- an bas. Gesteine wie Norite u. IIortlionolit-Dunite gebunden, in 
denen sic ais gut ausgebildete Krystallo u. unregelmiiBigc Itprner auftroten. Eine 
Analyae ergibt 84,00 Pt; 2,3 Os -f- Ir; 0,20 Rh; 0,30 Pd; Spur Cu; 0,00 Ni; 12,80 Fe. 
Die Yerbreitung des Pt in den Gesteinen ist noch nicht gekliirt. Sie cnthalten
G,8—57,B g Pt pro Tonue. Dits Ąuftreten in den Horthonolit-Duniten wird auf die 
Loslichkeit yon Pt in FeO erkliirt. Die wirtschaftliclie Bedeutung liiBt sich erst 
abschiitzen, wenn die Verhiiltnisse in groBercn Ticfen klargelcgt sind. (S. African. 
Journ. of Industr. Pretoria 6. 577—97. 1923. N. Jahrb. f. Minerał. Abt. A. 1925. 

n . 229. Ref. E. Kayser.) E nsz lin .

P. A. Wagner uud T. H. Trevor, Weilerc Piaf i?i fundę. (Vgl. yorst. Ref.) 
(S. African. Mining and Engin. Journ. Johanncsburg 1924. 312—13. N. Jahrb. f. 
Minerał. Abt. A. 1925. II. 22 '.) E nsz lin .

H. Merensky, Die Plalinlagcr von Lydęnburg. (Vgl. yorst. Reff.) (S. African. 
Mining and Engin. Journ. Johanncsburg 35. 474—70. N. Jahrb. f. Minerał. 1925. 

II. 230.) E nsz lin .

P. A. Wagner, Die Plątinlagersiatten im westlichen Teil des Lydęnburg Dislrilcts, 
Transvaal. (Vgl. yorst. Reff.) (S. African. Journ. of Industries 1925. Pretoria, 
Sep. 26 S. N. Jahrb. f. Minerał. Abt. A. 1925. II. 230.) Enszlin .

P. A. Wagner und E. T. Mellor, Uber einen Platinhalligen Itortonolit-Dunit 
aus dem Lydóiburgdistrikt. (Vgl. yorst. Reff.; (Trans. gcol. soc. S. Africa 28. 1—17. 
1925. N. Jahrb. f. Minerał. Abt. A. 1925. II. 230. Abt. B. 1825. II. 106—12.) Ensz.

Hans Merensky, Neue Mitteilungen uber die Platinvorkommen in basischen 
'Eruptwgesteinen, Noriten, Pyroxeniłen, Duuiten und Uortonólit-Duniten Transvaals. 
Vf. gibc kurz die wichtigstcn Ergebnisse der Platiufunde im Lydcnburgdistrikt an. 
Die Pt haltigen Dunite setzen sich nach der Ticfc fort u. bilden nicht besondere 
Ilorizonte der Eruptiygesteine, sondern sind jungere AusbrUche aus groBer Ticfe. 
Im Pofgieberscrustdistrikt ist das Pt ati eine erzfuhrendc Pyroxcnitzone gebunden. 
(Metali u. Erz 22. 564—66. 1925. Johanncsburg.) E nszlin .

Ernst Fulda, Temperatur und Ubersattiyung der Laugen bei der Bildung von 
Kalisalzlagerstatten. Die zur B. eines Kalisalzlagers notigc liohe Temp. kann unter 
den heute gegebenen klimat. Bedingungen durch Sonnenstrahlung in Wiisten- 
gebieten unter einer sehwimmenden Salzdeeke crreicht werden. Die Bildungstemp. 
der deutschcn Zeclisteinsalze liegt zwischen 83 u. 100°. Vf. faBt dieselbcn ais 
primiire Bildungen auf. Die Temp. muB so hocli sein, weil dic konz. Lsgg. infoJge 
ihres minimalen Dampfdrucks bei niedrigen Tempp. keine wirksame Verdunstung 
zeigen. Bei raschcr Eindunstung bei hoher Temp. bleiben die Mutterlaugen an 
MgS04 iibcrsiittigt. Es bildet sich ein Carnallitgcsteiu auf kieseritischer Grundlage. 
]3ei la;igaaincm Eindunsten scheidet sich dagegen ein llartsalzlagcr aus mit einer 
Steinsalzunterlage, in welcher sich die Mineralien Vanthoffit, Loewcit u. Langbcinit 
finden. (Ztschr. Dtsch. Gcol. Ges. Abt. B. 77. 146—55. 1925.) E nszi.in .

John Melhase, Asbestablagerstatten von Arizona. Beschrcibung der in Arizona 
yorkommenden Lagerstiitten, ihres geolog. Zusammenhanges u. der Abbaumcthoden. 
(Engin. Mining Journ.-Press 120. 805—10. 1925. San Francisco.) E nsz lin .

V. Schwarz, Erzvorlcommen und nutzbare Mineralien Afghanistans. Be- 
schreibung der nutzbaren Lagerstiitten u. des Stands der Ausbeutungsmoglichkeitcn. 
(Ósterr. Chem.-Ztg. 28. 186—88. 1925.) E nszlin .
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A. Lacroix, Die Lagerstatte des 'Thorianits in Madagaskar. Die Thorianit- 
krystalle von Audolobe, Madagaskar sind die ersten, welche nicht aus einem 
Pegmatit stammen. Sie kommen zusammeu mit. Phlogopit, Diopsid, Magnetit u. 
griinlichem Spineli in Pyrosemiten vor. D. 9,095. (Buli. Soc. franę. Minćral. 48. 
236—37. 1925.) E n s z u n .

Etienne Patte, Uber die Anwesenheit des Diaspors in den allen lateritischen 
Gesteinen von Tońkin. (Buli. Soc. franę. Minćral 48. 116—19. 1925.) E nszlin .

"W. Eitel, Uber Carbonatphosphale der Apaliłgruppe. Es wurde das biniire 
System Ca3(P04)1—NasCa(C03)4 u. das tertiare System Caa(PO,)s—Na.^CatCOjj—CaC03 
im Druckselimelzofen untersucht u. gefunden, daB sich der Karbonatapatit leicht 
durch Anlagerungsrk. bildet. Im System CaC03—Ca^POjj liegt ein Eutektikum bei 
1140° mit etwa 18 Mol.% Ca3(PÔ )2. Die erhaltenen Iirystalle sind sclilank siiolenformig. 
Der Charakter der Doppelbrechung ist negatiy, £ 1,626; co 1,635 (je ^  0,002). 
Mit SrC03 u. BaC03 lassen sich analoge Additionsverbb. lierstellen. (Sehr. der 
Konigsb. gelehrten Ges. 1924. 159—77; N. Jahrb. f. Minerał. Abt. A. 1925. II. 
177—78. Ref. W e ig el .) E nszlin .

M. Storz, Uber die Einteilung authigene Kieselsiiure fiihrender Gestcine. Gc- 
steine, die authigene Si02 fiihren, sind in 3 yerschiedene Typen einzuteilen. Ver- 
kieselte Gesteine sind solche, bei denen ein Stoff, meist Kalk, durch SiOa verdrangt 
wird. Durchkieselte Gesteine entstehen beim Eindringen von SiOs in die feinsten 
Poren des Gesteins. Kieselsiiure-Gesteins-Sedimente sind solche, die durch 
gleichzeitige Sedimentation von SiOa u. Gestein (Kalk) zu einem einlieiilichen 
Gestein geworden sind. (Zentralblatt f. Min. u. Geol. Abt. B. 1925. 369—71. 
MUnclien.) E nszlin .

W. Hoppe, Uber Molkenboden im oberen Buntsandstein des Odetiwaldes. (Zen
tralblatt f. Min. u. Geol. Abt. B. 1925. 384—92. Leipzig.) Enszlin .

A. Wurm,' Uber alte geschieferle Amphibolitgange des Wundsiedler Marmor- 
zuges. (Ztschr. Dtsch. Geol. Ges. Abt. B. 77. 174—82. 1925. Freiberg Sa.) E nszlin .

A. Demolon, Uber das tonige Materiał des ąuaternaren Lelims. (C. r. d. 1’Acad.
des sciences 181. 673—75. 1925.) Haase.

Ellis Lovejoy, Theorie der Kohletonlager. In Gegensatz zu Stouts Theorie 
(Trans. Amer. Ceram. Soc. 17. 557 [1915]), daB die Kohlentone hydratisierte 
Pflanzenaschen sind, stellt Vf. eine Sedimentationstheorie auf. (Journ. Amer. Ceram. 
Soc. 8 . 756—62. 1925. Columbus, Ohio.) Salmang .

Eugen Ryschkewitsch, Uber die Entsteliung des Passauer Graphitvorkommens. 
Yf. ist der Ansicht, daB die Graphitlagerstiitten magmat. Ursprungs sind u. sich 
durch Zers. von Carbiden gebildet haben. Die B. erklart er durch das rasche Empor- 
kommen des Magmas, wobei unter Druckentlastung die Carbide sich therm. zer- 
setzten. Die Metalle bildeten Osyde, wiihrcnd. der C sich ais Graphit niederschlagt. 
Er bleibt durch rasche Abkiililung des Gesteins erhalten, wiihrcnd er bei lang- 
samer Abkiihlung zu CO bezw. COa yerbrennt. (Ztschr. f. prakt. Geologie 32. 
7 Seiten. 1924. Sep.) Enszlin .

L. Hager, Zur Frage der primdren oder sekundaren Natur der Erdol-Sand- 
lagersiatten. Erwiderung an H ummel (Zentralbatt f. Min. u. Geol. Abt B. 1925. 
161; C. 1925. II. 874.) (Zentralblatt f. Min. u. Geol. Abt. B. 1925. 371—84. 
Heidelberg.) E nszlin .

B,. Krausel, Zur „Sumpfmoornatur“ der mitteldeutschen Braunkohle. Yf. uimmt 
Stellung zu der Kontroverse zwischen G otiian  u. L ang. Die von L ang gewiihlte 
Bezeichnung „Trockenmoorhypothese11 stellt einen Gegensatz lier, der an sich nicht 
besteht. Das Wescntliche ist vielmehr, daB naeli der einen Ansicht die B. des 
Torfes unter, nach der anderen Uber dem Grundwasserspiegcl crfolgt ist. — Yf.
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tritt fiir dic Auffassung G othans ein. (Zentrulblatt f. Min. u. Geol. Abt. B. 1925. 

146—51. 166—70. 1925. Frankfurt a. M.) B ie len b erg .

Carlos F. Hickethier und Alberto Jacobneci, Uber dic Amoesenheit von 
Jodaten im Grundwasser. Bei der Unters. von verscbiedenen Proben von Grund- 
wasser aua dem Norden der Proyinz Santa Fć (Argentinien) auf HN02 batte die 
Anwendung von Tromsdorffs Reagens (ZnJ2-Stiirkelsg.) ein positiyes, die der 
iibrigen Reagentien auf die Siiure dagegen ein negatiyes Ergebnis. Die VfF. stellten 
fest, daB das W. Jodate entbalt, wodurch die Ansicht von F ren gu elli iiber die 
Existenz eines Meeres im Tertiiir jener Gegend bestatigt wird. Am zuverlassigsten 
zum Nacliweis der IIN02 sind die Rkk. von I i,osvay v. I losva (Ztscbr. f. anal. 
Cb. 33. 223 [1894]) u. von R ieg ler  (Ztschr. f. anal. Ch. 63. 156 [1923]). (Ztschr. 
f. anal. Ch. 67. 129—34. 1925. Buenos-Aires [Argentinien].) BOttger .

E. Dittler und J. E. Hibsch, Aragonit ais Quelldbsatz des Bilincr Sauerbrunn.
In den Rohren des Biliner Sauerbrunnen wurden parallel gelagertc Platten neben 
warzenformigen Gebilden gefunden, wrelche ais Aragonit bestimmt wurden. Sie be- 
stehen aus 98,45 CaC03, 0,95 MgC03 u. 0,60 SrC03. Die B., welehe sich bei einer 
Temp. von 10° yollzieht, wird durch das Vorhandensein von Mg- u. Sr-Salzen be- 
dingt. Das Verhiiltnis von Sr : Mg: Ca in dem W. ist 1:160 : 291. (TscnERMAKs 

min. u. petr. Mitt. 66 . 80—84. 1923; N. Jahrb. f. Minerał. Abt. A. 1925. II. 180. 
Ref. B. G ossner.) E nszlin .

F. H. Loring, Metcorite. Vf. behandelt den Zusammenhang von Kometen u. 
Meteoriten auf Grund der sich bei beiden bei der Bewegung aus dem Licht er- 
gebenden spektroskop. Bilder. (Chem. News 131. 100—04 u. 117—19. 1925.) E nszl.

A. Lacroiz, Der Meteorit (EuJcrit), gefallen in der Haute Volta am 27. Juni
1924. Bcschreibung des Falls. Der Meteorit ist ein beinahe 18 kg schwerer ei- 
formiger Eukrit von glanzend schwarzer Kruste. Der Bruch ist graulich weiB. 
Die Textur rissig. Dic Mineralzusammensetzung, welehe sich aus der Analyse er- 
gibt, ist etwa folgende: 3,48 Quarz, 34,93 Feldspate, meist Anortbit, 57,94 Pyroxene,
0,46 Magnetit, 1,22 Ilmenit, 0,57 Pyrrholit, 1,25 Chromit u. 0,34 Apatit. Die 
Pyroxene sind monoklin u. gehoren der Diopsid-Hypersthengruppe an. (C. r. d. 
TAcad. des sciences 181. 745—49. 1925.) Enszlin .

E. S. Shepherd, Bemerkung iiber dic chemische Bedcutung des Zuriicktrctens 
bei Kilauea. Die hochsten Tempp. der Lava werden an der Oberflache des Lava- 
sees gemessen. Dies laBt sich durch eine oberflachliehe Oxydation erkliiren. Der 
0 2 wird durch die wieder in das Kraterloch gesturzten Oxydverbb., welehe um- 
geschmolzen werden u. ihren 02 abgeben, geliefert. Der 02 der Luft kommt nach 
Analysen kaurn an die Lava heran. (Journ. Washington Acad. of Sciences 15. 
418—20. 1925.) E nszlin .

Robert B. Sosman, Sauerstofj' und Vulkanismus. Bei den Oxydationsrkk., 
welehe beim Kilauea eine groBe Rolle spielen, ist die Herkunft des 02 noch nicht 
richtig geklart. Vf. nimmt an, daB das FeO unter geeigneten Bedingungen zer- 
setzt wird u. daB diese Rk., welehe bei 500—600° ein tritt, den niitigen Oa liefert. 
Kommt das Magma rasch an die Oberflache, so kann das metali. Fe, wie in Gron- 
land,. erhalten bleiben, sonst sinkt es nach der Tiefe ab. Der 02 steigt im Magma 
hoch u. oxydiert in den hoheren Schichten. (Journ. Washington Acad. of 
Sciences 15. 422—23. 1925. Washington.) E nszlin .

G. Hoffmann, Begistrierbeobachtungen der durchdringcnden Hohcnstrahlung im 
Meeresniveau. (Physikal. Ztschr. 26. 669—72. 1925. — C. 1925. I. 1634.) H aase.

D. Organische Chemie.
Remo de Fazi, Synthesen in der organischen Chemie mit Hilfe strahlenda- 

Energie. I. Uber die Photosynthese der u-Phenyl-R-diphenyhnilchsdure. Die Konst.
VIH. 1. ‘ 57
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der schon yon Paternó u. Chieffi (Gazz. chim. ital. 40. II. 323; C. 1911. L 552) 
bei der Photork. yon Benzophenon mit Phenylessigsaure in benzol. Lsg. erhaltenen 
ci,fi,(}-Triphenylmilchsaure wird vom Vf. bestiitigt. Das dem Sonnenlicht ausgcsetzte 
Reaktionsgemisch schied nach 1 Monat eine krystallin. M. ab, dereń Menge sich 
nach 2 Monaten nicht yermehrt hatte. Gleichzeitig erfolgte Abscheidung von C02. 
DaB sich hier ein Gleicbgewicht in der Photork. eingestellt hatte, crgab sich daraus, 
daB das Reaktionsgemisch nach dem Abfiltrieren des Nd. bei weiterer Lichteinw. 
erneut Krystalle u. C02 abschied. Der Nd. bestand aus einem Gemisch von 
Benzpinakon u. Triphenylmilchsaure. Die Lsg. hinterlieB nach dem Abdest. des 
Losungsm. unyerandertes Benzophenon u. unyeriinderte Phenylessigs&ui-e neben 
wenig harzigem Prod.; daneben gelang die Isolierung cincr geringen Menge eines 
intensiy riechenden Óles, das ais Phenylessigsaurebenzylester erkannt wurde. Der 
gesamte Reaktionsyerlauf wird durch folgende Gleichungen wiedergegeben:

CjH6* CO • C6He -f C,JL,-Cir,.COOH =  (CcHs),C(OH) • CH(C6H,) • CO OH 
C„Hs-CHs-COOH +  CJI,,-CH,-COOH =  C„H5-CHs.C00-CHa-CBHs +  C02 +  H, 

C6H5.CO-C8H5 +  C,H5-bo-C6H5 +  H2 =  (C0H5).2C(OH).C(OH)(C,;H6),.

(Atti R. Accad, dei Lineei, Roma [6] 2. 2C6—G9. 1925. Rom, Scuola Ingegneria.) Zan.

H. van de Walie und A. Henne, Die Stereoisomeren des Chlorjodathylens. 
Chlorjodathylen, CHC1: CHJ, wurde nach dem Verf. von Płimpton  (Journ. Chem. 
Soc. London 41. 392 [1881]) mit der Modifikation, daB das CII • CH in bestiindigem 
Strome durch die HCl-Lsg. von JC1 geleitet wurde, hergcstcllt. Vor Liclit ge- 
schiitzt in ganz gefiillten GefiiBen bleibt es klar u. farblos, sonst fiirbt es sich 
sofort. Der Geruch ist angenehm, reizt aber zu Triinen. Die Trennung der 
stereomeren Formen wurde nach der friiher beschriebenen Methodc (vgl. van de 
W a lle , Buli. Soc. Chim. Belgiąue 28. 369;- C. 1923. I. 891) unter Yerwendung 
yon reinstem Propylalkohol bewirkt. Es ergaben sich folgende Konstanten:

Transform Cisform

Kp. der Gemische mit Propylalkohol......................
Gehalt der Gemische an Athylenyerb.........................
Kp.j6o (ohne Zers. in diffusem L ic h t ) ......................

d .°4 ...............................................................................
D.15, ...........................................................................
nD15(im Original auch f. andere Wellenlśingen angegeben)
Spezif. Induktionsyermogen........................................
Mol. Polarisation.........................................................

87,5—88,5° 
96% 

113—114° 
—41° ± 0,1 

2,1355 
2,1048 
1,57146 
2,95 

35,3

93,6-94,0° 
55,6 % 

116—117° 
—36,4° +0,1 

2,2399 
2,2080 
1,58288 
2,72 

31,1

Die Konfiguration wurde durch Messung der Geschwindigkeit, mit der 1 Mol. 
HJ durch KOH in alkoh. Lsg. abgespalten wird, bestimmt unter der Annahme, 
daB dies bei der eis-Verb. schneller der Fali ist. Das ursprungliche Prod. enthalt 
17,5% trans- u. 82,5% cis-Form. Dieses Gleichgewicht stellt sich aus jeder Form 
wahrend 1 Stde. bei Sonnenlicht lier. — Zum Schlusse werden die Konstanten der 
yerschiedenen bisher bekannten Paare von Dihalogenathylenen zusammengestellt 
u. die sich daraus ergebenden RegelmiiBigkeiten yerzeichnet. (Buli. Acad. roy. 
Belgiąue, Classe des sciences [5] 11. 360—74. 1925. Bruxelles, Uniy. librę.) Spiegel .

A. Ttschitschibabin und 0. Bagdassarjanz, Kondensation des Acetylens mit 
Scliwefelwasserstoff bei Gegenwart von Aluminiumoxyd. {Journ. Russ. Phys.-Chem. 
Ges. 56. 141—48. 1925. — C. 1924. H. 2135.) B ikerm an .

P. Pischtschimuka, Uber die Bildung des Mercaptans bei Einwirkiing ton 
Phosphorpentasulfid auf Alkohol. (Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. 56. 11—14. 1925.
— C. 1925. II. 1668.) B ikerm an .
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K. Taipale, Kałalytische Hydrierung der Azine. III. (II. vgl. Ber. Dtscli. Chem. 
Ges. 56. 954; C. 1923. I. 1569; I. vgl. Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. 54. 638
C. 1924. I. 902.) Bei Red. des Di-i-bułyliden-azins, [(CH3)aCH-C: N]2, mittels H2 
in Methyl- oder Athylalkohol bei Ggw. von Pt-Schwarz entstehen zuerst Azo-
i-bułan, (CH3)2CH-CH2-N : N-CH^CHtCBy, (I) u. i-Butyl-i-biityliden-kydrazin, 
(CH3)2CH-CH2-NH-N : CH-CH(CII3)2 (II), die bei weiterer Hydrierung in Hydrazo-
i-butań, '(N-N^-Di-i-butyl-hydrazin), (CH3)2CH • CH, • N il■ NH• CII2 • CH(CII3)2 (III), 
iibergehen (u. zwar I  rasclier ais II). Neben I I I  tretcn stets die Prodd. der volligen 
Red.: Mono- u. Di-i-bułylamin auf. Wird das rohe Hydrierungsprod. oline Luft- 
abschluB dest., so erscheint neben I I I  auch I, das durch Luftoxydation von I I I  
entsteht: fiillt man niimlicli I I I  aus dem Reaktionsprod. ais Diclilorid aus, so schlSgt 
sich kein i-Butylhydrazinchlorid gleichzeitig nieder, das aus dem eyentuellen I  unter 
diesen Bcdingungen entstehen sollte (s. unten.)

Versućhe. Di-i-butyliden-azin {Bis-di-i-propylazimethylen), Kp,16 65°, Kp.20 69°, 
Kp.76ł 165—166° (unter Gelblichwerden). Andert sich auch im Dunkeln u. bei 
Abwesenheit von Luft, muB deshalb fur Hydrierung nur frisch yerwendet werden.
— I I I :  Reinigung durch Dest. im Hs-Strom, Kp.,0 63,5°, Kp, 10 70,5°, Kp.7S5 169,5 
bis 170° (unter Gelblichwerden). Riecht nach Estern u. Aminen. D.0° 0,8166
D.02° 0,8006, nD20 =  1,42757. Wl. in W., 11. in organ. Fil. Reduzicrt ammoniakal.
AgN03 in der Kiilte, die Fehlingsclie Lsg. in der Wiirme. Gibt mit HNO, u. FeCl3 
yorubergehend eine blauviolette FSrbung. Geht an 'der Luft in I  iiber. Gleichfalls 
entsteht nur I  bei Einw. von IIN02. Die beiden NH-Gruppen reagieren meist 
gleichzeitig (in Gegensatz zu Hydrazo-i-propan.) — CsH20N2-2HCl, Krystalle (aus 
wss. HC1). Wl. in A., unl. in A., Bzl. F. 175° (Zers.). — Aus dem
Dicblorid iiber Natronkalk im Yakuum. Nadeln (aus A.) 11. in W., A., unl. in A. 
F. 175° (Zers.) Saures Oxalat, CaH20N2-C2H204, Nadeln (aus A.), F. 170° (Zers.),
I. in W., unl. in A. — N,N^Dibenzoyl-di-i-bułyl-hydrazin, C22H2802N2, aus einem 
Chlorid von I I I  u. 1 oder 2 Moll. Benzoylchlorid in Bzl. bei Ggw. von Soda, 
Nadeln (aus yerd. A.), F. 79—80°, wl. in A., A., Bzl., unl. in W., 1. in li. Lg. — 
lJi-Di-i-butyl-semicarbazid, NH2 'CO'N(C4H0)-NH-C4H0, aus Monochlorid von I I I  
u. KCNO, hexagonale Tafeln (aus Aceton), F. 132°, 11. in A., A., wl. in W. — 
l̂ -Di-i-butyl-4-phenylseynicarbazid, C„H6-NH-CO-N(C4H9)-NH-C4H8, entsteht neben 
der nachstfolgenden Vcrb. aus je 1 Mol. I I I  u. Phenyl-i-cyanat in A., Schuppen 
(bei Neutralisation einer schwefelsauren Lsg.), Nadeln (aus 80°/0ig- A.), F. 68,5—69°,
II. in A., A., Aceton. — Dicarbanilid-di-i-butyl-liydrazin, [CaII5 • NH • CO •N(C4H9)-]i, 
aus 1 Mol. I I I  u. 2 Moll. Phenyl-i-cyanat, seidige Nadelchen (aus A. +  Aceton), 
F. 219,5°, 11. in Aceton, swl. in A. u. A. — l,2-Di-i-butyl-4-phenyl-thiosemicarbazid, 
C15H26N3Ś, aus Phenylsenfol u. I I I  in A., Nadeln, F. 118,5—119°, unl. in W., 1. in
A., A. — I  Darst.: 7,5 g I I I ,  in 50 ccm A. gcl., werden mit 20 g gelbem HgO 
zuerst in der Kiilte, darauf auf dem Wasserbad (30 Min.) bchandelt, am niichsten 
Tage wird filtriert, aus dem Filtiat isoliert man 6 g I. Ist citronengelb, riecht 
suBlich u. widerlich, Kp.J(i, 145—145,5°, unl. in W., 1. in organ. Fil. D.4° 0,7935 
bis 0,7949, D.42° 0,7757-0,7768, nD2° =  1,4127—1,4129. Geht beim Stehen mit 
festęm KOII oder beim Einw. von Siiuren in I I  iiber, welches im letzten Falle 
sofort i-Butylhydrazin abspaltet. Wird die Umwandlung durch HC1 bewirkt, so fiillt 
das i-Butylhydrazindichlorhydrat, C4II0■ NH• NII5• 2IICl, aus, wl. in A., unl. in A. u. 
Bzl., verliert bei Erwarmung iiber Natronkalk IIC1. Dabei entsteht das Monochlor- 
hydrat, C4H12Na-HCl, F. 92—93°, 1. in W. u. A., unl. in A. u. Bzl. Bei Bchandeln mit 
Osalsiiure bildet sich saures Oxalat, C0H14O4N2, Schuppen (aus CH3OH), F. 168—169°, 
11. in W., wl. in A., unl. in A. — Dibenzoyl-i-bułylhydrazin, CiBH2002N2, aus
i-Butylhydrazin u. Benzoylchlorid (ein Monobenzoylderiy. entsteht dabei nicht), oder 
aus I  bezw. I I  u. Benzoylchlorid in Bzl. bei Ggw. von Soda; seidige Niidclchen

57*
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(aua wss. A.), F. 169,5—170”, 1. in A., Bzl., wl. in A., uni. in W. — i-Butylscmi- 
carbazid, NH.2 • CO • N(CJi„)-NII2, aus dcm i-Butylhydrazinhydroehlorid u. KCNO in 
W. durch Aussalzen des Reaktionsprod. mit KOH u. Ausschiitteln mit Bzl., Nadeln 
(aus Bzl.), F. 91,5—92°, 1. in W., A. Chlf., swl. in A. — I I  wird durch Erwiirmen 
von I  mit Lauge oder bei Hydrierung yon Di-i-butylidenazin dargestellt. Ziemlich 
scharf riecliende Fl., Kp.,2 64,5°, Kp.J40 175—176", D..,° 0,8390, D .420 0,8210—0,8218, 
nD20 =a 1,4448—1,4450, unl. in W., 1. in organ. Fil., zerfallt unter Einw. von Siiuren 
(aueb wasserfreien, wie Osalsiiure in absol. A.) in i-Butyraldeliyd u. das entspreehende 
Salz des i-Butylhydrazins. — Das bei der Hydrierung von Di-i-butylidenazin sich 
bildende Mono- u. Di-i-butyl-amin werden entweder durch fraktionierte Krystalli- 
sation ihrer Hydrochloride aus Aceton oder durch Uberfiihrung in Benzolsulfon- 
amidderiw. getrennt. i-Butylaminhydrochlorid, F. 177—178°, 11. in W. u. A., wl. 
in h. Aceton. Di-i-butylamin-hydrochlorid, F. 170—175°, 1. in W., A., Aceton. Chlor- 
aurał des Di-i-butylamins, C8HI9N -{- HAuCl4, Zers. bei 200°. Nitroso-di-i-butylamin, 
(C4Hji)2N-NO, aus salzsaurem Di-i-butylamin u. NaN02 im UberschuB, gelbes stark 
riechendes Ol, Kp.so 119°, erstarrt bei ca. — 5°. — Benzolsulfon-i-butylamid, 
C„H6-S02-NH-C4H9, aus i-Butylaminhydrochlorid u. 2 Moll. Benzolsulfonsiiureehlorid 
in 12°/0ig. wss. KOH, F. 52,5—53°, 1. in Alkalien. — Benzolsulfon-di-i-butylamid, 
C„H5 ■ S02 • N(CjII9)2, aus Di-i-butylaminhydrochlorid u. 2 Moll. Benzolsulfonsaure- 
chlorid in 12%ig. wss. KOH, F. 56,5—57°, unl. in Alkalien. (Journ. Russ. Phys.- 
Chem. Ges. 56. 81—107. 1925. St. Petersburg, Univ.) Bikerman.

Charles A. Kraus und W illard N. Greer, Die Dimeihylzinngruppe und einige 
ihrer Reak/ionen. Das zu yorliegenden Unterss. erforderliche Dimethylzinndibromid, 
F. 76°, wurde durch Bromierung von Trimethylzinnbroinid (bei 50—80°) unter Ab- 
schlufi von Sonnenlieht dargestellt; das Rohprod. wurde mit PAc. gewaschen. — 
Dimethylzinndichlorid, analog'aus Trimethylzińnchlorid (AbschluB von Sonnenlieht, 
da die Rk. sonst mit explosionsartiger Heftigkeit verl!iuft), F. 107°. — Die Dibaloide 
wurden mit Na in fl. NH3 red. Bei Anwendung von 2 Atomen Na auf 1 Mol. Dibromid 
erfolgt die Rk. nach demSchema: (CH3)2SnBr2 -|- 2Na =  2NaBr -|- (CH3)2Sn. Die 
freie Dimeihylzinngruppe cntstelit ais gelber Nd., offenbar in polymercm Zustande. 
Der Polymerisationsgrad ist unbekannt u. schwankt wahrscheinlich mit den Be- 
dingungen, unter denen die Rk. ausgefiihrt ist. — Auf Zusatz von weiteren Mengen 
(1 Atom) Na verbindet sich dieses mit dem gclben Nd. zu einer dunkelroten Lsg., 
von Dinatriumtctramctliylstannoathan, das nicht in festem Zustande isoliert wurde. 
Die Addition verlauft nach dem Schema:

2(CJIs)aSn -|- 2 Na =  NaSn(CH3)t • Sn(CHs)2Na.
Es entsteht also nicht das erwartete Dinatńumdimethylstannid, Na.,Sn(CH3)2; 

dieses entsteht dagegen aus dem Dinatriumtetramethylstannoathan durch wcitere 
Einw. yon Na: NaSn(CH3)2• Sn(CH3)sNa -f- 2Na — 2Na2Sn(CH3)2. Diese Rk. ist 
umkehrbar, da sich andererseits Dinatriumdimethylstannid mit Dimethylzinn nach 
folgendem Schema umsetzt: N^SnfCIIj); Sn(CH3)2 == NaSn(CH3)2 • Sn(CH3)2Na. 
Das Nn,-Dimetbylstannid ist U. in fl. NH3 mit intensiy roter Farbę; mit Methyljodid 
entsteht Tctrametliylzinn. Die Lsg. des Dinatriumtetramethylstannoathans ergibt 
mit Methyljodid Hexametliylstannoiithan bezw. die freie Trimethylzinngruppe. — 
Dinatriumhexamclliylstannopropan, aus Dinatriumdimethylstannid u. Dimethylzinn
dibromid, orangerote Lsg.:

2NasSn(CH3)2 +  (CH^SnBr, == 2NaBr +  NaSn(CH3)2 • Sn(Cłl3)2 • Sn(CII3)2Na.
Diathylhexamethylstannopropa?i, C2H. • Sn(CH3)2 • Sn(CIl3)2 • Sn(CII3)2C2II5, aus 

yorigem u. Atliylbromid in NH3, an der Luft unbestnndiges 01, das sich leicht oxy- 
diert, dest. auch unter yermindertem Druck unter Zers. — Dodekaniethylstannopentan, 
(CH3)3Sn • Sn(CH3)2 • Sn(CII3)2 • Sn(CH3)2 • Sn(CH3)3, aus Dinatriumhesamethylstanno- 
propan u. Trimetliylzinnbromid, unbestandiges Ol. — Mit Methylendichlorid ergibt
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Dinatriumdimethylstannid in fl. NH3 zunachst eine dunkelrote Lsg., die wahr- 
scheinlich der Zus. NaSn(CH3)2 • CII, • Sn(CH3)2Na entspricht. Auf wciteren Zusatz 
von Methylendichlorid entsteht Methylendimethylzinn, (CH3)jSnCII2, weiBer Nd., bei 
gewohnliclier Temp. fl., an der Luft leiclit oxydierbar, die Mol.-Gew.-Best. ergab 
keine genauen Werte, jedoeh ist die Verb. hoehpolymer; mit HCl entsteht Tri- 
metbylzinnchlorid neben Dimethylzinndicblorid; aus dem Bromierungsprod. konnte 
nur Methylbromid isoliert werden. — Die freie Dimethylzinngruppe, [(CIL)2Sn]t, 
wurde auf 2 Wegen dargestellt: a) aus Dimethylzinndibromid u. 2 Atomen Na, 
b) aus der ammoniakal. Lsg. des Dinatriumdimetliylstannids durch Behandlung mit
1 Mol.-Aquivalent Dimethylzinndibromid, beide Prodd. selien gleich aus, haben je- 
doch verschiedeue Eigenschaften; das nach b) erhaltene ist leichter zu Dimethyl- 
zinnoxyd, (CH3)aSnO, oxydierbar (bei niedrigem O-Druck mit explosionsartiger 
Heftigkeit) ais das nach a) erhaltene; beide unterscheiden sieh offenbar durch den 
Polymerisationsgrad. (Journ. Americ. Chem. Soc. 47. 2568—75. 1925. Providence, 
Rhode Island, Brown Univ.) Zander.

WiUiam Lloyd Evans und W illiam  Dickson Nicoll, Das Aceton-i-Aceton- 
Gleichgewicht. Aceton wird in wss. Lsg. bei Anwesenheit von frisch gefalltem 
Quecksilberoxyd mit KOI! versetzt u. 24 Stdn. bei 25° belassen. Nach ca. 1 Stde. 
tritt an Stelle des gelben HgO ein weiBer Nd. auf, der aus einer bas. Quecksilber- 
verb. des i-Acetons, [CH3 • C(: CH2)• O^IIg• 2HgO, besteht, die beim Erhitzen mit 
Siiuren Aceton liefert. — Bis zu einer Alkalikonz. von ca. 3,69 •10—3 ist dieMenge, 
in der die i-Acetonquecksilberverb. entsteht, eine logarithm. Funktion der Alkali
konz.; bei hoheren Alkalikonzz. bleibt die Menge der Quecksilberverb. anniihernd 
konstant u. entspricht 26,5—27% des angewandten Acetons. Bei diesen Konzz. ist 
also ein Gleichgewichtszustand erreicht, bei dem eine Erhohung der Alkalikonz. 
keine weitere Umwandlung in i-Aceton mehr bewirkt. (Journ. Americ. Chem. Soc. 
47. 2789—92. 1925. Columbus [Ohio], Univ.) O stertag .

Al. Faworski und J. Zalesski-Kibardine, Uber die Dehydrałałion der pri- 
maren Alkohole mit tertiaren Radikalen. Diese verliiuft je nach den Arbeits- 
bedingungen verschicden. Wenn man Alkohole der allgemeinen Formel I. (R oder 
R' =  Alkyle oder C6H6) in die betrcffenden Halogenide uberfUhrt u. diesen mit 
alkoli. KOH lIHal entzieht, so resultieren die KW-stoffe II., d. li. unter Wanderung 
eines der beiden glcichen Radikale (vgl. H a lle r  u. Bauer, C. r. d. l’Acad. des 
sciences 155. 1581; C. 1913. I. 624, ferner Faworski, Ssakar u . Korolew, Journ. 
Russ. Phys.-Chem. Ges. 50. 63. 77; C. 1923. III. 666). Ein weiteres Beispiel dieser 
Art wird in yorliegender Arbeit beschrieben. Leitet man dagcgen die Diimpfe von 
Alkoholen III. (R u. R' — gleiche oder yerschiedene Alkyle) uber auf beginnende 
Rotglut erliitzte Infusoriencrde, so entstehen die KW-stoffe IV., d. h. unter Wan
derung des C„H5 (ygl. Blondeau, Ann. de Chimie [10] 2. 22; C. 1924. II. 1913). 
Die Umlagerungen, die bei beiden Verff. eintreten, mUssen sich in yerschiedener 
Weise abspielen. Vff. nehmen bei dem Blondeauschen Verf. das hypothet. Zwischen- 
prod. V. an. Bei dem Faworskischen Vcrf. lagern sich sehr wahrscheinlich — im 
Falle des 2,2-Dimethylbutanols-(l) (Faworski u. Ssakar) wurde es bereits bewiesen
— die Halogenide VI. im Augenblick ihrer B. zu VII. um, dann tritt HX aus unter
B. von II. Die Radikalwanderung an sich bedarf allerdings noch besonderer 
E rkliirung.

R\ -p T?
R^C-CH2(OH) II. "> C :C H .R  R'-^C-011,(0 II) IV. ^> C :C H - C 6II5
' /  I. K CaH5/  III. K

R \  R \  TJ
V. R'-)C-CH< VI. R^C-CH2.X VII. Tw>CX.CII2-R 

c ,h /  R ' /
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Chlorki C0H13Cl — (G.1lI-),i(CH.i)C- Cl. Methyldiiithylearbinol (aus C2H--CO-CH3 
u. G JI5MgBr) wird bei 0" mit HCl-Gas gesiitt. Kp.280 85°, Kp.jei 1 1 1 °. — 2-Mcthyl-
2-athylbutanol-{l), C,BI(,0 (I., R =  C2Hm R' =  CH3). Das vorige wird in die Mg- 
Verb. iibergefuhrt u. in diese HCHO-Dampf eingeleitet (Kiiltemischung, N-Atm.). 
Bei der Vakuumdest. des Rk.-Prod. geht zuerst ein Gemiseh von Hexan u. Hexen 
iiber, gebildet aus C„H13MgCl durch Einw. vou HC1 bezw. Abspaltung von MgCIH. 
I. ist ein eamplierartig riechendes QI, Kp.1<5 111°, Kp.J38 1 55°, D.2̂  0,8282, nD20 =  
1,425336, Md =  35,89 statt 36,05. — Allophanat, C9H 1803N2, aus A., F. 102°. — 
Yon Cr03 wird I. zum Aldehyd (Semicarbazon, C8H17ONa, F. 174°) u. zur Carbon- 
saurc (Ag-Salz, C,HI302Ag) oxydiert. — 3-Methylhexen-(3), C7Hh (II., R =  GjH5, 
R' =  CH3). I. wird bei 0° mit ITJ-Gas gesiitt., im Rohr auf 90° erhitzt, das Jodid 
gewaschen u. ohne weitere Reiniguug mit alkoh. KOH unter 20 cm Hg-Druek ge- 
koeht, das Prod. mit Dampf iibergetrieben. Kp.r55 93,8—94,2°. Liefert bei der 
KMu04 - Oxydation Methylathylketon (Semicarbazon, F. 135°), den Ketonalkohol 
{C,JL){CIT,)C(OR) • CO ■ C.JIb (Semicarbazon, CsH 1702N3, F. 229°) u. Propionsaure (ais 
Ag-Salz isoliert). (Buli. Soe. Chim. de France [4] 37. 1227—34. 1925. Leningrad, 
Univ.) Lindenbauji.

P. Bruylants, Beitrag zum Studium der Einwirkung der Organomagnesium- 
verbindungen auf die Nitnle. Nach den friiheren Unterss. des Vfs. (Buli. Acad. 
roy. Belgique, Classe des sciences [5] 10. 126; C. 1924. II. 336) u. von Christiaen 
(Buli. Soc. Chim. Belgiąue 33. 483; C. 1925. I. 388) wirken die Organomagnesium- 
verbb. auf sek. u. tert. fó-Aminonitrile in der Weise, daB die CN-Gruppe durch 
das Radikal der Mg-Verb. ersetzt wird, wobei zuweilen in sek. Rk. ein a-Diamin 
entsteht. Um festzustellen, ob diese Rk. absol. allgemein ist, sind noch Amiuo- 
nitrile von der Form I. gepriift worden, die man leicht aus den Ketonen erhiilt, u. 
a-Aminonitrile aus ungesiitt. Ketonen u. Aldehyden. Die Ergebnisse waren der Er- 
wartung gemiiB. — Es wurde ferner yersucht, aus den auf dem angegebenen Wege 
aus II. zu erhaltenden Aminoyerbb. III. iiber die mit CIT20 -f- HCN erliiiltlichen 
neuen Aminonitrile IY. durch neue Einw. von Organomagnesiumyerbb. zu Verbb. 
vom Typus V. zu gelangen, womit die Synthese komplexer tertiiirer Aminę aus 
primiiren ermoglicht wśire. Die Yerss. scheiterten im 1. Stadium. Die Nitrile II. 
reagieren mit Organomagnesiumverbb. ziemlich heftig unter B. eines Nd. yon Mg- 
Salz der sek. Aminoyerb., das mit UberschuB des Reagenses nicht reagiert. Aus 
der iith. Lsg. yon Einw. von C2II6MgBr auf cc-Methylaminobuttersaurcnitril (II., R, 
R 1 u. R 2 =  CH3) konnte eine Base gewonnen werden, die sich ais Addilionsprod. 
von 2 Moll. Aceton an 1 Mol. CHS-NH  ̂ charakterisiert, Kp. ca. 70° (gibt das Pt- 
Salz des GIL,-NIL, u. mit Semicarbazidacetat das Semicarbazon des Acetons), dem 
man yielleieht Konst. YI. zuschreiben kann. Bei Einw. yon CH, • NHa in 33°/0ig. 
Lsg. auf Aceton in den angegebenen Verh;iltnissen tritt Erwśirmung ein, u. man 
kann eine Fl. erhalten, die bei Fraktionierung zuletzt bei 68—72° eine an Base 
besonders reiche, in dem Gelialte daran der Formel VI. entsprechende Fraktion 

CN CN R3 CN

I. Ć—N <  II. Ó-NHR2 III. C—NHR2 IV. I12Ć—N < 5 '

iT r 1 iC r 1 iC II 1

V. N | ? k - E ‘ VI. S g - > c < ^ N^ c < 0 » .  „ ,
\Q_J£3 ^ --  OI13 YIL ‘

iC r> ĆH3 c!ii?>C—N(CII3)_,'

, TTTT CN—CH—Clij—CII. _  c8h 5- c h - c h '- c h 2
V III. I I IX . I !

N(CH3)2 N(CH3), N(CH3), N(CH3)2



erhalten. LaCt man sie einige Zeit bei Zimmertemp. stehen, so bilden sich Prodd. 
von hoheren Kpp. u. dem Geruch des Mesitylosyds.

Yersuchsteil. A. ci-Methyl-a-dimcthylaminobutyronitril, erhultlich bei Einw. 
Sąuimolekularer Mengen KCN in gesiitt. Lsg., Lsg. von (CII:J).,NH-HC1 u. CII,-CO- 
C2IIB unter energ. Riihren, Kp.18 76—77°. — Methylatkylphcnyldimethylaminomethan, 
aus dem vorigen mit C6H5MgBr, Kp. , ,0 234—235°, D .2°4 0,9275, nD20 =  1,5097. 
Chlorhydrat, hygroskop., sil. in W., nicht merklich hydrolysiert. Pikrat, Nadeln 
(aus sd. W.), F. 178°. — Mcthylathylbenzyldimethylaminomclhan, Kp.m 258°, D .2°4
0,9265, nD20 =  1,5152. Chlorhydrat, liygroskop., sil. in W. Pt-Salz, orangefarbenc 
Krystiillchcn (aus sd. W.), F. 194— 195° unter Blutrotfiirbung u. Gasentw. — 
Methyidiathyldimethylaminometha?i, Kp.70!) 146°, D .2°4 0,7830, nD20 =  1,4306. Pt-Salz, 
F. nach Kohlung. Neben dieser Base entsteht in sehr geringer Menge eine andere 
vom Kp.709 1 71—175°, yielleicht das Diamin VII. — B. u-Methyl-u-piperidobutyro- 
nitril entsteht analog der Darst. yon A mit hochstens 60% Ausbeute, besser aus 
dem Cyanhydrin des Methyliithylketons mit der Sąuimolekularen Menge Piperidin. 
Kp.I5 110—111°, D .2°4 0,9287, nB20 =  1,4655. — Mcthylathylbenzylpiperidomethan, 
Kp-7oo,5 310°, D .» 4 0,9614, nD20 =  1,5277. Pt-Salz, F. 192° (Zers.). — Meihylathyl- 
phenylpiperidomethan, Kp.700i6 288—290°, D .2°4 0,9611, nD20 =  1,52 53. Pt-Salz, F. 
gegen 205° (Zers.). — Metliyldiathylpipcridomethan, Kp.769 214°, D .s°4 0,8614, nB2°.=  
1,4637. — C. Am inonitrile , die sich vom Acrolein ableiten, entstehen 
infolge der starken Polymerisationsneigung dieses Aldehyds nur in sehr geringen 
Ausbeuten, selten bis zu 30°/o- Mit Dimethylamin entsteht ein Bis dimethy lamino - 
biityronitril, nach der fiir das folgende Prod. angenommenen Formel yon Konst. 
VIII., Kp.10 90—91°, in jedem Verhiiltnis mischbar mit W., A., A. u. Bzl. — Di- 
methylaminomethyldwicthylaminobcnzybnethan (IX., Konst. begriindet auf den holien 
Kp.), aus dem yorigen mit C6H5MgBr, Kp.768 259°, Kp.10i6 128,5°, titriert gegen 
Phenolphthalein einsiiurig, gegen Methylorange zweisiiurig. Chlorhydrat, sil. in W. 
Pt-Salz, zl., F. 245° (Zers.). Jodathylat, yiscose, nur sehr schwer krystallisierende 
M. — a-Piperidobutennitńl, C1I2: CII • CH(NC6H10)-CN, Kp.10 94°, D .2°4 0,9813, 
nD20 =  1,4746, farblos, aber bei Stehen scbnell gelb, von sehr schwachem Geruch, 
wl. in W., mischbar mit A., A., Bzl., Petrolein. — Vinylphenylpiperidomethan, aus 
dem yorigen mit C6II6MgBr, Kp.702 271°, D .2°4 0,9704, n^2° =  1,5305. Pt-Salz, 
F. 176—178°. — D. Am inonitrile , die sich vom Crotonaldchyd ableiten. 
u-Dimethylaminopentennitril, CN-CII[N(Cri:l)i]-CH : CII-CII3, Kp.10i6 64—65°, D .204
0,8761, wl. in W. Daneben entsteht u. a. ein Prod. vom Kp.1()j6 126—127", das 
kein Diaminodcriy. sein kann. — Amin C'077,,• C//[jNr(C7/3)»]• CH: CTI-CIT̂ , Kp.7B8 237°,
D .2°4 0,9135. (Buli. Acad. roy. Belgiąue, Ćlasse des sciences [5] 11. 261—80. 1925. 
Louyain, Uniy.) Sp ieg el .

M. Velghe, Beitrag zum Studium der Einuńrkung der Orgatiomagnesiumverbin- 
dungen auf die Nitrile. Die u-Aminonitrile. (Ygl. yorst. Ref.) Es wurde die Einw. 
auf die vom Aceton abzuleitenden «-Aminonitrile untersucht. Auch hier lassen 
sich die Rkk. auf die beiden yon B ruylants beschriebenen Typen zuriickfuhren. 
Meist wird dic CN-Gruppe durch das Badikal der Mg-Verb. substituiert, oder es 
bildet sich das durch Yereinigung von 2 Moll. unter Elimination der CN-Gruppen 
entstehende «-Diamin. — A) Piperido-i-butyronitril, (CH3)aC(CN)• NC6H10, 
wurde nach H en ry  (Buli. Acad. roy. Belgiąue, Classe des sciences 28. 259 [1894]) 
dargestellt. — Dimethylathylpiperidoniethan, Kp. 188°, D .2°4 0,8608, nD20 — 1,4593. — 
Trbnethylpideridomethan, Kp.;63 166°, D.20, 0,8465, nD20 =  1,4532, gleich dcm yorigen 
wl. in W., mischbar mit A. u. A. Pt-Salz, goldgelbe Nadeln, F. 235° (Zers.). — 
Dimethylpropylpiperidomethan, Kp,769 205—207°, D.20, 0,8517, nD20 =  1,4592. Pt-Salz, 
Prismen yon K2Cr207-Farbe, F. 221° (Zers.). — B) Dimethylamino-i-butyro- 
n itr il. Mit c il3MgBr entsteht das Diamin, (C/T^C^CJ/a)*] • [NiCIT^CiCIT.^,

19 26 . I .  ’ D - O r g a n is c h e  C h e m ie . 8 7 5
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Kp.;o7 149°, ebonso mit C2H5MgBr, nur.in kleiner Menge danoben, in groBercr bei 
starkcr Verdiłnnung des Nitrils u. Operieren in Eiskiilte Dimethylaminodimethyl- 
dthylmcthan, Kp.761 117—118°. Mit C3H7MgBr entstclit neben kleinen Mengen jenea 
Diamins zu etwa 20°/o Dimethylaininodimethylpropyhnethan, Kp. 138—139°, D .so4
0.7950, wl. in W ., miachbar mit A. u. A. Pt-Salz, gelbe Nadeln, P. 230° (Zers.).
(Buli. Acad. roy. Bclgiąue, Classe des scienccs [5] 11. 301—8. 1925. Louvain, 
Univ.) Spiegel.

E. P. Kohler und G. H. Reid, Die Addition vvn Cyanessigestem an Ester der 
Glutacon- und fi-Methylglutaconsauren. Nach T uorpe u. W ood (Journ. Chem. 
Soc. London 103. 1597; C. 1913. II. 1748) setzt Glutaconsdurccster der Addition 
von Cyanessigester einen ganz besonderen Widerstand entgegen u. gibt nur 6% an 
Additionsprod., wiihrend «,a-Dimethylglutaconsaureester, C JI602C • C(,CH3)2 - C II: 
CH-COjCjHj, nach Hope u. P e rk in  (Journ. Chem. Soc. London 99. 766; C. 1911.

1. 1746) glatt reagiert. AuBerdem lieB sich Cyanessigester oline Schwierigkeit in 
normaler Weise an die „labile11 Modifikation, C4H5OaC-CH,.C(CH3) : CH-COjCjH,,, 
des |?-Methylglutaconsiiureesters anlagcrn, wahrend der „normale" Ester noch 
groBere Schwierigkeiten bot ais Glutaconsśiureester u. zudem kein normales Prod. 
lieferte, sondern eine Verb., die durch Addition in 1,3-Stellung an ein System, 
CjIIjOjC-CII—CH(CH3)—CII-COjC^Hj, entstanden sein muBtc. Diese Befunde 
waren die uberzeugendsten Griinde gegen eine Formel herkommlicher Art fiir die 
„normalen11 GlutaconsSuren. Nach den Verss. der Vff. laBt sich im Gegensatz 
hierzu Cyancssigaaurcmethylestcr glatt in yollig n. Weise an Glutaconsiiure- 
dimethylester anlagern. Mit reinen Estern u. trockenen Losungsmm. wurden ca. 
82a/0 an normalcm Additionsprod. gewonnen, das mit konz. HCl in Methantriessig- 
saure, CH(CH2 • C02H)3 iiberging. Zimtsduremethylester liefert ungefiihr dieselbe 
Menge des entaprechenden Additionsprod. Es ist wesentlicli, nur soyiel Natrium- 
methylat ais Kondensationsmittel anzuwenden, ais notig ist, um alkal. Rk. zu er- 
halten. Wurde nach Thorpe u. W ood 1 Aquivalent Methylat verwendet, so ver- 
lief die Rk. komplizicrt unter starkcr Dunkelfarbung: trotzdem entstand erheblich 
mehr Additionsprod. ais Thorpe u. W ood angeben. Ein unreiner Cyanessigester 
erforderte sehr viel Methylat u. lieferte nur etwa 10% Ausbeute. Die von Thorpe 

u. W ood beobachteten Schwierigkeiten sind weitgehend auf Anwescnhcit von W. 
u. Saure im Cyanessigester zuruckzufiihren.

Die isomeren ()-Methylglutaconsduredthylester liefern genau nach Thorpe u. 
W ood behandelt, beide ca. 60% des gleichen Additionsprod.; beide reagieren mit 
gleicher Leichtigkeit. Eine Isomerisicrung der Ester kommt fiir die Erklarung 
dieser Abweichung von den Befunden yon Thorpe  u. W ood nicht in Frage, da 
die Ester mit HCl die Ausgangssauren zuriicklieferten. Die Befunde von Thorpe 

u. W ood miissen also ais irrtumlich angesehen werden. — Das Additionsprod. (I)

gibt mit konz. HCl eine Saure C8I In04N (II), die mit Alkalien in die Pentantri- 
carbonsaure*), CII., • C(CII2 • C02I I)3 (III), iibergeht, welche Thorpe u. W ood nur aus 
dem „labilen“ Ester erhalten konnten. Irgend ein Beweis fiir eine Anlagcrung in
1,3-Stellung konnte nicht erbracht werden. — Glutaconsaure gibt alle Rkk. der 
Doppelbindung; wenn sie oder ihre „normalen" Homologen eine besondere Struktur 
besitzen, iiuBert diese sich nicht in den Anlagerungsrkk.

Yersuche. Glutaconsduredimethylester. Aus Malonsauredimethylester mit

c h 3.c o 2c 3h 5 

I  CH3Ć •CII(CN) • COjC.Jfj 

ó h 3. c o 3c ..h 5

CHj -CO • NH

I I  CH3.Ć— CHj-ÓHj 

CH2.COaH

*) Im Original steht Butantricarbonsaure. Die Redaktion.
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Natrium in A. u. Chlf. oline Kiiblung. Das Prod. wird mit HCl zers., mit wss., 
alkoh. HCl yerseift u. mit CH3OH u. H2S04 yerestert. Kp.s 105—110°. — Methaii- 
triessigsaure. Der yerwendete Cyanessigester wurde iiber Magnesiummethylat dest., 
ebenso der Methylalkoliol. Glutaconsauredimethylester u. Cyanessigsauremethylester 
in CHjOII, mit wenig NaOCHs-Lsg. yersetzt, werden 12 Stdn. gekoeht, alle 2 Stdn. 
NaOCH3 zugesetzt. Das Prod. sd. bei 203—205° (11 mm), beim Erwiirmen mit konz. 
HCl entsteht Mełhantriessigsaure, C:H 1000, F. 126° (aus A.). — Dianilsaure, 
C10H2„04N2, F. 206". — a,{3,d-Pentantricarbonsaure, F. 115—116°. — „normale“ 
fi-Methylglutaconsaure, F. 145° (nicht ganz rein). — labile [j-Methylglutaconsdure, 
F. 115°. Athylester der „normalen“ fi-Methylglutaconsaure, Kp.3 94—96°. Athylester 
der labileń [3-Methylglutaconsaurc, Kp.s 97—100°. — Die Ester werden mit Cyan- 
essigsaureathylester u. NatriumUthylat in A. gekoeht. In beiden Fiillen B. eines 
farblosen oder schwach gclblichen Ols, Kp.6 180—185°. Gibt mit konz. HCl er- 
warmt, die Iminosaure, C8Hn04N (II), F. 155—156° (aus 20%ig. HCl). — Pentan- 
tricarbonsaure, C8H1206. Aus I I  beim Kochen mit NaOH. F. 165—169° (aus 
Aceton). Geht bei 200° in eine Anhydrosaure, F. 99°, iiber. (Journ. Americ. Chem. 
Soc. 47. 2803—11. 1925. Cambridge [Mass.] I I arvard Univ.) Ostertao.

F. Diaz Agnirreche, {jber die Existenz fliissiger Racemate. Vf. untersucht 
einige physikalisclie Eigensehaften des d-Diathyltartrats, Kp.,8 162—163°, (dar- 
gestellt nach F ischer u. Speyer, Ber. Dtsch. Chem. Ges. 28. 3255) u. des rac. 
Diałhyltarłrałs, Kp.12 156°, u. yergleicht die fiir beide erhaltenen Daten, um 
eyentuell Schliisse auf das Vorhandensein der rac. Form in fl. Zustande zieheu zu 
kónnen. In den spezif. Gewichten findet er keinen Unterschied, ebensowenig bei 
der Best. der Brechungsexponenten. Auch die Messungen der OberflSchenspannung 
mit dem Stalagmometcr von Traube zeigen nur geringe Differenzen. Die Viscosi- 
taten beider lister wurden bei yerscliiedenen Tempp. (16—60°) mit dcm Ostwaldschen 
Viscosimeter gemessen. Die Bestst. ergaben das merkwiirdige Besultat, daB das 
d-Athyltartrat eine groBere Viscositat besitzt ais die rac. Yerb. Yf. glaubt damit 
die Existenz der Eacemate im fl. Zustande bewicsen zu haben. (Annales soc. 
espanola Fis. Quim. 23. 409—18. 1925.) I I antke.

C. A. Nau, E. B. Brown und J. B. Bailey, Methylenciłronensaureanhydrid. 
Die AnilindeAvate der Citronen- und Aconitsaure. Methylencitronensaureanhydrid (I) 
bildet mit Anilin ein Prod., welclies bei der Ilydrolyse unter Abspaltung der 
Metbylengruppe in das asymm. Anil der Citronensaure (Citranilsdure) (II) iibergeht. 
Dieses Ergebnis steht scheinbar in Widerspruch zu der Annahme der symm. 
Struktur fiir I, welche jedoch unter der Annahme des folgenden Rcaktionsschemas 
aufrechterhalten wird.

I  ? I^ > C ( C H JC0)20 C H ,0  CH,COOH I I I  ^
O • OC O • OC CIL • CO • N il • C0II, -ch.o

_  CHj.ĆOOII I I

IY C(OH)(COOH)(CH2COOH)CH,.CO-NH.C01L — HO-Ć— CO

Ćh2-CO''> N ’ C°H5
I I I  kann isoliert werden; da jedoch die Darst. von I I  aus I  in Ggw. yon HCl 

Yorgeńommen wird, ist zu erwarten, daB sich IY  schnell in I I  yerwandelt. Eine 
Bestatigung dieser Annahme ergibt das Vcrh. eines Monoathylesters von IY, der 
im Verlauf der Arbeit erhalten wurde u. in saurer Lsg. leicht W. abspaltet unter 
Ubergang in den Athylester von II . — Verss., Citrazinsaure durch Einw. von NH, 
auf I  darzustellen, waren ohne Erfolg. — Fiir die Darst. von I  aus Melhylen- 
citronensaure wird ein neues Verf. beschrieben: Die Saure wird in Chlf.-Lsg. 
H~ Dimethylanilin) mit POCl3 behandelt. Dieses Verf. ist auch zur Darst. anderer 
Saureanhydride geeignet. — I  reagiert mit Alkoliolen unter B. yon Monoalkyl-



D. O b g a n is c h e  C h e m ie . 1 9 2 6 . I .

estem im Gegensatz zu don Angaben des D.R.P. 186659; C. 1907. II. 1030, nach 
welchem die entspreehenden DialKylester entstehen sollen. Durch Hydrolyse ent
steht aus dem Dimethylester der Methylencitronensfiure der Citronensiiuredimethyl- 
ester. Dureh Entfernung der Methylengruppe aus den Mono- u. Dialkylestern der 
Methylencitroncnsiiure kann man hiernach leicht zu asymm. Monoalkyl- u. symm. 
Dialkylestern der Oiłronensaure gelangen. — Durch Einw. von PC15 auf I I  u. ihren 
Athylester erfolgt Wasserabspaltung unter B. von Aconiłanilsaure u. ihrem Athyl- 
ester. Die Siiure wird durch Methylalkohol u. A. leicht in die entspreehenden 
Ester iibergefiihrt, F. 149 bezw. 123°; B ertram  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 38. 1615; 
C. 1905. I. 1532) gibt F. 143 bezw. F. 112° an.

Versuchsteil. Methyleneitronensaureanhydrid, C71I„00 (I), a) aus 100 g 
Methylencitronensaure u. 112 g PC15 (1 Stde. stehen lassen, danach Wasserbad er- 
hitzen, POCl3 im Vakuum abdest.), Ausbeute 66%; b) aus 100 g Methylencitronen
saure (in 200 ccm Chlf.) durch Zusatz von 124 ccm Dimethylanilin (wobei teilweise 
Lsg. eintritt) u. 44,4 ccm POCl3, worauf die Chlf.-Lsg. zu sd. beginnt u. bald voll- 
stSndige Lsg. eintritt, Ausbeute 70%, F. 153°, aus Essigester; wird leicht zu Me
thylencitronensaure hydrolysiert. — Monoathylester, aus vorigem mit A. — Mit 
Resorem ergibt I  ein Fluorescein, welcbes durch Bromierung in ein Eosin libcr- 
gcfiihrt werden kann; beide Farbstoffe wurden jedoch nicht rein erhalten. — 
Mcthylencitronenmonoanilidsawc, C13H,300N (III), aus I  u. Anilin in Essigesterlsg., 
Prismen, F. 148° (Zers.), aus k. A. durch Zusatz yon W. gefallt. — Anilinsalz,
C,BII20 06N2, aus I  in Essigester u. Anilin unter Eiskuhlung, F. 90,5°. — Citranil- 
sdure, C12H„OsN (II), a) aus Citronenmonoanilidsaure durch Einw. von sd. verd. 
HCI (1: 3) (24 Stdn. stehen lassen), Prismen aus A. oder Essigester, F. 189°; b) aus 
Monoanilincitrat durch Erhitzen auf 150° (ca. 2 Stdn.), Losen in yerd. HCI, kry
stallisiert schlechtęr ais das nach a) dargestellte Prod. — Anilincitranilat, C18HI80BN2, 
aus I I  u. Anilin in wss. Lsg., Prismen aus W., F. 139°.— Citronensaureanilanilid (2-Oxy- 
propan-l,2,3-tricarbonsaure-l,2-phenylimid-3-phenylamid), C18H10O4N;l, aus yorigem 
durch Erhitzen auf 150° (30 Stdn.), Prismen aus A. — Phcnylhydrazinsalz der 
Citroncnanilidphenylhydrazidsaure, C21H27OsN- • HsO, aus I I  in wss. Lsg. u. Phenyl- 
hydrazin, Prismen aus A. u. Essigester, F. 132° (Zers.). — Citronenanilidphenylhydr- 
azidsaure, aus yorigem durch Erhitzen mit 2 Mol.-Aquivalenten n. IICl, kurze Nadeln 
aus W., F. 118°. — Methylencitronensauredimethylester, C9Hl207, a) aus Methylen
citronensaure u. Methylalkohol (-}- H8SO.,) (RiiekfluB), Ol aus W., erstarrt zu pris- 
mat. Tafeln, F. 69,5°; b) aus symm. Citronensauredimefhylester u. Paraformaldehyd 
im EinschluBrohr (2 Stdn. 160"); ergibt bei der Hydrolyse mit der mol.-aquivalenten 
Menge n. NaOH wieder den symm. Citronensauredimethylester. — Metliylencitronen- 
sauremonoathylesler, C0I I 12O7, aus I  durch Kochen mit A. bis zur Lsg., Prismen aus 
W., F. 109”. — Citronenamidanilidsaurc, CI2HuOsN2, aus I I  durch Einw. von alkoli. 
NH3 im EinschluBrohr (2Stdn. Wasserbad), Prismen aus Essigester, F. 100—104° (Zers.) 
nach yorherigem Erweichen bei 90°; die Stcllung der Amid- u. der Anilidgruppe 
ist nicht bestimmt. — Oitranilsaureinełhylester, CI3Hi305N, aus I I  u. Methylalkohol 
(-)- HsS04), Prismen aus Bzl., F. 89°. — Athylester, CuH 1505N, analog mit A., diinne 
Tafeln aus Bzl., F. 122°; beim Schiitteln mit konz. NH3 tritt teilweise Lsg. ein, 
worauf ein Amidoanilidoester der Citronensiiure zu krystallisieren beginnt; nach 
kurzer Zeit lost sich dieser wieder zum groBten Tcil unter nachfolgender Abschei- 
dung von Citronensaurediamidanilid. Wird das Gemiscli jetzt 30 Min. im EinschluB
rohr auf dem Wasserbad erhitzt, erfolgt Verseifung einer Amidogruppe unter B. 
yon Citronenamidanilidsaurc, welche ais NH.,-Salz in Lsg. bleibt. Diese Verbb. 
wurden wie folgt rein erhalten. — Citronensdurfi-2-amid-3-anilid-1-athylester, 
C14HI803N2 =  CII2(C00C21I5) • C(OH)(CONIIJ • CIi2 • CO • NH- C.H., aus 2g Citranil- 
siiureathylester (in 5 ccm absol. A.) u. 1,2 ccm 28%ig. NH3-Lsg., Nadeln aus A.,



prismat. Tafeln aus W., F. 183° (Zers.). — Oitranensdure -1,2- diamid- 3 - anilid, 
C12I I 150,,N,, — CHa(CONII2)-C(OH)(CONH2) ■ CII, • CO -NU • CcII5, aus 2g Citranil- 
siiureathylcster (in 5 ccm absol. A.) u. 5 cem starker alkoh. NH3-Lsg. im EinsehluB- 
rohr (>/, Stde. Wasserbad), Prismen aus A., F. 185°. — Citronensdure-l-amid-3-anilid, 
CISH 140 6TSf2 =  CKj(C0NH2)-C(01I) (COOII)-CII2-CO-NH-CuH6, aus vorigem oder 
vorvorigem (je 2 g) u. 10 ccm konz. XII., (% Stde. Wasserbad), Tafeln aus W. oder 
A., F. 171°. —- Neutralcs IC-Salz des Oitranilidsćiureathylesters, C6HS -NH • CO• CII2 • 
CfOHj^OOKJ-CHj-COOCaHs (?), aus Citranilsuurcatliylester in alkoh. Lsg. u. KOII 
in wss. Lsg., rechteckige Tafeln aus A., F. 121°, nach vorherigem Erweichen bei 
70°. — Sawes IC-Salz, ChH 1cO0NK-CI4H17O0N, aus vorigem in konz. wss. Lsg. 
durch Zusatz von Eg., Prismen aus W. oder A., F. 153°. — Citranilidsaureąthyl- 
esier, C14HuO0N, aus dcm neutralen K-Salz u. n. HC1, prismat. Tafeln aus W., 
F. 108°; geht beim Erhitzen auf 150°, sowie in Ggw. von Mineralsiiurcn unter 
Wasserabspaltung in Citranilsfiureftthylęster iiber. — Aconiłanilsaure, CI2H0O4N, aus I I  
u. PC15 (nach der ersten Rk. 1  Stde. auf 95° erhitzen), Estraktion mit sd. W., farb- 
lose Nadeln, F. 189°. — Mełhylester, C13Hn04N, prismat. Tafeln aus A., F. 149°. — 
Athyleśter, C14HI304N, a) aus der Siiure durch Vcresterung mit A. (-(- HC1); b) aus 
Citranilsiiureiithylester u. PC16, Tafeln aus A., F. 123°. — Aconitanhydridsaure-, 
nach AnschOtz u. Bertram (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 37. 3968; C. 1904. II. 1604) 
wurden Schmieren erhalten, die jedoch, in wenig Bzl. gel. u. mit PAe. versetzt, 
zwei Schichtcn ergaben, yon denen die untere das gesuchte Anhydrid enthielt, 
F. 76°, aus BzK (Journ. Americ. Cliem. Soc. 47. 2596—2606. 1925. Austin, Univ. 
of Tesas.) Zander.

R. Hac und B. Hodina, Notizen uber die Schleim- und allo-Schleimsaure. Dic 
Ver6ffentlichung von Khotinsky u . Epifanowa (Buli. Soc. Chim. de France [4] 
37. 548; C. 1925. II. 463) yeranlaBt Yff. zur Bckanntgabe der folgenden Beobach- 
tungen. — Schleimsaure (I) u. allo-Schleimsaure (II) sollten besonders zur B. koin- 
pleser Borsauren im Sinne der Theorie von BOESEKEN befiihigt sein. Da I  swl. 
ist, so haben Vff. dic neutralen Salze beider Siiuren benutzt. Solche Salze sollten 
ja den Polyalkoholen gleichwertig sein, welche, einer Boraxlsg. zugesetzt, deren 
alkal. Rk. gegen Phenolplithalein aufheben u. erst nach Zusatz von 2 Aquivalenten 
Base wicdererscheinen lassen. Wahrend Seignettesalz unwirksam ist, Yerhiilt sich 
n. zuckersaures Salz in genugender Konz. ganz wie verlangt. Auffallenderwcisc 
versagen die Salze sowohl von I  wie von I I ,  obwohl man wenigstens von einer 
der beiden Siiuren Wrkg. erwarten sollte. Man kann zur Erklarung yerscliiedene 
Annalimen machen: Vielleicht hat I I  eine anderc ais die ihr zugeschriebcne 
Konfiguration, oder die Konfiguration an den den Carbosylen benachbartcn 
C-Atomen ist nicht die allein ausschlaggebendc, oder die OH-Gruppen der Carboxyle

0  ^  sind in der Zuckersiiure anders gelagert wie in
1 u I  u. I I  (nebenst.). — Vff. haben ferner beobachtet,
3—OH O li—C daB die Umlagerung von I  in I I  nach F is c h e r

H—C—OH H—C—OH nur in kupfernen, jedoch nicht in silbernen Auto-
1 • 1 klaveneinsatzen gelingt, in letzteren aber ebenfalls

auf Zusatz yon et w as Cu-Draht oder CuO. In Ggw. von fein yerteiltem Ni war 
die Ausbeute geringer. — I I  wird am besten in einer Mischung von W. u. Pyridin 
bei Zimmertemp. mit Phenolplithalein titriert. Der Titer von 99,85% eines friscli 
dargestellten Priiparates war nach einem Jahre auf 99,05% ohne Anderung der 
Zus. gesunken. Ahnlich yerhiilt sich I  (ygl. KnoTiNSKY u. E p ifanow a, 1. c.). — 
Der F. 208° der friscli dargestellten I  steigt bei Zimmertemp. allmiihlich auf 213 
bis 217". Nach Erhitzen auf 130° liegt der F. bei 225°, fiillt aber von selbst wieder.
I I  zeigt diese Erscheinungen nicht. (Buli. Soc. Chim. de France [4] 37. 1242—45. 
1925. Prag, Techn. Hochscli.) L indenbaum .
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Alfred Heiduschka und Ernst Komm, Beziehungen zwischen Konstitution 
und Geschmack von a-Aminosauren. II. Mitt. Ube>- die Abhdngigkeit des Siifmngs- 
grades wiisseriger Aminosaureldsungen von der Konzentration. (Mitbearbeitet von 
A. Simeona.) (I. vgl. Ztschr. f. angew. Ch. 38. 291; C. 1925. I. 2302.) Vff. haben 
untersucht, ob der bisher an lO°/oig. Lsgg. von a-Aminosauren bestimmte SiiBungg- 
grad von der Konz. unabhiingig ist. Wie Verss. mit Glykokoll u. d,l-Alanin er- 
gaben, ist dies nicht der Fali, sondern der SiiBungsgrad nimmt mit steigender 
Konz. ab (vgl. Tabelle), indem der siiBe Geschmacksreiz an Starkę weit weuiger

Konz. der Lsg. SiiBungsgrad Mol. SiiBungsgrad

2,5 g Glykokoll in 100 ccm W. . . . 1,19 0,26
**fl 11 11 11 11 11 11 * * * 1,03 0,22
7l1° 11 11 11 V jj :i • 0,85 0,18

10,0 11 11 11 )> ii ii • • 0,78 0,17
1^ 0 ii u )) ii ii . . . 0,64 0,14
20,0 „ „ „ ii ii . . . 0,55 0,12
25,0 11 )1 H » ii ii . . . 0,46 0,10
2,5 „ d,ł-Alanin ,, ,, >> ii . . . 1,70 0,44
 ̂0 11 71 11 11 ii ii . . . 1,28 0,33

7 5* 1° 11 1> 11 11 ii ii . . . 1,06 0,27
10,0 » i) 71 11 11 51 . . . 0,93 0,24
zunimmt, ais es der Zunahme der Konz. entspricht. Vergleieht man die SiiBungs- 
grade beider Siiuren bei den einzelnen Konzz. beziiglich der proportionalen Ver- 
anderung untereinander, so findet man die groBte Proportionalitiit zwischen den 
5.0- u. 7,5°/0ig. Lsgg. Wiihrend die Kurven fur die SuBungsgrade beider Siiuren 
bei den niedrigen Konzz. erheblich voneinander abweichen, verlaufen sie von 5% 
ab in fast gleichen Abstiinden. — Wie weitere yorlaufige Verss. mit denselben 
Siiuren ergaben, scheinen sich in Gemischeu die SuBungsgrade der Komponenten 
nicht zueinander zu addieren. (Ztschr. f. angew. Ch. 38. 941—45. 1925. Dresden, 
Techn. Hochsch. u. WeiBer Hirsch, Dr. L ahmanns Lab.) L indenbaum .

Ralph E. Oesper und Walter Broker, Einige neue Oxyurethane und chromo- 
isomere Silbersalze ihrer Acylderwate. III. (II. vgl. Oesper u. Cook , Journ. Americ. 
Chem. Soc. 47. 422; C. 1925. I. 1712.) Vff. stelien Deriw. von Carboaryloxyhydr- 
oxamsauren (Aryloxyformhydroxamsauren =  RO-CO-NIIOH) dar u. isolieren in 
einigen Fiillen weiBe u. gelbe Ag-Salze; beide Formen der Salze zeigen in ihren 
Rkk., daB Ag an N gebunden ist. Den Salzen kommt demnach (bei den Benzoyl- 
estern) die Struktur RO■ CO ■ N(Ag)• O• CO• C8H5 zu u. nicht die zeitweilig in Er- 
wiigung gezogene Struktur RO • C(0Ag): N • O ■ CO • C8H5. Die Hydroxamsiiuren, ihre 
Benzoylester, Ag-Salze u. N-Athylderivv. wurden nach den friilier beschriebenen 
Methoden (Oesper u. Co o k , 1. c.) dargestellt. Yon den■ Benzoylestem wurden 
bessere Ausbeuten erhalten, wenn die ii tli. Lsgg. der Hydroxamsiiuren mit Benzoyl- 
ehlorid in Ggw. der iiquivalenten Menge K2C03 unter RuckSuB erhitzt wurden. —- 
Phenoxyformhydroxamsaure, C,;HS• O• CO• NIIOH, F. 102,5°. — Benzoylester, C0Hr,*
O-CO • NHO • CO • CjH,;, F. 105,5°. — Ag-Salze des JBenzoylesters, weiBe u. gelbe 
Form (vgl. weiter unten). — N-Athylderiv., C;H. • O • CO • N(G,H.) • O • CO • C6H., 
F. 45°. — o-Tólyloxyformhydroxamsdure, CII3 • C,;H4 • O • CO • NHOH, F. 116°. — Ben
zoylester, F. 76,5°. — Dibenzoylester, CJ2H 1705N, aus dem Ag-Salz u. Benzoylchlorid, 
F. 54,5°, aus Lg. u. Bzl. — Ag-Salze des Benzoylesters, weiBe u. gelbe Form. — 
N-Athylderiv., CH3 • CaH4 • O • CO • N(CJI6) • O ■ CO * CeH6, Ol. — m-Tolyloxyform)iydr- 
oxamsaure, C H3 • C6H4 ■ O • CO • NHOH, F. 67,5°. — Benzoylester, F. 102,5°. — Ag-Salz 
des Benzoylesters, weiB. — N-Athylderiv., CH3• C„H4• O • CO• N(CjHs)• O■ CO • CJI,, 
Ol. — p-Tolyloxyformhydroxamsaure, CII3 • C6H4• O• CO• NIIOTI, F. 99°. —- Benzoyl
ester, F. 92°. — Dibenzoylester, F. 90°, aus Lg. u. Bzl. — Ag-Salz des Benzoylesters,
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weiB. — Ń-Athyldarw., CH3 ■ C,)H4 ■ O • CO • N(CaIi5) • O • CO • C0II.., 01. — p-Chlorphen- 
oxyformhydroxamsaure, Cl • C,311, • O • CO • NHOIi, F. 127°. — Bcnzoylester, F. 100°.-— 
Ag-Salz des Benzoylcsters, weiB. — o-Chlorphe?ioxyformhydroxamsaurc, F. 119°. — 
m-Nitrophenoxyformhydroxamsaure, N04-C0II4.0-CO-NIIOII, F. 130,5°. — Benzoyl- 
ester, F. 99°. — Das Ag-Salz des Benzoylesters der Phenoxyformhydroxamsiiure 
war beim Fitllen weiB u. wurde dann selmell gelb; nach dem AbgieBen der Mutter- 
lauge u. Waschen mit W. war es wieder weiB; Nadeln aus Chlf., F. 150—155° 
(Zers.). Die Bk. mit Athyljodid ergab, daB Ag an N gebunden war. Weiterhiu 
wurde die Konst. des Ag-Salzes auf folgcndcm Wege bestiitigt: N-Phcnylphcnoxy- 
formhydroxamsaure, CeH5-N(0H)«C0>0*C„H6, aus ^-Phenylhydroxylamin u. Chlor- 
ameiscnsaurephenylester in fith. Lsg. (-|- IC.,C03), F. 124°, aus Bzl. — N-Phenyl- 
phenoxyformhydroxamsaurebenzoylester, C6H,; • N(0 • CO • C„H5) • CO • O • C,.Ii5, aus 
yorigem u. Benzoylchlorid (-)- NaOH), F. 93°, aus Bzl.; war idcnt. mit der Verb., 
die aus dem Ag-Salz des Benzoylcsters der Phenoxyformhydroxamsaure, CaI i6 • O • 
CO • N(Ag) • O ■ CO ■ Cjlls, durch Einw. von Brombenzol in Chlf.-Lsg. crhalten wurde. 
Ag ist demnucli in den Salzen an N gebunden. — Das Ag-Salz des Benzoylcsters 
der Tolyloxyformhydroxams2ure ist frisch gcfiillt gelb, wird aber beim Waschen u. 
Trockncn weiB, 1. in Chlf. u. Bzl. Lg. fallt aus Chlf. die weiBe Form, A. f&llt die 
gelbe Form. Mit Athyljodid ergeben beide Formen das gleiche Athylderiv., das 
bei der Hydrolyse mit konz. IICl ^-Athylhydroxylamin ergab. (Journ. Americ. 
Chem. Soc. 47. 2606—8. 1925. Cincinnati [Ohio], Univ.) Zander .

W. N. Haworth, Eine Rcvision der Struktur formel der Glucose. Vf. vertritt
die Ansicht, daB der Glucose nicht die 
butylenoxydische Struktur gemiiB I  zu- 
kommt, sondern eine amylenoxydische ge-

CHOII

HOCH

HĆ-

HOCII

HĆOII

CHOH

HCOH o HCOII
1 ... O miiB I I ,  wcil die n. Tetramcthylglucose

bei der Oxydation ein 8-Lacton liefert, 
wiihrend sich von dem y-Zucker ein y-Lac-

HCOH HÓ_______ 1 ton ableitet. Da auch Galaktose, Mannose,

H COH I  H COH I I  Nylose u. Arabinose die gleiche Eing-
struktur besitzen, verallgemeinert Vf. diese 

Struktur fUr alle n. Aldosen. (Naturę 116. 430. 1925. Newcastle-upon-Tyne, Univ. 
of Durham.) OnLE.

M. Lemoigne, U ber den chemischen Mechanismus der hauptsachlichsten Garungen 
der Glucose. Kurze zusammenfassende Darst. unserer bisherigen Kenntnisse iiber 
dieses Gebiet, speziell der alkoh. Giirung. (Buli. Soc. Chim. de France [4] 37. 

1089—1106. 1925.) Ohle.
Julius v. Braun und Otto Bayer, Zur Kenntnis der Dihydrazine. VI. Weitere 

Ycrsuchc in der Zuckei-reihe mit dem Diphenylmethandimcthyldihydrazin. (V. vgl. 
Ber. Dtsch. Chem. Ges. 50. 42; C. 1917.1. 376.) Vff. streben an, daa differenzierte 
Verh‘. des Diphenylinethandiinethylhydrazins (Bis - [(ATa - methylhtydrazino) - 4 -phenyl]- 
methan, kurz ais „Dihydrazin“ bezeichnet), NH2-N(CH3).CeH4.CH,.C0H4.N(CH3). 
NH2, fiir praparative Zwecke in der Zuckerchemie nutzbar zu machen, insbesondere 
zur Trennung der Zuckergemische, die bei der Alkalieinw. auf einen bestimmten 
Zucker anfallen. Dazu war zuerst erforderlich klarzustellen, ob u. unter welehcn 
Bedingungen die reagierenden Aldosen neben den Dihydrazonen von der Zus.: 
[Zucker]: N N(CII3)-CJI,-CII,2.CtlH4.N(CH3)-N : [Zucker] auch Monohydrazone von 
der Zus.: [Zucker]: N-N(CH3).C9Hł .CH;!.C0H4.N(CH3).NH2 bilden konnen. Am 
Beispiel der Galaktose, Mannose u. Arabinose wird gezeigt, daB zur B. der Mono
hydrazone ein groBer UberschuB an Dihydrazin erforderlich ist. Aber auch dann 
findet sie nur in geringem AusmaB statt. Sie sind in A. viel leichter 1., aber in 
verd. Essigsiiure ebenso unl. wie die Dihydrazone. — Die Spaltung der Dihydr-
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azone gelingt nicht mit HC1, Benzaldehyd, Ónanthol uaw., sondern lediglich mit 
stark pyridinhaltigen Formaldehyd lsgg. Mit Hilfe dieser Methode gelang es leicht, 
aus dem Zuekergemisch, das bei der Einw. yon Pb(OH)a auf Glticose, Fructose oder 
Invertzucker entsteht, die Mannose in der von L obry de B ru yn  ermittclten Menge 
zu isolieren. — Die bei der gleiehen Rk. aus Galaktose entstehende Talose liiBt 
sich erst mittels dieser Methode isolieren, nachdem die im Gleichgewieht yorhandene 
Galaktose durch Giirung entfcrnt worden ist, da beide Aldosen mit Dihydrazin 
reagieren. Sie bildet sich in annahernd der gleiehen Menge wie Mannose aus 
Glucose, d. h. zu ca. 3%. Die crlialtene Talose drehte links u. wird daher nach 
W o h l-Freodenberg  ais d(-)-Talose bezeichnet.

Versuche. Das Monohydrazon der Galaktose, C2,H3005N4, bildet sich bei An- 
wendung von 5 Moll. Dihydrazin in einer Ausbeute von 24%) von 2 Moll. Dihydr
azin zu fast 20%, von 1  Mol. zu ca. 13% aus A., F. 175°. — Das Monohydrazon 
der Arabinose, CssHJ804N4, entsteht bei Anwendung yon C Moll. Dihydrazin in einer 
Ausbeute von 15%, mit 2 Moll. zu 5%. Aus A. F. 155°. — Das Monohydrazon 
der Mannose bildet sich selbst bei einem groBen UberschuB an Dihydrazin nur in 
Spuren, F. 165°. — Zur Spaltung der Dihydrazone yerfiihrt man am besten folgender- 
maBen: 10 Gew.-Tle. Zuckerdiliydrazon, 25 Vol.-Tle. Pyridin, 25 Yol.-Tle. W., 
15 Yol.-Tle. 30%ig. Formaldehydlsg. werden iiber kleiner Flamme bis zur bald ein- 
tretenden KHirung erhitzt u. dann J/2 Stde. auf dem Wasserbad gehalten, wobei 
sich das Fonnaldehyddihydrazon ais zahes 01 abscheidet, mit W. yersetzt, filtriert, 
im Vakuum eingedampft, mit W. aufgenommen, abermals im Yakuum eingedampft, 
mit W. gelost, mit Tierkohle gekliirt u. zum Sirup eingedickt. Aus Arabinose- 
dihydrazon wurden 62% reine Arabinose, aus Galaktosedihydrazon ca. 50% reine 
Galaktose erhalten.

Die Umlagerung der Galaktose mit Pb(01I)1 yerlSuft bei Zimmertemp. sehr 
langsam, ist aber bei 100° in 1 Stde. beendet. Die schwach Pb-haltige Fl. wird 
mit einem "OberschuB von Ammoniumphosphat gefSllt, filtriert u. mit Ilefe bei 18 
bis 24° yergoren. Oberhalb 25° wird auch die Talose angegriffen, wohl infolge 
Entw. wilder Heferassen. Die Garung ist nach 8—10 Tagen beendet. Aus der 
klar filtrierten Fl. fallt das Dihydrazon der Talose, Ca7H4uO10N4, in einer Ausbeute 
von ca. 3% der Theorie. Aus Pyridin mit A. schwach briiunliclies Pulyer vom 
F. 185°. Die Talose wurde nur ais Sirup gewonnen. [«]D =  —21,4°. Mutarotation 
wurde nicht beobachtet. Fhenylhydrazon, aus konz. Lsg. weiBlichgelbe Kry stall- 
bliittchen vom F. 178° (Zera.). — p-Bromphenylhydrazon, Cl2H,706N,,Br, aus A., 
F. 205°. — Benzylphenylhydrazon, gelbliche Biattchen vom F. 199°. — Methylphenyl- 
hydrazon, C13H20O5N2, F. 220—222". Der von B lanksma u. van E kenstein  (Chem. 
Weekblad 5. 777; C. 1908. II. 1584) angegebene F. 154° deulet darauf hin, daB 
ihr noch rechtsdrehendes Talosepraparat ein Isomeres enthielt. SchlieBlich wurde 
die erhaltene Talose in Galaktosazon u. Talonsaure, identifiziert durch ihr Brucin- 
salz, F. 135°, iibergefuhrt. Ihre Darst. aus Lactose liefert wesentlich geringere Aus- 
beuten an Talose, ebenso wie I?ivertzucker weniger Mannose ergibt ais Glucose. 
(Ber. Dtscli. Chem. Ges. 58. 2215—22. 1925. Frankfurt a. M., Univ.) Ohle .

M. Bergmann, Uber die Sy7ithese hochmolekularer Anhydride von Zuckern und 
von Aminosauren. Der Inhalt ist eine kurze Zusammenfassung der „Beitriige zur 
Chemie hochmolekularer Stoffe“ I. u. II. (vgl. S. 350). Naturwissensehaften 13. 
799—800. 1925. Dresden.) Oh le .

D. T. Englis, E,. T. Decker und A. B. Adams, Die Darstellung von Raffinose 
au3 Baumwollsaatmehl. Baumwollsaatmehl wird mit starkem Metliylalkohol extra- 
hiert, der Extrakt eingedampft, mit h. W. yersetzt, das Ol mit PAe. entfernt, die 
wss. Lsg. mit bas. Bleiacetat gefallt, das Filtrat mit HaS entbleit u. eingedampft 
bis 70—80% Trockengehalt u. weiter nach HODSON u. H a r d in g  (vgl. Journ.
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Americ. Chem. Soc. 36. 2110; C. 1915. I. 783) behandelt. Die Ausbeute betrSgt 
durchscbnittlich 2,5°/0 umkrystallisiertes Prod. UberschuB an bas. Bleiacetat ist zu 
vermeiden.- (Journ. Americ. Chem. Soc. 47 . 2724—26. 1925. Urbana [111.] Univ.) O s t .

N. Castoro, Uber die Konslitution der Lupeose. Bei Wiederholung der Hydro- 
lyse der Lupeose stellte sich heraus, daB bei den frUhcren Spaltungsverss. ein ge- 
ringer Teil des Polysaceharids unzerlegt geblieben u. daher die Enddreliung zu 
liocb gefunden worden war. Es zeigte sich nunmehr, daB die vollig hydrolyaicrte 
Lupeose eine Drehung von [«]D =  +48—50° besitzt, also denselben Wert wie das 
Gemisch der Hydrolyscnprodd. der Cicerose (vgl. S. 415). Demnach ist auch die 
Lupeose ala ein Telrasaccharid zu betrachten, das aus 2 Moll. Galaktose, 1 Mol. 
Glucose u. 1 Mol. Fructose aufgebaut ist. (Gazz. chim. ital. 55. 463—67. 1925. Bari, 
Pharmazieschule.) Ohle.

Samec, Uber die chemisch-kolloidalen Eigenschaften der Besiandteile der Starkę. 
Jodfarbung, Jodbindungsvermogen, Molatgewicht u. kolloide Schutzwrkg. der nach 
dem elektrodialyt. Verf. von Samec u. Ma y er  (Kolloidchem. Beihefte 13. 272;
C. 1921. III. 1000) aus Starkę erhaltenen Amylosen u Erythroamylosen wurden 
bestimmt. Der Dispersitiitsgrad (das Molatgewicht) steht in keinem ursUchlichen 
Zusammenhang mit den anderen chem.-kolloidalen Eigenschaften. Das abweichende 
Vcrh. ist auf Unterschiede in der organ. Struktur der untersuchten Substanzen zu- 
riickzufuhren. (C. r. d. l’Acad. des sciences 181. 477—79. 1925.) L ohmann .

P. Karrer, Uber Cellulose. Besprecliung neuerer Arbeiten. Das Cellulose- 
Kolloidteilchen besitzt krystalline Struktur, d. h. Micellnatur. Durch bestimmte 
yorsichtige Umlosungsyorgauge wird an dem chem. Bau des Celluloseelementar- 
teilchens nichts yeriindert. Ein verhaltnismaBig kleines Cellulosemólekul, in dem 
Cellobiose u. 6-Glucosidoglucosebindungen vorhanden sind, bildet den kleinsten 
Baustein des Cellulosefaser. Viele solcher Elementarteilchen treten dann zum Pri- 
marteilchen oder Krystallit zusammen u. die Aneinanderlagerung der stabcheniormig 
.gebauten Krystallite mit Orientierung nach der Faserlangsachse fiihrt sclilieBlich 
zur Cellulosefaser. Die Valenzkr;ifte, dic den Zusammenhalt der Cellulosemolekel 
in den PrimSrteilclien bewirken, miissen auBerordentlich stark sein. (Melliands 
Testilber. 6. 751—53. 1925.) S(Jv ern .

Harold Hibbert und John L. Parsona, Untersuchungen von Reaktio?ien zur 
Erforschung der Kohlenhydrate und Polysaccharide. XI. Die Oxydation der Cellu
lose. (X. vgl. Journ. Americ. Chem. Soc. 46. 1283; C. 1924. II. 1460.) Nach ein- 
gehender Erorterung der Literatur uber die Oxydation der Cellulose fassen Vff. ihre 
Ergebnisse wie folgt zusammen. Zu den Yerss. wurde eine gereinigte, schwach ge- 
bleichte Baumwollcellulose yerwendet. Die Oxydation wurde mit K-, Mg- u. Ba- 
Permanganat in neutraler u. schwach alkal. Lsg., sowie mit CrOa in 907o'g- Essigaaure 
ausgefiihrt. Rk.-Temp. 22—26°, angewandte Mengen Osydationsmittel entsprechend
0,01—2,0 Atomen aktivem Sauerstoff auf C0I II0O5. Der Ek.-VerlauT zeigt das fiir 
ein heterogenes System charakterist. Bild. Der Grad des Abbaues der Paser ist 
in neutraler oder schwach alkal. Lsg. starker ausgepriigt. Ein deutlicher Abbau 
tritt erst bei Anwendung von 0,1 Mol. O in Erscheinung, doch kommen die durch 
die Oiydation mit noch weniger Oxydationsmittel erzeugten Veriinderui]gen in der 
abnehmenden Festigkeit der Faser zum Ausdruck. Von 2 Atomen O wird die 
Faser in ein feines Pulver ubergefiihrt. Die Oxydation verliiuft in neutraler oder 
schwach alkal. Lsg. rascher ais in saurer u. die Gewicbtsverluste der Faser sind 
im 1 . Falle groBer. Bei der Osydation mit den Permanganaten sind sie prakt. un- 
abhangig von der Natur des Kations u. andern sich bei wechselnder Konz. des 
Oxydationsmittels nicht wesentlieh. Ein Hauptprod. der Oxydation ist COa. Die 
andern 1. Oxydationsprodd. wurden nicht untersucht. Bei der Oxydation in saurer 
Lsg. enthalt die Faser mehr oxydiertes Materiał ais in neutraler oder schwach
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alkal. Lsg. Asche, Cu-Zahl, Alkaliloslielikeit, Pentosan- u. Glucurongehalt der oxy- 
dierten Faser sind im 1. Fali groBer. — Die mit 2 O oxydierte Faser nimmt nur 
noch ca. 2 Acetylgruppen auf C6HI0O5 auf. Die Loslichkeit der oxydierten Cellu- 
lose in Alkali ist nicht lediglicli auf Salzbildung zuriickzufiihren, sondern auch auf 
Peptisation eines Teiles der unangegriftenen Cellulose. — Die Viscositiit der ammo
niakal. Cu-Lsgg. der oxydierten Cellulose ist viel kleiner ais die des Ausgangs- 
materiales, u. zwar tritt dieser Abfall der Viscositiit nach der Oxydation mit
0,01 Mol. O sclion sehr deutlich in Erscbeinung. Dieses Verh., sowie die Alkali- 
loslichkeit spricht dafur, daB wiihrend der Oxydation auch ein Teil der noch nicht 
oxydierten Cellulose, wahrscheinlich die der oxydierten benaclibarten Faserschicht, 
eine tiefergehende Umwandlung (Depolymerisation) erfahrt. — In saurer Lsg. beginnt 
die Oxydation der Cellulose an der primSren Alkoholgruppe u. nach Verseifung an der 
freigelegten Aldeliydgruppe. Der Ek.-Verlauf hangt deutlich von der Konz. u. 
anderen spezif. Eigenscliaften der Saure ab. — Von Alkalien wird die Oxydation 
beschleunigt, von verd. Sauren gehemmt, weil im 1. Fali mehr 1. Prodd. entstehen, 
die leichter weiter osydiert werden ais die Cellulose selbst. — Die oxydierte Cellu
lose ist demnach nicht ais eine einlieitliche Substanz zu betrachten, sondern ais 
ein Gemiseh von viel nicht oxydierter aber teilweise in ihrer Struktur veriinderter 
Cellulose mit den Oxydationsprodd. verschiedensten Grades von aldehyd, oder 
saurer Natur. (Journ. Soc. Chem. Ind. 44. T. 473—85. 1925. Y ale  Univ.) O h l e .

Kurt Heas, Guido Scłmltze und Ernst Messmer, Uber krystallmerte Acetyl- 
cellulosen. II. 16. M iłł. iiber Cellulose. (I. vgl. Ztschr. f. angew. Ch. 37. 999;
C. 1925. I. 1289. 15. vgl. Ztschr. f. Elektrochem. 31. 316; C. 1925. II. 913.) 

Wahrend sieli nach Ost (Ztschr. f. angew. Ch. 32. 83; C. 1919. IV. 794) alle 
Aeetylcellulosen von chem. abgebauter Cellulose ableiten, u. deshalb anzunehmen 
ist, daB die in Aceton ]. Aeetylcellulosen zumal infolge der tagelangen Behandlung 
mit H2S04-Eg. auch Hydrolysenprodd. der Cellulose sind oder solche enthalten, 
lieB sich die Auffassung, daB Hydrolysenprodd. der Cellulose fur die Eigenart der 
fraglichen Acetate eine nennenswerte Rolle spielen, leicht mit Hilfe der Drehwerts- 
kurven der Verseifungsprodd. ausschlieBen. — Die aus der Cellulose bezw. dem 
Triacetat durch Acetylierung bezw. nachfolgende Verseifung durch Acetolyse bezw. 
Hydrolyse entstehenden Abbauprodd. lieBen sich abtrennen (Glucose u. Cellobiose 
wurden naehgewiesen) u. Acetate chem. unveriinderter Cellulose bleiben zurttek. — 
Durch Umfśillen aus einer 50%ig- Mischung von Bzl.-A. (vgl. ElCHENGRttN,

D. R. P. 254385; C. 1913. I. 361) oder Essigestcr wurden diese Priiparate gereinigt 
u. der yon Ost (1. c.) beobachtete schwankende Acetylgehalt von 50,9—57,6°/0 
Essigsaure auf den reeht regelmaBig auftretenden Gehalt von ca. 51—53% ein- 
geengt; eine Verminderung auf 48,8%) d. i. der eines Diacetats gelang nicht. Da 
derartige Praparate nach der Verseifung die mit reinen Baumwollpraparaten ident. 
Drehwertskur^n zeigen, ist anzunehmen, daB der hohere Acetylgehalt nicht von 
acetylreichen Abbauprodd. herriihrt, sondern von echtem Cellulosetriacelat. Die 
bei Priiparaten mit gleichem Acetylgehalt bei verschiedener Darst. gefundenen ver- 
schiedenen Drehwerte in Chlf.-A. u. die nach der Acetylierung zu Triacetat ge
fundenen gleichen Drehwerte zeigen, daB yor der Nachacetylierung ein ver- 
schiedenes Mengenverhaltnis isomerer Diester yorhanden ist. — Diese Praparate 
krystallisieren unter gewissen Umstanden u. zwar sind sie nur in Beriihrung mit 
dem Losungsm. (Bzl.-A., Essigester) existenzfahig; sie gehoren offenbar zu den 
bisher nur unvollkommen erforsehten quellbaren Krystallen (vgl. F r e o n d l ic h , 

Capillarchemie, 2. Aufl. 998ff. [1922]; K atz, Ergebnis d. exakt. Naturww., Bd. III. 
323 ff. [1924]). Der beobachtete Krystallcharakter ist dem der Cellulosetriacetat- 
krystalle ahnlich, die sich aber durch ihrc auffallende GroBe u. RcgelmSssigkeit 
(vgl. nachst. Ref.) unterscheiden; auch sie gehoren zu der angegebenen Krystall-
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gruppe. — Das rontgenograph. Yerh. der Krystalle hat J. K. K atz unters. (vgl. 
Ergebnisse der exakt. Naturw. IV., i. Druck); weder die DiacetatprJiparate noch die 
des Cellulosetriacetats geben Linienrontgcnspektren, wie sie gewohnliche Krystalle 
zeigen. Ihre Ausbildung sclieint ein empfindllcheres Anzeichen fiir einen noch ge- 
niigend regelmiiBigen Gitterbau zu sein, ais die Ausbildung auBerer Krystallformcn.
— Dic naehweisliche lieterogeno Verteilung der Estergruppe in den teilweise ver- 
Beiften Priiparaten in Aceton 1. Cellulosepriiparate stort also grundsiitzlich nicht 
das Krystallisationsycrmogen. — Die krystallisierten Acetate entsprechen chem. in- 
takter Cellulose; dieser Befund beweist, daB Cellulose in Form ihrer Acetate aus 
Lsgg. spontan in einwandfreien Krystallformen sich anzuordnen vermag. Die 
Eigentiimlichkcit der Rontgenanomalie der in Aceton 1. Prfiparate ist wohl nicht 
durch die B. eines isomorphen Gemisches von Di- u. Triacetat zu erklaren. — 
Zur Priifung der Frage, ob die Cellulose selbst aus mehreren Stoffen besteht, haben 
Vff. trotz der vorlaufigen Einscbriinkung durch die moglichc B. von Miscbkrystallen 
die fraktionierte Krystallisation aus A.-Bzl. u. Essigester herangezogen; eine 
Trennung wurde nicht crreicht, auch nicht durch fraktionierte Extraktion mit 
Chlf., u. die Moglichkeit einer chem. Uneinheitlichkeit der Cellulose ist danach 
unwahrscheinlich. Selbstverstandlich sind die verschiedenen naturlichen Fasern, 
welehe Cellulose enthalten, Mischgebilde. Die Folgerungen der Vff. beziehen sich 
nur auf die Cellulosesubstanz, dereń chem. exakte Cliarakterisierung durch die 
polarimetr. Best. in Cu-Lsg. gegeben ist (vgl. S. 886). — Die krystallisierten 
Acetylcellulosen lassen erkennen, daB physikal. Eigenschaften dieser Praparate von 
der D. der Verfilzung der Krystallniidelehen abhftngen.

Yersuebe. Die Eigenschaften der nach Ost (1. c.) hergestellten in Aceton 1. 
Acetate sind in einer Tab. im Orig. zusammengestellt. — Die li. minderacetylierter 
Celluloseacetate aus Triacetat erfolgt anscheinend nicht unter Vermittlung von 
Sulfoacetaten; die 11*80, hat fiir den Verseifungsvorgang nur eine katalyt. Be- 
deutung. — Die Geschwindigkeit der primśir erfolgreichen Acetylierung zum Tri
acetat hiingt auffallend von der Art der verwendeten Cellulose ab. Auch merceri- 
sierte Baumwolle u. die Lsgg. Ton Triacetat aus mercerisierter Baumwolle werden 
langsamer angegriffen, ais nicht mercerisiertes Materiał. — Uber Krystallisation 
von minderacetylierten Acetylcellulosen mit dem Durchsehnitt eines fiir Diacetat 
sich niihernden Acetylgehaltes vgl. die ausfuhrlichen Angaben u. Abbildungen im 
Original. (L iebigs Ann. 444. 266—87.) B usch.

Kurt Hess und Guido Schultze, Uber krystallisierte Acełylcellulose. (Vgl. 
vorst. Ref.). Verd. Lśgg. reiner Triacełylcellulose in Tetrachloriithan seheiden 
deutliche Krystalle ab (vgl. Abbildungen im Original; bei den in vorst. Arbeit 
wiedergegebenen Abbildungen ist die VergroBerung nur halb so groB, ais im 
Original angegeben wurde). — Bei der Bebandlung von '1’riacetyleellulose mit 
HiS04-Essigsaure verliert das Triacetat Essigsaure; das gewonnene Prod. nahert 
sich dem Cellulosediacełat, enthalt aber noch etwas unverseiftes Cellulosetriacetat. 
Uber seine Krystallisationsfahigkeit wurde in vorst. Ref. berichtet. — Die vor- 
wiegend Diacetat enthaltenden Krystalle zeigen in Richtung ihrer Liingsachse ne- 
gatiye^ Sinn, die Triacetatkrystalle positiven Sinn der Doppelbrechung; letztere 
sind suffailend groB u. regelmaBig u. gehen nach dem Abdunsten des Losungsm. 
in neue Krystallformen (Makroformen) uber. — Bei hoheren Konzz. nur kolloide 
Lsgg. geben de u. deshalb von vielen fiir hochmolekular angesehene Naturstoffe wic 
Cellulose, Eiiceifikdrper u. Kautschukarten kónnen aus Lsgg. in nicht weniger deut- 
lichen Krystallformen abgeschieden werden, ais einheitliche, molekular 1. Korper. 
Indessen treten fiir alle drei Gruppen dieser krystallisierten hochmolekularen Stoffe 
Merkmale hervor, die sie charakterist. von anderen Krystallen unterscheiden. 
Ihnen geineinsam ist ein ausgesprochenes Quellungs7ermogen, ein anomales Verh. 
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gegcniibcr Rontgenlicht der iiblichen Stralilung. — AnsclieiDcnd ist das ubcrein- 
sfimmende physikal. Verh. in einem allen drei Kiassen gemeinsamcn Aufbauprinzip 
begriindet. (Naturwissenschaften 13. 1003—07.) Busch.

Kurt Hess, Ernst Messmer und Noah Ljubitsch, Zur Charakterisienmg von 
Celluloseprdparaten. 17. Mitteilung iiber Cellulose. (16. vgl. vorvorst. Ref.) Da 
Cellulose durch Vermittelung ihrer hochdrchenden Kupferkomplexverb. mit groBer 
Genauigkeit cliarakterisiert werden kann, werden durch das polarimetr. Best.-Verf. 
CelluloseprSparate verschiedener'Herkunft verglichen. Fiir die yergleichende Be- 
urteilung diente das Cellulosepr&parat, das in der 16. Mitt. beschrieben u. aus oft 
umgel., krystallisierter Acetylcellulose abgeschieden wurde. — Alle untersuchten 
Priiparate zeigten fiir Baumwollcellulose typ. Drehwertskurven> sind also chem. mit 
dieser ident.; Anzeiclien fiir dic chem. Uneinheitlichkeit der Cellulose aelbst bestelicn 
nicht. Dagegen steht der chem. Identitiit der Cellulosepraparate eine groGe, 
mannigfachc Yerschiedenheit u. Uneinheitlichkeit des physikal. Zustandes gegen- 
iiber, die sich in Loslichkeit, Viscositat der Lsgg., Gesehwindigkeit des Angriffs 
chem. wirksamer Medien u. a. iiuBert. — Holzeellulose (Holzzelhtoff). Vff. haben 
reine Holzeellulose nach ihrem polarimetr. Verf. in Cu-Lsgg. gepriift u. mit einer 
entsprechcnden Drehwertskurve reinster Baumwollcellulose verglichen; sie zeigten 
yollstiindige Obereinstimmung, womit die Frage der chem. Identitiit bcider ihren 
AbschluB gefunden haben diirfte. Die nntersuchte Holzeellulose ist ein aus Fichten- 
holz dargestellter Sulfitzellstoff, der mit verd. Alkali bei Ggw. von Ca-IIypochlorit 
gereinigt worden war (Verf. von Koln-Rottweil A.-G.). Die Vergleichscellulose 
entstammt dem krystallisierten Acetylcellulosepriiparat der 16. Mitt, dessen chem. 
Identitiit mit reiner Faserbaumwolle aus nachst. Unterss. hervorgeht. Beide Cellulosen 
zeigen in Cu-Lsg. deutlich yerschiedene Viscositiiten: die Zellstofflsg. ist yiscoser.
— Auch der in 17,5°/0ig. NaOH 1. Anteil des Zellstoffs (11—120/0) ist ident. mit der 
alkaliresistenten a-Cellulose (88—89°/ij); der Zellstoif ist also vor u. nach der 
Alkalibehandlung chem. einheitlich. — Amerikan. u. ćigypt. Baumwolle sind eben- 
falls chem. ident. Der Unterschied der Glucosanausbeuten aus beiden nach einer 
voraugehenden Behandlung mit Alkali bei der Vakuumdest. muB auf andere ais 
chem. Ursachen zuriickgefiihrt werden. — Nesselfasercellulose {Ramie) ist ident. mit 
Baumwollcellulose. Die Durchfuhrung der Messungsreihen ist wie beim Holz- 
zellstoff durch Ggw. von einem in Cu-Lsg. unl. Anteil erschwert; anscheinend ist 
dieser eine wl. Modifikation der Cellulose; er zeigt keine Ligninrk., gibt mit 
ZnClj-J positive Celluloserk. u. zeigt unter dem Polarisationsmikroskop die typ. 
Auslosungserschcinungen fiir Cellulosefasern. Sie ist neben der iigypt. Baumwolle 
von allen untersuchten Cellulosen die schwerstl. u. die, welche die viscosesten 
Lsgg. in Cu-Amminlsg. gibt. — Mercerisierte Baumwolle: Die yergleichenden Drch- 
wertskurven zeigen, daB der Mercerisierungsvorgang mit einer Reinigung der 
Cellulosefaser verbunden ist; das mercerisierte Prod. muB ais chem. reine Cellulose 
bewertet werden. Uber die Art der entfernten FremdstofFe liiBt sich etwas be- 
stimmtes nicht aussagen. Der Beurteilung des in Alkali 1. Anteils ais Oxycellulose 
oder ais Holzgummi von Lenze u. a. (Journ. f. prakt. Ch. [Xeue Folgę] 101. 213; 
C. 1921. II. 1030) pflicbten Vff. nicht bei. Neben diesen Kohlenhydraten ist in 
den alkal. Extrakten in Alkali 1., chem. unveriinderte Cellulose zu erwarten, die 
Yff. Cellulose A nennen u. die sich bildet, wenn Fasercellulose mit SSuren u. 
Alkalien namentlich hoherer Konzz. in Beriihrung kommt. — Die mercerisierte 
Baumwolle war zu etwa 6°/0 in Cu-Amminlsg. unl.; dieser unl. Anteil ist nicht 
.chem. veriinderte Baumwolle, sondern cher eine wiihrend der Quellung durch das 
Alkali unl. gewordene Modifikation. — Umgefdllte Cellulosen: Durch den Um- 
fallungsvorgang ist ein Teil der Cellulose in Alkali 1. geworden, ohne daB eine 
wesentliche chem. Ycriinderung eingetreten ist. Die Kunstfaser muB also ais
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physikal. inhomogen betrachtet werden. Das Ausgangsmaterial fiir die Kunstfaser 
ist dasselbe, wie das Materiał, dessen weitere Reinigung durch Merccrisierung oben 
nachgewiescn wurde. Die durch Mercerisierung entfernbaren Verunreinigungen 
haben also durch die UmfSllung aus Cu-Lsg. keine verschiedenartige Verteilung 
zwischen in Alkali 1. u. unl. Anteil erfahren; sie konnen daher auch nicht die Ur- 
sache fur die Alkaliloslichkeit eines Teiles der Baumwolle beim Umfiillen sein. 
Die Alkaliloslichkeit muB offenbar auf die durch den Ldsungsvorgang hervor- 
gerufene weitgehende Auflockerung des Micellarycrbandes der Faser zuriickgefuhrt 
werden. Das alkal. Cellulosepraparat ist ais weitgehend chem. einheitliche 
Cellulose A zu betracliten. Polarimetr. gepriift wurde aus Zellstoff durch Xantho- 
genatlsg. hergestellte Kunsłseide (Viscose, Visłrafaser der Koln-Rothweil A.-G.). — 
Hydrocellulosen: Weiter wurden gepriift Ccllulosedextrin, Hydrocellulosc aus merceri- 
sierter Baumwolle (Kahlbaum „entfettet"), Hydrocellulosc aus Viscoseseide (Vistra- 
faser der Koln-Rottweil A.-G-.) u. Hydrocellulosc aus Kupferseide. Die Dreh- 
wertskurven zeigen den typ. Yerlauf von Cellulosekurven u. liegen nur etwas, 
6—7°/0, tiefer. Sie enthalten also Hydrolysenprodd. der Cellulose, fiir die nach der 
positiven Seite hin yerschobcne Drehwerte zu erwarten sind. Vermutlich sind die 
hier in Frage stehenden Abbauprodd. im wesentlichen i-Cellobiose (im Einyerstandnis 
mit Ost findem VfF. den von Ost gegebenen Namen Cello-i-biose so ab), die infolge 
der permutoiden Natur der Cellulose in den Priiparaten der Vff. yerteilt u. infolge 
ihrer micellaren Einlagerung nur schwer zu entfernen ist. — Die Drehwertskuryen 
eines Cellulosedextrins liegen entsprechend dcm hoheren Grade des chem. Angriffs 
tiefer (15°/0) ais die von Hydrocellulosen, aber der Kurvenverlauf ist noch fiir 
Cellulosepraparate typ.; die auf Grund der Massenbeziehung:

1 Cu -}- 1 C„H10Os =  1 Kupferkomplexyerb. 
errechnete, fiir Cellulose charakterist., theoret. Kurye weiclit nur unbedeutend von 
den beobachteten Drehwerten ab. In dem gleichwertigen Yerh. von Cellulose, 
Hydrocellulosen u. Cellulosedextrin ist eine weitere wescntliche Stiitze fiir die Auf- 
fassung zu sehen, daB durch Behandlung in sauren Medien weitgehend abgeiinderte 
Eigenschaften der Fasercellulose nicht auf eine grundsfitzliche chem. Yeranderung 
der Substanz zuriickzufiihren ist, sondern auf die nur beschrankte B. von Abbau
prodd. — Das Cellulosevergleichsprdparat, das fiir die yorliegende Unters. die Be- 
deutung eines StandardprSparates hat, war aus Acetylcellulose nach Vorschrit der 
16. Mitt. erhalten. Es wurden damit Messungsreilien mit den Grundkonzz. 1, 2, 4, 
7,5, 10 u. 13,5 Moll. in 100 ccm ausgefuhrt. FUr reine Cellulosepraparate ist die 
Obereinstimmung der beobachteten Werte mit denen nach der von Vff. auf- 
gefundenen Massebeziehung errechneten fiir den gesamten Losungsbereich yoll- 
kommen, u. bei peinlichstem AusschluB yon Luft-0 u. sehr genauer Dosierung fallt 
der sogenannte anomale MeBbereicb (ygl. LlEBlGs Ann. 435. 16; C. 1924. I. 751) 
fort. — Fiir die genaue chem. Charakterisierutig eines Cellulosepraparates ist die 
prozentuale Abweichung ihrer Drehwertskuryen yon denen des Standardpraparates 
maBgebend. Die so hergestellte Beziehung von Cellulosepraparaten zu einem 
Standardpriiparat ist die bisher sicherste Grundlage einer Cellulosechemie. — Nach 
Red. :der Messungsreihen auf gleiche Temp. betrug die mittlere prozentuale Ab
weichung der Drehwert3kurven in % bei Zellstoff —0,08, Ramie —1,04, Amerikan. 
Baumwolle +0,9, Agypt. Baumwolle —0,05, Baumw-ollinters —2,08, Merc. Baum
wolle aus Linters —)—1 ,1 1 , Kupferseide —1,54, Kupferseide, in 2-n. NaOH unl. An
teil —1,62, Kupferseide, in 2-n. NaOH 1. Anteil —2,14, Viscoseseide —2,57, Hydro- 
cellulose aus: merc. Baumwolle —6,95, Viscoseseide —6,96, Kupferseide —5,68, 
Cellulosedextrin —21,27. — Bzgl. des Einflusses der Temp. auf den Drehwert der 
Cellulose in Kupferamminlsg. zeigte sich, daB der Drehwert mit steigender Temp. 
abnimmt; der EinfluB nimmt mit zunehmender Gesamtkonz. ab. — Cellulose-

58*



888 D. O b g a n is c h e  C h e m ie . 1 9 2 6 . I .

priiparate ident. Drehwertskuryen, unter den gleiehen Umstiinden gel. u. gemessen, 
konnen auBerordentlich verseliiedene Viscositaten zeigen; letztere kann also nicht 
durch chem. Verschiedenheit begriindet werden. (Liebigs  Ann. 444. 287—327. 
1925.) B usch .

Kurt Hess und Gunther Salzmann, Uber Octa-athyl-cellobiose und ilire Acetolyse 
im VerglAch mit Cellobiose und Octa-acetyl-cellobiose. Es wird iiber die Athylierung 
der Cellobiose zu Iieptaathyl-^-athylcellobiosid u. dessen Acetolyse im Vergleich 
mit a- u. (9-0ctaacetylcellobiose u. Cellobiose bericlitet. — Dabei wurde festgestellt, 
daB die Festigkeit einer Glueosidbindung gegen hydrolyt. Einflusse von der Art 
der Substitution der OH-Gruppen abhśingt. Infolgedessen muB im yorliegenden 
Fali eine besondere Art Fernwirkung der OII-Gruppen bezw. ihrer Substituenten 
auf die glucosid. Verkniipfung angenommen werden. — Die Konstitutionsbest. von 
Disacehariden durch Alkylierung beruht auf der Voraussetzung, daB wiihrend der 
Alkylierung Briickenyerschiebungen nicht erfolgen, daB also der Zucker u. sein 
Alkylierungsprod. dieselben Binglagen haben. Die Folgerung der Vff. gilt unein- 
geschrankt nur unter der Voraussetzung, daB die O-Brtickenlagen in Cellobiose, 
Octaacetyl- u. Octaathylcellobiose dieselben sind. Die Verss. zeigen einerseits, daB 
durch Substitution von OH-Gruppen Glucosidbindungen des gleiehen Mol. gegen 
hydrolyt. Medien tatsachlich weitgehend geschwiicht werden konnen, andrerseits, daB 
diese Schwaehung entscheidend von der Art der Substitution (— CHsCHa, — COC1Ł,) 
abhiingt. Fiir die Wirkungaweise der Enzyme liiBt sich aus dieser Beobachtung 
ein SchluB nicht ziehen.

Vcrsuehe. Heptaathyl-fi-athylcellobiosid, ClsHuO,,(OC9H6)8, aus Cellobiose oder 
Octaacetylcellobiose, besser aus ̂ -Athylcellobiosid oderHeptaacetyl-^-athylcellobiosid 
mit Diiitliylsulfat in Alkali bei hochstens 65°; Nadeln, aus CH3OH bei — 10°, 
F. 64—66"; Kp.0i5 185-190°; [«V° =  — 2;06 (in Chlf.); =  — 3,07 (in CH3OH); 
sil.; umzukrystallisieren aueh aus Malonsiiureiithylester. — Octaathylcellobiose gibt 
in einer 50°/0ig. Mischung von Eg.-Essigsiiureanhydrid mit 96°/„ig. IIaS04 in der- 
selben .Mischung bei 11° in molekularem Verhaltnis Triathyldiacetylglucose u. Tetra- 
iithylacetylglucose. — Octaacetylcellobiose dagegen gibt bei Behandlung der a-Form 
unter denselben Bedingungen reine Octaacetylcellobiose; ebenso yerhiilt sich die 
9̂-Form (F. 195°; [«]D =  — 8,9°) unter teilweiser Umlagerung in die a-Form (F. 209° ; 
[«]„ =  -j- 11,5°). Auch Cellobiose erleidet in demselben Gemisch keine Spaltung, 
sondern wird zu ca. 60°/0 acetyliert. — Octaathylcellobiose gibt mit sd. 5°/0ig- 
iithylalk., HG1 ein molekulares Gemisch von Tetraathyldthylglucosid u. Triathylathyl- 
glucosid. — Nach ihrer Hydrolyse mit sd. 5°/„ig. HC1 erliiilt man die 2,3,6(t)-Tri- 
athylglucose C6Ha03(0C2H5)3; Nadeln, aus Toluol oder Aceton, F. 100—101°; wird 
yorher weich; [«]D18 =  +  30,27 (in W., nach 15 Min.); =  53,81 (nach weiteren
31 'Stdn.; bleibt dann konstant). — Die reinen a- u. ^-Formen, die schwer trennbar 
u. leicht iueinander sich umlagernd sind, konnten nicht erhalten werden. — Das 
friiher (vgl. H ess, W ittelsbach u. M essmeb, Ztschr. f. angew. Ch. 34. 453; C. 1922. 

I. 322) durch Acetolyse von Athyleellulose erhaltene Prśiparat von Triiithylglueose 
zeigte, aus Aceton, F. 112° (selmrf), aus der Mutterlauge eins vom F. 85—86°. Beide 
Priiparate zeigen in W. einen yerschiedenen Anfangsdrehwert, aber denselben End- 
drehwert von ca. [o;],,20 =  -(- 53°. Die Gleichgewichtsdrehungen zeigen, daB die 
Priiparate aus Octaathylcellobiose u. Athyleellulose ident. sind; in Aceton war der 
Gleicligewichtsdrehwert fiir das Priiparat vom F. 112" [a]D16,5 =  -}- 78,23, in CH3OH 
[k]b'm =  +  75,65. — Alkali yeriindert selbst in geringen Mengen die Alkylglucosen 
weitgehend, wobei der Drehwert abnimmt u. negatiye Werte erreicht. — Aus dem 
nach der Acetolyse der Oetaiithylcellobiose u. nach Abspaltung der Acetylgruppen 
entstehenden Gemisch wurde neben der Triathylglucose auch Tetraathylylucose 
(2,3,5,6-?) CoHsO^OCjHj), erhalten; ICp.w 138—139°; F. 61-64° (aus A. +  PAe.);
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M b 20 — -f~ 65,3® (in W.); liiCt Mutarotation nicht erkennen; offenbar liegt Gleicli- 
gewicht von u- u. /3-Form vor. — Ileptamethyl-fi-benzylcellobiosid, Ca(1H.,2On, aus 
IIeptaacetyl-^?-beuzylcellobiosid (F. 187°; [« ]DS0 =  — 37,40®, in Chlf.) durch Ver- 
seifung mit CH,OH u. Nil,, wobei fi-Benzylcellobiosid, Cl9H!sOu, erhalten wird 
(Nadeln, aus h. A., F. 187?; [a]D18 =  — 35,57®, in W.) u. Methylierung mit Dimethyl- 
sulfat in 50°/<,ig. NaOH bei 75°; Nadeln, aus CII30H, F. 71—72,5°; 11. in organ. 
Losungsmm., wl. in W.; [« ]B’9 =  — 32,5° (in Chlf.). (Lieb igs  Ann. 445. 111—22. 
1925. Berlin-Dahlem, Kaiser WlLHELM-Iust. f. Chem.) BUSCH.

Armin Hillmer, Die Loslichkeit von Lignin in Phcnolen. Natiirliches Lignin 
esistiert nur in der Pflanze u. ist je nach Gattung, Alter, Ilerkunft derselben ver- 
scliieden. Die einzelnen Darstellungsmcthoden fiihren zu versehiedenen Lignin- 
derivaten, denen lediglich ihre direkte Abstammung vom naturliclien Lignin ge- 
meinsam ist (primare Ligninderiw.). Diese sind das Ausgangsmaterial fiir Untcrss. 
des Lignius. Hierbei neu gewonncne Prodd. sind sekundiire Ligninderiw. u. die 
erhaltenen Ergebnisse haben zunachst nur Giiltigkeit fiir das betreffende primare 
Ligninderiv.

Loslichkeit von Lignin in mehnoertigen u. substituierten Phenolen. Die Losungs- 
fśihigkeit der melirwertigen u. substituierten Phenole steht in gewissem Zusammen- 
hang mit der Konst. u. Stellungsisomerie des betreffenden substituierten Phenols,
1. Alkylsubstituenten im Kern haben keine auffallende Veranderung der Losuugs- 
fiihigkeit eines Phenols zur Folgę, jedoch haben die alkylsubstituierten Prodd. 
vor den nicht substituierten den Vorteil eine3 niedrigeren F. 2. o-in-p-Stellung der 
Substituenten ist soweit sie Alkyl- u. OII-Gruppen betrifft ohne EinfluB auf die 
Losungsfahigkeit. 3. v-,s-,a-, Stellung: Die asymm. Stellung bietet zu einer Rk., 
mit dem Lignin die besten Yoraussetzungen. Fast alle 1,3,4 substituierten Phenole 
losen sehr gut. 4. N02-Substitution. m- sowie p-Nitrophenol losen sehr gut, 
wiihrend die o-Verb. dies nicht tut. Im allgemeincn bedeutet der Eintritt einer 
NO^-Gruppe eine erhebliche Verbesserung der Losuugsfahigkeit. 5. Ilalogensub- 
stituierte zeigen sich den NO.i-substituierten analog. 6. Nllj-Substitution vermindert 
dic Losungsfiihigkeit. 7. Thiokresol verhalt sich wie Kresol, wiihrend p-Thiokresol 
dem p-Kresol deullich iiberlegen ist. 8. Phenolather losen Lignin nicht. — Zur 
schnellen u. bei niedriger Temp. durchfiihrbaren Lsg. des natiirlichcn oder HC1- 
Lignins sind besonders die Phenole geeignet, die mindestens eine zweite OH- oder 
COOII-Gruppe in beliebiger Stellung oder eine NOa-IIalogen-Aldehyd-Gruppe in 
m- oder p-Stellung zum Hydroxyl im Kern enthalten. Yon dreifach substituierten 
Phenolen sind die asymm. gebauten am wirksamsten. Nach langem Kochen 
(48 Stdn.) konnen auch unter gewohnlichen Bedingungen nicht losende Phenole 
losend wirken. (Tab. iiber 113 Losungsverss. im Orig.). Quantitative Reihenverss. 
zur Losliehkeitsbest. unter optimalen Verhaltnissen mit u. ohne Katalysatoren u. 
unter Zusatz von bas. Stoffen (Chinolin u. Pyridin) um Lsg. von Cellulose zu ver- 
hindern zum Liisungsm. werden angestellt. Ebenso wird dic Loslichkeit von 
Cellulose in den rerwendeien Losungsm. bestimmt.

Darst. der Lignin-Phenolverbb. Das jcweilig anzuwendende W. -freie Phenol 
wird .geschmolzen u. der gereinigte, zerklcinerte, ligninhaltige Faserstoff unter 
Riihrtn schnell eiugetragen. Auf 100 Phenol hochstens 10—15 Faserstoff. Fiir 
sekundiires Phenollignin trśigt man HCl-Lignin ein. Ais Katalysator fiir nicht gut 
losende Phenole fiigt man 1 °/0 starkę MineralsSure oder 20/„0 J 2 berechnet auf die 
angewandte Menge Losungsm. zu. Im Bad gekocht, bis sich das Lignin fast ge- 
lost hat, Abkiihlen u. durch Baumwollfilter filtrieren, was bei Verwendung von 
HC1 Lignin nicht erforderlich ist. Ubcrschiissiges Phenol wird im Vakuum ab- 
destilliert, bis der Riickstand sehr viskos ist u. dieser in viel AV-freicn A. ein- 
gegossen.̂  Anwesenheit von Spuren W. bedingt Yerharzung. Phenollignin fiillt aus
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u. wird schnell unter LuftabscliIuB filtriert u. mit W.-frciem A. ausgewaschen. Zur 
Reinigung in Aceton losen u. mit A. extrahieren. Alle erhaltenen Prodd. sind 
amorphe, violett bis braun u. fast schwarz gefarbte Korper, 11. in Eg., Athyl-, 
Methyl-, Amylalkobol, Essigester, Aceton, Pyridin, Anilin, verd. NaOH; unl. in W., 
A., CHC13, CC14, CSa, NH40H, NaaC03-Lsg., verd. Mineralsauren, PAe., Bzu., Lg., 
Bzl. Folgende Prodd. konstanter Zers. wurden hergestellt: Primares Phenollignin, — 
sekundiires Phenollignin, — Kreosotlignin, — p-Chlor-phenol-lignin a, — p-Chlor- 
plicnol-lignin b, — p-Chlor-m-kresol-lignin, — o-Nitro phenol-lignin.

Loslichkeit von Lignin in Plienolen mit Hilfe von Katahjsatoren. Katalyt. be- 
sclileunigend auf die Loslichkeit des Lignins wirken starkę Sauren, die jedoch den 
Nachteil liaben, beim AufschluB von Holz, Jute usw. Cellulose hydrolyt. zu spalten. 
Bei Anwesenheit von Halogenen ais Katalysatoren (D.R.P. 412 235) wird dieser 
Nachteil vermieden. Brs ist der wirksamste Katalysator. Stoffe wie Phenol, 
Tliymol, die ais nicht losend zu bezeichnen sind, losen mit katalyt. Hilfe sehr gut, 
u. bei an sich gut losenden Phenolen, wie Orcin, Pyrogallol, wird durch Katalyse 
eine Verbesserung der Losungsfahigkęit erreicht. Alle Korper mit phenol. OH- 
Gruppe sind mit oder ohne Katalysator in der Lage Lignin zu losen, sofern ilire 
Wirksamkeit nicht dadurch aufgehoben wird, daB alle vorhandenen Hydroxyl- 
gruppen yeriithert oder verestert sind, daB durch den Eintritt von NH2-Gruppen 
der bas. Charakter iiberwiegt, oder daB durch bestimmte Atomgruppierung ster. 
Hemmungen bei der Lsg. eintreten, z. B. beim 2-Nitro-l,3-resorcin. (Umfangreiehe 
Tabelle im Orig.).

Loslichkeit des Lignins in Nichtphenolen. In 120 Verss. wurde die Loslichkeit 
des Lignins in alipliat., phenylaromat. u. aromat. Verbb. untersucht, mit u. ohne 
Katalysator. Im allgemeinen wirken die aliphat. Verbb. nicht losend, jedoch losen 
die HalogenessigsHuren, BernsteinsSurc, Maleinsiiure, CitroneusUure gut. Die phenyl
aromat. Verbb., wie MaudelsSure, Zimtsaure, Triphenylearbinol losen fast alle. Von 
den aromat. Verbb. losen Anilinę (Nitroanilin), Carbonsiiuren (Benzoesiiure), Sulfo- 
siiuren (Benzolsulfosaure) gut. Die Carboxylgruppe scbeint der OH-Gruppe hin- 
sichtlich der Losungsfiihigkeit gleich zu stelien. (Umfangreiehe Tabelle). — Zur 
Erkliirung der Natur des Losungsyorganges u. der Wirksamkeit der Katalysatoren 
geht Verf. von der Annahme aus, daB im Ligninmol. irgendwie locker gebundener 
Oj yorhanden ist in Form von CO-, COII-, OH-Gruppen. Eine Ketogruppe I. kann 
sich in eine Enolgruppe II. verwandeln. Wirkt nun Phenol ein, so tritt eine H20- 
Abspaltung unter Anlagerung zweier Sechsringe an das Ligninmol. ein III. Die

■Y 0  + HH° n = ^ m + - , o

katalyt. Wrkg. der Halogene konnte darin bestehen, daB diese das o-stiindige H- 
Atom im Phenol lockern u. so die Rk. erleichtern. Ahnliche Betrachtungen gelten 
fiir die ubrigen aromat. Losungsmm., wiihrend von einer Deutung der Losungsvor- 
giinge bei den aliphat. Yerbb. Abstand, genommen wird. (Cellulosechemie 6 . 169 
bis 187. Beil. zu Papierfabr. 23. 1925.) F reitag .

L. Schmid, Methylierungsversuclie bei Polysacchariden. Diazoniethan reagiert 
in Sth. Lsg. nicht mit Cellulose, wohl aber mit Lichenin, Inulin u. wasserloslicher 
Starkę. Eine glatte Mcthylierung der Starkę gelingt nur in Ggw. yon etwas W. 
u. fuhrt zu 2 Prodd., einem in A. unl. Anteil mit 21,51°/0 CHaO u. einem in A. 1. 
Anteil mit 22,25°/o CHsO. Beide reduzieren Fehlingschc Lsg. nicht u. geben mit 
Jodlsg. dunkelrote Farbungen. — Aus Lichenin wurden ebenfalls 2 Prodd. erhalten, 
ein in A. unl., mit 17,37% CHsO u. ein in A. 1. mit 21,62°/,, CII30. Das Prod. 
aus Inulin ist in A. u. W. 1., jedoch in h. schwerer ais in k., u. enthaU 25,24%
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CH30. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 1963—65. 1925. Wien, II. Chem. Uniy.- 
Labor.) O iil e .

Maxwelł Bruce Donald, Die 'Beaktion zwisehen Harnstoff und Natriumhypo- 
bromit. Die Bk. zwisehen Na-Hypobromit u. Ilarnstoff kann durch folgende 
Gleichung dargestellt werden:

CO(NII2), +  3NaOBr — y C02 +  N, +  3NaBr -f 211,0 .
In der Praxis stellt sich jedoch heraus, daB die Bk. nie quantitativ yerlSuft. 

Sowohl die Best. des entwickelten Ns, ais die Menge des zersetzten NaOBr wie 
die gebildete Carbonaimenge zeigen, daB die Bk. bei einer Umsetzung von 90% 
stehen bleibt. Yf. untersucht diese Verhiiltnisse u. findet, daB fiir die Unvoll- 
standigkeit der Bk. dic B. von Na-Cyanat verantwortlich zu machen ist. Die 
Menge des gebildeten Cyana’s wiichst mit dem Verhiiltnis NaOBr: NaOH bis zu 
einer Bromierung yon 75°/0, von wo an das Cyanat in einer sekundiiren Rk. weiter 
oxydiert wird. Na-Cyanatlsgg. werden in Abwesenheit von COfNH*)* von 75—90% 
NaOBr Lsg. kaum oxydiert, wohl aber mit reinem (ohne NaOH-UbersehuB) Hypo- 
bromit. (Journ. Chem. Soc. London 127. 2255—59. 1925. London, South Kensington, 
Imp'. Coli. of Sc. and Techn.) Taube .

R. Stoermer und Cl. Thier, zum Teil mitbearbeitet von E. Laage, Uber die 
Konstitution des sogenannten Diphenyleyclobutans. Die von Stoermer u. B iesen- 

bach (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 38. 1965; C. 1905. II. 132) durch Einw. von alkoh. 
KOH auf Phenylacetaldehyd unter Druck bei hohererTemp. erhaltene u. ais 1,3-Di- 
phenylcyclobutan aufgcfaBte Yerb. ist, wie sich jetzt bei Vers. mit KMnO, in verd.
A. ergab, ungesiitt., was dann auch durch B. eines gut krystallisierten Dibromids, 
eines Nitrosochlorids u. eines Pseudonitrosits bestatigt wurde. Da fur ein Di- 
phenylcyclobuten der H-Gehalt zu hoch war, wurde die Formel eines Diphenyl- 
butens in Betracht gezogen. Durch Bed. mit Na u. A. wie auch katalyt. mit Pd- 
CaCO., wurde lei elit der zugehorige gesiitt. KW-stoff erhalten, der nach Kp. (301 
bis 303° [korr.]) u. sonstigen Eigenschaften am mcisten an das yon Stobbe u. 

Posn jak  (Liebigs Ann. 371. 297; C. 1910. I. 1250) durch Red. des sogenannten 
„fl. Distyrols" gewonnene 1,3-Diphenylbutan erinnerte. Fiir das Diphenylbuten 
kamen dann die Formeln I.—III. in Betracht, yon denen III. am wahrscheinlichsten 
erschien, zumal da aus dem Dibromid ein beim Erhitzcn CH,0 abspaltendes Glykol 
erhalten wurde. Zur Aufkliirung unternommene Oxydationsverss. ergaben mit Cr03 
nur CeHr,-CHO u. C0H5-COvH, mit KMn04 in schwach sodaalkal. Lsg. neben diesen 
beiclen Verbb. etwas Phenylessigsiiure, aber kein Acetophenon, das auch bei 03- 
Spaltung nicht auftrat. Die primiir auftretenden Aldehyde muBten somit Benz
aldehyd u. Phenylacetaldehyd sein, u. danach wurde.yermutet, daB das yermeint- 
liche Diphenylbuten yielmehr 1,3-Diphcnylpropeti (IV.) sei. In der Tat wurde die 
Identitat mit dieser, von Dieckmann u. Kammerer (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 39. 
3048; C. 1906. II. 1263) u. a. aus a-BenzylzimtsSure erhaltenen Verb. in allen 
Punkten bestatigt (die Verb. von Dieckmann u. Kammerer erstarrte in Eis-NaCl- 
Mischung sofort nach Impfung mit der Verb. der VfT., die anfangs auch nur olig 
erhalten war). Demnach ist die durch Bed. erhaltliclie Verb. das 1,3-Diphenyl- 
propan, fiir das in der Literatur Kp. 298—299" (Konowalow  u. Dobrow olski) 

bezw. „oberhalb 300°“ (Merz u. W eith ) angegeben ist. Die B. des 1,3-Diphenyl- 
propens aus Phenylacetaldehyd ist in der Weise anzunehmen, daB das primar ge
bildete Aldol (V.) unter EinfluB des alkoh. KOH HaO yerliert u. die entstandenc 
Verb. (VI.) dann die Aldehydgruppe ais Ameiscnsiiure abspaltet. — Ais bei den 
Oxydationsvcrss. die Einw. yon KMnO, in Aceton in Ggw. von HaSO, untersucht 
wurde, ergab sich B. eines Aldehydhydrats CihHuO, E tO, das Ag-Lsg. u. Fehlingsche 
Lsg. reduzierte, ein Semicarbazon, aber kein Oxim u. auch bei Oxydation keine 
Saure lieferte, sondern hierbei, selbst bei Anwendung yon AgNOs, yerharzte. Die
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B. dieser Verl>. wird so erklitrt, daB 1,3-Diphenylpropen zunaclist zu einem Glykol 
oxydiert wird, das dann entsprecliend den Unterss. vou T iffen eau  in saurer Lsg.
nter Wanderung von C„II5 sich zum 1,2-DipJienylpropionaldehyd umlagert: C„H5- 

CH, ■ CH(OH) • CH(OH) • C„H, — ->• c i# C H ł -CH(G#HJ).CHO +  1 1 ,0 .
I. C0H5-CH:CH CH(C0H6)-CII3 ir. C„II5-CH2-CH:C(CeH5).CH3

III. C,HJ• CH, • CH, • C(C0II5) : CH, IV. C„H5 • CH, • CH: CH • C„H6
V. C„HS- CH, • CIIiOII) • CH(C„H„) • CIIO VI. Ca H5 ■ CH, • CH: C(C0H j • CHO

VTr CIT 'CH . rur^CHlC,!!,,)-OHO V III CH  -CH . p ir^C Ili C0HJ • CH, • OH
^CH(C,-II-)-CHO v m * UUSCH(C8H.).C00H

IX  CH  CH f ^ GH‘C.H() CHs.O
11 5 2 ^CH(C0H5)---- óo

Die Nebenprodd. bei Darst. des Diphcnylpropens sind jetzt durch Anwendung 
einer Modifikation (Erhitzen mit alkoh. KOH in offenem GefaB) gegen friiher ver- 
findert. Bei AnsSuern fallen nur in Na,C03-Lsg. unl., in h. KOH- oder NaOH-Lsg. 
aber, wenn auch schwer, sich wieder losende Prodd. Es gelang, 3 Verbb., offenbar 
Lactone, von der gleichen Zus. C,,H„0,, den F.P. 109, 133 u. 165" in kleinen 
Mengen zu isolieren. Ein 4. Isomeres vom F. 135° (starkę Depression mit Verb. 
vom F. 133°) entstelit offenbar durch Umlagerung aus der Verb. yom F. 109° bei 
Erhitzen ihres trockenen Na-Salzes mit (CH ),SO,. Die Verb. vom F. 109° geht
sehr leicht in eine 2., dimorphe Form vom F. 122° iiber. Die B. dieser Substst.
erkliiren Vff., wie folgt. Das Aldol (V.) geht unter dem Einflusse von alkoh. KOH 
in den uugesKtt. Aldehyd (VI.) iiber, an den sich nun ein 3. Mol. Phenylacetaldehyd 
anlagert unter B. eines Dialdehyds (VII.), der der Cannizzaroschen Rk. yertallt. 
Die so entstandene ć)'-Oxysiiure (VIII.) liefert cc,y-Diphenyl-fl-benzyl-8-valerolacton 
(IX.), von dem theoret. 4 racem. Isomere moglich sind.

1,3-Diphenylpropen (m-Bcnzylstyrol), C16Hh (IV.), Kp.14 178—179", bei tiefer 
Temp. erstarrend zu anscheincnd rhomb. Tafelchen, F. 15—16°. Dibromid, C10H 14Br„ 
farblose Nadeln, F. 109°. Pseudonitrosit, C15H 14.N,0.,, farbloses Krystallpulycr, 
F. 142—150" (Aufschaumen), unl. in den meisten Losungsmm., 1. in sd. Xylol mit 
griiner Farbę (Zers.), teilweise 1. in li. Eg. Gibt bei Erhitzen mit (C,HJ,NH in A. 
Diphenylpropennitrodiiithylamin, C,;,H,40,N2, gelbliche Krystalle (aus A.), F. 93°. 
Nitrosochlorid des Diphenylpropens, C^IIu-NOCl, Krystallpulyer (aus Bzl.), F. 166° 
(Aufschaumen), unl. in A., A., Eg. u. Essigester, 1. in Bzl. mit griiner Farbę. —
I,3-Diphenylpropan, C,SHI6, Kp. 301—303" (korr.), Kp.I0 166—168°. — Hydrat des 
cc,fl-Diphenylpropionaldchyds (?, ygl. oben), C,,,HuO ■ H,0, Krystalle (aus A.), F. 116 
bis 117", zl. in A., Eg. u. Aceton, weniger 1. in A., 1. in konz. II,S04 mit dunkel- 
roter, auf Zusatz yon W. verschwindendcr Farbę. Semicarhazon, C10H 17ON3, F. 189°. 
(Ber. Dtsch. Dtsch. Chem. Ges. 58. 2607—15. 1925. Rostock, Chem. Inst.) Spiegel

R. L. Shriner und Roger Adams, Die Struktur der Chaulmoogra- und Hydno- 
carpsnure. I. P ow er  u. G orxall (Journ. Chem. Soc. London 85. 838. 851; C. 1904.
II. 348. 603) u. B arrow ci.if f  u. P ow er  (Journ. Chem. Soc. London 91. 557;
C. 1907. II. 71) nahmen an, daB Chaulmoograsaure nach den Formeln I  u. I I  
reagiert u. erteilten ihr die Formel U l, d. h. faBten sie ais Gleichgewichtsmischung 
von I  u. I I  auf. — Nach Unterss. der Vff. geniigt I  zur Erkliirung des chem. Verli. —
I I I  steht imWiderspruch mit der opt. Aktivititt; Chaulmoograsaure kann 2Tage auf 250° 
erhitzt, mit Alkali erhitzt oder wiederliolt dest. werden ohne Anderung des Drehungs- 
yermogens. — Die von Pow er  ais fi-Methyl-y-keto-n-pentadecan-a,c<'-dicarbonsaure 
aufgefaBte Verb. erwies sich ais y-Keto-n-hcxadecan-a,u'-dicarbonsaure. — Durch 
Herausnahme yon HBr aus dcm ach wach drehenden Bromrlihydrachaulmongrasmirc- 
athylester entstebt ein Gemiscli von 94,6°/0 i-Chaulmoograsaure (IV) u. 5,4°/0 Chaul
moograsaure; ebenso entstebt aus dem inaktiyen Additionsprod. aus Chaulmoogra
saure u. HBr mit alkoh. KOH ein akt. Prod. infolge teilweiser Riickbildung yon
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ChaulmoograsSure. Die Inaktivitiit des HBr-Anlagerungsprod. muB einer inneren 
Kompensation der beiden asymmetr. C-Atome zugeschrieben werden. Die teilweise 
Riickbildung von Chaulmoograsaure ist nach dem von Pow er  angenommenen Rk.- 
Yerlauf nicht leicht zu erklaren. — Ferner ist die nach POWER nur schwer ver- 
stiindliche B. von /-Keto-n-pcntadecan-«,«'-dicarbonsiiure bei der KMn04-Oxydation 
nach Formel I  selir einleuchtend. — Die von Pow er  beschriebene Ozykelocarbon- 
saure (V) konnte nicht erhalten werden, weil ziemlich unbestandig. — Die von 
Pow er  angegebene zweite Dioxydihydrochauhnoograsdure ist mit VI wahrscheinlich 
diastereoisomer u. nicht strukturisomer nach VII. — Bei der katalyt. Hydrierung 
entsteht rasch u. quantitativ Dihydrochaulmoograsaure. — Das Ozonid gibt mit Zink 
u. Essigs&ure ce,yDialdehydo-n-pentadecan-u'-carbonsdure, die mit CrO;1 zur ent- 
sprechenden Tricarbonsiiure oxydiert wird. — Die Hydnocarpsaure (VIII) reagiert 
ebenso. Die Hydrierung zur Dihydrohydnocarpsaure verlauft sehr rasch u. 

quantitativ.

CII CH., I I  CII CH

C1I-(CHs)12-C02H C-(CH2)12-C02H

H,

CH(OH) CO

(H) ^C(CHa):

ć h ;

•co2h

CHj I I I

TJH, 

CII(OH) CH(OIJ)

(Cir,)ia-C02n \
/

CII-(CHs)ls-COaII

VI CIACH,), 2-CO J I  

VI

c h : c h s

CH(OH) CH2

^)C(OII) (CII,),, • CO,HV II

en ; CH,CBj '  CH3

Versuche. Chaulmoograsaure u. Hydnocarpsaure wurden aus Chaulmoograol 
(F. 20—25°, D.25 0,9401, Jodzahl 103,8, [«]D =  50,8° in Chlf., nD40 =  1,4 7 31) durch 
Verseifen, Abtrennen der unverseifbaren Harze, Ansiiuern u. Vakuumdest. der 
Siiuren gewonnen. Hydnocarpsaure, Tafeln, aus Lg.; F. 59—60°, [«]D =  -f68,3° 
(in Chlf.). — Chaulmoograsaure, Tafeln, aus A. u. Essigester, F. 68—68,5°, [oć]D =  
-(-62,4° (in Chlf.). — Dihydrochaulmoograsaure. Aus ChaulmoograsSure in 95°/0ig. 
A. mit Platinoxydkatalysator unter 2—3 Atm. IIsDruck. F. 71—72° (aus A.). — 
Dihydrohydnocarpsaure, C10Hs0O2. Aus Hydnocarpsaure. F. 64—65° (aus 70°/o'g- 
A.). — Dihydrochaulmoograsduremełhylestcr. Aus Chaulmoogras&uremethylester. 
F. 27°, Kp.j0 204—205°, D .30S5 0,9018, nDs<>=  1,4536. — Chaulmoograsauremethylestei-. 
Kp-.o' 198—199°. — Dihydrohydnocarpsduremeihylester, Ci7H3202. Aus Hydnocarp- 
siiuremethylester. Kp.,0 187—188°, D.i52s 0,9057, nD30 — 1,4523. — Hydnocarp- 
sdureincthylester. Kp.10 182—183°. — Br o m dihydroch aulmoograsdure, C,8H3.,02Br. 
Aus Chaulmoograsaure u. IlBr in Eg. F. 37—38° (aus 80”/uig. CH3OH), opt-inakt. 
Gibt beim Kochen mit alkoh. KOH ein Siiuregemisch von [cf]D =  —(-13,8° (in Chlf.), 
was. einem Gehalt von 22°/0 Chaulmoograsaure entsprichf. — Chaulmoograsaureamid, 
F. L03—104° (aus 90%ig. A.). — i-Chaulmoograsaure (IV). Man leitet HBr in eine 
Lsg. von Chaulmoograsitureathylester in Lg., kocht das Prod. mit alkoh. KOH u. 
sauert an. F. 51—53°, [«]D =  -(-3,4° (in Chlf.) infolge Gehalt von 5,4°/0 Chaul
moograsaure. — Mit KMn04 entsteht y-Keto-n-hexadecan-u,u'-dicarbonsdure [im 
Origiual /  Keto-n-pentadecandicarbonsaure. D. Ref.], F. 125—126° (aus Essigester); 
der Methylester zeigt F. 64—650 (aus CH3OH). — n - IIexadecandicarbonsdure, 
C18H3,04. Aus Ketohexadecandicarbonsaure nach C i.emmensen oder aus dem 
K-Salz des SebacinsSuremonomethylesters. F. 118° bezw. 117—118° (aus A.). —
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n-Pentadecanu,y-dialdeliyd-u'-carbonsąure, C18Hlt04. Chaulmoograsaure wird in Eg. 
ozonisiert, das Ozonid mit Zinkstaub u. Essigsiiurc behandelt. Glasige M., gibt ein 
unl. Ammoniumsalz. — n-Pentadecan-u,a',y-tricarbonsauretri»iethylester. Aua dem 
Ozonisierungsprod. der Chaulmoogratóure mit Cr03 in Eg. bei gewohulicher Temp. 
nach Veresterung des Oxydationsprod. F. 37—38n aus CII,OH, Kp.15 260—275°.
— Dioxim des n-Pentadecan-a,y-dialdehydo-u'-earbonsdureeslers, C,,H,#04N,. — 
Chaulmoograsauremethylester wird in Eg. ozouisiert, das Prod. mit Hydrosylamin 
behandelt, F. 93—940 (aus CHsOH); wahrscheinlich eines von 4 Isomeren. Bei 
einer Darst. wurde ein Prod. vom F. 102—103° erhalten. (Journ. Americ. Chem. 
Soc. 47. 2727—39. 1925. Urbana, Illinois.) Ostertag.

Leonce Bert, Ulier den Aufbau der p-Cymolreihe vom i-Propylalkohol aus.
I. Neue Synthescn des p-Cymols. In Aubetracht des iiberaus hSufigen V. der
i-Propylgruppe in natiirlicken, besonders pflanzlichen Prodd. kommt dem synthet. 
Aufbau derartiger Verbb. ein erhohtes Interesse zu. An die prakt. Ausfiihrung 
dieses Problems kann heute um so eher gedacht werden, ais der dazu erforderliche
i-Propylalkohol leiclit zugiinglich geworden ist. Vf. bcschiiftigt sich seit liingerem 
mit dem Aufbau der p-Cymolreihe u. beschreibt in vorliegender Arbeit zunachst — 
nach einem geschichtlicheu AbriB iiber das p-Cymol — drei neue Synthcsen dieses 
KW-stoffs vom i-Propylalkohol aus.

I. Umsetzting von p-Tolyl-MgHr mit Di-i-propylsulfat:
CH3 .C0II4-MgBr +  (C3H7),S04 =  CH3 • C„H4 • C,H7 +  G,H7-S04-MgBr

Kurz referiert nach C. r. d. 1’Acad. des sciences (vgl. C. 1923. I. 1572). Nach- 
zutragen ist: Die Darst. des Di-i-propylsul/ats, (C,H;)aS04, nach Bushong (Amer. 
Chem. Journ. 30. 212 [1903]) wurde verbessert. 1 Atom unter li. Xylol hergestellten 
Na-Pulvers wird in sd. A. mit 1 Mol. reinem i-PropylalkolioP u. das Rk.-Prod. bei 
—40“ mit 0,5 Mol. SO«Cla umgesetzt. Man Wiischt mit W., trocknet die fith. Lsg. 
u. beseitigt den A., zuleizt im Vakuum bei 60°. llohausbeute ca. 25%. Das reine 
Prod. zeigt Kp.t4 100—102° (korr.). AuBerst zersetzlich, muB sofort verbraucht 
werden. — p-Bromtoluol wurde auch nach Blanc (Buli. Soc. Chim. de France [4] 
33. 313; C. 1923. III. 836) aus CcH5Br, CII^O u. HC1 darzustellen versucht, aber 
die Auabcute schon bei der ersten Stufe war iiuBerst gering. — Die Benutzung 
des i-Propylsulfovinats (vgl. C. r. d. l’Acad. des sciences 178. 1182; C. 1924. II. 
170) an Stelle des Di-i-propylsulfats scheiterte daran, daB immer das kleinere 
Radikal der Sulfovinate mit RMgX reagiert. — Verss. mit Chlorsulfonsaure- u. 
Schwefligsaureestern verliefen ebenfalls nicht in der gewunschten Riclitung. Erstere 
liefem mit RMgX Sulfinsauren (vgl. Buli. Soc. Chim. de Frane [4] 35. 678 [1924]), 
letztere Sulfinone (vgl. C. r. d. l’Acad. des sciences 178. 1826; C. 1924. II. 828). 
Phospliorigsiiure- u. Phosphorsiiureester reagieren liberhaupt nicht.

II. Umsetzung von p-Cumenyl-MgBr mit (CH3)aS04:
C„H7 • CaH4 • MgBr +  (CH3)aS04 =  Cjrj-Cjl.-CH, +  CH3.S04-MgBr.

Kurz referiert nach C. r. d. l’Acad. des sciences (vgl. C. 1923. III. 1154). Nach- 
zutragen ist: i-Propylbromid. 200 g 91°/0ig. techn. i-Propylalkohol (Petrohol) werden 
mit 2000 g 48°/0ig. HBr (dargestellt nach dem Vcrf. von ICamm u. Maryel, Journ. 
Americ. Chem. Soc. 42. 299; C. 1920. III. 6) dest. Ausbeute 81%. Die im Kolben 
verbliebene SUure wird durch Dest. wieder auf 48% (Kp. 126°) gebracht, aus der 
iiberdest. verd. Sfiure wird das Br durch Einleiten von Cl zuriiekgewonnen. — 
Cumol. In 700 g sd. Bzl. Ą- 20 g A1C13 ISCt man 160 g i-Propylbromid -)- 300 g 
Bzl. eintropfen, kocht bis zum Aufhoren der HBr-Entw., kiihlt ab u. zerlegt mit 
W. Reinausbeute ca. 75%. Kp. 152—153° (korr.), D.w4 0,863, nDS0 =  1,492. Der 
walirend der Rk. entweichende HBr wird absorbiert, mit dem Waschwasser des 
Rk.-Gemisclies vereinigt, daraus HBr u. Br wie oben zuriiekgewonnen. — p-Brom- 
cuniol. Aus dem yorigen nach J acobsen (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 12. 430 [1879]).
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Ausbeute 83°/0. Kp.28 111'’ (korr.), I(p.729 2 1 6-2 1 7° (korr.), D .al4 1,289, nD2' =  1,539. 
Wiedergcwinnung von IIBr u; zugefugtem J. — p-Cymol. Aus der Mg-Verb. des 
vorigen u. (CH3)jS04. Reinausbeute ca. 12’/0. Kp.736 175—176° (korr.), D. 104 0,862, 

nD16 =  1,496.
III. Oberfuhrung von Cumol in p-Cumylchlorid nach dem Verf. von Blanc 

(1. c.), Zerlegung des p-Cumyl-MgCl mit W.:
CjHj .CJI,, +  CH./) +  HCl =  CSH, • CaII4 • CHSC1 +  H,0
C8H, • C0H4 • CHjMgCl +  11,0 =  C3H7.C(iH,-CH9 +  MgCl(OH).

Kurz referiert nach C. r. d. l’Acad. des sciences (C. 1923. III. 836). Nachzutragen 
ist: p-Cumylchlorid. Aus 250 g Cumol, 30 g Trioxymethylen u. 40 g ZnCl*. Dabei 
ist fiir lebhafte vertikale Durchmischung zu sorgen. Das Rohprod. mu8 durch 
verd. NaOH von jcder Spur ZnCl, befreit werden. Angenehm riechende FL, 
weniger zu TrSnen reizend ais Benzylchlorid, aber auf der Ilaut, besonders an den 
Augen, Brennen verursachend, Kp.16 110" (korr.), Kp. 228" (teilweise Zers.), D .21’54
1,020, nu21>6 =  1,523. — Ausbeute an reinem p-Cymol bis 74°/„. Kp.731) 175—176° 
(korr.), D.“’54 0,868, nDM =  1,501. Dieses Verf. liefcrt also aus 1 kg techn. i-Propyl- 
alkohol ca. 825 g p-Cymol, frei von Isomeren oder Terpenen, u. ist daher allen 
bisher bekannten Verff. uberlegen. — Die nach II. u. III. dargestellten Cymol- 
pritparate wurden zwecks weiterer Identifizierung noch in das Ba-Sulfonat u. das 
Sulfonamid (F. 115—116°) ubergefiihrt. — v. A uw ers u. K oi.LIGS (Ber. Dtsch.
Chem. Ges. 55. 3872; C. 1923. I. 298) haben p-CymoIpriiparate verschiedcnster
Herkunft auf ihre spektrochem. Konstanten untersucht, die nicht unerheblich yon- 
einander abweichen, so daB sie die Frage nach den wahren Konstanten des p-Cymols 
fiir noch ungel. halten. Das vom Vf. nach I. gewonnene Prfiparat konnte wegen 
zu geringer Menge nicht gepriift werden. Die Praparate aus den Verff. II. u. III. 
hfiłt Vf. ftii' rein, da das p-Bromcumol u. p-Cumylchlorid bei der Oxydation reine 
p-BrombenzoesiŁure u. p-Cuminsiiure gaben. SchlieBlich hat Vf. noch p-Cymol aus 
Thymol uber 3-Brom-p-cymol u. dessen Mg-Verb. dargestellt u. sclilSgt vor, die 
Konstanten dieses Priiparates [Kp.73s 175—176° (korr.), D .°4 0,866, nD9 =  1,499] ais 
dem reinen p-Cymol zukommend anzusehen. Eine tabellar. Zusammenstellung, die 
auch die Werte fiir M X  nDs° enthiilt, zeigt, daB die nach Verf. II. u. III. ge- 
wonnenen Praparate mit dem aus Thymol fast iibereinstimmen u. daB von den 
v. Auwersschen Praparaten das aus p-Cuminaldehyd genau dieselben Konstanten 
besitzt wic das au3 Thymol. (Buli. Soc. Chim. de France [4] 37. 1252—70. 1925. 
Facultś des sciences de Clerinont-Ferrand.) L indenbaom .

K. Krassuski und A. Kiprianow, Kondcnsation des Phenylacetylens unter Ein- 
wirkung primdrer Aminę (vgl. S. 617). Da die Acetylenbindung, wrenn das vic. 
Kohlenstoffatom ein negatiyes Badikal trSgt, primiire u. sekundSre Aminę zu addieren 
yermkg (vgl. Mohreu  u. L azennec, Buli. Soc. Chim. Paris [3] 35. 1190; C. 1907.
I. 562). so konnte man dasselbe auch vom Phenylacetylen erwarten. In der Tat 
entsteht aber bei Einw. wss. Lsgg. von sekundiiren, tertiiiren Aminen, von NHS u. KOH 
nur Harz, bei Einw. wss. Lsgg. von primiiren Aminen das 1,3,5-Triphenylbenzol. 
Die Umwandlung des Phenylacetylens erfolgt nicht iiber Acetophenon, weil das
selbe mit Aminen kein Triphenylbenzol erzeugt. Ais Zwischenprod. muB yielmehr 
das Amin CaH6 • CH: CH • NH • CH3 angenommen werden, oder, da die Umwand- 

C H -CH CII lu“S nur durch primiire Aminę bewirkt wird, seine cycl.
“ 6 1 Form (s. nebenstehend), bei der die beiden H-Atome der

fc-CH, NIIj-Gruppe beansprucht werden.
Versuche. 1,3,5-Triphenylbenzol, aus 1 Mol. Phenylacetylen u. 5 Moll. Methyl- 

oder Athylamin in 33°/0ig. wss Lsg. im Rohr bei 260" (5 Stdn.), Nadeln (aus 98°/0ig. A.), 
F. 169—170", unl. in W., 1. in Bzl. Ausbeute fast quantitativ. — Mit Dimethyl-, 
Diathyl- u. Trimethylamin, sowie mit Piperidin entstehen braune nicht krystalli-
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sierende Ole, wl. in A., 11. in A., die bis 300" nicht siedeten. Mit NH:, war ein 
glasiges Harz entstanden, mit KOIi, mit reinem W. u. auch bei Erhitzen des 
Phenylacetylens allein hat sich eine weicliere braunu M. gebildet. — Phenylacetal- 
dclujd gibt mit 5 Moll. CH3NH2 in 33°/(łig. wss. Lsg. bei 250—2C0" (Rohr) Triphenyl- 
bcnzol in ca. 30% ig- Ausbeute. Der Aldehyd wurde aus dem Athylather des Phenyl- 
yinilalkohols, C6Hs-CH:CFI.O-C2H6, Kp.,8: 105—115° durch Kochen mit verd. H,,SO., 
dargestellt. (Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. 56. 1—10. 1925. Charków.) B ikerm an .

A. W. Francis, Untersuchungen iiber den dirigierendcn Ein fiu fi tton Subslituenten 
im, Benzolring. IV. Dic partielle Bromierung von Anilinderivaten. (III. vgl. S. 353.) 
In Fortsetzung friiherer Unterss. (vgl. S. 61) werden weitere Partialbromierungs- 
kurven (die Ausbeuten an hoclistbromiertejn Prod. gegen die relativen Betrage der 
zugefugten Br-Lsg. abgetragen) yon Anilinderiw. dargestellt. Mit wenigen Aus- 
nahmen haben alle m-Aminovcrbb. genau dieselbe Kurye wie Anilin. Die Kurve 
wird nur durch die Verhiiltnisse der Geschwindigkeitskonstantcn der Bromierung 
in den 3 verfiigbaren Stellungeu (2, 4 u. 6) bestimmt. Die Identitat der Kuryen 
zeigt, daB der m-stSndige Substituent wohl die absol. Bromierungsgeschwindigkeit, 
nicht aber die Verhaltnisse der Bromierungsgeschwindigkeiten in den 3 yerfiigbaren 
Stellungen beeinfluBt, die Verhiiltnisse bleiben unyeriindert. In iihnlicher Weise 
haben die beiden Gruppen der o- u. p-Aminoverbb., welclie nur je 2 Atome Br 
aufnehmen (vgl. Francis u . H ill, Journ. Americ. Chem. Soc. 46. 2498; C. 1925. 1. 
414), nur je eine Kurve, welche fiir alle Verbb. der betreffenden Gruppe die gleiche 
ist. So haben p-Bromanilin, p-Aminobenzoesiiure, p-Toluidin u. andere p-Aminę 
alle die gleiche Kurve, obgleich der p-stiindige Substituent in einigen Fiłllen nach 
m-Stellung, in anderen Fiillen nach o,p-Stellung dirigiert. Das gleiche gilt fiir die
o- u. m-Derivv. Der EinfluB des zweiten Substituenten auf die weitere Substitution 
yerteilt sich demnach stets im gleiehen Verh!iltnis auf die 2 bezw. 3 yerfiigbaren 
Stellungen, das heiBt, der dirigierende EinfluB yerteilt sich symmetr. um den gauzen 
Ring. — Die Anilin- oder „meta“-Kurve (vgl. III. Mitt.) entspricht der Beziehung 
der drei Bromierungsgeschwindigkeiten lin 2-, 4- u. 6-Stellung): (iZ, : K^) : K3 — 
(1:1): 1,13; die in Klammern gesetzten Buchstaben u. Ziffern bedeuten, daB diese 
Substitutionen gleichzeitig nebeneinander yerlaufen. Bei der ,,para“-Kurve ist: 
K, : Kt — 1 : 1,9. Bei den o-Aminoverbb. liegen die Verhiiltnisse komplizierter, 
da bei der Bromierung des o-Bromanilins die Substitution des 1. Br-Atoms gleich
zeitig in 4- u. 6-Stellung erfolgt (2 Bromierungsgeschwindigkeiten); die beiden so 
entstandenen Dibromaniline nehmen das 2. Br-Atoni ebenfalls mit yerschiedenen 
Geschwindigkeiten auf, so daB im gauzen 4 Bromierungsgeschwindigkeiteu (zur B. 
des 2,4,6 - Tribromanilins) zu bestimmen sind. — Fiir die Kurven werden die 
Gleiehungen abgeleitet. — Eine yierte Partialbromierungskurye kommt den Verbb. 
zu, die 2 Aminogruppen in m-Stellung enthalten (o- u. p-Diamine werden unter 
gleiehen Bedingungen zu Chinoiden oder Farbstoffen osydiert); diese Kurye ist 
eine gerade Linie u. zeigt demnach an, daB die Substitution der Br-Atome gleich
zeitig erfolgt. Die Bromierung muB yorsiehtig erfolgen, da sonst auch hier Oxy- 
dation eintritt; die Lsg. muB stark sauer u. eiskalt sein. — Ausnahmen von yor- 
stehenden GesetzmaBigkeiten bilden ueben einigen anderen Verbb. die 3 Nitroanilinę; 
bei diesen yerlaufen die letzten Bromierungen langsamer ais die ersten; hoehst- 
bromierte Prodd. treten also erst auf, wenn die Zwischenbromierungsprodd. nabezu 
quantitativ gebildet sind. Die Kuryen sind fast geradlinig; o- u. p-Nitroanilin 
haben dieselbe Kurye. — Einige N Alkylderiw. des Anilins wurden noch in den 
Bereich der Unterss. einbezogen, ergaben jedoch keine genauen Werte, da die 
Zwischenbromierungsprodd. wl., die Endprodd. dagegen olig waren u. nicht ąuanti- 
tatiy gefallt wurden.

Yersuchsteil. Bei allen untersuchten Yerbb. yerlief die Bromierung der
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Theorie entsprechend; m-Verbb. reagieren mit 3 Mol.-Aquivalenten Br, o- u. p-Yerbb. 
mit 2, hoher substituiprte mit der Zahl, dic der Zahl der nicht substituierten o- u. 
p-Stellungen (zur Aminogruppe) entspricht. Das „hochsthromierte" Prod. ist dem- 
nach in allen Piillcn die Verb., die in allen freien o- u. p-Stellungen (zur Amino
gruppe) Br enthalt. Die einfachste Methode zur Best. der Partialbromierungskurven 
ist folgende: Zu der angesiiuerten Lsg. yon 1 Millimol. Amin wird Bromidbromatlsg. 
in ungeniigender Mcnge zugesetzt u. der Nd. im Goochticgel abfiltriert u. getrocknet; 
das Gewicht des Nd. (in mg) wird mit dem Mol.-Gew. des Prod. verglichen. Pehler 
konnen dadurch entstehen, daB das hochstbromierte Prod. nicht vollstiindig aus- 
fjiłlt oder daB niedriger bromierte Prodd. mit ausfallen. Um die Pehler zu korri- 
gieren, wurde zu dem Filtrat ein OberscliuB von Bromidbromatlsg. zugesetzt, mit 
Thiosulfat titriert u. der Nd. filtriert u. gewogen. Die gemessenen Werte stimmen 
in den meisten Fallen mit den oben abgeleiteten GleichuDgen uberein. Zur Unters. 
gelangten folgende Verbb. (die in eckige Klammern gesetzten Verbb. zeigten Ab- 
weichungen von der Regel): o-Verbb. (die hier angefiihrten Verbb. mit mehreren 
Substituenten werden in bezug auf die Regel ais o-Verbb. betrachtet): o-Brom- 
anilin, o-Chloranilin, o-Toluidin, Anthranilsaure u. ihr Methyl- u. Athylester, [n-Nitro- 
anilin], Athyl-o-toluidin, 2,5-Dichloranilin, 2-Aminotoluol-4-sulfonsaure, [l,4-Xylidin-2].
— m-Verbb.: Anilin (verhSlt sich wie die m-Verbb., vgl. oben), m-Bromanilin, 
m- Chlor anilin, m-Toluidin, m-Aminobenzoesaure u. ihr Athylester, m-Aminobenzol- 
sulfonsdure, [m-Nitroanilin], [m-Mtromethylanilin], m-Aminoaeetanilid, [m-Amino- 
phenol], m-Phenctidin. — p-Verbb. (Verbb. mit mehreren Substituenten in bezug 
auf die Regel ais p-Verbb. betrachtet): p-Bromanilin, p-Chloranilin, p-Toluidin, 
p-Jodanilin, p-Aminobenzoesdure u. ihr Athylester, p-Aminoacetophenon, p-Amino- 
benzyleyanid, [p-Nitroanilin], [p-Nit.romethylanilin\, Sulfanilsaure, [Arsanilsaure], 
Athylp-toluidin, l,2-Xylidin-d, 4-Aminololuol-2-sulfonsaure, p-Aminophenylessigsaure.
— m-Diaminoverbb.: m-Phenylendiamin, 2,4-Diaminololuol, 2,4-Diaminochlor-
benzol. (Journ. Americ. CHem. Soc. 47. 2588—96. 1925. Cambridge, Massachusetts 
Inst. of Technol.) Zandeis.

James Kenner, Charles W illiam  Tod und Ernest W itham, Der Einflu/i 
der NUrogruppen auf die Reaktwitat von Substituenten im Benzolkcrn. VIII. 2,3- 
und 2,5-Dinitro-p-chlortoluole. 4-Chlor-2,3-dinitrotoluol liefert mit methylalkohol. 
NH, 4-Chlor-2-nitro-m-toluidin (I) in Ausbeuten von 70°/0 der Theorie. 4-Chlor-
2,5-dinitrotoluol liefert analog 4-Chlor-6nitro m-toluidin (III) (30°/0) u. 4-Chlor-6-nitro- 
m-tolylmethylather (II) (20%). — I I I  gibt bei der Eliminierung der NH,-Gruppe 
4-Chlor-2-nitrotoluol, die IConst. von I I  wird durch die B. des 4,5-Dicldor-2-nitro- 
toluols (1Y) bestatigt. Aus den Verss. folgt, daB die in m-Stellung vom CH3 be- 
findliche Gruppe substituiert wird, nicht die zum Cl in m-Stellung befindliche.

CII, CHa CHa CH3 CH,

r ^ r r -  r ś f ? ’ c,i ^ ' so- ( T r *  r ^ r -
CH,oL J  N H i L J  L J  N o J ^ J

Cl Cl Cl Cl Cl

;4-Chloraceto-o-toluidid liefert in Eg. nitriert 4-Chlor-o-uitro-o-toluidin, C7H,0.2NaCl 
Y I, aus Bzl. F. 163—164", Acetylderiv., C9H0O3NjC1, aus Bzl. F. 181—182°. Die 
Red. der Base mit SnCl* in Eg. gibt 5-Chlor 2-methyl-p-phehyleńdiamin, C;II,,NaCi, aus 
Bzl. -(- PAe. F. 145—146", Acetylderiv. F. 301°. Bei der obigen Nitrierung entsteht 
ais Nebenprod. 4-Chlor-3-nitro o-toluidin, C,H70 2N*CI Y, aus Bzl. -f- PAe. F. 60 bis 
62,5°, Acetyldenu., CjH^OgN^Cl, aus Bzl. F. 194—195". Die Nitrierung des 4-Chlor- 
aceto-m-toluidids in Eg. liefert a) 4-Chlor-6-nitro-m-toluidin, C;II;0 1NIC1 I I I ,  aus 
verd. A. F. 120—121°, durch Red. hieraus S-Chlor-2-methyl-p-phenylendiamin, Acetyl- 
deriv., C0II9O3N2Cl, aus verd. A. F. 134—135° u. b) 4-Chlor-2-nitro-m-toluidin,
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GjHjOjNjCl, I, aus verd. A. F. 52—53° Acetylderw., C0HsOaN,Cl, aus A. F. 210 bis 
212°. Aus 4-Chlor-6-nitro-m-toluidin entsteht bei der Diaąptierung mit Nitrosyl- 
schwefelsaure u. nachfolgender Eliminierung der NHS-Gruppe 4,o-Dichlor-2-nilro- 
toluol (IV), F. 63°, u. daraus mit Na-Metliylat 4-Chlor-6-nitro-m-tolybnethylather, 
C.HANCl I I ,  aus Methylalkohol F. 121—122°. Analog aus 2,3-Dinitro-p-toluidin 
4-Chlor-2,H-dinitrotoluol, C;H50 1N2C1, aus Bzl. -j- PAe. F. 106,5°. 4-Chlor-2,3-dinitro- 
toluol gibt mit methylalkoh. NH3 erhitzt 4-Chlor-2-nitro-m-toluidin, F. 52—53°, 
4-Chlor-2,5-dinitrotoluol analog 4-CJdor-6-nitro-m-toluidin, F. 120—121°, wenig 4-Chlor- 
C-nitro-m-tolylmethyliither u. 4-Chlor-6-nitro-m-kresol. Die Einw. von Na-Methylat 
auf 4-Cblor-2,5-dinitrotoluol fiihrt zu 4-ChIor-6-nitro-m-tolylmethylather (s. o.). (Journ. 
Chem. Soc. London 127. 2343—49. 1925. Sheffield, Univ.) Taube.

K. F. Schmidt, Uber den Iminrest. Polemik gegen die Ausfiihrungen von 
Oliveri-MandalA (Gazz. chim. ital. 55. 271; C. 1925. II. 1424) iiber den gleichen 
Gegenstand. Vf. halt 3eine frtiheren Ansichten (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 704; 
C. 1924.1. 2603) iiber die Reaktionsfahigkeit des Iminrestes aufrecht u. bestreitet den 
von Oliyeri-MandalA angenommenen Mechanismus der Rkk. der StickstofFwasser- 
stofTsiiure mit Aldehyden u. Ketonen, da Anlagerungsprodd. der unyeranderten 
Sfiure an Oxoverbb. vom Typus R,C(-OH)-N3 bisher noch nicht isoliert bezw. analy- 
siert worden sind. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 2413—15. 1925.) Zander.

Michele Giua und Guido Guastalla, Azoxybenzol und aromatische Nitroderi- 
vałe. VII. Uber organische Molekulverbindungen. (VI. vgl. G iua u . G iua , Gazz. 

chim. ital. 51. I. 313; C. 1921. III. 1274.) Kryoskop. Unterss. der Systeme des 
Azoxybenzol$ mit einigen aromat. Nitroverbb. Im Gegensatz zu Meisenheihicr u. 

Smolnikoff (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 53. 362. 368; C. 1920. I. 523), welehe eine 
Additionsyerb. aus 2 Moll. ci-Trinitrotoluol u. 1 Mol. Azoxybenzol erhalten haben, 
finden Vff. bei der kryoskop. Unters. dieses Systems eine Additionsyerb. aus 3 Moll. 
Nitroverb. u. 2 Moll. Azoxybenzol, F. ca. 64°; auBerdem zeigt die Gleichgewiclits- 
kurve ein zweites Maximum bei ca. 55°, das jedoch einer anomalen Rk. zuzusehreiben 
ist. Das Eutekticum der Additionsyerb. mit Azoxybenzol erstarrt bei 26,7°, das 
Eutekticum mit K-Trinitrotoluol bei 53,7°. — Mit folgenden Verbb. bildet Azoxy- 
benzol nur eutekt. Gemische, die folgende EE. u. Zuss. hatten: mit fi-Trinitrotoluol: 
25% Nitro verb, E. 25°; init y-Trinitrotoluoh 35% Nitroverb., E. 22°; mit 1,2,4-Di- 
nitrotoluol: 31,3% Nitroverb., E. ca. 16°; mit ly2,4-Bromdiniłrobeiizol: 42% Halogen- 
nitroverb., E. 16°. — Die Schmelzen des AzoxybenzoIs mit den 3 Trinitrotoluolen 
u. dem 1,2,4-Dinitrotoluol sind gelbrotlich gefarbt; die Schmelze mit 1,2,4-Brom- 
dinitrobenzol ist gelbgrunlich gefarbt. (Gazz. chim. ital. 55. 646—52. 1925.) Zander.

Michele Giua und Giulio Reggiani, Azoverbindungen und aromatische Nitro- 
derivate. VIII. Uber organische Molekiilverbindungen. (VII. vgl. yorst. Ref.) Kryos
kop. Unterss. einiger Systeme von Azoyerbb. mit Nitroderiw. des Bzl. u. Toluols. — 
Azobenzol bildet mit a-Trinitrotohiol eine Additionsyerb. aus je 1 Mol. beider Kom- 
ponenten, F. ca. 65°. — Mit folgenden Verbb. bildete Azobenzol nur eutekt. Gemische, 
die folgende Zuss. u. EE. hatten: mit 2,4-Dinitrotoluol: 49,15% Azobenzol, E. 39,6°; 
mit 'p-Nitrotoluoh ca. 46% Azobenzol, E. 28,6°; mit m-Dinitrobenzol: 56,21% Azo
benzol, E. 46,5°. — p-Aminoazobenzol bildete nur mit m-Dinitrobenzol eine Additions
yerb., die aus iiąuimol. Mengen beider Komponenten bestand, F. ca. 86°, 46,03% 
Dinitrobenzol u. 53,97% Azoyerb. Mit p-Nitrotoluol bildete p-Aminoazobenzol nur 
ein Eutekticum mit ca. 30% Azoverb., E. 34,4°; ebenso entstand mit p-Nitrochlor- 
benzol nur ein Eutekticum, E. 53,8°, das 41,5% Azoyerb enthielt. — Dimeihyl-p- 
aminoazobenzol bildete nur mit a-Trinitrotoluol eine Additionsyerb., dic aus 2 Moll. 
Nitroyerb. u. 1 Mol. Azoyerb. bestand, F. 82°; das Eutekticum der Additionsyerb. 
mit a-Trinitrotoluol erstarrt bei 73°, das Eutekticum mit der Azoyerb. erstarrt bei 
77,2°. Die Eutektica des Dimetbyl-p-aminoazobenzols mit den anderen Nitroyerbb.
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liatfen folgende EE. u. Zuss.: mit 2,4-Dinitrotoluol: E. 52,7°, 34°/0 Azovcrb.; mit 
p-Nitrotoluol: E. 40,8", ca. 30°/o Azoverb.; mit m-Dinitrobenzol: E. 63", 45,30/,, Azo- 
verb. (Gazz. chim. ital. 55. 652—61. 1925. Turin, Politecnico.) Z AK d er .

Michele Giua, Mnwirkung von Oyanamid auf Pikrylchlorid. Bei der Einw.
von Cyanamid in wsa. L3g. auf Pikrylchlorid in alkoh. Lsg. crfolgt wie bei anderen
Halogennitrobenzolen mit labilem Halogen (vgl. S. 623) Auatausch des Halogens
gegen den Cyanamidreat unter B. des l-Oyanamino-2,4,6-triniłrobevzols (Pikrylcyan-
amid), C9Hj(N02)s»NH-CN, F. 175—185° (Zers.); gibt mit rauchender HNOa wein-
rote Fiirbung, die lungsam in Gelb iibergeht; ist so unbestiindig, daB es in wsa.
Lsg. zu 2r4,6-Trinitrophenylhamftto/f hydrolysiert wird; daneben entstcht eine gelbe
Verb., C14H„013N,0, vom F. 254—255° (Zers.), die sehr schwer rein zu erhalten
war (Krystalliaation aus Essigeater -f- Lg., danach aus Eg. -f- A.). Oftenbar handelt
ea sich um Dipikrylguanylhamstoff oder Dipikryldicyandiamidin:

C.HJNCa—N—CO—NH, , C0H,(NO,)S—N—CO—NH2
i bezw. i

C„Hs(NO,)s—N = 6 —'NHS C„H,(N02)3—NH—C—NIL

Das Prod. vom F. 254—255° wird in groBerer Menge erhalten, wenn man das 
Reaktionsprod. aus Cyanamid u. Pikrylchlorid in Eg. loat u. einige Tage stelien laBt, 
durch Verdiinnen mit W. fiillt ea ais gelbe Substanz mit yeranderlichem F. (je 
nach Reinheit) aus. — Der Pikrylharnstoff, C7H50,N6, wird rein erhalten, wenn 
man das Reaktionsprod. aus Cyanamid u. Pikrylchlorid 1 Stde. mit A. u. konz. HC1 
erhitzt, gelbe Nadeln aus A., F. 201—203° (Zers.). (Gazz. chim. ital. 55. 662—65. 
1925.) Zander .

Michele Giua und Rodolfo Petronio, Mnwirkung von Thiosemicarbazid auf 
einige aromatische Niiroverbindungen. (Vgl. vorst. Ref.) Mit Halogennitrobenzolen, 
die ein labiles Ilalogenatom enthalten, reagiert Thiosemicarbazid mit einem H-Atom 
des Ilydrazinreatea nach folgendem Schema:
R-Cl +  2H,N-NH-CS-NH8 — y R.NH-NH-CS-NH, +  HsN-NH-CS.NH»,HCl. 
Die erhaltenen Prodd. geben mit FeCIa in alkoh. oder aceton. Lsg. Oxydationsprodd., 
dic die Eigenachaften von Azoverbb. beaitzen. Beim Pikrylthiosemicarbazid ver- 
ISuft die Oxydation wihrscheinlich nach dem Schema:

C6Hs(NOj)a• NH • NH • CS• NHa — y C8Hs(NOs)8-N: N-CS-NH,.
Daa Thiosemicarbazid kann demnacli mit den Halogennitrobenzolen nicht in der 
Enolform reagiert haben. AuBerdem miiBten die Kondensationaprodd., denen dann 
die Formulierung R<S-C(: NH)-NH-NIX, zukame, mit Aldehyden reagieren, was je- 
doch nicht der Fali ist. — Mit Nitroverbb., die eine labile Nitrogruppe enthalten, 
verliiuft die Rk. komplizierter. Bei Anwendung yon je 1 Mol. Thiosemicarbazid u. 
y-Trinitrotoluol wurden folgende Verbb. isoliert: Mcthyl4,6-d'mitrophenylythio
semicarbazid, C0H4(CIIH)(NOa)i'NH.NH-CS-NH2, u. Bis-(3methyl-4,6-dinitrophenyl)- 
disulfid; wahrseheinlich entsteht daneben noch die der ersten Verb. entsprechende 
Azoverb. C0E^(CIIs)(NO,)f *X : N-CS-NH,, die leicht aus der IIydrazoverb. durch 
Oxydation durch die withrend der Kondensation abgeapaltene HNO* gebildet werden 
kann. Die B. des Disulfids spricht dafur, daB das Thiosemicarbazid in diesem 
Falle in der Enolform reagiert hat; durch die abgespaltene HNOs erfolgte dann 
Oxydation zum Mercaptau, welches sich dann weiter mit /-Trinitrotoluol zum Di- 
sulfid (unter Entw. yon NO) umaetzt (vgL G ica  u. R u g g e r i, Gazz. chim. ital. 53. 

290; C. 1923. III. 914):

C8Ha(CH.,)(N0a)s-S-C(NHł) : N-NH2 +  UNO, — y C8H,(ĆH,)(NO,)s • SH.
Das entsprechende Monosulfid (Bis-[3-methyl-4,6-dinitrophenyl]-sulfid) konnte nicht 
im Reaktionagemisch naeligewiesen werden, obgleich e3 eigentlich (nach der B. des 
Disulfida) auch zu erwarten war. — Reagiert 1 Mol. /-Trinitrotoluol mit 2 Moll. 
Thiosemicarbazid, entsteht ais Hauptprod. ft-(3-Methyl 4,6-dinitrophenył'j-thioscmicarb-
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azid. — Mit f}-Trinitrotoluol u. Thiosemicarbazid verliiuft die Rk. iihnlieh, jedoch 
entsteht hier statt des Disulfids das einfache Sulfid: Bis-(5-methyl-2,6-dinitrophenyl)- 
sulfid, CtfHalCHa)(N0jl)J-S*C6Ha(CH3)(N0,)2. Dieselbe Yerb. wurde auch aus ^-Tri- 
nitrotoluol u. Thioharnstoff erhalten. DaB hierbei kein Disulfid entsteht, ist wahr
scheinlich den beiden o-stiindigen Nitrogruppen zuzuschreibcn.

Yersucbsteil. fl-{2,4-Dimtrophenyl)-thiosemicarbazid, C,,H3(NO.,)2 • N il • NH* 
CS*NHa bezw. C0H3(N02)2-NH-NH-C(SH): NH, aus l-Chlor-2,4-dinitrobenzol u. 
Thiosemicarbazid in sd. alkoh. Lsg. (3 Stdn.), hellgelbe Prismen aus A., F. 210° 
(Zers.); die alkoh. Lsg. gibt mit Alkali Duukelrotfiirbung. — Bis-(2,4-dinitrophcnyl)- 
sulfid, C,.,H,,OsN4S, aus l-Chlor-2,4-dinitrobenzol (10 g) u. Thiosemicarbazid (4,5 g) 
in sd. alkoh. Lsg. unter Zusatz von 6,7 g Na-Acetat (1 Stde.), hellgelbe Prismen 
aus Aceton, F. 192—193°. — fl-(2,4,6-Trinitrophcnyl)-thio8emicarbazid Q?-Pikrylthio- 
semicarbazid), C,H2(N02)3-NH-NII-CS-NH2 bezw. CaH2(N02):1-NH-NH-C(-SH): NII, 
aus Pikrylchlorid u. Thiosemicarbazid in sd. alkoh. Lsg. ('/•; Stde.), hellgelbe Nadeln 
aus A., F. 183—184° (Zers.); die alkoh. Lsg. gibt mit Alkali Dunkelrotfiirbung. — 
Pih-ylazothiocarbamid (?), C11H.J(NOa)3-N : N-CS-NIL, aus vorigem in alkoh. Lsg. 
durch Osydation mit FeCla, granatrote, lange Prismen aus A., F. 166° (Zers.). — 
ft-(3-Methyl-2,4-diiiitrophciiyl)-thiose>mcarbazid, C0H.;i(CHs)(NO2)2 • NH • NII • CS • NH2 
bezw. C„H2(CH:,)(N02)2'NH-NH-C(-SH): NH, aus 5g ^-Trinitrotoluol u. 4 g Thio
semicarbazid in alkoh. Lsg., hellgelbe, prismat. Lamellen aus A., F. 203—204°; die 
alkoh. Lsg. gibt mit konz. NH3 intensive Violetttarbung, mit NaOH u. KOH zuerst 
ViolettfSrbung, die spiiter in Hellrot ubergeht. — Bis-{S-methyl-2,6-dinitrophenyl)- 
sulfid, Ci4H10ObN,S, aus (9 Trinitrotoluol u. Thiosemicarbazid in aąuimol. Mengen 
(Trennung von dem gleichzeitig entstchenden (9-[3-Methyl-2,4-dinitrophenyl]-thio- 
semicarbazid durch Krystallisation aus Essigsiiure), leuchtende, gelbe Nadeln, F. 222°; 
die alkoh. oder aćteton. Lsg. gibt mit Alkali griinliche FSrbung; wird durch rauchende 
IIN03 nicht zum entsprechenden Sulfoxyd oxydiert. — fl-(3-Methyl-4,6-dinUrophcin/l)- 
łhiosemicarbazid, C,H2(CH3)(N03),,■ NII • NH• CS• NH, bezw. C.fttCH^NO^-NIl-NH- 
C(-SH):NH, aus 5 g ^-Trinitrotoluol u. 4 g Thiosemicarbazid in sd. alkoh. Lsg. 
(ca. 1 Stde.), hellgelbe Prismen aus A., F. 188° (Zers.); die alkoh. Lsg. gibt mit 
Alkali Rotbraunfiirbung; reagierte schon in der Kalte leicht mit FeCl3, wobei 
Gemisehe der entsprechenden Azoverb., C„H2(CH3)(N02)2*N: N-Crf>NH2, mit dem 
Bis-{3methyl-4,6-dimtrophenyl)-disulfid erhalten wurden. Letzteres entstand ais 
Hauptprod., wenn 1 Mol. /-Triuitrotoluol mit 1 Mol. Thiosemicarbazid in alkoh. 
Lsg. zur Rk. gebracht wurde, F. 265", aus Essigsiiure. (Gazz. chim. ital. 55. 665 
bis 73. 1925. Turin, Politecnico.) Zander .

W. GL Christiansen, A. J. Norton und J. B. Shohan, Der Schiuefelgchalt von 
Arsphenamin (Sahwsari), seine Beziehung zur Synthese und Giftigkeit. V. (IY. vgl. 
Journ. Americ. Chem. Soc. 45. 1316; C. 1923. III. 615.) Natriumbisulfit reduziert
3-Nitro-4-oxyplienylarsins(iurc je nach Bedingungen in yerscbiedener Weise. Beim 
Koclien des Na-Salzcs mit NaHSOa entsteht o-Nitrophcnol (K in g , Journ. Chem. 
Soc. London 119. 1115; C. 1921. III. 1352). — Mit dem Mononatriumsalz enisteht 
bei gewohnlicher Temp. 3-Nilro-4-oxyphenylarsenoxyd, daneben sind Sulfaminsiiuren 
nachweisbar. — Aus dem Di- oder Trinatriumsalz entsteht bei gewohnlicher Temp. 
kein Arylarsenoxyd. Au3 dem Rk.-Prod. lassen sich die Ba-Salze folgender Siiuren 
abtrennen: 2■ Oxy-5■ arsinsaurepheiiylsidfaminsaure, II,0 :łAs■ ClSH3(OII)NII• SO:lH (I),
2-Oxy-3-sulfo-5-arsinsaurepheny'sulfaminsaure, H203As(H03S) • C8H2(OH) • NII-SO.,11 
(1 1 ) u. 2l2'-Dioxy-5,5'-diarsinsduresulfonanUid-X,N'-disulfonsdui-e, [II2O3As-C0Hs- 
(OH)N(SOsH)]*SOj III). AuBerdem wurde einmal ein Salz erhalten, das sich wahr
scheinlich vom 2^’-Diory-3-suIfo 5,5'-diar&insauresxdfonanilid, [H2OsAs-CaH.,(OH)* 
NH]4S02 (IV) ableitet. — Bei der Hydrolyse in saurer Lsg. geben I u. I I I  3-Amino-
4-oxyphenylarsinsaure, I I  gibt 3-Am,ino-4-oxy-5-sulfophenylarsinsaurc. — 3-Nitro-
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4-metlioxyphciiyliirsins;iurc yerluilt sieli analog. — Wird 3-Amino 4-nxyphemjlarsin- 
saure mit den Sauren I, I I  oder I I I  zusammen mit Hydrosulfit reduziert, so ent- 
steheu Prodd., die weniger 1. sind, melir S entlialten u. giftiger sind ais die aus 
der reinen Aminooxyphenylarsins3ure erhaltene Arsphenamin-(Salvarsan)base. — 
Wird Nitrooxyphenylarsins3ure mit Hydrosulfit reduziert, so entstehen 2 Neben- 
prodd.; eine Oxysulfophemjlarsinsduresulfaminsdure (nicht ident. mit II) u. eine 
Aminooxysulfophenylarsinrdure\ diese Prodd. beeinflussen die Reduktion der Amino- 
osyphenylarsinsiiure ebenso wie I, I I  u. I I I .  — I I  liefert von allen untersuehten 
Prodd. das giftigste SalyaTsanpriiparat.

Vęrsuche. 3-Nitro-4-oxyphevylarsenoxyd, ć|H404NAs. Aus Nitroosyphenyl- 
arsinsaure in verd. NaOII mit Bisulfit. Gelber Nd.; wl. in W., A., IICl, 11. in verd. 
Na OH. Reduziert Jod; wird durch unterpliosphorige Saure zu Dioxydinitroarscno- 
bcnzol reduziert. Reizt zum Niesen. — Red. des Trinatriumsalzes der Nitrooxy- 
phenylarsinsaure. Die Lsg. der Nitrosiiure in verd. NaOII bleibt mit Bisulfit
6 Tage stehen; die Reaktionsprodd. werden ais Ba-Salze isoliert. — 2-0xy-5-arsin- 
saurephenylsulfaminsdurc, C0HaO,NSAs (I). Ba-Salz: gelbes Pulyer, 11. in W. Die 
wss. Lsg. scheidet mit HCl BaS04 aus u. gibt dann Rotfarbung mit NaN02 u. 
^-Naphthol. Mit H2S04 wird 3-Amino-4-oxyphcnylarsinsdure erhalten. — 2-Oxy-
3-sidfo-ó-arsinsdurephenylsulfaminsdJire, C0IIaOuNS2As (II). Ba-Salz: weiBe Nadeln 
(aus W.); wl. in k. W., 11. in k., verd. HCl unter langsamer Ausscheidung von 
BaS04. — 3-Amino-4-oxy-5-sulfophenylarsinsdure, C6H80,NSAs. Aus dem Ba-Salz 
von I I  mit HaS04. Grobe Krystalle, F. 243—244°. — 2^3'-Dioxy-5,5‘-diarsinsaure- 
sulfonanilid-N,N'-disulfonsdure, C1.2HhO,0N,2S3Ah2 (III). Tetrabariumsalz. Gelbes 
Pulyer, 11. in W. Gibt mit H2S04 3-Amino-4-oxyphenylarsinsdure, mit COa entsteht 
das gelbe Tribariumsalz. — Bei der Hydrosulfitreduktion der 3-Nitro-4-oxyphenyl- 
arsinsdurc' wurde ein Bariumsalz einer Sulfoarsinsauresulfaminsaure isoliert; C,.2II6*
0.20N2S,As2Ba5; weiBer Nd., sil. in W., 11. in verd. HCl unter B. von BaS04. — 

.Eigenseliaften der durch Hydrosulfitreduktion von 3-Amino-4-oxyplienylarsinsaure 
gewonnenen Saharsanpraparate vgl. im Original. — Darst. von Bariumbromid. 
1 kg Ba(OH)a-811̂ 0 u. 700 g NII,Br wird unter gelegentlichem Zusatz von W. er- 
hitzt, bis kein NH3 mehr entweiclit, eingedampft, mit 4 X 1 1  absol. CH,0H aus- 
gekoeht, auf 750 ecm eingedampft, filtriert, mit A. gewaschen. (Journ. Americ. 
Chem. Soc. 47. 2712—24. 1924. Boston [Mass.], H arvard Med. Scliool.) Ostertag.

ftuintino Mingoia, Uber anorganische Magnesylderivate. Bei der Einw. von
H.2S auf Athyl-MyBr entsteht unter Entw. von Athau das Magncsylsulfhydrat: 
C2H5*MgBr -f- H2S == C.2Ha -J- HS—Mg—Br, das ais Additionsprod. mit Chinolin, 
(CjI^Nlj -f- HS-MgBr, abgeschieden werden kann. Diese Mg-Verb. ist ebenso 
reaktionsfahig wie die anderen gewohnlichen Organo-Mg-Verbb. Mit einbas. Sdure- 
chloriden entstehen die entsprechenden Thiolcarbonsauren:

R-CO-Cl -f BrMgSII =  MgBrCl +  R-C(:0)-SH.
In einigen Fiillen (z. B. beim Acetylchlorid) entstehen unter Abspaltung von 

H2S die entsprechenden Siiureanhydride:
2CH,COCl +  2 BrMgSH == 2MgBrCl -f H2S +  CHa.CO-S-CO-CH3.

Mit Alkyljodiden entstehen die entsprechenden Mercaptane:
RJ + BrMgSH =  MgBrJ -f R-SH.

Mit Aldehyden entstehen primar Additionsprodd., R—CII(-SH)-OMgBr, die ais 
Cliinolinadditionsprodd. isoliert wurden. Die Hydrolyse der primaren Mg-Additions
prodd. mit W. fuhrte jedoch nicht zu gpmischten Glykolen, sondern unter Wasser- 
abspaltung zu Thinaldehyden: R—CH(-SII)-OH—2H.20 — >- R—CHS.

Versuchsteil. Magnesylsulfhydrat, HS-MgBr, aus Athyl-MgBr in ath. Lsg. 
durch Einleiten von troeknem H.2S (‘/j Stde. bei gewohulicher Temp., danach ‘/2 Stde. 
in der Ilitze), wobei sich ein weiBer, pulyeriger Nd. abscheidet; durch W. erfolgt 
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Hydrolyse zu II2S u. MgBr(OH); mit Chinolin in ath. Lsg. (2 Stdn. Koclien) bildet 
sich eine weifie Additionsverb., C18H,5N8MgBrS, die durch Peuchtigkeit leicht zers. 
wird. — Thiolbenzoesaure, C8H6-C0-SH, aus HS-MgBr u. Benzoylchlorid in ath. 
Lsg. (2 Stdn. koclien), F. 24", daneben entstehen Benzoesiiure u. Dibenzoyldisulfid, 
C0H5-CO- S-S-CO• C6HM prismat. Krystalle aus A., F. 127—128°. — Thioessigsdure- 
anhydrid, CH3-CO-S-CO-CH3, aus Acetylchlorid u. HS-MgBr in sd. iith. Lsg. 
(2 Stdn.), daneben entsteht etwas Thioessigsiiure. — Monoathylthiokohlensdure- 
anhydrid, (CaHhO • CO)aS, aus ChlorkohlensiiureSthylester u. HS-MgBr in ath. Lsg., 
01 yon charaktenst, durchdringendem Geruch, Kp.u 160—162", Kp. 180" (Zers.). — 
Athyłmercaptan, aus Athyljodid u. festem, aus der iith. Lsg. durcli Verdampfen des 
A. erhaltenem HS-MgBr (da das Mercaptan sil. in A. ist) (6 Stdn. kochen).— Tri- 
thioacełaldehyd, (CII3-CHS)3, aus Acetaldeliyd u. HS-MgBr in ath. Lsg. (4 Stdn. 
kochen), rhomb. Nadeln, F. 45—46°; durch Versetzen mit Chinolin vor der Hydrolyse 
lafit sich ein Additionsprod. der primiiren Mg-Verb. mit 2 Moll. Chinolin isolieren.
— Thio-i-valeraldehyd, aus i-Valeraldehyd, farbloses Ol, Kp. 114—115°. (Gazz. 
cliim. ital. 55. 713—21. 1925. Pavia, Univ.) Zander.

Euklid Sakellarios, Uber ein beąuemes Verfahren zur Darstellung des o-Nitro- 
anilins im Laboratorium. (Bearbeitet von Demosthenes Jatrides.) Das K-Salz 
der wasserfreien Sulfanilsiiure wird mit Essigsaureanhydrid (10°/„ UberschuB) bei 
60—70” acetyliert. — Acelylsulfanilsaure, K-Salz, C„H,(N II• CO • CII,) (SO:,K), 11. in 
W.; gibt mit Mineralsiiuren in konz. Lsg. die freie Siiure. — Das K-Salz gibt in 
der 3-fachen Menge 96°/oig. ILSO, mit konz. HN0I)-H2S04 bei 5° die o-Nitro-N- 
acetylsulfanilsaure, aus der man durch Yerd. des Nitriergemisches mit W. u. Kochen 
bis zur Abspaltung der Acetyl- u. Sulfogruppe das o-Nitroanilin erhiilt; oder man 
isoliert zunSchst das K-Salz der o-NitroanilinsulfonsSure u. kocht mit 67%ig. HaSOv 
(Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 2286—88. 1925. Athen.) B osch.

Stanley J. C. Snedker, Eine schnelle Methode zur Darstellung von Thiocarb- 
anilid. 4 Moll. Anilin u. 5 Moll. CS3 werden in kleinen Portionen mit 400 ccm 
40°/oig. NaOH unter Kiihlung mit W. u. starkem Riihren (!) yersetzt, Die Rk. setzb 
alsbald unter Selbsterwiirmung ein u. ist in '/s Stde. beendet. Ausbeute 95°/„ der 
Theorie. (Journ. Soc. Chem. Ind. 44. T. 486. 1925. Liverpool, Univ.) Ohle.

Oscar L. Brady und Harold V. Horton, Die Alkoholyse der Trinitroanisole 
wid Trinitrophenetole. Meisen h eim er  (L iebigs Ann. 323. 205 [1902]) hat gefunden, 
daB dieselbe Verb. I I  sowohl aus Trinitroanisol I  mit Na-Athylat wie auch aus 
Trinitrophenetol I I I  mit Na-Methylat entsteht, u. bei der Zers. mit Siiuren ein 
Gemisch yon I  u. I I  liefert.

2,4,6-Trinitroanisol (aus Methylalkohol, F. 68") krystallisiert aus A. ais Gemisch 
von unverśindertem Anisol u. Trinitrophenetol, F. 58", aus. Analog zeigt Trinitro
phenetol aus Methylalkohol nmkrystallisiert, F. 52", eines Gemisehes von I  u. II I . 
Die beiden Verbb. bilden offensichtlieh eine Additionsyerb. aus 3 Moll. I  u. 2 Moll.
I I I  entsprechend 58,7°/0 I. Die Verb. scheidet sich nur schwer aus, u. man kann 
die Kurye in das metastabile Gebiet hinein yerliingern. Eine Schmelze von 60°/o
I  scheidet bei 38,0" das Trinitrophenetol I I I  aus, worauf nach einiger Zeit die 
Temp. auf 41,0" steigt u. die Additionsyerb. ausfśillt. Lost man I  in A. in einem 
Verhiiltnis 1:11 oder 1:16, so findet Umwandlung zu 16’/, u. 22°/0 statt. GroBere 
A.-Mengen geben unregelmaBige Resultate, aber selbst bei einem Yerhaltnis yon
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1 :6 8  tritt Umwandlung nur zu 35°/o ein. Das 2,4,6-Trinitroanisol wurde aus
2,4-Dinitroanisol (aus 2,4-Dinitrochlorbenzol u. Na-Methylat) durch Nitrierung bei 
100° oder aus Pikrylehlorid u. Na-Methylat gewonnen. Analog auch 2,4,6-Tri- 
nitroplienetol aus Pikrylehlorid u. Na-Athylat. (Journ. Chem. Soc. London 127. 
2230—33. 1925. London, R alph  F orster Lab.) Taube .

Herbert Henry Hodgson und Francis Harry Moore, Nitrosierung von 
Phenolen. II. Nitrosierung von 3-Brom-, 2-Brom-, 3-Jod- und 2-Jodphenol. Beweis 
fiir die Niłrosoformel des 4-Nitrosoj)henols. (I. vgl. Journ. Chem. Soc. London 123. 
2499; C. 1924. I. 307.) Das 3-Brom-4-nitrosophenol ist, im Gegensatz zu den Chlor- 
deriw., so umlagerungsfahig, daB die Chinonoximform sich in jedem Losungsm., 
auBer A., bildet; das 3-Jod-4-nitrosoplienol liiBt sich nur in der Chiuonosimform 
erlialten. Die geometr. Isomeren (1. c.) beider Verbb. zeigen Unterscbiede in der 
Farbę (vgl. K ehrmann  u. W o l f , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 33. 1539 u. K ehrmann 

u. D e n k , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 33. 3297 [1900]). SŚmtliche Verbb. zeigen bei 
der Mol.-Gew.-Best. einfaches Mol.-Gew. Der F. fiir Nitrosophenol liegt bei 133°, 
nicht wie meistens angegeben bei 126°. ViF. schliefien aua einer Zusammenstellung 
der FF. der Nitrosoverbb. u. Chinonoxime des Plienols, seiner Halogenderiw. u. 
des 4-Cuminols, daB das 4-Nitrosoplienol vom F. 133° ein richtiger Kitrosokorper 
ist, daB jedoch der Verb. vom F. 126° die Chinonoximformel zukommt.

Yersuche. Wie friiher (1. c.) wurde bergesteUt 3-Brom-4-nitrosophenol, C3H4- 
02NBr, aus A. -j- PAe., F. 139° (Zers.), 11. in A. u. A., wl. in Bzl. u. PAe. Durch 
Umkrystallisieren aus Bzl., verd. HCl u. verd. A. entsteht daraus 3-Brom-p-benzo- 
chinon-4-oxim) CuH4OjNBr, rote Nadeln vom F. 188° (Zers.). Die Lsg. der Nitroso- 
verb. in 10’ /0 NaOH liefert bei sofortigem AnsSuern das isomere Chinonoxim vom 
F. 189—190° farblose Nadeln aus Bzl. Das Isomere entsteht auch analog aus dem 
roten Oxim (s.- o.J. Alle 3 Verbb. geben die Liebermannsche Nitrosork. u. liefern, 
mit K-Ferricyanid oxydiert, 3-Brom-4-niirophenol, CsII403NBr, aus Bzl., F. 131°. —
2-Brom-4-nitrosophenol, C0H4OaNBr, wird durch b. verd. Mineralaiiuren nicht um- 
gelagert, es kiystallisiert aus Bzl. in braunen Nadeln, aus verd. A. in roten Nadeln 
yom F. 150°. Die Oxydation fiihrt wie oben zu 2-Broni-4-niłrophenol. Die Nitro
sierung des 3-Jodphenols liefert 3-Jod-p-benzochinon-4-oxim, C6H4OsNJ, aus Bzl. 
oder verd. HCl. Zers. bei 185—195°, 11. in A. u. A., wl. in Bzl., unl. in PAe. Die 
Yerb. wird von den Vff. ais syn-Fotm angesprochen. 10°/o NaOH liefert die anti- 
Form ais schwaeh gelb gefiirbte Krystalle, Zers. bei 185°. Die Oxydation liefert
3-Jod-4-nitrbphenol, CaH4OaNJ, aus A., F. 123°. Die Nitrosierung des 2-Jodpbenola 
(aus 2-Jodanilin durch Diazotieren u, Yerseifen mit HaS04) mit NaNOa liefert 2-Jod-
4-nitrosophenol, CcH4OaNJ, aus Bzl. oder verd. HCl. Zers. bei 152°. Umlagerung 
in das entspreebende Chinonoxim konnte nicht erreiclit werden. Die Oxydation 
liefert 2-Jdd-4-nitrophenol, F. 86—87°. Die Nitrosierung des 2-Jodphenols mit Amył- 
nitrit liefert ais Hauptprod. 2-Jod-6-nitrophenol, aus PAe., F. 109°, rotes Na-Salz. 
(Journ. Chem. Soc. London 127. 2260—64. 1925. Huddersfield, Techn. Coli.) Ta.

Siegfried Skraup und Siegfried Guggenheimer, Ubei-hitzung einheiłlicher 
organischer Yerbindungen. II. Yersuche mit Mono- und Diketonen. (I. vgl. Skraup 

u. N ie t e s , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 1294; C. 1924. II. 2330.) Unterss. an 
p-Methoxyacetophenon (I.), Athyl-p-anisylketon (II.), Propyl-p-anisylkelcm (III.) u. i-Pro- 
pylanisylketon (IY.) ergaben, daB diese fettaromat. Ketone hohen Tempp. gegen- 
iiber wesentlich bestandiger sind ais die entsprechenden KW - stoffe. II. bis
IV. sind bis 360°, I. bis ca. 340° durchaus bestandig. Bei hoheren Tempp. wird 
lediglich Abspaltung von W. u. Selbstkondensation mit raachcr B. von Yerharzungs- 
u. Verkohlungsprodd. bewirkt, ohne daB einfachere organ. Spaltprodd. nacbgewicsen 
werden konnen. Gcgenuber den Feststellungen von ENGLER u. DENGLER (Ber. 
Dtsch. Chem. Ges. 26. 1445 [1893J am Acetophenon zeigt dies wieder den erheb-
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lichen Unterschied zwisehen p-Anisyl- u. Phenylrest. Umgckehrt ergab sich bei 
den Yerss. mit Diketonen, daB p-Chlorphenyl gegenuber Phenyl die Temp.-Empfind- 
liclikeit steigert u. die Neigung der Umsctzungsprodd. zu Sekundarrkk. schwacht. 
Das Yerhiiltnis der 3 Reste bzgl. Temp.-Empfindlichkeit entspricht durchaus dem- 
jenigen in der Valenzbeansprucliung. — Die Diketonc mit endstiindigen Arylen 
lieferten gut definierte Umsetzungsprodd., u. zwar 1,4-Diketon Dibenzoylathan (V.) 
bei 300—310° RingschluB zu 2,5-Diphenylfuran (VI.), 1,5-Diketon Dibenzoylpropan 
(VII.) bei 330° Zerfall zu Acetophenon u. Kondensationsprod. des Plienylvinylketons 
(VIII.), 1,6-Diketon Dibenzoyl-n-butan (IX.) bei 300—310° RingschluB zu Cyclo- 
pentenderiw. (X. u. XI.), Di-p-chlorbcnzoylbutan schon bei 255—265° zu entspreclienden 
Deriw., 1,7-Diketon Dibcnzoyl-n-pentan (XII.) bei 325—330° RingschluB zu den 
Cyclohexenderivv. X III. u. XIV., Di-p-chlorbenzoylpentan schon bei 285—295°. Der 
fruher beobachtete Unterschied zwisehen gerad- u. ungeradzahligen Paraffinketten 
findet sich auch in den jetzigen Verss. In enger Parallele zur Tcmp.-Empfindlich- 
keit steht die Lciclitigkeit, mit der W. abspaltende Mittcl auf die Diketonc wirken; 
so gibt besonders das Verh. gegen konz. II.SO, Anhaltspunkte fur die bei der 
Warmezers. zu wiihlende Temp. u. fiir den Verlauf dieser Rk., z. B. bei VII. 
Dessen Verh. entspricht ubrigens dem bei seinen Homologen Benzaldiacetopbenon 
u. Benzamaron beobachteten.

I. CHa • CO • C6H4 • OCH, II. CaH. • CO • C6IIj • OCII3 III. C3II, • CO • C0H4 ■ OCH3

IV. (CH3)aCH• CO• C(,H4• OCH3 „

V. C6H5 ■ CO • CH2 • CH2 • CO • C6II5 ’ Y '  6 6

VII. C JI5 • CO ■ CHj • CHS • CH2 • CO • C6HS VIII. C0H6 • CO • C I I : CIIa

CO-C„II« CO-CJI IX.
■ - - , - 6 C6H6 • CO • (CIIa)4 • CO • C6II6

X C II •C<'CH X I O H C ^ C ? IIa XII.
“ 1 CH-CHa ' • *' CHS—CHj CeHs • CO • (CH2)5 • CO • C0H3

CO • CcHs CO-C,5lI,fi
X III. CaII5. C < g ||; g ^ > C H ,  XIV. CGH5. C < g ~ g J > C H s

ft-Bromdipheiiacyl, C,jII3• CO ■ CIIBr• CII., • CO• C^Hj. Bei Herst. aus m-Brom- 
acetophenon nach Fritz (Ber. Dtseh. Chem. Ges. 28. 3032 [1895]) wurde nicht, wie 
dieser angibt, lediglich das bei 161° schm. Isomcre erlialten, sondein fast ausschlieB- 
lich dasjenige vom F. 129°. Nach der Red. liiBt sich das Dibenzoylathan durch 
fraktionierte Krystallisation aus A., wobei es zuerst krystallisiert, von unveranderter 
Br-Verb. trennen. — Glutarsauredichlorid wurde aus GlutarsSure u. SOCl3 entgegen 
einer Angabe von Ruggli (Liebigs Ann. 399. 179; C. 1913. II. 1591) in guter 
Ausbeute erhalten, die Darst. von Dibenzoylpropan daraus durch Uzi. in Ggw. von 
A1C13 gab aber sehr scbleehte Ausbeuten, sehr gute dagegen das Yerf. von J app 

u. Michie (Journ. Chem. Soc. London 79. 1017; C. 1901. II. 579). Auch Di-p- 
chlorbenzoylpropan lieB sich aus jenem Chlorid u. CaIISC1 nur in ganz ungeniigender 
Ausbeute neben einer groBen Menge gefiirbter, in Alkali 1. Prodd. (lactonartige 
Substanzen?) erhalten, Nadeln (aus A. oder besser CII,0), F. 117°. Bei Erhitzen 
in kleiner Menge ubergehende Substanz ist wahrscheinlich p-Chloracetophenon. — 
Di-p-chlorbenzoylbulan, ClgH 160 sCl2 , aus Adipylchlorid u. C0H6C1 mit A1C13, bleibt 
nach Versetzen des Reaktionsprod. mit Eis, angesauertem W. u. A. in der wss. 
Schicht suspendiert, Krystalle (aus Bzl.), F. 166—167°. In der iith. Lsg. findet sich 
d-p-Chlorbenzoylvaleria)isaure, CuII^OsCl, F. 130° (aus W. krystallisiert). — Chlor- 
phenylchlorbenzoylcyclopentene, C^H^OCl* (entsprechend X. u. XI.). Die eineYerb.
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entsteht bereits bei Darst. des vorst. Diketons unter giinstigsten Bedingungen in 
kleiner Menge, in groBerer bei UberschuB an A1CI:| u. Erhohung der Temp. Nadeln, 
F. 130°, zwl. in A., entfiirbt Br in CS, unter Entw. von HBr, reduziert KMnO., in
W. auch beim Kochen nicht, in Aceton sofort. Die andere, im Verh. gegen Br u.
KMnO, ebenso, entsteht aus dem Diketon bei Erwitrmen mit konz. H2S04 u. neben 
jener bei (Jberhitzen, ach wach gelbe Nadeln (aus Essigester u. CII,0), F. 108°. Bei 
stiirkerer Ubcrhitzuug wurden auBerdem ein amorphes Polymerisationsprod., freie 
p-Chlorbenzoesaure u. in geringer Menge eine uber 360° sclim., aus Bzl. krystallisier- 
bare Substanz erhalten. — Di-p-clilorbenzoylpentan, C^II^O^CL, nebcn e-p-Chlor- 
benzoykapronsdure (F. 139—140") aus Pimelylchlorid mit C0H6C1 u. A1C13, Krystalle 
(aus A.), F. 112", 11. in Bzl. Gibt bei Uberhitzung in kleiner Menge eine Verb. 
C^H^OCl^, gelbliclie Nadeln (aus A.), F. 156°. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 2488 
bis 2500. 1925. Wiirzburg, Univ.) Spiegei,.

Hiroshi Nomura, Isomerisation des a,y-Dipheńylallylalkohols, Ct.TT;>-ClT: CII- 
CJI{OH) • C0//5, zu Senzylaceiophenon, CaiTs• Cir.ź ■ CII± ■ CO• CfILt. Dieselbe bildet ein 
Gegenstiick zu der Isomerisation der Vinylalkylcarbinolc zu Athylalkylketonen (ygl. 
D elaby u. D dm o u l in , C. r. d. l’Acad. des sciences 180. 1277; C. 1925. II. 154) 
u. wird durch Alkali bewirkt. — ci,y-DiphenylalUylalko1wl, CI5I Iu0. Aus Zimt- 
aldehyd u. ca. 1,5 Moll. C0H5MgBr. Nadeln aus A.-PAe., F. 56,5—57", 11. auBer 
in W., PAe. Reagiert mit Br u. KMnO.,. — Acetat, C„H1802, yiscose Fl., Kp.e 2 1 1 °.
— Bcnzylacetophenon, C,5I I 140, entstand bei Verss., den Diphenylallylalkohol mit 
Na u. A. zu reduzieren oder das Acetat mit alkoh. KOH zu verseifen, u. bildet 
sich glatt, wenn man den Alkohol mit 20"/oig. alkoh. KOH 1‘/a Stdn. kocht, F. 72°.
— Omiń, C15H15ON, F. 84,5—80°. (Buli, Soc. Chim. de France [4] 37. 1245—47.
1925. Tohoku {Sendai], Univ.) L indenbauii.

Tiffeneau und J. Levy, Uber einige Ketonalkohole der allgemeinen Formel 
C^Hb• CRyOH)-CO-U. Da die Glykole ęoH5-CII(OH)-C(OH)RR', mit dereń Unterss. 
Vff. seit langerem beschiiftigt sind (vgl. Buli. Soc. Chim. de France [4] 33. 759; 
C. 1924. I. 2247), aus den Ketonalkoholen C^H^• CIĄOII)• CO■ R  u. R'MgX erhalten 
werden, u.' zwar — je nach der Reihenfolge der Einfiihrung von R u. R' — in 
zwei stereoisomeren Formen (vgl. C. r. d. 1’Acad. des sciences 178. 1724; C. 1924.
II. 647), so ist eine yorteilhafte Darst. jener Ketonalkohole von Wichtigkeit. Zwei 
Verff. stehen zur Verfugung: 1. Man bereitet aus PhenylglykolsSureester u. NH40H 
PhenylglykolsSiureamid (aus A., F. 132°) u. setzt es mit 4 Moll. Grignardreagens um 
(vgl. W r e n , Journ. Chem. Soc. London 95. 1583 [1909]). Das Prod. wird im 
Vakuum rektifiziert. 2. Man stellt aus Benzaldehydbisulfit u. NaCN Phenylglykol- 
saurenitril .hcr u. setzt die getrockneto ath. Lsg. des Rohprod. (da bei der Dest. 
Zers. eintritt) mit Grignardreagens um. Ais Nebenprodd. bilden sich immer die 
Alkohole Ci;I I , • CH(OU) -R (infolge riickwartigen Zerfalls des Nifrils). Daher ist das 
erste Verf. vorteilhafter u. bei den folgenden Verss. meist benutzt worden, obwohl 
es ebenfalis nur miiBige Ausbcuten liefert. — Die Ketonalkohole sind teils fl., teils 
fest, von brennendem Geschmack, meist mit Wasserdampf fluchtig, reduzieren 
Fehlingscłie Lsg.

Verśiiche. Phenylaeetylcarbinol [l-Phenylpropanol-(l)-on-{2)], C„II6-CII(OH). 
CO-CH, (vgl. W r e n , 1. c.). — Phcnylpropionylcarbinol [l-Phmylbutanol-{l)-on-(2)\ 
Cullj• CH(OH) ■ CO • Ĉ H,.. Mit ĆjHjMgBr. Kp.„ 124—128°, F. 32—33°, 11. Semi- 
earbazon, Nadeln, F. 89—90". Oxim, Nadeln, F. 97°. — Phenylbułyrylcarbinol 
\l-Phenyipenianol-(l)-on-[2)], C13II5■ CIIiOH) ■ CO ■ C:iH;. Mit C3H7MgBr. Gelbe Fl., 
Kp..!s 159—162°, D.° 1,064. Semicarbazon, F. 157—158°. Oxim, fl. — Phenyl-i- 
butyrylcarbinol [i-Phenyl-3-methylbutanol-(l)-on-[2)\ C6H6• CH(OH) • CO■ CII(CIIa)2. Mit
i-CsH,MgBr. Gelbliche Fl., Kp,35 160—170°, F. 44-45°. Semicarbazon, F. 158 bis
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159°. Oxim, fl. — l-Phenylkexanol-(l)-on-{2), C6H3*CH(OH)-CO-C4H9. Mit n-G,H9- 
MgBr. Gelbe Fl., Kp.,, 145—160°, D. 1,045. Semicarbazon, F. 152—153°. Oxm, 
ans Bzl.-PAe., F. 95—96°. — l-Phc>iyl-d-mcthylpcntanol-(l)-on-{2), C,;II5- CH(OH)- CO • 
CH,• CH(CH3)a. Mit i-CJI0MgBr. Orangegelbe Fl., Kp.33 1 55—157°, D. 1,048. 
Semicarbazon, F. 123°. Oxim, aus Bzl.-PAe., F. 99—100°. — Phenylplienacetyl- 
carbinol [l,3-Diphenylpropanol-(l)-on-(2)'], C0II3- CH(OH) • CO • CHS ■ C6Hs. Mit Benzyl- 
MgCl. Aus A., F. 115—116°, mit Wasserdampf sehr wenig fliłclitig. Semicarbazon, 
F. 189—190°, swl. in A. (Buli. Soc. Chim. de France [4] 37. 1247—51. 1925.) Li.

Leon Rubenstein, Substitutlon in ińcinal trisubstituierten Benzolderivaten. III. 
(II. vgl. Journ. Chem. Soc. London 123. 2839; C. 1924. I. 1365.) 3-Mcthoxy-2- 
;'ithoxy benzaldehyd liefert bei 0° nitriert 5-Nitro-3-methoxy-2-athoxybenzaldehyd, 
F. 137° (1. c.). Die Mutterlaugen geben mit p-Toluidin erwarmt 5-Nitro-3-methoxy-
2-iithoxybenzyliden-p-toluidin, C^H^O^Nj, aus A., F. 148°, u. 6-Nitro-3-methoxy-2- 
ałhoxybenzyliden-p-toluidin, C„H180 1N2, aus A., F. 88°. Die Hydrolyse des 6-Nitro- 
deriv. liefert 6-Niiro-3-methoxy-2-alhoxybenzaldehyd, CI0H,,OaN, aus A., F. 57°, 
p-Nitrophenylhydrazon, F. 188—189°. In Aceton liefert der Aldehyd mit Alkali ein 
Indigotinderiy. Der Aldehyd gibt mit alkal. I01/o KMn04-Lsg. osydiert 6-Nitro-3- 
mcthoxy-3-dthoxybe)izoe$ciure, C^II^O.iN, F. 119 —120°. 2,3-Diiithoxybenzaldehyd 
liefert wie ohen nitriert u. mit p-Toluidin erwiirmt 5-Nitro-2,3-didthoxybenzyliden- 
p-ioluidin, C,8Hso04Na, F. 105—106n. Durch Hydrolyse daraus 5-Nitro-2,3-didtlioxy- 
benzaldehyd, CnIT1305N, aus verd. A., F. 71°. In alkal. Aceton kein Indigotinderiy. 
Ais Nebenprod. der obigen Nitrierung entsteht 6-Nitro-2,3-didthoxybcnzaldehyd, 
C,iITi30?N, aus verd. A., F. 75—76°. An der Luft farbt sich die Verb. u. ihre 
Lsgg. griin, in Aceton bildet sie mit Alkali ein Indigotinderiy., p-Nitrophenyl
hydrazon, F. 268—270°. (Journ. Chem. Soc. London 127. 2268—69. 1925. Oxford, 
D yson  P err in s  Lab.) Taube .

H. Gelissen und P. H. Hermans, Organische Peroxyde. VIII. Einige weitere 
Reahtionen, die anseheinend nach dem 11-H-Schema verlaufen. (Ygl. Ber. Dtsch. 
Chem. Ges. 58. 984; C. 1925. II. 186.) Einw. von Dibenzoytperoxyd auf Olefine. 
Die Einw. yon Diacylperosyden scheint nach dem R-H-Schema zur B. yon Enol- 
estern zu fuhren. Die von LlPPMANN (Monatshefte f. Chemie 5. 559 [1884]) unter- 
suchte Rk. zwischen Dibenzoylperoxyd u. Amylen ergab nach den Angaben des 
genannten Autors C02, Benzocsiturc, „AmylwasserstofP1 u. ein Ol. Uber den „Amyl- 
wasserstoiF1 macht L tpphann  keine weiteren Angaben; Yff. yermuten, daS Bzl. 
yorgelegen hat. Das von LlPPMANN ais „Diamylenoxyd“ bezeichnete Ól, welchcs 
dic Zus. C^tL^O hatte, ist offenbar nach dem R-H-Schema auf folgendem Wege 
entstanden:

CeHv- CO-O H • C ■ CHj • CII3
i +

06l l5 .c0- 0  j . II-C-CH,

•f-  4
CJL, • CO • O ■ C(CH2 • CH3) : CH • CH3 C8I16 • COOH +  CII, • CHa • C(C„HS) : CH • CH3

+  CaII5.H  +  CO, +  C02

Offenbar ist die erste Rk, die Hauptrk., welche den Benzoesaureester des Atliyl- 
dłhylidencarbinols liefert; der Ester spaltet sich bei der Yerseifung in Benzoesaure 
u. das Enol, welche3 sich aber sofort in das Keton (Diiithylketon) umlagem wird. 
Letzteres erleidet durch die yorhandene alkoh. Kalilauge Selbstkondensation (analog 
dem Aceton zu Diacetonalkohol u. Mesityloxyd) zur B. derYerb. CH, • CII, • C(CH2 ■ 
CHj): C(CH3)-C0-CII2-CH3 von der Zus. C10H,sO, demnach in guter Ubereinstim- 
mung mit den Analysenwerten des „Diamylenosyds" yon Lippmann (C10H1uO). — 
Einw. von Dibenzolsvlfonylperoxyd auf W.: Die yon F ich te r  u. S tocker (Hely.
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chim. Acta 7. 1071; C. 1925. I. 486) untersuchte Zers. des Dibenzolsulfonylperoxyds 
durch W. laBt sich ebenfalls gut nach dem R-H-Schema deutcn:

CeH6.S 0 ,.0  • jO-SOji-CoH, +  H-OH — > C„Hs-SOa.OH -f C,H5-0H +  SO,.

SOa verbindet sich dann sofort mit W. zu Schwefelsiiure. Demnach scheinen 
auch die Sulfonsiiureperoxyde unter Abspaltung von S03 (statt CO,) u. Anlagerung 
einer Yerb. R-H . reagieren zu konnen. Auffiilligerweise yerlauft dic Hydrolyse 
nicht wie bei den gcwohnlichen Diacylperoxyden nach den Schema:

C6H5-S0,-0-0-S0,-C6H5 +  HO-H —*• CaH5-S03H +  h-o-o-so2-c(1h 5. 

(Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 2396—99. 1925. Deventer-Breda [Holland].) Zander .

W illiam  Henry Perkin, jr. und John Frederic Smerdon Stone, Eine 
Unłersuchung der FAnwirkung von Halogeneti auf 2,4-DimethylbenzoykMwid. (Vgl. 
D avies u. Pe rk in , Journ. Chem. Soc. London 121.2203; C. 1923. I. 587.) Toluyl- 
chloride oder Bromide geben bei der Behandlung mit Cl oder Br bei Tempp. von 
160—220° leicht w-Deriw. von Toluylsfturen (1. c.). Nunmehr untersuchen Yff. den 
Ycrlauf der Rk. in dem Palle der 2,4-Dimethylbcnzoesdure (m-Xylol-o-carbon8&ure). 
Die S&ure lfiBr. sich wie folgt herstellen: m-Xylol liefert nach Meissei. (Ber. Dtsch. 
Chem. Ges. 32. 2420 [1899]) mit Acctylchlorid u. FeCl, 2,4-Dimethylacetophenon, u. 
dieses liefert mit der bereclineten Menge reinen Ilypobromits leicht 2,4-Dimethyl- 
benzoesdure. (Ist das Hypobromit unrein, oder enthalt Bromat, só entsteht 6-Brom-
2,4-dimethylbenzoesdure vom F. 180") Die Dimethylbenzoesiiure laBt sich mit Thionyl- 
chlorid in das Siiurechlorid iiberfuhren u. dieses gibt, wie friiher (1. c.), M-Halogen- 
deriyy. Dic jiiederen Substitutionsprodd. entstehen im Sonnenlicht, fiir die hoheren 
ist Bestrablung mit einer Quecksilberlampe erforderlich. Die chlorierten, bezw. 
bromierten SSurehalogenide geben mit Ameisensiiure, Atkoholen u. Aminen die ent- 
sprechendcn Carbonsiiuren, Ester u. Amidę.

Versuche. I. «-Brom-2,4-dimethylbenzoesiiuren. Wasserfreies FeCl, 
wird mit CS2, Xylol u. Acctylchlorid riickflieBend erhitzt, bis die HCl-Entw. aufhort, 
das Reaktionsprod. in W. gegossen, mit A. aufgenommen u. dcstilliert. 2,4-Dinicthyl- 
acełophenon, C,„H,jO, Kp..00 228". Die Oxydation mit sorgfiiltig hcrgestelltcm Na- 
Ilypobromit bei 0" liefert 2,4-Dimethylbenzocsdure, C9H 10O„, aus verd. A. F. 126°, 
Mcthylester, C.JI^O,, Kp.,os 232—233°, F. —2" bis —1°, Saurechlorid, Kp.580 234—236°, 
Kp.16 113—115", F. 25,5°. Die Bromierung des Saurechlorids bei 160° (Sonnenlicht 
oder besser Quarzlampe) liefert 50°/0 der Theorie an 2-Brommethyl-4-methylbenzoyl- 
bromid, C0HsOBr,, Kp.15 169—171". Die Verb. enthSlt kein Cl mehr, somit be- 
stiitigt sich die Tatsache, daB SSurechloride mit Br quantitativ die entsprechenden 
SUurehromide geben. Bei der obigen Bromierung entsteht ferner das isomere
4-Brommethy!-2-methylbenzoylbromid, welches jedoch nicht rein hergestellt werden 
konnte, wohl aber Deriw. desselben (s. u.). Das 2-Bromderiv. (s. o.) liefert mit 
wasserfreier Ameisensaure bei 15" 2-Brommełhyl-4-niethylbenzoesaure, CsHeOaBr, aus 
PAe. (80—100") F. 143—145". Methylesłer, C,„HuOaBr, (aus dem Bromid u. Methyl- 
alkohol), aus PAe., F. 62—63". Beim Kochen verliert der Ester Methylbromid u. 
gibt 4-Methyl-l̂ -phthalid, C„Hs02, aus PAe., F. 117—118", daraus bei der Verseifung 
mit Alkalten 2-Oxymelhyl-4-methylbenzoesdure, C,.!!,.^, F. 132—133° (unter RUck- 
bildung des Phthalids). Wird das bei der urspriinglichen Bromierung entstehende 
Gemisch der 2-Brom- u. 4-Brommethyl-4 (2)-methylbenzoylbromide (s. o.) mit Methyl- 
alkohol umgesetzt u. gekocht, so liefert die 2-Bromverb. das oben beschriebene 
Phthalid u. nach dcm Filtrieren u. Fiillen mit PAe. krystallisiert 4-Brommethyl-
2-methylbenzoesduremethylester, C,0HnOaBr, aus Methylalkohol, F. 55—56n. Daraus 
mit KOH 4-Oxymethyl-2-methylbenzoesaurc, CnH^O.,, aus W., F. 141—142°. Ais 
Nebenprod. entsteht dabei 4,4'-Dicarboxy-3,3'-dimethyldibenzyldther, Ci8Hls05, aus 
yerd. A., F. 221—222°.
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II. 2,4-Di(brommethyl)benzoes;iure, CII2-Br• C„H3(CH2Br) • COOH. Bei 
der sfiirkeren Bromierung (Quarzlampe) bei 150—190" entsteht aus 2,4-Dimethyl- 
benzoylchlorid, 2,4-Di{bromniethyl)benzoylbromid, G,H,0Br3, Kp.,, 223—228°. Mit 
Ameisensiiure daraus 2,4-Dkbro»imethyl)bevzoesaure, C9H802Br2, aus Bzl., F. 158°, 
Methylester, CluHlo0,Br,, aus Methylalkohol, F. 83-84°. Beim Verkochen entsteht 
aus dera Ester 4-Brommethyl-l,2-phthalid, C0H:O,Br, aus Methylalkohol, F. 159°. 
Aus dem Phtlialid mit Ca(OIIl2 4-Oxymethyl-l,3-phthalid, C;lIIaO,, F. 124—125°. 
Daraus durch Vcrseifen mit NaOIi 2,4-Di(oxymethyl)benzoesaure, C9Hlu0„ F. 145 bis 
146°. Metallisches K in geringem UberschuB unter A. mit A. zur Rk. gebracht, 
mit Oxalester versetzt, liefert mit dcm Oxymethylphthalid 4-Oxymethyl-l,2-phthalid- 
oxalsduredthylester, CI3HlsO„, aus vcrd. A., F. 169—170°, mit FeCl3 in Methyl
alkohol violette Fiirbung. Di(brommethyl)benzoesiiure liefert mit KCN in A. 4-Cyan- 
methi/l-l̂ -phihalid, C,0H702N, aus Bzl., F. 123 — 124". Mit alkal. HaO* daraus 
lJ3-Phtlialid-4-acetamid, C^UjO^N, aus A., F. 218—219° (leichte Zers.). Das Cyan- 
deriv. liefert mit II;SO, u. NaNO.j l,2-Phthalid-4-essigsdnre, C10HsO,, aus W., F. 161 
bis 162°. Die Mutterlaugen der Herst. des 4-Oxymethyl-l,2-phthalids (s. o.), geben 
mit Phenylliydrazin eine geringe Menge eines Kondensationsprod., wahrscheinlich 
das Phenylhydrazon, CuHuOsN„ aus Bzl. -f- PAe., F. 179—180° der Verb. CHO- 
CeHs(CHs)COOH.

III. Chlorierung des 2,4-Dimethylbenzoylchlorides. Die Chlorierung 
von 2,4-Dimethylbenzoylclilorid in einem QuarzgefiiB bei Ultrabestrahlung liefert 
bei ISO—210° mit 3 Atomen Cl ein Gemisch von 2,4-Di(chlormethyl)- u. 2,4-Di(di- 
chlor)-methylbenzoylchloriden. Aus diesem Gemisch ISBt sich mit Methylalkohol 
ein Gemisch der entsprechenden Methylester herstellen, aus welchem sich wie oben
4-Chlormethi/l-l̂ -phthalid, Cs,H;OaCl, aus Methylalkohol, F. 143—144° isolieren liiBt. 
Aus dem Gemisch der chlorierten Saurechloride liiBt sich durch Verkochen mit 
Ca(OH)., 2,4-Dialdehydobenzoesaure, CHO-CGII:1-CIIO-COOH aus 50°/oig. Eg., F. 138 
bis 139° herstellen (s. u.); ais Nebenprod. entsteht 4-Aldehydo-l,2-phthalid, C0H()Os, 
aus W., F. 159—160°, Phemjlhydrazon, CI6H,,02N2, aus A., F. 171—172°. Das 
Phthalid liefert mit 2-n. NaOH 2-0xymethylterephthalsdvre, C0HuOM F. unscharf 
wegen Lactonb., u. diese bei 110" 4-Carboxy-l,2-phthalirt, C9HaO„ F. 279—280°.

IV. 2,4-Di-(dichlormethyl)-benzoesSure. Wird 2,4 - Dimethylbenzoyl-
chlorid wie oben bei 200—220" u. 4 Cl chloriert, so entsteht eine Hauptfraktion, 
Kp.10 192—193", welche zum groBten Teil aus 2)4-Di-(dichłonnetliyl)benzoylehlorid, 
C0I I5OCl6, besteht. Anilid, C,sH„ONCli, aus A., F. 159°. Mit Ameisensiiure ent
steht bei 60" aus dem Saurechlorid 2,4-Di-{dichlormethyl)benzoesdure, CaH60aCl4, 
aus Bzl. 4- PAe., F. 159—160", Methylester, C,„11,0,,Cl„ (aus Chlorid u. Methyl
alkohol), Kp.is 186—188°. Daraus durch liingeres Kochen 4-Dichlormcthyl-l̂ -chlor- 
phthalid, CJIr.O^CI,, Kp.7B3 297°, Die Hydrolyse des Siiurechlorids mit Ca(OH)2 
liefert 2,4-Dialdehydobenzoesdure, (s. o.), C„H60„ aus 50°/„ig. Eg., F. 140—141°. 
Dianilidoderw., C2lH 11J0.,,N2, aus Methylalkohol, F. 208". Mit Pbenylhydrazin liefert 
die Aldehydsiiure Anhydro-2,4-dialdehydobenzoesdurediphenylhydrazon, CalHI(JON4, 
aus A., F. 264—266°. Mit p-Nitrophenylhydrazin entsteht aus der obigen Saure
4-Aldehydo-l£-oxyphtlmlid-p-nitropltcnijlhydrazon, CYJ^O.N,, Sintern bei 205—210°, 
F. 221—223", Wiedererstarren, zweiter F. 236—237“. Nach dem zweiten Wieder- 
crstarren F. 180". Werden Hydrazin u. Siiure in Eg. zusammengebracht, so ent
steht ein Acetylderw. der obigen Verb., C1;HI300N3, F. 235°. In Nitrobenzol entsteht 
analog ein Di?iilroderiv. des Anhydrophemjlhydrazons, C2 JT, ,Of)No> F. 295° (Zers.).

V. Pentachlor-2,4-dimethylbenzoylchloride. Die Chlorierung des 2,4- 
Dimethylbenzoylchlorides mit 5 Cl bei 220" wie oben ausgefiihrt, liefert ein Gemisch 
der chlorierten SSurecliloride, Kp.l4 191 — 192°. Aus diesem entsteht bei der 
Hydrolyse mit Ca(OH)a 2-Aldehydoterephthalsdure, C,H805, aus verd. HCl, F. 242°.
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Die Verseifung mit 25°/0 NaOII gibt 4-Carboxy-l,2-phthalid, aus A., F. 280° (a. o.). 
Die Aldehydosiiure gil)t mit Phenylhydrazin Anhydro-2-aldchydoterephthalmurephenyl- 
hydrązon, C1F,H,,,0;,iST.,, aus A., F. 326—327". Mit Hydroxylamin liefert die Siiure
2-Aldehydoterephthalsmreoxim„ C9H706N, aua A., Zera. bei 136", Wiedererstarren 
u. zweiter F. bei 242°. Der zweite F. kommt der Trimellitsaure, aus W., F. 248 bis 
249" zu. Bei der obigen Hydrolyse des Siiurechloridgemisches mit Ca(OH), laBt 
sieli ferner 4-Aldehydo-l,2-phthatsau?-ep1miylhydrazon, C,5H1204Na, F. 174", isolieren. 
Die Verb. scheidet sieli aus W. ais Monohydrat, F. 118°, aus. Erhitzen auf 115° 
liefert das entspreehende Phthalsaureanhydrid, Cl6HluOaNj, F. 216—217°.

VI. 2,4 - Di(trichlormelliyl)benzoesaure. Die obige Chlorierung des
2,4-Dimethylbenzoylehlorides mit 6 Cl ausgefiihrt, liefert 2,4-Di(trichlorm-ethyl)benzoyl- 
chlorid, C9H30C17, Kp.15 192—196°. Daraus mit AmeisensSure 2,4-Di{trichlor»iethyl)- 
benzoesaure, ®3,OjCla, aus PAe., F. 170—171°, Anilid, C15HeONCl8) aus A., F. 202 
bis 203" (Zers.), Amid, C9II5ONCt8, aus Bzl., F. 175—176°, Sinfern bei 165". Methyl- 
ester, C]0H,.OaClr,, Kp 15 210". Beim Erhitzen daraus 4-Trichlor>nethyl-l,2-phthalyl- 
chlorid, C9H3OsCls, Kp.tł 186—187°. Dianilid, Ca,HlsOaN.,Cl|, aus A., F. 220°. Die 
Verseifung des 2,4-Di(triehlormethyl)benzoylehlorides mit Ca(OH)a gibt Trimellit- 
saure, F. 226—227", Ca-Salz (C(,H306),C%, wl. in h., unl. in k. W. (Journ. Chem. 
Soc. London 127. 2275—97. 1925. Oxford, Dyson Perrins Lab.) Taube .

N. Kishner, Uber einige FigentUmlichkeiten der biaktiven Mandelsciure. Die 
gewobnliche inakt. Mandelsiiure sehm. bei erster u. bei wiederholter Erhitzung bei 
118°. Wird sie aber 5 Stdn. lang auf 130° erhilzt (allein oder mit W.), so selim. 
sie zwar nach Erkalten noeh bei 118", bei zweiter Erwarmung liegt aber der F. 
schon bei 105—106°. Impft man die so entstandene Schmelze mit normaler Siiure, 
ao wird sie fest u. schm. nunmehr bei 118°, aber der F. bei darauffolgender Er
warmung liegt wieder bei 105°. Zerreibt man die bei 105° erstarrte M., so schm. 
sie beim erstmaligen Erhitzen bei 118", beim zweiten bei 105°. Eine Krystallisation 
der anormalen Siiure aus Bzl. oder A. liebt die Anomalio nicht auf. Die n. sowie 
die anormale Siiure bilden bei langsamer Krystallisation aus Bzl. rhomboedr. Kry- 
stallbenzolat CAHaOK -j- C6IIa, das bei Trocknen sein Bzl. verliert, wobei in beiden 
Fallen die anormale Saure gebildet wird. (Journ. Rusa. Phys.-Chem. Ges. 56. 15 
bis 17. 1925. Moskau.) B ikerm an .

Kinzó Kafuku, Uber die Bildung von Safroeugenol und i-Safroeugenol aus Safrol 
und i-Safrol. (Acta Phytochimica 2. 113—18. 1925. — C. 1926. I. 69.) R. Schmidt .

Joseph Marshall, Die Finwirkung von Aldehydcn auf G-rignards Beagens.
III. (II. vgl. Journ. Chem. Soc. London 107. 509; C. 1915. II. 273.) Me isen- 

h eim er  (L iebigs Ann. 442. 180; C. 1925. I. 2438) hat fur die Umsetzung von 
Benzaldehyd u. Athyl-MgBr folgende Gleichung yorgeschlagen:

(1) C0H5• CH• CjIIs• OMgBr -4—  CJI-CIIO +  C2H5-MgBr — >■
(2) Cafl5 • CH2: OMgBr +  C JI4, 

wobei die Rk. hauptsSchlich nach (1) u. nur in sehr geringem MaBe nach (2) ver- 
lauft. Vf. untersucht nunmehr die Einw. von Zimtaldehyd auf Metliyl-MgJ, wobei 
sich Styrylmethylketon u. ais einziger Alkohol Zimtalkohol isolieren lassen. Die Rk. 
mit Athyl-MgJ yerlauft analog. Die Umsetzung yon Trioxymethylen mit Phenyl- 
MgBr liefert groBere Mengen Benzaldehyd neben Benzylbiomid ais Ilauptprod. — 
Versuche. Die Rk. naeh G rignard  mit Zimtaldehyd u. Methyl-MgJ fiihrt zu 
Styrylmethylketon, ais Phenylhydrazon, F. 158", isoliert u. zu Zimtalkohol, ais p-Niiro. 
benzoat, F. 76", isoliert. Analog entsteht mit Athyl-MgJ Styrylathylketon, ais 
Phenylhydrazon, F. 102", u. Zimtalkohol, ais p-Nitrobenzoat isoliert. Die Einw. von 
Phenyl-MgBr auf Trioxymethylen liefert Benzaldehyd, Benzylbromid u. Diphenyl. 
(Journ. Chem. Soc. London 127. 2184—88. 1925. Nottingham, Lab. der Boots Pure 
Drug Co.) Taube.
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Helmuth Scheibler und Hermann Friese, Uber den Reakłionsverlauf der 
Claisenschcn Zimtsaureester-Syntliese. (Vgl. SCHEIBLER u. SCHMIDT, Ber. Dtsch. 
Cbem. Ges. 58. 1191; C. 1925. II. 1028.) Um den Verlauf der Claisensclien Zimt- 
situreestersynthese (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 23. 976 [1890]) aufzuklaren, haben Vff. 
versucht, den ProzeB in zwei Pliasen zu zerlegen, wobei die erste Pliase der Rk. 
die B. des Enolats des Essigesters darstellt. Dies folgt aus der Tatsache, daB eine 
fi tli. Lsg. von K-Essigestcr (vgl. Sciieibłeb u. Voss, Ber. Dtsch. Chem. Ges. 53. 
398; C. 1920. I. 853) bei der Umsetzung mit Benzaldehyd keine Unterschiede in 
der Ausbeute zeigt, ob der Aldehyd zu der frischen Lsg. oder erst nach 24 Stdn. 
hinzugefilgt wird, beziehungsweise ob Ester u. Aldehyd mit dem in Ather befind- 
licheu Metali zur Rk. gebraclit werden. Das Kondensationsprod. aus Na u. Essig- 
ester reagiert mit Benzaldehyd unter Zimtsaureesterb., nicht aber Ka-Acetessigester. 
Wird wahrend der Rk. der iiberschiissige Essigester abdestilliert u. durch neuen 
ersetzt, so wird bei Wiederholung der Operation auch der entstehende A. nahezu 
yollstandig entfernt, es bleibt dann ein salzartiges Kondensationsprod. zuruck, 
welches bei der Hydrolyse Zimtsaureester liefert. Die Synthese fiihrt somit iiber 
ein Endprodukt der Kondensation, welches 1 Atom Na im Molekuł gebunden ent- 
lifilt'. Bei der Hydrolyse entstehen 82°/,, Zim tsaureester, 14°/0 zimtsaures Na (auf 
Benzaldehyd bezogen) u. Spuren von Essigsiiure. Die B. gróBerer Mengen von 
Eg. wird durch das Abdestillieren des A. wahrend der Rk. vermieden. Das zuerst 
entstchende Additionsprod. I  aus 1  Mol. Essigester u. 1 Mol. Na-Athylat erleidet 
hydrolytische Spaltung nach I I ,  wobei Essigester u. Na-Acetat gebildet werden. 
Die Ausniitzung fiir den KondensationsprozeB erfolgt nach I I I ,  somit kann man 
durch kontinuierliehes Entfernen des A. die Rk. nach I I I  drangen. Das Additions
prod. I  ist aber, entgegen friiheren Anschauungcn, fiir den eigentlichen Konden
sationsprozeB nicht yon wesentlicher Bedeutuug. Die B. von Na-Athylat I  ist auf 
eine Red. des Esters durch den entweichenden H2 zuruckzufiihren. Die Konden
sation von Benzaldehyd u. Essigester yerlauft demnach nach Gleichung IV u. das 
entstehende Kondensationsprod. liefert nach Y 85,4°/0 Zimtsaureester u. nach Y I 
14,6°/n zimtsaures Na. Das saure Na-Salz der Orfhozimtsfiure IV laBt sich mit 
Halogenacyl- u. Alkylyerbb. umsetzen, so mit Acetylchlorid nach V II, wobei Zimt- 
s&ure u. Essigsiiure, beziehungsweise ihre Ester entstehen. Mit Benzyljodid entsteht

/O C ,H 6
I  CH.-CO-OCJL +  NaOCaH5 =  CH3-C^OC,H5

ONa.

I I  CH3-(

-f C8H6-CH:0
C0H5-CH—O"'

C0H5 *« «

C0H5-CH : CII-CO-OCaH. +  NaOH +  H,0

C„H5-CH : CH-COONa -f C3H6OH -f- H„0
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/O C sH5 C0H5-CH : cii-co-oc,h6 +  c h 3cooh
y i i  cjt5-cit : CH-Ckro -c o -c h , <

X)H C„HS-CH : CH-COOH +  CH,• CO OC.H,
/O C vH5 -  CsH5.CH : CH• CO• OC,H6 +  C„H5-CILOH

V III C,H5.G H :C H .c f OCH .-C .H ,^
\OH ^  C6H6 • C II: CH. CO ■ OCH2 • CaH5 +  C„H60H

/O C H 2.CsH5
IX  CHa: C(ONa)OCHa• C6H5 +  C,H8-CHO =  C6II8-CH : CH-Cf ONa

\OH

. n.(l ]T /OCH; ■ C0I IS
iJ— S L  C JI5-CII:CH-Cf OC2H5 -f NaBr 

x OIi

[(CH3)aC : C < g CaHs]Na 

+  C6H5.CH :0

(CH3)aC— c < g ° A

CJL.-CH—O 

Na

Na — y

r(CHa),*C—CO- OCjHj 

l C„H5-CH—O

ein Prod., das bei der Dest. ZimtsSureathylester, sowie Zimtsiiurebenzylester neben 
den entsprechenden Alkoholen abspaltet (VIII). Ahnlich verlauft die Kondensation 
von Essigsfiurebenzylester u. Benzaldehyd u. Umsetzung mit Athylbromid IX . Die 
Kondensation von Anisaldehyd mit Essigester u. Na liefert wic oben p-Methoxy- 
zimtsaureathylester vom F. 171°. i-Buttersaureester kondensicrt sich mit Benz
aldehyd u. Na-Athylat in A. zu dem c4,u'-Dimethyl-ft-phenylhydracrylsdureathylester, 
F. der freien Saure 134" X. Es folgt hieraus, daB fiir die B. eines Esterenolats 
nur die Anwesenheit eines H-Atoms an dem der Estergruppe benachbarten C-Atom 
erforderlich ist.

Fiir die Herst. des Zimtsiiureesters geht aus den Verss. folgende Yorsehrift 
hervor: 5,1 g alkoholfreies Na-Athylat in 100 ccm A. suspendiert werden mit einem 
Gemi8ch von 31,8 g Benzaldehyd u. 39,6 g Essigester versctzt. Nach Nachlassen 
der Rk. werden A. u. Essigester abdestilliert, der Riickstand noch zweimal mit 
Essigester. abgedampft, das Kondcnsationsprod. mit A. iiberschichtet u. mit ge- 
kiihlter verd. HaSO, zersetzt. Benzaldehyd wird mit Na-Bisulfit u. Zimtsiiure mit 
Soda entfernt. Ausbeute an Zimtsfiureester 10,3 g (78°/0). (L iebigs Ann. 445. 141 
bis 158. 1925. Berlin, Organ. Lab. der Teehn. Hochschulc.) Taube .

Ernest Harold Farmer und John Ross, Die BUdung und Stabilitat assoziierter 
alicyelischer Systeme. II. Die Bildung und AufspaUung von dicyclischen Dihydro- 
resorcinen. (I. vgl. Farmer u. In g o ld , Journ. Chem. Soc. London 117. 1362; C. 
1921. I. <90; vgl. auch Farm er , I ngold u. T iio rpe , Journ. Chem. Soc. London 
121. 128; C. 1922. III. 491.) Nach R abe (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 37. 1671 [1904]) 
liefert die Rk. zwischen l-Mcthyl-z/'-cyclo-hexen-3-on (I) u. Na-Acetessigester eine 
Additionsverb. I I ,  welche weiter eine innere Aldolumlagerung erleidet. Mit Na- 

Cyanessigester entsteht nach K noevenagel u. Mottek (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 
37. 4470 [1904]) Methyl-cyclo-hcxenylidenessigester (III). Vff. untersuchen nun- 
mehr die Einw. von Na-.Malonsiiurecster auf I ,  welche Rk. bei 100° zu der Verb. 
IY  fiihrt. IV gibt mit Na den cycl. Ketoester VI, die freie Saure Y ein Anhydrid
VII. Wird die obigc Kondensation bei Zimmertemp. uusgefiihrt, so lassen sich im 
Reaktionsgut weder die urspriingliche Verb. V III noch IV nachweisen, dagegen 
50°/„ der Theorie der Methyl-cyclo-hexanonessigsaure von VI, sowie das dicycl.
1,3-Diketon IX. Die Einw. von Na auf IV fiihrt, wie oben ausgefuhrt, nur bis 
X I, ohne daB ein dicycl. Diketon X II  entsteht, wahrscheinlich weil X I fast aus- 
schlieBlicb in der cis-Form auftritt. Die Oxydation von X I liefert in guten Aus- 
beuten Methylmethantriessigsaure (XIII). Der entcarboxylierte Ester XIV gibt mit
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Na oder Na-Athylat ein dieyel. Dihydrooi-ćin (XV oder XVI), welchc Verb. bei 
der Osydation die zu erwartende dreibas. Saure XVII liefert. Die oben erwahnten 
Ketoestcr geben mit Cyanessigester u. alkoh. NH3 die NH,-Sa!ze der Esterimide 
X V III u. X IX  u. diese bei der Verseifung die Sauren XV II u. IV.

c h 3 cri(c0 -cii3)-c0 0 c j i 5 c ii3

V  C

CII3
I
c

C H ^ ^ C H

CH.I JcO

GIL

CH.

CH. I 1 1

CII,

GHS

bo

CHS

CH,

T » n,c h

'V  •

CH
COOCJL

/CH , • CH2 ■ CH, • COOCJL
iv ch 3-c(~cm:-coocji;

NCHa.COOC,H,

VI c h 3 . c ^ chCH“ ■ °co2> CH ■ COOCA V II c h3-c

ĆH2 COOC,H5

c h 3 c ik c o o c j i j ,

C IIj/^NCH j

c i lL ^ J c o  

c h 2
ch 3 CHs.COOC2H,

"cT"

V III

/C H 2 - CII, ■ CH. ■ COOH 
V CH3-C("-CH2-COOH 

x CHv-COOH 
/C H 2- CHa • CH, • COOH 
!-CH2. CO

CHj- CO"- "Ó 

C-CH3
"  — - rjrr

H(COOC,IIS)| 2
co

C-CH3

c h s/ £ S c h 2
X I

CH,
I
CH,

COOCJI,

CH-COOC,H

c-ch3

C-OH

C-CH3

c“ - < i  ■» 
i
CH,

XVII

COOH COOH 

COOH
T y iir  C.jHjOOC- CH2. CHS.  r  ^CH(CN) ■ CO ^VTT 
AVAli CH-,-̂  ^CH(CN)-CO^’

YTv CJI.OOC-CII, • CH2• CH,<- p^-CHiCN)iCO^vtT 
x lx  “ CH.,^ ^CH(CN) • CO^

l-JIethyl-zl'-cyclo-hexen-3-on I  liefert mit Na-Malonsiiureester bei 100" ft-Mcihyl- 
pimelin-ft-essigsauretriathylester, C16H2806 (IV), Kp-ie 200", daraus durch Verseifen 
mit 15°/0 HCl fi-Methylpimelin-fl-esśigsaure, C„,H|606 (V), aus Aceton-Chif. u. Essig
ester, F. 123—124°. V gibt mit Acetylchlorid Anhydro-(j-methylpbnelin-{j-es8igsaure, 
CluII,,05 (VII), aus Bzl., F. 83°. Die obige Kondensation liefert bei Żimmertemp. 
l-Methyl-cyclo-hexan 3-on-4-carbon-l-essigsaxiredidłhylester, C„HJj06 (VI), Kp.,a 182°. 
Daraus mit alkoh.-wss. konz. HCl l-MHhyl-cyclo-hexan-3-on-l esstgsaure, Kp.15 196°, 
F. 37". Semicarbazon, C1„H„03N3, aus Methylalkohol, F. 189", Ag-Salz, Athylester, 
C(iH1803, Kp.15 147°, Semicarbazon des Esters, C,,HS103N3, aus A., F. 158—159". 
Die obige Rk. liefert in Bzl. oder Toluol mit zerstaubtem Na ausgefiihrt 1-Methyl-
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cyclo-hexan-3-on-4carbo)i-l-essigsdurediathylester, C,|HS206 (VI) (a. o.), Kp.1B 182", 
Atlian - 1,2 -|—i-1-1'- methyl - cyclo - hexan - 3,5 - dion-2-carbo?isduredthylester, CiaH180 ,, aug 
PAe., F. 111° (die Konatitution ist wegen geringer Ausbeuten unter Vorbehalt an- 
gefuhrt), u. 1 - Methyl - cyclo - hexan -3- on- 4- carbonsaure - 3 - essigsauremonodthylester, 
CuH1(1Ob, aus Lg., F. 91°. V I liefert bei der Oxydation mit 3°/„ KMn04 Methyl- 
methantriessiy Saure (XIII), aus Aeeton-Chlf., F. 172°. Daa Einwirkungsprod. von 
Na auf l-Methyl-cyclo-hexan-3 on-l-essigsaureiithylester gibt mit KMnO, oxydiert 
die dreibasische Saure, C9H,,06 (XVII), aua Aeeton-Chlf., F. 148—149°. j'-Aeet- 
buttersiiureiithylester gibt mit Cyaneasigester daa Esterimid, CnHt;04N;l (XIX), aus 
verd. A., F. 138—139°, daraus durch Yerseifung mit HaSO, fl-Methylpimelin- fi-essig- 
saure (IV) (a. o.), aua Aeeton-Chlf., F. 124—125°. Analog liefert Liivulins£iure- 
iithylester das Esterimid, C1;,H1504N3 (XVIII), aus verd. A., F. 169°, NII4-Salz,
F. 136°. Die Verseifung liefert fl-Methyladipin-ft-essigsaure (XVII) (s. o.), aus 
Aeeton-Chlf., F. 148—149". (Journ. Chem. Soc. London 127. 2358—69. 1925. South 
Kensington, Imp. Coli. fiir Wisa. u. Techn.) Taube .

N. Zelinsky und M. Uschakow (=  Ouchakoff), Uber das Bicyclo-[0,l,3]-hexan. 
(Journ. Eusa. Phys.-Chem. Ges. 56. 67—71. 1925. — C. 1924. II. 835.) B ik erm a n .

Harold Gordon Rule und John Smith, Optische Aktwitdt und Polaritdt sub- 
slituierender Gh'uppen. II. Menthylester substituierter Essigsauren. (I. vgl. Journ. 
Chem. Soc. London 125. 1121; C. 1924. II. 641.) Unterss. der opt. Aktivitiit von 
Menthylestern der Siiuren CII,-X-COOH (X =  CN, COOH, OH, OCH, u. OCJI5) 
bei Tempp. von 20—95° u. 4 Wellenliingen u., wenn angangig, ohne Losungsm., 
fiihren zu folgenden Resultaten. In allen Fallen lassen sich die Werte durch eine 
Drudesche Gleichung mit einem Gliede ausdriicken, die Dispersion ist demnach in 
allen Fallen n. u. einfach. Die Wrkg. der Substituenten auf die Drehung iat 
CN OH OCH;, OC.,H5 COOH. Die Werte fiir l 0~ liegen zwischen 0,0238 
u. 0,0316 fiir homogene Ester. Zieht man Verss. anderer Autoren hinzu, so erhiilt 
man eine Eeihe der Wirksamkeit von Substituenten auf die Drehung wie folgt: 
CN >  Ct >  Br >  OH >  OCH, >  OCJL >  CH:1 >  COOH >  H, was sich annahernd 
mit der Reihe fiir den allgemeinen PolaritatsefFekt (Rule u. Paterson, Journ. Chem. 
Soc. London 125. 2155; C. 1925. I. 46), sowie der Eeihe fiir den EinfluB auf die 
Aciditat von substituierten EssigsSuren deckt (vgl. B etti, Gazz. chim. ital. 53. 417;
C. 1923. III. 1159). — Versuche. Methoxyacetylchlorid, Menthol u. Pyridin 
liefern in Bzl. l-Menthylmethnxyacetat, C,3Ha,03, F. 18°, Kp.10 141°. l-Menthyl- 
dthaxyacetat, C,4Hy0Oa, Kp.,s 150°. Glykolsaure u. Menthol liefern geschmolzen mit 
HCI l-Menthylglykolat, C„H29Os, aus PAe., F. 87,5°, 1. in Bzl., 11. in Chlf. l-Mentliyl- 
cyanoacetat, nach L apwouth (Journ. Chem, Soc. London 85. 43 [1S«04]). Malon- 
sauredimeęthylester liefert, mit Na-Atliylat vorsiclitig verseift, Malonsauremono-l- 
menthylester, C^IL^Oj, aus Essigester, F. 58,5—59°. (Journ. Chem. Soc. London 
127. 2188—94. 1925. Edinburgh, Univ. Chem. Abt.) Taube.

I. Mazurewitsch, Darstellung der Thiosemicarbazone und der Semiearbazidsemi- 
carbazone der cyclo-Hexenone und Untersuehung der Eigenschaften der letzteren. Kurz. 
Eef. nach Mitt uber wisaenseh.-techn. Arbeiten in der Eepublik 13. 97 vgl. C. 1925.
II. 398. Nachzutragen ist: d-Carvon u. Pule.gon liefern auch mit 2 Moll. aalzsauren 
Semicarbazids bei Ggw. von Na-Acetat nur Semicarbazone. — Das Semicarbazon 
des Dibenzalacetons: F. 174—174,5°. — Thiosemiearbazon des l-Methyl-cyclo-hexen- 
(i)-ows-(Ą: F. bei wiederholter Erwarmung 138—139,5". — Die Einw. von HNOa 
auf Semicarbazid-semicarbazone wurde untersucht, um featzustellen, welches von 
den beiden Semicarbazidresten in saurer Lsg. abgespalten wird; da keine Nitroso- 
yerb. entsteht, aondern gleich das freie Keton, so muB daa an der Doppelbindung 
hangende Semicarbazidradikal abgespalten aein. (Journ. Eusa. Phys.-Chem. Ges. 
56. 19—44. 1925. Kijew.) B ikerm an .
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I. Mazurewitsch, Darstellung von phenylcarbaminsauren cyclo-JIexenonhydrazonen. 
(Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. 56. 45—53. 1925. — C. 1924. II. 1463.) B ikerm an .

I. Mazurewitsch, Einwirkung aromatischcr Aminę auf Semicarbazidchlorhydrał. 
(Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. 56. 55—60. 1925. — C. 1924. II. 2581.) B ikerm an .

G. B. Semeria und A. Pichetto, Beitrag zur Kenntnis der Pseudosauren. Vff. 
untersuchen die physikal. Eigenschaften von 2 strukturisomeren Pseudosauren: 
Nitrocampher (I) u. Camphoryloxim „ (Oxim des Camphersiiureanhydrids) (II).

I  wurde nach den Angaben von 
L ow ry  (Journ. Chem. Soc. London 
73. 995 [1898]), aber von Brom- 
campher ausgehend, dargestellt, 

F. 103—104°, aus A. — Na-Salz, aus I  u. wasserfreiem NajC03 in alkoh. Lsg., 
wciCc Nadeln aus A. — I I  wurde aus 15 g Caniphersiiureanhydrid u. 2,7 g freiem 
NIIaOH in methylalkoli. Lsg. durch Erhitzen auf 40—50° (24 Stdn.), Zusatz von
2 g Na (in A. gcl.), Eindampfen zur Trockne, Ansiiuern mit verd. HC1 u. Extrakt.ion 
mit A. dargestellt, weiBe Nadeln aus A. PAe., F. 223°. — Na-Salz, CJ0I I 1(OsNNa, 
weiBe Nadeln aus A. — Die Schwankungen der Leitfahigkeit von I I ,  seinem Na- 
Salz u. I  mit der Temp. zeigen den Pseudosaurecharakter yon I  u. II. Bei den 
Tempp. 25—30—35° stcigt die Leitfiihigkeit des Na-Salzes von I I  mit der Ver- 
diinnung schneller ais die des Na-Salzes von I; dagegen liegen die Verhiiltnisse 
bei den Tempp. 40—45—50° umgekehrt. — Bei der Neutralisation yerhalten sich
I  u. I I  ebenfalls wie PseudosSuren; bei I  ist das Gleichgewicht in kurzerer Zeit 
erreiclit ais bei II . — Die refraktometr. Daten der Na-Salze von I  u. I I  fiihren 
zu nahe beieinander liegenden Daten fiir dic Mol.-Refr.; der geringe Unterschied 
kann der yerscliiedenen Struktur zugeschrieben ..werden. Na-Salz von I:  Mol.- 
Refr. =  02,98, Na-Salz von I I :  .Mol.-Refr. =  62,26. Die Differenz zwischen der 
Mol.-Refr. von I I  (60,55) u. seinem Na-Salz betriigt ca. 1,7 (Regel von MOLLER) ; 
unter Zugrundelegung dieser Differenz ergibt sich die Mol.-Refr. von I  zu 61,28. 
(Gazz. chim. ital. 55. 679—87. Atti R. Acad. Scienze Torino 60. 599—608. 1925. 
Turin, Univ.) Zander .

Henry Burgess und Charles Stanley Gibson, l-Campher-10-sulfonsdure aus 
synthetischem Campher. Von yerscliiedenen untersuchten Alkaloiden erwiesen sich 
Strychnin u. Brucin am geeignetsten zur Spaltung der aus synthet. Campher er- 
haltenen rac. Campher-10-sulfonsaure-, die Loslichkeit der Salze der akt. Formen 
der Siiure in 100 g W. bei 8,5° betragen: Brucin-d-SSure (F. 276—278° unter Zers.)
1,783, Brucin-l-siiure (F. 251—253°) 5,904, Stychnin-d-siiure (F. 275—278°) 3,205, 
Strychnin-1-siiure 3,053. Beim Neutralisieren der rac. Saure mit */» Aąuiyalent 
Bruciu u. '/j Aąuiyalent NH, schied sich das Brucinsalz der d-Siiure zu 87°/0 aus 
u. war nach zwei Umkrystallisationen aus W. opt. rein. Die aus der Mutterlaugc 
erbaltene Siiure wurde dann mit geniigend Strychnin (um den berechncten Betrag 
1-Siiure zu neutralisieren) u. so viel NH, behandelt, um die noch yorhandene 
d-Siiure zu neutralisieren. Das ausgescliiedene Strychninsalz der 1-Siiure zeigte 
nach einmaligem Unikrystallisieren aus W. konstantę Drehung, die jedoch geringer 
ais die von reinem, aus Strychnin u. 1-Siiure dargestelltem Salz war; offenbar lag 
hier ein Gemiseh der Strychninsalze l)eider akt. Siiuren vor, die durch Krystalli- 
sation aus W. nicht weiter getrennt werden konnten. Yollstiindige Befreiung der
1-Siture yon der beigemengten d-Siiure gelang dagegen durch funfmalige Krystalli- 
sation der freien Siiure aus Essigester. (Journ. Soc. Chem. Ind. 44. T. 496—98. 
1925. London, G u y ’s Hospital Mcd. School.) Zander .

Mario Passerini, Polarimełrische Untersuehungen iiber die Gemische von optisch- 
ąktiven organischen Siiuren mit Aldchyden oder Ketonen. Wie schon friiher (Gazz. 
chim. ital. 54. 672; C. 1925. I. 66) auf physikal.-chem. Wcge bewiesen wurde,

CH-NO,

8 “< Ć 0
I I  CJI.

C : NOII
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bilden organ. Siiuren mit Aldehyden bezw. Kctonen labile Additionsprodd. nach 
Art der Cyanhydrine u. Bisulfitanlagerungsprodd.:

R-CO-R' - f  R"-COOH ^  R-C(-R'X-On)-O.CO-R".
Eine neue Bestfitigung ergibt jetzt die Unters. der Drehungsvermogen von opt.-akt. 
Siiuren in Ggw. von Aldehyden u. Ketonen. Zur Unters. gelangten: Weinsaure in 
Ggw. von Aceton u. Methylfithylketon, Chininsaure in Ggw. von Aceton, Acet- 
aldchyd, Acetessigester u. Propionaldehyd, Campliocarbonsaurc in Ggw. von Propion- 
aldehyd u. Acetessigester, sowie Mandełsdure in Ggw. von Acetaldchyd. — Auch 
bei einem UberschuB von Aldehyd oder Keton erfolgt keine quantitative B. des 
Additionsprod.j sondern es stelien sich Gleichgewichte in der oben angegebenen 
Gleiehung ein. — Die Dreliungsvermogen des 1-Menthons u. des Camphers werden 
durch Essigsiiure nicht beeinfluBt. Diese beiden Ketoue nehmen anscheinend eine 
Sonderstellung ein, da sie auch nicht auf direktein Wcge (-f- IICN) in ihre Cyan
hydrine uberfiihrbar sind. (Gazz. chim. ital. 55. 726—29. 1925. Florenz, Univ.) Zand.

Mario Passerini, U ber die i-Nilrile. XIII. Reaktion des Phenyl-i-nitrils mit 
Perniirosomenthon. (XII. vgl. S. 659.) l-Pernilrosomenthon reagiert mit Phenyl-i- 
nitril unter B. des rcchtsdrehenden d-Anilids der a-Mentholcarbonsaure (I): 

H ^ C H 3 H ^ C H 3

+ C.Hft.N : C + 11,0 IT2[ T |lr2 Tr

: (N*0^  co  • NH ■ CaH,

l l r i 3H(CH,)2 011(0110,
Daneben entsteht eine isomere Yerb. Gegen hydrolysierende Mittel ist I  sehr bc- 
stiindig; die nur schwer durchzufiihrende Hydrolyse ergibt die freie ce-Menthol- 
carbonsćiure. Durch Oiydation wird I in l-Menthon iibergefuhrt.

Versuchsteil. S-Anilid der a-Mentholcarbonsaure, C17II260aN (I), aus 1-Per- 
nitrosomenthon u. Phenyl-i-nitril in iith. Lsg. (8—10 Tage stehen lassen), lange,
farblose Nadeln aus A., F. 166—168°, =  -f 62,62°. — Isomere Verb. C^II^OfN,
Nebenprod. der vorigen lik., F. 134—136°, aus A. — a-Mentholcarbonsdure, C„H20O3, 
aus dem Anilid durch 80—90-std. Erhitzen in konz. alkoli. KOH auf 120—130“ 
(EinsehluBrohr), farblose Nadeln, aus alkal. Lsg. durch Siiure gefiillt, F. 112—113". —
l-Menthon, aus I durch Osydation mit K2Cr207, ais Osim (F. 58'1) u. Semicarbazon 
(F. 184°) identifiziert. (Gazz. chim. ital. 55. 721—26. 1925. Florenz, Univ.) ZANDER.

Y. Asahina und M. Akasu, U ber die Konstitution der Convolvulinolsaure. Uber
die Convolvulinolsaure, C,6H30Oa, das Aglykon des Convolvulins aus Jalapenharz, 
geben die Literaturangaben auseinander. Taveune erhielt aus ihr mit HJ u. P 
eine Siiure C15H3()0a (F. 48°), dic mit n-Pentadccylsiiure nicht ident. sein soli, mit 
HN03 eine mit Sebacinsiiure isomere Siiure CloII 1804 (F. 116°) u. eine Siiure, die 
er auf Grund der Loslichkeit des Ag Salzcs fiir Methyliithylessigsiiure hielt.
Hoehnel erhielt bei der Oxydation offenbar dieselben Siiuren, docb sali er erstere 
(F. 108°) fiir ident. mit Ipomsiiure an. — Vff. haben aus Jalapenharz Convolvulin 
isoliert, dieses mit Ba(OH)s zur Convolvulinsiiure (Glykosidsiiure) verseift u. letztere 
mit l°/0ig. HsS04 bei hochstcns 90° gespalten, die rohe Convolvulinolsaure mehr- 
mals aus vcrd. A. umkrystallisicrt. Krystallin. Pulver, F. 50”, stimmend auf C,*H30O8.
— Mit HJ (D. 1,7) u. P (Rohr, 90°) entsteht eine J-haltige Siiure, welche nach Red. 
mit Zn u. HCł J-frci ist u. aus verd. A. ein krystalliu. Pulver, F. 49,5", bildet, 
ident. mit n-Pentadecylsaure, ClsH3„Oa. Anilid, C21H;15ON, Blfitlchen, F. 78°. Daraus 
folgt, daB in der Convolvulinolsaure eine unverzweigte C-Kette vorliegt. — Oxy- 
dation mit Na2Cr207 in schwach w. Eg. liefert die Ketosaure C{hlI.1HOz, krystallin. 
Pulver, F. 59—60". Ihr oliges Oxim wird von w. konz. II2S04 umgelagert, das 
krystallin. Prod. mit 48l)/0ig. IIBr (Rohr, 170°) gespalten. Aus der sauren Fl.
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scheidet sich Undecandisaure, CO.,H-[CH;];-CO,H, F. 110—111°, ab. Die Mutter- 
lauge liefert nach Neutralisieren 10-Aminodecansdure, NH,*[CHi],.CO,H, F. 188° 
(vgl. nachst. Ref.). — Obige KetosSureJst also eiue Pentadecanon-(ll)-sdure-(l) u. 
die Conyolyulinolsiiuro eine Pentadecanol-(ll)-sdure-{l), CH.,• [CHJ,• CII(OII) -[CH.J9■ 
C02H. (Journ. Pharm. Soc. Japan 1925. Nr. 523. 1—4. 1925.) Lindenbaom,

Y. Asahina und J. Yaoi, Uber die Konstitution der Jalapinolsaure. Der Jala- 
pinolsaure, C,6H3t03, dem Aglykon des falschen Jalapenharzes, hat K romer die 
Formel CH3-CH2-CH(CH:t)-CH(0H).[CH2]lu.C02H erteilt, weil er mit HJ u. P eine 
IIexadecy!saure (F. 65—66°), offenbar nicht ident. mit Palmitinsiiure, u. mit KMu04 
Sebacinsiiure, ein Isomeres derselben u. Methylathylessigsiiure (auf Grund der Los- 
lichkeit des Ag-Salzes) erhalten haben will. — Vf. hat die Jalapinolsaure aus dem 
Scammoniumharz iiber die Jalapinsaure (Glykosidsaure) in der gleiehen Weise iso
liert, wie im vorst. Ref. beschrieben. Die iiber das Na-Salz gereinigte Siiure bildet 
Krystalle, F. 63,5", der Zus. C10H32O3. — Mit HJ (D. 1,9) u. P (Rohr, 100”, 20 Stdn.) 
entsteht nach Red. des Rohprod. mit Zn-Staub u. HC1 eine Saure C,„H.„Oa, Blattchen 
aus verd. A., F. 61,5°, ident. mit Palmitinsaure. — Oxyda(ion mit Cr03 in schwach 
w. Eg. liefert die Kctosaure O^S^Oi, krystallin. Pulyer, F. 74,5". Umlagerung des 
Oxims u. nachfolgcnde Spaltung (ygl. vorst. Ref.) ergeben Capronsaure (Kp. gegen 
200°; Anilid, F. 96"), Undecandisaure, CnHł0O4, F. 110°, u. 10-Aminodecansdure, 
Cl0rL,O,N, F. 185° (vgl. vorst. Ref.). — Obige Ketosiłure ist also eine Hexadecanon-{ll)- 
saure-(l) u. die Jalapinolsaure eine Hexadecanol-(ll)-sdure-(l), CH:,-[CH.,], - CH(OII)• 
[CH2]9-C02H. (Journ. Pharm. Soc. Japan 1925. Nr. 523. 5—7. 1925.) L indenbaum .

Charles A. Kraus und Raphael Rosen, Reaktionen von Verbindungen des 
Triphenylmethyls und des Triphenylsilicyls in fliissigetn Ammoniak. (Vgl. S. 345.) 
Die Alkalimetallderiw. des Triphenylmethyls sind Salze. Lsgg. von Triphenyl- 
methylnatrium u. TripKćnijlmethylkalium in fl. NH3 zeigen bei den Konzz. 0,05-n. u.
0,08-n. die aquivalenten Leitfiihigkeiten 64 u. 32. — Bei der Einw. von Sauerstoff 
auf Triphenylmełhylnałriutn u. -kalium in fl. NH3 fiillt das Reaktionsprod. aus, die 
rote Farbę der Salze verschwindet. Bei Erwarmung auf Zimmertcmp. erhalt man 
Alkaliperoxyd u. eine in A. mit gclbliclier Farbę 1. Verb., aus dereń Lsg. nach 
einiger Zeit Triphenylmethylperoxyd (F. 178° unter Orangefiirbung, 1. in CSs, unl. in 
Bzl., W.) auskrystallisiert. Diese Verbb. sind nicht die primiiren Oxydationsprodd.
— Triphenylmethan lost sich bei Einw. yon Kaliumamid in fl. NH., unter B. einer 
roten Lsg. nach: (C0H5)S<:II -f- KNH, =  (CaH.J3CK +  NH,. Die Lsgg. enthalten 
kein freies Triphenylmethan. — Triphenylmelhylkalium krystallisiert aus fl. NH3 
ohne Losungsm., Triphenylmethylnatrium bei der Temp. des fl. NH3 mit 1 NH3. Die 
Ycrb. geht bei hoherer Temp. in Triphenylmethan u. NaNHa iiber. — Triphenyl- 
metliylkalium gibt mit NH3 bei 100" (C8H;>).,CH u. KNH,. — Mit Calcium entsteht 
ein stickstoffhaltiges Prod., das annahernd 2NH3 auf 1 Ca enthalt. — Die Rk. 
zwisehen Triphenylmethan u. den Alkaliamiden ist umkelirbar. ((JaHJ,CH gibt in 
reinem fl. NH3 oder bei Ggw. von Siiuren farblose Lsgg., wahrend selbst bei tiefen 
Tempp. bei Ggw. loslicher Basen die tiefrote Farbę des Alkalisalzes auftritt. Mit 
Sauerstoff versehwiuder die Farbę. — Die Lsgg. von Triphenylnethylhalogeniden 
in fl. Nil, leiten Elektrizitśit betrSchtlich. — Verb. von Triphenylmethylchlorid mit 
Pyridin, C19H,6C1 -j- C6H5N. Wei8, krystallin, F. 173—174°; 11. in h. A. u. Pyridin, 
unl. in CSs, Bzl. — Verb. mit Anilin, weifi, F. 189—190", 1. in Pyridin, unl. in A., 
PAe., Bzl., CSj. — Die Einw. von NH3 auf Triphenylmethylchlorid in absol. A. 
liefert Ammoniumchlorid u. Triphenylmethylaniin, F. 103". — Fl. NH„ bewirkt ge- 
ringe Hydrolyse, bei Zusatz vou K wird Wasserstoff entwickelt. — Wird NH,C1 zu 
einer Lsg. yon (C„H5)3C-NH, in fl. NH3 zugesetzt u. K zugefiigt, so entsteht 
(C6Hj)j,CK. — Triplienylmethylamin reagiert nicht mit KNH2; mit K in fl. NH„ 
entstehen KNHS u. (CaH5)3CK. — Triphenylsilicylchlorid, ClsH1;,ClSi. Aus Triphenyl-
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silicol in absol. A. mit HCl-Gas. Krystalle aus PAe. Leitfiihigkeit in gcschm. 
Zustand 2,2 X  10“ 0 reziprokc Ohm. Triphenylsilicylamin, ClsH„NSi. Aus Tri- 
phenylsilicylclilorid in fl. NH, mit Na. Farblos, P. 55—56"; 1. in PAe. — Bei 
Einw. von ubersehussigem Na auf (C6HA)sSiCl tritt offenbar Spaltung der C#H5-Si- 
Bindung ein. (Journ. Americ. Chem. Soc. 47. 2739—48. 1925. Providence [Rhode 
Island], BROWN-Univ.) Ostertag.

A. E. Gray und C. S. Marvel, Die Stabilitdt von hexasubstituierten Athanen. 
Symm. Tetraphenyldicyclohexyliithan ist geniigend dissoziiert, um ein Peroxyd zu 
bilden (vgl. Z iegler  u. Sciin ell , L iebigs Ann. 437. 252; C. 1924. II. 328). Da
gegen ist symm. Tetra-cyclo-hexyldiphe)iylathan sehr bestiindig; es kann an der Luft 
bis 330° erhitzt werden, oline ein Peroxyd zu bilden. Diese BestSndigkeit beweist, 
daB Gewicht u. GroBe der an die C-Atome des Athans gebundenen Gruppen von 
geringerer Bedeutung sind ais der Grad ihrer Ungesiittigtbeit. — Alle bisher be- 
kannten freien Radikale enthalten wenigstens 2 Arylgruppen am dreiwertigen Kohlen- 
stoff. Wenn die Existenz von freien Radikalen weitgehend vom ungesStt. Charakter 
der am „dreiwertigen" C gebundenen Gruppen abhSngt, sollte es moglich sein, mit 
ungesatt. aliphat. Gruppen substituierte Athane darzustellen, die einige der Eigen- 
schaften der freien Radikale zeigen miiBten. — Aus der Elektonenverteilung im 
Benzolkern u. in aliphat. Verbb. mit dreifacher Biudung sehlieBen die Vff., daB ein 
mit 6 Gruppen R-C • C— substituiertes Athan dieselbe Elektronenverteilung aufweist 
wie z. B. Tetraphenyldi-cyclo-hexyl;ithan. Sie versuchten dcshalb die Darst. des 
Hexa-tert.-butylathiiiylathans, [(CH;,);iC • C ■ C]:1C- C[C • C • ClCII.,)^. Beim Erhitzen 
von Tri-tert.*butylathinylchlormethan mit molekularem Ag in Toluollsg. unter Luft- 
abschluB entsteht eine tiefgefiirbte Lsg., die bei Beriihrung mit Sauerstoff ca. 50°/0 
der fiir die B. eines Peroxyds berechneten Menge absorbiert.

Versuche. Hexahydrobeiizoesaureathylester. Aus BenzoesaureSthylester in A. 
mit Wasserstoff bei Ggw. von Pt. Kp. 194—197°. — Di cyclo-hexylpheiiylcarbinol. 
Aus BenzocsSureiithylester u. cyclo-Hexylmagnesiumbromid in A. F. 77", Kp., 182°, 
Kp.2 192°. — Di-cyclo-hexylphenylchlormcthan, C,„HS7C1. Aus dem Carbinol in Bzl. 
mit Acetylchlorid. WeiBe Krystalle aus Bzl. durch A.; F. 122°. — symm. Tetra- 
cyclo-heryldiphenylathan, C3ttHM. Aus Di-cyclo-hexylphenylchlormethan in sd. Toluol 
mit molekularem Ag. Schwaci) gelbe, zahe Fl. Kp.li76 1 70—171°, nD23 =  1,67 1 0. LI. 
in Bzl., Toluol, wl. in absol. A. Erstarrt bei 0° nicht. Absorbiert bei Ggw. von 
Pt keinen Wasserstoff. Bleibt beim Erhitzen auf 330° an der Luft unveriindert. — 
Aus cyclo-Hexiylmagnesiumbromid u. JIexahydrobenzoesaureathylesłer entstehen cyclo- 
Hexen, cyclo-Hexylbromid u. Di-cyclo-hexylcarbinol, C^H^O, Kp.2 130 — 133° (un- 
rein). — terł. Bu/ylacetylen. Bei der Darst wurden die von I vitzky  (Buli. Soc. 
Chim. de Prance [4] 35. 357; C. 1924. L 2580) angegebenen Ausbeuten nicht er- 
reicht. — Tri-tert.-bulylalhinylcarbinol. Aus tert. Butylacetylen in A. mit Na oder 
mit schlechterer Ausbeute mit Athylmagnesiumbromid u. Chlorkohlensaureathylester.
F. 100°. — Tri-lert.-butylathinylchlonncthan, CU,H.J;C1. Aus dem Carbinol in Toluol 
mit PC13. WeiBe Krystalle (aus A.-A. beim Verdunsten des A.), F. 171°. Sehr un- 
bestSndig, wird nach einigen Tagen gelb oder rot, auch im Dunkeln; A. oder 
Feuchtigkcit besclileunigt die Umwiindlung. Gibt beim Erhitzen in Toluollsg. eine 
gelbe, krystalline, Cl enthaltende Verb.; F. 210—220°.— Reagiert bei gewohnlicher 
Temp. niclit mit molekularem Silber, Hg, Na, K-Na-Legierung, Zn, Mg. — Beim 
Erhitzen der Toluollsg. mit molekularem Silber im Dampfbad entsteht eine Sauer
stoff absorbierende Lsg., auBerdem die oben erwahnte gelbe Verb. u. zahe Massen. 
(Journ. Americ. Chcm. Soc. 47. 2796—802. 1925. Urbana [111.], Univ.) Ostertag.

K. Ziegler und B. Schnell, Zur Kenntnis des „dreiwertigen“ Kohlenstoffs. 
in . Uber das Pentaphenyl-eyeh-pentadienyl. (II. vgl. L iebigs Ann. 437. 227; C. 1924.
II. 328.) Das 2,S,4,5-Tetraphenyl-cyclo pentadien-[2,4) (I) laBt sich aus dem Desoxy-

VHI. 1. 60
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benzoin iibcr das Methylen-bis-desoxybenzoin (II) leicht in guter Ausbeute her- 
stellen. Die Einfiihrung des fiinften Phenylrestes gelingt, indem I  in das ent- 
sjjrechende Tcfraphenyl-cyclo-pentadienon I I I  uber das Kondensationsprod. von I  
mit p-Nitrosodimethylanilin IT, das p-Dimethylamidoanil des gesuchten Ketons, 
ubergefulirt wird. Mineralsiiuren verseifen zu p-Amidodimetbylanilin u. Tetraplienyl- 
cyclo-pentad.ie.ncm (III). Mit Phenyl-MgBr liefert das Keton leicht Pentaphcnyl-cyclo- 
pentadienol (V, Ii =  OH), u. aus diesenj liiBt sich mit IICl oder HBr leicht das ge- 
suclite lfi,3,4,5-Pentaphenyl-l-chlor-(brom)-cyclopentadic)i (V, R — Cl,Br) herstellen. 
Das cyclo-Pentadienol zeigt in konz. II^SO^ Halochromie. Eine Messung der 
Basizitiit gelingt nicht, indem die Lsgg. der cyclo-Pentadienderiw. mit Siinren eine 
amorphe, wl. Substanz, wahrscheinlich Bis-(pentaphenyl-cyclo-pentadienyl)-(ither aus- 
scheiden. Die angefiihrten Ilalogenyerbb. cntwickeln mit konz. HaS04 in der 
Kiilte, im Gcgensatz zu Triphenylmethylhalogenderiw. keinen Halogenwasserstoff. 
Die Einw. von Zn in Essigester, besser jedoch in Eg. auf (Y, R =  Cl) liefert
1,2,3,4,5-Pentaphenyl-cydo-pentadien (T, R =  H), welclie Verb. auch aus Benzamaron 
erhalten werden kann. (Die Red. in Essigester tritt auch bei sehr sorgfitltigem 
Trocknen des Losungsm. ein.) Pentaphenylbrom-cyclo-pcntadien liefert mit mole- 
kularem Ag in Bzl. das Pcntaphenyl-cyclo-pentadicnyl (VI), ais echtes, freies Radikal 
von yioletter Farbę. Mit Br entsteht das Bromid zuruck, gegen Oa ist das Radikal 
auBerordentlich empfindlich. Aus den Verss. erhellt, daB die Parallelitat des bas. 
Charakters der Carbinole u. der Dissoziationsfiihigkeit der entspreehenden Athane 
sich nicht aufrecht erhalten liiBt, indem dem schwach bas. Pentaphenyl-cyclo-penta- 
dienol das vollkomtnen monomolekulare Pentaphenyl-cyclo-pentadienyl entsprieht.

Desoxybenzoin kondensiert sich mit Formaldehyd in alkoh. KOH zu Methylen- 
bis desoxybe>izoin, u. dieses liefert mit Zn in Eg. reduziert 2,3,4,5-Tetraphenyl-3,4- 
dioxy-cyclo-pentan. Mit H4S04 in Eg. spaltet sich W. ab u. es entsteht Tetraphenyl- 
cyclo-pentadien (I). I  u. p-Nitrosodimethylanilin kondensieren sich mit Na-Athylat 
in Bzl. zu dem p-Dimethylamidoanil des Tetraplienyl-cyclo-pentadieiions, C3;1I3CINS (IV), 
aus Bzl. -f- Bzn., schwarze Nadelchen vom F. 224—226", in Lsg. violett. Mit IICl 
gekocht entsteht aus IV 2,3,4,5-Tetraphenyl-cyclo-pentadien-{2,4hon-(l), Ca0H2l)O (III), 
aus Xylol schwarzviolette Blattchen vom F. 217—218''. (Man kann auch auf die 
Isolierung des Anils yerzichten u. direkt die benzol. Lsg. mit HCI beliandeln.) I I I  
liefert mit Phenyl-MgBr l̂ ,3,4,5-Penlaphenyl-cyclo-pcntadicn-(2,4)-ol-{l), C36II2aO (V, 
R =  OH), aus Eg. oder Schwerbzn. farblose Krystalle vom F. 175—176°. Mit 
HCI entsteht aus V in Eg. 1,2,3,4,5 - Pentaphenyl 1 - chlor - cyclo - pentadien - (2,4), 
CaJLjCl (V, R =  Cl), aus Eg., F. 167°. Analog 1 ,̂3,4,5-Pentaphenyl-l-brom-cyclo- 
2>cntadien-(2,4), C35H25Br (V, R =  Br), aus Bzl. oder Xylol durch Fiillen mit PAe.,
F. 188—189°. Benzamaron liefert mit Zn in Eg. 3 Tage erhitzt 1 ,̂3,4,5-Pcnta- 
phcnyl-3,4-dioxy-cyclo-pentan, C3i,II30O.n aus Eg., F. 241°, mit II^SO^ in Eg. tritt 
W.-Abspaltung ein u. es entsteht Pentaphenyl-cyclo-pentadien, ĆLH,,, aus Bzl. -|- 
Methylalkohol, F. 250°. Die Verb. entsteht auch aus den oben angefiihrten Halogen- 
deriw. mit Zn in Eg. Pentaphenylbrom-cyclo-pentadien liefert in Bzl. mit mole-

C,H5.C :0  O : C• CjjHj 

CJL-CH HC-C0H6
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kularem Ag in eiuer besonderen Apparatur unter LuftausschluB 1,2,3,4,5-Penta- 
phenyl-cyclo-pentadien-(2,4)-yl-(l), C36H.,6 (TI). Unter LuftabschluB, F. 260°. Bei der 
Oa-Absorption folgt auf eine Periode der schnellen 02-Aufnahme, die dem Radikale 
aelbst zukommt, eine schlecht zu verfolgende, langsame Weiteroxydation des Per- 
oxyds. (Liebigs Ann. 445. 266—82. 1925. Marburg u. Frankfurt, Uniw.) TAUBE.

A. Tschitschibabin und A. Schesler, Uber einige Halogenderwate (les Diphenyl- 
methans. Es wurden folgende Yerbb. dargestellt: p-Chlordiphenylcarbinol, C13HuOC1, 
aus Phenylmagnesiumbromid u. p-Chlorbenzaldehyd in A., nadelige Krystalle (aus 
Lg.), F. 61°, sil. in A., Bzl., 11. in A., Eg., wl. in Lg. u. PAe., 1. in H2S04 mit 
Orangefiirbung. — p-Chlordiphenylmethan, C8H5 • CH21 • CaH.,4 • Cl, aus der voran- 
gelienden Verb. dureb 3 Min. langes Kocben mit mit HJ gcsatt. Eg. u. EiugieBen 
des Reaktionsprod. in verd. NaHS03-Lsg., weiBe Krystalle, F. 7,5°, Kp.n 160°.
D .°0 1,1408, D .2°0 1,1247. — o-Chlordiphenylcarbinol, aus C8H5MgBr u. o-Chlorbenz- 
aldehyd in A., nadelige Krystalle (aus Lg.), F. 65—65,5°, ist im allgemeinen etwas 
weniger 1. ais die p-Chlorverb. — o-Chlordiphenylmethan, B. wie von p-Verb.,
F. 13,2°, Kp.,9 164,5°, D .°0 1,1530, D.I73„ 1,1385. — m-Chlordiphenylcarbinol, B. wie 
oben, Krystalle (aus IIexan), F. 38°, 11. in A., A., Bzl., 1. in Bzn., Lg., 1. in II2S04 
mit Orangefiirbung. (Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. 56. 149—52. 1925. Moskau, 
Teehn. Hocliseh.) Bikekman.

Henry Gilman und Chester E. Adams, Die Reaktion zwisehen organischen 
Peroxyden und Organomagnesiumhalogcniden. Organ. Peroxyde reagieren mit 
Grignards Ilcagenz im allgemeinen nach:

R-O-O-R -f R'MgX — >- ROR' +  ROMgX.
Anorgan. Peroxyde geben mit C6II5MgBr Phenol in geringerer Menge, ais dieses 
bei Einw. von fr.eiem SauerstofT entsteht. — Dibenzoylperoxyd u. Phenylmagnesium- 
brotnid. Aquivalente Mengen reagieren im Sinn der erwShnten Gleichung; es ent- 
stehen Benzoesaurephenylesler u. Bcnzoesaure bez w. Brommagnesiwnbenzoat, C8H5- 
COjMgBr. Aus 2 Moll. C0HsMgBr u. 1 Mol. Dibenzoylperoxyd entsteht ebenfalls 
Benzoesiiurephenylester, der mit C6II6MgBr teilweise weiter reagiert unter B. von 
Triphenylcarbinol u. yielleicht Benzophenon. Triphenylcarbinol entsteht aus 4 Moll. 
CsH5Br u. 1 Mol. Dibenzoylperoxyd in 50°/0 Ausbeute. Nebenher entsteht immer 
ziemlieli viel Phenol. — Dibenzoylperoxyd gibt mit Athylmagnesiumbromid Benzoe- 
sduredihylcster, mit 5 Moll. n-Butybnagnesiumbromid Di-n-butylphcnylcarbinol (dickes 
farbloses 01, Kp.7 125—120", D .!14 0,9319, nDsl =  1,4824; zum Vergleich auch aus 
Benzoesaureiithylcster u. C4H0MgBr), mit 5 Moll. Benzylmagnesiumchlorid Dibenzyl- 
phenylcarbinol, F. 84—85°.

Succinperoxyd reagiert nicht mit C6II5MgBr, wahrscheinlich, weil unl. Beim 
Kochen der Lsg. in A. entstehen lange Nadeln, F. 90—94°, 1. in Alkali (Bernstein- 
sauremonophenylesterT). Eine Lsg. in A. u. Anisol zers. sich bei 95°; es entsteht 
ein Prod. vom F. 199° (aus Aceton) (Tetraphenylbutadien?); bei 110—120° erfolgt 
heftige Explosion. — Triaeetonperoxyd gibt mit C3H5MgBr Phenol u. Dbncthyl- 
phenylcarbinol. — Diathylperoxyd reagiert in abweichender Weise; mit C0H6MgBr 
entstehen Plienetol u. Diphenyl. — Das Atlierperoxyd, CH3 'CII(0-0H)-0C,H5, gibt 
sckundSre Alkohole. — Tńphenylmethylperoxyd reagiert nicht mit C0H5MgBr; es 
lagert sich bei hoherer Temp. in Te1raphenyldiphenoxydthan um. — Die mit 
GjlIjMgBr reagierenden Peroxyde geben hierbei Chemiluminescenz. — Mit Ruck- 
sicht auf die Br von Diphenyl aus Diathylperoxyd wird diesem die Formel CaII5 • O : 
O-CjHj zugeschrieben, welche die Analogie zu Azobenzol (vgl. Gilman u. Pickens, 
S. 359) zum Ausdruck bringen soli. (Journ. Americ. Chem. Soc. 47. 2816—21. 
1925. Ames [Io.], Iowa State Coli.) Osteutag.

W. &. OradoriF, R. C. Gibbs und S. Alice Mc Nulty, Die Absorptionsspektren 
des Benzaurins. Benzaurin, O : C0H4: C(C0II5)'C6H4-OH, gibt in absol. A. eine

60’
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gelborange Lsg. mit Absorption bei den Freąuenzen 2300, 2913, 3526, 3630. Die 
Lsg. yerblaBt in 10 Tagon zu einem hellen Gelb; das Absorpfionsspektrum 
(Abs.-Sp.) weist dieselben Banden auf, aber bedeutend schwacher. Beim Erwarmen 
kehrt die urspriinglicbe Gelborangefarbung zuriick, yerblaBt aber rasch wieder. 
Die frisehe Lsg. enthalt das chinoide Hydrat (H.0j,C9H, : C(C1.Hs)-C1JH|OH1 die 
yerblaBte gelbe Lsg. eine groBe Menge des farblosen Carbinols CaH4-C(OH)(C0H4- 
OH)j; beim Erbitzen wird das chinoide Hydrat zuruckgebildet. — Auf Zusatz von 
155 Mol HCl auf 1 Mol Benzaurin wird ein Abs.-Sp. 1985, 2490, 3520, 3626, 3760 
erhalten; bei weiterem Zusatz von IIC1 (17400 Mol auf 1  Mol Benzaurin) entsteht 
das Abs.-Sp. 1985, 2500, ca. 3450, 3760. Diese Vcrandorungen sind auf die B. von 
Benzaurinhydrochlorid zuriickzufuhren. Die mit 17400 Mol HCl yersetzte Lsg. 
wird nach einer Woche farblos u. zeigt Abs.-Sp. 3308, 3463, 3549, 3693, 3788, sehr 
iihnlich dem Abs.-Sp. des Di-p-oxytripbenylmethans CaH5-CH(C8H4-OH)4: 3465, 
3571, 3695, 3782, 3877. Diese Veranderuug ist auf die Red. des Benzaurins durch 
die alkoh. HCl zuriickzufuhren (vgl. Kaupmann u. Pannw itz , Ber. Dtsch. Chem. 
Ges. 45. 766; C. 1912. I. 1459). — Benzaurin in 93°/0ig. II2S04: 2112, 2437, 3430, 
3507(?), 3910; das Abs.-Sp. entspricht der B. von Benzaurinsulfat. — Bei Zusatz 
yon KOH entstehen chinoide Kaliumsalze. Benzaurin in absol. A. -J- 1,2 Mol KOH: 
Abs.-Sp. 1765, 2226, 2650, 3290, 3515, 3610; Benzaurin in absol. A. -f 18 Mol 
KOH: 1765, 2640, 3327, 3495, 3610; mit 60 Mol KOH: 1765, 2640, 3380, 4005. — 
Benzaurin in 33°/0ig. wss. KOH: die farblose Lsg. zeigt Abs.-Sp. 2900, 3380, 4050; 
sie enthalt das Carbinolsalz CgHs• C(OII)■ (C.jH^OKJj. — Die salzsauren, schwefel- 
sauren u. alkal. Lsgg. des Benzaurins in absol. A. zeigen sSmtlich 4 Absorptions- 
banden, die aber in keinem dieser LosungszustSnde mit den Banden der neutralen 
Lsg. zusammenfallen, — Beziiglich der Kuryentafeln u. der Einzelheiten des MeBycrf. 
muB auf das Original yerwiesen werden. (Journ. Americ. Chem. Soc. 47. 2767—77.
1925. Ithaca [N. Y.], Cornell- Univ.) Ostertag.

Alvin S. Wheeler und T. T. Walker, 4-7n-Nitroplienylsemiearbazid und einige 
Derivaie. (Vgl. W h eeler  u. B ost, Journ. Americ. Chem. Soc. 46. 2813; C. 1925.
I. 1067.) Dic Darst. von p-Nitrophenylharnstoff nach P ierron  (Buli. Soc. Chim. 
Paris [3] 33. 69) durch Einw. yon Bromcyan auf p-Nitroanilin gelang nicht. — 
d-m-Nitrophenylsemicarbazid, 02N-CaIT4 - N II. CO -NH-NIlj, wurde aus m-Nitroplienyl- 
harnstoff u. Hydrazinhydrat dargestellt. Es kondensiert sich mit Ketonen zu Yerbb. 
R(R') ■ C : N ■ NII • CO • N H • C6 H, • N02.

Versuclie. m-Nitrophenylharnstoff. Aus m-Nitroanilin in h. Eg. mit Kalium- 
cyanat. Biegsame, feine, gelbe Nadeln (aus W.), F. 187—194°. — ■l-m-Nitrophcnyl- 
semicarbazid, C7H803N4. Aus m-Nitrophenylharnstoff mit Hydrazinhydrat in sd. 
A. Reinigung iiber das HCl-Salz, biegsame, feine, schwachgelbe Nadeln aus A.,
F. 138—139°. L. in ca. 4 Teilen sd. A.; wl. in k. A., 1. in h. W., Chlf., Bzl., unl. 
in A,, 11. in yerd. Sauren. Gibt mit Alkali RotfSrbung. Reduziert Fehlingscbe 
Lsg. u. ammoniakal. AgNOa-Lsg. in der Kalte. — Hydrocklorid, C7Ho03N4*HCl. 
GlSnzende, weiBe Krystalle, 11. in W., 1. in ca. 10 Teilen h. A. — Acełon-i-m-nitro- 
phenylsemicarbazon, Cl0H12O:)N4, biegsame, gelbe Nadeln, F. 210—211", 1. in CH3OH, 
Chlf., Nitrobenzol, 1. in h. A., Bzl., unl. in W., CC14. — Chloracetcm-4-m-nitroplunyl- 
semicarbazon, C,,IHU03X4C1. Feine, schwachgelbe Nadeln aus A., schm. bei 223° 
zu einer halbfesten M. u. bei 238° zu einer dunkelbraunen Fl. Wl. in li. A.; fast 
unl. in den ublichen organ. Mitteln. — Methylathylketon-4 m-nilrophmylsemicarbazon, 
CjiHi403N4, schwach gelbe Nadeln aus A. F. 205°, unl. in W., 1. in k. Chlf., in 
anderen Mitteln in der Warme. — Acetophenon-i-m-nitrophenylsemicarbazon, 
C]SH 1403N4, feine, weiBe Nadeln aus Bzl., F. 211—212°, 1. in k. Chlf., CC14, Nitro
benzol; 1. in b. A., Bzl.; unl. in W. — Benzophenon-d-m-nitrophenylsemicarbazon, 
CjoH1803N4. Lange, sprode, lichtgelbe Nadeln aus A., F. 133—136°, 1. in k. Chlf.,
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Nitrobenzol, h. A., Bzl. — Campher-4-m-nitrophenylscmicarbazon, C17H2,03N4. Kurze, 
dicke, farblose Prismen aus A., F. 240—242°, 1. wic das Benzophenonprod. — 
cyclo-Hexanon-4-m-nitrophenylsemicarbazon, C13H 10O3N,, farblose Nadeln aus A.,
F. 219—220°, 1. wie das Benzophenonderiv. — Das Kondensationsprod. mit 
p-Chinon ist unl. in organ. Miiteln. (Journ. Americ. Chem. Soc. 47. 2792—96.
1925. Chapel Hill [North Carol.], Uniy.) Ostertag.

F. Feigl, G. Sicher und 0. Singer, Vber die kupfer-affine Wirksamkeit der 
Atnmgruppe >C'(0/i)-C(: N- OH). — Ein Beitrag zur Kenntnis der Bczichungen 
zwischen Atomgruppicrung und spezifischer Affinitiił. Im AnschluB an friihere Unterss. 
(vgl. Fe ig l , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 56. 2083; C. 1923. IV. 908) wurden einige 
Acyloinosime, R-CH(OH)-C(: NOII)-R', hergestellt u. auf ihr Verh. gegen Cu" 
untersucht. Alle dargcstellten Oxime lieferten wasscrunl., griine Cu-Salze von 
gleicher Zus., die von Sauren zers. werden; eine Ausnahme bildete nur das Benz- 
furoinoxim, das auch ais einbas. Siiurc zu reagieren yermag u. daher zweierlei Salze 
yon verschiedenen Eigenschaften liefert. Die Variation der Radikale R u. R' hat 
keinen EinfluB auf die Salzbildung, beeinfluBt aber das Verb. der Cu-Salze gegen 
NH,. Fiir die B. der wasserunl. Cu-Salze ist demnach die Gruppierung '>C(OH). 
C(:NOH)— entscheidend; die benachbarten Radikale ttben keinen Beschwerungs- 
cinfluB aus, wie die Verb. 1I-CH(0H)-C(: NOH)-CH3 zeigt. Die Notwendigkeit des 
Vorhandenseins der OII- u. NOII-Gruppe in a-Stellung zueinander ergibt sich auch 
daraus, daB MethylSthylketosim, CH:i • C(: NOH) ■ C2H4, u. Methylcarbinol, CII3 ■ CH 
(OH)-CaH5, die nur je eine der beiden spezif. Gruppen besitzen, keine Cu-Salze zu 
bilden yermogen. — Das Verh. der Cu-Salze gegen NH3 (Loslichkeit oder Unlos- 
lichkeit in NH3 bezw. Addition von NH3 oder Unfiihigkeit zur NlI3-Addition) ist 
von der Natur der Radikale R u. R' abhangig. Radikale, die imstandc sind, das 
Cu-Atom koordinatiy abzusJittigen, yerursachen NH3-Unl6slichkeit (ygl. Schema I). 
Hierzu gehoren die aromat. Radikale (Substitucnten im Phenylrest spielen keine 
Rollc) sowie die NH2-Gruppe; von den aliphat. Radikalen gehoren hierzu nur die- 
jenigen, die mehr ais 3 C-Atome in der Kette besitzen; hiernach sind also auch 
aliphat. Radikale zur Bctiitigung eines Restaffinitiitfeldes imstandc. DaB nicht die 
Schwere, sondern nur die Komplexierungsfiihigkeit der Radikale die NH3-Unloslich- 
keit yerursacht, geht aus dem Verh. des P!tentjlbctizoinnxi»M, (CBHj)2C(OH)-C(: NOH)* 
C0HS, u. des Benzylbenzoinoocims, (C0H5.CH2)(C„H5)C(OH)'C(: NOH)*C0II6, heryor, 
welehe beide trotz ihrer Beschwerung ammoniaklosl. Cu-Salze bilden, wiihrend Verbb. 
mit viel geringerer Beschwerung ammoniakunl. Cu-Salzc bilden. Die NH3-Los- 
lichkeit der Cu-Salzc dieser beiden Oxime wird durch die Annahme eines Affinitiits- 
ausgleiches zwischen den beiden am gleiehen C-Atom sitzenden aromat. Radikalen 
yerstiindlięh; die hierdurch bewirkte „Aliphatisierung“ wird durch die NH3-Los- 
hchkeit erkenntlieh. — Auf eine iihnliche Ursache dilrfte auch das yerschiedene 
Vcrh. des Acetophenonoxims u. des Benzophenonoxims gegen Cu" zuruckzufiihren sein, 
yon denen in essigsaurer Lsg. nur das erstere ein unl. Cu-Salz bildet, da im Benzo- 
phcnonoxim zwci Phcnylrestc am gleiehen C-Atom sitzen (,,Aliphatisierung“). — 
Cu" kann demnach auch ais Reagens auf Acyloinosimc betrachtet werden, mit denen 
cs wasserunl. Cu-Salze bildet, dereń Verh. gegen NH3 bereits einen Hinweis auf 
die Natur der Radikale bietet.

CaH5-CH------ C- CJI.,0

O-N
^-H0-N:C-C,H,0 

Cu |
•'\ "'"(HO).(H)C-C6H5

O-N

------ <3-0 ,11,0 II

OH

H ff '

C0H5-ÓH-
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Versuche. Dic aliphat. Acyloine wurden aus den Estern der einbas. Fett- 
siiuren durch Einw. von Na in iith. oder benzol. Lsg. (vgl. Bouveault u. Locquin, 
Buli. Soc. Chim. de France [3] 35. 629; C. 1906. 11.1113) dargestellt. Die aromat. 
Acyloine wurden aus den entsprechenden Aldehyden durch KCN-Kondensation er
halten. Die Oximierung der Acyloine erfolgte im allgemeinen durch Kochen mit 
Hydroxylaminchlorhydrat in methylalkoh. Lsg. Die Cu-Salze der Oxime wurden 
durcli Vereinigung der alkoh. Lsg. der Oxime mit wss. oder alkoli. Cu-Acetatlsg. 
dargestellt; bei den NH3-unl. Salzen konnten mit ammoniakal., mitunter auch mit 
Cu-Tetramminsalzlsgg. reine Cu-Salze erhalten werden. Bei den ammoniakloslichen 
Cu-Salzen wurden die Ndd. meist durch Zentrifugicren isoliert u. nach dem Trocknen 
durch Digerieren mit verd. EssigsSure oder A. gereinigt — Cu- Frudoseozim,

CH, • O ■ Cu■ O • N : C(CH. OH>3 • CH, • OH oder CH,(OH)-ĆTn.O■ Cu-O-CII• (CH • OH),•

CH2■ OH, 1. in NPI3. — Cu-Acetoloxim CII,-O-Cu-O-N :C-CH.,, 1. in NH3. — Cu-

Aćeioinoańm, CH3*CH- O-Cu-O-N : C-CIT,, 1. in NH3. — Cu-Propioinoxim, 1. i u NIT,.
— Cu-n-Butyroinomm, 1. in NII-. — Cu-n- Valeroinoxini, unl. in NH3, das Keton wurde 
aus ValeriansSureSthylester erhalten, Kp.12 100—102°. — Cu-n-Capronoinoxim, CII3*

(CH2),-CH-0-Cu-0-N : Ć-(CH2)4-CHa, aus n-CapronsSureathylester, unl. in NH3. — 
Ónanthoin, aus Ónanthsaureiithylester, Kp.10 165—168°. — Cu-Ónanthoinoxim, unl. in 
NHj. — Diphenylacetoin, C,.II5 ■ CHS CH(OH) • CO ■ CI U • Ccl Ifi, aus Phenylessigester 
(8—lOTage mit Na stehen lassen), Kp.,2 160°. — Cu-Diphenylacetoinoxim, unl. in 
NH3. — Cu-Benzoinoxhn (vgl. F e ig l , 1. c.), unl. in NII3; der komplexe Charakter 
dieser Verb. zeigt sich auch darin, daB sie aus der wss. Lsg. des innerkomplexen 
Cu-Dimethy]glyoxims durch Benzoinoxim quantitativ abscheidbar ist. — Ni-Bcnzoin- 
oxint, C„H5-CH(OH)*CiC0H5) : NO-Ni-ON : C(C8H5)'CH(0II)•CJls, aus Benzoinoxim 
u. Ni-Acetat in konz. Lsg., fleisclifarben, amorph; durch Ggw. von Weinsaure wird 
die Abscheidung im Gegensatz zu der des Cu-Salzes verhindert; es handelt sich 
daher wahrsclieinlich um ein normales Salz. — Cu-Furoinoxim, unl. in NH3. —

1 1

Cu-Anisoinomm, unl.inNH3. — Cu-Cuminoinoxim, (CH3)3CH-C0H4-CH-O‘Cu-O-N: C • 
CaII4'CH(CH3)a, aus Cuminoinoxim (dieses aus Cuminoin in alkoh. Lsg. u. einer 
neutralisiertcn Lsg. von NH,01I-HC1, gelblichweiBe Nadeln aus A., F. 137'), unl. 
in Nll3. — Cii-Piperomjloinoxim, unl. in NII3. — Cii-Phenyloxathenylamidoxim,

Cyn,• CII• O• Cu• O• N : Ć-NH2, wl. in NII3; zur Darst. des Ketonalkohols wurde die 
Bisulfitverb. des Benzaldehyds mit einer neutralen Lsg. von Hydroxylamin versetzt, 
danach KCN-Lsg. in gcringem UberschuB zugesetzt u. in der Kiilte umgeruhrt, 
Umkrystallisation aus li. W.; beim Kochen erfolgt Zers. — Cu-Benzfuroinoańm,

C0II5■ C II■ O -Cu• O■ N : C-C4HsO, unl. in NHa; daneben gelang noch die Darst. 
eines zweiten, braunen Cu-Salzes (II), in welchem das Oxim ais einbas. Siiure auf- 
tritt. Das griine Cu-Benzfuroinoxim wird in wss. Suspension tropfenweise mit 
konz. H2S04 versetzt, bis braune Flocken auftreten (Schiitteln); beim UbergieBen 
mit NH3 entsteht sofort wieder das griine Salz. Die B. des braunen Salzes u. seine 
Rk. mit NH3 kann durch folgendes Schema wiedergegeben werden:

+ NH
3CuOx +  2H2S04 =  2CuS04 +  Cu(H0x)2-H.,0x CuOx +  2(NH,)20x

/Ox =  R.CH---C-R' II2Ox =  R-CH-----C-R' H0x == R-CH— CR'^

l O ON OH HON OH NO i

Cu-Benzam$oinoxim, C6H6-CH-0*Cu*0-N: C-CcH,-OCH3, unl. in NH3. —

Cu-Cuminanisoinoxim, (CH3)jCH‘C4H4-CH-0-Cu-0'N : C-C01I4 • OCH3, das Oxim 
wurde aus den beiden Aldehyden durch Kochen mit KCN in 80°/0ig. A. erhalten,
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das Cu-Salz ist unl. in NIIS. — Óu-p-Dimethylaminobeiizoinoańm, (CHS)2N'C6H4*

CII-O-Cu-O-N : C ■ ClSHj, unl. in NH3. — Cu-p-Chlor-p'-dimethylaminobenzoinosńm, CI-

C6H,-ÓH-0-Cu 0-N : C-C^.NtCHft, unl. in NH3; das Oxim wurde aus p-Chlor- 
benzaldehyd u. p-Dimethylaminobenzaldehyd (-(- HCN) erhalten. — Cn-Phenyl-

I ' I
beńzomóćdm, (C0H6),C- O-Cu-O-N : C*C8H6, 1. in NIIr — Cu-Benzylbenzoinoxim,

C0HS • CH, • Ć(C01IR)-O ■ Cu • O • N : Ó • C„H5, 1. in NHS. (Ber. Dtseh. Chem. Ges. 58. 
2294—2303. 1925. Wieu, Uniy, II. Chem. Inst.) Zander .

J. Lifschitz, Photoclieynische TJmlagerungen in der Triphenylmethanreihe. III. 
(II. vgl. Ztschr. f. physik. Ch. 97. 426; C. 1921. III. 220.) Die friiher bei Deriw. 
der Di- u. Triaminotriphenylmechane aufgefundenen Umwandlungen durcli Bestrah- 
lung mit kurzwelligem Licht treten auch bei p,p'-Dioxytriphenylmethanen, sowie bei 
Deriw. des Triphenylmethans selbst auf. So erlangt das durch uberschiissiges Alkali 
bezw. KCN unter Entfarbung in Carbinol bezw. Hydrocyanid yerwandelte Benz- 
aurin bei Bestrahlung seine charakterist. Farbę wieder; ebenso yerhiilt sich Plienol- 
phłhalein. Auch das stabile Triphcnylacetonitril, die Triphenyhnclhanmlfonsaure, 
das Tńphenylmethylrlwdanid u. a. werden durch Ultraviolettbestrahlung in dem 
Sinne angegriffen, daB entweder ein salzartiges Isomeres oder ais dessen Um- 
setzungsprodd. Triphenylcarbinol u. die betreffende Siture entstehen. Da die reinen 
Cyan- u. Rhodanyerbb. yollkommene Nichtelektrolyte sind, nach yorausgegangener 
Bcstrahluns: dagegen Cyan- bezw. Rhodanrkk. geben, mu6 gefolgert werden, daB 
diese u. darum sicher auch andere Tiiphenylmethanderiw. in zwei Formen be- 
stelien konnen, einer undissoziierten, die homoopolare, u. einer dissoziierbaren, die 
lieteropolare C-Bindungen enthiilt (Polaritiitsisomerie). Die Umwandlung der Nicht- 
elektrolyt- in die Elektrolytform erfolgt in manchen Fallen spontan unter dem 
EinfluB bestimmter Medien, in anderen durch Erhitzen, sehr allgemein durch Be
strahlung mit kurzwelligem Licht. Das so gebildete Isomere braucht aber keines- 
wegs ein Farbstoffspektrum zu zeigen oder uberhaupt farbig zu sein. Diese Rk.

liiBt sich durch die Gleichung: Ar.,CX Llcllf->- (Ar3C)' X' darstellen, wobei X 
eine ais łon mogliche Atomgruppe ist; dieser durch Verlagerung einea Valenzelek- 
trons vom C-Atom zur X-Gruppe yerursaclite Yorgang kann ais „primarer photo- 
chcm. Effekt.“ angesprochen werden.

Wenn auch die yorliegenden Ergebnisse die Existenz einer Isomerie, wie sie 
IIantzsch in neuester Zeit entwickelt hat, zu sicliern sclieinen, so lasaen aie doch 
zugleich eher die Notwcndigkcit einer Modifikation der Theorie der Haloćhromie- 
erscheinungen von IIantzsch (Ber. Dtseh. Chem. Ges. 54. 2573; C. 1921. I. 266) cr- 
kennen. ,Nach dieser Theorie soli das echte Carboniumsalz zugleich die Leitfahig- 
keit u. die bekannte charakierist. Absorption der halochromen Lsgg. bedingen; 
diese beiden Eigensehaften sclieinen jedoch nicht bei allen Triphenylmethanderiw. 
Hand in Hand zu gehen, da auch elektrolyt. Leitvermogen bezw. Ionenrk. bei vSllig 
farblosen Lsgg., z. B. des Triphenylmethylrhodanids, auftreten konnen. Die Leit- 
fahigkeit dieser Lsgg. wiichst mit der Verdunnung, ist in reinem, iiber Ps05 deat. 
Acetonitril grfiBer ais iii weniger scharf getrocknetem u. nimmt bei langem Stelien 
im yeraćhlossenen GefiiB nicht ab, sondern hochstens zu, ahnlich wie die Rhodanrk. 
Die Farbę yon Triphenylmethanderiyy. sclieint demnach nicht von der Ionisation, 
sondern von bestimmten Medien abzuhSngen. Die Isomerisation fithrt danacli zu 
einem farblosen Elektrolytcn, in dem erst durch Nebenyalenzbeanspruchung infolge
B. yon Mol.-Yerbb. der charakteriat. Halochromiechromophor geweckt werden kann. 
Zur Erkliirung der opt. Verhiiltnisse bei Halochromen bleibt die yon P fe iffer 
(Organ. Mol.-Yerbb., Stuttgart [1922]) entwickelte u. von Lifschitz u . Lourić 
(Ber. Dtseh. Chem. Ges. 50. 897; C. 1917. II. 810) weiter ausgebaute Auffassung
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also unentbchrlich; das von ihr entworfene Bild wtirde nur durch die Annahme 
einer Polaritatsiaomerie in elektrochem. Hinaieht wesentlich vertieft.

Yersuchc. Benzaurin. Die Entfiirjaung in alkal. Lsg. zu Dioxytriplienyl- 
carbinol erfolgt um so raacher, je stiirker alkal. die Lsg. iat. KOH u. NaOH wirken 
bei gleicher Konz. nngefahr gleich, A. hemmt die Rk. Bei Belichfung der alkal. 
Lsgg. mit Hg-Licht in Uviol- oder (JuarzgefiiB tritt dic Farbę des Bcnzaurinalkalis 
um so stiirker u, raacher -wieder auf,, je verdiinnter die Lsg. u. je geringer ibre 
Alkalinitiit ist. Noch auffallender iat die cntsprechende Lichtrk. dea Dioxytri- 
phenylacetonitrils; desaen farblose Lsgg., vor allem aber die ebenfalla farbloaen 
Lsgg. seiner Alkalisalze fiirhen sich bei Bestrahlung intensiv zum Tone dea Bcnz- 
aurins bezw. Benzaurinalkalis. — Phenolphthalein. Durch uberschiissiges Alkali, 
besser durch KCN, erfolgt Entfiirbung. Im ersten Falle sind die Fiirbungen im 
Licht deutlich, aber achwitchcr ais bei Benzaurin. Dagegen nimmt die fast farb
lose KCN-Lsg. bei Bestrahlung sehr schnoll intensiv rote Farbę an, die im Dunkeln 
wieder verachwindet. — Triphenylacełonitril (F. 127,5"). Das nach F ischer (Liebigs 

Ann. 194. 274 [1878]) erhaltene Prod. enlhiilt in der Regel noch Spuren Carbinol 
u. gibt daher mit konz. H2S04 Gelbfitrbung, dic nach dem Waschen der benzol. 
Lsg. des Prod. mit konz. HaS04 nicht mehr auftritt. Bei Beatrahlung fiirhen sich 
die farblosen Lsgg. in Eg.-HjS04 u. reiner ILS04 allmiihlich immer intensiver gelb. 
Lagg. in reinem Bzl. u. reinem Eg. bleiben zwar wahrend der Hestrahlung farblos, 
farben sich aber bei nachtrairliehcm Zusatz von H2S04. — Triphenylrnethausulfon- 
saure u. ihr Na-Salz werden bei Bestrahlung in Carbinol u. H.jSO, zerlegt. — Die 
Photolyse dea Na-Salzes der Triphenylessigsiiure ergibt Tiiplienylcarbinol u. -methan, 
wahrscheinlich nach den Gleiehungen:

(C6H5)SC ■ COOH (CaHs)aC‘ +  COOII' --> (CJI^C-OII -f CO
oder — ->- (C6H j;CH -f- C02.

Triphcnyhnethylrhodanid (F. 137") gibt in Chlf.-Lsg. keine Rbodanrk. Nach lSngerem 
Aufbewahren der Lsg., besonders bei hoherer Temp., tritt allmiihlich stiirkere 
Rbodanrk. ein, ebenso bei Bestrahlung bei tiefer Temp. Starkę Rhodanrk. zeigt 
auch die Lsg. des Rhodanids in Acetonitril, in dem es sich beim Erhitzen rasch 
lost. Die Lsgg. in iiber P,05 dest, Acetonitril zeigen hohere Leitfiihigkeit ala die 
in weniger reinem Acetonitril. Die Lsgg. waren absol. farblos; gut verschlossen, 
hlieben aie wochenlang farblos u. zeigten dann nur eine etwas hohere Leitfiihigkeit. 
Aus allen Lsgg. krystallisierte das Rhodanid unveriindert wieder aus u gab bei er- 
neutem LoBen wiederum daa besproehene Zeitphiinomen. — Benzolazotriphetiybnsthan, 
(C0H,)3C-N : X-C,.H„ zerfallt in Lsg. glatt bei Bestrahlung mit kurzwelligeni Licht. 
(Ber. Dtach. Chem. Oes. 58. 2434—40. 1925. Groningen, Univ.) Zander .

C. L. Butler jr. und Roger Adama, Eine Untersuchung in der Diphenybnełhan- 
reihe iiber die fiir geioisse Diphenylderii-nte cha raf: l er iulischc Isomerie. Vff. unter- 
suchen die B. von Ringsyatemen aus 4,4'-Diaminodiphenylmethan (I ) ,  den Meehanis- 
mus der Kupplung der tetrazotierten Base I mit 1 u. 2 Moll.-Aquivalenten ver- 
schiedener Komponenten, die Isomerie der 2,2'- u. 3,3-LHnitro-4,4’-diaminodiphenyl- 
methane, sowie die B. u. opt, Spaltung von Dicarboxydiphenylmethanen u. dereń 
Substitutionsprodd. Die Verss. ergaben, daB 1 dem Benzidin nur im RingachluB 
zwischen den beiden N-Atomen iihnelt. — Zuniichst wurde die B. von Ringsyatemen 
aus T (analog den Rkk. des Benzidins mit CS,, Osalsiiure u. anderen Reagenzien) 
untersucht. Mit CSs entstand die schon von K aufi.e r (Ber. Dtsch. Chem. Gea. 40. 
3250; C. 1907. II. 1071) erhaltene ringformige Yerh., N,N'-Thiocarbonyl-4,4'-di- 
aminodipheuylmethan, F. 211". Mit Phosgen u. Osalsiiurc reagierte 1 glatt, doch 
waren die erhaltenen Prodd. so unl., daB sowohl die Reinigung, ala auch die Mol.- 
Gew.-Bestst. unmoglich waren. Phthalsiiureanhydrid ergab mit I  ein Diphthalyl-
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dcriv. — Dic tetrazotiertc Baae I  kuppclt mit 2 Moll. ^-Naphthol zur Verb. CII2 • 
(Ce^-Nj-C^HDOH), u. mit 2 Moll. Naphtbionaiiure zur entsprechenden Yerb. Bei 
Anwendung von 1 Mol. (9-Napbthol war es unmoglich, eine Verb. mit einer Diazo- 
nium- u. einbr ^-Naphtholgruppe zu erhalten; das Reaktionsprod. bestand stets aus 
einem Gemisch von uuveriinderter tetrazotierter Base u. der Verb. mit 2 /9-Naph- 
tholgruppen. Mit 1 Mol. Naphthionaiiure ergab die tetrazotierte Base 1 ein Zwiachen- 
prod. (11), welches nicht gcrcinigt werden konnte, das aber mit verd. Alkali den 
leicht zu reinigenden Farbatoff I I I  ergab. Die Konst. von I I  wurde dadurch bc- 
atiitigt, dali I I  noch mit 1 Mol. ^-Naphthol kuppelte, wobei ein Farbatoff mit einer 
/9-Naphthol- u. einer Naphthionsiiuregruppe erhalten wurde. Ahnlich wie tetrazo- 
tiertes Benzidin kuppelr demnach dic tetrazierte Base I  mit Komponenten, die
eine aaure Gruppe enthalten, zu Zwisehenprodd., bei denen nur eine Diazogruppe 
in Rk. getreten ist. Im Gegensatz zu Benzidin bildet I mit Komponenten, die
diese saure Gruppe nicht enthalten, nur Farbatoffe, die 2 Moll. der Komponente 
enthalten. — Iaoinere 2,2'- oder 3,3'-Dinitro-4,4'-diaminodiphenylmethane konnten 
nicht erhalten werden. Daa bei der Nitrierung von I  nach M ontagne u. van Cha- 
ra n te  (Rec. trav. chim. Paya-Baa 31. 343; C. 1913. I. 280) in Ggw. von HaS04 
erlmltcne Reaktionagemisch wurde in W. eingegossen, wonach ca allmJihlich krystalli- 
sierte. Nach der Umkrystallisation aus verd. H,S04 hatte das Prod. F. 229" u. er- 
wies sich ala daa Salz aua je 1 Mol. H,SO, u. -Dinitro-4,4'-diaminodiphenyl
methan', beiin Umkrystallisieren aus A. ging letzterea in daa Salz (F. 235") aus
1 Mol. H2SO, u. 2 Moll. Baae uber. Beide Salze ergaben mit waa. NH3 dieaelbe 
Base vom F. 211°; es handelt sich hier also nicht, wie Montagne u. van Charante 
annahmen, um Isomerie. — Ahnlich, wie beim Benzidin 2 isomere 3,3'Dinitro-
benzidine (vgl. Cain u. MiCKLETHWAlT, Journ. Chem. Soc. London 105. 1437;
C. 1914. II. 629) erhalten worden sind, wurde nun auch bei l verfahren. Das Di- 
acetylderiy. von 1 ergab bei der Nitrierung 2 Prodd., 3,3'-Dinitro-4,4'-diacełylamino- 
diplienylmelhan u. etwas p-Nitroacetanilid. Ebcnso wurden bei der Nitrierung des 
Diphtbalylderiv. von I 2 Prodd. erhalten, ais Hauptprod. p-Nitrophthalimidobenzol, 
daneben geringere Men^en 3,3'-Di7iilro-d,4'-diphtkalimidodipheuylmclhan. Bei der 
Ilydrolyse ergaben beide Dinitroverbb. dasselbe 3,3 -Di7iitro d,4'-diaminodiphenyl- 
methan. Isomere sind also weder hier, noch beim 2,2'-Dinitroderiv. erhalten worden.
— Spaltyerss. wurden an 3 Situren yorgenommen, doch wurden in keinem Falle 
opt.-akt. Formen der Sauren erhalten.

0 - N = N -i

NH.

Versuchsteil. N,N'-Carbonyl-d,d'-diaminodiphenylmethan, CuHuONj, durch 
Einleiten von Phosgen in eine Lsg. von d,d'-Diaminodiphenylmethan (T) in Chlf., 
gelb, F. iiber 340", unl. in allen organ. Losungsmm. — N,N'-Oxalyl-4,4 -diamino- 
diphenybnethan (?), C|6H 120sN?, durch Erhitzen eines Gemisches von I mit waaaer- 
freier OsalaSure auf 205—210“ (3/4 Stde.), Diperieren mit A., F. iiber 340°, unl. in 
allen organ. Loaungsmm. — 4,4'-Diphthalimidodiphenylmethan, aus I  u. Phthalsaure- 
anhydrid durch Erhitzen auf 200—210° (1 Stde.), F. 327", aus Eg. — 4,4‘-Bis-fi- 
naphiholazodiphenylmethan, C1.iHslOJN4, aua I durch Tetrazotierung u. Kupplung 
mit /9-Naphthol (+ NaOll), rote Kryatalle aua Eg., F. 259—260°. — Na.t-Salz des 
4,4’-Bisnaphthwnsaureazodiphenylmethans, C13H.i,,OeS.iNaj, durch Kupplung von tetr- 
azotiertem I mit 2 Moll. Naphthionsiiure (-f- NaOH -j- Na-Acetat), Aussalzen mit 
NaCl, roter Farbatoff, F. iiber 340°, aua W. durch Zuaatz von A. gelallt; Zuaatz 
yon Siiure zu der was. Lsg, gibt einen blauen Nd., der mit yerd. Alkali rote Lagg.
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ergibt. — Verb. II, aus I  durch Tetrazotierung u. Kupplung mit 1 Mol. Naphthion- 
siiure (-(- NaOH -f- Na-Acetat), schwarzer Nd., der nicht gereinigt werden konnte.
— Na-Salz des 4-Naphtkionsaureazo-4'-oxydipheiiylmethans, C^H^OjN^SNa (III), aus
Yorigem durch Hydrolyse mit vcrd. NaOH in der Warme u. Aussalzen mit NaCl, 
roter Farbstoff, F. iiber 340°. — Na-Salz des 4-Naphthions(iureazo-d'-fi-napliiholazo- 
diphenylmethans, C13Hl304N5SNał , aus I I  durch Kupplung mit ^-Naphthol, roter 
Farbstoff, F. iiber 340°. — 2,2'-Diu'Uro-4,4'-diphthaU)nidodiphciiyt»iethant C.;9Hlu08N4, 
aus 2,2'-Dinitro-4,4'-diaminodiplienylmethan durch Erl.itzen mit Phthalsiiureanhydrid 
auf 200" (45 Min.), F. 250", aus Chlorbenzol. — 4,4'-Diacetijlaminodiphenylmethan, 
aus I u. Acetanhydrid, F. 236—237°, aus 750/0ig. Essigsiiure. — 3,3'-Dinitro-4,4'-di- 
acetylaminodiphenylmcthan, aus yorigem durch Nitrierung, F. 265—266°. — S,S'-Di- 
nitrO-4,4'-diaminndiphenylmethan, aus yorigem durch Hydrolyse, rote Krystalle aus 
A., F. 232—233". — 3,4,3',4'-Tetraaminodiphenylnicthan, aus yorigem durch katalyt. 
Iiydrierung (-f- Pt-Osyd), F. 138—139°, aus W. — 3,3'-Dinitro-4,4'-di/Mkalimido- 
diphenylmethan, C20H,„OaN4, aus 4,4'-Diphthalimidodiphenylmcthan durch Nitrierung 
mit konz. -)- rauchender HN03 bei —5" bis 0°, AusgieBen auf Eis, Abfillrieren des 
gebildeten p-Nitrophthalimidobenzols (das auch durch Nitrierung von Phthalimido- 
benzol erhalten wurde, F. 271—272°' u. Einengen des Filtrats, gelbe Nadeln, F. 311°, 
aus Athylenchlorhydrin; die Hydrolyse ergab dasselbe 3,3-Dinitro-4,4'-diaminodiphe- 
nylmethan (F. 232—233"), wie die entsprechende Diacety!verb. — Die Dibrucinsalze 
der folgenden Siiuren zeigten konstantę Drehuug; bei der Zerlegung entstanden 
wieder die opt.-inakt. Ausgangssiiureu; akt. Formen wurden nicht erhalten. — Di- 
plienybnethan-2 '̂-dicarbonsaure, aus Benzhydrolcarbonsaurelacton durch Red., farb- 
lose Krystalle aus A., F. 261°. — Dibrucinsalz, F. 180—182" (Zers.), [«]B =  —27,30° 
(in Chlf.). — Dibrucinsalz der 4,4'-Dinitrodiphenyhnethan-2 ’̂-dicarbonsaure, F. 210° 
(Zers.); [«]„ =  —(3,5° (in Chlf.). — Dibrucinsalz der 2,2'-Dinitrodij)henybnelhan-4,4'- 
dicarbonsdurc, F. 136—141" (Zers.), [«]„ =  —2,47° (in Chlf.). — 4-Mononitrodi- 
phenybnethan-2,2'-dicarbonsaure, Clf,HM08N, aus Diphenylmethan-2,2'-dicarbonsaure 
durch Nitrierung mit rauchender HNOs (+ konz. II2S04) bei 10", spater bei 80—85° 
(18 Stdn.), hellgelbe Krystalle aus 5078ig- Essigsiiure, F. 284—285". (Journ. Americ. 
Chem. Soc. 47. 2610—20. 1925. Urbana, Univ. of Illinois.) Zander .

Ralph E. Oesper, Walter Broker und Walter A. Cook, Ncue Chlorcarbonaie 
von aromatisclien und zweiwertigen Alkoholen. Nach D. R. P. 118536. 118537; 
C. 1901. I. 651 wurden einige Chlorcarbonaie dargestellt unter Verwendung von 
Antipyrin ais Base zur B. der Additionsverb. mit Phosgen, welche dann weiter mit 
Alkoholen unter B. yon Chlorearbonaten reagiert; die Ausbeuten betrugen 40—60°/„; 
ais Nebenprodd. entstanden betritchtliche Mengen der n. Carbonate. Weiterhin 
wurde D. R. P. 251805; C. 1912. II. 1503 (Darst. yon Chlorearbonaten durch Zu- 
fiigen einer Base zu einer nichtwss. Lsg. von iiąuiyalenten Mengen von Phosgen 
u. einem Alkohol) nachgepriift. Dieses Verf., das Ausbeuten bis zu 75"/„ ergab, ist 
besonders fiir zweiwertige Alkohole geeignet, wobei die Bisehlorcarbonate des 
Athylenglykols, Hydrochinons u. Resorcins erhalten wurden. — o-Chlorphenylchlor- 
carbonat, Kp.„ 113°. — Carbamat, F. 142°. — p-Chlorphenylchlorcarbonat, Kp.!0 114°.
— m-Nitrophenylchlorcarbonat, Kp.,„ 158". — Bis in-nitrophenylcarbonat, C,:,HB07N„ 
ais Nebenprod. erhalten, strohgelbc Nadeln aus Toluol, F. 168,5". — u-Naphthyl- 
chlorcarbonat, Ivp,5 132°. — Carbamat, F. 158°. — Athylenbischlorcarbonat, Kp.3, 122°.
— Carbamat, F. 165°; G atte rm ann  (L ie b ig s  Ann. 244. 43 [1888]) gibt F. 147 bis
149° an. — Trimethylenbischlorcarbonat, Ivp.41135°. — Carbamat, F. 167°. — m-Phe- 
nylenbischlorcarbonat, F. 46", Kp.sa 155°. — Carbamat, F. 194". — p-Plienylenbis- 
chlorcarbonat, F. 100°. — Diathylester, F. 100°. — o-Tolylcarbamat, C8H002N, aus
o-Tolylchlorcarbonat u. NH.„ F. 160", aus A. (Journ. Americ. Chem. Soc. 47. 2609 
bis 2610. 1925. Cincinnati [Ohio], Uniy.) Z and EU.
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Charleg de W itt Hurd, Ketene in der Friedel- und Crafts-Beaktion. Keten 
reagiert boi Cg w. von AlCla selbst bei 0" leiebt mit Benzol u. Anisol. Es ent- 
stchen komplizicrtc Gemische, in denen Acetophenon u. Methozyacetophenonc nach- 
gewiesen wurden. Keton wirkt auf Schwefelkohlenstoff niebt ein. — Aus Keten u. 
Anisol erbii.lt inan ca. 45°/0 eines bei 90—155° (8 mm) iibergehenden Ketongcmischs 
u. etwa cbenaoviel hohersd. Materiał. Das Ketongemiscb diirfte ca. 3/3 p-Methoxy- 
acetophenon enthalten. Das Phenylhydrazon aus der am meisten an p-Keton an- 
gereicherten Praktion schm. bei 120—133" unter yorherigem Erweiclien. — Aus 
Bzl. entstehen ca. 20% eines Ols, Kp. 190—215°, das viel Acetophenon enthiilt. 
Gibt mit J6’/0ig. Chromsiiurelsg. bei 150—165° Benzoesaure. AuBerdem entsteht viel 
hochsd. Materiał. — Keten reagiert kaum mit Acetophenon. — Aus Naphthalin ent- 
stcht ein bei 167,5 — 168° schm. Gemisch von a,u'-Dinaphthyl u. -Dinaphthyl, 
CjuH,,, P. 181° (durch Einw. von A1C1, auf Naphthalin; ygl. H om er , Journ. Chem. 
Soc. London 91. 1110), a-Naphthylmethylkcton, Pikrat, P. 114—115,5°, unl. in A., 
u. fl-Naphthyhnethylketon. — Die B. komplizierter Gemische bei diesen Rkk. ist 
eher auf Keten zurttckzufiihren ais auf die ebcnfalls anwesenden CII,, C.,11, oder 
CO. Die aus Bzl. erhaltene Acetophenonfraktion konnte sehr wenig Triiithylbenzol 
enthalten haben. — Verb. von Keten mit Ahiminiumchlorid. Aus den Komponenten 
in CSa-Lsg. bei 10°. WeiBes Pulver. Reagiert mit Bzl. oder Anisol unter HCl-Entw.
— Bei 40—45° entsteht aus Keten u. AIC1:) in CSa unter HCl-Entw. eine fl. Sehicht, 
aus der bei Einw. von W. Essigsaure entsteht. (Journ. Americ. Chem. Soc. 47. 
2777—80. 1925. Evanston [111.], Univ.) Ostertag.

Gilbert T. Morgan und Herbert M. Stanley, Untersuchungen in der Ace- 
naphthenreilie. III. m-Aminoacenaphthen und weitere Beobaehtungen Uber m-Amino- 
acenaphthen. (TJ. ygl. S. 85.) Accnaphthenchinon wurde in 1,1-Dichloracenaphthenon 
iibergcfuhrt, wclches bei der Red. Acenaphthenon ergab. Letzteres wurde in das 
Oxim ubergefiihrt, wclches bei der Red. ro (oder T)-Aminoacenaphthen (I) ergab. 
Yerss., Acenaphthenon aus Naphthalin durch Kondensation mit Chloracetylchlorid 
nach Fr ie d e l  - Ciiafts zu erhalten, ergaben statt des erstarrten cycl. Ketons 
fl-Naphthyl-(chlarmcthyl) keton in ausgezeichneter Ausbeute. — m-Aminoacenaphthen 
liiBt sich durch Diazotierung in das entsprechende Diazoniumchlorid uberfiihren, 

dessen Stabilitiit bei gewohnlicher Temp. groBer ais die 
der Naphthalindiazoniumchloride ist. Nach Sandm eyer  

wurde aus dem Diazoniumsalz m Chloracenaphthen ais farb- 
loses Ol erhalten. m-Aminoacenaphthen ahnelt in seinem 
Verh. gegen Diazoniumsalze dem (̂ -Naphthvlamin. Mit 
p - Nitrobenzoldiazoniumchlorid erfolgt Kuppelung zum 
in-Amino-p-(4'-nitrobenzolazo)-acenaphthen\ wegen der groBen 

Reaktionsfiihigkeit der Aminoacenaphthenc gegen Diazoniumyerbb. ist jedoch der 
Eintritt der Azogruppe in die o-Stellung nicht ausgeschlossen. — Die von den V£F. 
yorgcschlagenc u. angewandte Bcziffcrung des Acenaphthens ist bei I  eingezeichnet.

Ver8uchsteil. Dichloracenaphthenon, aus Accnaphthenchinon durch Kochen 
mit 1 Mol. PClj in Toluol (l '/4 Stde.), bis eine klare Lsg. entstanden war, Fiillung 
mit PAe., fast farblose Krystalle aus Bzl., F. 146°; Ausbeute 83°/:,. — Acenaphthenon, 
aus yorigem durch Red. mit Zinkstaub in Eg., F. 121°, Ausbeute ca. 45°/,,. — Ozim, 
farblose Tafeln aus A., F. 183—184". — in-Aminoacenaphthen (I), aus yorigem durch 
Red. mit Zinkstaub u. 75°/uig. Essigsaure, Abtreiben des gebildeten Acenaphthens 
durch Wasserdampfdest. u. Extraktion des Ruckstandes mit A., F. 135°, hat einen 
hohen Sublimationsdruck, yerschwindet auch bei gewohnlicher Temp. schnell im 
Essiccator. — Hydrochlorid, C!2H1SNC1, farblose Tafeln aus yerd. HCI, F. 270° 
(Zers.). — Pikrat, gelbe Prismen, F. 260° (Zers.) nach yorheriger Ycrfiirbung 
bei 240°. — p-Naphthyl-(chlormcthyl)-keton, ClaH90Cl, aus Naphthalin u. Chlor-
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acetylchlorid in CS* (-f- AlCln), farhloses Ol, Kp.10 185— 187°, welches langsam 
zu prismat. Nadeln erstarrte, F. 30°; Verss., aus dem Keton HCl abzuspaltcn (t)ber- 
fiihrung in Acenaphthenon) waren oline Erfolg; bei der Osydation cntstand 
^-Naphthocsiiure nebcn |9-NaphlhoylameisensSure (?). — Pikrat, Cl8HlaOaN3Cl, 
hellgelbe Nadeln, F. 89°. — Die Darst. von m-Aminoacenaphlhen aus Acenaphthen 
durch Nitrierung (zu p-Nitroacenaphthen), Red. (zu p-Aminoacenaphthen), Formy- 
licrung (zum N-Formylderiv.), Nitrierung (zu m-Nitro-p-formylaminoacenaphthen), 
Hydrolyse (zu m-Nitro-p-aminoacenaphthen), Ersatz der Aminogruppe durch J (zu 
m-Nitro-p-jodacenaphthen) u. Red. des leteteren wird zusammenfasscnd beschricben.
— Acenaphthen-m-diazoniumchlorid, C^HjN^Cl, HsO, aus 1,25 g m-Aminoacenaphthcn 
in 40 ccm Eg. (-f- 2 ccm konz. HCl) u. NaNOs in wss. Lsg. bei 0° (gelblichrotc 
Lsg.), nach wenigen Min. erfolgte Krystallisation; hiilt sich beim Aufbewahren 
24 Stdn. unyerSndert, zers. sich leicht bei 150—160°. — m-Chloracenaphthen, aus 
vorigem durch Verkochen in HCl (4- CuCll, Extraktion mit A., farbloses Ol von 
angenehmem Geruch, Kp. tihor 290" (Schwarzfiirbung von 250° an). — Pikrat, 
ClsH,*OjN,Cl, orangefarbene Krystalle aus A., F. 79—80". — m-Amino-p-(4'-nitro- 
benzolazó)-acenaphthen, C^II^O^N,, aus m-Aminoacenaphthen u. diazotiertem p Nitro- 
anilin in Eg. (+ Na-Acetat), bronzerote Nadeln aus Eg., F. 200", gibt mit konz.
H,SO, Dunkelblaufiirbung. (Journ. Soc. Chem. Ind. 44. T. 493—96. 1925. Birming
ham, Univ.) Zander .

A. Zinke, R. Springer und A. Schmid, TJntersuchungen uber Perylen und 
seine Derivate. XI. (X. vgl. Z in k e  u. F d n k e , S. 657.) Schon in der VII. u. 
VIII. Mitt. war erwiihnt worden, daB die Dihalogenperylene von h. konz. HaS04 
unter Abspaltung von H Hal osydiert werden. Das Prod. aus 3,10-Dibromperylen 
wurde ais 3,10-Diperylmchinon erkannt. Das Prod. aus den 4,10-Dihaloyenperylenen 
stimmt nicht auf die-Formel des entsprechendcfi Chinons, sondern auf CluH20O5 
oder C,.,H„05. Die erstere Formel konnte durch atherartige Verkniipfung zweier 
Chinonmoll. zustande gekommen sein, die letztere laBt sich in (C^IT^O*),, //aO auf- 
losen. Die Entscheidung zugunsten der letzteren Formel wurde durch Acylierung 
der Kupę u. Mol.-Gew.-Best. der aus derselben dargestellten Acylderiw. getroffen. 
Diese Bestst. wurden nach Art des Rastschen Verf. in Pcrylcn ausgefiihrt, dessen 
molekulare Depression zuvor zu 25,7° ermittelt worden war. Die fraglichen Acyl

deriw. sind danaeh ais 4,10-Diacylperylenhydrochinone an- 
zusehen, wogegen von der Formel C4,Hs()05 Tetraacylderiw. 
von doppelt so hohem Mol.-Gew. zu erwarten waren. In 
der Verb. iCjoH^Oj).,, H,0 nehmen Vff. eine Molekulverb.
des 4,10-Perylenchinons (nebenst.) mit HaO an, da sie
auch bei 160—170 im Vakuuin kein W. abgibt. Dieses 
Chinon neigt wegen der Haulung chinoider Kerne yielleicht 
besonders stark zur B. bestiindiger Molekiilverbb.

Versuche. 4,10-Perylenchinon, (CioH,„02)o, 11*0. Durch 
allmiihlichcs Erhitzen von 4,10-Dichlorperylen in konz.
H.,S04 im COa-Strom auf 165—170° (ca. 5 Stdn.), wobei die 

erst tiefblaue Lsg. in Rot umschlSgt. Der abgespaltene HCl wurde ąuantitatiy be-
stimmt. Nach Aiisfiillen mit W. spieBige, graphitahnliche, fast schwarze Nadeln,
swl. oder unl. IIjS04-Lsg. rot, mit wenig W. griin. Kupę orangerot bis rot mit 
gelbgriiner Fluorescenz, durch CO, wird das Hydrochinon in orangegelben, sehr 
luftempfindlichen Flittern gefiillt. Baumwolle zieht orangerot auf u. wird an der 
Luft dumpfviolett. Durch Dest. mit. Zn-Staub u. ZnCl* erhalt man Perylen. — 
4,10-Dibnizoylperylcnhydrochinon, C,,Ha,0,. Aus der HydrosulHtkiipe mit C6H5C0C1 
itn H-Strom. Braungelbe Nadeln aus Nitrobenzol, dann Xylol, F. 324", yiel leichtcr
I. ais das Chinon. — 4,10-Di-p-brombenzoylperylenhydrochinon, C34I I 1804Bra, braungelbe
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Krysfiillehen aus Nitrobenzol, F. 359—361°. — Beide Acylverbb. werden von konz. 
HjSO, (Wasserbad) wieder in obiges Chinon ubergefuhrt. Das 4,10-Dibromperylen 
gibt dieselben Rcsultate. (Ber. Dtscli. Chem. Ges. 58. 2386—91. 1925. Graz, Teehn. 
Hochseh.) Lindenbadm .

W illiam  Herbert Cooke, Isidor Morris Heilbron und George Hugh 
Walker, 7neso-Thioanthracenderivate. II. Dianłhranyldisulfid und Diantliranyltetra- 
sulfid. (I. vgl. H e ilb ro n  u. H eaton, Journ. Chem. Soc. London 123. 173; C. 1923. 

I. 929.) Bei der Einwrkg. eines groBen Ubcrschusses (4 Moll.) an Na-Hydrosulfid 
auf !*,10Dibromanthraccn entstehen 30—40% der Theorie an Dianthranyldimdfid (III), 
was sich gut mit der friiher entwickelten Theorie (1. c.) der Rk. in Einklang bringen 
liiBt. Es entsteht demnach zunśichst 9,10-Dithiolanthracen (I) u. aus diesem durch 
Red. 9-Anthranyhnercaptan (II), aus welclier Yerb. dann wahrend der Aufarbeitung 
durch Oxydation I I I  entsteht. Neben Dianthranyldisulfid entsteht noch eine halogen- 
u. S-freie Verb. der Formel IV. Die Formel folgt aus den Resultaten der Red., 
welche Antliranol u. Anthracen liefert. Bei der Einw. von weniger ais ein Aqui- 
valent Na-Hydrosulfid entsteht Dithinheptacyclen (V) zu 80—90%. Na-Sulfid wirkt 
auch nach 3 Tagen am RuckfluBkiihler kaum ein, im Autoklaven bei 150° entsteht 
nach 2 Stdn. quantitativ V. Na-Disulfid liefert 60°/o &n Dianthranyldisulfid I I I ,  
im Autoklaven bei 200° eine amorplie Substanz, welcher Vff. unter Vorbchalt 
Formel VI zuschreiben. Aus 9,10-Dibromanthracen u. Na-Polysulfiden entsteht das 
Tetrasulfid VII, welcher Verb. nicht die friiher erwiihnte (1. c.) Formel eines Dithio- 
dianthrons zukommt, da sich die Verb. aus der Lsg. in alkoh. KOH nicht wieder 
regenerieren - lfiBt, yielmehr mit Eg. oder C02 HaS u. Dianthranyldisulfid liefert.

SH
i

I  C6H4< 9 > C 0H4

SH

H

CoH .C^CeH ,

SH
?

I I  C0H4< ? > C aII4 

i
II

S-

I I I  | CeH4< ^ > C 6H4 

II / s

IV 0
1
c

C0H4< ^ > C 6H4 

II

V II C14H9-S-S.S|S.C14H9 
Na-Amylat in Amylalkohol mit H2S behandelt u. mit 9,10-Dibromanthracen 

gekoeht liefert Dianthranyldisulfid (III), aus Bzl., F. 223", durch Red. daraus 
9-Anthranylmercaptan, F. 90°. Die amylalkoh. Mutterlaugen geben beim Einengen 
Dianthranyloxyd, C,8II,a0 (IV), aus A., F. 213°. Mit Zn in NaOII reduziert daraus 
Anthracen (ais Pikrat) u. Anthranol vom F. 120° (unscharf). Mit weniger ais 
1 Aquivalent Na-Hydrosulfid entsteht bei obiger Rk. Diłhioheptacyclen (V), wclches 
sich, wie friiher (1. c.) bcschrieben, reinigeń laBt. 9,10-Dibromanthracen u. Na-Sulfid 
(aus Na-Amylat u. HsS in Amylalkohol) liefern im Autoklaven 2 Stdn. bei 150° 
Dithioheptacyclen (V). Na-Disulfid wie oben hergestellt liefert mit Dibromanthracen 
Dianthranyldisulfid (III), aus Bzl., F. 223°, desgleichen auch bei Ausfiihrung der 
Rk. in Butylalkohol. Krystallisiertes Na-Disulfid, Dibromanthracen u. Amylalkohol 
geben im Autoklaven 4 Stdn. auf 200° erhitzt vis-Dibromditheptacyclendisulfid, 
Cj.JI^BrjS, (VI), unl. in organ. Losungsmm. Na-Polysulfid aus Na,S-9II.,O u. S 
liefert mit Dibromanthracen in Amylalkohol ruckflieBend 2 Tage erhitzt Dianthranyl-
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tetrasulfid (VII), aus Bzl., F. 190°. Die Zers. des Tetrasulfids mit Alkali zu Di- 
anthranyldisulfid fiihrt iiber das 9-Anfkranyhnercaptan welehe Verb. in Substauz 
isoliert werden kann. (Journ. Chem. Soc. London 127. 2250—55. 1925. Liyerpool, 
Univ.) Taube.

Edward S. West, Kondensationsprodukte des Aeełessigesłers. I. Eine neue Ver- 
bindung von Glyoxal und Acetessigester, Formylmethylen-bis-acetessigester. Poi-o- 
NOWSKi (Liebigs Ann. 246. 27 [18S8]> kondensierte Acetessigester u. Glyoxal mittels 
Zinkchlorid u. erliielt die Verbb. I ,  I I  u. I I I .  — Wird ein Gemisch von Acet- 

CII3 • C • O • C ■ CHj • C02H CII3 • C • O • CH

1 HOsC-C---CH 11 CsH502C-C’-- C-OC(CH3) : CH-C02C2H5
CH-CO-CH.COsC8H5

CH-CH: NOII

-ch-co,c1h 5

CHS • C* O • C • CH(CO,C2Hj) • COCHs TV
I I I  1 II ' Ał

C.HjOjC ■ C—— CH cH3-v-----

essigester u. Glyosal schwach alkal. gemaeht oder mit Piperidin yersetzt, so scheidet 
sich unter Wiirmeentw. ein Ol ab, das groBe Mengen Harz entlialt. In anniihernd 
neutraler Lsg. yerlSuft die Rk. dagegen fast ohne Harzbildung; man erhiilt Krystalle 
u. ein gelbes Ol. Die Krystalle haben die Zus. C14Hj|,0,, enthalten 2 Athosyl- 
gruppen. IMit salzsaurem IIydroxylamin entsteht ein Oxim einer um HaO armeren 
Verb. (IY). Alkali bewirkt Verharzung u. Abspaltung von CO*. Der B. u. dem 
Verh. nach liegt Formylmethylen-bis-acetessigester vor, entstanden nach 
2CH3■ CO• CH,• COaC4H5 + OHC-CHO — > OIIC• CH[CH(COsC1II5)• CO• CII3]a (V). 
V gibt in alkal. Lsg. mit Phloroglucin eine Farbrk., die der des Methylen-bis-aeet- 
essigesters sehr ahnlich ist. — Das gleichzeitig entstandene Ol scheidet nach einiger 
Zeit die krystallinc Verb. I I  aus, die fl. Verb. I I I  bleibt zuriick.

Versuehe. Formylmethylen-bis-acetessigester, C14HS0O, (V). Mit NaOH gegen 
Lackmus neutralisierte Glyoxallsg. wird mit Acetessigester yersetzt, mit W. verd., 
bei 20° aufbewahrt; nach 5— 6 Tagen werden die Krystalle vom 01 getrennt. Kurze, 
grobe Nadeln (aus A. durch PAe.), F. 109—110° (unkorr.). L. in A., Chlf., miiBig
1. in Bzl., A., swl. in PAe., unl. in W. Wss. Alkali gibt unter Verharzung eine 
rotbraune Lsg. Roduziert die Lsgg. yon T o lle n s , Feh lin g  u . Benedict. Ent- 
farbt KMn04; absorbiert Brom in CC14 unter starker IIBr-Entw. Gibt keine Bi- 
sulfityerb. Hydrazine geben Sclimieren. ScniFFs Reagens wird nicht gefarbt. 
FeCl3 in A. gibt purpurbraune Fiirbung; weitere Farbrkk. sind angegeben. — 
Aldoxim des 4,6-Dicarboxdthyl-5-formyl-3-7nethyl-/l--cyclo-hexcnons, ChH„0,,N (IV). 
Aus V in A. mit salzsaurem Hydroxylamin. Sehr feine seidige Nadeln, F. 94—95° 
(Zers.). L. in verd. Alkali, unl. in HCL Reduziert dic Lsgg. von Toli.ENS, Bene- 

DICT, F e iiu n g  nicht. — Verliert im Vakuum iiber H3S04 an Gewicht u. zeigt dann 
F. 140° (Zers.) unter yorheriger Braunfiirbung. — Gibt bei 100” unter 20—30 mm 
IIaO u. NII) ab. — Ather aus j3'-Oxy-a-)>iethylfurancarbonsduredthylester und fi-Oxy- 
crotonsauredthylester, C14I I lBOtl (II). Das neben V entstehende Ol wird getrocknet, 
in A. gel., mit PAe. yersetzt, bei 0" aufbewahrt. Nach umstSndliclier Reinigung 
kurzo Nadeln aus 70 - SO^ig. A. F. 138—139,5°. L. in Bzl., Chlf., zl. in A., swl. 
in k., 1. in h. A., unl. in wss. Alkali, 1. in konz. H,SO,; wird durch W. wieder 
gefiiilt. Reduziert die Lsgg. yon FehlincJ u. Benedict, nicht die yon T ollenŚ . — 

u'-Acetessigester-a-methylfuran-fi-carbonsduredthylester, C,41I1„06 (III). Ist neben
I I  in dem auBer V entstelienden 5l enthalten. Schwach gelbes Ol von iither. Ge
ruch, Kp.0,5_i,l8 130—140°, Kp. 290—300°, D.?‘a4 1,1488. LI. in den iiblichen organ. 
Mitteln, unl. in W., swl. in yerd. Alkali. Wird durch konz. HC1 yerharzt. Gibt 
in A. mit FeCŁ, PortweinfSrbung; in alkal. Lsg. mit Nitroprussid eine sofort nach 
Gelb umschlagende RotfSrbung. Die Lsg. wird mit Essigsaure allmfthlich blau. 
Reduziert die Lsgg. yon Tollens , Benedict  u. F e h u n g . Phenylhydrazin gibt
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Schmieren. (Journ. Americ. Chem. Soc. 47. 2780—89. 1925. St. Louis [Missouri], 
Washington Univ.) OSTERTAG.

Iaidor Greenwald, Dic Cliemie der Ja/fcschen Kreatininreaklion. III. 2,6-Di- 
nitrophenol. (II. vgl. Journ. Americ. Chem. Soc. 47. 1443; C. 1925. II. 1041.) Die 
vom Vf. friiher aufgestellte, aber nicht bewiesene Behauptung, daB 2,6-Dinitro- 
phcnol mit Kreątinin keine Farbrk. gibt (vgl. G reenw a ld  u. Grosz, Journ. Biol. 
Chem. 59. 601; C; 1924. II. 376), wird jetzt durch den Vers. bestiitigt, da Vf. erst 
jetzt 2,6-Dinitrophenol in die Ilunde bckommen hat. Hierdurch erfiihrt die ITypo- 
these des Vfs., daB sich bei der Pikrinsaure alle drei Nitrogruppen bei der B. des 
roten Tautomeren des Kreatininpikrats iindcrn, eine weitere Stiitze. (Journ. Americ. 
Chem. Soc. 47. 2620. 1925. New York [N. Y.], H arrim an Research Lab.) Zander.

L. Alessandri, Reaktionen von Nilrosodcrwatcn mit ungesattigten Yerbindungen. 
III. Dic den u-Diketosauren entsprechenden Dinitrone. (II. vgl. Gazz. chim. ital. 
54. 426; C. 1924. II. 1082.) Fortsetzung der friiheren Unterss. mit anderen 
Acetylenderiw. — Phenylpropiolsdnrc reagierte sehr langsam mit Nitrosobenzol; 
nach melireren Monaten war erst ein sehr geringer Teil in Rk. getreten, so daB 
die Unters. der eutstandenen Verb. vom F. 170" (Zers.) wegeu der geringen Aus
beute unmoglich war; ebenso yerlauft die Rk. des Nitrosobcnzols mit dem Didthyl- 
ester der Acetylendicarbonsiiure sehr langsam. — Bei Verwendung von Phenyl- 
propiolsaureathylestei• an Stelle der freien Siiure verlief die Rk. analog der Rk. des 
Tolans (vgl. II. Mitt.) unter B. des dem Benzoylglyoxylsiiureiithylcster entsprechen
den Dinitrons (1):

. C6HS ■ C ON • C„H5 C0Hs • C—N(: O) • C6II3

H6C,• O• CO■ C ON-:Ć,H» y ^ C j • O• CO• d= N (: O)• C6H5
C6H5.C— C-NOH CaH5-ę=N(:0 )-C8H4.C0 -0 C1H5

N • O • Ćo C2HsO. CO • Ć=N (: O) • C0H, ■ CO • OC2H6
IY  CSII5 • C=N(: O) • C JI4 ■ N(CH3)a Y CsH5 • C—N(: O) • C0H4 ■ NtCII^

CaH50 • CO • C=N (: O) • C0II4• N(CH3), C2l I j? i^Q > Ć -N (• OH) • C,H4 ■ N(CH3)a

I  ist intensiv goldgelb gefiirbt, entwickclt mit KMnO, Nitrosobenzol, zers. sich 
bei Einw. von direktem Sonnenlicht, gibt mit IIydroxylamiu in saurer Lsg. das 
schon bekannte Oximinophenyl-i-oxazolon (II) (charakterist. Rk. der Dinitrone). — 
Mit p-Nilrosobenzoesaureathylester reagiert Phenylpropiolsaureśithylester in Essigsiuire 
analog unter B. des entsprechenden Dinitrons (III), in Chlf.-Lsg. dagegen unter
B. von Benzoylglyoxylsiiureathylester u. p,p'-Dicarbathoxyazoxybenzol. — Phenyl- 
propiolsiiureathylester u. p Nitrosodimethylanilin ergeben das entsprechende Di- 
nitron (IY), das ais Rohprod. (F. 164°, Zers.) die richtigen Analysenwertc ergab; 
durch Umkrystallisation aus A. wird es jedoch verandcrt, wobei es in eine Yerb. 
yom F. 134—135" ubergeht; letztere ist aus IY offenbar durch Addition yon 1 Mol. 
A. an eine Nitrondoppelbindung (wahrscheinlich die a-Gruppe) entstanden, so daB 
ihr die Konst. Y zukommt.

Versuchsteil. Dinitron Ci3H.aN,i0i (I), aus PhenylpropiolsSureSthylester u. 
Nitrosobenzol in Chlf.-Lsg. (22 Tage bei gewohnlicher Temp. stehen lassen), orange- 
gelbc Prismen aus konz. alkoh. Lsg. in der Hitze, F. 143—144°, gelbe Nadeln aus 
verd. alkoh. Lsg. in der Kiilte, F. 145—146°. — Oximinophenyl-i-oxazolon, 
C jH^Os (II), aus vorigem durch Kochcn mit Hydroxylamin, schwach gefśirbte 
Krystalle aus Bzl., F. 150° (Zers.) — Dinitron Q;J/S80#Ar, (III), aus Phenylpropiol- 
siiureathylester u. p-Nitrosobenzoesiiureiithylester in essigsaurer Lsg. (18 Tage 
stehen lassen), gelbe Prismen, F. 185° (Zers.). — p,p'-Dicarbdthoxyazoxybenzol, aus 
denselben Komponentcn wie II I , nur in Chlf.-Lsg., fast farblose Prismen aus A.,
F. 123°; daneben entsteht auch I I I  in geringer Menge. — Dinitron Cj;JF/3gA’404 (IY),
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aus PhenylpropiolsfiureSfhyleśter u. p-Nitrosodimethylanilin in Chlf.-Lsg. (1 Monat 
im Dunkeln bei gewohnlicher Temp. stehen lassen), rotbraune Krystalle mit griin- 
lichen metali. Reflexen (aus A.), F. 164° (Zers.); daneben entsteht Tetramcthyl- 
p,p'-diaminoazoxybenzol, F. 230°. — Verb. C,aJ/ł0.i\r4O6 (V), aus yorigem durch Um- 
krystallisation aus A. (Anlagerung von 1 Mol. A.), orangerotc Krystalle, F. 134 bis 
136° (Zers.). (Gazz. chim. ital. 55. 729—44. 1925. Florenz, Univ.) ZANDEK.

Robert Fergus Hunter, Aminobenzthiazole. II. Naphthylamhionaphthalhi- 
azolderiimte. (I. ygl. S. 387.) Analog wic friihcr (1. c.) bcschrielien liefert das 
s-Di-a-naphthylthiocarbamid eine Tetrabromadditionsuerb. des 2,a-Naphthylamino- 
fi-naphthiazols (I). An der Luft yerliert die Verb. Br u. es entsteht ein Tri- 
bromid, wclches jedoch nicht so bestandig ist, wie die fruher beschriebenen 
Verbb. Die Bromadditionsyerb. liefert mit S03 unter HBr Entw. die freie Base I, 
mit hydroxylhaltigen Losungsmm. u. Alkalien ein Dibromsubstitutionsprod., mit HBr 
u. weitercm Br liefert 1 ein Heptabromid I I I .  Das Naphthiazol gibt mit. Br ein 
Hexabromid IV, welchc Verb. die ublichen Eigenschaften (Br-Verlust an der Luft, 
Red. mit SO.,, Rk. mit hydroxylhaltigen Losungsmm. u. Alkalien) zeigt. — s-Di- 
f i• naphthylthiocarbamid liefert wie oben ein Hexabromid I I  in zwei isomeren 
Formen mit yerschicdenem F.; I I  ist gegen Luft bestandig, reagiert aber mit hydr- 
oxylhaltigen Losungsmm.; S02 reagiert unter B. der treien Base II. Ferner liiBt 
sich ein Tribromaddiłionsprod. des 2, fi - Naphthylamino - u-naphthiazols lierstellen, 
wclche Verb. gegen Luft ebcnfalls bestandig ist, u. mit hydroxylhaltigen Losungsmm. 
Base I I  liefert. Die Bromierung des 2,^-Naphthylamin-K-naphthiazols in Chlf. 
liefert das Hexabromadditionsprod. Somit unterscheiden sich die ^-Naphtbylamino- 
tt-naphthiazole von den entspreehenden a, fi-Deriw. durch die Bestandigkeit  ̂der 
Br-Additionsprodd. gegen Luft. ‘

symm. Di-c-naplithylthiocarbamid (nach H ofjiann , L iebigs Ann. 57. 256 [1846]) 
vom F. 196° liefert in Chlf. bromiert das 2,u-Naphthijlamiiw-fi-naphthiazoUeira- 
bromid, C^HuNjB^S, aus Chlf. scharlachrote Krystalle, Aufhellung bei 190°, Gelb
farbung bei 200". Entfarbung bei 260°. An der Luft yerliert die Vcrb. Br
u. liefert das Tribromid, (C^H^NjBrjSjj, aus Chlt. gelbe Prismen, Entfarbung 
bei 280°. Mit SOs entsteht die freie Base. s-Di-a-naphthylthiocarbatnid liefert 
bei der Einw. groBerer Br-Mengen in Chlf. das 2,u-Naphthylamino-fi-naph- 
thiazolheptabromid, C^H^N^Br-S. Gelbfarbung der roten Krystalle bei 160". Beide 
Bromide liefern mit A. aufgekocht u. mit 2 n-NaOH behandclt Dibrom-2,a-naphthyl- 
andno-fi-naphthiazol, C^H^NjBr.S, aus Bzl. Essigester, F. 270—272”, Sinte- 
rung bei 180", Gelbfarbung bei 240°. s-Di-«-naphthylthiocarbamid gibt in Chlf. 
mit Br behandelt das 2,a-Naphthylamino-fi-naphlhiazoltribromid, CilHuNaBr,,S-IIUr, 
scharlachrote Krystalle, bis 280° kein F., Gelbfarbung bei 190°. Samtliche Bromide 
geben mit SO, reduziert 2,a-Naphthylamino-fi-naphthiazol, CalHuNaS, aus Bzl. 
Essigester F. 221°. Das Naphthiazol liefert in Chlf. bromiert ein Ileiabromid, 
C.^H^NjBr^S, hochrote Prismen, Verfarbung ohne F. bei 238°. s-Di-^-naphthyl- 
thiocarbamid yom F. 198", wie oben hergestellt liefert in Chlf. bromiert 2-fi-Naph- 
thy lamino-u-naphthiazolhexabromid, C ,HuN2BrBS, rote Krystalle, Zers. ohne F. 
bei 216°, Verfarbung bei 190°. Wird bei obiger Rk. die Krystallisation durch 
SchiUteln plotzlich eingeleitet, so entsteht ein isomeres Hexabromid vom F. 196°, 
Verfarbung bei 140°. Das Hexabromid liefert mit SD, reduziert 2,tf-Naphthylamino- 
u-naphthiazol, C„H,4N,S, aus Bzl. -{- Essigester, F, 223°. s-Di-^-naphthylthio-

N---C-NH.C10H, (u)
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carbamid liefert ferner in Chlf. bromicrt das S, fi - Naphlhylamino - u - naphthiazol- 
tribromid, Ci,H,4NjBr,S-HBr, seharlachrote Krystalle vom F. 245°, Yerfarbung bei 
170°. Das freie Naphthiazol (s. ob.) liefert bromiert das rote Rexabromid vom 
F. 198°. (Jouri). Chem. Soc. London 127. 2270—74. 1925. London, Imp. Coli. fiir 
Wissenschaft u. Technologie.) Taube.

G. B. Crippa, Pyrogene Prozesse bei der Umwandltmg der o-Aminoazoverbindxtngen 
in Triazole. Einige, Arylazo-fi-naphthylamine wurden durch Kochen in Fil. von 
yerschiedenen Kpp. (vgl. D. K. P. 273443; C. 1914. I. 1718) in Ggw. von Cu- oder 
Fe Pulver in die entsprechenden Triazole iibergefuhrt, wobei folgende Temperatur- 
einfliisse beobachtet wurden. Unter 155° findet kciu RingscliluB statt; bei Tempp. 
von 155° an steigt die Geschwindigkeit des Bingschlusscs mit steigender Temp. 
Die Verwendung von Fe ais Katalysator an Stelle des Cu beeinfluBt die Ge
schwindigkeit des Ringschlusses nur in geringem MaBe. Eine oxydierende Wrkg. 
kommt den Losungsmm. nicht zu; die Zers. der Aminoazoverbb. erfolgt offenbar 
nach folgendem Schema:

3A< N H r A/ 2AK# A/ +  Ar'- NH3 +  A < NH;
Die Reaktionsdauer (in Stdn.) der Uberfiihrung yon 5 g Benzolazo-fi-naphthyl- 

amin in 2-N-Phenyl-l̂ -naphthotriazol betrug bei Verwendung folgender Losungsmm.: 
Vaselinol (Kp. 280°): */«» Chinolin (Kp. 236°): 5, Naphthalin (ICp. 218°): 8, Nitro- 
benzol (Kp. 208°): 10, Methylanilin (Kp. 199°): 13, Anilin (Kp. 184°): 16, Cymol 
(Kp. 175°): 30, Terpentinol (Kp. 155"): 50, Xylol (Kp. 140°): nach 70 Stdn. keine 
Triazołbildung. — Beim p-Acctyl- u. p-Chlorbenzolazo-fi-naphthylamin verliiuft die 
Rk. mit einigen Losungsmm. anomal; dagegen gelang die Darst. des 2-N-p-Chlor- 
plienyl-lji-naphthotriazols leielit unter Yerwendung von Yaselinol ais Losungsm. — 

. ps-Cumolazo-fi-naphthylamin (l-[2',4',5'-Trimethylbenzolazo]-2-aminonaphthalin) ergab 
bei 1I,std. Kochen in Vaselinol (~f- Cu) 1,2-Naphthylendiamin (F. 96"), ps-Cumidin 
u. Z-N-ps-Gumyl-lfi-naphthotriazol (2-N-[2',4',5'-Trimethylphenyl]-l,2-naphthotriazol), 
C19H„N3, weiBe Nadeln aus A. oder Essigsiiure, F. 102°. (Gazz. chim. ital. 55. 
700—11. 1925. Pavia, Univ.) Zander.

C. A. Rojahn und Hans Trieloff, iiber die Darstcllung heterocyclischer Alde- 
hyde. III. Triazolaldehyde. (II. vgl. Liebigs Ann. 437. 297; C. 1924. III. 334.) 
Triazolcarbonsiiurechloride liefern bei der Red. nach Rosenmund die entsprechenden 
Aldehyde, ohne daB ein S- oder N-lialtiger „Regulator S“ notwendig wiire. Die 
Ausbeuten an Aldehyd betragen 50—80°/o der Theorie. Ais Nebenprod. der Red. 
entstehen groBere Mengen der Basen Tr-H, nicht die zu erwartenden Endprodd. 
Tr-CH3, der Kohlenstoff entweicht ais CO, wahrscheinlicli nach:

Tr-COCl +  II, =  TrH +  CO +  HC1.
Nur Triazolcarbonsiiuren, dic in Nachbarschaft zum COOII einen Substituenten, 

sei es CH3 oder C0II5 (I), oder mit weit geringerem Erfolg, ein COOH (II) oder
Halogenatom (III) tragen, sind befahigt, Saurechloride u. weiter Aldehyde zu 
liefern.

N N N
cuh 5- n ^ N n  c a - n ^ n  C J I ,N / ^ | N

CH3 • 0 = J c  • CHO H0 0 C-C==JC-C0 0 H II— 0 ==JC-C 0 0 H
(C.HJ (Cl)

N Die aus Diazobenzolimid u. Acetessigester zu ge-
CH j-C ^^C-C l winuende Triazolcarbonsiture liefert mit Thionylchlorid

Lt 1 - Phenyl - 5 - rnethyl - 1 ji,3 - triazol - 4 - carbonsaurechlorid,
H C,„H80N3C1, I  aus Bzl. -f PAe., F. 133°, 11. in Bzl.,

(_COOCjH.) Xylol u. Chlf., wl. in A. u. PAe. Amid, C,oII10ON4,
aus Eg. u. A., F. 217—218°, Anilid, C,0HI(ON.„ aus Eg.

VIII. 1. 61
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u. A., F. 149—1500. Die Red. nach R osenmund in Xylol mit BaSO.-Pd ais 
Kntalysator ausgefiihrt liefert l-Phenyl-5-methyl-l,2,3-triazol-4-aldehyd, C,.,H0ON3 (I), 
aus Xylol -(- PAe., F. 52°, U. in Xylol h. A., wl. in A., unl. in PAe. Bisulfiluerb., 
F. 158", Semicarbazon, Cnl I 12ONin aus A., F. 226—227°, 11. in A. u. Bzl., wl. in W., 
Aminoguanidonnitrat, C,,IIl403Na, aus verd. A., F. 224°, A nil, C10H14N<, aus A., 
F. 256", syn-Oxim, O^H^ON.,, aus A., F. 162°, wl. in A., Chlf., Bzl., unl. in W. u. 
PAe. Mit Acetylchlorid u. Pyridin entsteht aus dem Oxim das 1-Phenyl-o-methyl-
I,2,3-triazol-4-carbonsaurenitril, CIOH0N(, aus verd. A., F. 63—64°, 11. in A. u. Bzl., 
wl. in A. Der Aldehyd I  liefert ein Cyanessigeslerkondoisalinnsprod., C15H 1402N4, 
aus A., F. 126—127°. Das Oxim gibt mit Na-Amalgam in saurer Lsg. reduziert
1-Pheiiyl-4-aminomethyl-5-methyl-1.2,3-triazol, ais Hydrochlorid, 0lnH,,N,Cl, F. 182 
bis 184°, Pikrat, C10H16O,N7, aus A., F. 328". Aldehyd 1 liefert mit Na in Essig- 
ester zur Rk. gebracht l-Phenyl-5-methyl-l,2,3-triazol-4-acrylsaure, C,,2HuO,N3, aus 
W., F. 189°, 11. in A., wl. in Bzl. u. PAe. Ais Ncbcnprod. der Red. des Chlorids I  
zum Aldehyd I  entsteht l-Plienyl-5-metliyl-l,2,3-triazol, C0H9N3, aus PAe., F. 64°, 
u. l-Phe)iyl-4,5-di>nethyl-1̂ 3,3-triazol, CIOHnNs, F. 98", 11. in A. u. A., unl. in W. 
Pikrat, C^H^N^O,, F. 131°. Bei einem Reduktiousvers. ohne Vorsclialtung einer 
glubenden Cu-Spirale in den Gasstrom entstand l-Phcnyl-5-mclhyl-l̂ ,3-triazol-i- 
carbonsaureanhydrid, Cil,H10N0O3, aus Xylol, F. 189°. Aus der aus Diazobenzol- 
imid u. Benzoylessigester zu erhaltcnden Siiure entsteht mit Thionylchlorid 1,5-Di- 
]}henyl-ly2,3-triazol-4-carbonsaurechlorid, Cl6II,„ON3Cl (I), aus Xylol -(- PAe., F. 101°, 
Amid, C1SH 12ÓN4, aus verd. Eg., F. 174°, 1. in A., Bzl. u. Chlf., unl. in W., Anilid, 
CaiH,6ON4, aus einem Gemisch von s/3 A. u. '/a Eg., F. 147—148°. Die Red. nach 
R osenmund liefert l,5-Diphenyl-l̂ ,3-tńazol-4-aldehyd, Cir,IInOIv3 (I), aus Xylol -j- 
PAe., F. 104—105", Oxim, ClsH,;ON,, aus verd. A-, F. 176", Semicarbazon, C10II14ON0, 
aus A., F. 224", Amidoguanidonnitrat, C,0H l0O3N8, aus verd. A., F. 205", Anil, 
CnH1(>N,„ aus A., F. 136—137°, Kondensationsprod. mit Cyanessigester, Ca0H,„O.iN4, 
aus A., F. 165—166°. Das Na-Salz des l-Phenyl-5-oxy-l,2,3-triazol-4-carbonR8ure- 
iithylesters liefert mit PCIS u. POCl3 l-Phenyl-5-chlor-l̂ ,3-triazol-4-carbonsduredtliyl- 
ester, C]1II,u0;iClN3 (III), aus Xylol + PAe., F. 78", U. in Xylol, Bzl., wl. in A., 
unl. in PAe. Durch Verseifen mit HCl entsteht die freie Saure, C9H0OaN3Cl, aus 
Chlf. PAe., F. 189—190°, 11. in W., A. u. Bzl., wl. in Chlf., swl. in PAe. 
Chlorid, C»H5ON3Cli, aus Bzl. -f PAe., F. 125—126", 11. iu Bzl, Xylol, Chlf., wl. 
in A., unl. in PAe. (Das Chlorid kann auch direkt aus der Oxysaure hcrgestellt 
werden.) Amid, C3H-ON,Cl, aus A., Eg. u. W., F. 182—183°, Anilid, Clr,IIltON4Cl, 
aus A., F. 146", 11. in Eg. u. A., wl. in A., unl. in W. Verss., die 4,5-Dicarbon- 
saure mit Thionyichlorid umzusetzen, fiihrten nicht zum Ziel, es gelang lediglich, 
das l-Phenyl-l,2,3-triazol-4,5-dicarbonsdurediamid, C10H0OsN5, aus verd. Eg., F. 228°, 
zu isolieren; 11. in Chlf., Eg., wl. in A. u. Bzl., unl. in W. 2-Chlor-5-mcthyl-l,3,4- 
triazol liefert iu A. mit ChlorkohlensSureester yersetzt u. mit Na in A. umgesetzt
2-Chlor-3(4)-N-carboxathyl-5-methyl-l,3,4-triazol, CaH0OsN3Cl (IV), aus A., F. 58—59°,
II. in A., A., Bzl. u. Xylol, wl. in PAe. (Liebigs Ann. 445. 296—306. 1925. Braun-
schweig, Pharmaz. Inst. der Techn. Hochschule.) Taube.

0-. Charrier und A. Beretta, o-Aminoazoverbindungen und żicenaphthen-1,2,3- 
triazole. Ebenso wie «-Naphthylamin bei substituierter 4-Stcllung mit Diazoverbb. 
in o-Stellung zur Aminogruppc kuppelt, kuppelt 5-Aminoacenaphthen (I), das eben- 
falls ais p-substituiertes a-Naphthylamin (4,5-Athylen-l-naphthylamin) zu betrachtcn 
ist, in o-Stellung zur Aminogruppe, d. h. in 4-Stellung. Durch Oxydatiou gehen 
diese o-Aminoazoverbb. (II) in die entsprechenden 2-N-Aryl-4,5-acenaphthotriazole (III) 
uber. Durch Red. entstehen aus den o-Aminoazoverbb. die entsprechenden 4,5 Di- 
aminoacenaphthene. Der in den Acenaphthotriazolen enthaltene Triazolring ist sehr 
bestiindig; er bleibt bei Oxydation der Triazole erhalten, wiihrend die Athylen-
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brilcke zum Chinon (IV) oxydiert, bezw. zur DicarbonsSure (V) aufgespalten wird. 

1) II, C,--- ,011, (2) Ha&--- iCHs HaCj--- ,CHS

N2Ar

Versuchsteil. (Mitbear- 
beitet von Marcella Kruch.) 
4-Benzolazo-5-aminoacenaphthen, 

CisH^N, (U, Ar =  C8H6), aus
I  in alkoh. Lsg. u. Benzoldiazo- 
niumehlorid bei 40—50°, granat- 
rote Prismen oder griinmetall. 

Nadeln aus A., beide Formen haben F. 140°. — 4,5-Diaminoacenaphthcn, aus vorigem 
durch Red. mit Na-Hydrosulfit in alkal. Lsg., weiBe Nadeln aus Mcthylalkohol, 
F. 140—142°. — 2-N-Phenyl-4,5-acenaphtlio-l,2,3-triazol, C|81I13N3 (III, Ar =  C6H5), 
aus 5-Amino-4-benzolazoacenaphthen in alkoh. Lsg. durch Oxydation mit amrno- 
niakal. CuSO,,-Lsg. (14 Stdn. unter zeitweiligem Nachgeben von NH3 kochen), 
gliinzende, farhlose Nadeln aus A., F. 186°; konz. H.,S04 lost gelb. — 2-N-Phenyl-
4.5-tńazolacenaphthenchinon, CIBII0O2N., (IV, Ar =  C6HS), aus vorigem durch Oxy- 
dation mit Di.ehromat in Eg. (einige Min. kochen), gelbe Nadeln aus Eg., F. 268°.
— Monophenylhydrazon, C24H 16ONs, hellrote Nadeln aus Bzl., F. 254°. — Phenazin

C2tE l3Ns (nebensteli.), aus dem

n TT W „  rv, . p R Chinon u. o-Phenylendiamin, hell-
u6n s-iNs{4,0) . u 10u 4< ^ ^ _ N^>o0n 4 gelbe Nadeln aus Bzl., F. 300°; die

benzol. Lsg. fluoresciert intensiv 
griin. — 2-N-Phenyl-3,4-triazolnaphthalsdure, CI8I Iu04N3 (V, Ar =  CdII5), aus dem 
Chinon durch Oxydation mit alkal. Permanganatlsg. in der Hitze, weiBe Nadeln 
aus HCl-haltigem W., F. 218°. — Entsprechend den Phenylderiyy. wurden folgende 
Deriw. dargestellt: 4-o-Toluolazo-5-aminoacenaphthen, C10H 17N3 (II, Ar =  C,IT,), 
rote Nadeln mit metali. Reflexen, F. 175°; konz. H2S04 lost rotyiolett. — 2-N-o-Tolyl-
4.5-acenaphthotriazol, C10H 16N3 (III, Ar =  C7H7), weiBe Nadeln aus A., F. 100°. — 
4-m-Toluolazo-5-aminoacenaplithen, C10H 17N3 (II, Ar =  C7II7), rote Nadeln mit 
metali. Reflex, F. 171°; konz. HsSO, lost yiolett. — 2-N-m-Tołyl-4,5-acenaphthotriazol, 
C1(,HiivN3 ( III, Ar =  C7H7), weiBe Nadeln aus Eg., F. 181°. — d-p-Tolmlazo-5- 
aminoacenaphłhen, C19H,;N3 (II, Ar == C7II7), rote Nadeln mit metali. Reflex aus 
A., F. 154°. — 2-N-p-Tolyl-4,5-acenaphłhołriazol, CI9H 15N3 (III, Ar =  C7H7), weiBe 
Nadeln aus A., F. 198°. — 4-ps-Cumolazo-5-aminoacenaphthen, G^II^Nj [II, Ar =
(1)'C6IT3(2,4,5)(CH3)3], rote Nadeln mit metali. Reflex, aus A., F. 170°. — 2-N-ps- 
Oumyl-4,5-acenaphthotriazol, C„H 19N3 [III, Ar =  (1 )• C8II2(2,4,5)(CH3)3], weiBe 
Nadeln aus A., F. 150°. — 4-p-Nitrobenzolazo-5-aminoacenaphthcn, C,8H,402N4 (II, 
Ar =  CaH4-NOj), rotbraune Nadeln mit metali. Reflexen, aus A., F. 195°; konz. 
II2S04 lost rotyiolett. — 4-p-Chlorbenzolazo-5-aminoacenaphthen, rote Nadeln aus A., 
F. 184°. — 2-N-p-Chlorphenyl-4,5-acenaphthotriazol, ClsIIriN3Cl, weiBe Nadeln aus 
A. oder Eg., F. 223°, konz. I11S04 lost gelb. — 4-p-Brombenzolazo-S-aminoacc- 
naphthen, rote Nadeln mit metali. Reflex, aus A., F. 185°. — 2-N-p-Bromphentjl-
4.5-acenapUhotńazol, C,8H12N3Br, weiBe Nadeln aus Eg. oder A., F. 231°. (Gazz.
chim. ital. 55. 745—54. 1925. Pavia, Uniy.) Zander .

Battegay und J. Yechot, Uber Piaselenazoniumsalze. Das Piaselenol (I., vgl. 
H insberg , Ber. Dtseh. Chem. Ges. 22. 862 [1889]), das konstitutionell dem Phen-

61*
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azin nahe steht, ist wie dieses ein wirksames Chromogen, das Amino- u. Oxyderiv. 
sind gefiirbt. Es besitzt, wie sehon H insberg  fand, bas. Eigensehaften, seine Lsgg. 
in starken S&uren sind tiefgelb, werden aber von W. hydrolysiert. Es ist Vffn. 
gelungen, ein Perchlorat zu isolieren. Entweder liegen Salze oder Molekulyerbb. 
vor. Auch mit Phenol u. Anilin bildet I. gelbe Lsgg. In der Absicht, in W. 1., 
aber bestSndige Salze zu gewinnen u. ihre farber. u. therapeut. Eigensehaften zu 
untersuchen, gingen Vff. von der Vermutung aus, daB sich yon I. — wie voin 
Phenazin — Salze der allgemeinen Formel II. (bezw. III. oder IV.) ableiten miissen, 
was auch der Fali ist. Sie entstehen durch Kondensation von Salzen — es wurden 
nur Hydrochloride benutzt — des o-Aminodiphnnylamins u. seiner Deriyy. mit 
seleniger Saure u. werden — in Analogie mit den Phenazoniumsalzen — ais Piaselen- 
azoniumsalze bezeiehnet. Sie bilden tiefgefiirbte Krystalle u. losen sich in W. mit 
dersclben gelben bis roten Farbę wie I. in konz. Siiuren. Man wird die Saure- 
salze von I. daher auch ais Azoniumsalze ansehen durfen. Versetzt man die wss. 
Lsgg. yon II. mit Laugen oder Nil,OH, so tritt zuerst tiefrote FSrbung u. B. eines 
gelatinosen roten Nd. ein, der aber sehr schnell in farbloses o-Aminodiphenylamin 
(bezw. Deriy.) ubergelit. In der Lsg. befindet sich Alkaliselenit. Auf Zusatz yon 
Siiure zu dcm Gemisch bildet sich II. zuruck. In dem roten Nd. yermuten Vff. 
das Azoniumliydroxyd V., dieses lagert sich in VI. um, das der Hydrolyse unter- 
liegt. Ked. yon II. mit sauren oder bas. Agenzicn bewirkt dieselbe Spaltung, je- 
doch unter Abscheidung von Se statt Selenit. — II. (R =  C6H6, Ac =  Cl) farbt 
tannierte Baumwolle, Wolle u. Seide hellbraun mit yiolettem Stich. In den Kern 
eingefuhrtes Cl ist faet ohneWrkg., NOs yerursacht gelbere Nuancen, S03H wirkt 
schwach aufhellend, OH schwach yertiefend. — Spektroskop. Befunde: Phenazin, 
I. u. II. (R =  CaH5, Ac =  Cl) in alkoh. Lsg. absorbieren im Ultrayiolett analog. 
In wss. Lsg. ist die Absorption yon II. abliSngig von pH. Am deutlichsten macht 
sich dies bei dem inneren Salz VII. (R =  C0H,*OH) bemerkbar. Die frisch her- 
gcstellte Lsg. 1 : 10000 ist gelb, wird aber sehr schnell griin, besonders beim Er- 
wiirmen. Die gelbe u. griine Lsg. geben bei Pu =  2 sehr iihnliche Spektren, yiel- 
leicht entspricht erstere VII., letztere VIII. Ein ganz anderes Spektrum liefert 
dagegen die rote Lsg. in verd. NaOH von pu =  9, zweifellos die Folgę einer 
molekularen Verschiebung. (Kuryen im Original.) — Die therapeut. Prufung der 
neuen Salze hat unbefriedigende Resultate ergeben.

Piaselenolperchlorat, CsH50 4NaClSe. Aus I. u. konz. HC104-Lsg. bei 50—60°. 
Kanariengelbe Krystalle, die yon W. sofort hydrolysiert werden. — Phenylpiaselen- 
azoniumchlorid, C„H9N2ClSe (nach II., III. oder IV., R =  C6H6). Aus o-Amino- 
diphenylaminhydrochlorid u. Se04 in sd. W. Krystalle aus A., je nach Konz. u. 
Schnelligkeit der Ausscheidung gelb bis stahlblau, Zers. bei ca. 215°, zl. in w. W., 
A., Eg., wl. in k. W., unl. in A., KW-stoffen, bestandig gegen sd. W. — 4-Chlor- 
deriv., C,.,HsN.2ClsSe. Aus p-Chlor-o-aminodiphenylaminhydrochlorid bei 60". Braune 
Krystalle aus A., wl. in W., A. Wird von sd. W. allmahlich zers. — d-Nitrodei-iv., 
CioHjOjNjClSe. Aus p-Nitro-o-aminodiphenylaminhydrochlorid. Orangerote Krystalle
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oder blaue Nadelchen aus A., wl. in k. W., 1. in A., Eg., unl. in A. — DaB 4-Amino- 
deriv. ist durch Red. des vorigen nicht erhaltlich, da hierbei yolligc Zers. eintritt. 
Kondensation vonp,o-DiaminodiphenylaminhydrochIorid mitScO* liefert ein scliwarzes, 
amorphcs Prod. von ungewisser Zus. Bei partieller Red. des p,o-Dinitrodiphenyl- 
amins wird das N02 in o zuerst reduziert. Bei der Benzoylierung des p,o-Diamino- 
diphenylamins entsteht p-Amino-o-benzoylaminodiphenylamin, C,0H 17ON3, F. 213 bis 
214°.—Na-Salz der4-J}imelhylamino-2'-nilrodiphetiylamin- i'-sulfosdurc, C, tH, ,06N2SNa. 
Aus dem Na-Salz der l-Chlor-2-nitrobenzol-4-sulfosaure u. neutralem Dimetliyl- 
p-phenylendiaminsulfat -f- 1 Mol. NaOH in sd. A. Orangerote BlSttchen aus A., 
sil. in W.,, wl. in k. A., unl. in A., oxydabel. Das entsprechende NII2-Deriv. 
konnte wegen zu grofier Oxydierbarkeit nicht isoliert werden. Auch direkte Kon
densation der reduzierten Lsg. des N02-Deriv. mit SeOa lieferte kein faBbares Prod.
— fi-Naphthyl-4-nitropiaselenazoniumchlorid, CnjH^Oa^ClSe (nach II., R =  C1„H7). 
Aus p-Nitro-o-aminophenyl-(9 naphthylamin in sd. Eg. -f- konz. HCl. Griinbraune 
Krystalle mit 1 CH, • COsH, wl. in k. W., 1. in A., Eg., unl. in A. — p, o-Diainino- 
phcnyl-fi-naphthylaminhydrochlorid (aus p,o-Dinitrophenyl-|?-naplithylamin mit Fe u. 
HCl) gibt mit Se02 ein amorphes Prod.—p-Oryphenyl-d-Jiilropiaselenazoniumchlorid, 
C12H803N3ClSe (nach II., R =  C„H4*OH). Aus o-Amino-p-nitro-p'-oxydiphcnyl- 
aminhydrochlorid. Orangebraune Krystalle, 1. in W., A., unl. in A. — Phenylpia- 
selenazoniumanhydrosulfonat, C,2H80.,N2SSe (VII., R =  C0H6). Aus dem Hydro- 
chlorid der o-Aminodiphenylamm-p-sulfosaure. Grunbraunes Prod. Gibt mit CaCO, 
in sd. W. eine rote Ca-Salzlsg. (nach IX.), beim Eindampfen tritt Spaltung ein. — 
4'- Oxy-2-nitrodiphenyla»ńn-4-sulfosawe, C12HI0O6N2S. Aus l-Clilor-2-nitrobenzol- 
4-sulfosiiure, p-Aminophenol u. Na-Acetat in sd. verd. A. Nadeln, sil. in W., A. 
Alkal. Lsgg. tiefgelb. — 4'-Oxy-2-aminodiplienylamin-4-sulfosaure, CiaI l 120 1N2S. Aus 
dem vorigen mit Fe oder Zn u. HCl. Graue Krystalle, sehr oxydabcl. — p-Oxy- 
phenylpiaselenazoniuma7ihydrosulfonat, Ci..H804NjSSe (VII., R =  C0II, • Oli). Aus 
dem yorigen, man benutzt direkt die reduzierte Lsg. des Nitroderiy. Orangerote 
Blattchen aus W. oder A. Gegen Alkalien etwas bestandiger ais dic ubrigen Verbb. 
Wird aus den blutroten Lsgg. in verd. Laugen (Sulfonate des Azoniumhydroxyds) 
mit Saure zumichst sofort wieder gefallt, erst bei langerer Einw. oder mit konz. 
Laugen tritt die iibliche Zers. ein. Mit CaC03 in W. erhalt man auch eine blut- 
rote Lsg. u. nach Eindampfen das Ca-Sulfonat des p-Oxyphenylpiaselenazonium- 
hydroxyds, (C,4H905NsSSe)2Ca (IX., R =  CsH4-OH), tiefrot, sil. in W., unl. in A., 
A. Gibt mit Saure VII. zuriick. (Buli. Soc. Chim. de France [4] 37. 1271—91. 
1925.) L indenbaum .

P. Leone, Konstitution und Synthese des Daphnins. Daphnin, C15H1S09 (I oder 
II), ist das Glucosid des Daphnetms (III) (7,8-Dioxycumarins). Die Synthese wurde 
auf folgendem Wcge durchgefiihrt: Pyrngallol-4-aldehyd wurde mit Acetanhydrid 
(-f Na-Acetat) kondensiert, wobei I I I  erhalten wurde; I I I  wurde in alkal. Lsg. 
mit fi-Acetobromglykose kondensiert, wobei das Tetraacetylglucodaphnetin entstand, 
welches bei der Verseifung Daphnin lieferte. Das so erhaltene Prod. war in den 
physikal. u. chem. Eigenschaften mit dera natiirlichen vollkommen ident.

CH CH CH

Versuchsteil. Pyrogallol-4-aldeliyd, aus 20 g Pyrogallol u. 27,5 g Zinkcyanid 
in 200 ccm A. durch Einleiten von trockenem HCl (vgl. A dams u. L e v in e , Journ. 
Americ. Chem. Soc. 45. 2373; C. 1924. I. 1186), griinlichc Lamellen aus wenig W., 
F. 160°. — Daphnetin (III), aus yorigem (2 g), 10 g Acetanhydrid u. 3 g Na-Acetat
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durch 6-std. Erhitzen, Verd. mit W., Eindampfen bis fast zur Trockne u. 10 Min. 
Kochcn nach wciterem "Wasserzusatz (Verseifuug der Aeetylgruppen), gelbgriinliche 
Nadeln aus vcrd. A., F. 261—263". — Tętraacetylglucodaphnetin, Cj3Hai0 13, aus I I I  
in alkal. Lsg. u. /̂-Acetobromglucose in Aceton (12 Stdu. stehen lassen), winzige 
nadelShnliclic Krystalle aus Methylalkohol, F. 220°, [« ]D17 =  —52,52°. — Gluco- 
daphneiin (Daphnin), C16H10O9 (I oder II), aus vorigem in methylalkoli. Lsg. durch 
Einleiten von NH3, fast farblose Prismen aus A., F. 215—216°, [tt] D17 — 2!',4°; eine 
Entscbeidung zwisehfen den beiden in Frage kommenden Konstitutionsformeln ist 
yorlaufig unmiiglich. (Gazz. chim. ital. 55. 673—78. 1925. Rom, Univ.) Zander .

A. Tschitschibabin und 0. Oparina, Benzoylierung von ci-Pyridon. Bei Verss., 
das N-Benzoyl-u-pyridon (I) u. das Benzoat des u-Oxypyridins (II) darzustellen, 
wurde stets nur eine Verb. vom F. 42° erhalten, dereń bas. Eigenschaften eher fur 
die Formcl I I  sprechen. Die leichte Durchfiihrbarkeit der Rk. widerlegt die An- 
sicht G. Mayers (Monatshefte f. Chemie 26. 1308; C. 1906. I. 555), wonach in 
a-Pyridon kein Siiureradikal eingefuhrt werden kann.

Yersuche. 4 g Pyridon in 
wenig W. wurden mit viel NaOH 
u. yiel Benzoylchlorid zuerst bei 
Zimmertemp., dann bei Erwiirmnng 
geschuttelt; das Reaktionsprodukt 
wurde mit Soda ausgesalzt u. mit 

A. aufgenommen, der A. abdest., der Riiekstand in HC1 gel. Es bleibt Benzoe- 
anhydrid ungel., die Lsg. enthSlt das salzsaure «-Oxypyridinbenzoat. Die freie 
Base (II) schm. bei 42°, Kp.so 183—186°, sil. in organ. FU. Cldoroplatinat, 2C1SH0-
0._,N -j- 2HC1 -j- PtCl4, F. 186° (Zers.), orangefarbene Krystalle, bildet sich aus 
salzsaurer Lsg. von I I  u. PtCl4 nur in der Kiilte. Mit Pikrinsiiurc liefert I I  das 
Pikrat des u-Pyridons, F. 170°. — Aus je 1 Mol. Pyridon u. Benzoeanhydrid in sd. 
A. entstanden I I  u. Benzoesaure. — Aus je 1 Mol. eć-Jodpyridin u. Na-Benzoat in 
Ggw. von Cu-Bronzc bei 250° wurde I I  dargestellt, desgl. aus je 1 Mol. Benzoe- 
siiureanhydrid u. Pyridindiazotat in A. bei 0°. (Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. 56. 153 
bis 156. 1925. Moskau, Techn. Hochsch.) B ikerjjan .

A. Tschitschibabin und N. Jeletzky, Zur Charakteristik der Pyridonłautomerie. 
(Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. 56. 167—73. 1925. — C. 1924. II. 981.) B ikersian .

A. Tschitschibabin und A. Kirssanow, Darstellung von Ckcycarbonsduren aus 
Qxypyridinen nach dem Verfahren von Kolbe. (Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. 56. 
174—76. 1925. — C. 1924. II. 981.) B ikersian .

J. Troger und D, Dimitroff, Uber a-Phcnyl-ft-anisolsulfonchinoline und a-Plie- 
nyl-jj-phenetols\dfonchinoline. Schon T rOger u. v . Seelen  (Journ. f. prakt. Ch. 
105. 208; C. 1923. III. 147) haben die groBe BestSndigkeit der ct-Phenyl-fi-aryl- 
sulfonchinoline festgestellt. Die unten beschriebenen neuen Vertreter dieser Korper- 
klasse haben sich auch gegen Oxydation mit KMn04 in schwefelsaurer Lsg. ais 
resistent erwiesen, wahrend «-Phenylchinolin unter diesen Bedingungen zu Benzoyl- 
antliranilsiiure oxydiert wird. Dagegen wird der SO,R-Rest durch nascierenden H 
ebenso leicht u. in demselben Sinne abgespalten wie bei den ^-Anisol- u. ^-Phenetol- 
sulfonchinaldinen (vgl. TrOger u. B rohm , S. 673). — Die Jodmethylate der K-Phe- 
nyl-^-arylsulfonchinoline sind dem Hofmannschen Abbau nicht zuganglich, da die 
mit AgOH entstehenden Ammoniumbasen in CH3OH u. die Ausgangsbasen zer- 
fallen. — Von den Salzen der a-Phenyl-^-aryl sulfon chinolinę, die siimtlich zur 
hydrolyt. Spaltung neigen u. daher nur mit ziemlich konz. Sauren erhaltlich sind, 
sind meist nur die sauren Sulfate hitzebestUndig.

Versuche. u-Phenyl-(}-o-ani$oUulfonchinolin, CsaH„03NS. Aus o-Aminobenz- 
aldehyd u. o-Anisolsulfonacetophenon (vgl. Tr Oger u. Beck , Journ. f. prak. Ch.
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87. 299;' C. 1913. II. 36) ohne Verdiinnungsmittel (Rohr, 220°, 8 Stdn.), mit IICl 
auskochen. Gelbliche rhomb. Krystalle aus A., F. 219*’. — Salze: C2,H,70;,NS, 
HCl, gclblichwciBe Tafeln, ziemlich hitzebestiindig, bei 105" fast keine Abnahme, 
vertriigt 160°. Ca4H 17OsNS, IIN03, Tafeln, yerliert bei 105° die meiste IIN03. 
C„,H17OsNS,HaSO„ gelbliche Tafeln, bei 160" beatSndig. — Jodmcthylat, C2J I 2,,03NJS. 
Mit CHaJ  u. CH.OH (Rohr, 100"). Tiefrote Prismen aus A., F. 206—203°. — Die 
Base wird von Sn u. HCl in o-Melhoxythiophenol u. Tetrahydro-a-phenylchinnlinhydro- 
chlorid, Cl5H15N,HĆl (Chloroplatinat nielit erhiiltlich) gespalten. — p-Anisolmlfon- 
acetophenon, C15HnO,S. Aus rj-Bromaeetophenon u. Na-p-Anisolsulfinat in h. A. 
Nadeln aus A., F. 110°. — Oxim, C,sI I lfiO,NS, Prismen aus A., F. 134°. — Phcnyl- 
hydrazon, ĆjiHa„03Ń,S, Drusen aus A., F. 138°. — u-Phe.nyl-p-p-anisolsulfnnchinnlin, 
C2!Hn03NS. Darst. wie oben bei 190—205". Aus A., F. 187°. — Salze: C23H„08NS, 
HCl, Nadeln, Zers. von 105° ab, swl. in verd. HCl. C22I It703NS, IIN'03, Prismen, 
bei 105" bestiindig, sehm. bei 110" u. zers. sich bei weiterem Erhitzen. C22H1703NS,
H,SO,, Niidelchen, bei 105—108° bcstandig, erst bei 170" Abnahme. — Jodmcthylat, 
C23H2„03NJS, orangegelbe Nadeln aus A., F. 133—135". — Die Base liefert bei der 
Red. p-Methoxythiophenol. — o-Phenetolsulfonacetophenon, C^HibOjS. Wie oben mit 
Na-o-Phenetolsulfinat. Prismen aus A., F. 99°. — Ckcim, C10Hi;O4NS, Warzeń oder 
Drusen aus A., F. 129". — Phenylliydrazon, CaiH,„03N2S, gelbliche Bliittchen aus 
Eg., F. 177°. — u-Phenyl-{}-o-phenetolmlfonchinolin, C.23Hl0O3NS, gelhliehweifie Pris
men aus A., F. 174—175°. — Salze: Ci3H 1()03NS, IICl, rhomb. Pliittchcn, bei 105° 
bestiindig, yerliert aueli bis 145° nur einen Teil der HCl. C23H 1!(03NS, HN03, 
Oktaeder, bei 105° bestiindig, schm. bei 110" u. zers. sich bei 145". C2HIT,003NS, 
IIjSO,, rhomb. Pliittchcn, Abnahme erst bei 170°. — Jodmethylat, C2,H220:tNJS, 
goldgelbe Prismen aus A., F. 122". — Die Base liefert bei der Red. o-Athnxylhio- 
plienol. — u-Phenyl-fi-p-phenetolsulfonchinolin, C23I I 1903NS. Aus dcm von TrOger 

u. Beck (1. c.) dargestellten Keton. Prismen aus A., F. 153—154". — Salze: 
C23H,90 3NS,HCI, Nadeln, Zers. von 105" ab. Gj:lH1(103NS, UNO,, Nadeln, verlicrt 
bei 105 fast alle HN03, schm. zwischen 130 u. 140", zers. sich bei 150". C13H 1BOsNS, 
II2SO|, Krystalle, bei 105° bestiindig, bei 130° geringe Abnahme. — Jodmethylat, 
CjiHjjOjNJS, tiefrote Prismen, F. 169—170°. — Die Base liefert bei der Red. 
p-Athoxythinphenol. (Journ. f. prakt. Ch. 111. 193—206. 1925.) Lindenbaum.

J. Tróger und E. Dunker, 2-Amino-3-methoxybenzaldehyd und einige Derwate 
desselben. Das von IIODGSON u . Beard (Journ. Chem. Soc. London 127. 875; 
C. 1925. II. 21) beschriebene Verf, zur Red. der Nitro-m-oxy- u. -m-methoxybenz- 
aldehyde ist zur Reindarst. dieser Yerbb. wenig geeignet, genannte Autoren haben 
ilire Prodd. auch nicht in Substanz isoliert. Vorteilhafter reduziert man diese 
Nitroaldehyde in Form ihrer NaHS03-Verbb. mit FeSO, u. Soda. Besonders leicht 
erhiiltlich ist so der 2-Amino-3-methoxybenzaldehyd (I), wahrend die isomere 6-Amino- 
verb. nicht selbst, sondern nur in Form von Deriw. gewonucn werden konnte (vgl. 
nachst. Ref.). I  zeichnet sich durch auBcrgewohnliche Reaklionsfahigkeit aus.

Versuche. Nitrierung 
des m-Methoxybenzaldehyds 
u. Trennung der drei Nitro- 
deriw. nach R ieche (Ber. 
Dtsch. Chem. Ges. 22. 2347 
[18S9J). — 2-Amino-3-meth- 

oxybenzaldehyd, CBHpOaN. Wss. Lsg. von 1,8 g 2-Nitro-3-methoxybenzaldehyd 
(F. 102°) + notige Menge NalIS03 wird zur sd. wss. Lsg. von 15 g Ferrosulfat ge- 
gehen, Soda his zur alkal. Rk. zugefiigt, h. filtriert, Lsg. u. Nd. ausgeSthert. Aus
beute 84"/0. Dickes, rotbraunes Ol von bas. Natur, mit Wasserdampf nicht fliichtig.
— Oxim, CBIIlg02N2, Nadeln aus verd. A., F. 142°, sil. in A. — Semicarbazon,
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CjHjjOjN,, gelbe Nadeln aua verd. A.,'F. 223°, — Pkenylhytłrazon, C,,HiSON3, 
Nadeln aua A., F. 139". — o-Methoxychinaldin-fi-carbnnstiurea,thylestcr, CltHtsO:)N 
(II.). Aus I  u. Acetessigester in wenig, A. -]- einige Tropfen NaOH (Wasserbad). 
Nadeln aus verd. A. mit 1II20, lufttrocken F. 76—79", nach Verlust des H.,0 uber 
IIoSOj F. 102,5°. Nach Red. mit Sn u. IICl u. Entzinnen Rotfiirbung mit FeCls 
(Hydrierungsprod.?). Chloroplatinał, (C,,H1((OaN)sPtCl6I gelbe Nadeln aus verd. 
HCI. — Freie Saure, C^H^OjN -f- SIŁO. II. wird mit konz. HCI (Rohr, 120°) 
zum Hydrochlorid der Siture verseifl, dieses in wss. Lsg. mit AgNO., gefiillt, Filtrat 
vorsichtig mitNH,OH verse zt, erhaltenes Ag-Salz in wss. Suspension mit HsS zer- 
legt, Filtrat eingeengt. KrystSllehen, F. 126" unter Aufbrausen. HvO-Best. wegen 
Zers bei 105° unmoglich. Ag-Salz, C,.,lT)uO NAg, amorph. IlydrSclilorid. C12H,,0;iN , 
IICl, am leichtesten durch Verseifen von II. mit wss. NaOH -J- A. (Wasserbad), 
eindampfen, Riickstand in wenig W. losen, IICl zusetzen; gelbe Siiulen mit 1 H20(?), 
obwohl Gewichtsverlust bei 105" gering. Chloroplalinat, (C,.iH120;lN)1,I:)tCl,i, braunrote 
Nadeln. NUrat, gelbe Krystalle, F. 146° (Zers.) nach Sintern bei 136". — o-Mcth- 
oxy-fi-acetylcarbostyril, C,2H,,OflN (III.). Aus I u. Acetessigester ohne Losungsm. 
(Rohr, 160a, 3 Stdn.). Nach Waschen mit A. kanariengelbe Nadeln, F. 183°. — 
Phenylhydrazon, Cl8Hi;0.,N:i, orangegelbe Drusen mit casigsanrer Lsg. der Kompo- 
nenten, F. 119°. (Journ. f. prakt. Ch. 111. 207—16. 1925.) Lindenbaom.

J. Tróger und H. Fromm, Uber den Einflufi der Slellung der N03- und NIL,- 
Gruppe auf die Reaklionsfdhigkeit der Aldeliydgruppe in Nitro- und Aminoderivałen 
von m-Oxybenzaldehyd und m-Methoxybenzaldehyd. Vff. beabsichtigten, den 6-Nitro-
3-oxybenzaldeliyd (1 ) zur NHa-Verb. zu reduzieren u. letztere zur Synthese von 
p-Osychinolinderivv. zu benuteen. Da die Red. jedocli nicht gelang, wurde ver- 
sucht, I  nach dem Yerf. von ThOGF.K u. KOppęn-Kastrop (Journ. f. prakt. Ch. 
104. 335; C. 1923. I. 846) mit Arylsulfonacetonitrilen zu kondeusieren u. durch 
nachfolgende Red. ChinolinringschluB zu erzielen. Die erste Stufe lieB sich in- 
dessen nur schwer, die zweite nicht verwirklichen. Auffallend glatt dagegen 
reagiert der 4-Nitro-3-oxybenzaldehyd (II) mit genannten Nitrilen, naturlich sind die 
Kondensationsprodd. zur Uberfuhrung in Chinolinderiw. nieht befShigt — In der 
Annahme, daB das freie OII storend wirkt, wurden I  u. I I  methyliert. Aueh die 
Methylat.her zeigen dasselbe Bild: Der 4-Nitro-3-methoxybenzaldehyd (III) konden- 
siert sich mit den Nitrilen glatt, der 6-Nitro-3-methoxybenzaldehyd (IY) kaum. Da
gegen reagiert der 2-Nitro-3-methoxybenzaldehyd (Y) wieder ebenso glatt wie I I I . — 
Aus den Verss. folgt, daB die Reaktionsfahigkeit der Aldehydgruppe im 3-Oxy- u.
3-Methoxybenzaldehyd durch ein NOs in 2 u. noch mehr in 4 erhoht, durch ein 
N03 in 6 vermindert oder aufgehoben wird. Die Kondensationsprodd. aua Y schm. 
am hoehsten. — Der 6-Amino-3-mełhoxybenzaldehyd (YI), der in Substanz nicht iso- 
liert werden konnte, liefert mit den Nitrilen die erwarteten Chinolinderiw., wenn 
auch ziemlich trage. AuBerst leicht reagiert dagegen der 2-Amino-3-methoxybenz- 
aldehyd (Y1 I, vgl. vorst. Ref.), auch viel leichter wie Y. Der Unterschied von VI 
u. Y II lehrt, daB die Mogliclikeit des Chinolinringschlusses allein fiir den Eintritt 
der Kondensation nicht maBgebend sein kann. Auch die GroBe des Aryls in den 
Nitrilen scheint ubrigens einen gewissen EinfluB auszuiiben.

Versuehe. m-Oxybenzaldehyd (F. 104°). m-Nitrobenzaldehyd wird ais NaHS03- 
Verb. reduziert (vgl. vorst. Ref.) u. das NHj wie iiblieh durch OH ersetzt. — 
Nitrierung nach -Tiemann  u. L u d w ig  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 15. 2052 [1882]).
I I  (F. 128") wird mit Wasserdampf ubergetrieben, aus dem Riickstand I  (F. 166°) 
durch Krystallisation aus Chlf. gewonnen (vgl. dazu F r ie d la n d e r  u . SCHENCK, 

Ber. Dtsch. Chem. Ges. 47. 3040 [1914], daselbst Konst.-Beweis fiir II). — Methy- 
lierung zu I I I  (F. 107°) u. IY  (F. 83°) mit CH3J u. alkoh. KOH. — Die folgenden 
Yerbb. der allgemeinen Formel (N O j (OH) CeHs • CH : C(CN) • SO, -R werden aus
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gleiclien Moll. I I  u. Arylsulfonaeetonitril in wenig A. ohne oder mit einigen 
Tropfen Pyridin (Wasserbad) dargestellt. — u-Bcnzokulfon-fi-[3-oxy-4-nitrnphenijl]- 
acrylsaureniłńl, C15H,„0.,NaS, hellgelbe Nadeln, F. 155—156°. — a -4'-Tuluolsulfon- 
deriv., C1(1H,.,,06NaS, gelbe Krystalle aus A., F. 184°. — u-4'-Chlorbenzolsulfrmderiv., 
C16H„0;.NaClS, goldgliinzende Nadeln aus A., F. 170". — u-4'-Brombenzolmlfonderiv., 
C16H90;,N,BrS, eigelbe Nadeln aus A., F. 182—183". — a-2'-Naphthalw8ulfonderiv., 
C19H12Ó N*S, eigelbę Nadeln aus A., F. 174". — a-2'-Anisnlsulfonderiv., CmHmÓgNjS, 
gelbe Nadeln aus A., F. 187", wl., 11. in NaOII, NH.OII. Das NOa konnte nicht 
reduziert, das OH nicht methyliert werden. — Acrtyldeńv., C1(1H1407NaS, hellgelbe 
Krystalle aus. EssigsSure, F. 156—157°. — u-4’-Phenctolsulfonderiv., C|7HuOrtNaS 
goldgelbe Nadeln, F. 188". — Die folgenden Verbb. werden aus I dargestellt. — 
a-4'-Toluolsulfon-/3-[3-oxy-6-nitrophenyl]-acrylsaurenitril, C,6Hla06NaS. Auch nach 
liingerem Erhitzen (4- Pyridin) keine Ausscheidung. Dahcr cindampfen, klebrigen 
Riickstand mit h. W. ausziehen. WeiBes (!) Krystallpulver aus A. -(- W., F. 115 
bis 116°. — a-4-Chlorbenzolsidfondcrw., C,5Hu06NaClS, Slig. — Acctylderw., C„HU* 
0„N2CiS, Krystalle aus Essigsiiure, F. 130—131°. — u-2'-Anisolsulfon-fi-[3-acetoxy- 
6-iiilroplienyl]-acrylsaurcnitril, C1#H,,07NiS. Nach zwcitiigigem Erliitzen (-)- Pyridin) 
cindampfen, mit h. W. ausziehen u. acetylieren. Entsteht auch direkt aus den 
Komponenten in Ggw. von Acetanhydrid. Nadeln oder sternfórmige Krystalle aus 
Essigsiiure, F. 142—143°. — Die folgenden Verbb. werden aus I I I  dargestellt, sie 
scheiden sich schon nach kurzem Erhitzen ab. — u-4’-Toluolsulfon-[l-(3-methoxy-4- 
nitrophenyl]-acrylsdurcnitril, C,7H 14OliNłS, hellgelbe Nadeln aus A., F. 188". — 
a-4'-Chlorbenzolsulfonderiv., C1„HllOf,X.JClS, nach Waschen mit A. gelbe Blattchen, 
F. 206°. — a-4’ Brombenzolsulfonderw., C^HnOjNJjrS. — Aus IV (Pbenylhydr- 
azon, blutrote Krystalle, F. 154°) u. p-Chlorbenzolsulfonacetonitril wurde in sehr 
geringer Menge ein bei 117—118° schm. weiBcs Prod. erhalten. — 6-Amino-3- 
methoxybeiizaldehyd (YI). Aus IV anolog V II (vgl. vorst. Ref.). Nicht analysenrein 
erhalten. Der feste, gelbe Riickstand der iith. Lsg. ist scheinbar ein Polymeri- 
sations- oder Kondensationsprod., wl. in A., A., 1. in Siiuren, daraus mit Alkali 
schmutziggraue FSllung. Mit Wasscrdampf schwer fliichtig, Destillat gelb gefiirbt.
— Hydrochlorid, C0H90,N,HC1. Aus der iith. Lsg. mit IlCl-Gas. Niidelchen. — 
Phenylhydrazon, CnII^ON,, Blattchen aus alkoh.-essigsaurer Lsg. der Komponenten, 
F. 179—180°. — a-Amino-fi-4 -chlorbenzolmlfon-p-methoxy chinolin, ClrtHi;lO:,NaClS. 
Aus der alkoh. Lsg. yon Vl u. p-Chlorbenzolsulfonacetonitril -f- einige Tropfen 
NaOII (Wasserbad), eindampfen, aus HCl -f- NaOII umfallen. Mkr. gelbe Bliittchen 
aus A., F. 181—182". Alkoh. Lsg. fluoresciert griin. — Mit p-Toluolsulfonaceto- 
nitril wurde in sehr geringer Menge ein braungelbes Krystallpulyer (aus verd. A.), 
F. 164", erhalten.

Fiir die Methylierung von m-Oxybenzaldehyd wird ein gutes Verf. angegeben.
— Die Nitrierung des m-Methoxybenzaldehyds nach R ieche  (Ber. Dtsch. Chem. 
Ges. 22. 2347 [1889]) mit HN03 (D. 1,46) bei 5" erfordert 2—2'/a Stdn. Das durch 
EingieBen in W. erhaltene Prod. wird in wenig Bzl. gel. u. die erste Fraktion 
nochmals aus Bzl. umkrystallisiert. Ist reines V, F. 102°. Die anderen Isomeren 
sind schwer rein isolierbar. — Dic folgenden Verbb. werden aus V wie oben dar
gestellt. — u-4'-Toluolsulfon-fi-[3-methoxy-2-nitrophenyV\-acrylsaurenitril, C17H14Of,NaS, 
gelbliche Nadeln aus A., F. 209°. — a-4'-Chlorbenzolsulfonderiv., C1IIH 1,06N2C1S, 
gelblichweiBc Bliittchen aus A., F. 202°. — u 4'-Brombenzolsulfondeńv., C,jHnOtNaBrS, 
gelbliehweiBe, sich allmShlich goldgelb fiirbende Niidelchen, F. 215". — u-2f-Anwol- 
sulfonderiv., C17H{40„NaS, gelbliche Tafeln aus A., F. 193°. — Die folgenden Verbb. 
werden aus V II u. den Nitrilen in A. -f- einige Trop'en NaOII (Wasserbad) dar
gestellt. — a - Amino-p-benzolsulfon-o-me thoxy chinolin, 0,̂ 11, ,03N,S, nach Waschen 
mit h, A. kauariengelbe Nadeln, F. 243—244°, wl. in A. — fi-4'-Chlorbenzolsulfon-
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deriv., C,eHi,OaN,ClS, orangefarbige Nadeln, F. 266°. — fi-4'-Brombenzolsulfonderiv., 
CjuH^jO^NjBrS, kanariengelbe Nadelchen aus A., F. 281". — fj-4'-Toluolsulfonderiv., 
Ct;Hl60,N.,S, orangefarbige Nadeln, F. 256—257". — fl-2'-Anisolsulfonderiv., C„H16*
0,N*S, Tafeln, F. 260". — fi-4'-Phenetolsulfo)ideriv., C^H^O.N^S, Nadelbiischel, 
F. 272—273°. — Die FF. der letzteren Verbb. liegen wesentlich hoher ais dio der 
OCH,,-freien Verbb. (vgl. T rOger u. KOppen-Kastrop, 1. c., sowie TrOger u. 

Mein ec k e , Journ. f. prakt. Ch. 106."203; C. 1924. I. 1526). Die Verbb. sind 
Basen, bilden mit Sauren Salze, das NH* ist durch OH ersetzbar. Nascierender H 
eliminiert nicht nur die Gruppen SOaR u. NH.,, sondern reduziert. auch den Pyridin- 
kern. (Journ. f. prakt. Ch. l l l .  217—39. 1925.'Braunschweig, Techn. Hochsch.) Lb.

Jakob Meisenheimer, Erwin Stotz und Karl Bauer, Uber die Eińyńrkung 
von i-Butyl- und Phenyhnagnesiumhalogeniden auf Chinolinjodmethylat. (Vgl. 
Meisenheimer u . SciiOtze, Ber. Dtsch. Chem. Ges. 56. 1353; C. 1923. III. 387.) 
Es wird bewiesen, daB auch die yermeintliclie Stereoisomerie dcB l-Methyl-2-i-butyl- 
1 J2,3,4-tetrahydrochinolins (vgl. Freund u . Kessler, Journ. f. prakt. Ch. 98. 233; 
C. 1919. III. 18) nicht esistiert. Der Irrtum ist dadurcli entstanden, daB 1-Methyl- 
2-i-butyl-l,2-dihydrochinolin (I) bei Dest. unter Atmosphiirendruck teilweise in CH4 
u. 2-i-Butylchinolin zerfiillf. Bei der Red. bildet sich nun neben obigem Tetra- 
hydrochinolin auch 2-i-Butyltetrahydrochinolin\ diese beiden Verbb. sind die ver- 
meintlichen Stereoisomeren obiger Autoren. — I liefert wie die Propylverb. (1. c.) 
u. scheinbar siitntliche 1,2-Dihydrochinolinc ein sehr unbestiindiges Pikrat. Zur 
wciteren Prufuug dicser Frage wurde auch das 1 -Afr.thyl-2-phenyl-l,2-dihydro
chinolin (II) von Freund  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 37. 4668 [1904]) untersucht. Es 
ist den anderen Verbb. diescr Art ahnlich, fSllt aber durch scine Neigung zur 
Polymcrisation auf. Die Pikratbildung ycrliiuft triige, das rote Prod. hat zwar die 
erwartete Zus., ist aber nicht einheitlich. Behandelt man es mit sd. A., so erhiilt 
man auBer dem rcinen roten Pikrat betrachtliche Mengen des um 2 H iirmeren
1-Methyl-2-phenylchinolwiumpikrats. Fśillt man es jedoch aus k. Aceton um, so 
geht es fast ganz in das rotc Pikrat iiber, das gegen sd. A. durcliaus bestSndig 
ist. Dieses gleicht dem roten „Indolpikrat" von Meisek h eim er  u. SchOtze, 

jedoch sind Vff. zu der Oberzeugung gelangt, daB es sich hier um Pib-ate von
1,4-Dihydrochinolinen handelt, im vorliegcnden Falle also um das des 1-Methyl-
2-phenyl-l,4-dihydrochinolins (III). Der andere Bestandteil des Robpikrats ist offen- 
bar das Pikrat von II, das, fiir sich in A. u. A. 1., mit dem Pikrat von I I I  ais 
Doppelverb. ausfiillt. In sd. A. wird es von PikrinsSure zum l-Methyl-2-phenyl- 
chinoliniumpikrat osydiert, in k. Aceton findet Wanderung des II von 2 nach 4 
unter Vcrschiebung der Doppelbindung statt. Ist dieser H substituiert (z. B. im
l,2,2-Trimethyl-l,2-dihydrochinolin), so bildet sich nur ein gelbes-u. kein rotes 
Pikrat. — Ubrigens wird man die roten Pikrate richtiger ais Molekttlverbb. auf- 
fassen. Die 1,4-Dihydrochinoline sind oflenhar — wie die Indole — so schwache 
Basen, daB sie keine n. Pikrate bilden, wahrend die 1,2-Dihydrochinoline etwas 
stSrker bas. sind. Damit steht im Einklang, daB I I I  auch mit Na-Pikrat ein 
Additionsprod. bildet, was echte Pikrate gebende Basen nicht tun.

Yersuche. l-Melhyl-2-i-butyl-l,2-dihydrochinoliii, CI4H19N (I). Darst. nach 
F reund  u. K essler mit l*/» Moll. i-Butyl-MgBr (’/, Stde. kochen). Kp.,* 143 bis 
144° im H-Strom, rotgelbes, unangenehm riechendes Ol, allmahlicli yerharzend. 
Lsgg. in Sauren farblos (nicht rot). Pikrat, Ct4H|0N, CuH30,N3, aus k. alkoh. Lsg., 
orangegelbe Krystalle, F. 92—94°, lichtempfindiich, 11. in A., Essigester, Aceton, 
wl. in Bzl., Toluol, unl. in Lg. Geht beim Umkrystallisieren unter teilweiser Ver- 
harzung in ein dunkelrotes Pikrat iiber. [Das von Freund  u. K essler be- 
schriebenc Pikrat (F. 154—155") war unreines 2-i-Butyichinolinpikrat (vgl. unten).]
— 2-i-Butylchinolin, C13Hl5N. Aus I  durch 5std. Kochen, dann Yakuumdest.
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Nach Reinigung iiber daa Pikrat (citronengelbe Bliitter aus A., F. 161°, meist zl., 
wl. in A., Bzl., Essigester) nicht unangenehm riechendes 01, Kp.43 1 57°. — Jod- 
methylat, C14H,8NJ. Im Rohr bei 100°. Gelbe Prismen aus A., F. 186°, meist 11. 
(gelb, in W. farblos), wL in A., Bzl., Essigester. Zersetzt sich nicht beim Um- 
krystallisieren. — 2-i-Butyl-l,2,3,4-łclrahydrochinolin, Ci3H,„N. Aus Butylcliinolin 
mit Sn u. HC1. Nach Reinigung uber das Hydrochlorid (C1SH,,„NC1, Prismen aus 
verd. HC1, F. 217", in Niidelchen sublimierbar) 01, Kp..i0 159—160°. Pilcrat, 
C13H 10N, C6H3OjN3, Krystalle aus A., F. 130—131°. Aus wss. Lsgg. der Kompo- 
nenten erhiilt man Krystalle mit 1 HaO, F. 68—72°. — Jodmelhylat, C,,H.nNJ, 
Prismen aua_. A., F. 158—159°, nicht 168° (Frednd  u. K essler), 11. in A., Chlf., 
Eg., wl. in A., Bzl. Wird von W. hydrolysiert u. gibt dann das Pikrat der 
folgeuden Base. — l-Methyl-2-i-buiyl-l̂ ,3,4-lclrahydrochi>iolin, C|,Hj,N. Aus I  
mit Na u. A. Nach Reinigung iiber das Pikrat (C, ,H21N, C„H30:N„ goldgelbe 
Nadeln aus A., F. 150°, 11. auBer in A., Lg.) hellgelbes 01, Kp.,e 157". — Jod- 
methylat, C15H.„NJ, Krystalle aus A., F. 146", bei schnellem Erhitzen bis 151°, 
nicht 174° (Freund  u. K essler), 11. in W., A.

l-Methyl-2-phenyl-lJ}-dihydrochinolin (II). Darst. nach F reund  (1. c.) mit 
l 1/, Moll. CaII.MgBr (20 Min. kochen). F. 88—89", ziemlich veriinderlich. — Roh
pikrat, C16Ii,4N, C0H30,N3. Aus gleiehen Mengen der Komponenteu in A. bei 
Zimmertemp. (1—2 Tage) oder in A. (3—4 Stdn.). Leuchtend rote Krystalle, F. 128 
bis 132", 11. in Aceton, Pyridin, wl. in A., Eg., swl. in W., A., Bzl., unl. in Lg. 
Geht man von einem iilteren Praparat von I I  aus, bo scheidet sich sofort ein 
amorphes, gelbes Pikrat, F. 125—140°, ab, das offenbar einem Polymerisationsprod. 
angehijrt; aus dem Filtrat erhiilt man wieder obiges Rohpikrat. Schiittclt man 
letzteres mit 20°/oig. HC1 u. A., so liefert der Ruckstand der IICl-Lsg. mit Pikrin- 
siiure l-Methyl-2-phenylchinoliniumpikrat (F. 134—135°), wiihrend die aus der Utli. 
Lsg. zuruckgcwonnene Pikrinsaure stark unrein ist (OxydationsprozeB). — 1-Methyl- 
2-phenyl-l,4-dihydrochinolinpikrat, C„jH,6N, C3H30;N3. Aus dem yorigen: 1 . Durch 
mehrfaches Auskochen mit wenig A. Der erste Auszug u. die Gesamtmutterlaugen 
liefern l-Methyl-2-phenylchinoliniumpikrat. 2. Aus k. Aceton -)- Lg. Tiefrote 
Nadeln aus A., F. 140°, zl. in Aceton, wl. in A., Eg. Wird von NaOH verharzt, 
yerhiilt sich gegen HC1 wie das Rohpikrat. — Verb. C^IT^N, C^ILO^N^Na. Aus 
dem yorigen mit Sodalsg., weniger gut aus I I  u. Na-Pikrat in A. oder Aceton. 
Mkr. braune Nadeln, F. 170°. — Verb. (ĄjJ/lsAT),. Aus I I  in 20%ig. HC1 (Wasser
bad, 8 Stdn.), mit W. fallen, trockenen Nd. mit A. schiitteln. Der unl. Anteil 
sebm. bei 160—162°, ist swl. — 2-Phenylchinolin. Durch Erhitzen von I I  auf 250° 
im CO*-Strom (2 Stdn.), in konz. HC1 losen, mit W. verd., Nd. mit A. beseitigen, 
mit Alkali ffillen, Prod. im Vakuum dest. Krystalle aus A., F. 82°. Pikrat, F. 187°. 
Jodmetliylat, F. 197°, zers. sich nicht beim Umkrystallisieren, gibt mit Pikrinsaure 
in A. l-Methyl-2-phenylchinoliniumpikrat. — 2-Plieiiyl-l̂ ,3,4-tetrahydrochinolin. Aus 
dem yorigen mit Sn u. HC1. Reinigung mit Pikrinsaure in A., wobei zucrst etwas 
Pikrat des yorigen ausfiillt. Kp.,,, 218—220". Pikrat, C,.JI15N, C„H30,N3, aus A., 
F. 129—130".' — l-Benzoylderiv., C22I I 19ON. Mit C6II,CÓC1 +  Sodalsg. in sd. ii. 
Krystalle; aus ClI3OII, F. 124—125°, 11. in A., C1I30II, A. — Das von F heund (1. c.) 
dargestellte Bromierungsprod. yon II , F. 248—250", besitzt die Formel C,6HlsNBr2 
eines Brom-2-phenylchinoliniumbroinmethylats u. gibt das entsprechende Pikrat, 
C„)H13NBr • C6IJaO;Na, gelbe Krystalle aus A. oder 50°/oig. EssigsSure, F. 168—169°. 
Die Stellung des Br konnte nicht ermittelt werden. (Ber. Dtseh. Chem. Ges. 58. 
2320—30. 1925.) L indenbaum .

Jakob Meisenheimer und Erwin Stotz, Uber die Dihydrochinoline. Unter 
dieser Bezeichnung sind in der Literatur drei yoneinander yerschiedene Verbindungs- 
klassen beschrieben worden: 1. Die N-Methyl-2-alkyl(aryl)-l̂ -dihydrochinoline yon
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Freund , dereń Itonst. einwandfrei feststelit (vgl. vorst. Ref.). — 2. Die Bisdihydro- 
chinolinę, die H eller (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 47. 2893; C. 1914. II. 1402) durch 
Red. von Chinaldin oder ąuartiiren Chinoliniumaalzen mit Zn-Staub u. IIC1 erhalten 
u. ais dimolekulare 1,2-Dihydrochinoline autgefaBt hat. Yff. halten diese Auffassung 
fur unrichiig u. uehmen an, daB sich bei der Red. der Chiuoliuiumsalze primiir
1,4-Dihydroehinoline bilden, die aber so unbestiindig sind, daB sie sich sofort poly- 

merisieren, vielleieht unter B. eines Tetramethylenringes 
(nebenst.). Eine solche Formel wiirde die geringe Baaizitat, 
leichte Osydierbarkeit zu Chinolinen, Nichtreduzierbarkeit 
zu Tetrahydrochinolinen wohl erklaren. An das Bisdihydro- 
chinaldin, das iibrigens unter 15 mm bei 240—250" unzers. 
dest., konnten auch Vff. kein CH3J  anlagern. Das Pikrat 

(Heller) geht langsam in trockenem Zustand, schneller in sd. A. in Chinaldin- 
pikrat uber. Yff. halten die Auffassung H ellers, daB der Ubergang der Freuud- 
Bchen Basen in seine Verbb. auf der Wrkg. des nasciereiiden II beruht, fiir wenig 
wahrscheinlich, sondern glauben, daB das im Zn-Staub enthaltene ZnO daa Dihydro- 
chinoliniumsalz zum ąuartiiren Salz osydiert, das dann wie oben reduziert wird. —
з. Die von Ratii (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 715; C. 1924. I. 2516) aus o-Alkyl-
anilinen u. «-Halogenacetalen gewonncncn u. ebenfalls ais 1,2-Dihydrochinoline 
aufgefaBten Yerbb. Zuniichst haben sich VfF. iiberzeugt, daB das Rathsche „1,2-Di- 
liydrochinolin“ kein Chinolin ist, da der Misch-F. der fast bei derselben Temp. 
schm. Pikrate deutlich deprimiert ist. Die aus dem Pikrat zuriickgewonnene Base 
zeigt den ziemlich scharfen Kp.18 114—116”. Die Nichtreduzierbarkeit zu Tetra- 
liydrochinolin spricht gegen die Rathsche Auffassung. Weiter haben VfF. festgestellt, 
daB das Rathsche „N-Methyldihydrochinaldin“ nicht mit der Base von Frednd  

(Ber. Dtsch. Chem. Ges. 42. 1109 [1909]) ident. ist. Nach letzterem erhalt man 
glatt ein einheitliches Prod. yom Kp.u 128,5", desseu Pikrat (F. 130") die eharakte- 
rist. Verfinderlichkeit der 1,2-Dihydrochinolinpikrate aufweist. Das Rathsche Prod. 
sd. dagegen innerhalb weiter Grenzen, u. die verscliiedenen Fraktionen liefern ver- 
schieden u. unscharf schm. Pikrate, die keine Neigung zur Zers. zeigen. Es liegt 
ein Gemisch von Basen vor, dereń Natur unbekannt ist, die aber nichts mit dem 
Freundschen l,2-Dimethyl-l,2-dihydrochinolin zu tun haben. Es ist daher unsicher, 
ob dic Rathschen Verbb. ais Dihydrochinoline zu bezeichnen sind. (Ber. Dtsch. 
Chem. Ges. 58. 2330—33. 1925.) L indenbaum .

Jakob Meisenheimer und Erwin Stotz, Uber Chinaldinoxyd. Es ist auf- 
fallend, daB die von H eller u. Sourlis (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 41. 2692 [1908]) 
ala y-Ketohydrochinaldin (I.) beschriebene Yerb. nicht mit /-Oxychinaldin ident. ist
и. sich auch nicht in dieaes uberfuliren liiBt. Die Eigenschaften der Verb. (glatte 
Reduzierbarkeit zu Chinaldin, schwach bas. Natur, Fehlen saurer Eigenschaften) 
schienen dafiir zu sprcchen, daB der O nicht an C, sondern an N gebunden ist.

DaB tataachlich das Chinaldin-N- 
oxyd (II.) rorliegt, folgt daraus, 
daB die Verb. auch durch Oxy- 
dation von Chinaldin mit Benzo- 
persaure entsteht. LiiBt man die 
Komponenten in Bzl. 6 Stdn. in 

Eiswasser stehen u. gibt Pikrinsaure zu, ao fallt daa 1. c. beschriebene Pikrat, 
C10H9ON,C„H30,Ns, aus, gelbe Bliittchen aus A., F. 173—174". — Aus W. krystalli- 
siert II. mit 2H.;0, davon werden l 1/* Moll. im Vakuum uber H.,SO, abgegeben, 
der Rest im Vakuum bei 63° unter gleiehzeitiger Sublimation sehr langsam. — Das 
Oxydationsprod. von II. (1. c.) ist entsprechend al» Chinolin-N-oxyd-2-carbonsaure zu 
formulieren. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 2334—35. 1925. Tiibingen, Univ.) Li.

CH 
I ^ ^ C H  

^ > C H S 

N : O

Cli,

'^ .CH  -

Jc R '-

NR
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George Roger Clemo und W illiam  Henry Perkin jr., Syntliese substiluierler
4-Keto-l£,3,4-tetrahydrochinolinc und Versuche zu einer Syntliese von 4-Kcto-lJ2,3,4- 
tetrahydro-i-chinolinen. Toluol-p-sulfoanilid kondensiert sich mit ^9-Chlorpropion- 
siiure zu einer Toluol-p-sulfonyl-|9-anilin opropionsSure (I) (vgl. Journ. Chem. Soc. 
London 125. 1608; C. 1924. II. 1921) u. diese Verb. liefert mit P206 Verb. I I  u. 
durch Hydrolyse schlieBlich I I I .  Wird jedoch I  mit POCl3 behandelt, so entsteht 
Verb. IY. IV wird,durch HC1 unter Eliminierung der Toluol-p-sulfogruppe zu I I I  
reduziert. Um letztere Rk. aufzuklaren, dehnen Vff. ilire Verss. auf die 3 isomeren 
Toluol-p-sulfonyl-fi-toluidinpropionsauren, C6II4 • CII3-N • (SOa-CttII4'C II3) CH2-CH3. 
COOH, aua.. Das o-Methylderiv. liefert mit POCl3 wenig 4-Kcto-8-methyl-l,2,3,4- 
tetrahydrochinolin (Y) u. dessen Toluol-p-sulfodcriv. (YI). Y I gibt mit Eg. u. IICl 
o-Toluidin u. flo-Toluidinpropionsciure, mit konz. II2S04 fl-o-Toluidinpropion-o- 
toluidid (YII). Toluol-p-sulfonyl-fi-m-toluidinpropionsaure (VIII) liefert mit POCl3 
Verbb. IX  u. X , durch Hydrolyse u. Red. mit HC1 daraus Verbb. X I u. X II. 
Diese geben Toluol-p-sulfonylderivv. der Formel X III . Toluol-p-sulfonyl-fj-p-łoluidin- 
propionsiiure gibt mit P20, Toluol-p-sulfo)iyl-4-keto-6-methyl-l,2,3,4-letrahydrochinolin 
(XIV), mit P0C13 das 3-Chlordcriv. (XV). Mit h. IICl liefern beide Verbb. 4-Keto- 
6-methyl-l̂ ,3,4-tetrahydrochinolin (XVI), XV mit alkoh. KOH 4-Methoxy-6-methyl- 
chinolin (XVII). Toluol-p-sulfoniyl-fl-p-anisidinpropionsawe (XVIII) gibt mit Pj06 
Toluol-p-sulfonyl-6-methoxy-4-keto-l]2,3,4-tetrahydrochinolin (XIX), durch Hydrolyse 
daraus 6-Methoocyketoteirahydrochinolin (XX). Die Einw. von POCl3 auf X IX  gibt 
nur 10% des zu erwartenden 3'oluol-p-sulfonyl-3-chlor-6-methoxy-4-keto{eti'ahydro- 
chinolins, der Rest besteht aus unver;indertem X IX , somit hat die Methoxygruppe 
einen von der Methylgruppe durchaus yerschiedenen EinfluB auf den Mechanismus

SOaX ist die Abkurzung 

fur — S02C6II4CH3
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der Ringbildung. Ahnlich verlia.lt sieli aueli Toliiol-p-sulfonyl-{3-phenetidinpropion- 
saurc, welche Verb. mit Pa06 Toluol-p-sidfonyl-6-athoxy-4-keto-lfl,3,4-letrahydro- 
chinolin liefert, durch Hydrolyse daraus 'Athoxykełołełrahydrochinolin. Die Behand- 
luag der obigen Saure mit POCI, gibt nur geringe Mengen des 3- Chlorderiv. XX 
IftBl sich mit HCl zu 6-Oxy-4-ketotetrahydrochinolin hydrolysieren. Ferner liefert 
Toluol-p-sulfobenzylamid mit Na-Chloracefat Toluol-p-mlfonylbenzylaminoessigsawe, 
doch liiBt sich mit Pa03 oder POCI3 kein RingschluB erreiehen.

Versuche. Toluol-p-sulfo-o-toluidid liefert in NaOH mit /9-Chlorpropionsiiure 
Toluol-p-sulfonyl-^?-o-foluidinpropion siiure, Ci;H 10O(NS, aus Bz!., F. 127—128". Die 
Siiure gibt mit POCl3 auf 100" erhitzt 4-Keto-8-methyl-lj},3,4-tetrahydroc&mólin, 
C,0HnON (V), aus PAe., F. 92°, 11. in Siiuren, A. u. Bzl. Toluol-p-sulfonylderiv., 
C,7Hi;03NS (VI), aus A., F. 147—148°. Daraus mit H2S04 fl-o-Toluidinpropion-o- 
toluidid, C17H.0ONj, aus Bzl. -j- Lg., F. 126°. Analog wie das o-Deriv. (s. o.) ent
steht Tohiol-p-sulfonyl-fi-m-łoluidinpropWnśaure, C17H,904NS (VIII), aus Bzl., F. 103°,
11. in organ. Losungsmm. Die Siiure gibt mit P0C13 a) Toluol-p-sulfonyl-3-chlor-4- 
keto-7-methyl-l,2,3,4-tetrahydrochinolin, C,7H 160;INC1S (IX), aus Methylalkohol, F. 138°, 
durch Hydrolyse mit Eg. u. HCl daraus 4-Kdo-7-mcthyl-lJi,3,4-tetrahydrachmolin, 
C|UHnON (XI), aus Bzl. -(- Lg., F. 109", Toluol-p-sidfonylderiv., C,7I I 1703NS, aus A., 
F. 98°, u. b) TQluol-p-8ulfonyl-3-chlor-4-keto-5-methyl-l,2,3,4-ietrahydrochinolin, 
C„H|„0..,NC1S (X), aus Lg., F. 98—100", durch Hydrolyse daraus 4-Keto-5-methyl- 
ly2,3,4-ietrahydrochinolin, C10H,,ON (XII), aus Lg., F. 104—105°. Toluol-p-sidfonyl- 
deriv., aus Bzl. -f- Lg., F. 136°. Wie oben entsteht ferner Toluol-p-sulfonyl-fi-p- 
toluidinpropionsaure, aus Bzl., F. 116—117°. Daraus mit P203 in Xylol Toluol-p- 
sulfonyl-4-keto-6-methyl-lJ},3,4-tetrahydrochinolin, Ci;I I 170,NS, aus A., F. 136—137°. 
Durch Hydrolyse hieraus 4-Keto-6-methyl-l,2,3,4-tetrahydrochinolin (s. u.). Die 
9̂-p-Siiure liefert mit POCl3 Toluol-p-sulfonyl-3-chlor~4-keto-6-methyl-lJ2,3,4-tetrahydro- 

chinolin, C17H 1(108NC1S (XV), aus A., F. 176—177°. Die Hydrolyse mit Eg. u. HCl 
liefert 4-Keto-6-methyl-lr2,3,4-tetrahydrochinolin, C,0H,,ON (XVI), aus Bzl. -j- Lg., 
F. 85—86°. 8-Benzylidenderiv., C17H,6ON, aus Methylalkohol, F. 224—225°, Mono- 
bromderw., C17H,,0NBr, aus A., F. 194—195°. Das obige Cblorderiv. verseift sich 
mit methylalkoh. KOH zu 4-Mełhoxy-6-methylchinolin, CllH,,ON (XVII), aus Lg., 
F. 51°, Kp.,8 185°. Toluol-p-sulfoanisidid u. yJ-ChlorpropionsSure geben Toluol-p- 
sulfonyl-fi-p-anisidinpropionsaure, C17H19OsNS (XVIII), aus Bzl., F. 81—82°. Daraus 
in Xylol mit P205 Tohwl-p-sulfotiyl-6-methoxy-4-kcto-l£,3,4-telrahydrochinolin, 
C17H,704NS (XIX), aus A., F. 124—125°. Durch Hydrolyse hieraus das 6-Methoxy-
4-ketoderiv. (s. u.). X V III gibt mit P0C13 beliandelt u. das entstehende Prod. mit 
Mineralsiiurcn yerseift 6-Methoxy-4-keto-ly2,3,4-letrahydrochhiolin, C^J^jO^N (XX), 
aus Bzl. -j- Lg., F. 112°, stark bas., 11. in organ. Losungsmm. Bei obiger Rk. mit 
P0C13 entsteht in geringen Mengen Toluol-psulfo)iyl-3-chlor-6-tnethoxydihydrochinolin, 
CI7H 190SNC1S, aus Eg., F. 235°, wl. in A. Aus Toluol-p-sulfophenetedin u. ^-Chlor- 
propionsiiure entsteht Toluol-p-mlfonyl-p-p-phenetedinpropionsaure, C19H2104NS, aus 
75% Methylalkohol, F. 97°. Daraus mit Pa06 wenig Tohcol-p-sulfonyl-6-athoxy-4- 
keto-1 ,2,3,4-tetrahydrochinolin, ClsH 1904NS, aus Methylalkohol, F. 114—115°. Die 
PhenetedinsSure liefert mit P0C13 u. nachfolgender Hydrolyse 6-Alhoxy-4-keto- 
1 ,̂3,4-tetrahydrochinolin, CnH130i,N, aus Bzl. -)- Lg., F. 60°, stark bas., 11. in organ. 
Losungsmm. XX gibt mit konz. HCl bei 160—170° 6-Oxy-d-keto-l̂ ,3,4-tetrahydro- 
chinolin, CaHgOjN, aus Xylol, F. 163—164", wl. in Bzl., 11. in A. u, wss. NłjC03. 
Toluol-p-sulfobenzylamid gibt mit Na-Chloracetat Toluol-p-sulfonylbcnzylaminoessig- 
sdure, Ci6H,70,NS, aus Lg., F. 137—138°, Athylester, CuIIj104NŚ, aus Lg., F. 51°. 
(Journ. Chem. Soc. London 127. 2297—307. 1925. Oxford, Dyson P e rr in s  Lab.) Ta.

Jame3 Hoir, Farbę und Molekulargcometrie. IV. Frkldnmg der Farben von 
Cyaninfarbstoffen. (III. vgl. Journ. Chem. Soc. London 127. 968; C. 1925. II. 521.)
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Yf. erwcitert seine Theorie, daB die Farb stu fe hauptsiichlich von dem Abstand 
zweier positiver Zentren abhiingig ist, auch auf die Oyanine, i-Cyanine, Azócyanine
u. Carbncyanine. Die Molekule enthalten auBerhalb der positiven Zentren aus- 
gedehnte inaktiye Teile, welche die Lage der Absorptionsstreifen von '/j—10°/0 
nach oben liin verschieben. Die Lage der Cyaninbanden liiBt sich durch Multi- 
plikation derjenigen der i-Cyanine mit 1,065 errechnen, durch denselben Faktor 
auch diejenige dćr i-Cyanine aus den Banden der ps-i-Cyanine. Die Banden der 
ps-i-Cyanine sind praktiscli mit denjenigen der durch Siiuren aktiviertcn Di-2- 
chinolylmethane (vgl. Scheibe  u. R ossner , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 54. 786; C. 
1921. I. 903X.identisch. Die Banden der Dichinolylmethane werden aus denjenigen 
der Dipyridylmethane durch Multiplikation mit dem Quadrat von 1,105 erhalten. 
Der oben erwiihnte Faktor 1,065 liiBt sich auch auf die Carbocyaninreihen an- 
wenden. Ferner wurden im Laufe der Unterss. hergestellt: 1,1'-Dimelhyldi-2- 
pyridyloxymelhananhydrid (Dimethylprotocyanin) (I), gelbe Lsgg. von XX — 428 u. 
405 u. Diniełhyltnesocyanin (II), rotgelbe Lsgg. von XX — 495, 465 u. 430. Yf.

-CH : L^^J-C H  :
n-ch3x  n-ch 3 m-ch3x  n-ch;

diskutiert ferner die Anordnung der Atome im Mol. der genannten Farbstoffe auf 
Grund seiner Farbentheorie (1. c.). (Journ. Chem. Soc. London 127. 2338—43. 
1925. Staatslab. Johanncsburg.) Taube .

Hans Lindemann und Franz Miihlhaas, Abkommlinge des 1-Aminocarbazols. 
(Vgl. L indemann  u. W essel, Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 1221; C. 1925. II. 1043.) 
Wfihrend es bisjier nicht gelang, von N-Deriw. des Carbazols aus Ringschliisse 
iiber der 1,9-Steilung durchzufiihren (vgl. dazu Seka, Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 
1527; C. 1924. II. 2034), erreichten Vff. dieses Ziel von 1-Derivv. aus. Bei Be- 
setzung der Stellungen 3 u. 6 tritt ein weiterer Substituent nach 1. So liefern das
3.6-Dibrom- u. 3,6,8-Tribromcarbazol bei der Nitrierung die l-Niiroderiw., denn diese 
entstehen auch durch Bromieren des von L indemann  u. W erther  (Ber. Dtsch. 
Chem. Ges. 57. 1316; C. 1924. II. 2034) dargestellten 1-Nitrocarbazols. Die ent
sprechenden l-Aminoderiw. zeigen keine Neigung zu o-Kondensationen, sie reagieren 
nicht mit o-Chinonen, geben mit HNO, keine Triazole u. ihre Acetylderiw. keine 
Benzimidazole. Aber aus den Chloracetylderiw. (I.) liiBt sich HCl unter RingacliluB 
abspalten. Von den beiden a priori moglichen Formeln II. u. III. lieB sich III. 
ausschalten, denn die dibromiertc Verb. konnte zu einer Dioo'overb. oxydiert werden, 
dereń Formel IV. aus der glatten Wiederaufspaltung durch konz. KOH zum 1-Amino-
3.6-dibrorocarbazol folgt, wiihrend das dem Oxindulderiv. III. entsprechende Isatin- 
deriy. eine Carbazolcarbonsiiure hiitte liefern miissen.

NII-CO-CH,Cl ;n h

O

3,6-Dibrotncarbazol. Aus Carbazol mit 2 Moll. Br 
in sd. CSa. Aus A., F. 213". — N -Acetylderiv., 
CnHgONBr,, Nadeln aus Eg., F. 189", 11. in Bzl., Toluol,
1. in h. A., Eg. — N-Nitrosoderiv. Mit NaNOj in Eg. 
Hellgelbe Nadelrosetten aus Bzl. oder Toluol, F. 192° 
(Zers.) nach Braunfiirbung bei 180", wl. in A., A., Eg. 

Das NO wird schon von sd. wss. Aceton abgespalten. — N-Mełliylderiv., C)3H9NBr2.
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Mit (Cn3)„S04 -)- 50°/oig. KOH in sd. A. Nadeln aus A. oder Eg., F. 158—100°. 
Gibt, mit Dibromcarbazol verschm., tiefblaue FSrbung. — l-Nitro-3,6-dibromcarbazol, 
CijHjOjNjBrj. Aus Dibromcarbazol u. HN03 (D. 1,4) in sd. Eg. Bliittehen, F. 260°,
1. in h. Anilin, Nitrobenzol, Tetracliloriithan, wl. in CS2, Bzn., Bzl. Lsg. in alkoh. 
Lange tiefblaurot, mit W. liydrolyt. Spaltung. — N-Methylderiv., C1:,H802N2Br2, 
gelbe Nadeln aus Eg., F. 221°. Keine Rotfiirbung mit alkoh. Lauge. — 1-Amino-
3.6-dibromcarbazol, Ci,H8N8Brj. Aus der Nitroverb. mit konz. wss. N&^-Lsg. in 
sd. A. oder mit SnCl3 in sd. Eg., dann mit konz. IICl fiillen, Nd. mit Na^S ent- 
zinnen. Aus Chlf. oder Bzl., F. 192°, 11. in A., Nitrobenzol, Anilin, 1. in li. Bzl., 
Toluol, Chlf., wl. in Bzn. Salze mit Sauręn wl. — Benzoylderw., C19H12ON2Br2, 
Nadeln aus Nitrobenzol, F. 273° (Sehwiirzung), wl. in A., Bzl., Xylol, zl. in Amyl- 
alkohol, Eg., 11 in h. Anilin, Nitrobenzol, beim Reiben elektr. — Acetyldcrw., 
C, JI^ON.jBrj, dem vorigen iihnlich. — Chloracetyldcrw. , C,4H9ON2ClBr2 (I., X  =  
H). Mit Chloracetylchlorid in sd. Bzl. Nadeln, F. 265—267°, dem yorigen iihnlich.
— 3,6-Bibromcarbazol-l,9-[3'-oxopipcrnzin'], C14II3ON2Br2 (II., X  =  H). Aus I. mit 
50l,laig. KOH in sd. A., mit W. vcrd., in IICl gieBen. Niidelchcn aus Nitrobenzol, 
F. 333° nach Dunkclfiirbung oberlialb 300", wl. anBer in Nitrobenzol, Anilin. —
3.6-Dibromccirbazol-lJ)-[2',3 -dioxopipcrazin~\, C14H^OJNsBr2 (IV.). Aus II. mit NaNOs 
in sd. Eg. Nadeln aus Nitrobenzol, F. 435°, wl. auBer in sd. Nitrobenzol, Anilin. —
3.6.8-Tribromcarbazol, Ci'jH0NBrs. Wie oben mit starlc 3 Moll. Br. Nadeln aus 
A., F. 184°, 1. in sd. A., Eg., Bzl., CS2. Gibt mit Br in h. Eg. das bekanute
1.3.6.8-Tetrabromcarbazol (F. 220"). — l-Nitro-3,6,8-iribromcarbazol, CI2H602N2Br3, 
Wie oben. Gelbe Nadeln, F. 264°, sonst der Dibromverb. iihnlich. — 1-Amino-
3.6.8-tribromcarbazol, C^UjN^r.,. Mit einer Eg.-Lsg. von SnCL +  HCl-Gas in 
sd. Eg., Hydrochlorid (Nadeln),mit NH,OH zerlcgen. Krystalle aus Bzl., F. 239°,
11. in A., Nitrobenzol, wl. in Bzl., Eg. — Acetylderiv., CnIIjONuBr,, Nadeln aus 
Eg., F. 305°, wl. in A., Bzl., Xylol, 1. in Eg., Nitrobenzol. — Chloracetyldcrw., 
CuII80N2ClBr3 (I., X =  Br), Nadeln, F. 285°. wl. auBer in sd. Nitrobenzol. —
3.6.8-Tribromcarbazol-l19-[3'-oxopiperazin'], C14II,ON2Br3 (II., X  =  Br). Aus I. mit
festem KOH in A. (Wasserbad). Nadeln aus Nitrobenzol, F. 375°, wl. in li. Anilin, 
Nitrobenzol. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 2371—77. 1925. Braunschweig, Teclin. 
Hochsch.) L indenbaum.

Emil Abderhalden und Richard Haas, Darstcllung niethylierter Piperazine. 
Ais Ausgangsmaterial diente 2,5-Dimethylpiperazin, aus dem weinsauren Salze 
(Lycetol der Farbenfabriken vorm. F r ie d r . B a y e r  & Co.) hergestellt, u. ais 
nicht spaltliare Transform erwiesen, F. 218°. Durch Kochen mit CII3J  in CH40 
lieferte es 1 ,̂4,5-Tctramelhylpiperazindijodhydrat, C8II18Na-2IIJ, Nadeln (aus CII,0), 
bei 200° allmiihlich gebriiunt, F. 257° (Zers.), sil. in W., 1. in CII40 u. A., unl. in 
Chlf., A. u. Essigester, gibt mit J braunrote Anlagerungsverb., mit Kaliumwismut- 
jodid rotbraune, nicht deutlich krystallin. Fallung. — 1,2,4,5-Tctramcthylpiperazin- 
monojodhydrat, CjH^N^-HJ, aus der Lsg. des vorigen in wenig W. nach Zusatz 
von NaOH bis zu ca. 4-n. Lsg. durch Chlf. ausgeschiitrelt, F. 178° (Zers.), nach 
Trocknen bei hoherer Temp. swl. in Chlf., unl. in A., 1. in W. u. A. — 1.2,4,5-Teira- 
methylpiperazin, C3HI8N2, nach Umsetzen des vorigen mit Ag2S04, der filtrierten 
Lsg. mit Ba(OH)j, Einengen u. Zusatz von NaOH durch Chlf. ausgeschuttelt, siruposer 
Ruekstand, nach liingerem Stehen im Vakuum mit undeutlich krystallin. Anflug. —
l,l,2 !4,4,5-Hcxamethijlpiperazhiiumdijodid, Ci0HJ4N>Jt, Krystalle (aus CI1,0), Sintern 
243°, F. 250", 1. in W., CH40 u. A., unl. in Chlf., A. u. Essigester, mit J rot- 
braunes Anlagerungsprod., mit Kaliumwismutjodid rote Fallung. — 1 ,4 ,4 ,5-Hexa- 
methylpiperaziniumhydroxyd, C10H2„OaN3, Krystalle (aus A. -f PAe.), liygroskop.,
F. 224°, 11. in W., 1. in CH O, A., Chlf., wl. in A., unl. in Essigester. — 1,i,2 ,-4,4,5- 
Hexamethylpiperaziniumd\chlorid, C^II^NjCLj, aus 2,5-Dimethylpiperazin in alkal.
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Lsg. mit (CH„),Ś04, Fallung aus HCl-saurer Lsg. mit HgCLj-Lsg. ais C10HaiN,Cla- 
‘IHgCIj (F. 250° [Zers.]), Behandluug mitHjS; krystallin. (aus A.), hygroskop., Zers. 
300°, swl. in A. (Ztschr. f. physioi. Ch. 149. 94—99. 1925. Halle a. S., Univ.) Sr.

Emil Abderhalden und Ernst Schwab, Studien iiber desmotrope Formen der 
Dikelopiperazine. Bei Erhitzen von 2,5-Diketopiperazin (Głycinanhydrid) mit Glycerin, 

zweekmaBig in Ggw. einer Aminosiiure (1-Tyrosin) wurde 
rrv^CII~"C(OH) . . u. a. ein Prod. erhalten von der Zus. C4IIfl0aN, des Aus-

1 “̂CęOH)—CH'>i gangsmaterials, Blattchen (aus verd. A.), Zers. 282°, von un-
gesUtt. Charakter (kanariengelbe Farbung mit Tetranitro- 

methan, momentane Eutfarbung von KMn04 in der Kalte), vermutlich von nebenst. 
Koust. Diazomethan lieferte den Dimethyldthcr, CóHluOaN2, Nadelrosetten, F. unter 
100°. (Ztschr. f. physioi. Ch. 149. 100-02. 1925. Halle a. S., Univ.) S p iege l.

A. Beretta, Uber/uhrung des 2,4-Dinitro-4'-bcnzolazodipkenylamins in Plienazin- 
derivate. 2,4,4’ - Tria.minodiphemjla.7nin, aus 2,4-Dinitro-4'-benzo!azodiphenylamin 
durch Red. mit Sn u. HCl (Temp. unter 70"), Entzinnen mit Zn u. Abfiltrieren vom 
Sn; das Filtrat wurde mit CaC03 yersetzt u. dirckt der Osydation durch K^Cr^O;

N

w  M S

cT&.H, -NH, C6H5-N : N • C(1lC c i

unterworfen, Aussalzen des gebildeten Aminophetwsafraiiins (I) mit NaCl, rotbraune, 
krystallin. M. aus W., F. uber 300"; farbt mit Tannin gebeizte u. mit Breehwein- 
stein fisierte Baumwolle ahnlich wie das gewobnliche Phenosafranin; die alkoh. 
Lsg. fluoresciert orangegelb; gibt mit konz. l i JS04 griine Lsg., die beim Verdiinnen 
yiolett bis rot wird. — Nitrobenzolazoflaoindulin, C3..H ,0O.iNsCl (II), aus 2-Amino-4- 
nitro-4'-benzolazodiphenylamin in alkoh. Lsg. (-(- HCl) u. Phenanthrenchinon in Eg.- 
L9g. (bei 100“), orangerotes, mikrokryslallin. Pulyer aus Methylalkohol oder A.,
F. 146—14811, gibt mit konz. HaS04 rote Lsg., die beim Yerdtinnen orangegelb wird. 
(Gazz. chim. ital. 55. 711—13. 1925. Pavia, Univ.) ZANDER.

G. Ponzio und G. Perolio, JJntersuchungen iiber die Dioonwie. XXVII. (XXVI. 
vgl. S. 64.) Wahrend das Phenylchloręilyoxini, C0H5-C(: NOH)-C(: NOHJ-Cl (I), mit 
NIIj u. Anilin unter Austritt eines Mol. HCl zu dem entsprechenden Amino- bezw. 
Anilinophenylglyoxim, C„H6-C(: NOH)-C(: NOH)-NHR (R =  H bezw. CaH5) zu- 
sammeutritt (vgl. Ponzio u. Avogadko, Gazz. chim. ital. 53. 33. 309; C. 1923. III. 
1485. 1487), entsteht mit Phenyłhydrazin unter Austritt je eines Mol. W. u. HCl das
2,G-Diphenyl-3-keło-2,3,4,5-tetrahydro-symm.-tetrazin (II). Im gleichcn Sinne ver- 
lauft die Kondensation, wenn 1 durch p-ToIylchlurglyoxim, u. Phenyłhydrazin durch 
p-Bromphenylhydrazin, aber nicht durch N-Methyl-N-phenylhydrazin ersctzt wird. 
Die Dehydrierung von I I  ergibt 2,6-Diphenyl-3 keło-2,3-dihydrotełrazin (III), welches 
bei energ. Red. in 2,6-Diphcnyl-2,3,4,S-tełrahydrotełrazin (IV) ubergelit. Aus letzterem 
entsteht durch Osydation 2,6-Diphenyl-2,3-dihydrotetrazin (V). — Zur Erklarung der
B. von I I  aus 1 u. Phenyłhydrazin bestehen yerschiedene Moglichkeiten; wenn man 
von der intermediaren 13. des Phenylhydraziuophenylglyoxims, CeH5-C(: NOH)- 
C(: N0H)*NH-NH-C6H3, absieht, kann 1  durch doppelte Beckmannsche Umlagerung 
zunachst in CUH6 • CO • NII ■ NII • COC1 iibergegangen sein; letzteres kondensiert 
sich dann mit Phenyłhydrazin unter Austritt von je einem Mol. W. u. HCl zu
II . Gegen diese Annahme sprielit die geringe.Ausbeute (30% der Theorie) an I I ;  
auBerdem entsteht I I  auch aus detn Diacetyldcriw von I, sowie aus dcm Osyd des 
Oxims des Benzoylcyauids, CaFIs-C(: NOII)-CNO (Mitteilung hieriiber folgt) durch 

VIII. 1. 62
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Behandlung mit Phenylhydrazin. — Ebenso wic I  reagiert aucli Chlor-i-nitroso- 
acetophcnon, C,,I L, • CO ■ C(: NOli) ■ Cl, welches sich mit Anilin noi rnal zu C.Ji- ■ CO • 
C(: NOH)’NH.CaH5 kondensiert, anonjal mit Phenylhydrazin, wobei N-Phenyl- 
N'-bcnzoylhydrazin (F. 170") entsteht.

II C.H,.C<g“ N(C,HJ>c o  111 c“lr^ 'C< N —N(CflĤ C0

IV  C . H , . C < ™ ^ ™ > C H ,  V

Ve r s u c li s t e i 1. 2,6-JDiphcnyl-3-keto-2,3,4,o-tctrahydro-symm.-tetrazin, CuII,„0N4 
(II), aus Phenylchlorglyosim (I) u. ctwas mcbr ais 2 Moll. Phenylhydrazin in alkoh. 
Lsg. (Rotbraunfiirbung), Auswaselien des Nd. mit W. (Entfernung von Phenylhydr- 
azinhydrochlorid), weiBe Bliittchen aus A. oder Bzl., F. 174—175°; wird durch 
Kochen mit 20°/oig. NaOII niclit yeriindert, dagegen erfolgt beim Erhitzen mit verd. 
HCj Zers. zu Benzonitril, Pheuylliydrazin u. einer nicht weiter untersuchten Verb. 
Ebenso entsteht I I  aus dem Diacetylderiy. von I  u. Phenylhydrazin. — Hydrochlorid, 
aus I I  in iith. Lsg. u. gasicirmigem IIC1, leicht durch W. hydrolysierbar. — Mono- 
acetylderiv., Cl4Hn0N4(C0-CH3), aus I I  u. Acetanhydrid in der Kiilte, weiBe Prismen 
aus A., F. 161°. — Diacetylderiv., CUHI0ON4(COCH312, aus yorigem oder aus I I  u. 
Acetanhydrid (-f- Na-Acetat) in der Hitze, lange, weiBe Nadeln aus A., F. 174°. —
2,6-Diphenyl-3-keto-2,3-dihy dro-symm.-tetrazin, C14Hl0ON4 (III) , aus I I  u. CiO.( in 
50%ig. Essigsiiure, orangefarbene Prismen aus Bzl., F. 264—265°; yorsichtige Red. 
mit Zn u. Essigsiiure fiilirt zu I I  zuriick. — 2,6-J}iphenyl-2t3,4,5-telrahydro-symm.- 
tetrazin, C14H14 N4 (IV) , aus I I  durch energ. Bed. mit Zn u. Eg. in der Hitze, stroli- 
farbene Bliittchen aus PAe., F. 86°. — Hydrochlorid, leielit dureli W. hydrolysier
bar. — 2,6-Diphenyl-2,3-dihydro-symtntetrazin, C14HI2N4 (V), aus IV  u. Cr03 in Eg. 
(-j- wenig W.) in der Hitze, gelliorange Prismen aus Bzl., F. 238—239°. — 6-Phenyl-
2-p-bromphenyl-3-keto-2,3,4,S-telrahydro-symm.-tetrazin, Cl4H,,ON4Br, aus Iu . p-Brom- 
plienylliydrazin, lange weiBe (oder schwach gelbliche) Nadeln aus A., F. 189—190°,
— Diacetylderiv., C14II3ON4Br(CO-CH3)2) strohfarbene Bliittchen aus A., F. 169 bis 
1705. — p-Tolylchlorglyoxim, C9H902NSC1, aus p-Tolylglyoxirn in Chlf.-Lsg. durch 
Einleiten von trocknem Cl bis zur Siittigung, farblose Prismen aus A., F. 201° (Zers.) 
nacli yorhergehender Gelbfiirbung. — Ni-Salz, (CeH802N3Cl)2Ni, mit Ni-Acetat in 
wss. Lsg., orangerote Krystalle, zers. sich bei 180°, oline zu schrn. — IHacelylverb., 
CH, • CeH, • C(: NO ■ CO ■ CH3) ■ C(: NO • CO • CII3)C1, farblose Nadeln aus A., F. 95°. --
2-Plte>iyl-6-p-tolyl-3-keio-2,3,4M-tetrahydi'0-Symm.-tetrazin, C1SH140N4, a) aus p-Tolyl- 
chlorglyoxim u. etwas melir ais 2 Moll. Phenylhydrazin in alkoh. Lsg., Auswaschen 
des Nd. mit W. (Entfernung yon Phenylhydrazinliydrochlorid), b) aus dem Diacetyl
deriy. des p-Toly 1 ch 1 orglyoxims u. Phenylhydrazin in iith. Lsg., farblose Nadeln 
aus A., F. 190—191°, yeritndert sich nicht beim Erhitzen mit 20°/oig. NaOII, dagegen 
erfolgt mit verd. HCl in der Hitze Zers. zu p-Tolunitril, Phenylhydrazin u. einer 
nicht niiher untersuchten Substanz. —- Diacetyherb., C15H12ON4(CO-CH3)s, weiBe 
Prismen aus A., F. 170°. — 2-Phenyl-6-p-tolyl-3-keto-2,3-dihydro-symm.-tetrazin, 
C15H 12ON4, aus der entsprechenden Tetrahydroverb. u. Cr03 in der Ilitzc, gelb- 
orange Blattclien aus Bzl., F. 265°. — 2-Phenyl-6-p-tolyl-2,3,4,5-tetrahydro-symni.- 
tetrazin, C151I,0N4, aus dem Ketotetrahydroderiy. durch Bed. mit Zn u. sd. Eg., 
EingieBen in W., gelbliche, prismat. Nadeln aus PAe., F. 104°; die Salze (Hydro
chlorid u. Acetat) sind durch W. leicht hydrolysierbar. — 2-Phenyl-6-p-tolyl 2,3-di
hy dro-symm.-tetrazin , C15H14N4, aus yorigem in Eg. u. CrOs in wenig W. in der 
Hitze, orangefarbene Nadeln aus Bzl., F. 259°. (Gazz. chim. ital. 55. 688—98. 
1925.) . Z a n d e r .

G. Ponzio, Untersuchungen iiber dic Dioxime. XXVIII. (XXVII. vgl. yorst. 
Ref.) Die kiirzłich erschienene Arbeit yon M e is e n iie im e r , L an ge  u. L am pa?,t e r



1926. I. D. O rg a n is c r iE  C hem ie . 951

(L ie b ig s  Ann. 444. 94; C. 1925. II. 1435) yeranlaBt Vf. zu einigen Mitteilungen 
iiber das Peroćcyd des {3-Phenylglyoxims. Wenn genannte Autoren auch in einem 
Falie (beim p-Methoxybenzildioxiin) 4 Formen isoliert haben, so ist dieses nach 
Ansieht des Vf. noch kein Bewcis fiir die allgemeine Giiltigkeit der Theorie vou 
H antzsoh  u . W e r n e r , nach wclcher dic Dioxime R • C (: NOII) • C (:NOII)• II' in 
4 Formen auftreten miissen. Auf Grund seiner friilieren Verss., die sich nicht 
nach den genauntcu Theorien erkliiren lassen, hiilt Vf. seine Ansieht iiber die 
Struktur der Dioxime (Strukturverschiedenheit der beiden Oximinogruppen iu einer 
Dioximreihe, bezeiehnet durch das Priifix u) aufreclit. Ebenso bestreitet Yf. die 
Allgemeinguitigkeit der Annahme der Fuxoxankonst. fiir die Perosyde der Diosime, 
da z. B. das Perosyd des «-Phenylglyoxims mit dem Oxyd des Oxims des Benzoyl-

cyamids, C0H5-C(:NOH).C(:N)-O bezw. C„He-C(:NOH)-C i N : O, ident. ist. In 
einer folgenden Mitteilung wird gezeigt werden, daB alle Peroxyde der a-Formen 
der Glyosime R-C(:NOH)-C(:NOII)-H Nihiloxyde sind. — Aus der fi-Form des 
Phenylglyoxims (F. 180°) hat Vf. durch Oxydatiou mit IINT03 ein Peroxyd CaHs* 
(CjNjO,)-!! erhalten, das in seincn Eigensehaften von dem aus der «-Form (F. 168") 
erbaltenen giinzlich yerschieden ist. Das Pcroxyd der (9-Form yeriindert sich 
weder durch sd. W. noch durch konz. HCl bei 120°, erst bei 160° erfolgt Zers. zu 
Benzoesiiure u. NH3; durch Red. mit Zn geht es in das p’-Phenylglyoxim iiber, aus 
dem es entstanden ist; es ist nicht acetylierbar u. addiert weder NH3 noch Anilin. 
Diese bedeutenden Unterschiede zwischen den beiden Formen de3 Pcroxyds lassen 
sich nicht durch Stereoisomeric erkliiren; die beste Erkliirung gibt die Annahme 
der Strukturverscliiedenheit, wonach das Peroxyd der «-Form das Oxyd des Oxims 
des Benzoylcyamids ist.

Yersuch.steil. fi-Phenylglyoximperoxyd, C8II0OaN2, aus 5g |?-Phenylglyoxiin 
(F. 180") durch Eintragen in 50 ccm 4 n. HN03, 24 Stdn. stehen lassen, Wasser- 
dampfdest., wobei das Pcroxyd iibergeht, weiBe Pliittchcn, F. 108°, Ausbeute 2 bis 
2,5'g; gibt mit HNO„ in der łlitze p-Nitrobenzoesiiure, mit konz. HCl bei 160° Benzoe- 
siiure u. NH3, mit Zn u. Essigsiiure ('j-Phenylglyoxirii (F. 180"); wird durch N304 
in iith. Lsg. nicht yeriindert. (Gazz. chim. ital. 55. 698— 705. 1925. Turin, 
Univ.) Zander .

George C. Hale, Die Nitriciiing von Hexamethylentetramin. IIenning (D. R. P. 
104280; C. 99. II. 950) konnte Hexamethylentctramin nicht direkt nitrieren; er bc- 
handelte das Nitrat mit HNOa u. erhielt eine Verb. C3H0OGN6. V. I I e r z  (A. P.

O N*N__ CII.___N-NO. 1402693; C. 1922.11.832) erhielt durch direktes
I  1  ̂ i 3 Nitrieren von IIexamethylentetramin Trimethylen-

CHj-NlNOj)-CHa trinitrainin (I), ident. mit der yorigen Yerb. Um 

den Widerspruch in den Angaben aufzukliiren, wurden beide VerfF. nachgcpriift. — 
Hezamelhylcntętramiimitrat. Aus C0II19N4 iu W. mit HN03 bei 0°. Krystalle, 
F. 165°; 11. in W., die Lsg. gibt beim Stehen Formaldehyd ab; unl. in A., A., 
Chlf., Aceton, CC14. Die wss. Lsg. reagiert stark sauer. — Trimethylentrinitramin, 
C3II,jO0N3. B. beim Eintragen von Hexamethylentetraminnitrat in 90—95°/0ig. HN03 
unter scluyachcm Riilncn. Krystalle aus Aceton, F. 202° (korr.), unl. in W., A.,
11. in Eg:, Aceton. Expiodiert bei 290". — Nitrierung von Hexamethylentetramin. 
Mit 100“/(|ig. UNO;, wurde nach den Angaben von I I er z  (1. c.) eine sehr geringe 
Ausbeute erhalten; bei einem zweiten Vers. traten nach kurzer Zeit rote Dampfe 
auf, wenige Sekunden danach wurde der ganze Ansatz aus dem GefiiB ge- 
schleudert. Dagegen lieB sich die Nitrierung durchfiihren entweder mit 92°/0ig. 
HN03 bei weniger ais 30", Abkiihlen auf 0° u. AusgieBen in W. nach 20 Minuten, 
oder noch besser durch Eintragen in 100"/o'g. IIN03 bei —20". — Bei den Yerss. 
mit 92!,/,)ig- HN03 wurden Formaldehyd, Ammoniak, Stickstofif (entstanden durch

62*
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Einw. yon HNOa auf NHa) u. Spuren CO,; ais weitere Reaktionsprodd. nach- 
gewiesen. — Es verlaufen nebeneinander die Rkk.:

1 . i§H I5N4 +  3IIN03 — >- X',H.;O,N0 -f 3CHaO +  NH„,
2. C*H1SN4 4- 611,0 — y G 011,0 -f 4 NHa,
3. C6H,,N4 +  2UNO, — > C6H[2N4.2HN031

in verscliiedenem Umfang je naeb Versuchsbedingungen. (Journ. Americ. Chem. 
Soc. 47. 2754—63. 1925. Dover [New Jersey], Picatinny Arsenał.) Ostertag .

A. Tschitschibabin und A. Kirssanow, Aminierung des Nicotins mit Natrium- 
und Kaliumamid. (Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. 56. 157—66. 1925. — C. 1924.
II. 982.) B ik e r m a n .

Heinrich Wieland und Munio Kotake, Zur Konstilution des Thebains. (Ygl. 
LlEBIGs Ann. 444. 69; C. 1925.  II. 1441.) Wie bereits friiher besebrieben, liefert 
die durch Ilofmannschen Abbau des Dikydro-des-N-metliyldihydrothebains (I) er- 
haltene N-freie Verb. I I  bei der katalyt. Hydrierung mit Pd-Schwarz das ICeto- 
phenol I I I .  Der dabei ais Zwischenprod. vermutete DimethylSther IV konnte nun
mehr dadurch gefaBt werden, daB zur Entfcrnung von Siiurespuren NaHC03 bei 
der Hydrierung zugesetzt wurde. Durch kurzes Erwarmen von IY  mit IICl geht 
es in I I I  iiber. Der durch Methylierung von I I I  gewonnene Dimethylitther ist 
mit IY  isomer u. liefert nur ein Monobenzaldcriv., d. h. der CO-Gruppe ist nur eine 
CH2-Gruppe benachbart. — Auch bei der Hydrierung von Thcbain unter den 
gleichen Bedingungen bleibt der Cyclopropanring unveiaudert. Es resultiert das 
Pheuol Y, das bei kurzem Erwiirmen mit 2-n, IICl 80’/0 Dihydrothebainon (YI) 
liefert.

H, H,

OCIL

H II,

II \
/

Ha

OCIL

Hs IL

H

CHa ■ N(CHJ)ł

/ I I I

OCH3 H

V
/

\H

II,

V
Ćlla

CH,

N-CII,

OCIL

OCH.,

IL  H,

r

OCH.

J
"OH

CH,

/n

i i .

H,

H 'OCIL

Yersuehe. IY, C1BlL,Oa, aus A. flachę Prismen vom F. 168—169°. Gibt mit
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FeCl3 die charakterist. Griinfiirbung. — Methylather des Ketophenols I I I ,  C16Hs,03) 
aus I I I  mit (CHs)aS04 in wss.-alkoh. KOH. Aus A., dann aus A. Niidelchen yom 
F. 111—112°. Reagiert nicht mit FeCla. — Benzalderiv., CS5Hj803, groBe Priamen, 
aua A., F. 128—130°. — V, aus Thebain durch katalyt. Hydrierung von Thebain 
in A. in Ggw. yon NalIC03, dickfl. 01. Gibt kein krystallisiertes Jodmethylat u. 
zeigt die griine FeCI3-Rk. — Bei der Hydrierung von I I  in Abwesenheit von 
NaHC03 entsteht neben dem Ketophenol vom F. 148—150° (III) ein dickfl. Sirup
vom Kp.4 180—185° u. yon der gleichen Zus. C,-H2303, daa die griine FeCl3-Rk.
gibt. Wahrscheinlich liegt ein Stereomeres yon I I I  yor. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 
58. 2009—:12. 1925. Freiburg i. B., Uniy.) Ohle .

Ernst Spath und Erich Mosettig, U ber Corydalis-Alkaloide. V. Mitt. Die
Konstitution des Corypalmins. (IV. vgl. Ber. 
Dtsch. Chem. Ges. 58. 1274; C. 1925. II. 1165.)
0,093 g Corypalmin lieferten bei der Athylierung
mit Diazoathan in statu nascendi 0,079 g Athyl- 
dthercorypahnin, aus dem durch Oxydation mit 
KMn04 daa bereit3 fruher besehriebene 7-Meth- 
oxy - 6 - athoxy -1 - keto -1 ,3,4-tetrahydro - i - chinolin 
heryorging. Dem Corypalmin kommt demgemśiB 

die Konst. I  zu. Es ist also ais die Rcchtsform des Tetrahydrojatrorrhizins auf- 
zufassen. (Ber. Dtsch. ChemT Ges. 58. 2133—35. 1925. Wien, Uniy.) O h l e .

Zenjiro Kitaaato, ii ber die Alkaloide von Nandina domcstica. II. Dic Syn- 
these von rció.-ps-Nandinin. (I. vgl. S. 409.) Nach Art der Berberinsyntheae yon 
PiCTET u. G am s  yersuchte Vf., ein Stellungsisomercs des Nandinins zu ayntheti- 
sieren. Ausgehend yon Vanillin (oder Eugenol) u. Piperonal wurde das Vanillyl- 
norhydrastinin (I.) dargestellt. Bei der Einw. von HCHO u. IIC1 auf I. bildet sich

O--- CH, O--- CH2
I

■O ,-0

CH,0-

,OCH3

OCH,

der neue i-Chinolinring jedoch nicht mit dem C in 6 , aondern mit dem in 2, da 
die neue Verb. (II.) bei der Methylierung nicht Tetrahydroberberin, sondern das 
ps-Tetrahydrobcrbcrin yon H aw orth , Pe rk in  u. Rak k in  (Journ. Chem. Soc. London 
125. 1686; C. 1924. II. 2163) liefert. Die beiden Syntheaen yerlaufen demnach im 
gleichen Sinne. (Journ. Pharm. Soc. Japan 1925. Nr. 523. 7. 1925.) Ł indenbaum .

Walter A. Jacobs und Arnold M. Collins, Slrophanthin. VIII. Die Carbonyl- 
gruppe des Strophanthidins. (VII. vgl. S. 405.) Bei der Oiydation von Dianhydro- 
strophanthiiin (I) mit Cr03 in Eg. entsteht ais Hauptprod. daa Dilacton CVilI,xO±
(II), das wcder ein Osim noch ein Acylderiv. liefert. Beide Laetonringe lassen 
aieh leicht offnen, doch zeigt die resultiercnde Dicarbonsdure Cn II3,00 (III) geringe 
Neigung zur Lactonb. Daa Dilacton I I  rcduziert noch Tollens Reagens, enthalt 
dalier noch die ungesiitt. Lactongruppe dea Auagangsmaterials. Das Dilacton I I  
diirfte dahcr durch direkte Oxydation der oxyd. Form des Dianhydroatrophanthidins 
heryorgegangen sein. Ais Nebenprod. wurde dabei auch eine Lactonsdure Ct3IIis0s 
(IV) aufgefunden, die gleichfalls noch den ungesiitt. Laetonring besitzt u. bei der 
Verseifung in I I I  ubergeht. Von KMnO, in Aceton wird I  nur sehr langsam 
angegrifien u. zwar unter alleiniger B. yon IV. — Das Dilacton I I  wird in essig-
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saurer Lsg. mittcla Pd leiclit zu dcm Telrahydrodcriv. C23IL0O, (V) reduziert, das 
Tollens Reagens reduziert u. auf Grund seines Verh. gegen CH3MgJ ein aktiyes 
H-Atom besitzen muB, obgleich es weder eine freie COOH- noch eine OH-Gruppe 

besitzt. Vff. nchmen daher an, daB es sich in der ungesiitt. Lactongruppe:

—A *
—C—C—CH;-CO befindet, denn die durch Hydrierung mit sehr aktiyem Pd erliiilt-

liche Hexahydroverb. (VI) yerluilt sich gegen diese beiden Reagenzien inert. — 
Wichtig ist das Vcrh. dieser Verl)b. gegen Alkalien. Wahrend I I  von sd. 0,1-n. 
NaOH in 2 Stdn. quantitativ yerseift wird, geht unter den gleiehen Bedingungen 
bei V u. V I nur 1 Lactonring auf, u. zur yolligen Hydrolyse ist 6-stdg. Kochen 
mit n-NaOH erforderlich. Ferner besteht ein Unterschied zwischen den Lacton- 
sauren aus V u. VI. Die aus VI regeneriert leieht wieder das Diłacłon VI, die 
aus V liiBt sich dagegen nicht wieder lactonisieren. V enthiilt also noch dic 
Doppelbindung des Strophanthidins. — Diese Ergebnisse ftihrten zu einer Wieder- 
liolung der Oxydation des Strophanthidins selbst, w'obei sich herausstellte, daB der 
friiher ais Ci3II30O. gekennzeichneten Lactonsaure die Formel C,,31J3.0, (VII) zu- 
kommt. Ganz analog liefert Dihydrostrophanthidin bei der Osydation mit KMn04 
in Aceton, oder nach der Verseifung in wss. Lsg., eine Lactonsaure Ci3IT3,07 (VIII). 
Um die Beziehungen dieser Lactonsiiuren zu den Oxydationsprodd. von I  fest- 
zustellen, wurden V II u. V III der Einw. von konz. HCl unterworfen. Mcrk- 
wurdigerwcise yerloren sie dabei nur 1 Mol. W. u. es resultierten die beiden Di- 
lactone CaH ’aoOt (IX aus VII) u. Ĉ 3//,,>O0 (X aus VIII), in denen der gebildete 
Lactonring wie in V u. VI yiel stabiler ist ais der praformierte. Diese Verbb. 
stehen in Beziehung zum 'W-Strophanthtdin. Dieses wird zwar yon KMn04 iu 
Aceton nicht angegriffen, dagegen yon Cr03 in Eg. zu dem Kctodilacton C^TIViOa 
(XI) oxydiert, das auch aus IX  mit Cr03 entsteht. — Vff. nehmen daher an, daB 
die im Strophanthidin, Dihydrostrophanthidin u. Dianhydrostrophanthidin yorhandene 
CO-Gruppe aldehyd. Charakter besitzt u. daB sie bei der Oxydation die neue COOH- 
bezw. Lactongruppe liefert. Ferner ergibt sich aus dem yorliegenden Materiał 
eine spezif. Wrkg. der Oxydationsmittcl, insofern ais KMn04 die CHO-Gruppe 
direkt zur COOH-Gruppe oxydiert, wahrend Cr03 die oxyd. Form der CHO-Gruppe 
zur Lactongruppe umwandelt. — Aus der B. yon X I geht heryor, daB im iji-Stro- 
phantlddin eine sekundare Alkoholgruppe entlialten sein muB. Es wird daher selir 
zweifelhaft, ob die OH-Gruppen des Strophanthidins tertiarer Natur sind. Yiehnelir 
erscheint es moglich, daB das Strophanthidin eine zuckerartige Seitenkettc enthalt.

Versuche. Lactonsaure Cn lf3l07 (VIII), aus Dihydrostrophanthidin durch 
Yerseifung mit NaOH u. folgender Oxydation mit KMn04. Aus A. mit W. Kruste 
kleiner, dickcr Plattchen mit 2 Moll. Krystallw., F. 132—133" (Aufscliaumen). LI. 
in A., Aceton, sonst wl. Mit konz. H,S04 orangebraun — y tiefpurpurrot. [« ]DS9 =  
-{-47° (c — 1,015, CH,OH). Zers. sich beim Austreiben des Krystallw. — Dilacton 
Ci3ir33O0 (X), aus V III mittels konz. HCl, olivgriine Lsg., beim Verd. mit W. 
gelber, amorpher Nd., dann allmahlich Krysi allisation vom X. Aus yerd. A. Blatt- 
chen vom F. 232—234° mit 0,5 Mol. Krystallw., 11. in Aceton u. Chlf., in konz. 
HaS04 purpurrot. Reduziert in yerd. Pyridinlsg. nicht Tollens Reagens. Schmeckt 
merklich bitter. [k]d23 =  -(-84° (c =  1,000, CH30H). — Dilacton C.̂ 1T3ii04 (IX), 
aus der Lactonsaure CS3H3J0, (VII) aus Strophanthidin mit konz. HCl. Aus yerd. 
A. Blattchen u. zugcspitzte Platten vom F. 235—236° mit 1 Mol. Krystallw. L. in 
konz. H,S04 orangebraun — ->- purpurrot, 1. in Aceton, Chlf., A., reduziert in yerd. 
Pyridinlsg. Tollens Reagens. [k]d27 — +100° (c =  1,005, CH.,OH). — Kctodilacton, 
C13l£3aOc (XI), aus ^'Strophanthidin mit Cr03 in verd. IIjSO,. Aus yiel A. oder 
Aceton rhomb. oder wetzsteinahnliche Prismen yom F. 285° (Schaumen). Mit konz.
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HjSOj bernsteinfarbige Lsg. [« ]D23 =  -}-030 (c =  1,01, Pyridin). — Oxim, 
C23HS()O0N, aus viel A. sandigcr Bodensatz; u. Mkr. Rliomben u. kurze, dicke 
Prismen vom F. iiber 285° (Sehiiumen). — Dilacton C,37/560, (II), aus Dianhydro- 
strophanthidin. Abtrennung von IV mittels k. verd. NHS. Aus viel Aceton Nadeln
u. 6-seitige Platten vom F. 253—254°. L. in konz. H2S04 gelbbraun--->■ braunrot
— >• purpurrot. Reduziert in verd. Pyridinlsg. Tollens Reagens. [a]B23 =  —1781 
(c =  1,000, Chlf.). ,— Lactonsdurc C23Zf2sO, (IV). Aus Aceton rektanguliirc Platten 
vom F. 268° (Sehiiumen). [a]D25 =  —100° (c =  1,025, 95°/0ig. A.). Aus yerd. 
Aceton 0-seitigc Bliittchen mit 1 Mol. W. vom F. 272—274°. — Dicarbonsdure 
C13ir3,0a (III), durch Verseifung von I I  oder IV. Aus 50°/oig. Essigsiiure Nadeln 
vom F. 249—251° (Sehiiumen). — Tctrahydrodilacton C.nł[.VlOl (V), aus I I  mit IIa
u. Pd in Eg. in 24 Stdn. Aus A. Niidelc.hen vom F. 275—277°. L. in Chlf., 
Aceton, weniger in A. u. Bzl. Mit konz. H2S04 gelb. [« ]DS3 — +3,0° (c =  1,000, 
Chlf.). Die daraus erhaltene Lactonsdure krystallisiert in Biischcln mkr. linsen- 
iihnlicher Bliittchen yom F. 225—230'1. Die entsprechende Dicarbonsdure scheidet 
sich aus A. mit W. in kugeligen MM. vom F. 215° aus. — Hezahtjdrodilacton 
CajHa,04 (VI). Aus A. Nadeln yom F. 265—267°, 11. in Chlf., sonst wl. [« ]„25 == 
+14° (c — 1,015, Chlf.). (Journ. Biol. Chem. 65. 491—505. 1925. R o c k e fe lle r  

Inst. for Med. Research.) O iile .

Shizuo Hattori, Tlntcrsuchungen iiber das Acaciin, ein neues Flavonglucosid aus 
den Blattcm von Robinia pseudacacia, L. Sehon yor einigen Jahren hat Keita 
Shibata gefunden, daB der li. wss. Auszug der Scheinakazienbliitter bei Erkalten 
reichliche Mengen eines griinen gallertarligcn Nd. abscheidet, worin er ein Flayon- 
glucosid, bei Red. mit Mg u. IICl eine orange Fiirbung wie Apiin u. Apigenin 
liefernd, erkannte. Vf. konnte durch eine miihseligc Behandlung daraus das neue 
Glucosid Acaciin krystallisiert gewinnen. Wesentlieh ist dabei, daB kleiue Mengen 
(nicht ^>2 g Rohsubstanz) mit moglichst wenig sd. 85—90°/oig. A. estrahiert werden, 
dio rasch filtrierte Lsg. in 10—15 Teile k. W. gegossen u., sobald die erste An- 
deutung yon Gallerthildung bemerkbar, mit 30—50 ccm Chlf. gcschuttelt wird. Das 
Glucosid scheidet sich langsam in der oberen Schielit ab. Nach Troeknen wird 
es wueder in A. gel. u. die Lsg. in k. W. gegossen u. diese Behandlung nocli
5—6-mal wiederholt. Einmal krystallisiert, liiBt sich die Substanz dann gut aus sd. 
W. umkrystallisieren. Hydrolyse des Acaciins, C^II^O,,..,, mit yerd. HaSO, liefcrte 
einen Flayonkorper C10I In05 vom F. 258—259°, den Vf. fiir ident. mit dem Acacetin 
yon PERKIN  (Journ. Chem. Soc. London 77 . 423; C. 1900 . I . 1027) u. dem Apigenin- 
4'-methylather V o n g e b ic h t Śń s  (Ber. Dtsch. Clicm. Ges. 33. 2904; C. 1900 . I I .  1111) 
hiilt u. in der Tat mit dieser Verb., dargestellt iiber den Apiinmełhijlather (F. 1S6°) 
identifizieren konnte, ebenso wie seinen Methyliither mit dem Dimełhylćithcr des Api- 
genins, u. 2 Moll. Rhamnose. Naeli der spektrograph. Unters. ist es sehr walir-

die angenommene Konst. sprieht auch, daB Methylierung des Acaciins mit CH3 u. 
Alkali nicht gelang.

Versuchsteil. Acaciin, C23H320 13'4H20, Nadeln (aus h. W.), wasserfrei bei 
135", Sintern von 250’’ an, F. 260° (Zers.), swl. in indifferenten Losungsmm. auBer 
W. u. A., sil. in lc. Alkalilaugen, in NH.,-F1. u. Alkalicarbonatlsgg. erst bei Er- 
wiirmen. Gibt mit FeCl;, tief rotbraune Fiirbung, mit bas. Pb-Acetat hellgelben 
Nd., mit Bleizucker oder Ba(OH)s nicht. — Acełylacaciin, C23H250l3(C1 H30)r, mikro-

scheinlich, daB der Zucker in Form 
eines Disaccharids an dcrp-Stellung 
zur CO-Gruppe im Benzopyronkern 
gebunden ist, Acaciin also die neben- 
steh. Konst. hat. Es liefert Hept- 
acetyl- u. Heptabenzoylyerbb. Fiir
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krystallin. (aus Chlf. durch PAe.), F. unscliarf 135—140°. — Benzoylacaain, 
C28Hii5On(C;HjO),, schwach gelbe prismat. Nadeln oder kurze Prismen oder Platten 
(aus Bzl.), F. 180—1S1°. — Acacełin, 'C10HiS05, schwach gelblichc Nadeln (aus 
flO^ig. A.), F. 258—259°, unl. in W., 11. in w. A. u. CH40, zl. in w. Nitrobenzol, 
sil. in Aceton, wl. in Essigester u. Eg., kaum 1. in Chlf., Bzl., PAe. u. Lg. Gibt 
die iibliehen Rkk. von Flayonkorpern. — Acetylacacetin, C16H.,,0,,(CiH;,0)2, Nadeln 
(aus h. A.), F. 203°, 11. in Aceton, Essigester, Bzl., Eg., w. A. u. CH40, kaum 1. in 
A., PAe., Lg. u. Chlf. — Benzoylacacetin, C1JL 0O!)(C7H.,O).;, Nadeln (aus h. 90°/„ig. 
A.), F. 201°, 11. in Aceton, Essigester, Chlf., w. A. u. CH.O, wl. in A., Lg., PAe., 
Bzl. — Diiromacacetin, C18ITI.iO;,Br2, gelbsiicliige Nadeln (aus h. Eg.), F. 254—255°,
11. in A., CII.O, Aceton u. Essigester, wl. in k. Eg. — Acacetinmonomcthylather =  
Apigenindimethylather, C^H^Oj, gelbliehe Nadeln (aus 90%ig. A.), F. 170—171°.

Spektrograph. Unterss. Das Absorptionsspektrum des Acacetins bietet 
dasselbe charaklerist. Bild, das Sh ibata  u. K im otsuk i (Acta Phytoehimica 1. 92; 
C. 1923. III. 244) bei yerseliiedenen Flayonkorpern nachwiesen, 2 Absorptions- 
biinder, dereń erstes (Zentrum bei Freąuenz 3000) mit dem des Apigenins zusammen- 
fallt, wahrend das zweite bei Freąuenz 3800 ein wenig hyper- u. zuglcieh batho- 
chromiseber ist. Die Absorption yon Acaciin weicht yon der des Acacetins kaum 
ab. Die des Diacetylacacetins zeigt dagegen nur ein Band mit Masimum bei 3150. 
Ganz dasselbe zeigte sich bei 4'-Meihoxyjlavon.

Anhang. Synthese des 4'-Metlioxyflavons. Die Synthese erfolgte nach der yon 
L óWENBEIN (Ber. Dtsch, Chem. Ges. 57. 1515; C. 1924. II. 2155) fiir Darst. des 
Flayons gegebenen Vorschrift. 4’-Methoxyflavanon, C„iH1403, aus 4-Methoxy-2r-oxy- 
benzalacetophenon durch wss. NaOII, blattrige Nadeln (aus verd. A.), F. 91—92°.— 
4'-Methoxyflavon, C10HIS03, sehr feine Nadeln (aus 30°/oig. A.), F. 158,5°, durch 
FeCI3 nicht gefarbt. (Acta Phytochimica 2. 99—1 1 2 . 1 Tafel. 1925. Tokyo, Kaiserl. 
Univ.) Sp ieg el .

Tomokichi Tasaki, Uber die Absorptionsspektren da' Pflanzenfarbstoffe der 
Flavonreihe. II. Uber den FAnjlufs der Methoxysubstitution auf die Absorptions
spektren der Flavone und Flavonole. (I. ygl. Sh ibata  u . K im otsuk i, Acta Phyto
chimica 1. 92; C. 1923. III. 244. Ygl. auch yorst. Ref.) Die Absorptionsspektra 
der im folgenden beschriebenen Methylderiyy. wurden bestimmt. Aus den Ergeb- 
uissen folgt, daB bei den Flayonen Substituierung aller OEI-Gruppen durch OCH3 
keiuen merklichen EinfluB auf das Spektrum ausubt, bei den Flavonolen dagegen 
ein deutlicher EinfluB zusage tritt, indem das erste Absorptionsband wesentlich 
hypsoebrom. wird, das zweite zwar seine Lage nicht andert, aber etwas hypochrom. 
beeinfluBt wird; bei cinigen Flavonolderiyy. wird sogar das 1 . oder das 2. Ab
sorptionsband durch die yollstandige Methylierung beinahe zum Yerschwinden ge- 
bracbt. Der Effekt beruht zweifellos auf der Methylierung des Pyron-OH, wodurch 
die bei den Flayonolen mogliche Tautomerie aufgehoben wird.

Versuchsteil. Die yollstandige Methylierung der Flavone u. Flayonole 
wurde ausgefiihrt durch Verreiben mit etwas uberschussigem (CH3).,S04 u. ein 
wenig W. zu diinnem Brei, tropfenweisen Zusatz von NaOH. nach 2 Tagen Ab- 
filtrieren des Methylierungsprod., Aufnehmen in A., Waschen mit yerd. Lauge. 
Bei OH-reichen Substanzen wurde die Behandlung mit (0 ^ 1^ 0 4  u. NaOH 3mal 
wicderholt. — Metliylierte Flayone: Chrysindimethylather, C15H80.2(0CH3)„ 
Nadeln (aus A.), F. 115—117°. — Apigenintrimethylather, Nadeln (aus A.), F. 154 
bis-1550. — Metliylierte Flayonole: Galangintrimethylathcr, C15H,Oa(OCII3)3, 
hellgelbe Nadeln (aus A.), F. 165—166°. — Kampfcridirimethylathcr (Kampferol- 
tetramethylather), C15II60,(0CII3)4, hellgelbe Nadeln (aus A.), F. 114—116". — J/oi-in- 
pentamethylather, farblose Nadeln (aus A.), F. 153—155°. — Quercetinpentamethyl- 
cither, farblose Nadeln (aus A.), F. 148°. — Myricetinhezamethylather, fast farblose
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Nadeln (aus A.), P. 153—154°. (Acta Phytochimica 2. 119—28. 1 Tafel. 1925. 
Tokyo, Kaiserl. Univ.) Sfieg el .

Tomokichi Tasaki, Uber die Absorptionsspektren der Pflanzenfarbsto/fe der 
Flavonreihe. III. Die Absorptionsspektren einiger Flavon- und Flavonolgtucoside. 
(II. vgl. yorst. Ref.) Untersucht wurden Toringin, Apiin, Acaciin, Robinin, 
Kampferitrin, Rutin, Quercitrin u. Myricitrin. Bei Robinin, Kampferitrin, Quer- 
citrin u. Myricitrin ist die Lichtabsorption gegenuber der des entsprcchenden 
Aglykons deutlich hypso- u. liypochrom., bei Toringin, Apiin, Acaciin u. Rutin 
zeigen sich lcaum Abweichungen. Es wird danach ais sehr wahrscheinlich an- 
genomraen,- da8 in der 1 . Gruppe der Zuckerrest das Oli in der opt. einfluC- 
reichsten K-Stellung besetzt, hier also Pyronglykoside yorliegen, in der 2. Gruppe 
dagegen eine gegen Lichtabsorption ziemlich gleichgiiltige Lago, niimlieh 3-Stellung 
einnimmt, so daB richtige Phenolglykoside entstchen. (Acta Phytochimica 2. 129 
bis 137. 1 Tafel. 1925. Tokyo, Kaiserl. Univ.) Spiegel.

Hans Fischer und Josef Hilger, Zur Kenntnis der natiirlichen Porphyrine. 
XVII. Mitt. Neue Uberfiihrung von Uro- in Koproporphyrin und uber einige Derwate 
dieser Porphyrine. (XVI. vgl. Fischer u. Lindner, Ztschr. f. physiol. Ch. 145. 
202; C. 1925. II. 1287). Bei 4-std. Erhitzen von gepulyertem, trockcncm Uropor
phyrin im N-Strom auf 180° werden 4 Carboxylgruppen abgespalten, unter Ubcr- 
gang in Koproporphyrin. Die CQS-Entw. beginnt bei 130°. Das gebildete Kopro- 
porphyrin wird in Eg. gel., in A. ubergefuhrt u. in den krystallisierten ICopro- 
porphyrinmcthylester yerwandelt. F. 248°, Ausbeute 60a/0- 1“ den Muttcrlaugen 
lieB sich kein Mesoporphyrin nachwciscn. Dadurch erhiilt die Malonsiiurestellung 
der 8 Carboxyle im Uroporphyrin u. die friiher (Fischer, Ztschr. f. pysiol. Ch. 95. 
52; C. 1916. I. 2-'7) augefuhrte Formel eine weitere Stutze. Zur Gewinnung von 
aschefreicm Uroporphyrin wurde mehrfach umkrystallisierter Uroporphyrinmethyl- 
ester durch 5-std. Stehen mit Eg. -f- IIBr yerseift, mit Eg. vcrd. u. im Vakuum 
zur Trockne gedampft. Der in Pyridin 1. Teil wurde in sd. Eg. gegossen, wobei 
ein Uroporphyrin krystallisiert, dessen Zus. der Formel C4 ,II3SN40,S entspricht. 
Erhitzt man das Uroporphyrin iiber freier Flamme in evakuierten Reagensrohrcn 
schnell auf hohere Temp., so sublimiert Athioporphyrin. Fiir 8 Carbosylgruppen 
spricht auch die nach W ili.statter u . S to ll crmittelte NH3-Zahl. Beim Ycr- 
setzen einer li. Lsg. von Uroporphyrinmcthylester in Eg. mit einer Lsg. von CdC03 
in Eg. bildet sich ein kompleses Cd-Salz des Uroporphyrinmethylesters, das nach 
dem Verd. mit W. u. Zugeben vou Chlf. isoliert u. aus Chlf. -f- CHaOH krystalli- 
siert wurde. Buschelformige Nadeln, F. 314°. Spektrum in Chlf.: I 576,8; 11 538,0;
II I  sehr schwach bei 501; Endabsorption 438. Nach 12-std. Einw. von rauchender 
HNOa wurde ein Porphyrin erhalten, dessen Methylester bei 256° schmolz. Sein 
krystallisiertes Cu Salz schmilzt bei 286—287°. Dinitrokoproporphyrimnethylester, 
CJ0H,,NsO,„ entsteht bei Einw. von IIN03 auf Koproporphyrinmethylester. Die 
nach 12-stdg. Stehen erhaltene Lsg. wird mit W. verd. u. sodaalkal. ausgeathert, 
wobei nur wenig Substanz in Lsg. geht. Extrahiert man bei cssigsaurer Rk., so 
farbt sich der A. rot u. hinterlaBt derbe Prismen. Spektralbcfund: I 629,7; II 583,9;
III 575,4: IV 534,6; V 503,1. Der Ester voni F. 182" krystallisiert nach Behand- 
lung mit CHjOII -|- IICl. Spektralbcfund in Chlf.: I 583; II 543,4; II I 511,3;
IV 455,2. — Cd-Salz des Kopropnrphyrinmethylcsters, Nadeln aus Eg. Spcktral- 
befund in Chlf.: I 571,1; II 533,5; Endabsorption 434,4. — Mn-Salz des Kopro- 
porphyrinmethylesters, CJ0HJ4N,OsMn. Kleine Prismen aus Essigester. Nach Einw. 
von NHvOII u. Ggw. von Soda, (CII3CO)2 u. IIaS04 auf Koproporphyrinester lieB 
sich unveriindertes Koproporphyrin wiedergewinnen. Der niedrige F. 243—244° 
des darau3 gewonnenen Esters deutet auf das Vorliegen eines Isomeren, bedingt 
durch die Verschiebung der Doppelbindung in den Methingruppen zwisehen den
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Pyrrolkernen. (Ztschr. f. physiol. Ch." 149. 65 — 70. 1925. Miinclien, Techn. 
Hochsch.) G og g en iie im .

W illiam  Kiister, iiber das Kutfferbilirubin. 17. Mitt. iiber Gallenfarbsioffe. 
Nach Verss. von R. Haas u. H. Maurer. (16. vgl. Ztschr. f. physiol. Ch. 141. 
279; C. 1925. I. 1327.) In ammoniakal. Lsg. liifit sich das Bilirubin in cin, in
2 Modifikationen existierendcs, komplexes Salz iiberfiihren. Durch dio Komples- 
bindung erhoht sich die Bestiindigkeit des Bilirubins, es oxydiert sich in alkal. Lsg. 
nicht mchr, addiert kein Diazometlian u. ist bestiindig gegen Siiuren. Mit CH:,OH -f- 
HC1 entsteht ein Estertriclilorhydrat. Aus alkoh. NH3 fiillt mit A. das N II4-Salz 
von Cu-Bilirubin-NU,, von dem ein zweites Carboxyl mit Diazomethan verestert wird. 
In Pyridinlsg. entsteht mit CJI.COCl cin Benzoylderw. des Cu-Bilirubins, das, je 
nach der verwendeten Modifikation des Bilirubins, mit 2 oder 4 Moll. festgebundenem 
Pyridin krystallisiert. In wss. alkal. Lsg. bildet das Cu-Bilirubin kein Benzoylderiy. 
Demnach scheint Pyridin das Entstehen der Enolform zu begiinstigen. Bei der 
Red. des Cu-Bilirubins mit Na-Amalgam ertolgt Abspaltung des Cu u. Red. zu 
Mesobilirubin. Mit Zn + Eg. wird das Cu ebenfalls losgelost, wahrscheinlich unter 
Aufspaltung eines Pyrrolkerns, Abspaltung von NH3 u. B. eines rotbraun gefiirbten 
Prod. C3S/f3tlO,iY3, 1. in Eg., Pyridin u. A., wl. in Chlf., 11. in Soda u. NH„ unl. 
in NaHC03, das sich zu einer Leukoverb. reduzieren laBt. Es scheint, daB unter 
analogen Bedingungen wie das Cu-Bilirubin auch ein kompleses Fc-Bilirubin, 
C^U3iO&NiFe, erhalten werden kann. Rotbraunes Pulver, 1. in Alkalien, Pyridin
u. Eg., unl. in NaHC03. Cu-Bilirubin A, C33H3tO0N,Cu. B. beim EingieBen einer 
ammoniakal. Lsg. von CuS04 in eine wss. ammoniakal. Lsg. von Bilirubin. Das 
Salz fiillt beim Ansiiuern mit Essigsiiurc aus. Amorph, griin, unl. in NaHC03 u. 
den meisten organ. Losungsmm., 1. in Sodalsg., "Eg., Pyridin u. Cyclohesanon, swl. 
in li. A. Feine gebogene Nadeln aus h. C6H4COOCsH6. L. in konz. ILSO, mit 
yioletter Farbę, blau in 25°/uig. IICl, violett in CII3OH -j- 1% HC1. A 666,5 bis 
635,9. — Cu-Bilirubin B. B. aus der amorphen A-Modifikation durcli Erhitzen mit 
Pyridin, kugelformige krystallisierte Aggregate. Fast unl. in Eg. u. Pyridin u. in 
5%ig. Sodalsg. bei Zimmertemp.—Dimethyl-Cu-Bilirubintrichlorhydrat, C35H:i806N4Cu. 
3HC1. B. beim Kochen von Cu-Bilirubin A mit methylalkoh. IICl. Undeutliche 
Bliitlchen, dunkelviolett. In methylalkoh. Lsg. K =  666,1—638,3. An der Luft 
wird HC1 abgespalten unter Uhergang in Dimethylester des Cu-Bilirubins, griine 
Flocken, Krystalle aus C(iIT-COOC.UI5. Wl. in A., Aceton, Eg. u. Pyridin. — NITt- 
Salz des Cu-Bilirubin-NH3, CiirLlilO|iN,Cti-NH,NIf3. Tiefgriin, 1. in W., A. u, 
Pyridin, blauviolett in konz. 1I2SÓ4. Methylester, C33H3aOaN4Cu(CH3)(NIIj)NH3, 
griin, 11. in Pyridin, wl. in A., Chlf., Essigcster u. C11H5C0.,CiH6. Die methyl- 
alkoh. Lsg. absorbiert bei A =  678,7—671,0. Langsame Abspaltung von NH3 unter 
Obergang in das NIĄ-Salz des Bilirubin-Cu, C33H3306N1Cu-5sTII4. L. in Pyridin u. 
Eg., unl. in W., A. u. anderen organ. Losungsmm. — Methylester, C33H:iaO0N4Cu• 
NH,-CH3, 1. in Pyridin, swl. in Chlf. u. C(.H,COOC,lI., wl. in A. Mit 10%ig. 
Essigsiiure Ubergang in den Methylester des Cu-Bilirubins, C:13H33Olj'N1Cu-CH;l. — 
Benzoylbilirubin, C4,,H3aO;N4, aus Pyridin mit 2 bezw. 4 Moll. CJŁN. Griine, 
wiirfelfdrmige Krystalle, unl. in allen organ. Solventien. (Ztschr. f. physiol. Ch. 
149. 30—43. 1925. Stuttgart, Techn. Hochsch.) Gcggenheim.

Martin Schenck, Zur Kenntnis dci• Gullensauren. 14. Mitt, (13. vgl. Ztschr. f. 
physiol. Ch. 145. 95; C. 1925. 1 1 . 1054.) Aus verseifter Schafgalle lieBen sich neben 
etwas Cbolesterin u. Fettsiiurcn etwa 4% Cholsiiure u. 0,4 °/0 Desoxycholsaure iso- 
lieren. Die Identifizierung der letzteren erfolgte ais Acetockoleinsaurc vom F. 143 
bis 144°, welche durch wiedcrlioltes Umfiillen aus alkal. Lsg. mit IICl u. Umkry- 
stallisieren aus A. in Desosyeholsśiure yoin F. 172° iibergefiihrt wurde. In der
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Galie selbst findet sieli die Desoxycholsiiure wahrseheinlich mit Fett vereinigt ais 
CholeinsSure. (Ztschr. f. physiol. Ch. 148. 218—24. 1925.) G u ggenheim .

A. Windaus und A. van Schoor, Uber die Chenodesoxycholsaure. II. (I. vgl. 
W indaus, B ohne u. Schwarzkopf, Ztschr. f. physiol. Ch. 140. 177; C. 1924. II. 
2764.) Analog der Umwandlung der Cholsśiure za Biliobansśiure (W ieland  u. 

FuKELMAN, Ztschr. f. physiol. Ch. 130. 144; C. 1924. I. 204) erfolgt durch Einw. 
von wss. NaOBr auf Chenodesoxycholsśiure (I) die B. einer Diketodicarbonsśiure, 
CMH380„, der Desitxybiliobansaure (II), wodurch die Stellung der zweiten OH-Gruppe 
am C-Atom 13 u. Formel I  fiir die Chenodesoxycholsiiure walirscheinlich werden. 
Entgegen der angenommenen Konst. einer l,3-Cyclohexandioncarhonsśiure wird I I  
durch NaOBr nicht oxydiert u. durch Baryt nicht gespalten. Die Einw. von IIN03

CH,

HOIIC 3H- • 1 IIOOC
i „  l„  i C10II,0COOH „ „  C1UH10COOH
CH

II,C C---CII, I  II, C C--- CH, I I

HOIIC IIC CII,

^ oh^ oh; c h , c i i ,
auf I  bezw. Chenodehydrodesoxycholsaure fiihrte nicht zu der erwarteten Tetra- 
carbonsiiure, sondern zu einer Dinitroketotricarbonsaure, Ca,H:j,OnN2. — Desoxy- 
biliobansaure, Cj,H.t0O0 (II), B. bei Einw. von NaOBr auf eine 5°/0'g. wss. Lsg. von 
chenodesoxycholsaurem Na. Ausbeute 30°/,,. Rosettenformige Nadeln aus Essig
ester, rautenfórmige, glitzernde Blattchen aus Essigsiiure. F. 253". Dimctliyl- 
ester, C2,n,|00,,, lange Nadeln aus CH.,011 oder PAe. F. 107°, im Hochvakuum 
unzers. destillierbar. — Dinitroketolricarbotisaure, C.^H^N.^O,,. Bei der Einw. von 
30 ęcm HN03 auf 3 g Chenodehydrodesoxyeholsśiure in 50 ccm Eg. bei 75°, Aus
beute 10%. Aus Eg. -|- W . farblose, sechseckige Krystalle vom F. 222°, 11. in A., 
Essigester, h. A. u. Eg. — Trimethylcster, C2;H1()N202, Nadeln aus CH,OH, 
F. 156°. (Ztschr. f. physiol. Ch. 148. 225—31. 1925.) G u ggenheim .

Heinrich. Wieland und Richard Jacobi, Untersuchungen iiber die Gallen- 
sduren. 23. Mitt. Weiteres iiber die Zusammenseizung der Galie des Mensclien und 
des Rindes. Zur Konstitution der Anthropodesoxycholsdurc. (22. vgl. Ztschr. f. 
physiol. Ch. 142. 191; C. 1925. I. 2006.) Lithocholsdure aus Menschengalle findet 
sich in der alkoh. Mutterlauge des anthropodesoxycholsauren Na im Gemisch mit 
Anthropo- u. DesoxycholsSure. Aus der ath. Lsg. der Siiuren wird fraktioniert, 
mit 5-n. NjiOII ausgeschuttelt, die sich triibenden Fraktionen mit den wl. Na-Salzen 
vereinigt, angesiiuert, ausgeśithert u. nochmals fraktioniert ausgeschuttelt. Die wl. 
Na-Salze wurden mit PAe. von beigcmengten Fettsiiuren befreit u. die Lithochol- 
siiure ais NH,-Salz abgeschieden. Ausbeute aus 201 Leichengalle 0,6 g. Antliropo- 
desoxycholsdure aus Rindergalle. Nach Entfernung der Hauptmenge der Cholsśiure 
durch Stehenlassen mit der gleiehen Menge A. werden die in der alkoh. Lsg. ver- 
bliebenen- Rohsauren in die Na-Salze iibergefuhrt, zur Trockne gedainpft, mit HCl 
in Freiheit gesetzt, in A. gel. u. nach Krystallisation von CholeinsSure aus der 
konz. ath. Lsg. mit 2-n. NaOH fraktioniert ausgeschuttelt. Die Abtrennung der 
Anthropodesoxycholsiiure erfolgte mit Hilfe des wl. krystallisierten Ba-Salzes (vgl. 
W ieland  u. R ev erey , Ztschr. f. physiol. Ch. 140. 186; C. 1924. II. 2765) (Einzel- 
heiten vgl. Original). Der Gehalt der Rindergalle an Anthropodesoxycholsiiure ist 
noch geringer ais der Gehalt an Lithocholsiiure. Hat man die Gallensauren der 
Rindergallen aus der ath. Lsg. mit verd. NaOH ausgewasehen, so hinterbleiben im 
A. hauptsiichlich Fettsauren, indes die Ausschtittelungcn noch neutral reagieren.
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ttberschreitet man diesen Punkt, so geht ailmiihlieh in geringer Menge eine schwache 
SSure in Lsg., dereń wl. Na-Sal z auskrystallisiert. Sie gibt eine intensiye Farbrk. 
mit (CH3-C0),0 -j- H,S04. Gegeniibiy Cr03 ist sie bestandig.

CII., IIOOC

HOCII

CH 6h )
-CH

HOĆH CH CH,

C10I I19-COOH

HOO

IIOOC

C10H19-COOH

I I

COOH

CO-

ĆH

-CH i 

CH j
CloH10-COOH

COOH

COOH

CO

ĆH,

-CH, IV

-CII CH, 

CIL
CII2 CH,

Beim Abbau des aus der Anthropo- bezw. der mit ihr ident. Chenodehydro- 
desosycholsiiure (W ielan d  u. R e y e r e y , 1. e.) dargesteliten Monosemicarbons ent- 
stebt, neben nieht charakterisierten Rk.-Prodd., durch Reduktionswrkg. eines Semi- 
carbazonrestes Litliocholsiiure =  3 Oxycholansaure, wodurch die 3-Stellung der 
einen Ośygruppe in der Anihropodesosycholsiiure I feststeht.' Oxydation der An- 
thropodesoxyeholsaure bezw. ihres Dehydroprod. mit rauchender HN03 fiihrt unter 
Óffnung zweier Ringo zu einer Pcntacarbonsiiure, C^H^O,,,, der Anthropocholoidan- 
saure I I ,  welche beim Erhitzen iiber den F. unter Verlust von etwas mehr ais 
1 Mol. CO, in eine Tetracarbonsaure, Cj:iIfTA0B (III), iibergeht, was auf eine Malon- 
sSure liindeutet. Eine durch Dcst. erhaltene Brenzśaure, CnHslOn besitzt wahr- 
scheinlich die Formel IY. Eine der Ciliansiiure analoge KetocarbonsSure konnte 
ais Zwischenprod. beim Abbau der Anthropodesosycholsiiure nicht nachgewiesen 
werden. — Semicarbazon der Anthropodehydrodesoxycholsdure. B. aus Anthropo- 
dehydrodesosycholsaurc mit Semiearbazid -j- Na-Acetat in alkoh. Lsg. nicht 
krysfaliine, traubenformige Aggregate vom unscliarfen F. 200°. Es liegt ein Ge- 
menge von Mono- mit Disemicarbazon oder mit dem Semicarbazidsalz des sauren 
Monosemicarbazons vor. Beim Erhitzen mit Na in alkoh. Lsg. erfolgt B. von litho- 
cholsaurem Na. — Anlhropoclwloidansaure, C,,H.!60 11J (II). Feine zu Buseheln ver- 
einigte Nadeln aus Eg., F. 212—213°, wl. in Eg., zl. in A., swl. in W., Ba-Salz, 
in h. W. wl., in k. W. 11. — Tetracarbonsaure, Cj3HS(108 (III). Derbe seehsseitige 
Krystalle aus 40°/oig. Essigsaure, F. 219—220°. — Brenzanthropocholoidansaure, 
Cs,Hs,0 4 (IV). Das iiber 300° im Hochvakuum erhaltene Destillationsprod. wird 
aus 40%ig. Essigsaure umkrystallisiert. F. 142", II. in den meisten organ. Losungsm. 
— Anthropo-i choloidansdure({), C<4H36O10. Die Mutterlauge von I I  wird zur Trockne 
yerdampft mit A. aufgenommen u. mit yerd. NaOH fraktioniert ausgewaschen. Die 
aus den Na-Salzen abgeschiedene Saure krystallisiert aus PAe. verfilzte Nadeln, 
F. 198 — 199° (Zers.), wl. in A., 11. in A., Eg. u. Essigester, zl. in h. W. (Ztschr. f. 
physiol. Ch. 148. 232—53. 1925. Freiburg i. B., Univ.) Guggenheim.

Max S. Dunn, Die Entstehung von Kohlendioxyd, Ammoniak und Aminostick- 
stoff aus Casein durch saure Hydrolyse. Vf. iniBt die Geschwindigkeit der Entw. 
von CO, aus Casein (mit 14,51°/0 N) u. yerglcicht sie mit den Geschwindigkeiten,
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mit deuen NH3 u. Amino-N wahrend der sauren Hydrolyse deaselben Caaein- 
priiparates entwickelt werden. Die Hydrolyse wurde mit II2S04 in der W&rme 
yorgenommen; Dauer bis zu 30 Stdn. CO.., wurde durch Einleiten in Ba(OH)2 u. 
Titration bestimmt, NH3 u. Amino-N nach van Slyke (Journ. Biol. Chem. 10. 15;
C. 1911. II. 1269). Amino-N war nach 20 Stdn. konstant, am Anfang 0,8070 der 
angewandten Caseinmenge, nach 5 Stdn. 5,48%, nach 20—30 Stdn. 10,10%. NII3 . 
stieg wfihrend der'Hydrolyse von 5—30 Stdn. Dauer yon 1,10 auf 1,52°/0; in der- 
sclben Zeit stieg C02 von 0,31 auf 0,81% der angewandten Caseinmenge. Die 
beiden letzteren haben nach 30 Stdn. noch nicht das Maximum erreieht. — Aus 
den Ergebnissen werden Ruckschliisse auf die Konst. des Caseins gemaclit. (Journ. 
Americ. Chem. Soc. 47. 2564—68. 1925. Los Angeles, Univ. of California.) Zander .

Walter F. Hoffman und Rosa Aiken Gortner, Dic Elektrodialyse von Agar. 
Eine Methotle zur Darstellung der freien Agar saure. Agar wird ais Ca-Salz eines 
Polysacchandseliwefelsaureesters angesehen. Durch Dialyse kann es nicht asche- 
frei erhalten werden. Nach Elektrodialyse von Bacto-Agar (18 Stdn., 11,65 Amp.-Stdn., 
220 V) sanie der Aschengchalt von 4,66 auf 0,70%, der Gehalt an CaO von 0,99 
auf 0,04%i wahrend der Gehalt an S (1,01 %) u. SiO.,, das wahrscheinlich nicht 
chemisch gebunden ist, sondom kolloidal yorliegt, unverandert blieb. Die Strom- 
starke stieg yon 0,2 auf iiber 1  Amp.; dieses Verh. gilt ais weiterer Beweis, daB Agar 
in Ca" u. die freie Siiure dissoziierte u. daB mit zunehmender Dialyse des Ca" sich 
das H-Ion stiirker am Stromtransport beteiligte. Die von den stark gequollenen u. 
durchscheinenden Agarkorncrn filtrierte, nicht yiscose Fl. enthielt 0,7% Trocken- 
substanz. Nach dem Einengen bei 60° hinterblieb ein kohlschwarzer, in W. 11. 
Riiekstand, der auch in 4%ig. Lsg. nicht gelatinierte. Die ursprungliche 0,7%ig. 
Lsg. besitzt eine .starkę Schutzwrkg. fiir AgCl-, AgOH- u. BaS04-Sole. Hydrolyse 
fipdet bei der Elektrodialyse nicht statt; beim Erhitzen der elektrodialysierten Fl. 
tritt dagegen teilweise Autohydrolyse ein. Der pjj einer elektrodialysierten 1 % ig. 
AgarUg., mit etwa 0,78% freier Agarsaure, ist 2,475, einer 0,003 n. H2SO, ent- 
sprechend. Die Agarsaure erwies sieli bei der elektrometr. Titration ais eine starkę 
Saure, die fast yollig bis pn =  4 neutralisiert wird. Die untersuchten Na-, K-, Ca-, 
Mg-, Ba-, Sr- u. Li-Salze bilden nach dem Erhitzen steife Gallerteu, ebenso die 
Verbb. der freien Siiure mit Anilin, Strychnin u. Cinclionidin. — Aus den Titrations- 
werten, dcm Alkaloid- u. dem S-Gelialt wird fiir die Agar siiure ein Mol.-Gew. von 
3000 bereclinot. Vff. formulieren sie ais einen Polysaceliaridsehwefelsaureester 
R—O—S02—OH (R — Poiysaccharid). — Die Gelatinierung des Agars ist die eines 
Salzes, nicht die eines Polysaccharidkomplcxes. (Journ. Biol. Chem. 65. 371—79. 
1925. Univ. of Minnesota, St. Paul.) L ohmann .

W ilfrjd Francis und Richard Yernon Wheeler, Eigenschaften und Kon- 
stitution von Kohlehuminstoffen. Untersuchungen iiber die Zusammensetzung der 
Kohle. (Ygl. Journ. Chem. Soc. London 127. 112; C. 1925. II. 625). Durch yor- 
sichtige Oxydation (H202, Luft bei 150°) werden die in Alkalien unl. Hurninstoffe 
in eine 1. Form ubergefuhrt u. lassen sieli von den pflanzlichen Bestandteilen 
(Kutikeln, Sporen etc.) der Kohle trennen. Bei der Oxydaiion werden Carboxyl- 
gruppen gfebildet, welehe Salzbildung ermoglichen, so mit Ba, Fe, Ag u. Cu; aus dem 
letzteren berechnet sich ein Aquivalentwert von 170. Dic Anwesenheit yon Hydr- 
oxylen folgt aus der Acetylierung, Benzoylierung u. dem Yerhalten gegen Grignard- 
Isg. Aus der Yerseifung der Aeetylderiw. liiBt sieli errechnen, dafi auf eine Mol.- 
Einheit von 680 eiu Hydrosyl kommt; eine solclie Einheit wurde 4 Carboxyle ent
halten, was durch die ąuantitatiye CH4-Best. (Grignardlsg.) bestiitigt wird. Der 
N-Gelialt von 2,20—2,25% wiirde ein N-Atom in der Mol.-Einheit wahrscheinlich 
machen. Beim Erhitzen der IIumiustofFe auf 160—-170'1 entweichen geringe Gas- 
mengen u. zwar C02/C0 =  12 : 1 . Das Yerlialtnis gteigt bis 300° u. tSllt dann
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scharf ab. IIS u. gesiittigte KW-stoffe entstehen erst uber 450°, Spuren von 01 bei 
550°. Die stSrkere Einw. von II*03 liefert aliphat. zweibas. Siiuren, wie Ckćalsaure
u. Bernsteinsaure. Besser yerliiuft die Oxydation mit verd. I1N03. Es entsteheu 
hierbei Oxalsiiure, Bernsteinsiiure, Pikrinsaure u. Pyromellitsaure (Benzol-1,2,4,5- 
tetracarbonsiiure). Vff. schlieBen aus ihren Verss., daB iu dom Iluminmol. benzoide 
Ringsysteme durch lieterocycl. Ringe, wie Pyrrol oder Furan yerbunden sind. 
(Journ. Chem. Soc. London 127. 2236—45. 1925. Sheffield, Grubenaicherlieits- 
Lab.) Taube ,

E. Biochemie.
E,. Enzymchemie.

L. Ambard, Uber die Gesetze der monomolekularcn Beaktionen (Fermcntreaktioncn, 
katalytischen Beaktionen). (Vgl. Ber. ges. 1’hysiol. 29. 134; C. 1925. I. 1327.) Die 
Amylase des Speichels ist nur in Ggw. von Cl-Ionen wirksam; die Wirksamkeit 
steigt mit [Cl'] der Lsg. zu einem Aachen Masimum an, dcm ein langsamcr Abfall 
folgt. Bei geringeu [Cl'] ist die Wirksamkeit der [Cl'] proportional. Bui konstanter 
[Cl'] steigt die Wirksamkeit proportional der Konz. des Ferments, bei gleichzeitiger 
Yeriiuderung der beiden Kouzz. proportional ihrem Prod. Man kann sich vor- 
stellen, daB das Ferment erst mit dem Anion, das ais „Amboccptor11 wirkt, die 
aktive Substauz bildet, dereń Konz. nach dem Massenwirkungsgesetz der [Cl'] u. 
der Konz. des Ferments proportional ist. — Die Hydrolyse des Glykoyens durch 
Amylase steigt bei geringeren Glykogenkonzz. raseher, bei den groBen langsamer, 
ais diese Konz. Bestimmt man die von Glykogen adsorbierte Ainylasemenge (e,), 
so findet man, daB sie mit steigender Glykogenmenge (c,) zuerst raseher, dann viel 
langsamer wiichst, ais die cs; es ergibt sich, daG die Hydrolysegeschwindigkeit dem 
Prod. c,-c, proportional ist. Ist die ca sehr groB im Vergleich zur Amylasekonz., 
so wird die Hydrolysegeschwindigkeit fast unabhiingig von cT Vf. erkliirt es durch 
die Annahmo, daB unter diesen UmstSnden das Ferment dauernd in der Arbeit ist, 
so daB die Reaktionsgeschwindigkeit durch die Dauer der Elementarrk. bedingt 
wird. — Da śihnliche empir. Regcln auch bei Hydrolyse des Zuekers durch Siiuren 
obwalten, so setzt Vf. die Wrkg. von H‘ der des Fermentes gleich, wobei dem 
Anion in beiden Fiillen dieselbe Rolle zukommt. (Journ. de Chim. physique 22. 
402—12. 1925. StraBburg, Inst. de Medee. exp|r.) BlKEIiMAN.

Carl Neuberg und Joachim Wagner, Uber die Spaltbarkcit von Atlierschwefel- 
sciuren der verschicdencn Beihen durch Sulfatase und iiber den Mechanismwi der 
SuIfatasewirkupg. VII. Mitt. iiber Sulfatase. (VI. vgl. Rosenfeld, Biochem. Ztschr. 
157. 434; C. 1925. II. 1047.) Untersucht wurde die Spaltbarkcit verschiedener 
Atherschwefelsiiuren durch die Sulfatase aus „Takadiasfase“. Gespalten wurden: 
die iithcrschwcfelsauren Salze von Phenol, p-Kresol, /9-Naphthol, m-Chlorphcnol 
(11 Tage, 79'V0), p-Chlorphenol ( 1 1 Tage, 71°/0), p-Bromphenol (11 Tage, 73°/u), o-, m-
u. p-Nitrophenol (iu 13 Tagen bezgl. 100, 92, 100%), Carvacrol (7 Tage, 7%), Yanillin 
(5 Tage, 40’/0), Hydrochinon (21 Tage, 31°/0), p-Oxybcnzoesiiurc (10 Tage, 68%), 
lndoxyl (21 Tage, 68%), o-Oxychinolin (U Tage, 86%). Bei den gut spaltbaren 
Salzen betrug die Spaltung nach 24 Stdn. etwa 20—30%. — Nicht gespalten wurden: 
die iitherschwefelsauren Salze von A. u. Amylalkohol, von Methylcyclohexanol, von 
d- u- 1-Borneol, von Mandelsiiure. Es scheint, daB ein OH von aromat. Charakter 
mit H2S04 verestert sein muB, damit das Alhersulfat durch Sulfatase angreifbar 
ist. — Die enzymat. Spaltung schreitet bedeutend weiter fort, wenn ein Spaltprod. 
aus der Lsg. entfernt wird. Man kann eutweder durch CaC08 (oder auch BaCOa) 
die entstehenden Sulfationen binden (wodurch gleichzeitig die unbedingt erforderliche 
Neutralisation des autokatalyt. wirkendcu Bisidfates erfolgt), oder man kann durch 
Zugabe von viel Toluol (% des Yol. der Fi.) das abgespaltene Phenol aus der Lsg.
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entfernen. — Das Enzym ist nicht an feste Zellbestandteile gebunden. — Versuchs- 
ansatz: 0,2 g Phenolsalz, 20,0 ccm W., 0,2 g Toluol, 0,8 g CaC03, 1,5 g Fcrment- 
priiparat, 35—37°; 10 ccm der Lsg. wurden mit 15,0 ccm alkal. Chlorbariumlsg. 
(1 'l'eil BaCl,-Lsg. -f- 2 Teile Barytwasśer) yersetzt u. auf 50 ccm aufgefiillt; nach 
Abfiltriercn wurden 35 ccm dieser Lsg. mit HCl stark angesiiucrt, das nicht ver- 
brauchte Athersulfat durch lSngcres Koclien hydrolysiert u. das gebildete BaSO., 
zur Wiigung gebraclit. — Eine Spaltung der Salze bei Abwesenheit von Ferment 
fand nicht statt. (Biochem. Ztschr. 161. 492—505. Berlin-Dahlem, Kaiser Wn.nELM- 
Inst. f. Biochemie.) Hesse.

P. Rona -Und A. Lasnitzki, Vber die Wirkung der Urethane auf Serumlipase. 
Die Giftwrkg. der Urethane auf Serumlipase (Meerschweinchen) (ygl. Me y e r iio f , 

PflOgers Arcli. d. Physiol. 157. 251; C. 1914. I. 2008) wurde nach der fruher 
beschriebcnen Metliodik untersueht (Biochem. Ztschr. 152. 504; C. 1925. I. 733). 
Ais Substrat wurden Mono- u. Tributyrin vcrwendet. Die Hemmung der Ferment- 
wrkg. durch Methyl-, Athyl- u. n-Propylurethan ist im Bereiehe kleiner Urethan- 
konzz. denselben proportional; bei hoheren Konzz. wird ihre Abhiingigkeit von der 
Konz. durch eine Adsorptionsisotherme dargestellt. Yff. schliessen daher auf eine 
Adsorption an das Ferment; sie stellen sich vor, daB bei geringen Konzz. die an 
die Fermentmicelle angelagerten Urethanmoll. in das Innerc derselben eindringen, 
daB nach Oberschreiten einer gewissen S&ttigungsgrenze bei hoheren Konzz. das 
Urethan nur noch durch Adsorption fisiert wird. — Die HemmungsgroBen der 
Urethane steigen nach dem Traubeschen Gesetz der homologcn Reihen mit 
wachsender C:Zahl. Dabei nimmt der Hemmungswert bei dem Ubergang von 
Methyl- zu Athylurethan stiirker zu ais von letzterem zu n-Propylurethan. Die 
Traubesche Regel'gilt dagegen nicht, wahrscheinlich, weil die Adsorption an der 

> postulierten Grenzfliiche Ferment/Zwischenfl. eine andere ist 'ais an der Grenzflśiehe 
Wasser/Luft. — i-Propylurethan zeigt gegenuber n-Propyluretban ein abweichendes 
Yerh.; der Hemmungskoeffizient ist bei den niedrigen Konzz. groBer, bei hoheren, 
im Gebiet der Adsorptionsisotherme, schwiicher. — Die Giftwrkg. auf die Lipase 
tritt etwa 4 Min. nach dem Vermisehen ein u. ist nach etwa 20 Min. maximal. — 
Bei abnelimender Ferinentkonz. nimmt im allgemeinen die Hemmung kontinuierlich 
zu, d. h. die Oberfl. pro Fermenteinbeit, die Zalil der Fermentmicellen wird bei 
Yerd. vergroBert. — Fur die Annalime einer Adsorption spricht aueli, daB die 
Urethanwrkg. auf Serumlipase reveraibcl ist; durch Verd. des Serum-Urethan- 
gemisebes wird ein Riiekgang der Adsorption herbeigefiihrt. Zusatz von Gelatine, 
Mastix u. Invertiise, die ihrcrseits Urethan adsorbieren, beeinfluBt die Hemmung 
der Lipasewrkg. jedoch nicht. (Biochem. Ztschr. 163. 197—225. 1925. Berlin, 
Patholog. Ihst. u. Inst. f. Krebsforschung, Univ.) L ohmann .

A. Kossel und F. Curtius, Uber Bakterienarginase. (Vgl. Hino, Ztschr. f. 
physiol. Ch. 133. 100; C. 1924. I. 2376). Die Best. der Spaltung erfolgte so, daB 
das nicht gespaltene Arginin aus der Reaktionslosung ais Salz der Flaviansaure 
(l-Naphthol-2,i-dinitro-7-sulfon8dure, Kossel u .  Gross, Ztschr. f. physiol. Ch. 135. 
167; C. 1924. II. 335) ausgefSllt, bei 105° getrocknet, gewogen u. nach Verreiben 
mit 33 Vol.-%ig. H2S04 u .  Losen auf dem Wasserbade (wobei nur Arginin in Lsg. 
geht), in der erhaltenen Lsg. das Arginin polarimetr. bestimmt wurde. — Bei 
Kulturen von Pycocyaneus wurden groBe UnregelmSBigkeiten im Vorkommen yon 
Arginase gefunden, worauf wolil ein Teil der Widerspriiche in den Angaben iiber 
die Verbreitung der Arginase zuruckgefiihrt werden kann. — Beim Ziichten einer 
unwirksam gewordenen Kultur in Ggw. von Arginincarbonat bezw. d- oder 1-Arginin 
wurde ein Verschwindcn der 3 Yerbb. beobachtet. Da die Spaltung von 1-Arginin 
gewohnlicli nicht eintritt, scheint hier ein oxydatiyer Abbau yorzuliegen. Diese
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Erscheinung mahnt zur Yorsicht in der Ausdeutung der Yersuchsergebnisse. 
(Ztschr. f. physioi. Ch. 148. 283—89. 1925. Heidelberg, Univ.) H esse.

S. Edlbacher und H. Róthler, Bcitrage zur Kennłnis dci- Arginase. II. Mitt. 
Die quantitative Bestimmung der Arginase in tierisclien Organen. (I. ygl. Ztschr. f. 
physioi. Ch. 145. 69; C. 1925. II. 1605.) Die Spaltung des Arginins wird nur in 
den Anfangsstadicn yerfolgt u. nur gerade soweit getrieben, daB sich der gebildete 
Harostoff gut bestimmen laBt. Ais Enzymmaterial diente Estrakt aus Kalbsleber 
(mit der dreifachen Menge Glyeerin extrahiert). Das zentrifugierte Estrakt ist 
monatelang unyerSndert haltbar. Best.-Methode: lOccm l°/0ig. Lsg. yon Arginin- 
carbonat -)- 5 ecm Puffer pJT =  9,5 (Glykokoll-NaOII-NaCl) werden 60 Min. bei 
3S° mit Arginaselsg. gespalten. Die Euzymwrkg. wird durch Einstelleu des 
ReaktionsgefaBes in siedendes W. (15 Min. lang) unterbroeben. Nach dem Erkalten 
neutralisiert man mit 1,5 ecm 0,1-n. II.jS04 u. gibt nach Zusatz von 2 ecm konz. 
Phosphatpuffer pw =  7 f/rea.jepulver (Sojaurease) zu, welche man zur Zerlegung 
des gebildeten Ilarnstoffs 60 Min. bei 38" wirken laBt. Den gebildeten NH, be- 
B t im m t  man, indem man ihn aus der mit 1 ccm konz. NaOH u. einigen Tropfen 
Octylalkohol yersetzten Lsg. absaugt, in V50-n. ILSO, auftiingt u. die unver'orauchte 
Siiure mit 1jh0-n. NaOH zurucktitrierŁ So wurden die mit 0,1—2,5 cem einer 
10’/uig. Lsg. des Glycerinextraktes erhaltenen Spaltungen bestimmt, wobei sich ein 
Yerbrauch vou 2,85—23,00 ccm */00-n. HaSO,, entsprechend 5,7—46,01/0 Abbau des 
angewandten Arginins ergab. Man erhiilt eine spiiter flach werdende Kurye mit 
ziemlieh steilem Anstieg. Ais Argiuaseeinheit A.-E. wird diejenige Menge Arginase 
bezeiclinet, die unter obigeu Bedingungen eine Menge Harostoff bildet, die bei der 
Zerlegung mit Urease 0,34 mg NII, (entsprechend l ccm 1/)W-n. HaS04) liefert. Die 
genauesten Werte erhfilt man zwischen 4 u. 30 A.-E. Fiir die Arginaseeinheiten 
werden 1 Kurye u. 1 Tabelle gegeben.

Die Methode wurde auf eine groBe Anzahl vou Tierklassen angewandt, wobei 
sich ergab, daB die Spaltungen stets der fiir Kalbsleber aufgestellten Kurve folgten. 
Eine Ausnahme ergab die Unters. der Huhnernieren, fiir die Proportionalitat 
zwischen Fermcntmenge u. zerlegter Menge Arginin besteht. (Leber u. Hoden yon 
Halin spalten indessen entsprechend der Kurye fiir Kalbsleber). Es ergab sich 
daraus die Notwendigkeit, fiir HUhnerniere eine besondere mit dem Zeichen A.-N.-E. 
yersehene Einheit aufzustellen, die unter den obigen Bedingungen ebenfalls auf B. 
von 0,34 mg NH, bezogen ist. — Es ist moglich, daB das abweichende Verh. der 
Extrakte aus Iluhnerleber darauf zuriickzufuhren ist, daB in ihr ein Ilemmungs- 
korper fehlt, welcher in den anderen Extrakten den Ablauf der Rk. becinflufit. — 
In einem Nachtrag wird berichtet, daB im Serum der Vogel eine die Arginase 
hemmende Substanz yorkommt. (Ztschr. f. physioi. Ch. 148. 264—72. 1925.) H esse.

S. Edlbacher und H. Róthler, Beitrćiye zur Kenntnis der Arginase. 111. Mitt. 
Argininumsatz und Scxualit(it. (II. ygl. yorst. Ref.). Der schon in der I. Mitt. 
(Ztschr. f. physioi. Ch. 145. 69; C. 1925. II. 1605) beobachtete Zusammenhang 
zwischen Sesualfunktion u. Argininstoffwechsel wird weiter yerfolgt. Beim quanti- 
tatiyen Yergleich des Gehaltes der einzelnen Organe an Arginase wird ent- 
sprecliend den Vor3chl:igen yon W ii.lstatter u. Kuiin (Ber, Dtsch. Chem. Ges. 
56. 509; C. 1923. I. 1330) der Arginasewert A.-W. benutzt; man yerstelit darunter 
die Anzahl Arginaseeinheiten (A.-E.) in 1 g Organgewicht. — Bei Huhnern konnte 
jetzt auch ąuantitatiy gezeigt werden, daB die Mannchen einen dem Weil>ehen 
gegeniiber stark gesteigerten Argininumsatz haben. Das gleiche konnte bei 5 unter- 
suchten Siiugetieren (Hund, Katze, Meerschweinchen, Ratte) festgestellt werden. 
Bei beiden Tierklassen erweisen sich auch die Ovarien fast stets ais frei yon 
Arginase, wiihrend Extrakte aus Hoden das Arginin gut spalten. — Mit waehsender 
Ge8chlechtsreife fmdet man einen erhohten Argininumsatz. Beim Yergleich yon
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Siiugern u. Yogeln haben dic Situger 500 mai inelir Arginase; bei beiden Tier- 
klassen ist aber das Verhiiltnis 100:60—70 fur den A.-W. bei mfinnlichen u. weib- 
liebcn Tieren yorhanden. — Es wird eine aUSfuhrliehe Tabclie uber den Gehalt 
der Organe der untersuchten Tiero an Arginase gegeben. (Vgl. H unter u. 

D au piiin će , Proc. Royal Soc. London. Serie B. 97. 209. 227; C. 1925. I. S73. 851). 
(Ztschr. f. physiol. Ch. 148. 273—82. 1925. Heidelberg, Univ.) llESSE.

Georg Barkan, Eisenstudien. I. Witt. Zur Fragc der Eimoirkung von Ver- 
dauungsfermentcn auf das Hamoglóbineisen. Untersucht wird die Einw. von Yer- 
dauungssalzsiiure, Pcpsin u. Pankrealin auf Blutlsgg.; eine etwaige Abspaltung von 
Fe soli durch Best. des Fe nach der Rhodanidmethode im sauren Ultrafiltrat nacli- 
gewiesen werden. Es zeigte sich, daB die genannteu Fcrmente sowie dic Ycr- 
dauungssalzsiiurc aus dem Hiimoglobin kein Fc abspalteu kounen. — Boi den Verss. 
mit Yerdauungssalzsaurc wird eine geringe Menge Fe frei, das jedoch nacli- 
gewiesenermaBen nicht aus dem Biutfarbstoft' stammt. (Ztschr. f. physiol. Ch. 148. 
124—54. 1925. Frankfurt a/M., Univ.) IlESSE.

E2. Pflanzenchemle.

Alvin S. Wheeler und C. R. Harris, Borncol im Rotlamwnterpeniin, Das 
Ausgangsmatcrial stammte aus Papierfabriken in Erie (Pennsylyanien). Die nach 
dem Abdest. des Cymols zuriickbleibcnden Antcile des Rottannen[sulfitlaugcn-]ter- 
pentins wurden unter 3 mm Druck dest. Die bei 70—80" iibergehendc Fraktion 
erstarrte bei —10°. Aus 500 g Ruckstiinden wurden 9 g erhalten. Borncol, C10HlaO. 
GroGe liesagonale Tafeln aus vcrd. A. F. 206°. [«]„M == —13,64° (5%ig. Lsg. in
A.), —13,93° (in Essigester), —13,69° (in Bzl.). Aus der Drcliung wird ein Gehalt 
von 36% 1-Borncol berecbnet. Da dic Drehung in den verschiedenen Losungsmm. 
konstant bleibt, ist kein i-Borneol anwesend. — Phenylurethan. F. 140—141°, 
[#]DS° =  —12,1°. — UNO., (D. 1,45) oxj'diert zu Campher, F. 176°, Semicarbazon, 
F. 242° (aus A.). — Dor Gehalt an 1-Borneol ist lioher ais der in schwedischcn 
Sulfitlaugentorpentincn gefundenc. (Journ. Amcric. Chem. Soc. 47. 2836—38. 1925. 
Chapel Hill [North Carolina], Univ.) Ostertag.

J. Alfred Hall und C. P. Wilson, Die fliicktigen Besłandleile von Yakncia- 
orangensaft. Zweck der vorliegendcn Unterss. war die Untcrscheidung des aus 
dem Orangensaft (von kaliforn. Valcnciaorangen) gewonnenen Oles von dem in den 
Sclialen enthaltenen, anders riechenden Ol. Die Dest. des aus den ganzen Frucliten 
abgepreBtcn Saftcs wurde boi 120 mm yorgenommen, wobei aus 135 1 Saft 61 
Dcstillat erhallen wurden, das prakt. alle fliichtigen Bestandteile enthielt. Nach 
inehrstd. Stehen wurde das leichtere, beigemcngte Schalenol abgehobeu, welches 
zum groBten Teil aus Limonen bestand, Kp.73S 175°. — Aus dem 1. 01 wurden 
folgende Bestandteile isoliert: A., Aceton, Acetaldehyd, Citronellal (Semicarbazon, 
F. 82—82,5°), Ameisensiture, ein olefin. Alkohol C!0I I130 (dem Linalool ahnlich, 
doch nicht mit diesem ident., Kp.,0 92—93°, D.%,' 0,8706, nD‘-° == 1,4650, M d20 — 
-4-23,67°), ein Amylalkohol (wahrscheinlich i-Amylalkohol), Phcnylathylalkohol, sowie 
Ester der Ameisen-, Essig- u. Caprylsaurc. Geraniol u. Terpineol sind wahrschein
lich enthaltfen, wurden aber nicht positiy identifiziert. (Journ. Americ. Chem. Soc. 
47. 2575—Śl. 1925. San Dimas, California Fruit Grow. Exchange.) Zander .

D. B. B ill und C. L. Alsberg. Darslellung, Loslichkeit und spezifisclie Drehung 
des Weizengliadins. Die Darst. des Gliadins (!) aus Weizenmehl schiioBt sich eng 
an die von Osrorne u. H arris beschriebcne an (Amer. Journ. Physiol. 17. 223; 
C. 1907. I. 484). Neu ist das Abscheiden yon I  ais Schaum, der Jcicht mit W. 
gewaschen werden kann, durch starkes Schiitteln in 0,1 %ig. NaCl-Lsg. u. eine 
spiitere Fallung mit LiCl statt NaCl in abs. alkoh. Lsg. Es wurden so lipoid-, 
kohlenhydrat- u. aschefreie Prodd. erhalten. Gesamt-N 17,54%, Amino-N nach
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VAN Slyke  25,85 % des Gesamt-N. Bei Mngerem Stehen mit 75—85 °/0 A. wird
I  irreversibel yeriindert. Beim Abkiililcn von 1-Lsgg. in A.-W.-Gemischen tritt bei 
einer bestimmten Temp., der krit. Peptisationstemp., Triibung auf, die innerhalb 
weiter Grenzen nur yon der Zus. des Lsgsm., nicht von der Konz. an I abhiingig 
ist. Sie schwankt bei den Priiparaten aus Mehlen yerschiedener Herkunft. Das 
Minimum liegt fiir I  aus einem Tiirk. Rotinelil in 68,5 %ig. Methylalkohol bei 10°, 
in C3°/0ig. A. bei 2° u. in 51°/„ig. n.-Propylalkoliol bei — 6,5°. — 50°/oig. I-Lsgg. 
konnten bei 50” in 50—(i0°/oig. A. hergestellt werden. I  wird ferner gelost in w. 
Lsgg. yon Na- u. J\II,-Tbiocyanat, NaJ, Harnstoff, i-Propylalkohol, Chloralhydrat, 
Glyeerin u. a. — In A.-W.-Gemischen war [«]„a° in bezw. 70, 60, 50ig. A. — 89,8°,
— 91,0" u. — 90,3°. Diese bei 40" hergestellten Lsgg. zeigten gegcniiber den bei 
20° hergestellten Mutarotation. [« ]D20 in yerschiedenen n.-Propylalkoliol-W.-Ge- 
mischen ubereinstimmend =  — 98,2", in 300/„ig. Harnstofflsg. =  — 116,5°. (Journ. 
Biol. Chem. 65. 279—304. 1925. Food Rcs. Inst. u. Dep. of Chem., Stanford Uniy. 
[Cal.].) L ohmann .

James Fitton Couch, Lupinenwitersucliungen. IV. Isolierung von d-Lupanin 
aus Lupinus Kingu (S. Watson). (Vgl. Journ. Americ. Chem. Soc. 46. 2507; C. 1925.
I. 391.) Das aus der amerikan. Lupinenart Kingii isolierte Alkaloid wurde ais das 
sehon aus yerschiedenen curopiiisclien Lupinenarten isolierte d-Lupanin, CisH/jONj, 
identifiziert. Die Ausbeute an Rohalkaloid betrug 0,S3°/o (auf getrocknete Pflanzen 
berechnet). Fiir das Ilydrochlorid werden die krystallograph. Daten angegeben. 
Daneben wurden zwei isomere Alkaloide C^H^ONa (fiir das eine kommt noch die 
Zus. C13II.i402N2 in Frage) isoliert, die jedoch nicht niiher beschrieben sind. (Journ. 
Americ. Chem. Soc. 47. 2584—87. 1925. Washington [D. C.], U. S. Depart. of Agri- 
cult.) Zandek .

Frederick Henry Mc Dowali, Bestandteile von Myoporum laetum, Forst 
(,,Ngaio“). I. Der „Ngaio“-Baum (Neu Seeland) enthiilt in den wss. Ausziigen der 
Bliitter 0,2°/, des Frischgewiclites an Mannit, in den Beeren neben AmeisensJiure. 
sowie im Holze 0,25°/0 Mannit. Das ath. Ol der Pflanze enthiiU 86°/0 eines Sesqui- 
terpens, C,sII2j03, fiir welches der Vf. den Namen Ngaion yorschliigt. Das Keton, 
welches ein Semicarbazon u. p-Nitrophenylhydrazon liefert, enthiilt nur eine Carbonyl- 
gruppe, keine Methosy- oder Methylendioxygruppe, liefert mit Na in A. reduziert 
einen sekundiiren Alkohol, das Ngaiol, ais Monoacetat u. Monomethylather charakte- 
risiert. Das Ketonmol. enthiilt keine IIydroxyle, walirscheinlich zwei einzelne 
Osydringe u. zwei Athylenbindungen. Da die letzteren von Na in A. nicht an? 
gegriffen werden, bleibt fiir das Ngaion die Struktur eines ofFenen Diolefinketons. 
Ferner ist in dem ath. Ole noch cin KW-stoff oder Cu If10 yorhanden.

Versuche. Bliittcr, Beeren u. IIolz von Myoporum laetum liefern mit W. 
extrahiert Mannit, vom F. 164—165°, [«]D =  -(-20,7° (in Boraxlsg.) Acctylderiv., 
F. 120°. Aus dem iith. Ol der Pflanze krystallisiert beim Abkiililcn ein K\V-stojf, 
C3j r cA oder C3iW^, U- iu Bzl., A. u. Chlf., wl. in h., unl. in k. A.; Br u. KMn04 
wirken nicht ein. Das iibrig bleibende 01 ist rotbraun getiirbt u. zeigt d3°so — 
4,0203, [«]„ =  —26,54°, nD4" =  1,4823, VZ. 17,9. Bei der Dcst. des Oles destilliert 
ais Hauptfraktion das Ngaion, C16His03, iiber, Kp.:T 182—183°, da"so =  1,0276, 
M d =  —26,20", noi0 =  1,4804. — p-Nitrophenylhydrazon, Cn II2I04N3, aus A., F. 103°, 
Thiosemicarbazon, CkjHjjÓjNjS, Ag-Salz, Oxim, C,-,HmO;)N, Ivp.J7 201°, n „!3 =  1,5008. 
Semicarbazon, C10H21O3N„ aus A. mit W. gefiillt, F. 120—122° (Zers.) Ngaion redu
ziert langsam AgNOs u. Fehlingsche Lsg. Mit Na in A. reduziert, liefert das Keton 
Ngaiol, CI6IIslO,, Kp,se 191-192°, dMs„ =  1,0163, [«]„ =  -25,00, nDi0 =  1,4784. 
Das saure Pbthalat, p-Nitrobenzoat, Phenyl u. a-Naphthylurethan krystallisieren 
nicht. Methybcanthat, Ci:H20O3S2> Acetat, CuH^OjOCOCH,, Kp.29 190—192°, nDa° «=
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1,4720, Monomethylałher, C, Jl^O.jOClL,, Kp.so 178—179°, nD20 =  1,4701. (Journ. 
Chem. Soc. London 127. 2200—07. 1925. London, R alph F orster Lab.) Taube .

E a. Pflanzenphyslologle. Bakteriologie.

E, S. Sanderson, Wir kuny des Gefrierens und Aufłauens auf den Bakteriophagen. 
Zwei Bakteińophagenstamme, aktiv gegen Staph. muscae (a) u. gegen einen mensch- 
lichen Colistamm (&), von denen a durch 45 Min. langea Erhitzen auf 60° inaktiyiert, 
b dabei nur leilweise zerstort wurde, wurden bis zu 15mal bei der Temp. yon 
gefrierendem COa zum Gefrieren gebraeht, dann jedesmal wieder schnell aufgetaut. 
Beide zeigten keine Veranderung, a aueh nieht, wenn der ProzeB in 10000facher 
Bouillonyerdiinnung yorgenommen wurde. Bei zum Yergleicli angestellten Verss. 
mit Colikultur waren nach dem 1., 10. u. 15. Gefrieren 16 bezw. 86 u. 94°/0 
der Keime abgetotct. (Science 62. 377. 1925. Prihceton [N. J.], R o c k e fe lle r  

Inst.) Spiegel.

Friedrich Hoder, Mutationserscheinungen durch BakteriophagenwirJcung. (Ztschr. 
f. Immunitśitsforsch. u. exper. Tlierapie I. 44. 423 — 65. 1925. Prag, Dtsch. 
Univ.) Spieg el .

Juda Hirach Cłuastel und Margaret Dampier Whetham, Durch ruliende Bak- 
ierien verursachte Dehydrogenisationen. II. (I. ygl. Biochemical Journ. 19. 520; 
C. 1925. II. 1454.) Wenn der Red.-Koeffizient des B. coli (mit Methylenblau ais 
Aceeptor) fiir Bernsteinsaure =  100 gesetzt wird, ist er fiir Ameiscngiiurc ~700, 
Alanin 1,0, Glutaminsaure 25, Glycerin <  0,8, Glucose 5000, Liivulose 5000, Galac- 
tose 200, Mannit 5000, Xylose 20, Arabinose 0,8, Maltose 50. Die reduktions- 
hemmende Wrkg. yon Methyl- <  Athyl- Propylalkohol in Ggw. der Zucker ist 
allgemein gering. .(Biochemical Journ. 19. 645—51. 1925.) LOHMANN.

Juda Hiróch (łuaatel und Walter Reginald Wooldridge, Durch ruhende 
Bakterien verursachte Dehydrogenisationen. III. (II. ygl. yorst. Ref.) Das Aktiyations- 
yermogen einiger Bakterien wird untersucht. Es ist bei B. prodigiosus gegenuber 
Fumaraten, Malaten u. Asparaginaten ais Ha-Acceptoren bei B. coli u. bei
B. proteus. Das Verh. gegenuber Nitraten u. Chloraten ist einander gleieh. Das 
Aktiyationsyermogen von B. faccalis alkaligenes (ausschlieBiich mit Methylenblau 
ais Aceeptor) ist im allgemeinen gering. Der Organismus selbst y er mag dagegen 
sehr sehnell Methylenblau zu reduzieren. (Biochemical Journ. 19. 652—59. 
1925.) L ohmann .

Juda Hirach ftuastel und Marjory Stephenson, Weitere Beobachlungen iiber 
das anaerobe Wachstum. der Bakterien. (Vgl. vorst. Ref.) Das aniirobe Wachstum 
der untersuchten Bakterien B. coli, B. prodigiosus, B. proteus u. B. faecalis alkali
genes auf synthet. Niihrboden erfolgt nur in Ggw. eines Bestandteiles, der fiir dic 
Organismen in erhebliclierem MaBe ais H2 Aceeptor dienen kann. So wiichst
B. alkaligenes nicht mit Nitraten u. Fumaraten, B. proteus nicht mit Fumaraten, 
die es nur sehr sehwaeh akt i yiert, dagegen  mit Nitraten; B. coli u. prodigiosus 
wachsen aniirob auf Nitraten, Fumaraten, Malaten u. Asparaginaten. Ais 11,-Dona- 
toren dienten Glycerin bezw. Lactate. — Die Salze organ. Sauren (Lactate, Succinate
u. Tartrate)' w'irken mit steigender Konz. hemmend auf das Wachstum. Erythrit 
hat keine Wrkg. (Biochemical Journ. 19. 660—66. 1925. Cambridge, Biochemical 
Lab.) L ohmann .

Kurt Schern, Uber Trypanosomen. I. Mitt. Das Phanomen der Trypanosomen- 
tciederbelebung und das Vorhan den sein va-garbarer Substanzen in den Lebern und 
dereń Extrakten, welche „wiederbelebend“ wirken. Yf. hat friiher (Arbb. Kais. Gc- 
sundh.-Amt. 38. Ileft 3 [1911]) gefunden, daB soeben unbeweglich gewordene 
Trypanosomen durch Blutserum oder Leberbrei, nicht durch Extrakte anderer 
Organc wieder beweglich wurden. Die hierbei wirksamen Stoffe lassen sich nach
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einer damale angegebenen Extraktionsmethode konzentrieren u. behalten in den 
gewonnenen Extrakten ihrc Wirksamkeit jahrelang. Es ergab sieli min, daB sie 
w2hrend einer Trypanosomeninfektion allraahlich mit dem Forisehreitcn des Krank- 
heiteprozesses abnehmen, bei As-Bebandhmg der infizierten Tiere mit fortscbreitender 
Ileilung wieder auftreten. Andererseits ergaben sich Anzeichen dafiir, daB bei 
Trypanosomiasis eine Storung im Leberhaiishalte nach Kolilenhydratbelastung hin 
yorliegt. Die wirksamen Extrakte aus Lebern von n. Tieren enthalten Substanzen, 
die von Hefen stark yergoren werden. (Zentralblatt f. Bakter. u. Parasitenk. I. Abt. 
96. 35G—CO. 1925.) Spieg el .

Kurt Schern, Uber Trypanosomen. II. Mitt. Sind in den Extr allen, welche aus 
den Lebern der an einer akuten Trypanosomiasis terendeten Tiere hergesłellt sind, noch 
durch llefe tergiirbare Substanzen torhanden? (I. vgl. vorst. Ref.) Die Verss. an 
rerechiedencn Tieren, die an verscbiedenen Trypanosomiasen verendet waren, lieBen 
in den aus dereń Lebern bereiteten Ex(rakten die Ggw. der durch Hefc yergarbaren 
iStoffe niclit erkennen. (Zentralblatt f. Bakter. u. Parasitenk. I. Abt. 96. 360—62. 
1925.) Spiegel .

Kurt Schern, Uber Trypanosomen. III. Mitt. In icelcher Weise wirken die 
rermillels Hefc rergorenen Ezlrakte der Lebern normaler Tiere in bezug auf das von 
mir beschriebene Trypanosomenphanomen? (II. ygl. yorat. Ref.) Die Leberextrakte 
aus n. Tieren ycrloren durch Garung die Wiederbelebungsfabigkeit gegenuber 
Trypanosomen fast vollig. — Es ist aus den bisherigen Verss. zu schlieBen, daB 
jene Fuhigkeit baupteiichlich auf Wrkg. des Leberzuckers beruht. (Zentralblatt f. 
Bakter. u. Parasitenk. I. Abt. 96. 362—65. 1925. Monteyideo, Tieriirztl. Hoehscb.) Sp.

A. Wolff, Uber das Wachslum von Azotóbader chroococcum auf verschiedencm 
Subslrat. Ein aus Erdc gewonnener Stamm y. uchs auf gewohnlicber Gclatiiie bei 
22", auf gewohnlichein Agar bei 25—30" u. auf Traubenzuckeragar nicht, selbst auf 
dem Beijerinckschen Niihrboden nur wenig, bei Ersatz des Mannits darin durch 
Traubenzucker noch schlechter, besser dagegen bei Zusatz geringer Mengen Fc 
(bis 0,01% FeSOj). Gutes Waclistum wurde erreieht mit Xiihrfl. aus 1000 g Leitungs- 
wasser, 20 g Mannit, 0,2 g KHaP04 [oder Mg3(P0.,).J, 0,1 g FeS04-7 H„0, 0,2 g NaCl,
0,2 g KjSOj u, 2 g CaCOa) besonders, wenn sterilisierte Gipsblockclien damit 
impriigniert wurden; hier wird die B. yon Einzelkolonien ermogliclit. Auch auf 
Bodencxtrakt iiblicher Ilerst. wurde befriedigendes Waclistum erreieht, wenn 
zusammcngedriickte Stiickchen FlieBpapier liineingegeben wurden, was auch bei der 
yorher angegebenen Niihrlfg. erforderlich ist, wenn sie oline Gipsblock benutzt 
wird. (Zentralblatt f. Bakter. u. Parasitenk. II. Abt. 65. 433—34. 1925. Agrikultur- 
ehem. Vers.-Stat. der Landwirtschaftskammer f. Schleswig-IIolstein.) Spiegel .

A. K. Balłs, Dic Prazipilinprobe bei der Identifizierung von Hefen. Ver- 
schiedene Ilefearten wurden 9 Monate mit monatlicher Uberimpfung auf einem 
Rohrzuekermelassc-Phosphatagar gezuchtet. Die von Kaninchcn nach Impfung mit 
Emulsionen lebender Kulturen gewonnenen Sera wurden bei yerschiedenen Ver- 
diinnungen mit Autolysaten zusammengebracht, die durch Autolyse yon je 10 g 
Kultur (ais Troekengewicht berechnet) unter Toluol mit 5 ccm Phosphatpufferlsg. 
vou Pu =  7,0, 1% Salze entlialteud, erhalten waren, u. nach 14—24std. Stehen 
in der Kiilte beobachtet. Es zeigt sich ein betrachtlicher Grad yon Spezifitiit, der 
das Verf. zur Differenzierung auch nahe yerwandter Uuterarten gecignet erscheinen 
laBt, wShrend sich andererseits yerwandtschaftliche Beziehungen zu erkennen geben, 
die in der tiblichen botan. Klassifizierung nicht zutage treten. (Journ. Iinmunology
10. 797—802. 1925. Univ. of Pennsylyania.) Spiegel .

S. Kostytschew, Uber Alkoholgarung. S. Kostytschew und L. Frey, XI. Mitt. 
Uber die bei der Hefegarung in Gegenwart von Calciumcarbonat entsiehenden Sduren. 
Bei der sehnellen Yergiirung yon Zucker dureli groBe Ilefeinengen in Ggw. yon
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CaC03 (1200 g Rohrzucker, 800 g reine PrcBhefe, 400 g CaC03, 12 1 stcrilisiertes 
Leitungswasser, 4 Tage GSrzeit) wurde bei Abwesenlieit N-haltiger Niihrstoffe stets 
Bernsteinsaure, Essigsćiurc u. Apfdsiiurc, dagegen nie Ameisensiiure u. Milchs&urc 
gefunden. Vfl\ hal ten es bei der groGen Menge Hefe u. der stiirm. Giirung fur 
ausgesehlossen, daG die Essigsiiure u. dic Ameisensiiure durch Bakterienwrkg. 
gebiidet ist. Vff. diskutieren die Moglichkeit, daG die Apfelsiiure aus Osyglutamin- 
siiure, Asparaginsiiure u. Bernsteinsaure heryorgelien kann. (Ztschr. f. physiol. Ch. 
146. 276—85. Leningrad. Univ.) H esse.

Hans v. Euler und Ragnar Nilsson, Zur Kenntnis der den biologischcn Kohlc- 
hydratstoffwechSel vcrmittelnden Rcxose. Bei Verwendung von Glucose ais Garsub- 
stanz ist es vermutlich weder die u- noch die ?̂-Form, welche der Veresterung u. 
Vergiirung unterliegt, sondern ein lahileres Isoineres die Bioghicose (Ecler u . 

MyrbAck (Svensk Kem. Tidskr. 36. 295; C. 1925. I. 698), welches sich durch eine 
gro.Be Rk.-Fahigkeit von der cc-[3- Glucose unterscheidet. Auch dic Synthese des 
Glykogens im Muskel u. in der Hefe crfolgt vermutlich durch Vermittlung des 
Zymophosphats bezw. einer Zusammcnwrkg. von Phosphatese u. Isomerase. Yerff. 
verglichen die Giirfahigkeit der Hesoseforin; welche unmittelbar aus Glykogen durch 
Malzamylase (Sf 15) entsteht, mit der Giirfahigkeit gewohnlicher Glucose, welche 
der Einwrkg. der gleichen Menge Hefe ausgesctzt wurde. Dic Giirung wurde 
durch yolumetr. COa-Best. yerfolgt. Im Glykogenyers. wurden in 30 Min. 12,0 ccm 
C02 aus einer maximalen Glucoscmenge von 69,4 mg entwickelt. Im Glucosevers. 
liefern dagegen in der gleichen Zeit 100 mg Glucose 10,6 ccm C02. Die groBere 
Giirungsgeschwindigkeit im Glykogenvers. kann also nicht auf eine ungiinstigcre 
Glucosekonz. zuruckgefiihrt werden. (Ztschr. f. physiol. Ch. 148. 211—217. 1925. 
Stockholm, Ilochschule.) Gdggenheim.

C. Wehmer, Bildung von Cilronensaure aus Ghjkonsdurc durch Pilze. Wenn 
der Abbau des Zuckers durch Fadenpilze iiber Citronensaure u. Oxalsaurc yerliiuft 
(vgl. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 1659; C. 1924. II. 2669), bleibt dic Stelle der von 
Fai.ck u. K apur (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 920; C. 1924. II. 316) nachgewicsenen 
d-Glykonsiiure noch offen, doch ist anzunchmen, daG sie Yorstufc der Citronen- 
sSure ist. Es konnte mit verschiedenen Pilzen die B. von Citronensaure aus Glykon- 
saure bei Venvendung ihres Ca-Salzes tatsiichlich nachgewiesen werden. Yf. be- 
richtet hier iiber Vcrss. mit der friiher (1. c.) ais „Pilz 8“ bezeichneten Rasse von 
Aspergillus niger. Obwohl diese Rasse aus Zuckcr in der Regel nur oder ganz 
iiberwiegend Citronensaure bildet, wurden bei dem Vers. mit Glykonat sclion 
kleinere Mengen Oxalat daneben erhalten. Bei Verwendung des ausgesprochenen 
Oxalsaurebildners Asperg. niger dnnaniomcus (Pilz 2) lieB sich meist nur dieses 
nachweisen.' (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 2616—19. 1925. Hannoyer, Techn. 
Hochsch.) Spieg el .

R. Schreyer, U ber die Citronensaurebildung aus Glykonsiiure durch Aspergillus. 
(Vgl. WEHMER, vorst. Ref.) Mit einem hellfarbigen Aspergillus fumańcus gelang 
die Darst. von- Citronensaure nicht aus 10°/0ig., wohl aber aus 15%'g- Lsgg. von 
Ca-Glykonat. (Ber. Dtseh. Chem. Ges. 58. 2647. 1925. IIannover, Techn. 
Hochsch.) Spiegel .

E5. Tinrphysiologle.

Christen Lundsgaard und Svend Aage Holb^ll, Studien iiber den Kohleu- 
hydratsloffwechsel. II. Untersuchung der Mułarotation der fi -Glucose unter ver- 
seliiedcnen Bedingungen. (Journ. Biol. Chem. 65. 305—22. 1925. — C. 1925. I. 
2020.) Ohle .

Christen Lundsgaard und Svend Aage Holbffll, Studien iiber den Kohlen- 
hydratstoffwechsd. III. Untersuchungen iiber die Natur der Glucose im Blut normalcr 
Individuen. (Journ. Biol. Chem. 65. 323—42. 1925. — C. 1925. I. 2385.) Oh le .
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Christen Lundsgaard und Svend Aage Holball, Sludien iiber den Kohlen- 
hydratstoffweclisel. IV. Unicrsuchungcn iiber die Natur dci- Glucose im Blut von 
Patienten mit Diabetes mellitus und von Patienten mit benigner Glucosuric. (Journ. 
Biol. Chem. 65. 343—62. 1925. — C. 1925. I. 2385.) Oui.e.

Christen Lundsgaard und Svend Aage Holfcoll, Sludien iiber den Kohlen- 
hydratstoffwecliscl. V. Untersuchungen iiber die Form der Glucose in versclńcdencn 
Korperfliissigkeiten. (Journ. Biol. Chem.-65. 363—69. 1925. — C. 1925.1. 2385.) Oiile.

H. Zondek und H. Ucko, Die Z  w c-i ;j hasen w irkung der Hormone. Zugleich ein 
Beitrag zur Frage der antagonistischen Inkretwirkungen. Intravenose Tnjektion von 
Insulin — '/7 Einheit pro kg == bewirkte beim Kaninchen stets eine Senkung des 
Blutzuckerspiegels mit naclifolgender geringer Steigerung. Erfolgt die Injektion 
gleichzeitig mit 0,075—0,10 g CaCl* oder MgCls, so tritt die blutzuckersteigernde 
Komponente der Insuliuwrkg. in den Vordergrund. Die Insulinwrkg. wird daher ais
2-phasige Kk. aufgefaBt, dereń 1 . Phase ais Blutzuckersteigerung, dereu 2. ais Blut- 
zuckersenkung zum Ausdruck gelangt. Auch der Rk.-Mechanismus der anderen 
Hormone zeigt einen iihnlichen 2-phasigen Ablauf. Beim Adrenalin vermag das 
Ca" die steigende, das K" die fallcnde Phase der Rk. zu verstiirken (Kylin, Klin. 
Wochenschr. 4. 501; C. 1925. II. 1291). Die Tatsaclie, daB der EinfluB des Ilor- 
mons, je nach den Milieuverhiiltnissen sich in zwei entgegengesetzten Effekten 
iiuBert, erkliirt die Reyersibilitiit der Ilormonrk. Man bat cs in der Iland, Inkrete, 
die ais Antagonisten betraclitet wurden zu Synergisten zu gestalten, indem man 
das Zellmilieu am Erfolgsorgau entsprechend yeriindert, ein Vorgang der auch 
physiologischerweise stattfindet u. die Wrkg. der Hormone den jeweiligen Bediirf- 
nissen anpaBt. (Ztschr. f. physiol. Ch. 148. 111—123. 1925. Berlin, I. med. Uniy,- 
Klinik der Charite.) • - Guggenheim.

Robert E. Mark, Hyperthyreoidisatiołisuersuche an Hunden. II. Mitt. Wirkung 
von Schilddriisenpraparaten auf den wachsenden Organismus. (I. Mitt. vgl. S. 709.) 
Jungę Hunde bis zu etwa 16 Wochen reagierten nicht auf groBere Mengen peroral 
zugefiihrter Schilddriisenpraparate, wie ja auch Kinder viel mehr Schilddriise 
reaktionslos vertragen ais Erwachsene. Auch die /ćj-caiinausscheidung wird nicht 
beeinfluBt. (PflOgers Arch. d. Physiol. 209. 693—704. 1925. Wien, Univ.) W ff .

Adolf Sindler, U ber den Chlorspiegel des Blutes. Experimcntalbeitrag zur 
Frage der Abhangigkcit der Koclisalzkonzentration des Blutes von der Magensaft- 
sekretion. Wiihrend der Magensaftsekretion senkt sich der NaCl-Spiegel des Blutes. 
Zufuhr von nicht zu groBen Mengen (6 g) NaCl beeinfluBt den Cl-Gehalt des Blutes 
unmcrklich; im Ilunger rasche Senkung der NaCi-Konz. im Blut. (Ztschr. f. d. 
ges. exp. Medizin 47. 156—66. 1925. Dusseldorf, Biochem. Inst. d. Akad.) Opp.

Harry E. Dubin, H. B. Corbitt und Louis Freedman, Beziehungen zwisehen 
chemisclier Struktur und physiologischei• Wirkung. Die Wirkung von l-Adrenalin 
(synthetisches Epinephrin) und rerschiedener Deriuate auf den Blutzucker normaler 
Kaninchen. Die Fahigkeit Ilyperglykamie hervorzurufen nimmt iu folgender Reihe 
ab. l-Adrenalin, d,l-Adrenalin, d,l-Meihyliither des Adrenalins, d-Adrenalin, Epinin 
llfi-Methylamino-athyl]-d-brenzcalecliin), d.l-Athylather des Adrenalins, [Methylamino- 
accto]-4-brcnzcatechin, C9Hu03N, Adrenalinanhydrid, C1JHJ)06N2, Tyramin u. Brenz- 
catechin. Auf die Bedeutuug des sekundiiren Alkohol8 in der Molekuikonfiguration 
wird bingewiesen. (Journ. Pharm. and Exp. Therapeutics 26. 233 — 43. 1925. 
New York, Bioch. Dep. of the II. A. Metz Labor.) Oppen iie im eb .

Hugo Schlesinger und Wilhelm Reich, Novirudin, ein neues Pra-
parat zur Verhindenmg der Blutgerinnung. Novirudin (Chem. Fabrik „Norgine“, 
Dr. YlCTOR Stein, Aussig) yerhindert zuverlassig die Blutgerinnung u. ruft bei 
Injektionen keine Storung der wicbtigen Funktionen heryor. Es gehort der Melanin-
sauregruppe an. (Chem.-Ztg. 49. 961. 1925. Wien.) J ung,
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Reed Rockwood, Physikalisch-chemisclie Probleme der Hamolyse. IV, Die. 
Beziehung der Aciditat von Pliosphałpu/fern zur biologischen Hamolyse. Solir zahl- 
reiche Bestst. der [H'J im umgebenden Medium wurden mittela colorimetr. Methoden 
in yerschiedenen Phasen der biolog. Hfimolyse ausgefiihrt. Die Ergebnisse werden 
folgendermaBen zusammengcfaBt: 1 . Die Zellen haben starkcs Vermogen die Aciditat 
selbst in Ggw. isoton. Phosphatlsgg. zu 3ndern, so daB p|( in der Endmischung 
oft sehr yerschieden von dem der benutzten Pufferlsg. ist. Bei mit C02 gesatt. 
Lsgg. ist diese Anderung weit weniger deutlich. — 2. Der efłektive Bereich von 
pn fiir biolog. Hamolyse eratreekt sich zwischen 6,0 u. 8,3. — 3. Unters. des Blut- 
korperchens mittels des Ultramikroskops in yerschiedenen Puffern zeigt keine merk- 
liche morpholog. Vcriinderungen, auBer in extrem sauren Lsgg. — 4. Auf den 
Amboeeptor wirkt Saure iihnlich wic auf die Hamolyse im ganzen. Dabei wird 
ein Teil des Amboceptors zerstort, nicht nur inaktmert, denn durch Ver&nderung 
der Aciditat kann die hiimolyt. Kraft nicht volIig wieder hergestellt werden. — 
5. Ahnlich ist die Wrkg. von Siiure auf das Komplement allein. — 6. Yerss. iiber 
die Vereinigung des Komplements mit der sensibilisierten Zelle selieinen anzuzeigen, 
daB in extrem saurem oder alkal. Medium das Komplement in der Zelle oder der 
ubersteheuden PI. nicht in einer durch Neutralisieren reaktivierbaren Form zugegen 
ist. — 7. Das Komplement kann durch HCl im Bereich pM =  5,8—6,4 gespalten 
werden. Der Zusatz von Alkali bei den ublichen Methoden maclit es sehr alkal., 
hiilt es aber innerhalb des Bereiehes optimaler Hamolyse. Auch bei Anwendung 
von weniger Alkali kann das Komplement gespalten werden. Filtration des ge- 
spaltenen Komplements steigert die Endalkalinitat, da auf dem Filter saure Mischung 
zuriickgehalten wird. — 8. Durch Wiedervereinigung hergestelltes Gemiseh von 
Mittel- u. Eu dat Lic k ist deutlich alkalischer, ais wenn das Gemiseh vor Zentrifugieren
u. Waschen des Globulins neutralisiert wurde. Die im Waschwasscr verloren ge- 
gangene Siiure begriindet die Anderung nicht, offenbar wird vielmehr etwas Siiure 
durch den Nd. gelmnden. — 9. Die Ergebnisse der Komplementspaltung durch C02 
wechseln, anscheinend mehr abhiingig von der Schwere der EiweiBtriibung ais von 
der aktuellen Aciditat. — 10. Durch Dialyse gelang die Spaltung nur einmal; die 
Aciditat der Lsgg. wurde durch die Dialyse nicht wesentlich veraudert. — 11. Mit 
sauren Phosphatlsgg. in Ggw. von iiberschussigem Amboeeptor waren die Ergeb
nisse nicht sehr gut. — Besondere Unterss. betreffen noch die Angaben von 
Mason u. Sanfobd, Kolmek, Coulter u . Bronfenbrenner u. Nogdchi. (Journ. 
Immunology 10. 741 — 75. 1925. Rochester [Minnesota], Mayo Found.) Spiegel.

Hugo Bauer und Eduard Strauss, Uber die Bindung komplexer WismuUalze 
im Serum. Tribismutyltartrat (GlEMSA u. WEISE, Klin. Wehsćhr. 2. 1258. 1923), 

Mannosewismut (Maschmann, Arch. der Pharm. u. Ber. der Pharrn. Ges 263. 99;
C. 1925. I I .  159) u. Wismutglyceńn werden zu Pferdeserum gesetzt u. festgcstellt, 
an welcher EiweiBfraktion des Serums Euglobulin, Pseudoglobulin oder Albumin 
die Bi-Verb. sich angelagert hat. Die Dialyse diente zur Abscheidung des Euglo- 
bulins, Verdiinnen mit W. u. Einleiten von CO,, sowie Halbsattigung mit (NH4)2S04 
zur Abscheidung der anderen Globulinę, Ansiiuern des Filtrates der mit (NH,)jS04 
erzielten Globulinfallung zur Abscheidung der Albuminfraktion. Man kann auch, 
durch V3 Siittigung mit (NHJ^SO, die Euglobulinc u. durch l/j Siittigung mit 
(NHJJS04 das Pseudoglobulin abseheiden. Aus den Yerss. geht hervor, daB in W.
1. komplexe BPSalze, zu einem Teil ais Salze gel. bleiben, zum anderen Teil in 
Verb. mit der Euglobulinfraktion auftreten. Auch bei Anwendung eines groBeren 
Uberschusses der Bi-Verb. erfolgt keine Bindung an Pseudoglobuline oder Albuminę. 
Die Verteilung der koinplexen Wismutverb. zwischen dem Alkali u. dem Euglo
bulin wird durch ein Gleichgewicht. bestimmt, das sich bei alkal. Rk. (wie sie auch 
bei Halbsattigung mit Ammonsulfat auftritt) nach der Seite der Alkalisalze, bei
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saurer lik. (wie sie bei Eutfernung des Alkalis durch Kphlensattrc oder Dialyse 
oder durcli groBen UberschuB der angewandten BismutylsSure entsteht) nach der 
Seite der Euglobulinyerb. verschiebt. Wahrscheinlich findet sich auch nach der 
iiblichen therapeut. Anwendung der Bi-Priiparate das im Blute kreisende Bi an der 
Euglobulinfraktion, in wclclier Bindung es an den Erfolgsort gelangt. Nach I 11- 
jektion des Bi-Salzes dialysiert aus dem Depot auBcrdcm noch Bi, da^ nicht an 
Euglobulin gebunden u. rasch ausgcschieden wird; wahrscheinlich beruht auf der 
Anwescnhcit dieses diffundierbaren Bi die tox. Wrkg. (Ztschr. f. physiol. Ch. 149. 

19—29. 1925. Gkorg-Speyer-Huus, Chem. Abt.) G uggenheiji.

KI. Gollwitzer-Mcier, Dic Pu/fereigenschaft der Serumeiiceifikorper. Die 
Serumpufferung ist an die Ggw. der EiweiBkorper gebunden u. nur zu einem ganz 
geringem Teil an die Phosphate u. andere ultrafiltrierhare Serumbestandteile. Es 
wird gezcigt, daB die PuffergroBe des ciwciBfreien Ultrafiltrats des Iilutscrums nur 
noch einen Bruchtcil derjenigen des normalen betriigt, wahrend dic PuffergroBe 
des Ultrafiltrationsriickstaudes mit erholitem EiweiBgehaltc die PuffergroBe des 
gcwohnlichen Serums iibertriffr. — Die Ultrafiltration wurde mit kleinen Sernm- 
mengen ausgefiihrt u. erstrcckte sich nur auf einige Stdn. Die Best. der COa-Bin- 
dungskurye wurde am glcichcn Tagc bei 38“ yorgenommen. Die mit zunehmeuder 
[li'] erfolgte Mchrbindung yon Na an C03 ist iiquivalcnt einer yon den Puffern 
abgcspaltcnen Alkalimcnge. — Es wird also yon den Scrumeiweifikorpern innerhalb 
des physiol. lleaktionsbcreiches eine merkbarc Alkalimcnge zur Serumpufferung ab- 
gegeben. Die SerumeiweiBkorper miissen an Alkali gebunden sein. (Biochem. 
Ztschr. 163. 470—75. 1925. Greifswald, Univ.) Fre itag .

Franz Heimaun, Uber den EiHfiup der Serumart auf die Antikorperbildung 
durch arteigenc alkoholische Organexlrakle. Wie Sachs, IiLOPSTOCK u. W e il  (Dtsch. 
med. Wchsehr. 51. Nr. 15 u. 25 [1925]) gezcigt haben, kann man durch Yor- 
bcliandlung yon Kaninclien mit Gcmischen yon alkoh. Kaninchenorgancstrakten u. 
Schwcineserum das Blut so yeriiudcm, daB das Serum bei den Methoden des 
serolog. Luesnacliweises sich wie luet. Menschcnserum yerhalt.. Yf. selbst hat in 
einer fruheren Mitteilung (ygl. S. 153) nachgewiescn, daB sich Pfcrdeserum im Ge
misch mit alkoh. heterogenet. Organextraktcn u. Lecithin weit schlechter zur Er- 
zeugung der cntsprechendcn Lipoidantikorper bcimfKaninchcu eignet ais Schwcine- 
serum. Dassclbe gilt nach den hier mitgeteilten Ycrss. auch fiir die Yorbehandlung 
mit Gemischen von arteigenen Organextrakten u. artfremdem Serum bzgl. Er- 
zeuguug der Wa.Rk. Doch kann unter geeigneten Bedingungen oder bei ge- 
eigneter Indiyidualitiit des Vcrsuchstiercs auch Pfcrdeserum zu der gleichen Blut- 
yeriinderung fiihren. (Ztschr. f. ImmunitStsforsch. u. expcr. Therapic I. 44 . 523—30. 
1925. Heidelberg, Inst. f. exp. Krebsforsch.) Spiec.el.

W illiam  H. Park und Kosę Goldschmidt Spiegel, Komplexitćit des Scharlach- 
fiebertoxins und -antitoxins. (Vorliiufige Mitteilung.) Fur komplexe Natur des 
Scharlachtosins sprechen Beobachtungen, nach denen ein individuelles Scharlach- 
rckonvales;:entenserum das Toxin cincs bestimmten Scharlachstreptococcus bei ge- 
wissen cmpfiinglichen Pcrsonen neutralisiert, bei anderen nicht (ygl. K irkm ude  u. 

WHEELER, Proc. of Hic soc. of exp. biol. and med. 22. 85 [1924]). Dem ent- 
sprcchcn die Bcfunde der Yff., daB ein bestimmtes Rekonyalcsccntenserum oder 
antitos. Pferdeserum bei gewissen Pcrsonen cist in groBeren Mcngen wirksam ist 
ais bei anderen. (Journ. Immuuology 10. 829—33. 1925, New York City, Dep. of 
Health.) Spiegel.

J. Furth, Ahłigencr Charakter erhitzten Eiiccifscs. Erhitzen von Blutserum 
oder krystallin. Eieralbumiu auf 100? scliafft cinc neue antigene Spczifitiit. Auch 
schon bei Erhitzen von Serum auf 70° wird das EiweiB teilweisc in das neue 
Autigen yerwandelt. Antisera, durch Injektion des auf 100° erhitzten Antigens
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gewonnen, fiillen dieses stark, unerhitztes nur schwach. Antikocliscruui yon 
Kaninelien oder Meerschweinchen, hergestellt mit dcm auf 70—100° erhitzten Serum 
einer Art, fiillt auch erhitzte Sera von anderen Arten. Mit den eigenen erhitzten 
Seren direkt behandelte Tiere produzieren keine Antikorper. Antiscra der mit 
heterologen Kochantigenen priiparierten Kaninelien u. Mcerscliweinelicn geben 
zuweilen Fiillung mit dem erhitzten Serum der betreffenden Art. Der Nd. aus 
Kochantigen u. seinem Kochprazipitin fixiert Komplement, beterolog. Koehantigen 
in Ggw. von ICochpriizipitin nicht. Zwischen der Schśtrfe der Arthussclien Rk. 
mit Kochantigen u. dem Kochprśizipitingehalt des Serums besteht naher Parallelismus. 
Bei gegerr Kochantigen sensibilisierten Meerschweinchen ftthrt 5 Min. auf 100° 
erliitstes Serum anaphylakt. Sliock u. Erregung der Uteruskoutraktion herbei. 
(Journ. Immunolog}7 10. 777—39. 1925. Philadelpliia, Uniy. of Pennsylyania.) Sp.

Henriette Marcusson-Begun, TJntersuehungcn uber das Hamdgglutinin der 
Kartoffelknolle. Im Safte noch nicht ausgekeimter Kartoffeln findet sich regelmiiBig 
ein Agglutinin fiir Saugeticrerythroeytcii, das Blutkorperchen der Ratte noeh in 
óOOOOfaclier Verdunnung agglutiniert, solclie von Pferd u. Rind nur bis 1:20 bezw.
1 :50, wahrend diejenigen von Kaninelien, Menscli, Meerschweinchen, Schwein, 
Maus u. Hammel bzgl. Empfindlichkeit eine Zwisclienstellung einnehmen. Das 
Agglutinin yertriigt 1-st.d. Erhitzen auf 6011, wird boi st;'irkerem Erwiirmen gcschwiicht, 
bei lOO1 yernichtet. Im Eiskasten ist es wenigstens 2 Monate fast unyermindert 
lialtbar, durch Phenol oder A. wird es weder gcschwaclit noch gefSllt. Durch 
die empfindlichen Blutkorperchen wird es adsorbiert, lafit sich durch Erwiirmen 
wieder von ‘ ihnen trennen. Die bindenden Substanzen der Blutkorperchen sind 
mindestens teilweisc koelibestiindig. Bei Unters. yon Blutkorperchen yerschiedener 
Menschen zeigteH sich miiBige quantitative, keine ąualitatiyen Unterschiede. Mensch- 
liches Serum iii bober Konz., frisch wie auch inaktiyiert, heinmt die Agglutination, 
in welcher Wrkg. erhebliche indiyiduelle Yerschiedenheiten yerschiedener Seren 
beśtehen. (Ztsclir. f. Immunitiitsforsch. u. exper. Thcrapie I. 45. 49—73. 1925. 
Berlin, Krankenh. am Friedriclishain.) Sp iegel .

W. Deutscll, Uber die Hantbihlung i/i der Froschniere. Y. Die osmotisclu- 
Arheitsleistung der isolierten Froschniere. (IY. ygl. Pi-i.Ogeks Arcb. d. Physiol. 
20 8 . 146; Ć. 1925. II. 949.) Der Harn folgt in seiner Konz. den Konzentrations- 
Snderungen der liypcrton. wie hypoton. Durchstromungsfliisaigkeit. In beiden 
Fiillen leistet die Niere aber noeh Verdunnungsarbeit. Die Nieren sind gegen 
hyperton. Durclistromung einplindlicher ais gegen hypoton. Eine Durchstromungs- 
lsg.. in der die HSlfte des Chlorids durch Sulfat ersetzt ist, ergibt ein Ansteigen 
des osmot. Wertes. Rhodanid (‘/I0 an Stelle yon Chlorid) passiert dic Nieren fast 
unyeriindert, wahrend Chlorid so wie bei gewohnlicher Durclistromung yerd. wird. 
Entsprechend steigt die osmot. Konz. des Ilarns in der Rhodanidperiode. (PfCGEBs 

Arcb. d. Physiol. 20 8 . 177—83. 1925. Kiel, Physiol. Inst.) W o lf f .

H. Reimer, Zur Frage der Behandlung der postoperalwen Jlarnpcrhallung mit 
Kalium. K ist kein allgemein sicheres Mittel zur Behebung der postoperatiyen Harn- 
yerhaltuńg, da der BlascnyerschluB auf ganz yerschicdcne Weise zustande kommen 
kann. Wo der BlasenyerschluB durch ErschlalTung des Delruror mit Kontraktion 
des Sphinkter zustande gekommen ist, fiilirt das K meist prompt zur Entleerung 
der uberfiillten Blase. (Miincli. med. Wchschr. 72 . 1876—77. 1925. Charlottenburg- 
Westend, Stiidt. Krankenhaus.) IICjckel.

Lawrence S. Kubie und Gertrude M. Shults, Untersuchungen iiber das Ycr- 
halłnis der chemischen Substanzen in Blut und Cerebrospinalfłussigkeit. Die Pru- 
fungen teils am kranken Menschen, teils unter Schaffuog besonderer Bedingungen 
am Ilunde erstrecken sich auf den Blutzueker, NaCl u. liest-N. Ein gewisser
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Parallelismus zwischen Blut u. Liąuor 1,'iCt sich crkcnnen. (Journ. Exp. Med. 42. 
565—91. 1925. Baltimore, J oiins H opkins Med. School.) Oppen h eim er .

Behrend Behrens und Hans Naujoks, Der Siiurcgrad des Scheidensekrets. 
pn-Werte des Scheidensekrets schwanken zwischen 3,86—6,04 u. sind vom Rein- 
heitsgrad abhiingig. (Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin 47. 178—82. 1925. Konigsberg, 
Pliarm. Inst. u. Franenkl.) Oppen h eim er .

H. J. Brechmann, Untersuchungen iiber den respiratorisclien Qmlienłen nach 
Alkoholan fnahme bei Leistung von Arbeit. Aus den Ruhe- u. Arbeitsyerss. (Hebeu 
von Gewicliten iiber eine Rolle) ergibt sich, daB durch Verbrenuung von A. Kohlen- 
hydrate eingcspart werden. Der respirator. Quotient, der nach Aufnahme von 
100 g Pruchtzueker in den Rubeverss. etwa 1 war, in den Arbeitsyerss. sich da
gegen bis auf 1,23 erhohte, sank nach Aufnahme von 30 g A. sehr erheblich, um 
dann, wenn der A. nicht mehr in derselben Weise an der Verbrennung teilnahm, 
wieder anzusteigen. Diese Erhohung des respirator. Quotieuten durch Fructose 
hielt langer an, wenn A. aufgenommen war. (Ztschr. f. Biologie 83. 325—48. 1925. 
Munster, Physiol. Inst., Uniy.) L ohmann .

Otto Warburg, Bcmerkung zu einer Arbeit von M. Dixon und S. Tliurlow, sowie 
zu einer Arbeit von G, Ahlgren. Die nach DlXON u. Thurlow  (vgl. S. 414) durch 
HCN nicht hemmhare Oxydation von IIypoxanthin zu Harnsiiure in Ggw. von 
Leberbrei spielt in der Atmung der Leber keine Rolle, kann also nicht ais 
„Respirationssystem“ angesehen werden. — Verss. von Ahlgren  (Zur Kenntnis 
der Gewebsoxydation, Lund, 1925) iiber die Gewebsoxydation von Methylenblau 
konnen ebenfalls nicht mit den Arbeiten des Vf. iiber Zellatmung yerglichen 
werden, da nichts dafiir spricht, daB Methylenblau u. mol. O* sich ais Oxydations- 
mittel in der Zelle gleicli yerhalten. (Biochem. Ztschr. 163. 252. 1925.) L ohmann .

J, D. Pilcher urid Torald Sollmann, Mangel oder Uberschu/lzu/uhr von 
Yitamin B. Seine quantitativen Beziehungen zu den Gewichtsuerdnderungen und zur 
Yilaminspeicheruiifi bei jungen Tauben. Die einem Gew.-Verlust bei reiner Reis- 
nahrung entgegenarbeitenden Krafte bei Ilefezufuhr stehen in einem einfachen 
Verhaltnis zur Hefemenge, die tliglich eingefiihrt wird. (Die Kurye ist parabol.) 
Die Gewichtsverlustkurve yerliiuft yollkommen gleiclisinnig, ob nun der reinen 
Reisdiat eine Periode mit ausreicheuden, teilweise ausreichenden oder yollkommen 
ungeniigenden Vitaminmengen yorausgegangen ist. Bei uberschiissiger Vitamin- 
einnahme in den Vortagen gelingt, es den Beginn des Gewichtssturzes auf die Reis- 
nahruug hin bis zu einer Woche hinauszuschieben. Aber die Speicherung, die in 
dieser Erscheinung zum Ausdruck kommt, ist begrenzt. Weder durch noch stiirkere 
Vitamineinnahme, noch durch Verlangerung der Zeiten des Uberschusses liiBt sich 
die Speicherung steigern. (Journ. Pharm. and Exp. Therapeutics 26. 203—13. 1925. 
Cleveland, Western Reserye Uniy. Dep. of pcd., Lakeside Hosp. a. Dep. of 
Pharm.) Oppenheim er .

Hans v. Euler und Karl Myrback, Phosphat- und Calciumgehalt im Blut von 
Meerschweinchen wid Ra/ten bei wechselnder Zufuhr von C- und A-Vitaniin. Der 
Ca-Gehalt des n. Rattenblutes erwies sich zicmlich konstant zu rund 11 mg pro 
100 ccm Serum u. 0,069 mg pro g Blut. Der P-Gehalt betragt pro g Blut 0,58 mg, 
pro ccm Serum 0,10 mg, das anorganische P04 in 1 g Blut 0,24 mg, in 1 ccm Serum
0,21 mg, in Blutkorperclien aus 1 g Blut 0,105 mg. Man findet also etwa 80°/o 
des gesamten Phosphates in den Blutkorperclien, dagegen enthalten die Blutkorper- 
clien nur etwa 40"l0 des anorganischen POt des Gesamtblutes. Bei Meerschwein
chen betragt dieser Anteil nur etwa 12 °/o- Der EinfluB von Vitaminmangel bezw. 
Zufuhr bei gleićhbleibendcm Ca u. PO,-Gehalt der Nahrung lieB yorerst keinen 
deutlichen EinfluC erkennen. Starkę Uberfiitterung mit Tran bewirkt bei n. C- 
Yitaminzufuhr keine Steigerung des anorganischen P04 im Blut, bei gleichzeitigem
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C-Vitaminmangel scheint der P04-Spiegel im Serum und in den Blutkorperchen 
etwas zu sinken. Bei Tieren, die unter Araehisolzulage einen vermehrlen Zuwaehs 
aufwiesen, war der P04Gehalt des Blutes nieht merklich erholit, in einem Fali so- 
gar deutlich erniedrigt. Beim normalcn, mit Kleie, Gemiise u. Marmite ernahrten 
Meerschsveinchcn enthielten 100 g Blut 117 mg total P04, 100 ccm Serum 31 mg 
P04, Blutkorperchen von 100 g Blut 91 mg P04, davon anorganisehes P04 28 mg 
bezw. 29 u. 3,6 mg. Die roten Blutkorperchen des Meerschweinehens enthalten 
also viel weniger anorganisehes P ais die der Ratte. Bei C-frei ernahrten skorbut- 
kranken Tieren erwies sich sowohl der Gesamt-P04 wie auch der anorganisehe 
P04-Gehalt des Blutes stark erniedrigt, am stiirksten bei glciehzeitigem Mangel von 
Faktor A u. ID ,  wo auch den histologischen Bildern u. der Post-mortem-Unters. 
zufolge die stSrksten Skorbutsymptome vorliegen. Der PO,-Gehalt der Vrrsuchs- 
tiere laBt sich daher moglicherweise ais quantitatives Kriterium bei C-Vitaminunter- 
suchungeu an Meerschweinehen yerwenden. (Ztschr. f. physioi. Ch. 148. 180—96. 
1925. Stockholm, Hochschule.) G uggenheim .

Franz Groebbels und Franz Sperfeld, Studien iiber das Yitamwproblem.
4. Mitt. Der Ein flit fi der Aviłaminose auf die Mayenverdauunq weiper Mduse. (III. 
ygl. Ztschr. f. physioi. Ch. 137. 14; C. 1924. II. 1703.) Erniilirt man weiBe Miiuse 
yitaminfrei, so ist die B. des Pepsins bezw. seiner Vorstufe nicht gehemmt, da 
sich noch nach 10 Tagen yitaminfreier Erniilirung vicl Pepsinvorstufe in der Magen- 
schleimhaut naehweisen liiBt. Hingegen ist eine Hemmung der Pepsinsekretion vor- 
lianden, da sich die Magenselileimhaut im Yerdauungsyers. wie im Hunger yerhalt, 
d. h. mit Pepsinvorstufe aufgeladen ist. Beim Hungern im AnsehluB an yitaminfreie 
Erniilirung scheint die B. der Pepsinyorstufe geatort zu sein, wahrend dies beim 
Hungern nach Torausgehcnder normaler Nahrung nicht der Fali ist. (Zischr. f. 
physioi. Ch. 148. 290—93. 1925. Hamburg, Uniy.) G u g g en iie ij i.

N. Messerle, Der Cholesteringeha.lt der Geicebe von blansaurevergiftcten, von 
beriberikranken und vongesunden Tauben. Cholesterinhestst. nach Embden (G. Embden

u. II. L awaCZECK, Ztschr. f. physioi. Ch. 125. 199; C. 1923. I. 1287) ergabeu in 
tjbereinstimmung mit friiheren Autoren in Niere, Leber, Gehirn u. Brustmuskel 
bei beriberikranken Tauben erheblich holiere Werle ais bei n. Die Zunahme ist 
am geringsten in der Niere, am atarksten im Brustmuskel. Die Steigerung ist nicht 
nur eine relatiye, d. h. durch Organschwund iniolge des Avitaminoseregimes vor- 
getliuschte, sondern eine absolute bei Bereehnung auf das Gesatntorgan. Die Organe 
yon mit IICN behandelten Tauben zeigen ebenfalls eine absol. u. relatiye Zunahme 
des Cholesteringehaltes, die jedoch etwas weniger stark ist ais bei den Beriberi- 
tauben. Der gesteigerte Cholesteringehalt scheint daher eine Folgę der Atmungs- 
insuffizienz zu sein. (Ztschr. f, phyaiol. Ci). 149. 103—110. 1925. Ziirich, Uniy.) Ge.

Harry Goldblatt und Allan R. Moritz, Eocperimentelle Baehitis bei Kaninchen. 
Es gelang, bei Kaninchen Rachitis zu erzeugen mit einer Nahrung, die einen sehr 
hohen Ca-Reichtum hatte, nur des antiraehit. Faktora entbehrte. Lcbertran be- 
seitigte in bekannter Weise die patholog. Erscheinungen. (Journ. Exp. Med. 42, 
499—505; 1925. CIeveland, Western Res. Uniy. Dep. of Patii. School of Med.) Opp.

Carl F. Cori und Gerty T. Cori, Der Kohlenwasserstnff-Sto/fwechsel in Tumoren.
II. Veranderungen im Zueker- und Milchsauregehalt und im CO.t-Bindungsvennogen 
des Blutes nach dem Durchgang durch einen Tumnr. (I. ygl. Journ. Biol. Chem. 64. 
11; C. 1925. II. 1464.) Der geringe MilchsSuregehalt der Tumoren, 0,034°/o, erklart 
sich trotz der starken Glykolyse dadurch, daB die gebildete Milchs/iure bestandig 
in die Blutbahn abgegeben wird. Zur Unters. wurde Hiihnern an einem Fliigel 
Roussehes Huhnersareom implantiert, nach 3 Wochen, wenn die Tumoren etwa 
hiihnercigroB waren, Blut aus beiden Flugelyenen entnommen u. die Proben yer-
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gleichend auf Zuckcr, MilchsHure u. das C02-Bindungsverm6gen untersucht. Kon- 
trollen an gcsunden Huhnern ergabcn yćillige Ubereinstimmung. Das durch den 
Tumor gegangene Blut cnthielt 23 mg Zucker pro 100 ccm weniger u. 16/2 mg Milch- 
saure mehr ais das Blut des gcsundcn Fliigels. Demzufolge band das Plasma aus 
dem Blut, das den Tumor passiert hatte, nach dem Siittigen mit Alveolarluft
3,7 Vol.-% weniger CO.., wahrend der Gehalt des Blutes selbst an C02 nur 0,7 Vol 
geringer war. 3,5 ccm CO., entspreclien 14,0 mg Milchsiiure. — Dieselben Befunde 
wurden an einem mcnschlichcn (Unterarm-)Tumor erhalten. Sie stimmen vollig mit 
den Unterss. WARBURGs ttberein. (Journ. Biol. Chem. 65. 397—405. 1925. 
Buffalo.) Lohmann.

0. Hoog und K. Eimer, Uber den Ein fiu fi hypertonischcr Kochsalz-Chlorcalcium- 
und Rohrzuckerlomngen auf die unnierkliche Hautwasserabgabe. Die uumerkliche 
Ilautwasserabgabe wird bei intravenoser Injektion von 10—20 ccm einer 10°/0ig. 
NaCl-Lsg. durch Desliydratation der Gewebe herabgesetzt, bei Injektion von 10 ccm 
einer 10°/oig. CaCl2-Lsg. durch Entcjuellung gesteigert. Rolirzuckerlsgg. veranlaBtcn 
am 2. oder 3. Tage eine Einschriinkung der insensiblen Wasserabgabe. (Miinch. 
med. WchSchr. 72 . 1912—14. 1925. Marburg, Medizin. Klinik.) I IO c k e l .

Ushio Tanaka, Uber die phi/sikochemiichen Bedingungen der ErregungĘleitung 
im Nereen. II, Mitt. Der Einflufi der Ionenkonzentration und des osmotiselien 
Dntekes. (I. vgl. Rosenberg u. Sugimoto, Biochem. Ztschr. 156. 262; C. 1925.

II. 67). Am isolierten Neryen von Rana temporaria zeigte sich in Lsgg. von ver- 
schiedener Ionenkonz. u. vcrschicdcnem osmot. Druck gegenuber isoton. Ringerlsg. 
eine jnehr oder weniger groLSe u. rasche Seukung der Leitungsgesehwindigkeit. 
Eine Zunahme wurde gelegentlich in einer Lsg. von normalem osmot. Druck u. 
halber Ionenkonz. beobachtct. Es scheint, daB nur der Ionenkonz. eine mafigebende 
Bedeutung fiir die GroBe der Leitungsgesehwindigkeit zukommt, weniger dem osmot. 
Druck. Die Verss. sprechen gegen die Annahme BrOmsers (Ztschr. f. Biologie 72. 

37; C. 1921. I. 262), daB die Erregungsleitung im Nerven durch die Fortpflanzung 
einer Konzentrationswelle erfolge. (Ztschr. f. Biologie 83. 399—414. 1925. Berlin, 
Physiol. Inst., Tierarztl. Hochschule.) Lohmann.

R,. R.. Renshaw, Uber die Grundlage der physiologischen Wirksamkeit gewisser 
Oniumverbindungen. I. Einfiihrende Mitteilung. Es wurde eine Anzahl von Verbb. 
der Zus. u. R3M-R'-A+ hcrgestellt, worin R  Alkyl u. Arylalkyl be-
deutet, /I ein Substituent, wie —OH, —SH, —N04, yerschiedene Ester usw., M  ein 
Element der N- oder O-Gruppe ist. Solche Verbb. wurden bzgl. Stabilitat, elektr. 
Wrkgg. sowie derjenigen auf die Obcrflfichenspannuug, Adsorption usw., in ge- 
wissen Fiillen auch auf ihre X-Strahlenspektra u. spezielle Konfiguration untersucht, 
wahrend R.eid Hunt die vcrschiedeuen Reiz- u. Lahmungswrkgg. auf den Nerveu- 
inipuls priifte. Die bisherigen Ergebnisse lassen erkennen, daB diese Yorgange weit 
weniger einfach sind, ais eine Anzahl von zur Erkliirung der Arzneimittclwrkgg. 
aufgestellten Theorien andeuten. Die Wrkg. dieser Verbb. scheint weder auf ihrer 
chem. Zers., auf der Stśirke ais Basen noch auf den Verteilungskoeffizienten zu be- 
rulien, u. die Beweglichkeit ihrer Ionen scheint mindestens nicht yon primarer Be
deutung zu sein. Um physiol. wirksam zu sein, mussen sie in der Korperfl. ais 
Kationen auftreten. Es scheint notig, die rermutliclien Strukturunterschiede des 
Xervenmcchanismus, auf den die Stoffe einwirken, u. die Umgebung an der Ein- 
wirkungsstelle in Rechnung zu ziehen. Es wird auch auf die Wahrscheinliehkeit 
hingewiesen, daB der erste bestimmende Faktor der Wrkg. bei diesen Stoffen etwa 
von Art einer selektiyen Adsorption in Abhiingigkeit von der besonderen Kon
figuration der an dem Bau des Ions beteiligten Gruppen ist. (Science 62. 384—89. 
1925. New York Univ.) Spiegel.
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J. Magat, Beitrage zur ansaieforderndcn Therapic. Ł Mitt. Experbncntelti$ 
iiber Helpin. Verss. mit einer Emulsion von Ledthhi u, Glycerin in bestimmtem 
(nicht angegebenen) Mengenverhiiltnis, der CaGL, KC1, NaCł u. KaIICO:) zugesetzt 
ist, an isolierten Organen u. am ganzen Tier. Die Miscliung wird „Ilelpin“ ge- 
nannt u. fordert bei intramuskularer u. intravenoser InjeUtion dio pbysiko-chem. 
Prozesse der Zelle. (Ztsclir. f. d. ges. exp. Medizin 47. 211—21. 1925. Berlin,
II. Med. Klin.) OPPENHEIMER.

Anthony Kozłowski, Vcrgleichendc Untersucliungcn, iiber die Wirkung von 
Gallensauren und ungesdtligten, in Geslalt voii Seifen in der Galie norhandencn 
Fettsauren. Die ungesiitt. Fettsauren, die in toto aus der Galie ais Na-Salze. 
isoliert wurden, unter denen sich solche mit ein, zwei u. mehreren Doppel- 
bindungen befinden, sind in der n. Ochsengalle in einer Verdunnung von 1 : 600 
Yorlianden. Diese Salze — auch das von der M. getrennte olsaure Na — sind 
nahezu 100 mai stiirker in der antisept. Wrkg. ais die eigcntlichen Gallensauren, 
von denen GlykocholTmtrochol-, Chol-, Cholein- u. Dcsoxycholsdurc dargestellt u. 
gepriift wurden. (Jonrn. Exp. Med. 42. 453—63. 3925. Ałbany, Dep. of Health, 
New York State.) Oppenheimee.

E. V. Lynn und F. Y. Lofgren, Lokalanaslhetiea der Amino alitylbcnzoalc. 
Dimethylaminomethyl-, Dimethylaminoathyl- u. Didthylaminodthylbenzoesaureester 
wurden an der Kaninchenhornhaut gepriift. Sie sind samtlich aniisthet. wirksam, 
aber nur maBig, der zweite dabei reizend. Die CJL,-Gruppe ist wirksamer ais 
CH3. — Diuthylaminomethylalkohol, durch Einw. yon CI120 auf (CHf^NII, olige FL,
D.° 8529, von' charakterist. durchdringendem Gerueh, 1. in W. — Didthylamino- 
methylbenzoesdureester, aus dem yorigen nach Schotten-Batjmann, Kp.js 195—200°,
I. in A., A. u. Qliveni.il, unl. in W. Krystallin. Salze konnten nicht erhalten werden.
— fi-Chlorathylbenzoesaureester, aus Athylenchlorhydrin u. Benzoylchlorid, Kp. 254 
bis 255". — Dimethylaminodthylbenzoesdureeslerchlorhydrat, aus dem yorigen u. 
(CIl;)aNII im yerschlosscnen Rohr bei Zimmertemp., Tafeln, F. 147", 1. in W. — 
DidthylaminodthylbenzoesdureestercMorhydrat, analog hcrgestellt, Tafeln, F. 224°, 1. 
in W. (Journ. Amer. Pharm. Assoc. 14. 970—72. 1925. Seattłe (Wash.), Uniy. of 
Washington.) Sp ieg el .

Pius Muller, Zur Behandlung von Schlafstoinngen mit Phanodorm. Gutes u. 
unschadliches Schlafmittel. (Miinch. med. Wchschr. 72. 1463—64. 1025. Miinchen,
I I .  Medizin. Klinik.) HOCKEL.

B,iidiger Tscherning, Luminalthcrapie in klcinsten Dosen (0,013). Gute Erfolgo 
bei Bebandlung der psychisclicn Symptome yon Coronar- u. Cerebralsklerosen mit 
0,015 g Luminal, die 3—5mal tgl. yerabfolgt werden. Ebenfalls gunstige Beein- 
flussung zwangsneurot. Zustiinde durch diese Therapie. (Miinch. med. Wchschr. 
72. 1464—65. 1925. Berlin, Augusta-Hospital.) 1IOCKEL.

0. Winterstein, Uber das Anaesthetikum Tutocain. Einpfehlung des Tutoeains 
in 0,2 %)g. Lsg. fiir Infiltrations- u. klcine Leitungsaniisthesien, in 1 °/o'g- Lsg. fiir 
groliere Leitungsaniisthesien u. PlexusanSsthcsie. (Schweiz. med. Wchschr. 1925. 
4 Seiten. Sep. Wintertliur, Kantonsspital.) IICckei..

0. Wuth, Uber Coramin (Pyridin-fi-carhonsdure-dialhylamid) ein neues Analep- 
ticuni; insbesondere seine Anwendung in der psychiatrischen Praxis. Coramin wird 
empfolilen bei gewissen symptomatischen Psychosen, bei Statuszustiinden, bei Malaria-
u. Rekurrenstherapie der Paralyse, bei Yergiftungen mit Narcoticis u. Collapszu- 
standen im Verlaufe von Psychosen. (Miinch. med. Wchschr. 72. 1915—16. 1925. 
Miinchen, Psychiatr. Klinik.) IIOCKEL.

Hermann Vieth und Erwin Leube, Uber die diuretische Wirkung einiger 

Derivate des Theobromins. Yon den an Kaninclien untersuchten Theobrominderiw.
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wirkt nur die in 1-Stellung eingefiihrte Acetylgruppe diurcsesteigernd. Das eben- 
falls sehr wirksame Nitrotheobromin zeigt ais Nebcnerscheinung Nierenreizung. Der 
diuret. Effekt der Korper der Xantbinreihe wird duręh Kombination mit Salicylaten, 
entweder in Form von Doppelsalzen oder in einfachen Mischungen, yielfach gc- 
steigert. Eine Mischung von bas. Ca-Salicylat -)- CaCl2 u. ebenso eine solclie von 
Theophyllin-bas. Ca-Salicylat vergroBcrten dic Ilarnmenge bis auf das 4- bezw.
3,5-fache. In dem „Calcium-Diuretin“, das sich vom Diuretin durcli seine Ilerzwrkg. 
unterscheidct, wurde diese Verstitrkung der Diuresewrkg. durch Ca-Salicylat thera- 
peut. yerwertet. — Verbb.: Acetyltheobromin, C,H,02N|• CO■ CH;l: Nadeln; P. 165°; 
iu k. W. 1:200 1.; 11. in h. W. — Benzoyltheobromin, C7H70*N,-C0-C,,II5, Nadeln;
F. 206°; fast unl. iu k. W.; wl. in h. W. — Benzyltheobromin, C7II,OaN,• CHj -CaHs; 
feinkryst. Tafeln; F. 139 —141°; iu k. W. 1 : 200 1. — Oinnamoyltheobromin, 
CjHjOjNt-CII : C II■ C6II5; Prismcn, F. 200°, wl. in k. AV., durch Koclien mit W. 
Spaltung. — Carbomethoxytheobromin, C7HrO*N4 • CO - 0CII3; Prismen, F. 168", 11. in 
li. W. — Carbathoxytheobrumin, C;H, Oa N, • CO • OC„IIA; Nadeln oder Prismen,
F. 138°, in k. W. 1:5 1., 11. in li. W. — Carbopropoxytheobro»iin, C7H70.,NfC0- 
OCjHj, Nadeln, F. 106—107", zwl. in k. u. li. W. — Carbo-i-butoxytheobromin, 
C7H702N4-CO-OC,H,>; feinkryst. Nadeln, F. 133°, wl. in li. W. — Carboi-amyloxy- 
theobromin, C7H704N,■ CO-OC.,1 1 ,1 ; Nadeln, F. 12!I°; wl. in h. W. — Benzoyltlico- 
phylliti, C7II7O2N4-CO-C0H5; feinkryst. Nadeln; F. 205°, iu k. W. 1 : 50 1. (Zers.). — 
Carbomethoxytheophyllin, C-HjOjNj-CO-OCH.,; mikrokryst. Prismen, F. 255—260°, 
iu k. W. 1 : 100 1. — Catbathorytheophyllin, C7H7OaN4*CO*OC,Hft; feinkryst. Nadeln;
F. 135—140°; in k. W. 1:35 1. (Biochem. Ztschr. 163. 13—26. 1925. Ludwigs- 
hafen a. Rh., Knoll A.-G.) Lohmann.

Hermann Lewinsky, Zw Behandlungsfrage der Vulvovagimlis gonorrlwica 
in fan tum. Die Verwendung des p-Oxyphenyldthylamins in der Gonoirhnełherapie. 
Zur Dauerbehandlung der Vulvovaginitis infantum werden 10 °/Q Protargolstabchen 
mit Zusatz von 1 °/0 p-OxyphenylSthylamin empfohlen. (Dermatol. Wchschr. 81.
12 Seiten. 1925. Sep. Neukolln, Stadt. Krankenhaus.) HCckel .

Eugen Sattler, iiber liivanoł-Bchandhi)ig. In 50 Fallen von Furunkcl, Kar- 
bunkel, Mastitis, Hydradenitis, Lymphom, abscedierten Lymphomen u. Erkrankungen 
der Sclinenscheiden liatte Rivanol nur einmal Erfolg. Die Kranken strSuliten sieli 
gegen das Mittel. (Ztschr. f. Immunitatsforsch. u. exper. Therapie 45. 81—85. 1925. 
Budapest, St. Stefan-Spital.) Spiegel .

Engelen, Dic Jodwirkiwg auf den Blutdruck. Jodtropon liiBt mit auffallend 
geringen Mengen J  durchgreifende Wrkg. binsichtlich der Blutdrucksenkung erzielen. 
(Miłnch. med. Wchschr. 72. 1869—70. 1925. Dusseldorf, Marieuhospital.) IICCKEL.

Fritz Blamenthal, Behandlung der Hyperłonie mit Nitroscleran. Nitroscleran 
hat einen giinstigen EinfluB auf die subjektiyen Beschwerden yon Kranken mit 
essentieller Hypertonie, ohne daB ein ausgesprochener EinfluB auf die Senkung des 
Blutdruckes deutlich festgestellt werden kann. (Miinch. med. Wchschr. 72. 1917. 
1925. Berlin, III. Medizin. Klinik.) HOckei,.

K. J. Franklin, Die Pharmakologie des isolierten Venenslreifens. Metliod. An- 
gaben iiber die Priiparation eines Mesenterialvenenstrcifens, der Registrierung seiner
ii. rhythm. Beweguugen. Analyse der -irfraiaKn-Yenenwrkg. AuBer Adrenalin 
wirken kontrahierend: A., Ba, Ca, K, groBere Mengen von Chloralhydrat, Digitalin, 
Ergotamin, Ergotoxin, A. (in konst. Wrkg.) Nicotin, Pituitrin, Strophanthin. Er- 
weiternd wirken: Adrenalin nacb Ergotoxiti, in maneben Fallen A., Nitrite, CO., u. 
Urethan. Wirkungslos sind: Atropin, Acetylcholin, Piłocarpin, Apokodein, Coffein, 
Theobromin, Diuretin, Cocain, Mg, Chinin u. Strychnin. (Journ. Pharm. and Exp. 
Therapeutics 26. 215—25. 1925. Oxford, Pharmac. Labor.) Oppenh eim er .
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K. J. Franklin, Die Wirkung vnn Urethan auf die glalten Muskeln. Urethan 

wirkt to»usverniindernd auf die Meaeuterialyene, Bronchicn, Pulmonalarterien, Utcrua, 
Milz u. Diinndarm des Kaninchena. Keine Wrkg. auf Aorta oder Gallenblase. Die 
tonisierende Wrkg. von Adrenalin, Pilocarpin u. a. durch Urethan wird vermindert. 
(Journ. Pharm. and Exp. Therapeutics 26. 227—32. 1925. Osford, Pharmac. Lab.) Opp.

Charles L. Wible, Die Wirkung von Słrophanlhin auf die Pulsfrcquenz der 

Dorsalgefdfie von Lumbńcus terrestris. Auf daa Urstadium einea Herzena, wie es 
die rhythm. sich kontrahierenden RiickengefiiBe dea Regenwurms darstellen, wirkt 
Strophanthin zuerst beschleunigcnd, dann Yerlangsamend u. schlieBlich zum Still- 
stand zwingend. (Journ. Pharm. and Exp. Therapeutics 26. J99 — 201. 1925. 
Physiol. Lab. R u tg e rs  Univ.) ' OPPENHEIMER.

Rudolf Decker, Wcitere giinstige Erfahrungen mit der Cholevalbehandlung der 

Choleeystitis (Cholelithiasis und der Cholangitis). (Miinch. med. Wchschr. 72. 1884 
bia 1885. 1925. Munchen. Deckers Sanatorium.) HtfCKEL.

E. Schwab, Cylotropin in der Beliandlung der Schwangerschaftspyelitis. Beiden 
Graviditiitspyelitiden zeigte sich Cylotropin jedem andern Medikament an Wirkaam- 
keit uberlegen. (Miinch. med. Wchschr. 72. 1880—82. 1925. Hamburg-Barmbeck, 
AUgem. Krankenhaus.) IluC K EL .

K. Yura, Klinische Erfahrungen mit Juvenin in unserer Klinik. Empfelihmg 
des Juvenina zur Beliandlung verschiedener Storungen des Sexualempfindens. (1 Sep. 
1925. Okxyama, Gyn. Univ.-Klinik.) HuCKEL.

Zwetan Ihomoff, Die trypanozide und bakteńzide Wirkung von Ss 207. Daa 
zur Acridinreihe gehorige Praparat Ss 207 (C asse lla , Frankfurt) wurde liinsichtlich 
seiner bakteriziden u. trypanoziden Wrkg. gepriift. Die bakterizide Wrkg. in einer 
Konz, 1: 300 in Mitro gegeniiber Coli- u. Paratyphusbazillen war negatiy. ltotlauf- 
bakterien wurden in 15 Minuten, Staphylokokken in 5 Minuten abgetotet. Eine 
gunstige Wrkg. auf die Rotlautinfektion weilier Miiuse konnte weder propliylaktisch, 
simultan noch postinfektionell erzielt werden. Dourinetrypanosoinen werden in vitro 
in l ‘/4 Stunden abgetotet. Eine beilsame Wrkg. konnte bei mit Ycrschiedenen 
Trypanosomenarten infizierten Miiuaen nicht beobachtet werden. (Dtsch. tieriirztl. 
Wehsclir. 33. 731—33. 1925. Hannover, Tieriirztl. Ilochschule.) HOCkel.

Schnitter und F. Paris, Untersuchungen iiber Blutkorpersenkungsgeschwindigkeit 
bei chronischer Blewergiftung. Bei „gesunden11 und kranken Bleitriigern findet sich 
im allgemeinen eine leichte Bcschleunigung der Blutkorperchensenkungsgeschwindig- 
keit. (Miinch. med. Wchschr. 72. 1870. 1925. Offenbach a. M., Stadtkranken- 
haus.) H O c k e l.

C. M. Hasselmann, Der Einflufi des gcwerblielien Arbeitens mit Blausdure und 
Zyklon auf,das Blutbild. (Klin. Wchschr. 4. 2154—55. 1925. — C. 1926. I. 151.) 110.

Nlkolaus Abelles, Zur Kenntnis der Toxizitdt der Ileocosediphosphorsaure. Die 
letale Dosis von Na-Hexosediphosphat, eine reine Phosphatv’ergiftung, entspriclit 
etwa 0,15 g PaOs pro 100 g Rattc, die von NaJIPOj 0,10 g Pa05. Entgiftungsverss. 
durch Injektion von Lavulose u. Dextrose, sowie von CaCl2 u. Afenil (CaCla-IIarn- 
stoff) bei mit Na.IIPO,, vergiftetcn Tieren waren negatiy. (Biocliem. Ztschr. 163. 
226—29. 1925. Wiener Physiolog. Univ. Inst.) Lohmann.

Chas. C. Haskell, Kaffein ais Gcgetigifl gegen Chloralhydrat. Die todliche 
Dosis von Chloralhydrat fiir Hunde bei intraperitonealer Beibringung ist achwer 
zu bestimmen, liegt ungefiihr bei 0,5—0,7 g fur 1 kg Gewicht. Bei Katzen ist die 
Best. genauer, sehr nahe bei 0,23 g pro kg ergebend. Irgendein giinstiger EinfluS 
des Kaffeins bei Chloralhydratvergiftung liefl sich nicht featstellen. (Journ. Amer. 
Pharm. Assoe. 14. 964—68. 1925.) Spiegel.
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0. Analyse. Laboratorium.
G. Chapas, Graphische Jłcdulction yvon Gaseolumina auf normale Bedingungen

umgeformt, daB es gelingt, in einem rechtwinkligen Koordinatensystem mit Abszisse b
u. Ordinate t direkt die Yolumina abzuleseu. (Chimie et Industrie 14. 530 bis

L. Feuillet und G. Chapas, Rechenschcma zur Reduktion von Gasuolumina 

au f normale Bedingungen in der chemischen Analyse. Wahrend die im vorst. Ref. 
augegebene Methode nur einen Faktor ergibt, mit dem das gefundene Yoluin 
mljtipliziert werden muB, liaben Yff. bier eine Anordnung gętroffen, welehe be- 
liebige Volumina von beliebigen Tempp. u. Druekcn direkt auf 0° u. 700 mm Hg 
znriickzufuhren gestattet. (Chimie et Industrie 14. 031—32. 1923.) E n s z l in .

—, Normus-Tabellcnschiebcr fiir anorganische Sauren und Laugen. In den Fenstern 
einer Hiilse sind bei Einstellung der rcrschiebbaren Zunge auf eine Zahl 0 Baume
u. D. die Werte fiir %-Gehalt sowie Gehalt in g pro 1 H2SO„ II3P04) IIN03, 
Cu(01I);, NaOII, KOH u. NH,OII ablesbar, jeweils nur die gesuchtcn Werte, um 
frrungen zu yerhiUen. [Bezugsquelle: Ingenieurbiiro E. W i l l i , Stuttgart, Konigstr. 35.] 
(Chem.-Ztg. 49. 997. 1925.) Jung.

L. Pincussen und B. Arinstein, Uber die Ańwendung von Zentrifugengefćifsen 
aus Porzellan fiir dic chemischc Analyse. Um die Ndd. gliihen u. wfigen zu konnen, 
empfehlen Vff. ZenlrifugierrÓhrchen aus Porzellan mit wulstig verdiektem Rand zum 
Aufhiingen an einer Drahtselilingc (Bezngsąuelle: M. J. G o ldbe rg  & Suhne, Berliu- 
Charlottenburg 2) u., teilt ais Beispiele die Best. von S u. Al mit. Die Reaultate 
liegen etwa3 bober ais bei dem Filtrieryerf. (Chem.-Ztg. 49. 980 — 81. 1925. 
Berlin.) Jung .

C. Blacher, Dic Dezimaltropfflasche ais technischer Titricrapparat. Vf. erortert 
die Gesetze der Tropfenbildung u, besebreibt die danach ausgebildete „Dezbnal- 
tropfflasche“ fiir techn. Analysen u. ihrc Anwendung zur Priifung yon Kessclspeise- 
uiaśser (vgl. Ztschr. f. angew. Ch. 26. 288; C. 1913. II. 114). Der App. ist durch 
Pr. IIugkrshoff, Lcipzig, zu bcziehen. (Chem.-Ztg. 49. 959—61. 1925. Riga, 
Uniy.) Jung.

M. Speter, Schmelzpuńlctbestimmungsapparat fiir mehrerc glciehzcitige Bestim- 

mwigen. Der App. (Herstellcr: G u s t a v  M u l l e r ,  Ilmenau i. Thiir.) besteht aus 
einem Zylinder fiir die Hcizfl. mit uberfallender Kappc, in das ein Rohr mit 
bauchiger Erweiterung u. durchlochertem Boden gesenkt wird. Das Rohr nimmt 
das Thermometer u. die durch seitlichc Liicher eingefiihrten Schinelzpunktsrohrchcn 
auf. (Chem.-Ztg. 49. 981. 1925. Wchlen.) J u n g .

Friedrich Holtz, Die Ullraicage. Der llersteller der von ITor/rz u. K u ii l-  

MANN (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 266; C. 1925. I. 1420) konstruierten Mikrowage 
ist P a u l Bunge, Hamburg 23, Ottostr. 13. (Chem.-Ztg. 49. 916—17. 1925. Er- 
langen, Univ.) Jung .

H um phrey John  Denliaru. Der Bau ein fach er Mikroicagen. Eine Quarzfiiden- 
wage ist beschriebeu, die mit 1 Milligramm bclastet werden kann u. eine Empfind- 
lichkeit vou 0,005 Milligramm zeigt. Abbildungen. (Journ. Textile Inst. 15. T 10 
bis T 13. 1925.) SCVERN.

P. S., Eine zweckma/sige FiUriervorrielilung zum Absaugcn kleiner NiedcrsrJilags- 
mengen. Der App. nach B o e t iu s  (Lieferant E p iir a im  G r e in e r ,  Stutzerbacb, Thiir.) 
besteht aus einer Filterplatte, die. mit kon. SchiilF dem Saugrohr aufsitzt; das Filter 
wird auf ilir durch ein trichterformig erweitertes Trichterrohr fcstgehalten. Trichter-

in der chemischen Analyse. Es wird die Gleichung =  V-
b 1 

760" ‘ l'-|-
■ derart

531. 1925. Lyon, Uniy.) E n s z l in .



u. Saugrohr werden durch Guinmischlauch zusammengehalten. (Glas u. Apparat
6. 179.) J ung .

J. L. Francis, Eine Laboratorucmsluftpumpe. Eine kleine tragbare Luftpuinpe, 
die ais Motor an jede Leitung augeschlossen werden kann, wird beschrieben. Das 
Gewicht betriigt nar rund 3,6 kg. Die Pumpe wird von R e a v e ll & Co., Ltd., 
of Ranel&gh Works, Ipsw ieh, hergestellt. (Metal Ind. [London] 27. 406—7. 
1925.) W ilk e .

W. Molthan, Beitrdge zur Theorie der Diflusionsluftpumpcn. (Physikal. Ztschr. 
26. 712—17. 1925. Karlsruhe.) E nszlin .

H. Gerber, Ein neuer Laboratoriums-Ruhrapparat. Yf. sieht in dem von 
MO LLER (vgl. S. 173) beschriebenen Ruhrer keine Yerbesserung des von Emii. 
F ischer (Anleitung zur Darst. organ. Praparate 1905) angegebenen. — MOli.ER

erwidert auf die Einwiinde. (Chein.-Ztg. 49. 1005. 1925.) J ung .

Arno Muller, Neue Destillationskolbcn. Bei den Kolben (Lieferant A. Pkima- 
VESI, Magdeburg N) wird durch einen Tropfenfiiuger an der Abzweigstelle des 
Dest.-Rohrs das tjberziehen von Fl. verhindert. Beim Claisenkolben sind 2 Tropfen- 
fiinger u. Fiillung des Ansatzes mit Glasperlen zur besseren Deplilegmation vor- 
gesehen. (Chem.-Ztg. 49. 691. Magdeburg.) Jung .

— , Viscoaimeter. Zur Best. der Viscositiit von Olen wird ein Viscosime(er mit 
elektr. Heizung u. Riilirung nach SAYBOLT yerwandt. Die Einstellung der Temp. 
erfolgt automat durch Auslosung eines Kontakts. (Chem. Metallurg. Engineering 
32. 885—86. 1925.) . E nszlin .

Ernst Briiche, Das Flachenmanonietcr, ein verbesserłes Quarzfadmwianometer. 
Das Fliichenmanometer beruht auf einer Verbesserung des von Haber u. Kersch- 

baum konstruierten Fadenmanometers. Es hat gegen dieses die Vorteile, daB 
die Ablesedauer bis auf !/6 herabgedriickt wird, die Erregung durch magnet. 
AnstoB erfolgt, bei der starken Verlangsamung des Sehwingens eine Beobachtung 
am Projektionsschirme moglicli ist u. daB zwischen der lańgsamen Schwingung 
keine Resonanz mit dem LuftpumpenstoBen eintritt. (Physikal. Ztschr. 26. 717—19. 
1925. Danzig.) ENSZLIN.

Wilhelm Biltz, Warnung vor dcm ublichen Yerfahren zur Herstellung von Kiihl- 
badern aus brennbaren Verbwdungen mit Hilfe von fliissiger Luft. Eine Explosion 
von CS',-Schnee gibt Veranlassung, vor der Mischung brennbarer Stoffe mit fl. Luft 
zu warnen; es ist ratsam, die fl. Luft von dem zu kiłhlenden Stofi dureh eine 
Scheidewand getrennt zu halten. (Chem.-Ztg. 49. 1001. 1925. Hannover, Tcelm. 
Hoelisch.) Jung .

F. A. Henglein, Erfakrungen bei der Ilerstellmig von Kiihlbadern aus orga- 
nisclien Steffen mit fliissiger Luft. (Vgl. vorst. Ref.) Bei iiber 100 aus organ. 
Stoffen mit fl. Luft hcrgestellten Kuhll)iidftrn kamen nur 2 Explosionen vor und 
zwar bei CS2. Die Ursache ist die B. einer festen Kruste, die die gasformige Luft 
nicht entweiehen liiBt. — Antwort von Biltz: Die empfohlene Vorsieht9maBregel 
zur Vermeidung einer Kruste wurde gebraucbt. Die Auslosung der Explosion mufi 
eine andere Ursache gehabt haben. (Chem.-Ztg. 49. 1037. 1925. Danzig.) Jung .

Kart Heizberg, Ein Morser zur sterilen Zerkleinerung. Auf Porzeilanreib- 
schide befindet sich ein vernickelter Metaliaufsatz mit Gummimansehette, durch die 
ein Glaspistill hindurchgeht u. die an diesem u. am Aufsatz durch je einen Gummi- 
ring fcstgehalten wird. Im Mantel de3 Aufsatzes befinden sich 2 gegeniiberliegende 
Óffnungen, eine fiir Lichteinfall, mit BajonettversehluB, Glasscheibe u. Gummi- 
dichtung, die andere zum Einblicken, zu Einfiihren u. Entuahnie von Materiał 
(SchraubverschluB mit Glasscheibe u. Gummidiehtung). Anwendung zum Zerkleinern 
von Organen ii. Bakterienmaierial, aber auch bei Arzneimittelbereitung fur Substanzen, 
die gesundhcitsschiidiichen Staub geben. Lieferant: P. A ltm ann , BerlinXW 6,
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Luisenstr. 47. (Zentralblatt f. Baktcr. u. Parasitenlc. I. Abt. 96. 382—84. Reichs- 
gesundheitsamt.) Spiegel .

W. Pollock, Ein Verbundthermostat'zum Gebrauch fiir Studenten. Der Thermostat 
besteht aus einem Kasten aus galvanisiertem Eisen, der durch Querstreifen in 
8 gleiche Teile geteilt ist. An den ersten sind oben 2 Messingrohre eingelótet, 
durch die das W. einbezw. austlicBt. Das W. im letzten Teil wird mit einem Bunsen- 
brenner zum Sieden erhitzt, durch die Zirkulation sinkt seine Temp. mit der Ent- 
fernung der einzelnen Teile von dem erhitzten Teil, bis es im ersten Teil Zimmertemp. 
hat Die Temp. bleibt in den einzelnen Teil gut konstant. Der Thermostat ist be- 
sonders fiir biol. Arbeiten geeignet. (Naturę 116. G42—43. 1925. Mc G i l l  Univ.) Jo.

H. Hellmann und H. Załin, Eine neue Methode zur Bestimmung der Di- 
elekhńzitatskonstante gutleitender Elektrolytlosungen. Bei Lsgg,, dereń Leitvermogen 
ty 10“ 3 ist, versągt die Messung durch Kompensation. Dagegen mit einer 
modifizierten Drudeschen Methode, die aut der Parallelschaltung eines geeigneten 
Kondensators beruht, waren Messungen noch bis zu a =  10—4 moglicli. Vif. 
benutzten nun die Drudesche Methode, indem sie die Diimpfung, welche bei der 
Drudeschen Methode storend wirkte, an Stelle der Resonanzeinstellung zur Messung 
der DE. anwandten. Das System wird durch liochfrecjuente Sehwingungen, die nach 
der Methode von Backhausen u .  K urz hervorgcbracht wurden, erregt. Die Ge- 
nauigkeit der Methode ist noch nicht sehr groB, da das Minimum sehr flach ist. 
Am besten eigneten sich Lsgg. mit a  =  ca. 10—2. (Physikal. Ztschr. 26. 680—82. 
1925. Kiel.) • IIaase.

Christ o 9 P. Sideris, Eine einfache und wirksame Wassersło/felekłrode. Die 
beschriebene Wasserstoffelektrode zeichnet sich dadurch aus, daB sie nur kurze Zeit 
bis zur Erreichung des Gleiclrgewichtzustands 'braucht. Sie ist durchaus den ge- 
brfiuchlichen Ha-Elektroden iihnlich u. unterscheidet sich von diesen nur durch die 
Form ihrer Pt-Elektrode. Diese besteht aus einem ais Kegelmantel gewickelten 
2,2 mm Pt-Draht von 15—25 cm Liinge, zwischen dessen Windungen ein Abstand 
vou 1—1,5 mm offen bleibt (zum Durchlassen der Ha-Blasen). Der Kegelmantel 
steht mit der offenen Grundfliiclie nach unten, ihm gegeuiiber befindet sich in 
einer Entfernung von wenigen mm ein gebogenes verjiingtes Gaszuleitungsrohr. Das 
Fiiissigkeitsvol., in dem die Elektrodo sich befindet, betriigt 5—10 ccm. (Science 
62. 331—32. 1925. Uniy. Honolulu, Hawaii.) H a n tk e .

G. Ettisch, Eine Mikrochinliydronehktrode. Beschreibung einer Elektroden-
anordnung fiir kleinste Fl.-Mengen. (Ztschr. f. wiss. Mikroskopie 42. 302—06. 
1925.) T r6ne l,

H. Heine, Mikroskop-Aufsatz-Kamera zur vereinfachten IJersłelliing von mikro-
phołographischen Aufnahmen. (Ztschr. f. wiss. Mikroskopie 42. 307—12. 1925. 
Wetzlar.) E nszlin .

H, Herbst, Uber binohdare Mikroskope. Beschreibung der Verwendung der 
Binokularmikroskope. Vf. schliigt vor, die Okulare nicht parallel, sondern konvergent 
anzuordnen um einer Schiidigung der Augen vorzubeugen. (Ztschr. f. wiss. Mikro
skopie 42. 270—79. 1925. Jena.) E nszlin .

H. Herbst, Uber die Beleuchtung mikroskopischer Objekte und iiber einen Mangel 
des Abbeschen Beleuchtungsa.ppara.tes. (Ztschr. f. wiss. Mikroskopie 42. 290—301. 
1925.) E nszlin .

F. Hauser, Hilfsmittel fiir die Mikroskopie im auffallenden Licht bei biologischen 
Untersuchungen. (Ztschr. f. wiss. Mikroskopie 42. 280—89. 1925. Rathenow.) Enszl.

F. K. Studuićka, Uber die Verwendung des Abbeschen Zeichenapparales in Ver- 
bindung mit dem Mikroskope zum Zeichnen makroskopischer Gegenstande. (Ztschr. 
f. wiss. Mikroskopie 42. 324—28, 1925. Briinn, Univ.) E nsz lin .
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W. J. Schmidt, CBMP von E. Leitz, Wetzlar, ein Polarisationsmikroskop fiir 
Biologen. (Ztschr. f. wisa. Mikroskopie 42. 313—21. 1925. Bonn.) ENSZLIN.

A. Fietz, Formalin ais Fiońerungsmiltel in der botanisehen Mikrotechnik. II.
(I. vgl. Ztschr. f. wisa. Mikroskopie 39. 193; C. 1923. IV. 813.) Formalin eignet 
sich zum lokalisierten Fixieren von Milchsiiften, Gerbstoffen u. Authocyanen in Ge- 
weben. Gegenuber der K.jCr207-Methode bei Gerbstoffen hat es den Vorteil, daB 
Rkk. mit Fe-Salzen moglich sind u. die Methode einfaeher ist. Von den Antho- 
cyanen lassen sich nur solche mit Gerbstoficharakter fixieren (Tamo-Anthocyane). 
Die Priiparate lassen sich auBer in Glycerin auch in Kanadabalsam aufbewahren. 
(Ztschr. f.:wis&. Mikroskopie 42. 257—64. 1925. Briinn.) E n s z l in .

B. Kardasewitsch, Eine Methode zur Beseitigung der Formalinsedimente (Para-
form) aus mikroskopischen Praparaten. Die Formalinsedimente in alteren Praparaten 
lassen sich leicht mit 1—5°/0ig. Lsgg. von NH4OH in 97 °/0 ig. A. entfernen, welcher 
mit HCOH unter B. von Hexamethylentetramin reagiert. Letzteres lost sich in W. 
u. kann durch Auswraschen entfernt werden. (Ztschr. f. w'iss. Mikroskopie 42. 322 
bis 324. 1925. Odessa.) E n s z l in .

R. Berthold, Methode und Apparate der chemischen Analyse mit Rontgenstrahlm. 
Populiirer Uberblick. (Umschau 29. 912—14. 1925.) Becker.

K arl Herrmann, Krystallorientierungsapparat fiir Rontgenogramme. Vf. be- 
schreibt einen Justierungsapp., mit dessen Hilfe man einen Krystall in einem Theo- 
dolitgoniometer so orientieren u. zentrieren kann, daB er ohne Anderung der Justie- 
rung in eine Rontgenkamera gebracht werden kann. (Ztschr. f. Krystallogr. 62. 
218—22. 1925. Berlin, Techn. Hochseh.) Becker-Rose.

James B. Friauf, Der Entwurf einer Welle fur einen Rontgenspektrographen. 
Bei Rontgenspektrographen ist es notwendig, die Welle mit konstanter Winkel- 
geschwindigkeit zu drehen. Vf. gibt die mathemat. Ableitung einer analyt. Methode, 
welche die Bereehnung des Wellenprofils ermoglicht. (Journ. Opt. Soc. America 
11. 289—96. 1925. Pittsburgh, Carneg ie Inst.) Becker.

W. Peddie, Ein Colour-Vision-8pektrbmeter. Das durch einen Spalt eintretende 
weiBe Licht passiert, ehe es auf das Prisma fiillt, 2 Paare von Halblinsen, die so 
angebracht sind, daB nach dem Austritt aus dem Prisma drei sich teilweise iiber- 
deckende Spektren vorhanden sind, dereń Strahlen dann wieder vereinigt werden 
derart, daB durch Mischen von 3 Grundfarben eine jede gewunschte Farbę erhalten 
werden kann, in welcher dann der die Austrittsoffnung bildende Schlitz erseheint. 
Eine nShere Beschreibung des App. ist ohne die Abbildungen nicht moglich. (Proc. 
Roy. Soc. Edinburgh 45. 302—07. 1925.) BoTTGEU.

M. Katherine Freh afer und Chester L. Snow, Tabellen und Kurven zur Er- 
leichterung der Bereehnung der spektralen Energieverteilung nach der Planckschen 
Formel. V£F. erleichtern die Bereehnung der Energieverteilung eines „schwarzen 
Korpers11 bei einer bestimmten Temp. nach der Planckschen Stralilungsformel: 

E i =  C, '/(ec' l XT — 1) unter Zuhilfenahme des Wiensehen Gesetzes Anlax_- T =  

const. durch Zusammenstellung von Tabellen u. Kurrcn, aus denen die Energie- 
yerteilung bei jeder beliebigen Temp. zwischen 1000 u. 28000° K. fur jede beliebige 
Wellenlange des sichtbaren Teiles des Spektrums abzulesen ist. (Department of 
Commerce, Miscellaneous Publ. of the Bureau of Standards No. 56. 1925. Sep.) Jo.

E. Cattelain, Anwendung von Hydrazinmlfat in der Jodometrie. Ais Titersub- 
stanz in der Jodometrie schliigt Vf. Hydrazinsulfat wegen seiner Reinheit, Bestfin- 
digkeit auch in wss. Lsgg. u. seiner vollkommenen Oxydierbarkeit durch J, vor. 
NiI2"NHj —j— 2J2 =  4HJ -{- Nj. Eine Hydrazinsulfatlsg. wird mit 2 g Natrium- 
acetat u. einem ObersehuB von Ja-Lsg. yersetzt. Nach 5 Min. wird das unver-

64*
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brauchtc J3 mit NiwSa03 zuriicktitriert. (Journ. Pharm. et Chim. [8] 2. 387—91. 
1925.) E n s z l in .

P. Nyssens, Eignet sich Phenolphthalein ais Indicator bei der Bestimmung der 
Phosphorsaure durch Titration des Ammoniumphosplwrmolybdats. Phenolphthalein 
eignet sich weder zur Titration yon K IIj noch zur Titration von Phosphorsaure. 
Die Fehler betragcn bei Ggw. von NH3 1,4°/0, bei Ggw. yon Pa05 l,7°/0 u- s‘nc* 
beide gleichsinnig. Bei der Titration von phosphormolybdiinsaurem NH3 ergeben 
sich dagegen sehr geringe Fehler nur 1,3°/00, wenn 24 Moll. Mo03 yorhanden sind. 
Diese liegen unterhalb der Fehlergrenze bei der Titration. (Buli. Soc. Chim. 
Belgique 34. 232—36. 1925. Staatl. analyt. Lab. Gand.) Lasch.

Domingo Giribaldo, Ein neuer Aus dru ck fiir die aktuelle Beaktion der Losungen. 

(Biochem. Ztschr. 163. 8-12. 1925. — C. 1925. II. 2007.) Lohmann.

0. Wagner, Uber die quantilative Bestimmung kleiner Mengen von Halogen und 

Schwefel. Vf. zeigt an der Best. von Cl in Benzaldehyd und von S in Texasol, daB 
sich durch Verb. der Makro- u. Mikroanalyse eine rasche Best. mit weitgehender 
Genauigkeit ermoglicht. Man zersetzt 150—200 mg Substanz in der Cariusbombe, 
fuhrt das AgCl nach Lsg. mit NH,OH durch einen Mikrotrichter iiber Watte in 
ein Reagensglas iiber, flttlt yorsichtig h. mit HN03, setzt zur abgekiihlten Lsg.
2—3 Tropfen Ae. u. hebert in ein Filtrierrolirchen nach P rege l. — Bei der S- 
Best. bringt man das BaS04 in ein Quarzfilterr6hrchen [vgl. Ztschr. f. angew. Cli. 
36. 494; C. 1924. I. 73]. (Ztschr. f. angew. Ch. 38. 1068. 1925. Hamburg.) Jung .

P. E. Yerkade und J. Coopa, Einige Bemerkungen anlafilich einer Abliandlung 

der Herren Jaegcr und iton Steinwehr „Uber die Festsetzung der Verbrennungs- 
tcarmen von Normalsubstanzen: Jaeger u .  yon SteinWEIIK (Ztschr. f. physik. Ch. 
114. 59; C. 1925. I. f}92) liaben.moniert, daB bei-der „internationalen" Festsetzung 
nur Dickinsons Wert fiir die Verbrennungswarme von Benzoesdure berucksichtigt 
ist, wiihrend die Zalil von PTR-Fischer-Wrede ais unrichtig angesehen worden 
ist. Tatsaehlich sind von der „Union Internationale11 alle Werte diskutiert 
worden, docli muBte den Unterss. von Dickinson ein groBeres Gewicht beigelegt 
werden. Bei Naphthalin differiert der (umgerechnete) deutsclie Wert von allen 
spateren (Sw ietoslawski , D ickinson) um reichlich 3 Promille. Dan Yerhaltnis 
zwischen den Verbrennungswarmen von Benzoesiiure u. Naphthalin ist bei W redes 

Messungen rund 2 Promille hoher ais bei spiiteren Prazisionsmessungen. Man 
konnte also entweder aus allen rorhandenen Messungen durch Beilegung ver- 
scliiedenen Gewiclits einen wahrscheinlichsten Wert ableiten oder denjenigen von 
D ick inson fiir den der Wahrheit am nJichsten koinmenden erkliiren. Diis hat die 
Kommission in ihrer proyisor. Entscheidung yorgezogen. Neue genaue absol. 
Bestst. sind sehr erwiinscht. Auch nach den Beschliissen der Union publizierte 
Daten liaben die Daten yon D ick inson bestatigt, also die Unrichtigkeit der auf 
der Eicbung durch die PTR basierenden Messungen von W rede dargetan. Weder 
die Eichung war fehlerfrei, noch die Benzoesaure ganz rein, doch haben sich die 
Fehler z. T. kompensiert. (Ztschr. f. physik. Ch. 118. 123—28. Rotterdam, Handels- 
hoehsch.) W. A. R o th .

E le m e n te  u n d  an o rg a n is c h e  V e rb in d u n g e n .

E. Scłiulek, Uber die Bestimmung der Hypojodite und Jodate, der Hypobromite 
und Bromate, der Jodate und Bromate nebeneinander. (Vgl. Ztschr. f. anal. Ch. 
66. 165; C. 1925. II. 1702.) Zur Best. der Jodate u. Hypojodite nebeneinander 
yersetzt man einen abgemessenen Teil der zu untersuchenden Fl. mit uberschiissiger 
5%*g- Plienollsg. u. siittigt mit C05. Alsdann wird die Lsg. von KJ hinzugefiigt, 
mit 10°/oig. HsS04 angesiiuert u. das ausgeschiedene J mit Xa,Sa03 titriert, wobei 
1 ccm 0,1-n. Na1 Sil03-Lsg. 0,002915 g J03'-Ion entspricht. Dann wird in einem
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gleiehen Anteil der fragliehen Fl. der Gesamtgehalt an JO/- u. JO'-Ion bestimmt. 
Die Difłerenz gibt dann die Menge des vorhandenen JO'-Ions. Ganz entsprechend 
iat das Vcrf. zur Best. der Bromate neben den HypobromUen\ zur Entfernung des 
OH'-Ions kann hier 5°/0ig. HCl benutzt werden. 1  eem 0,1-n, Nâ S-jOa-Lsg. ent- 
spricht 0,002132 g BrO/-Ion bezw. 0,004706 g BrO'-Ion. — Um Jodatc neben 
Bromaten zu bestimmen, lost man eine gewogene Menge des Salzgemenges in
50 eem W., yersetzt mit der gesiitt. Lsg. yon S02 u. kocht etwa 10 Min. lang, 
wobei die Jodate u. Bromate zu Jodiden u. Bromiden reduziert werden u. das 
iibersehussige S02 yertrieben wird. Die abgekuhlte Fl. wird mit n.-NaOIl neutrali- 
siert, worauf J'- u. Br'-Ion nach dem frulier (1. e.) angegebenen Yerf. nebeneinander 
bestimmt werden. In einer 2. Prpbe des Salzgemenges werden Jodat u. Bromat 
jodometr. gemeinsam bestimmt. Aus der Differenz beider Bestst. kann der Brornat- 
gehalt berechnet werden. (Ztschr. f. anal. Ch. 67. 142 — 47. 1925. Budapest, 
Uniy.) BOttger.

Friedrich L. Hahn und Gustav Jaeger, Eine hochst empfindlichc und 

durcliaus spezifische Rcaktion auf Nitrat. (Vgl. Festschr. Physikal. Ver., Frank
furt a/M. 1924; C. 1925. II. 75.) Nitrate kann man nachweisen, indem man sie in 
wss. Lsg. durch metali. Pb bei Ggw. von Pb-Salzen reduziert u. das entstandene 
Nitrit mit Diazoreagens prUft. (Vgl. Chem.-Ztg. 46. 862 [1922]). Die Empfindlich- 
keit geht bis 0,05 mg/l, ubertrifft also nur wenig die Diphenylaminrk., weil nicht 
alles NOs zu NOa reduziert wird u. zwar wird bei abnehmender Konz. an NO/ ein 
immer kleinerer Bruchteil zu N02 reduziert. Die Rk. ist durchaus spezif. u. yiel 
zuyerliissiger ais die Diphenylaminrk. iSH4-Salze, freie Sauren u. rnanche Schwer- 
metallsalze konnen die Rk. yerhindern. Auf Grund dieser Rk. wird eine colorimetr. 
Methode zur quantitativen Best. von AT0/ in  Trinhoassem angegeben; ferner eine 
Vorsehrift zur Darst. eines haltbaren Diazoreagens in Lsg. u. in fester Form. NO/ 
ist noch in einer Verd. V107 u. einer Menge yon 0,1 [l-g u. weniger naehweisbar. 
(Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 2335—40. 1925.) Lasch.

Friedrich L. Hahn, Widerspriiche und Irrtiimer in der analijtischen Chemie. 
YI. Gustav Jaeger, Die Eisen-(II)-sulfat-Prope auf Nitrat und Nitrit und die 
Diphenylaminreaktion. (V. vgl. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 1854; C. 1925. I. 132.) 
Bei der bekannten Rk. auf AT0 / mit Eisen-(II)-Sulfat muB die zu untersuehende 
Probe zuerst mit starker Fe-Lsg. gemiseht u. dann mit konz. HaS04 unterschichtet 
werden. Umgekehrte Reihenfolgc des Zusatzes setzt die Empfindlichkeit stark 
lierab, weil die W.-entziehende Kraft der H2S04 geschwacht wird. Empfindlichkeit
0,1 mg KNOji/ccm. — Bei Prufung auf NOa' wird 1 Tropfcn Eisen-(II)-sulfatlsg. 
mit der Probe yermischt (nicht uberschichten). Empfindlichkeit 10 mg NaN02/l. — 
Mit Dipltenylamin kann man noch 0,1 /i-g KN03 im ccm erkennen, doch ist die 
Probe sehr von der Beschaffenheit der konz. U,S04 abhgngig. Besonders reduzierende 
Stoffe setzen die Empfindlichkeit herab. Ein Kornchen Diphenylamin iibergieBt 
man mit ein paar Tropten W. u. einigen ccm konz. H,S04. Abkiiblen. Dic zu 
untersuehende Lsg. yersetzt man mit dem gleiehen Vol. konz ILSO., (bei Abwesen- 
lieit yon Chioriden 1 Tropfen HCl) u. unterschichtet mit der Diphenylaminlsg. B. 
einer blsiuen Zone. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 2340—43. 1925. Frankfurt a/M., 
Chem. Inst. d. Uniy.) Lasch.

Lad. Ekkert, Noch eine Farbenreaktion der salpetrigen Saure und der Salpeter- 
sdure. Mit Bfsoreiłi-Saizsiiure laBt sich Nitrit von Nitrat unterscheiden. Nitrit 
farbt sich sofort, Nitrat nur allmShlieh, schneller beim Erwarmen, gelb, dann 
braunrot bis dunkel maulbeerroL Mit NaOH tritt Umschlag in Griin ein. Aceton 
farbt sich mit der grunen Fl. yiolettrot, Atliylacetat zwiebelrot, beim Yerd. mit W. 
wird dic Lsg. yiolett. Die Lagg. zeigen feurigrote Fluorescenz. Bei anderen oxy- 
dierenden Mitteln wird die saure Fl. sofort griin oder rotbraun; mit Lauge tritt
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Umschlag in Braun ein. Aceton und Athylacetat bleiben ungefSrbt. (Pliarm. 
Zentralhalle 66 . 733—34. 1925. Budapest, Uniy.) Jong.

G. Heyne, Uber die Bcstimmung kleiner Verunreinigungen in Argon und Stick- 

stoff. (Ztschr. f. angew. Ch. 38. 1099—1101. 1925. — C. 1925. II. 2008.) Jdng .

Witalius Chłopin und A. Lukaiuk, Mn neuer einfaeher Apparat zur ąuanłi- 
tativen Bestimmung von Helium in natiirlichen Gasgemisćhcn wid Mineralien. (Vgl. 
Mc Lennan, Journ. Chem. Soc. London 117. 923; C. 1920. IV. 673.) Vff. yerein- 
fachten das Verf. zur Best. von He dadurch, daB sie die Menge des zur Analyse 
benotigtcn Gasgemisches von melireren Litern bis auf die Menge von 100—200 ccm 
lierabsetzten. — Dor von ilinen konstruierte App. (vgl. Abbildung u. Besclireibung 
im Original) bestelit im wcacntlichen aus 2 Teilen: Der erste dient zum Nachweia 
von He u. ist der etwas modifizierte Demonstrationsapp. von Antboprow (Ber. 
Dtscli. Chcm. Ges. 56. 2135; C. 1924. I. 389); der zweite Teil dient zur Best. des 
He-Gelialts u. bestelit aus einem abgeanderten Vakuometer von Mc Leod (Pliilos. 
Magazine [4] 48. 110). — Die ganze Analyse nimint 3l/j—4 Stdn. in Ansprucli; der 
App. gestattet noch eine He-Best. in einem Gasgemiscli, das nur 0,0005 Vol.-°/0 He 
enthalt, unter Verwendung von 200 ccm ais Ausgangsmenge. — Dersclbe App. kann 
auch zur He-Best. in Mineralien verwendet werden; er ermoglicht die He-Best. in 
einzelnen gut ausgebildeten Krystallen. (Vorl. Mitt. Compt. Rend. de 1’Akad. des 
Sciences de Russie 1924. 121—124. Ber. Dtscli. Chem. Ges. 58. 2392—96. 1925. 
St. Petersburg-Leningrad, Inst. f. Radium-Forschung d. Russ. Ak. d. Wiss.) Buscn.

J. Meyerfeld, A»imoniumoxalat, ein Reagens zur Unterscheidung von Kalium- 
und Natriumsalzen. Beim Zusatz der konz. Lsg. eines Na-Salzes, am besten von 
NaCl, zu der bei Zimmertemp. gesatt. Lsg. von_(NIT,)sC1,0, fallt das in W. wenig 
u. in der gesiitt. Lsg. Voń (NH4)zC204 noch weniger 1. Na2C20 4 ais weiBes krystallin. 
Pulyor, wahrend auf Zusatz eines K-Salzes keine Ffillung stattfindet, da K2C204 11. 
ist. (Ztschr. f. anal. Ch. 67. 150—51. 1925.) _ B ó ttg e r .

L. Fernandes, Eine empfindliche Spezialreaktion des Cers. Behandelt man die 
Lsg. eines Cersalzes mit Brenzcatechin u. dann mit NHa, so fallt in Ggw. grofierer 
Mengen Cera ein yioletter Nd. aus. Bei kleinen Mengen Cers farbt sich die Fl. 
intensiy yiolett, ohne daB ein Nd. entsteht. Um einer Oxydation des Brenz- 
catechins yorzubeugen, die wegen ihrer Fiirbung zu Irrtiimern AnlaB geben konnte, 
enipfiehlt Vf. Zusatz yon etwas Na-Thiosulfat zu der zu untersuchenden Lsg. 
Sind iu der zu untersuchenden Lsg. nur Metalle der seltenen Erden yorhanden, so 
wird die Rk. nicht gestort. Andere Elemente jedoch, die mit Brenzcatechin ge- 
fiirbte Doppelsalze geben, mussen yorlier entfernt werden. Mittels der Rk. kann 
das Cer noch in einer Verd. yon 1:1000000 nacligewiescn werden. (Gazz. chim. 
ital. 55. 616—18. 1925. Florenz.) G o t t f r ie d .

Oscar Collenberg und K arl Sandved, Die eleklromctrische Bestimmung von 
JEisen mit Bromat. VfF. arbeiten eine elektrometr. Ĵ e-Best. mit Bromat aus. Das 
Ferrisalz wird in der Hitze mit SnCl2 in geringem UberschuB red., mit so yiel 
HC1 yersetzt, daB die Losung auf 100 ccm 10—20 ccm HC1 (D. =  1,19) enthalt, u 
dann bei einem Endyol. yon ca. 100 ccm mit KBr03 titriert. Zwecks besserer 
Potentialeinstellung wird vor der Titration 5 ccm einer 6% CoCL2-Lsg. zugegeben. 
Der Bromatyerbrauch zwischen den beiden Umsclilagpunkten gibt die zur Oxydation 
des Ferrosalzes notwendige KBr03-Menge. Das Umsclilagpotcntial der Fe-Lsg. ist 
von den Vcrsuehsbedingungen unabhangig u. betrSgt (gegen die n-Kalomelelektrode 
gemessen) 670 Milliyolt, wahrend dagegen dasjenige der Sn-Lsg. sich mit der IICl- 
Konz. yerandert, u. bei einem HCl-Gehalt von 10, 15, 20, 25 ccm HC1 auf 100 ccm,
180, 160, 145 bezw. 120 Milliyolt betragt. Diese Arbeitsweise eignet sich sebr gut 
fiir Titrierung nach der Methode des gegengeschalteten Umschlagpotentials. Auch
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das Yerf. mit bimetali. Elektrodensystcm liefert gute Resultate. Die Abweiehungen 
von den theoret. Werten betrugen im allgemeinen nicht mehr ais 0,25 °/0. (Ztschr. 
f. anorg. u. allg. Ch. 149. 191—202. 1925. Drontheim, Techn. Hochscli. Lund, 
Univ.) U lm ANN.

—, Analyse der Zinkerze. Standardio-ung. Vorschrift der von der „L’Association 
belge de Standardisation11 angenommenen Standardmetbode zur Zn-Best. (Buli. 
Fćderation Industr. Chim. de Belgiąue 4. 323—33. 1925.) JUNG.

Ludwig Moser und Władimir Maxymowicz, Zur Bestimmung des Nickels 
ais Nickeldioxyd. Die Angabe von Y a d b e l  (Ztschr. f. anal. Ch. 65. 05 [1924] u. 
Chem.-Ztg. 46. 978; C. 1923. III. 295), daB Ni beim Abrauchen mit HNOa u. un- 
gcfiibr ’/, std. Erhitzen im Luftbad auf 280—330° in NiOj iibergeht, ist unzutreffend. 
Diesbeziigliche Verss. ergaben, daB iu dem tiefschwarzen Trockenriickstand nur 
sehr geringe Mengen eines Oxyds enthalten sind, welcbes an O reichcr ist ais NiO. 
(Ztschr. f. anal. Ch. 67. 140—42. 1925. Wien, Techn. Hochsch.) BO ttger.

Georg Spacu, Eine neue Mełhode zur Trennung des Eisens von Quecksilber. 
(Ztschr. f. anal. Ch. 67. 147—50. 1925. — C. 1925. II. 2283.) B O ttger.

Harold Simmons Booth und Nora E. Schreiber, Die Bestinummg von Spuren 
von Quecksilber. I. Die Empfindlichkeit der qualitativen Quecksilbernachiceise. Eine 
neue Mełhode zum Nachweis von Quecksilber mit einer Empfindlichkeit von 1 :1 Mil- 
liarde. Vff. priifen die Empfindlichkeit der qualitativen Nachweise von Hg: der 
colorimetr. Nachweise mit H,S, SnCla, KJ, NH.CNS, Ammoniumthioacetat, CaH2, 
Phenylthiobydantoinsaure, Diphenylcarbazid, Anilin, Gerbsaure, M a y e rs Reagens 
fiir Alkaloide; der mkr. Nachweise mit KJ, Diphenylamin, Co-Rhodanid, Cupro- 
mercurijodid, Diphenylcarbazid u. der Gegenprobe von NESSLERs Reagens u. der 
Amalgamierungsprobe mit Cu. Die meisteu dieser Proben versagten bei einer 
groBeren Verdiinnung ais 5 mg Hg pro Liter. Die grofite Empfindlichkeit erzielen Vff. 
mit einer von ihnen ausgearbeiteten elektrolyt. Probe. Ais Kathode dient ein fein 
polierter, mit einer Spitze versehener am Mk. befcstigter Cu-Draht, yon dem nur die 
Spitze den zu untcrsuchenden Tropfen der Lsg. beriihrt, ais Anodę dient ein eben- 
falls am Mk. befestigter Pt-Draht, der in den Tropfen taucht. Ein Strom von 1,3 bis
1,5 Milliamp. u. 1,5—2 V wird durch den Tropfen geschiekt. Bei nicht zu groBer Ver- 
diinnung ist schon nach 2—3 Min. die Amalgamierung des Cu u. Mk. siclitbar. Nach 
dieser Methode kann das Hg in einem Tropfen einer Hg-Salzlsg. nachgewiesen 
werden, die 0,5 mgHg im Liter enthSlt. Die Empfindlichkeit kann um das 1000-faclie 
yergroBert werden, indem 25—50 ccm der zu untersuchenden Lsg. im Vakuum- 
cxsikkator iiber H2SO, zu einigen Tropfen eingeengt werden. Der Riickstand wird 
mit einem Tropfen HNO, befeuehtet, sorgsam umgeriibrt, um das ganze Hg-Salz 
in dem Tropfen zu samineln, u. Mk. gebracht u., wie oben besclirieben, gepruft. 
Nach dieser Methode wird eine Empfindlichkeit yon 1 Teil in 1 Milliarde erreicht. 
(Journ. Americ. Chem. Soc. 47. 2625—29. 1925. Cleyeland [Oli.] Western Reserve 
Univ.) J o s e p h y ,

W illy  Hartmann, Die Bestimmung des Molybdans ais Molybddnsaure nach 
vorausgcgangcner Fallung ais Molybdantrisulfid. Vf. gibt genaue Vorschriften zur 
Analyse' von Mo-Erzen unter Beriicksichtigung eines Gehaltes derselben an Zn 
u. V, der haufig iibersehen wird. Eine auszugsweise Wiedergabe der Einzelheiten 
des mitgeteilten Verf. ist nicht moglich. (Ztschr. f. anal. Ch. 67. 152—55. 1925. 
Wiesbaden, FimsENius-Lab.) BO ttger.

Ernst Eckert, Silber-, Gold- und Platinbestimmung in Anodenschlammen. Nach 
dieser Methode werden 10 g in HNOs gel., gekocht, nach dem Absitzen filtriert, 
das Filtrat mit HCl gefallt u. das AgCl bestimmt. Au u. Pb werden auf trockenem 
Wege durch Ansieden bestimmt. Die yerbleibenden Ag-Korner nach Abtreiben 
des Bleikónigs werden in HN03 gelost, wobei das gesamte Au u. das meiste Pt
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zuriickbleibt. Aus der Lsg. wird das Ag mit IICl gefiillt, das Filtrat auf dcm 
Wasserbad zur Trockne verdampft, in eine Bleischale mit einigen Tropfen HC1 u. 

W. gebraclit, bei 200° getrocknet u. verschlackt. Dic Bleikónige treibt man mit 
dem obigeu Au u. Hauptplatingehalt u. dem dazugehorigen Quartationssilber ab. 
Diese Korner entlialten alles Au u. Pb. Sie werden in konz. H.iS01 gel., gcgliilit 
u. gewogen, nach den iiblichen Methoden wiederholt mit Ag legiert u. in I1N03 
gcl. bis zum konstanten Gewicht des*Au. Es werden yerschiedene Kontrollanalysen 
angegeben u. das Vcrf. fiir alle Anodenschlamme mit mindesteus l °/0 Ag Yor- 

gesclilagen. (Metali u. Erz 22. 5 5 98. 1925. Berlin.) E n s z l in .

A. Brały. Apparat, der gestattet Beschlage zu kondensieren. Vf. hat einen App. 
zusammengestellt, durch den geringe BesćhlSge bei der Lotrohranalyse gesammelt 
u. dadurch sichtbar gemacht werden konnen. (Buli. Soc. franę. Minerał. 48. 92 
bis 94. 1925.) E n s z l in .

A. Brały, Neue Methode zur Auffindung von Zinn in den Mineralien mit Hilfe 

des Lotrohrs. Vf. schlagt folgende Arbeitsweise vor: Aus den Sn-haltigen Mineralien 
wird zuerst durch Totbrennen der S, das As u. Sb in dem im vorst. Ref. be- 
schricbenen Apparat iu der Reduktionsflamme ausgetriebeu u. bestimmt. Der Rtick- 
stand wird mit 3 Vol. Na,CO:i u. 1 Vol. Borax gemischt auf Kobie mit der starken 
Reduktionsflamme behandelt, wobei Zn, Pb u. Bi an den Beschlfigen festgestellt 
werden. Es bildet sich bei Anwesenheit von genugend Pb ein triibes, warzenartiges 
Metalikom. Bei Abwesenhcit von Pb ist das Korn bei liohem Gehalt an Sn trttbe, 
bei geringem glanzend. Es wird dann durch Zugabe von etwas Pb in das oben 
erwfibnte warzenartige Pb-Su Korn verwandelt. In diesem ist das Sn angereichert. 
Dasselbe wird in der Oxydationsflamme verschlackt, wobei sich, je nach der vor- 
handenen Menge Sn, aufgebliibtes Oxyd, eine feine Kruste oder ein Beschlag von 
SnO, bilden, welchc nach den iiblichen Methoden weiter untersucht werden. (Buli. 
Soc. franę. Minóral. 48. 94—98. 1925.) E nszlin .

C. Chilowsky und F. Perrin, iiber ein neues Unterscheidungsverfahren zwischen 
echten und geziichłeten Perlen. Vff. beschreiben ein Verf., um zwischen echteń u. 
gezuchteten (japan.) Perlen zu unterscheiden; es beruht auf der Tatsache, daB 
erstere eine konzentr. Schalenstruktur, letztere eine aus parallelen, ebenen Krystall- 
blatteben aufgebaute Struktur aufweisen. Der Verlauf eines scharf begrenzten, 
starken Lichtstrahls erfolgt liings der Einzelschichten, also bei echten Perlen auf 
der Oberfliiche einer Kugelschale, bei kunsllichen liings derjenigen eines ebenen 
Quersehnitts der Perle. Die Priifung erfolgt derart, daB in einen, die Perle durch- 
bohrenden LSngskanal ein kleiner, von zwei kleinen Spiegeln beiderseits begreDzter 
Korper eingefiihrt wird. Die Spiegel sind jeweils um 45" gegen die Langsachse 
der Bohrung gestellt u. einander aligewandt, sodaB sie gegcnscitig um einen rechten 
Winkel gegeneinander versetzt sind. Beim AuftrefFen eines Lichtstrahls auf einen 
der beiden Spiegel wird der andre Spiegel heil erleuchtot, falls der Probekorper 
im Zentrum einer echten Perle sich befindet; in einer kiinstlichen Perle bleibt der 
Gegenspiegel in jeder Stellung des Probekorpers gleichmiiBig dunkel u. es ist nur 
die seitiichc Ableitung u. der seitliche Austritt des Lichtstrahls liings einer der 
Schichtebenen bemerkbar. (C. r. d. TAead. des sciences 181. 604—05. 1925.) Frbu.

Slegfried Róscb, Goniometrie auf photographischem Wege. Beschreibung eines 
Verf., welclies gestattet photograph. Winkclmessungen an einem Krystall vorzu- 
nehmen u. z\var derart, daB zugleicli mehrere Winkel gemessen werden konnen. 
(Ber. Sachs. Ges. Wiss., Math.-phys. KI. 77. 89—98. 1925. Leipzig.) Enszlin .

Adolf Bar, Neue Anlegegmiometer zur Messutig, Berechnung und Zeichnung der 

Krystalle. Beschreibung des Linear-, Fliichen , Lot- u. Libellengoniometers mit 
zahlreichen Abbildungen. (Ztschr. f. Krystallogr. 62. 274—331. 1925. Innsbruck, 
UniyersitSt.) E nsz lin ,
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O rg an isc he  S u b s ta n ze n .

B. M. Margosches und Erwin Scheinost, Uber ein bemerkenswertes Verhalten 
der Allcalisulfate bei der Ejeldahlisatioń der Niłraniline. Im Versuclisteil mit- 
bearbeitet von Maurycy Frischer. (Vgl. Margosches, Scheinost u .  Woynar, 
Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 1850; C. 1925. II. 2217.) Bei der Kjeldahlisation der 
drei Nitraniline mit ILSO, u. der ublichen Menge (10 g) KaS04 ergab nur das 
m-Nitroanilin den theoret. N-Wert (vgl. Margoscues, Kristen u .  Scheinost, Ber. 
Dtsch. Chem. Ges. 56. 1947; C. 1923. III. 1460). Vorliegende Verss. behandeln 
die Kjeldahlisation des o- u. p-Nitranilins mit konz. HsS04 u. Zusatzen von Ii-, N&- 
oder Li-Sulfat. Im allgemeinen wurden 0,2 g Nitranilin mit 20 ccm konz. II2S04 
u. yerschiedenen Mengen Alkalisulfat (oder sonstigeu Zusatzen) versetzt, zehn Min. 
mit kleiner FJanime vorsiclitig angewarmt u. hierauf in ublicher Weise mit voller 
Flamme bis zum Farbloswerden erhitzt. Bei Anwendung groBerer Mengen Alkali
sulfat (iiber 25 g) muBte wegen des Schiiumens Behr yorsichtig gearbeitet werden.
— Mit K.2S04 u .  Na^SO, wurde nie der theoret. N-Wert (20,30',/0) erhalten; bei 
geriugeren Zusatzen Alkalisulfat (bis zu 10 g) betrug der N-Wert im Durchschnitt 
10—12°/o, bei grofieren Zusatzen (25—40 g) bis 16 oder 18°/o- Die erhaltenen Werte 
yariieren stark (graph. Darstst. im Original). Mit Li2SO., wurden ebenfalls yiel zu 
geringe Werte (11—14°/0) erhalten. Bórax (wasserfrei oder krystallisiert) in Zusatzen 
von 5—40 g ergab im Durchschnitt 10—13°/0 N statt der bcrechneten 20,30°/„. — 
Das fiir o-Nitranilin festgestellte Verli. gilt auch fiir o-Nitroacetanilid, welches etwas 
geringere N-Werte (8—9%) ais o-Nitranilin ergab; fiir p-Nitroacetanilid wurde eine 
solche Analogie mit p-Nitranilin nicht gefunden. — Die angewandte Sauremenge 
spielt (bei konstanter Alkalisulfatmenge) keine Rolle bei der Kjeldahlisation des 
o-Nitranilins; entscheidend ist nur das Verhiiltnis der augewandten Substanzinenge 
zu der Menge des Alkalisulfatzusatzes. — Zusatz von Quecksilberoxyd zum KaS04 
(bei p-Nitranilin) yerursacht N-Verluste. Brauchbare N-Werte wurden dagegen 
beim p-Nitranilin bei Anwendung von 22,5 g K,SO, u. 1,0—0,5 g CuO erhalten. 
(Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 2233—37. 1925. Briinn, Deutsche Techn. Ilochsch.) Zan.

H. F. Liddell, Analyse eines Gemisehes von Anilin und Toluidinen. Vf. gibt 
eine Titrationsmethode fiir Gemische von Anilin u. Toluidin an, da die Methoden 
yon R e in h a rd t (Chem.-Ztg. 1893. 413) u. von Schaposchn ikoff u. Sachnowsky 

(Synthetic DyestufFs S. 308) nur fiirreine u. yollkommen trockene Gemische brauch
bare Werte liefern. — 50 ccm des Gemisehes werden angesSuert u. mit '/s_u- NaN02 
(Temp. unter 5") titriert. Dann werden 25 ccm derselben Lsg. mit 20—30 ccm 
45'' „ig. HBr gemischt u. mit einer Lpg. von 33,4 g KBr im Liter bis zur gelben 
Fśirbung titriert. Aus den Titratior.szahlen berechnet man:

g Anilin 1 =  0,58125 6 — 2,6957 a ; g Toluidin/1 =  4,6522 a — 0,66875 6 
a =  g NaNO*, die fiir 1 1 yerbraucht wurden, 6 =  g Bromid, die fiir 1 1 yerbraucht 
wurden. (Journ. Soc. Chem. Ind. 44. T. 506. 1925.) L asco.

A. W. Browne und G. B. L. Smith, Azidodithiokohlensaure. IL Methoden. 
fiir die Bestimmung des Azidodithiocarbonatradikals, SC'SN3. (I. vgl. Browne 

u. IIo e l:. Journ. Americ. Chem. Soc. 44. 2315; C. 1923. I. 903). Da die Azido- 
dithiokohlensaure in trockenem Zustand oder in wss. Lsg. bei gewohnlicher 
Temp. nach HSCSN, == HSCN -f- S -j- N, zerfallt, muB die Analyse moglichst 
rasch ausgeftihrt werden. Die Siiure ist im Dunkeln bei 0" mehrere Stdn. ohne 
erheblichen Gewichtsverlust halibar. — Bei der Titration mit carbonatfreier 0,05-n. 
NaOH u. Methylrot wird inlolge Einw. von Peuchtigkeitsspuren oder beginnender 
Zers. der Saure stets etwas zu wenig Siiure gefunden. — Die Best. ais Silbersalz 
AgSCSN, oder ais AgCl leidet unter der auBerordentiichen Einpfiudlichkeit des Ag- 
Salzes gegen Hitze oder StoB u. seiner Zersetzlichkeit bei gewohnlicher Temp.;
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auBerdem liiBt sich das Ag-Salz selir schwer in Lsg. bringen u. in AgCl ttber- 
ffihren. — Die Titration mit AgX03-l.ag. nach G a y -Lussac gab sclir scharfe End- 
punkle; Fehler —0,32 bis —1,24°/0. Titration nach V o l h a r d . Die Saure wird 
in 125—150 ccm W. gel.; einige Tropłen HN03 zugefugt u. 0,05 n. AgN03 Lsg. zu- 
gefiigt; der tJberscliuB muB ca. 10 ccm betragen. Nach 2 Stdn. wird vom Nd. ab- 
filtriert, Filtrat u. Waschwasser mit 2 ccm IINOj,-haltiger Eisenalauulsg. versetzt u. 
mit Ammoniumrhodanidlsg. bis zur bleibenden Rotfiirbung titriert. Fehler: -f-0,08; 
—0,06; —0,36; —0,15; —0,06; —0,68%. — Man kann auch titrieren, ohne das 
Silberazidodithiocarbonat zu entfernen, crhalt aber meist niedrigere Resultate, weil 
das Salz in W. leichter 1. ist ais AgCNS. — Die Loslichkeit von AgSCNS3 in W. 
bei 25° wurde nach der Leitfiihigkeitsmethode zu 2 ,2 -10“ 4 g-Aquivalente pro 1 ge
funden. — Die bei der Einw. von Jod auf Azidodithiocarbonatc cintretende Aus- 
fiillung von Azidokohknsto/fdistilfid, (SCSN3)2, liiBt sich ebenfalls maBanalyt. ver- 
werten, wenn man die Hydrolyse des nascierenden SCSN3-Radikals durch Zusatz 
von Weinsaure verhindert u. statt wss. Jod-Jodkaliumlsg. alkoh. Jodlsg. anwendet. 
Best. des Endpunkts mit Stiirke. (Journ. Americ. Chem. Soc. 47. 2698—2702. 
1925. Itliaca [N. T.] Co r n e ll  Univ.) Ostertag .

B e s ta n d te ile  v o n  P f la n ze n  u n d  T ieron .

Myra M. Sampson, Bedingungen fiir den Wert der Macallumschen mikro- 

c/wmischen Priifung auf Calcium. Nach M a c a llu m  (Ergebn. d. Physiol. 7. 611 
[1908]) bildet Purpurin mit Ca eine rotlichpurpurne Yerb., womit man die Lokali- 
sation des Ca in Pflanzen- u. Tierzellen ermitteln kann. Nach den Unterss. des 
Vfs. ist diese Priifung nur dann zurerlassig, wenn das Medium, aus dem die Zellen 
entnommen oder in dem sie abgetotet werden, alkal. Rk. besitzf. (Science 62. 400 
bis 401. 1925. Smith-CoII.) S p iege l.

Karl Myrback, Zur Methodik der Calcium- und Phosphorbestimmung in kleinen 
Blutmengen. Die Ca-Best. erfolgte nach K ram e r  u. T is d a l l  (Journ. Biol. Chem. 
47. 475; C. 1921. IV. 895) u. de W a a rd  (Biochem. Ztschr. 97. 176; C. 1919. IV. 
1032) u. lieferte ubereinstimmende Werte bei Verwendung von 0,5—3 ccm neutraler 
Ca-Salzlsg. Schwcineserum u. Rattenblut. Bei der nach Embden (Ztschr. f. physiol. 
Ch. 113. 138; C. 1921. IV. 1031) ausgefiihrten PO,-Best. wurden zu etwa 10 ccm 
der zu untersuchenden Lsg., 3 ccm der Embdenschen Rcagensmischung gesetzt u. 
nach eiucr Stde. filtriert, bei sehr kleinen P-Mengen muB etwas liinger gewartet 
werden. Der Nd. wird in den Pregelschen Filterrohrchcn auf Asbest filtriert, mit 
eiskaltem W. gewaschen, bei 100° getrocknet u. gewogen. 0,02—0,5 mg P lieBen 
sich genau bestimmen. Fiir Serienbestst. wird die mit dem Embdenschen Reagens 
erhaltene Fallung im Zentrifugenglas 3mal mit 15 ccm l°/<,NaNO., gewaschen, mit
0,0916 n.-NaOH gelost, gegen Phenolphtalcin mit 0,0272 n.-HCl titriert, 2 ccm HCI 
im UberschuB zugesetzt, C02 weggekocht u. mit der Lauge fertig titriert. Ent- 
sprache der Nd. der Zus. (CslHj30sN2)3HaP04 • 12MoO:i, konnte man erwarten, daB 
zur Neutralisation 23 Aquivalentc erlordcrlicli sind. Tatsiichlich werden aber nur 
19—20 Aquivalente verbraucht. Zur Best, des Total-P im Blut kann jede genaue 
Mikromethode angewandt werden, z. B. die von LlEB (P re g l, Mikroanalyse, S. 151). 
Zur Best. des anorgan. P  muB daa Blut zuerst enteiweiBt werden, am besten mit 
der Schenkschen Lsg., wobei kein PO, aus der organischcn Bindung frei wird. 
(Zeitschr. f. physiol. Ch. 148. 197—206. 1925.) GUGGENIIEIM.

J. Frejka und K. Vleteóka, Untermchungen uber die Bestimmung der Milch- 

sdure. Die Mikrobestimmung im Blute. Die bisher vorgeschlagenen Methoden 
wurden in der Weise nachgepriłft, daB nach ihnen zuniichst Bestst. in dem vor- 
liegenden Materiał, dann in demselben nach Zusatz einer bekanuten Menge Milch- 
sSure ausgefiihrt wurden. Im folgenden sind die Unterschiede zwischen beiden
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Bestst. iu % des Zusatzes angegeben: 1. Gravimetr. Methode (ais Zn-Salz) gab bei 
Blut 83—84%, bei Bouillon 88—90%; da das Laetat aber ca. 14% Verunreinigungen 
enthielt, erniedrigen sich diese Werte entsprechend; Verss., die Ergebnisse durch 
Auwendung anderer Salze, z. B. von Ni, zu verbessem, seblugen fehl. Die Ggw. 
von fj-Oocybuttersaure macht die Ergebnisse unsicher. — 2. Polarimetr. Methode 
von Y o s iiik a w a  gab bei Harn 99—100%, bei Leberextrakt 91—94%, kann aber 
im allgemeinen fiir physiol. Materiał, in dem sich auch sonstige opt.-akt. Stoffe be- 
finden, nicht verwendet werden. — 3. Vcrf. von MEISSNER gab fiir Bouillon 93 bis 
96%, Blut 95—100%, Ilarn 98—104%, fiir reine Milchsiiurelsg. 80—92%, in Ggw. 
von Ameisensiiure stiegen die Ergebnisse auf 108—124%. — 4. Colorimetr. Verf. 
von P o l o n o y sk y  gab 90—97%, wird ais Scbnellmethode fur orientierende Verss. 
empfohlen. — 5. Verf. von FOr t h -Chaunass gab bei reiner Milchsaure 8G—92°I0 
bezw. 96—102%, je naclidem der theoret. Koeffizicnt 0,0045 oder der empir. 0,0050 
zugrunde gelegt wird. Dieselbe Methode in einer von Vff. vorgeschhigenen Modi
fikation uuter Verwendung von %u-n. KMn04-Lsg. gab 95—98%, die Modifikation 
yon Sc h m id t -Op p e n h e im e r  97—100°/o, dieselbe Methode fur Bouillon bei Ex- 
traktion mit A. 95—96%, mit Amylalkohol 89—95%. Best. in Ggw. von fi-Osy- 
buttersaure nach Mo n d sc u e in  ergab 93—96%, Best. in Harn nacb DAPPEU 87 bis 
88%, nach Ism nARA 93—96%. Der die Milchsiiure enthaltende Extrakt ist stets 
yerunreinigt durch eine kleine Menge A., durch Aldehyde, ICeione u. andere Spalt- 
prodd. des A., dic S02 oder J binden konnen. — 6. Das Verf. yon Be lle t  gab 
fur Blut 97,3—98,9%, fiir Bouillon 98,4%. Yff. baben sic fiir die Anwendung auf 
Harn modifiziert. Man fallt den Harn mittels Phosphorwolframsaure, beseitigt 
dereń UberschuB durch Ba(OH)a u. den UberschuB yon diesem durch Nh2SO., siiuert 
das konz. Filtrat mit II:1P04 an u. extrahiert nach Zusatz von trockenem Na;S04 
mit A. u. yerfahrt weiter nach Be l l e t ; so wurden 96,9—98% des wirklichcn Ge- 
haltes an Milchsaure gefunden. — 9. Auf Grund dieser Ergebnisse wurde eine 
Mrkromethode ausgearbeitet, die bei 1 mg reiner Milchsaure 97,3—102%, im 
Blute 96—101% finden lieB. 10 ccm Blut, mit 10 ccm W. yerd., werden mit 8 ccm 
friscli bereitetem Ilg-Nitrat yersetzt, nach 5 Min. abgesaugt, aus Filtrat -j- Wasehw. 
der UberschuB von Hg mit KOH gefiillt, das neue Filtrat mit HCl neutralisiert, noch- 
mals filtriert, auf Wasscrbad yerdampft; nach Zusatz von 1,5 ccm H3P04 sSttigt 
man mit wasserfreiem Na^SO,, yerreibt mit Sand u, estrahiert mit einer gewogenen 
Menge A. 2 Stdn. Ein gcwogener Teil des Extraktes wird in Ggw. einer kleinen 
Menge NH3 yerdampft, mit W. auf 50 ccm verd., u. nach Abdest. yon ca. 30 ccm 
W. wird der Rest mit HaS04 angesSuert u. darin die Milchsaure nach B ellet  

durch Oxydation mit !/100-n. KMn04-Lsg. in einem yereinfacbten App. (Abb. im 
Original)'bestimmt. Man kann mit der Blutmenge bis auf 5 ccm lieruntergehcn. 
(Publ. de la Faculte des Sc'e. de l'Univ. Masaryk. 1925. 23 Seiten. Brno.) Sp ie g e l .

L. Lorber, Eine einfache Mikromethode zur Blutzuckcrbcsiimmung. Bemerkung 
zu der Arbeit von E. Komm. Die Modifikation der Mikromethodc zur Blutzucker- 
best. des Vf. durch K om m  (vgl. S. 184) ycrkiirzt zwar das Verf., aber die Resul
tate leiden darunter an Genauigkeit. (Miinch. med. Wchschr. 72. 1921. 1925. Pest, 
Zentralliiboratorium des Krankenhauses der jiid. Gemeinde.) H O c k e l .

Fernand Wyss, Biochemische Bestimmung des Insulins. Insulin hindert die 
Oxydation yon Glucose zu Milchsaure durch H„Oj sowie diejenige der Phenole auBer 
den polyvalentcn mit 2011 in 1,2-Stellung durch dasselbe Mittel, ferner die B. von 
Acetonkorpern aus Aminosaurcn sowohl ais aus fi-Oxybuttersiiure. Nur eine dieser 
Wrkgg., die Schutzwrkg. fiir die Phenole, eignet sich durch fast yolligen Ausfall 
von Irrtiimern, Einfachheit der Rk. u. Schnelligkeit der Best. fiir die Praxis. Der 
Grad dieser Schutzwrkg. hangt von der Menge des yorhandenen Insulins ab. Von 
einer titrierten Insulinlsg. mit 10 klin. Einheiten in 1 ccm wurde 1 ccm in 19 ccm
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W. mit pH =  7,5 yerteilt, je 1 ccm der so erlialtencn Lsg. mit 1 ccm friscli be- 
reitcter 0,2°/0ig. Eesorcinlsg. u. wachsenden Mengen H203-Lsg. yersetzt, samtliche 
Proben mit W. yon pH =  7,5 auf je 5 ccm aufgefiillt u. 20 Min. in sd. W. gestellt. 
Es ergab sich, daB 1  ccm HjOa-Lsg. (=  24 ccm »/I(W-n. KMn04-Lsg.) ł/4 Einheit 
Insulin neutralisiert. Zur Best. des Insulins bieten sich danach 2 Wege: 1. Un- 
yeranderliehe Konz. u. Menge des Resoreins, Menge des H,0„ Temp., pH u. 
Rcaktionszeit bei wechsclnder Konz.“ yon Insulin. — 2. Bei gleichbleibender Menge 
yon Insulin wechselnde Mengen yon H302. — Die Neutralisation des Insulins gibt 
sich durch Auftreten brauner Farbung zu erkennen. (C. r. d. 1’Acad. des sciences 
181. 327—2S. 1925.) Spieg el .

Julius Kiss, Die Vcreinfachung der Luesreaktionen. I. Darstellung der Antigene 

fiir die Wassermannsehe Rcaktion. Die Antigenwrkg. der Organextrakte ist durch 
Stoffe yon bekannter chem. Konst. bedingt. Die eigentliehen Trager der Spezifitat 
enthalten ausnahmslos das Radikal der Olcinmnrc-, der wirksamste ist das sekundare 
Lecithin, das Diaminophosphatid, das nach Ausziehcn yon Herzmuskelpulyer mit
A. aus dem Riickstand durch A. ausgezogen wird. Triolein ist dagegen fiir sich 
nur ein scliwaches Antigen. Fremde Zusittze konnen in geeigneten Gaben die 
Antigenwrkg. erhohen. Dies gilt besonders von Choleslerin, das fiir sich olme 
spezif. Antigeneigenschaften ist. Auch mit Oleinsiiure u. dereń Alkalisalzen gibt 
sekundares Lecithin sehr wirksame Antigene. Ein fiir serolog. Zwecke brauch- 
bares Leci tli inpriiparat yermag in relatiy geringen Mengen ais wirksames Schutz- 
kolloid fiir Cholesterin aufzutreten, es kann daher die Brauchbarkeit yon Lecitliin- 
praparaten auf Grund einer kolloidchem. Titration ermittelt werden. (Ztschr. f. 
Immunitatsforsch. u. exper. Therapie I. 44. 466—86. 1925.) S p iege l.

Julius Kiss, Die Vereinfacliung der Luesreaklioticn. II. Die einfaćhste Methode 
der Prdzipitationsreaktion. (I. vgl. yorst. Ref.) Das sekunddre Lecithin hat sich ais 
die einzige Substanz erwiesen, welche bei entsprechender Versuchsanordnung eine 
fiir Lues charakterist. Priizipitation erleidet. Es findet sich in allcn priizipitierten 
ExtraUten. Fiir die Lecitbinausflockung sind die Grundsiitze der physikal. Chemie 
anwendbar. Die einfaćhste u. zuyerlitssigste Meihode der Priizipitationsrk. wird 
ausgefiihrt mit einem Lecithinsol, das ohne fremde Zusiitze mittels konz. NaCl-Lsg. 
ais Verdiinuungsfl. hergestelit ist u. den eben geeigneten, nicht allzu feincn Dis- 
persiiatsgrad besitzt. Fremde Zusiitze, besonders Cholesterin, ycrmogen zwar die 
Ausflockuugsbereitschaft des Lecithins zu steigern, nicht aber die Spezifitat, u. 
konnen daher zu Versuchsfehlern AnlaB gebcn. (Ztschr. f. Immunitatsforsch. u. 
exper. Therapie I. 44. 487—510. 1925. Budapest, Stśidt. St. JoilAXN-Krankenh.) Sp.

Toshio Masada, Die Bestimmung des Ergotamin-Ergotoxintitcrs des Mutter- 
korns ani Frnschgefafipraparat. Die adrenalinautagonist. Wrkg, von Ergotamin 
u. Ergotoxin wurde zu ihrer Best. iu Secalepraparaten yerwertet. Nach der ersten 
Anordnung wird in einer Reihe yon FroschgefiiBpraparaten diejenige Konz. des 
Mutterkornpritparates ermittelt, die nach 1-stiindlicher Durchstromung die Adrenalin- 
empfindlichkeit auf */10 hcrabgesetzt. Nach der zwei ten (nur bei groBen Froschen 
anwendbar), wird das eine Bcin mit einem Pr&parat bekannten, das andere mit 
dem unbekannten Gehalts durchstromt, u. durch wiederholte Adrenalingaben fest- 
gestcllt, in welchem Bein die adrenalinantagonist. Wrjfg. iiberwiegt. Nach diesen 
Verff. konnen Konz.- Unterschiede von etwa 307,, gcfunden werden. 8-tiigiges 
Stehen eines wss. Infuses setzt die Wirksamkeit auf etwa die H&lfte herab. Mit 
saurem u. alkai. W., sowie mit A. hergestellte Auszuge hatten dieseliie Wrkg. wie 
die mit dest. W. hergestellten. (Biochem. Ztschr. 163. 27—35. 1925.) L o h m a n n .

Joachim Mahn und Marc Eeineit, Pharmakologische Auswertung des Ergo- 

tamingehaltes der Mutterkornpraparate des Handels. Nach dem im yorst. Ref. be-
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schriebenen Verf. wurden Secalepriiparate des Handcls auf ihren G eh alt an Ergo
tamin u. ErgotoaAn untersucht. 1 cem Secacornin (GrenzĄCh) entsprach einer Wrkg. 
von etwa 0,054 mg Ergotamintartrat, Ergotitrin (K ah lbaum ) 0,0037 mg, Secalysat 
(BtiRGER) 0,54 mg, Clavipurin (Gehe) 0,6 mg, Cornuticum ergoticutn Bombelon 
(FlNZELBERG) 0,075 mg. — Ergotaminarme Secalepriiparate konnen, gegebenenfalls 
trotz guter Histammwrkg. auf den Utcrus, nicht ais vollweriige Secalepriiparate 
angesehen werden'. , (Biochem. Ztschr. 163. 36—40. 1925. Freiburg i. Br., Pharma- 
kolog. Inst.) L ohm ann .

L. W. Rowe, Die biologische Prufung von Aconitum. Die Prufung von Aconitum- 
priiparaten- durch Ermittelung der fiir Meerschweinchen todlichen Dosia laBt sich 
bei Anwendung intraperitonealer Injektion durch Prufung an weiBen Miiusen er- 
setzen. Von Meerschweinchen sind fur jede Prufung durchsclmittlich 11,5 Tiere 
erforderlich, yon Miiusen 14, die Ergebnisse sind bei der Miiusemethode eher 
sicherer. Das Verhiilfnis der todlichen Gaben beim Meerschweinchen- u. Mause- 
test ist durchschnittlicli 1 :6,25. (Journ. Amer. Pliarm. Assoc. 14. 968—70. 1925. 
Detroit [Mich.], Labb. of P akke , D ay is  & Co.) S p iege l.

Johann Gottfried Thieme, Sroenie, Java, Vorrichtung zur selbsttatigen Auf- 
zeichnung majsanalytiscli zu verfolgender Vorgange, wobei die in Wechselwrkg. 
kommenden Fil. ganz oder im Verhiiltnis ihrer Anteile mittels selbsttStig wirkender, 
mechan. angetriebener Vorr. ununterbrochen miteinander gemischt u. diese Mischung 
mittels einer Schreibvorr. einem mit bekannter Geschwindigkeit bewegteu Registrier- 
streifen zur Erzielung einer Spur oder Punktreihe zugefiilirt werden, dad. gek., daB 
die Schreihyorr. eine Eigenhewegung erhiilt, der entsprechend die Geschwindigkeit 
oder Starkę des Zustromens der Titerfl. sich itndert, so daB ais Ergebnis auf der 
Schreibflache eine Kurve erseheint, die sich in 2 Koordinaten auflosen ISlit, dereń 
eine ein MaB fiir das Mischuugsverhaltnis u. dereń andere ein MaB fiir die ver- 
flossene Zeit ist. (D. R. P. 420724 KI. 421 vom 28 6. 1923, ausg. 31/10. 1925.) KO.

James Darroeh, Barrhead b. Glasgow, Dichlung fiir Calorimeterzylinder unter 
Verwendung eines zwischen Deekel und Zylinder angeordneten Rinyes, dad. gek., daB 
der Ring in einer Nut liegt, die zwischen der unteren Stirnseite des Deckelrandes 
u. dem oberen Bund bezw. der AuBenwandung des Zylinders gebildet wird, u. daB 
im nicht festgezogenen Zustand des Deckels der Diehtungsring eine der Nut gegen- 
uber uuterschiedliche Querschnittsform besitzt, wahrend beim Festziehen des Deckels 
durch die tjberwurfsmutter der Diehtungsring eine der Nut entsprechend iihnliche 
Quersehnittsform annimmt, dereń (Juersehuittsflaeheninhalt gleich oder kleiner ist 
ais der der Nut. — Die Dichtung wird durch wahrend der Verbrennung ent- 
stehende 'H-/lSO, nicht beeintriiehtigt. (D. R,. P. 420528 KI. 42i vom 16/12. 1923, 
ausg. 24 10. 1925.) K O h lin g .

Iwan Arbatsky, Berlin, Hńzwertprufer mit Benutzung eines Sauerslo/fubcrtragers, 
bei welchem der den zu priifenden Brennstoff u. den Sauerstofftriiger aufnebmende 
Tiegel in einem Ofen erhitzt wird, 1 . dad. gek., daB der Tiegel an der liiufiill- 
offnung einen diinnwandigen u. die SauerstofftrSger in diinner Schicht einschlieBenden 
Teil besitzt, z. B. einen mit Abstand eingesetzten Deckel, u. an seinem unteren, 
mit Brennstoff gefiillten Teil von einem Wiirmcscliutzkorper umgelien ist. — 2. dad. 
gek., daB der innerhalb des z. B. elektr. geheizten Ofens liegende Warmeschutz- 
lcorper gegeniiber der Tiegelwandung einen abgeschlossenen Luftraum einschlioBt.
— Zur Erzielung einer von oben nach unten fortschreitenden Erwiirmung des 
Tiegels ist ein selbsttafiges Senken der mit Heizwidersfa^d ausgestatteten Ofenliaube 
oder Ileben des Tiegels in die Ilaube mittels Uhrwerkes yorgesehen. (D.R. P. 
420527 KI. 42i vom 9;9. 1924, ausg. 24,10. 1925.) K O h lin g .
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Lurgi Apparatebau-Gesellschaft m. b. H., Frankfurt a. M., Messung des 
Keimgehalts der Luft, dad. gck., daB eine bestimmte Luftmenge zwecks Ausscbeidung 
der Schwcbetcilchen in bekannter Weise durch ein elektr. Nicderschlagsfeld 
zwisehen wenigstens 2 gegenpoligen Elektroden durchgeleitet wird u. die Nieder- 
schlagsfliiche, z. B. Niederschlagselcktrode, fiir die in dieser Luftmenge befindlichen 
Schwebekorper sowie Bakterien u. Kcime mit einer Nahrfl. oder Niilirgelatine ver- 
sehen wird, auf wclcher die aufgefangenen Bakterien u. Keime zur Entw. gelangen.
— Bei bekannter Wacbstumsgeschwindigkeit der in Frage kommenden Bakterienart
unter den eingehaltenen Bedingungen lsBt sich die absolute Bakterienmenge in der 
untersuchten Luft feststellen. (D. B,. P. 420725 KI. 421 vom 20/6.1924, ausg. 
30/10. 1925.) KtniLiNG.

B.. Ambronn, Gottingen, Vorrichtung zur Bestimmung des Emanationsgehaltes 
der Bodenluft, 1. gek. durch in einem beweglieben Kolben angebrachte yerschieb- 
bare OfFnungen, welehe den Ubertritt der auf einer Seite des Kolbens beim Ein- 
saugen angcsammelten Bodenluft in den auf der anderen Seite des Kolbens an- 
geordneten MeBraum bewirken. — 2. dad. gek., daB die in den Ansaugeraum 
hineinreichenden Teilc der Kolbenstange mit einer isolierten, elektrisch auf ladbaren 
Bclegung versehen sind. — Die „Verseuchung“ des Zerstreuungsstiftes durch Um- 
wandlungserzeugnisse der Emanation wird vcrmieden. (D. B,. P. 419967 KI. 21 g 
vom 11/9. 1924, ausg. 13/10. 1925.) K O h lin g .

„Erda“ A.-G. (Erfinder: Eduard Lorenser), Gottingen, Vorrichtung zur Mes
sung von Radium-Emanationen, vorzugsweise des Emanationsgehaltes der Bodenluft, 
dad. gek., daB der mit einem Elektrometer yerbundene Ionisationsraum auf einer 
Seite mit einem beweglieben, luftdicbt abschlieBenden Stempel verschlossen ist u. 
daB durch Bewegung des Stempels die zu untersuchende Bodenluft angesaugt wird.
— Es kann jede Einzelmessung unter denselben physikal. Bedingungen ausgefiihrt 
werden. (D. B-. P. 420511 KI. 21 g vom 1/7. 1924, ausg. 29/10. 1925.) K O h lin g .

H. Angewandte Chemie.
I. Allgemeine chemische Technologie.

Theodore Maynz, Beziehung zwisehen einer Dampfkraftanlage und der Wirt- 
schaftlichkeit eines Werks. Vf. ist der Ansicht, daB Werke, die mit Dampfkraft 
arbeiten, die- groBte Wirtschaftliclikeit besitzen. (Chem. Metallurg. Engineering 
32. 851—52. 1!<25.) E nsz lin .

Bobert M. Keeney, Typen elektrischer Ileizapparate fiir den industriellen Ge- 
brauch. (Vgl. S. 747.) Beschreibung der im Gcbrauch befindlichen Apparate. (Chem. 
Metallurg. Engineering 32. 855—59. 1925.) E n s z l in .

—, Neue elektrische IIeizvorrichtungen. Beschreibung der Hcizplatten mit Chrom- 
nickeldrahtheizkorpern u. der Heizgitter, Gewebe aus Asbestfaden ais Kette u. Draht 
ais SchuB, der Firma St rOh l e in  & Co. G. m. b. IL, Dusseldorf 39, Hamburg 24, 
Stuttgart u. Braunschweig 24. (Chem.-Ztg. 49 . 980. 1925.) JUNG.

—, Elektrischer Badwdrmer (Tauchsieder) zur Beheizung von Sdurebddern. Be
schreibung des Tauchsieders „Protos“ der Siemens-ElektrowSrme-Gcsell- 
schaft. (Apparatebau 37. 314—15. 1925.) Ju n g .

—, Flaschenverbrauchszdhlcr „Manoskop“. Das „JCE-Manoskop“ der Firma 
J. C. E ckardt  A.-G., Stuttgart-Cannstatt, ist ein Inhaltsmesser mit deutlichem 
Zifferblatt zum Messen des Verbrauchs hochgespannter Gase. (Chem.-Ztg. 49 . 979. 
1925.) J un g .

—, Abnag-B.ing-Miih.le. Bei der „Almag“-Riugmuhlc der Alpinen Maschinen A.-G., 
Augsburg, ist der Einzugswinkel der kleinste u. gunstigste, weil die Walze mit uber
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2/s Mahlringdurehmesser im Ring liegt. Deslialb sind auch die Mahlbabndurch- 
messer bei geringer Ausdehnung der Miihle sehr groB, so daB auch bei kleiner 
Spaltweite grobe Stiieke mit glatter Struktur eingezogen werden. Die Miihle ver- 
mahlt Materiał beliebiger Iliirte; sie eignet sich besonders zum Aufmahten feiner 
GrieBc. (Chem.-Ztg. 49. 997. 1925.) J u n g .

F. J. E. China, Einige industrielle Anwendungen der Kolloidmuhle. Anwendung 
zur Ilerst. von Emulsionen. (Chem. Age 13. 574—75. 1925.) E n s z lin .

Cambi, Filtration und Dekantation iti der chemischen Industrie. Kurze Kenn- 
zeielniung der Eigenart u. Wirkungsweise der gebriiuchlichen Filtrierapp., ein- 
schlieBlicli- der- Yacuumfilter, sowie der Dekantationsyorr. 12 Abbildungen im Test. 
(Ztschr. Dtsch. Ol- u. Fettind. 45. 640—42. 656—68. 1925.) H e l l e r .

Max Winckel, Trocknungsinduslrie. IV. Dic Aufbcreitung und das Trocknen 
von Blat- und Schłachlhofnebenprodukten. (III. vgl. Chem.-Ztg. 49. 229; C. 1925.
I. 2121.) (Chem.-Ztg. 49. 957—58. 1925. Berlin-Schoneberg.) JnNG.

Paul H. Prausnitz, Extraktionsapparate mit Glasfiltcrplatten. (Ztschr. f. angew. 
Ch. 38. 1014—15. 1925. Jena. — C. 1926. I. 442.) J u n g .

P. Pascal, Die Anwendung der Katalyse in der chemischen Industrie. Dic 
katalytischen Oxydatiotisreaktionen. Zusammenfassende Abhandlung. (La Teehniąue 
moderne 17. 257—65; Buli. Fćdóration Industr. Chim. de Belgiąue 4. 333. 1925. 
Ref. G. D.) ____________ _ J u n g .

Westinghouse Lamp Co., ubert. vou: John Wesley Marden, East Orange, und 
Henry Kneeland Richardson, Newark, V. St. A., Feuerfeste Gegenstande. ThO* 
wird mit einer geringen Menge eines anderen feuerfesten Stoffes, wie ZrOa, einem 
fluorhaltigen Dappelsalz, wie Kaliumthoriumfluorid, Kaliumzirkonfluorid oder Kryo- 
lith u. etwas Saure, z. B. HaP04 yermischt, die Mischung naB auBerst fein ge- 
rnahlen, mit der gleichen Menge fein gepulyertem gegliilitem ThOa yersetzt, die 
M." mit W. zum Brei angeriihrt u. dieser auf Gegenstande aus keram. Stoff, wie 
Ton in mehr oder minder diinner Schiclit aufgetragen. Die Gegenstande werden 
dann yorsiehtig getroeknet u. gegliiht. (A. P. 1554225 yom 23/6.1922, ausg. 22/9. 

1925.) K O u ling .

Guggenheim Brothers, New York, V. St. A., Auslaugen von sulfathaltigen 
Nitraterzen. (D. R. P. 421470 KI. 121 vom 9:8. 1922, ausg. 12/11. 1925. A. Prior. 
7/11. 1921. — C. 1923. II . 672 [C. L. Burdick].) Kausch.

Aktiengesellschaft fiir chemische Produkte yorm. H. Scheidemandel, 
Albert Obersohn, W ilhelm Wachtel, Berlin, und Daniel Sakom, Wiesbaden, 
Erstarrenlassen fliissiger Kolloide, in Tropfenforin nach D. R. P. 418865, dad. gek., 
daB njan- das gasformige Kiłhlmittel zwangsmiiBig entlang der GefiiBwand ein- 
stromen liiBt. — 2. gek. durch eine dauernde Berieselung der GefiiBwand. — Es 
sollen die fl. Tropfen von der GefaBwand mogliehst abgelenkt werden. Die Riesel- 
fliissigkeit wird zweckmaBig so gewithlt, daB sie den Tropfenstoff losen kann. 
(D. R. P. 420637 KI. 12g vom 30/3. 1923, ausg. 3/11. 1925. Zus. zu 0. R. P. 418865;

C. 1926. I. 191.) K a u s c h .

Sudenbarger Maschinenfabrik und EisengieBerei A.-G., Magdeburg, und 
Ostermann, Osehersleben, Verfahren zur Berstellung von festen, trockenen, kolloiden 
Stoffen. (D. R. P. 421318 Iii. 12g vom 19/5. 1923, ausg. 12/11. 1925. — C. 1925.
I. 1776.) K au sc h .

Albert Obersohn, Berlin-Charlottenburg, W ilhelm Wachtel, Berlin, Daniel 
Sakom, Wiesbaden und Paul Askenasy, Karlsruhe, Kolloide Stojfe in Kugel- oder 
Korn form. Eine h. konz. Leimlsg. bringt man unter Druck in Tropfenform u. 
fiihrt diese unter Druck durch ein gasformiges Kuhlmittel. (A. P. 1559126 vom 
11/3. 1924, ausg. 27/10. 1925.) K a u s c h .
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Bamag-Meguin A.-G., Berlin, Mischen von Gasen mit in Rohrleiturigen fliejiendein 
TFasser, dad. gek., daB das im W. zu losende Gas durch ein eine Wirbelung 
erzeugendes Druckmittel fein zerstiiubt unmittelbar in die Fi. eingefiihrt wird. Dio 
zur Durehfiihrung das Verf. dienende Vorr. kann z. B. aus einer im Fliissigkeits- 
strom angcordnctcn Zerstiiuberduse fur das einzufiihrende Gas bestehen. — Es 
wird eine auBerordeutlieh schneile u. gleichmaBige Mischung von Gas u. Fl. er- 
zielt. (D. B, P. 420627 KI. 85a vqm 17/6. 1921, ausg. 27/10. 1925.) O e lk e r .

Chemische Fabrik Griesheim-Elektron, Frankfurt a. M. (Erfmder: Eugen 
Bernhardt, Griesheim a. M. und Hans Prillwitz, Frankfurt a. M.), Turbinenmischer, 
bei welchem ein unter iiuBerem Antrieb umlaufendes Schaufelrad aus Diisen mit 
den zu mischeuden Fil. beaufschlagt wird, 1. dad. gek., daB die Diisen in ver- 
schiedenen Gruppen angeordnet sind, die beziiglicb der sie durchstromenden Fil. 
parallel oder hintereinander oder teilweise parallel u. hintereinander gesclialtet sind.
— 2, dad. gek., daB die Diisen eines aus zwei Diisengruppen bestehenden Diisen- 
satzes abwechselud mit den Zufiihrungen der verschiedenen zu mischenden Fil. 
veibunden sind. — 3. dad. gek., daB der Trager der Diisen auf dem abnehmbaren 
Gehausedeckel in der Weise befestigt ist, daB letzterer an der Bildung der Zufuhr- 
wege fiir die Fl. mitwirkt. — 4. dad. gek., daB der Gehausedeckel siimtliche Fliissig- 
keitszufiihrungen fiir die Diisengruppen enthiilt. — 5. dad. gek., daB die Breite 
der Schaufeln des Schaufelrades die Breite der Dfisenoflnungen iibertrifft. — 6. dad. 
gek., daB die Schaufeln auf mindestetis zwei Krśinze verteilt u. gegeneinander 
versctzt angeordnet sind. (D. R. P. 420636 KI. 12e vom 10/4. 1924, ausg. 29/10. 
1925.) K a u s c h .

Ludwig Honigmann, Bad Tolz, Gewinnung fein verteilter fester Stoffe aus 
Losungen oder Suspensionen, wobei die Fl. in einem kreisenden Strom iiberhitzten 
Trockendampfes zerstiiubt u. die sich aussclieidende feste Substanz sowie der ent- 
stehende DampfuberschuB abgefuhrt werden, 1. dad. gek., daB der DampfiiberschuB 
ais wiirmeabgebendes Mittel einem zweiten Dampfkreislauf mit geringerem Druck 
u. Temp. zugefiihrt wird, dessen DampfuberschuB in gleicher Weise einem dritten 
Kreislauf zugefiihrt wird usf. — 2. Vorrichtung, gek. durch eine Reihe von Wiirme- 
austauschvorrichtungen, z. B. Plattenerhitzorn, dereń warmeaufnehmender Teil 
selbst ais Zerstiiubungskammer dienr u. dereń wTSrmoabgebender Teil von dem 
DampfiiberschuB der vorhergelienden gespeist wird, (D. B. P. 421565 KI. 12a vom
13/10. 1923, ausg. 13.11. 1925.) " K a u s c h .

Wilhelm MauB, Durban, Siid-Afrika, Zur Abscheidung fester Stoffe aus 
Flussigkeiten dienender Klarbehiilter mit spiralformig gewundenem Kanał, dad. gek., 
daB der AuslaBstutzen fiir die gekliirte Fi. im unteren Teil des Kanalendcs an
geordnet ist, wobei zweckmiiBig oberhalb dieses AuslaBstutzens ein HilfsauslaB- 
stutzen yorgesehen ist. (D. R. P. 421266 K I. 12d vom 2/2. 1924, ausg. 12,11. 
1925.) K a u s c h .

Sharples Specialty Co., Philadelphia, Peunsylvan., iibert. von: Leo D. Jones, 
Philadelphia, Behandeln von Flussigkeiten zicecks Absclicidung darin geloster Sub
stanzen. Man kiihlt eine abscheidbare Substanz (z. B. Wachsi enthaltende Fi. (Ol) 
in einem Zirkulations-Kuhlsystem ab. (A. P. 1558619 Yom 5/2. 1'*21, ausg. 27 10. 
1925.) K a u s c h .

E. Merck, Darmstadt, Trennen von Flussigkeitsgemischen durch Dest. unter 
Zusatz einer anderen Fl., die mit ersteren ein azeotrop. System bildet, unter Uber- 
druck. So tiennt man z. B. A. u. W. unter Zusatz vou Bzl. (F. P. 595821 vom 
26/3. 1925, ausg. 9/10. 1925. D. Prior. 9,12. 1924.) K au s ch .

Cycle Cy., V. St. A., Kldren und Filtrieren von Gemischen fester nnd fliissiger 
Stoffe. Man unterwirft die Gemische der Einw. einer Schicht der abgesetzteu
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festen Teilchen auf dem Filterstoff. (Fi P. 595839 vom 26/3. 1925, ausg. 9/10. 
1925.) K ausch .

G. Polysins, Dessau, Einrichtung zur Beseitigung von Rissen im trocknenden 
Filłerkuchen bei sich bewegenden Vakuumfiltern mit Hilfe von andruckbaren Streich- 
blechen, dad. gek., daB die Streichbleche mittels gceigneter Antriebsyorr. z. B. 
Kurbeln o. dgl., rechtwinklig oder parallel beweglieh zur Bewegungsrichtung des 
Pilterkuehens oder kreisend auf der Filterkuchenfliiche angeordnet sind. (D. B. P.
420697 KI. 12 d vom 20 9. 1924, auag. 29/10. 1925.) K au sĆ h .

Georg Bollmann, Hamburg, Strahlwascher fur korniges Filtermaterial in Filtcrn 
mit einem'die 'Strahldiise abschlie/senden, beweglichen Ventilkorper, 1. dad. gek., daB 
der Ventilk6rper in der Offen- u. SehluBstellung oberhalb einea SandfSngers liegt, 
u. daB die Antriebsstange des Ventilkórpers in einer zentralen Bolirung des Sand- 
fiingers gefuhrt ist. — 2. dad. gek., daB der mit einem gewolbtkon. Sitz zusammen- 
arbeitende Yentilkorpcr spitzkcgelig gestaltet u. so lang ist, daB seine Spitze in 
der SehluBstellung in oder nahe der Diisenmundung liegt. (D. B. P. 421504 K I. 12 d 
vom 3/1. 1923, ausg. 14/11. 1925.) K a u s c h .

Saureschutz Gesellschaft m. b. H., Berlin-Altglienieke (Erfinder: J. Karl 
Wirth, Berlin-Wilmersdorf und Hans Łebach, Erkner b. Berlin), Poroser Filter- 
filz aus Asbest mit einem chemikalienbestandigen Bindemittel, dad. gek., daB ais 
Bindemittel Nitrocellulose oder dieser Slinlichc Cellulosen oder Natur- u. Kunst- 
harze, z. B. Phenol-Formaldehyd-Harze oder Kautsehuk, in fiir die erforderliche 
Porositat genugenden Mengen benutzt sind. (D. B. P. 421512 KI. 12d vom 19/3.
1924, ausg. 13/11. 1925.) K a u s c h .

Heinrich Bechhold, Frankfurt a. M., Filter, das mit einer unl. oder sckwerl. 
Verb. eines Metalls von geringerer Losungstension ais H, u. liolierer Losungstension 
ais Cu (AgCl) imprugniert wird. Das Filter dient zur Beseitigung von Mikroorganismen 
aus W., Mileh usw. (A. P. 1557234 vom 29/8. 1922, ausg. 13/10. 1925) K a u s c u .

Heinrich Nolze, Kaiserslautem, Vorrichtung zum Reinigen von Gasen und 
Gasgemischen durch Ausscheiden von fliissigen und festen Verunreinigungen auf 
nassem Wege, dad. gek., daB der Reiniger von einem Doppelgehiiuse umgeben ist, 
dessen beide Wandungen feststehend u. so angeordnet sind, daB die Gase das 
innenliegende Geh&use im Wendestrom umflieBen mussen. (D. B. P. 421075 K I. 12 e 
vom 17/3. 1923, ausg. 5/11. 1925.) K a u s c ii.

Otto Sorge, Berlin-Grunewald, Reiniger fur Gase und Ddmpfe, desaen Wrkg. 
auf dem AdhSaionsprinzip beruht, u. bei welehem daa zu reinigende Gas (Dampf) 
durch ein aus sehrauben- oder spiralformigen Metallbandcm bestehendes Adhasions- 
filter geląitet wird, 1. dad. gek., daB das Adhiisionsfilter aus einzelnen, in sich ge- 
niigend widerstandsfiihigen, zu kugel- oder wiirfelformahnlichen Ballen gepreBten 
AdhSsionskorpern gebildet ist, welche unter Vermeidung beaonderer, tragender 
Konstruktionszwischenteile in Abstiinden voneinander u. in einzelnen Schiehten 
ubereinander so angeordnet sind, daB abwechaelnd die Zwiselienraume der einen 
Lage durch die Korper der nachsten Sehicht uberdeckt werden u. so sich gleieh- 
zeitig seibst stiitzen. — 2. dad. gek., daB die Raumc zwischen den AdhSsions
korpern durch feiner gegliederte Adhiisionskorper ausgefUllt siud. (D. B. P. 421150 
KI. 12 e vom 18/1. 1923, ausg. 6/11. 1925.) K a u s c h .

Siemens-Schuckertwerke G. m. b. H., Berlin-Siemensstadt, (Erfinder: Bichard 
Heinrich, Berlin-Sudende), Eleklrische Abscheidung von Schwebeteilchen aus Gasen. 
Anordnung bei elektr. Gasreinigungaanlagen, bei denen die Gase nacheinander 
dureh zwei Felder mit Spruh- u. Niederschlagselektroden u. gegeneinander um- 
gekehrter Feldriehtung geleitet werden, gek. durch ein Wechselfeld zwischen diesen 
beiden Feldern, dessen Spannungsamplitude period. von einem Hochstwert bis auf

V I I I .  1. 65
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Nuli oder nahczu Nuli abklingt. (D. E. P. 421151 K I. 12e vom 4/9. 1923, ausg. 
6/1 1 . 1925.)' K a u s c h .

MetaHbank und Metallurgisohe GeseUschaft Akt.-Ges., Frankfurt a. M., 
Yerfahren und Vorrichtung zur elektrischen Ausscheidung von Schwcbekorpern aus 
Gasen durch gleiclizeitige Einwirkung von positiven und ncgalivm Entladungen,
1. gek. durch die Yerwendung von hinter den Elektroden senkrecht zur Gasstromung 
u. s. oder annahernd s. zur Entladungsfliiche der Elektroden angeordneten elektr. 
neutralen, zum Auffangen der Schwebeteilehen geeignoten Hemmkorpern. — 2. dad. 
gek., daB die Fangriiume die Gestalt von nach den voraufgehenden Ausstromer- 
paaren geoffneten Ilohlraumen, insbesondere | |- oder j—[-Profil haben. — 3. dad. 
gek., daB die Ausstromer au zwei Sammelschienenrosten befestigt sind, durch dereń 
Rostoffnungen die Fangraumkorper, durcb mehr ais den Funkenabstand getrennt, 
bindurchtreten. (D. E. P. 421203 K I. 12c vom 13/3. 1921, ausg. 7/11. 1925. 
A. Prior. 14/11. 1918.) K a u s c h ,

Metallbank und Metallurgisohe Gesellschaft Akt.-Ges., Frankfurt a. M., 
(Erfinder: Otto Kurz, Auerbach i. Ilessen und Fritz Lechler, Frankfurt a. M.), 
Aufrechterhaltung der Isolation bei der elektrischen Niederschlagung von Nebeln aus 
Gasen unter Ycrwendung von Spriihisnlatoren nach D. R. P. 377197, 1. dad. gek., 
daB die Yiscositiit der Flussigkeitsteilchen, die der Isolator abzuspriihen hat, durch 
Beeinflussung der Konz. der Nebeltcilchen yermindert wird. — 2. dad. gek., daB 
die Verminderung der Viscositiit durch Zufiihrung von W., Dampf o. dgl., zum 
Gas oder durch Temperaturerbohung oder durch beide Mittel zugleich bewirkt 
wird. (D. E. P. 421204 K I. 12e yom 9/3. 1924, ausg. 7/11. 1925. Zus. *u 0. R. P. 

377197; C. 1923. IV. 355.) KAUSCH.

Elektrische Gasreinigungs-G. m. b. H., Charlottenburg, und H. Eohmann 
Saarbrucken, Vorbchandlung von staub- und rauchhaltigen Gasen fiir die Reinigung, 
dad. gek., daB im Rohgas durch eine elektr. Spriilientladung zwisehen schnell durch 
mechan. Einrichtungen, nicht durch den Gasstrom selbst, sich abreinigenden 
Elektroden die B. elektr. geladener Flocken bewirkt wird, die im Gasstrom mit- 
gefiihrt werden u. dabei die Zusammenballung vervollstSndigen. (D. E. P. 421259 
K I. 12 e vom 20/8. 1922, ausg. 9/11. 1925.) K a u s c h .

Metallbank und Metallurgisohe Gesellschaft Akt.-Ges., Frankfurt a. M., 
Elektrische Reinigung von Gasen, insbesondere Generatorgasen nacb yorangehender 
Kiihlung des Rohgases, 1. dad. gek., daB das Rohgaa nacheinander'durch ein um- 
laufendes Kondensat des Gases (z. B. gereinigten Teer) u. eine zweite Kiihlfl. (z. B. 
W.) in der Weise gekuhlt wird, daB die zweite Kiihlfl. die nach MaBgabe der Ent- 
feuchtung des Kondenaata nachlassende Kiihlwrkg. ausgleicht. u. so eine gleicb- 
bleibende Temp. in der elektr. Niederschlagsvorr. aufrechterhalten wird. — 2. dad. 
gek., daB die Menge der zweiten Kiihlfl. in Abhangigkeit von der Gastemp. in der 
elektr. Niederschlagsyorr. selbsttatig geregelt wird. (D. E. P. 421260 KI. 12 e voin 
11/4. 1923, ausg. 9/11. 1925.) K a u s c h .

Metallbank und Metallurgisohe Gesellschaft Akt.-Ges., Frankfurt a. M., 
Yorrichtung zum Abklopfen der Elektroden elektrischcr Gasreiniger, insbesóndere der 
Sammelelektroden, bei Einrichtungen zur elektr. Absclicidung von Schwebekorpern 
aus Gasen oder Diimpfen nach D. R. P. 344 210 mit selbsttiitiger Steuerung des 
Schlagwerkzeuges, 1 . dad. gek., daB dic selbsttatige Steuerung aus einem bekannten 
Quecksilberkippschalter besteht, der in Abhangigkeit von der Bewegung des ver- 
schiebbaren Eisenkernes an dessen Hubcnde umgesteuert wird u. mit einer Drossel- 
yorr. yeraehen ist, die beim Kippcn das UberflieBen des Hg von der bisherigen in 
die neue StromschluBlage yerzogert, derart, daB ein in Zeitzwischenraumen aus- 
setzender Betrieb der Schlagvorr. zustande kommt. — 2. dad. gek., daB die Um- 
steuerung des Kippschalter yon dem beweglichen Solenoidkcru aus elektromagnet.
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auslosbar ist. — 3. dad. gek., daB zum Kippen des Kippschalters eine mechan., von 
dem beweglichen Solenoidkem gesteuerte Ansehlagyorr. yorgesehen ist. — 4. dad. 
gek., daB die Anachlagvorr. des beweglichen Solenoidkernes so angeordnet ist, daB 
sie am Hubende des Solenoidkernes eine Arretierungsyorr. des Kippschalters aus- 
liist. (D. B. P. 421566 KI. 12e vom 3/5. 1923, ausg. 14/11. 1925. Zus. zu D. R. P.
344210; C. 1922. II. 243.) K a u s c h .

Farbwerke vorm. Meister Lucius & Briining, Hoehst a. M., Absorbieren und 
Gewinnen von Gasen. Man yerwendet hierbei einen App., bei dem das Absorptions- 
mittel in einem ringformigen Behiilter aus Drahtgaze untergebraeht ist. Letzterer 
befindet 'sich in einem ringformigen GefiiB; beide sind durch Scheidewande unter- 
teilt u. werden zum Drehen gebracht. Den Boden bildet eine Kammer, die in 
yerschiedene Abteile zur Zufiihrung u. A bsauguDg yerschiedener Gase u. Dampfe 
geteilt ist. (E. P. 239189 vom 1 1 /8. 1925, Auszug veroff. 21/10. 1925. Prior. 
28/8. 1924.) K a u s c h .

Jean Henry Bregeat, Paris, Absorbieren vmi Ddmpfen aus Gasgemischen 
mittels fl. hydrogenisierter Phenolderiw. (Hexalin, Methylhexalin). (A. P. 1558336 
vom 12/4. 1924, ausg. 20/10. 1925.) K a u s c h .

Farbwerke vonn. Meister Lucius & Briining, Hoehst a. M. (Erfinder: 
Biehard Tiedtke, Hoehst a. M. und Jacob Benz, Niedernhausen i. Taunus), Kohle- 
absorptionsapparat, 1. fiir kontinuierliches Arbeiten nach D. II. PP. 377520 (C. 1923.
IV. 355) u. 378608 (C. 1923. IV. 525), dad. gek., daB die CberleitungskanSle fiir 
Zu- u. Abfulir der Gase u. DSmpfe bezw. Lsgg. in eine einzige Gleitflacbe verlegt 
sind. — 2. dad. gek., daB die Uberleitungskanfile in einer ebenen ringformigen, 
yorteilhaft wagerecht gelagerten Dichtungsflache angeordnet sind. (D. B. P. 421027 
K I. 12 e vom- 29/8. 1924, ausg. 5/11. 1925.) K a u s c h .

Pierre J. Marchaut &  Cie., Frankreich, Filtrieren von Gas u. dgl. Man 
fiihrt das Gas durch Ansaugen durch Filter, die nach u. nach an Feinheit zu- 
nehmen, fahig sind eine Riihrbewegung zu gestatten u. iiber einer Fl. oder einem 
abgetrennte Stoffe aufnehmenden Korper gelagert sind. (F. P. 595 718 vom 30/6.
1924, ausg. 8/10. 1925.) K a u s c h .

Air Beduetion Co., Inc., New York, iibert. von: Claude C. van Nuys,
Cranford, N. J., Trennung von Gasgemischen, z. B. Luft. Man unterwirft die Gas- 
gemische nach der Verdiehtung u. Kiihlung der selektiven Yerfluasigung. Das 
dabei gasformig bleibende Gemiseh wird vcrfliissigt u. die zuerst erhaltene, an dem 
weniger fliiehtigen Bestandteil angereicherte Fl. wird mit einem Teil des ver- 
flussigten Bestgases rektifiziert. (A. P. 1557907 vom 24/5. 1923, ausg. 20/10.
1925.) , K a u s c h .

L’0xylitlie, Asnióres, Frankreich, Ycrfliissigung von Gasen, insbesondere Luft.
Man yerwendet hierbei einen Temperaturaustauscher, der aus einer Anzahl Kohren 
besteht, durch die hoehkomprimierte Gase stromen u. die yon unter geringerem 
Druck stehendem Gas umgehen sind. (E. P. 240412 vom 3/7. 1925, Auszug yeroff. 
18/11. 1925. Prior. 25/9. 1924.) K a u s c h .

Theodor Kautny, Diisseldorf-Grafenberg, Vakuummanłel fiir Lufłverflussigungs- 
und Trennungsanlagen, sowie Flilssiggas-Transportgefafie. Das Vakuum wird im
Mantelraum analog wie das Vakuum in einer Torricellirohre erzeugt. (Schwz. P.
111450 yom 25/7. 1924, ausg. 1/9. 1925. K a u s c h .

Samuel Freedman, Philadelphia, Dichtungsfliissigkeit fiir Behdlter fiir kom- 
primierte Luft, bestehend aus einem Gemiseh von Leim, Holzmehl, NajC03, Kaut- 
schukspane u. Harz. Das Gemiseh (20—26 Teile) wird in etwa 5 Pint W. gekocht, 
bis die M. auf etwa 2 Quart reduziert ist. (A. P. 1558008 yom 24/6. 1924, ausg. 
20/10. 1925.) K a u s c h .
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Otto Leo Borner, Zuricli, Thermische und chenmchc Behandlung (Trocknen, 
Iiósien, Brennen) zerkleinerter oder puheriger Stoffe, die in einem hin- u. her- 
schwingenden GehSuse auf zickzackfdrinig ubereinanderliegenden Fliichen lierab- 
gleiten, dad. gek., daB sowohl das zu behandelnde Gut, ais auch das therm. oder 
chem. darauf einwirkende Mittel das von den Lagerflachen im Gehiiuse gebildete 
Kanalsystem im Gleich- oder Gegenstrom zueiuander durchwandern. (D. Ł. P. 
419270 KI. 82a vom 15/9. 1922, ausg. 2/10. 1925.) O e lk e r .

Curt Pfaul, Berlin-Wilmersdorf, Yorrichtung zur Krystallisation in Bewegung, 
dad. gek., daB das KrystallisationsgefaB derart angeordnet ist, daB es in der Kiihlfl. 
schwimmt (D. R. R. 421469 KI. 12c vom 1/4. 1923, ausg. 12/11. 1925.) KAUSCn.

Aktieselskapet Krystal, Oslo, Krystallisierverfahren. Man liiBt eine gesittt. 
Lsg., die Krystalle in Suspension cnthalt, im geschlossenen Kreislauf durch Vorr. 
zum Ubersattigen (durch Kiihlen, Erhitzen oder Verdampfen) u. Vorr. zum Ent- 
fernen iiberflussiger kleiner Krystalle zirkulieren, um eine grob krystallin. Masse 
zu erhalten. (E. P. 240164 vom 16/9. 1925, Auszug yeroff. 11/11. 1925. Prior. 
17/9. 1924.) K a d s c h .

Aktieselskapet Krystal, Oslo, Krystallisiervcrfahrcn. Man lSBt eine iibersatt. 
Lsg. aufwarts durch kleine Krystalle, die auf einem durchbrochenen Boden ruhen, 
hindurchstromen, um grobkornigc krystallin. Massen zu erzeugen. (E. P. 240170 
vom 18/9. 1925, Auszug veroff. 11/11. 1925. Prior. 18,9. 1924.) KAUSCn.

Hermann Suida, Ósterreich, Extraktionsverfahren. Man v er-wendet einen 
Mehrkorperapp., bei dem zwisehen jedem Kocherpaar eine Extraktionskolonne ein- 
geschaltet ist, so daB das Gemisch des Losungsm. u. der gelosten Substanz in der 
Kolonnc extrabiert wird. Das Verf. dient zur Konz. von CH3COOH u. anderer 
verd, Fettsiiuren, sowie von Lsgg. aller Art. (F. P. 594925 vom 10/3. 1925, ausg. 
23/9. 1925.) KAHsen.

Louisville Drying Machinery Co., Inc., Louisvillc, Kentucky, ubert. von: 
Adolph W. Lisaauer, Louisville, Verdampfung. Man bringt die zu verdampfende 
Fl. in Warmeaustausch mit Yerbrennungsprodd. u. zerstiiubt sie in einen Strom 
von Kamingasen, die frei von Dampfen der Fl. sind. (A. P. 1558022 vom 29/7.
1924, ausg. 20/10. 1925.) K ausch .

Jules Jean Deschamps, Frankreich, Aktwicrung der Destillation. Man aktiviert 
Destillationen oder Sublimationen dadurch, daB man durch period. Injektionen von 
Dampfen oder Gas in dem Evakuierstrom StoBe heryorbringt. (F. P. 594688 vom 
30,5. 1924, ausg. 17/9. 1925.) K a u s c h .

Thermal Industrial and Chemical (T. I. C.) Eesearch Company Ltd., 
London, Yorrichtung zur Wtimicbehandlung von Flussigkeiten gemaB Pat. 402417, 
dad. gek., daB die Metallkugelchcn (welehe sich durch das Einleitcn der zu be- 
handelnden Fl. in das gescbmolzene Metallbad von unten her dadurch bilden, daB 
feine Metalltropfchcn in den Raum iiber dem Metallbad hochgescbleudert werden 
u. roń dort ais feste Metallkornehen zuriiekfallen) mittels einer Prallwand o. dgl., 
die sich quer iiber den Weg erstreckt, auf welchem Metallkugelehen mit dem ab- 
ziebenden fl. Behandlungsriiekstand das Metallbad yerlassen konnten, yeranlaBt 
werden, sich in solchem MaBe aufzuhiiufen, daB die untersten Schichten des Haufens 
in das Bad von geschmolzenem Metali eingetaucht werden u. sich wieder mit dem 
Bade yereinigen. — 2. dad. gek., daB die Prallwand o. dgl. denjcnigen Teil des 
Raumes innerhalb derVorr. umschlicBt, in den die in das geschtnolzene Metali ein- 
gefiibrte Fl. zur Metalloberflache steigt, derart, daB etwa gebildete Metallkorner auf 
einem beschrankten Raum zuruckbelialten werden u. nicht mit der FI. uber die 
allgemeine Oberfliiche des geschniolzenen Metallbades gehen konnen. (D. B.. P. 
419569 KI. 12r vom 7/3. 1924, ausg. 3/10. 1925. E. Prior. 7/4. 1923. Zus. zu
D. R. P. 4-02417; C. 1925. I. 1379.) Oe l k e r .
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W ilhelm  W url, Berlin-WeiBensee, Gekiihlter Fliissigkeitsabscheider fiir Prefi- 
luft oder Gase, 1. dad. gek., daB die Abschcidekammern kolonnenartig frei zugiing-

■ lich fur das auBere Kulilraittel angeordnet sind, um gleichzeitig ais Kuhlyorr. fur 
das Gas zu dienen. — 2. dad. gek., daB die Abscheidekammern durch einzelne 
Rohre gebildet werden, die auf beiden Enden in Verbindungsstucke miinden, welche 
zur Uberleitung sowie Zu- u. Abfuhrung des Gases dienen. (D. B.. P. 420532 

K I. 46 d vom 2/10. 1924, ausg. 24/10. 1925.) ■ K a u s c h .

Ernst Jung, Magdeburg, Vorrichiung zum Kiihlen von feste Stoffe ausscheidenden 
Fliissigkeiten. (D. R. P. 421169 KI. 121 vom 4/3. 1923, ausg. 7/11. 1925. — C. 1925.
I. 1354.) ' K ausch.

A.-G. fur Chemiewerte, Deutschland, DurchfUhrung chemischer Reaktionen. 
Man mischt die mit einer anderen in Rk. zu bringende Substanz mit einem porosen 
Stoff (z. B. Kieselgur). — Das Verf. soli zum Sulfurieren, Nitrieren, Chlorieren usw. 
dienen. (P.P. 595781 vom 25/3. 1925, ausg. 9/10. 1925. D. Priorr. 5/4., 6/6., 27/8. 

u. 17/12. 1924.) K a u s c h .

A.-Gh fiir Chemiewerte, Deutschland, DurchfUhrung chemischer Reaktionen. 
Man mischt die mit einem anderen Stoff in Rk. zu bringende Substanz mit einem 
porosen Korper, trocknet die M. u. laBt dann die andere Substanz darauf einwirken. 
(F. P. 595782 vom 25/3. 1925, ausg. 9/10. 1925. D. Priorr. 5/4., 6/6., 27/8, u. 17/12.

1924.) K a u s c h . 

Westinghouse Electric & Manufacturing Company, Pennsylvanien, ilbert.
von: Clarence J. Hodman, Wilkinsburg, Pennsylyanien, Mittel zum Desoxgdieren 
von eingeschlossener Atmosphare, bestehend aus einem Gemisch eines mit O, 
reagierenden Metalles (oder Legierungen wie Pb-Mg-Legierung) u. einem inerten 
Stoff (Asbest)-. (A. P. 1557 092 vom 23/12. 1922, ausg. 13/10. 1925.) K a u s c h .

Hans E. Haggenmacher, New York, Katalytische Reaktionen. Um Neben- 
reaktionen zu vermeiden, bringt man bestandig eine Reaktionsfl. in Beriihrung mit 
frischen Mengen eines katalyt. Stoffes, der bestandig u. gleichmiiBig in der Reaktions- 
zone yerteilt wird. Gleichzeitig wird bestandig yerbrauehter Katalysator dort ab- 
gezogen. (A. P. 1557687 vom 13/4. 1921, ausg. 20/10. 1925.) K a u s c h .

H3. Elektrotechnik,
Stade, Uber die Fabrikation von elektrischen Isoliermaterialien und ihre Be- 

ziehungen zur Teer- und Asphaltindustrie. Die Fabrikation yon PreBgegenstandcn 
aus Teer, Pech, Asphalt u. Kunstharzen u. ihre Verwendung in der Elektrotechnik. 
(Asphalt- u. Teerindustrie-Zeitung 25. 826—27. 846—47. 865—66. 887—88. 925—26. 

944. 1925- Sep.) Jung .

M. Sem, Die Soderbergelcktrode zeigt geringe Betriebskosten. Vergleich der 
Soderbergelektrode, welche in der Carbidindustrie yerwandt wird, mit anderen 
Elektroden u. ihrer Wirksamkeit. (Chem. Metallurg. Engineering 32. 865 — 66.
1925.) E n s z l in .  

Ernest Merritt, Die Wirkung des Lichtes auf das Verhalłen von Selen-Kontakt-
gleichricliiern. Es wird das Verh. von Selenkontaktgleichrichtem im Dunkeln u, im 
Licht untersucht. Der Gleichrichter besteht aus einer Schicht yon Se von 0,1 bis
0,5 mm Dicke, das auf einer Al-Unterlage im- geschmolzenen Zustande moglichst 
gleichmaBig ausgebreitet wird, den Kontakt bildet ein vome abgerundeter Stab 
oder eine Schneide aus Metali; ais Kontaktmetall wurden benutzt: Messing, Fe, 
Al, Zn, Cu, Pb u. Au. Der Widerstand des Kontaktes war fur die yerschiedenen 
Metalle sehr yerschieden am kleinsten fiir Cu u. Au. Bei allen Kontakten wurde 
ubereinstimmend gefunden, daB der Widerstand kleiner war, wenn der Strom vom 
Se zum Kontakt floB wie umgekehrt. Die Einwirkung des Lichtes (die Lichtquelle
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war eine 400 Watt Gliihlampe) war yerschiedenartig. Bei einer EK. 0,1 V 
wurde die Stromstiirkc durch die Belichtung stets erhoht; bei sehr kleiner EK. 
u. Kontakten mit kleinem Widerstand' wurde dagegen durch die Belichtung die 
Stromstiirke in der Eichtung Kontakt-Se herabgesetzt, wahrend sie in der Richtung 
Se-Kontakt gegeniiber dem Dunkelstrom erhoht war. Bei einem Cu-Kontakt floB 
bei der EK. =  0 ein Strom von Se zum Cu, selbst wenn der Cu-Kontakt im 
Dunkeln war u. das Se allein in einer Nachbarschaft des Kontaktes bis zu 1  cm 
belichtet wurde. Das Lieht wird zum Teil den Widerstand des Materials yer- 
mindern, auBerdem muB es aher aucb die Ricbtwirkung beeinflussen, da es fiir 
verschieden gerichtete Strome in verschiedenem Sinne wirken kann. (Proc. National 
Acad. Sc. Washington 11. 572—80. 1925.) S te in e r .

H. Pelabon, Vber einen Detektor. Vf. maclite Yerss. mit einem Stiickcben 
frischen Blei, welehes mit einer feinen Schicht S oder sonst einem Metalloid be- 
deckt war u. erliielt jedes Mai einen gut en Empfang. Ais Metalle lassen sich auch 
Ni, Fe, Bi, Cu, Sn, Zn, Ag, Au oder Hg verwenden. (C. r. d. 1’Acad. des sciences
181. 776—78. 1925.) ___________________  E n s z l in .

Christian Hulsmeyer, Dusseldorf, Unterdriickung des elektrischen Gegenstroms, 
z. B. bei da- elektrischen Wasserkontrolle des durch an der Kathode auftretende II- 
Ionen heryorgerufenen elektr. Gegenstromes, z. B. bei der elektr. Wasserkontrolle 
u. dgl., 1. dad. gek., daB der Elektrolyt unter solclien Druck gebracht wird, daB 
die Il-Ionen absorbiert werden. — 2. dad. gek., daB bei der elektr. Wasserkontrolle 
dic MeBeinrichtung in die Druckleitung oder in ein entsprechendes DruckgefaB 
yerlegt wird. — 3. dad. gek., daB der Elektrolyt yorher enigast oder z. B. bei gal-
van. Batterien mit 02 beladeri wird. (D. R. P. 421214 K I. I2h vom 28/4. 1923,
ausg. 7/11. 1925.) K a u s c h .

Meyer Wildermann, London, Verfahren und Einriehtung zur elektrolytischen 
Zerlegung von Alkalisalzen unter Anwendung von Quecksilberkathoden. (D. R. P. 
421471 K I. 121 yom 13/3. 1921, ausg. 12/11. 1925. — C. 1924. I. 2811.) K a u s c h .

Albert Edgar Knowles, Denecourt, Grafsch. Cheshire, Engl., Vorńchtimg zur 
Steuerung des Fliissigkeitsnweaus in elektrolytischen Zellen und zum Waschen des 
oder der darin entwickelten Gase. (D. R. P. 421569 KI. 12i yom 18/4. 1924, ausg. 
14/11. 1925. E. Prior. 23/4. 1923. — C. 1925. I. 2033.) Kausch.

Badische Anilin- & Soda-Fabrik (Erfinder: Georg Pfleiderer), Ludwigs- 
hafen a. Rh., Elektrolytische Zelle, dad. gek., daB der Zellenkorper zur Vermeidung 
der durch Undichtigkeiten bewirkten Storungen in einen Behiilter eingesetzt ist, 
in dem sich ein Gas, z. B. N2, Wasserdampf oder auch eines der erzeugten Gase, 
unter hinreichendem Uberdruck befindet. (D. R. P. 421784 KI. 12  i vom 13/11.
1923, ausg. 17/11. 1925.) K ausch.

Eansteel Products Co., Inc., North Chicago, V. St. A., Elektrolytische Reini-
gungsvorrichtung. Die Vorr. besitzt einerseits Blei- oder Kohle-, andererseits Tantal- 
elektroden. Ais Elektrolyt dient verd, IIaS04 yon 1,2 D. Elektrolysiert wird mit 
1  Amp. je 2 qcm der Oberfiache der Tantalelektrode bei Spannungen yon weniger
ais 27 V u. niedrigen Tempp. (E. P. 235658 vom 22/3. 1924, ausg. 16/7.
1925:) KtfHLiNG.

Vereinigte Ełektrochemische Fabriken Dr. 0. Hahn, Markranstiidt, 
Elektrolyse von Chromsaure oder Chromaten. Ais Elektrolyte dienen h. wss. Lsgg. 
yon Cr03 oder Chromaten, denen ein OxydationsmitteI wie H.20,_, oder KMn04 zu- 
gefiigt ist. Die Spannuug soli 4—6 V., die Stromdichte -20 Amp. je qcm be-
tragen. (E, P. 238551 vom 12/8. 1925. Auszug yeroff. 7/10. 1925. Prior. 14/8.
1924.) K O h l in g .
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Deutsche Ton- & Steinzeug-Werke A.-G., Charlottenburg, Isolator mit metali. 
Besclilagcn, gek. dureb einen Oberzug dci- metali. Besehliige mit Cu, Cr, Co oder 
Ni. — Die tjberziige, welelie die metali. Besehliige vor Rost Bcbiitzcn, konnen 
erheblich diinner sein ais die bisher zu gleichem Zweck yerwendeten Zinkscliichten. 
(D. E. P. 420188 K I. 21e vom 19/12. 1924, ausg. 17 10. 1925.) K U h l in g .

N. Stabile, Neapel, Italicn, hsolicrmasscn. Man gibt 65% gcpulvertes Leder 
zu einer warmen Mischung aus 20% Harz, 8% Zinksalzen, -oxyd oder -carbonat 
u. 7% eines inerten Fullmittels, Sand; die Mischung wird in heiBen Formen unter 
Druck geformt; sio isoliert gegen Wiirme u. Elcktrizitat. (E. P. 237 507 vom 2/2. 

1925, ausg. 21/8. 1925.) F ranz .

F. Krupp A.-CL, Essen, Isoliermitlel, bestebend aus einer Mischung von ge- 
mahlenem isolierendem Stoff u. Mineralol, z. B. 65 Teilen gemahlenem CaO u. 
35 Teilen ziibfl. Mineralol. (E. P. 237 885 yom 25/6. 1925. Auszug yeroff. 23/9. 
1!'25. Prior. 30,7. 1924.) KO lIL ING .

Alfred Rene Tabary, Frankreicb, Isolationsmittcl. Asphalt, Zement, Kalk- 
stein u. Ton werden unter Erwiirmcn auf 100—120" sorgfaltig gemisebt u. bei 
dieser Temp. u. ohne das Vcrriihren zu untcrbrechcn, eine ebenfalls auf 100—120° 
erhitzte Mischung yon Bitumen, Schieferol, Teer u. Harz mittels Zerstiiubers bei- 
gefUgt. Das Mittel dient zum Uherzieben yon elektr. Kabeln u. dgl. (F. P. 592861 
yom 12/4. 1924, ausg. 11/8. 1925.) K C h l in g .

Economy Fuse & Manufacturing Co., Chicago, Gefonnte Massen. Mischungen 
unvollstiindig mittels H2S04 aufgeschlossener Phosphate mit Ala03, Si02 oder anderen 
anorgan. oder organ. Fiilistoffen u. 2—10% Calciumaluminat werden mit einer 
phosphorsaurehaltigen Lsg., z. B. einer Lsg. yon Zinkphosphat bcbandelt. Jc nach 
Zus. u. Temp. bludcn dic MM. raseber oder langsamer ab. Die Erzeugnissc konnen 
ais Heizwiderstande oder tur Shnliche Zwecke gebraucht werden. (E. P. 233907 
vom 16/6. 1924, ausg. 11/6. 1925.) K C h lin g .

Rheinische Elektrodenfabrik G. m. b. H., Koln a. Rh., Pressen groper 
Elektroden, dad. gek., daB das Pressen in mindestens 2 Stufen geschieht, um die 
zu pressende M. besser zu entliiften, u. daB zwisehen 2 aufeinander folgenden Stufen 
die zu pressende M. dem Kolben nachgeriickt wird, so daB bei annahernd gleich- 
bleibendem Kolbenhub jede folgende Pressung tiefer in das PreBgut eindringt. — 
Man kann mit yerhaltnismiiBig kleinem u. annahernd gleichbleibendem KolbcnfuB 
arbeiten, was besonders bei Verwendung groBer Pressen von Bcdeutung ist. 
(D. E.. P. 419968 K I. 21 h vom 19 6. 1923, ausg. 28 10. 1925.) K C h l in g .

TToak Victor Hybinette, Wilmington, V. St. A., Jlerstellung von Nickelanoden 
Fur galyan. Vernickelungen werden Nickelanoden hergestellt, welche frei sind von
C, Si u. Pb, 0,1—0,25% gebundonen O, u. weniger ais 0,15% Fe enthalten. Zur 
Herst. derartiger Anoden wird handelsiibliches Ni in einem Ofen mit bas. Futter 
unter Zusatz von Nickeloxyd oder Bebandlung mit sauerstoffhaltigen Feuerungs- 
gasen oder unter Aufblasen yon PrcBluff oxydierend gcschmolzen, die entstandene, 
das yorhandene Pb u. Si enthaltenden Schlacke abgezogen u. zwcckrnSBig unter Zu
satz einer neutralen Ca u. Si02 enthalfende Schlacke bei 1550° erhitzt, bis das yor
handene Fe bis auf die zulSssigen Mengen in die Schlacke iibergegangen ist, wozu 
weiteres Blasen mit PreBluft erforderlich sein kann. Das Erzeugnis wird, żweck- 
maBig unter der Schlackendecke, mit so yiel Al, Mg, Mn, Si oder einem anderen 
Reduktionsmittel behandelt, daB der Gehalt an Oa auf die angegebenc Menge yer- 
ringert wird. Das Erzeugnis wird in Formen gegossen. (A. PP. 1552 609 vom
3,6. 1922 u. 1552610 yom 23/9. 1922, ausg. 8/9. 1925.) K O u l in g .

Junjiro Sato, Highland Park, V. St. A., Samrnlerelekiroden. Der akt. M. wird 
Asbest zugetugt u. nach Fiillen der Gitter werden die Elektroden erst in verd. HaS04, 
dann in Aufschwemmungen yon Asbest, hierauf wieder in verd. II,S04 getaucht u.
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dann auf etwa 80° erhitzt. Zur Herst. der positiven Elektrodę wird eine Mischung 
yon Pb304, PbO, Asbest u. gegebeDenfalls RuB mit H^SO., von 1,224 D. zum Brei 
angeriihrt, dieser in die Gitter gefullt, getroeknet u. wie angegeben weiter be- 
liandelt. Die negative Elektrode wird unter im ubrigen im wesentliehen gleichen 
Bedingungen mittels PbO hergestellt. Die Elektroden sind wesentlieh baltbarer 
ais die iu bekannter Weise bergestellten. (A. P. 1555438 vom 10/5. 1923, ausg. 
29/9. 1925.) •• K O h lin g .

Alfred Briindelmayer, Ilagen i. W., Diaphragma fiir Primar- und Sekunddr- 
elemcnte sowie fiir elcktrolytische und Filterzwecke aus regenerierter Cellulose o. dgl.,
1. gek. durch einen Gehalt an indifferenten, im Elektrolyt oder Filtrat unl., ais 
Spreizstoffe wirkenden Korpern, welche der Cellulose vor ihrer Regenerierung zu- 
gefiigt werden. — 2. dad. gek., daB ais Spreizstofie porose Korper, yorzugsweise 
Zellstoff, verwendet werden. — 3. dad. gek., daB die regenerierte Cellulose von 
Sehichten poroser Spreizstoffe umschlossen ist. (B. R. P. 421120 KI. 12 h vom 7/5.
1922, ausg. 6/11. 1925.) K au sc h .

Compagnie Franęaise pour l ’Exploitation dea Procedes Thomson- 
Houston, Paris, Elektrolyt fiir Trockenelemente. Der Elektrolyt enthalt Gelatine u. 
einen stśirkehaltigen StofF, wie Weizen- oder Kartoffelmehl. Er ist in der Hitze 
fl. u. erstarrt beim Erkalten. (E. P. 239547 vom 8/9. 1925. Auszug yeroff. 28/10. 
1925. Prior- 8/9. 1924.) K O h l in g .

Chloride Electrical Storage Co., Ltd. und B. Heap, Clifton Junetion, Eng- 
land, Sammler. Die negatiyen Elektroden geladener Sammler werden vor Oxydation 
wahrend der Ruhezeit geschiitzt durch Aufbringen eines Uberzuges, welcher sich 
wiihrend der Entladung auflost, z. B. einer Schicht gegebenenfalls CH.,0 ent- 
haltender Gelatine. Das Aufbringen erfolgt - durch Eintauchen der geladenen 
Elektroden in eine Lsg. des Schutzstoffes u. Trocknen in nicht oxydierender Atm., 
z. B. Dampf. (E. P. 239754 vom 15/12. 1924, ausg. 8/10. 1925.) K O h lin g .

Westinghouse lam p Comp., Bloomfield, V. St. A., Herstellung von Materialien, 
welche fahig sind, in hoheni Mafie bei Erhitzung Elektronen auszusenden, 1 . dad. 
gek., daB ais Ausgangsmaterial ein Pulver yon schwer reduzierbarem Metali ver- 
wendet wird, welches mit dem Pulyer eines Carbides eines schwer reduzierbaren 
Metalles gemiseht ist, das bei Erhitzung stark Elektronen aussendet. — 2. dad. 
gek., daB Pulyer yon W  mit Pulyer yon Thoriumcarbid gemiseht wird. — Der 
Miscliung kann auch das Oxyd eines schwer reduzierbaren, bei Erhitzung stark 
Elektronen aussendenden Metalles zugesetzt werden. Man kann z. B. Wolfram- 
pulyer mit Pulyern yon Thoriumcarbid u. -oxyd misehen. (D. R. P. 420581 
K I. 21 g vom 26/7. 1924, ausg. 29/10. 1925.) K O h lin g .

Q,uarzlampen-Gesellschaft m. b. H., Hanau a. M., Yorrichtung zur Ultrauiolett- 
bcstrahlung von Fliissigkeiten, bei welcher die Fl. in einer umlaufenden Trommel 
durch Zentrifugalwrkg. in einer diinnen Schicht ausgebreitet wird, 1 . gek. durch ein 
am oberen Rande der Trommel angeordnetes yerstellbares Wehr zur Erzielung 
einer regelbaren Anstauung der Fl. u. durch in die Fl. eintauchende Rechen oder 
iilinlichc Vorr. zur Aufwirbelung der angestauten Fliissigkeitsschicht. 2. dad. gek., 
daB die Rechen liohl ausgebildet sind u. zur Zufiihrung von Luft oder Gasen 
dienen. — 3. dad. gek., daB an der SuBeren Wand der Zentrifugentrommel Wind- 
fanger angeordnet sind, die die Luft oder das Gas mittels anschlieBender, im 
Innem der Trommel angeordneter Leitungsrohren in die Fl. einfuhren. — 4. dad. 
gek., daB in der Mitte des Trommelbodens ein in die Trommel weit hineinragender 
Korper ausgebildet ist, an dessen Wandung die Fl. herabrieselt. — Die Vorr. 
eignet sich fiir mannigfaltige Verwendungszwecke; in Betracht kommt insbesondere 
die Enthiirtung, Enteisenung, Entmanganung von W., das Bleichen von Olen, die 
Beeinflussnng yon Garungsyorgangen in der Brauerei, die Polymerisation yon Olen
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oder sonstige chem. Beeinflussung von Fil. durch Umlagerung, Red. oder Oxydation 
o. dgl. m. Selbstyerstiindlich ist auch die Sterilisation von Fil. in gleicher Weise 
wie mit fihnlichen bekannten App. durchfuhrbar. (D. R. P. 421568 KI. 12g vom 
26/5. 1923, ausg. 13/11. 1925.) K a u s c h .

V. Anorganlsche Industrie.
Rudolf Piiringer, Die Vcrluste im anorganischen Fabrikbetriebe. Zusammen- 

fassende Erćirterung. (Óstcrr. Chem.-Ztg. 28. 160—62. 1925.) J u n g .

W. C. Smith, Zyklonstaubsammlcr zur Wiedergewinnung von Zinkoxyd. Be
schreibung der Sammler, ihrer Arbeitsweise u. ihres Wirkungsgrads. (Engin. Mining 
Journ. Press 120. 817—19. 1925. Baltimore.) ENSZLIN.

J. R. Booer, Festes Wasserstoffsitperoxyd. Ein neues Analysenreagens. Zus. 
u. Anwendung des „Hyperols11, CO(NII2)2 • (vgl. T a n a t a r  Journ. Russ. Phys.- 
Chem. Ges. 40. 376 [1908], das von F. W. B e r k  & Co., Ltd., auf den engl. Markt 
gebracht wird. (Chemistry and Ind. 44. 1137. 1925.) JUNG.

F. Raschig, Chanie des Bleikammcrprozesscs. Wicdcrgabe eines 1911 in London 
u. Juli d. J. in Freiburg i. B. gehaltenen Vortrages (Journ. Soc. Chem. Ind. 30. 
166; C. 1911. I. 762). (Ztschr. f. angew. Ch. 38. 1001—10. 1925.) H e im a n n .

De Jussieu, Die Entwicklung der Herstellung da- Schwefehiiure nach dem Blei- 
kammerverfahren in den letzten Jahren. (Vgl. Ind. chimiąue 12. 338; C. 1925. II. 
1785.) Die Praxis des Arbeitens der Bleikannnern. Es wird die neuzeitliche Aus- 
fuhrung der Bleikammern an Hand der Patentschriften u. des Schrifttums u. an Hand 
yon Abbildungen bcsprochen. (Ind. chimiąue 12. 386—91. 434—39. 1925.) ROHLE.

G. Malcolm Dyson, Anthnon, seine Metallurgie, Legierungen, und Verbindungen. 
Beschreibung des V., der Verhiittung nach dem Sulfid- u. nach dem oxydierenden 
ProzeB, der gebrauchlichsten Legierungen u. Verbb., sowie einiger medizin. Prii- 
parate. (Chem. Age 13. Monthly Metallurgical Section. 41—43. 1925.) . E n s z l in .

• Franz Bórner, Herstellung von Antimonregulus in Wilhelmsburg im Kriegs- 
jdhre 1915. Antimon crudum wurde in Sn-Rostofen auf Sb unter Zusatz von Fe 
yerschmolzen. Zur Verfliissigung der Schlacke (FeS) wird NaCl oder Ną,COs zu- 
gesetzt. Es wurde derart ein rohes, eisenhaltiges Sb gewonnen, wclches raffiniert 
werden muBte. Das Fe wurde dabei durch Zusatz von etwas SbaS3 wieder ent- 
fernt. Vf. beliandelt die Einzelheitcn des Verf. sehr ausfiihrlich u. gibt auch die 
Analysenmethoden zur Best. der einzelnen Bestandteile im Metali u. in der Schlacke 
an. (Metali u. Erz 22. 559—64. 1925.) E n s z l in .

J. J. Murphy, Die Yerwertung von Carbidruckstdnden. Vf. berichtet uber Verss., 
den bei der Gewinnung von C4Ha abfallenden Ca(OH)a-Schlamm in der Papier- u. 
Zuckerindustrie u. ais Baustoff zu yerwerten. (Chem. Metallurg. Engineering. 32. 
800. 1925. New York.) LO der.

A. V. Blom, Bleisuboxyd ais Pigment. Die Rkk. des PbaO mit den Abbau- 
prodd. des Leinols werden besprochen. Die prakt. Bedeutung des PbsO beruht auf 
seiner stufenweisen Umsetzung mit dem Bindemittel. In dem frisch getrockneten 
Anstrich wird durch die Linoxynhaut ein yorlaufiger Schutz gewahrt. Das Quell- 
vermogen u. die mechan. Verletzlichkeit der Linoxynhaut wird durch den in dicker 
Packung gelagerten dispersen Fiillstoff vermindert. Nach Yerlauf mehrerer Wochen 
hat jedes aktive Pigmentteilchen in das umgebende Linoxyn Seifenlamellen aus- 
gesendet. Die Vcrfilzung dieser elast, Gebilde ergibt zunehmende Verfestigung des 
Films. Das Pigment verwiichst vol!kommen mit dem Bindemittel bei der Auf- 
losung des Pb-Oleats. Das Quellvermogen des Linoxins wird aufgehoben. Gleich- 
zeitig scheiden sich hochdisperse Pb-Partikeln aus, die in noch hoherem Disper- 
sionsgrade ais das urspriingliclie Pigment die ganze Membran durchsetzen u. es 
yollkommen abdichten. Selbst gegen Rauchgase wird der Uberzug undurchdring-
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lich. Nach 1 Jahr sind dic Pigmentaggregate allmiihlich zerfallen. Der Film hat 
eine hohere GleichmiiCigkeit erlangt ais im Anfang. Er ist yollkommen durchsctzt 
mit hochdispersem Pb. Das Linosyn,' welches in diesem Alter leicht murbe wird, 
ist’ durch Vereinigung mit den allmiihlich gcbildetcn Pb-Seifen zu.einem elast. u. 
unąuellharcn Gcl geworden. Es gibt Bleisubosyde von recht yerschiedener Struktur 
u. Rcaktionsftihigkeit. (Farbę u. Lack 1925. 504—05.) SOYERN.

Badische Anilin- & Soda-Fabrik (Erfinder: Ludwig Friederici), Ludwigs- 
hafcn a. Rh., Jłeinigen von Schwcfel durch Umschmelzen mit W. unter Druck, dad. 
gek. daB man das Verf. in Ggw. verd Lsgg. von Alkalien oder alkal. rcagierenden 
Alkaliyerbb. durchfiihrt. (D. E. P. 421785 K I. 1 2 i yom 22/7. 1924, ausg. 17/11. 
1925.)  ̂ K a u s c h .

Erich Mandowsky, Neukolln, Herstellung von Scliwefelgupmassen dad. gek., 
daB aufgearbeitete, Fe(OH)3 enthaltende Gasreinigungsmasse ais Fiillstoff yer
wendet wird. — Die GuBstiicke lassen sich leicht auf Hochglanz gliitten, sind aus- 
reichcnd fest u. zeichnen sich durch Elastizitiit aus. (D. E. P. 420803 K I. 80b 
yom 14/6. 1923, ausg. 31/10. 1925.) K O h l in g .

Carl Ehrenberg, Hermann Wiederhold, Fiirstenwalde, Sprec, Carl Krug, 
Max Gerhard Holsboer, Berlin-Friedeuau, Karl Fischer, Zehlendorf, Wannsee- 
bahn und Studiengesellschaft fur Ausbau der Industrie m. b. H., Berlin, Eer- 
stellung yon Schwefchoasserstoff, 1 . dad. gek., daB man Sulfide, wie CaS, Na^S usw., 
oder Sulfhydrate mit Humussiiuren oder humussiiurehaltigen Stoffen, wie Humus 
kohle, Torf usw., in der KŚlte oder Warnie mit oder ohne Druck behandelt. — 2. 
dad. gek., daB man dem Reaktionsgemiscli Salze, wie NaCl usw., oder sonstige 
Yerbb. zusetzt. (D. E. P. 421267 KI. 12i yom “11/11. 1923, ausg. 0/1 1 . 1925.) Ka.

Paul Alphonse Augustę Sucatel, Frankreich, Zufuhrungsvorrichłung fiir 
Schtcefelofen u. dgl., bestehend aus einem Behiilter fiir das zuzufiihreude Gut, dessen 
unterer Teil durch den Ofen erhitzt wird. Der Behiilter kommuniziert mit einem 
jn dem Ofen angeordneten Siphon. (F. P. 595512 yom 20/3. 1925, ausg. 5/10. 
1925.) K a u s c h .

Metallbank u. Metallurgische Gesellsehaft, Akt-Ges., Frankfurt a. M., Her- 
słellung hochkonzentrierter Schwcfelsaurc. Herst. von H2SO, von 66" B6 u. Oleum 
unter Benutznng der Kombination des Kontaktverf. mit einem audern Verf. der
H.2SO,-Herst. aus SO,,-Gasen, 1 . dad. gek., daB auf hekannte Weisc ein Teil des 
SO., zuniichst durch Kontaktmaterial u. SO, umgewandclt u. der Rest alsdann nach 
dem Verf. gemiiB D. R. PP. 370369 (C. 1923. II. 1144) u. 370853 (C. 1922. II. 474) 

in II,SO, iihergefiihrt wird. — 2. dad. gek., daB die die Kontaktanlage yerlassenden 
Gase nach dem Yerf. gemiiB D. R. P. 378610 (C. 1923. IV. 528) aufgcarbeitet wer
den. (D. E. P. 419559 KI. 12i yom 27/2. 1924, ausg. 8/10. 1925.) Kausch.

W. G. Mills und Packarda & J. Fison (Thetford), Ltd., Ipswich, Schwefel- 
saurckammer. Ein Bleistreifen, der dic Bleiplatten der Kammer tragen hilft, ist 
an diese angelofet u. bildet eineu Trog zum Sammeln u. Verteilen yon Kiihlwasser, 
(E. P. 239397 vom 17,11. 1924, ausg. 1/10. 1925.) K a u s c h .

Charles Mendes, Frankreich, Schwefligsaureanhydrid. Man bestimmt zwecks 
Dosierung des fl. S02 die zum Hindurchtreten einer gegebenen Menge der Fl. 
durch eine kalibrierte Óffnung erforderliche Zeit. (F. P. 595075 vom 13/3. 1925, 
ausg. 25/9. 1925.) K a u s c h .

Armand Jean de Montby und Henry de Montby, Frankreich, Jod aus 
Meeralgen. Man yerwendet einen App., der aus eiucm Behiilter fiir die Waach- 
wiisser der Algen, die hier eingedampft werden sollen, einem Elektrolysator, in 
dem die Wasser sodann zirkulieren u. einer Eindampfyorr. besteht. (F. P. 595395
yom 17/6. 1924, ausg. 1/10. 1925.) K a u s c h .



3?. Rascllig, Ludwigshafen a. Rh., Verfahren und Vorrichtung zur Aufarbeitung 
von rolicm Ammoniakwasser in ununterbrochenem Betriebe, 1. dad. gek., daB man 
das zulaufende rohe Ammoniakwasser durch eine Wiirmeaustauschyorr., die vom 
ablaufenden 1)., vom NII3 befreiten Gaswasser erwitrmt wird, leitet u. dann in 
diinner Schicht iiber feste Korper von groBer Oberflachenentw. leitet, die auf etwa 
96° erwarmt sind, worauf man das so von den fliichtigen Siiuren befreite Ammo
niakwasser durch eine Kolonne flieBen liiBt, die ebenfalls mit festen Korpern von 
groBer Oberflachenentw. gefullt ist u. durch die von unten nach obcn Dampf liin- 
dureligeleitet wird, der das NH, mitnimmt u. bei seiner Verdichtung in einem
Ktthler lost___2. Vorr. zur Ausubung des Verf. nach Ansprueh 1. dad. gek., daB
eine von einer Fórderpumpe abzweigende Speiseleitung durch einen Yorwarmer ge- 
fiihrt u. durch eine zweckmiiBig mit Warmeschutzmasse bekleidete Leitung mit 
einer mit Blechmantel yersehenen Vorkolonne yerbunden ist, an die sich eine 
Destillierkolonne anschlieBt, die an ihrem unteren Ende mit einer Dampfzuleitung 
yersehen ist, unterhalb welcher die zum Vorwiirmer fuhrende Ablaufleitung an
geordnet ist. — Die geringen an HC1 u. H^SO., gebundenen Mengen NII3 werden 
•yerloren gegeben, dadurch yermeidet man die durch den Kalkzusatz hiiufig ein- 
tretenden Yerstopfungen u. gewinnt unmittelbar etwa 20%>ges NH3. (D. B. P. 
420498 KI. 12k vom 11/6. 1924, ausg. 27/10. 1925.) K O h lin g .

Edgar Dugoujon, Frankreich, Geicinnung von Ammoniak. Uber gliihende 
Kohle, welehe entweder von Natur Salze, wie Chloride, Sulfate, Carbonate o. dgl. 
des Na, K, Mg, Ca o. dgl. enthalt oder der solche Salze in irgendeiner Weise zu- 
gefiigt sind, wird ein Gemisch von Luft u. Wasserdampf geleitet. Das entstebende 
Wassergas soli bis zu 5°/0 NH3 enthalten. (F. P. 594712 vom 3/6. 1924, ausg. 
17/9. 1925.) . K u h l i n g .

Synthetic Ammonia & Nitrates Ltd., Billingham, England, und E. Collett, 
Oslo, Katalysatoren fiir die Ammoniaksynthese. (Kurzes Ref. nach F. P. 570571; 

ygl. C. 1924. II. 1500.) Ais Katalysatoren werden Ferrate oder Ferrite des Ca, 
Ba, Mg, Mn o. dgl. oder Reduktionserzeugnisse von diesen yerwendet. Die Vcrbb. 
werden auf nassem oder feurigfl. Wege hergestellt, y.orzugsweise durch Ver- 
schmelzen von Fe403 mit dem Oxyd eines der genannten Metalle u. Zerkleinern 
der krystallin. Schmelzc. Die Katalysatoren bewirken die Ammoniaksynthese bei 
90 Atm. Druck u. einer Temp. yon 500°. (E. P. 237394 voin 29/5. 1924, ausg.
21/8. 1925.) K O h l in g .

Ellis Foster Company, New Jersey, ubert. yon: Carleton Ellis, Montclair, 
N. J., Ammoniakoxydation. Man lSBt ein NHa Luftgemisch mit erhitztem, ge- 
korntem Kobaltyanadat ais Katalysator in Beruhrung kommen. (A. P. 1558598 vom 
26/4. 1918, ausg. 27/10. 1925.) K a u s c h .

Atmospheric Nitrogen Corp., Solvay, N. Y., ubert. yon: Lucien H. Great- 
house, Clarendon, Virginia, Salpetcrsaure aus Ammoniak. Man kotnprimiert ein 
Gemisch von NH3 u. 02 u. unterwirft es alsdann katalyt. Osydation, kiihlt das 
Reaktionsprod. ab, so daB ein Teil fl. wird, laBt das fl. u. gasformig gebliehene 
Prod. miteinander in gleicher Richtung unter gleichzeitiger Kiihlung stromen, trennt 
dann das fl. Kondensat ab u. bringt beide alsdann in entgegengesetzter Richtung 
miteinander in Beruhrung unter Kiihlung. (Can. P. 248516 vom 28/4. 1924, ausg. 
7/4. 1925.) K a u s c h .

Nobels Explosives Company Ltd., Stevenston, Schottl., WiedergeuAnnung und 
Konzcntricrung von Salpetcrsaure. (D. B,. P. 417999 KI. 78c vom 1/2. 1925, ausg. 
26/8.1925. E. Prior. 11/2. 1924. — C. 1926, I. 465.) O e lker.

Max Kaltenbach, Frankreich, Konzentratim von Salpetersaure mittels HaS04 
in einer Kolonne, durch die das Gemisch bei allmahlich ansteigender Temp. 
zirkuliert. (F. P. 594865 vom 7/3. 1925, ausg. 22/9. 1925.) K a u s c h .
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Atmospheric Nitrogen Corp., Solyay, N. Y., iiberf. yon: Lucien H. Great- 
house, Clarendon, Virginia, Ammoniumnitrat. Man lsBt Stickoxydc vou (NH,)2C03 
absorbieren. Hierbci entsteht ein Gtemisch von NH,N03 u. NH,NO, u. C02 wird 
frei. Letzteres liiBt man von einer wss. Lsg. von NH3 absorbieren. Das Nitrat- 
Nitritgemisch wird mit HN03 behaudelt. (Can. P. 248517 vom 28/4. 1924, ausg. 
7/4. 1925.) K a u s c h .

Chemical Engineering & W ilton’8 Patent Furnace Co., Ltd. und T. 0. Wil- 
ton, Westminster, und N. Wilton, Stanmore, England, Ammoniumsulfat. Aus dem 
SSttiger kommendes (NH,)2S04 wird auf einem gelochten Fórderband o. dgl. durch 
Absaugen von der Mutterlauge befreit, im AnschluB daran mittels Ammoniakgas, 
-wasser oder wss. Lsgg. fixer Alkalien neutralisiert u. mittels h. Abgase getrocknet. 
(E. P. 235613 vom 20/2. 1924, ausg. 16/7. 1925.) K O h l in g .

F. J. Collin A.-G. zur Verwertung von Brennstoffen und Metallen, Dort
mund, Saurewascher zur Ammoniaksalzyewinnung u. dgl. aus Gasen oder Dampfen 
nach Patent 335305, dad. gek., daB das Tauchrohr am unteren Endc mit einem 
Schaufel- oder Diisenkranz versehen u. nur dieser oder im wesentlichen nur dieser 
drehbar angeordnet ist. — Die Drehung des Kranzes erfolgt durch den Riickdruck 
des austretenden Gases; eine besondere Kraftąuelle ist uberfliissig. (D. R. P. 420909 
KI. 12k vom 1/11. 1924, ausg. 31/10. 1925. Zus. zu D. R. P. 335305; C. 1921.

II. 1054.) KttHLING.

Paul Drosne und Łeonce Blanchet, Frankreich, Trennung von Gasgemischen. 
Man yerwendet fiir bestimmte Gasgemischbestandteile (z. B. Ar, He, Xe, K r, Ne) 
je ein besonderes synthet. Losungsm. (metallorgan. Yerbb.). (F. P. 594760 vom 
10/6. 1924, ausg. 18/9. 1925.) K ausch .

Compagnie Franęaise pour l ’Exploitation des Procedes Thomson-Houston, 
Frankreich, Argon. Luft wird teilweise verflussigt u. die erhaltcne Fl. zuniichst 
in fl. O, u. gasformigen Na u. Ar, getrennt. Das Gasgemisch wird ycrflussigt u. 
rektifiziert. Man erhiilt ein nur wenig Ns u. 02 enthaltendes Ar, das alsdann auf 
chem. Wege gcreinigt wird. (F. P. 595470 vom 18/3. 1925, ausg. 3/10. 1925. 
A. Prior. 19/3. 1924.) ■ K a u s c h .

C. Millberg, Asni&res, Frankreich, Phosphorsaure NłjHP04, erhalten durch 
Behandeln von Mineralphosphaten mit HaS04 u. NajCC^, wird mit einem unl. Pb- 
Salz u. einem Alkali umgesetzt u. das erhaltene Pb3(P04)2 wird mit einer As-freien 
Saure in H3P04 u. ein unl. Pb-Salz iibergefuhrt. (E. P. 240148 vom 2/9. 1925, 
Auszug yeroff. 11/11. 1925. Prior. 18/9. 1924.) KAUSCn.

Lindsay Light Company, Chicago, Elinois, ubert. von: Herbert N. Mc Coy, 
Chicago, Titansulfat. Man behandelt bas. Titansulfat mit rauchender H2S04 u. er- 
halt Ti(SO,)t. (A. P. 1559113 vom 14/6. 1924, ausg. 27/10. 1925.) K ausch . -

Lillian D. Wooster, Manbasset, N. Y. und Philip L. Wooster, Entfarbungs- 
miłłel. Man erhitzt zum Entfiirben bereits verwendete Knochenkohle u. setzt sie 
den Dampfen eines unrollstandig yerbrannten KW-Stoffs aus. (A. P. 1558137 vom 
19/11. 1919, ausg. 20/10. 1"25.) K a u s c h .

Arthur Wesley Smith, Baltimore, Maryland und "William W. Yarney, 
Baltimore, Entfarbungskohle. Faserige yegetabil. Stoffe werden mit einer Metall- 
salzlsg. (Salze des Ni, Pd, Pt, Cu, Zn, Os, Th, Al), impragniert, bei F. 600—800° 
trocken dest. u. bei F. 1200—1400° yerkohlt. (A. P. 1559 054 vom 10 3. 1920, 
ausg. 27/10. 1925.) K au s ch .

J. H. Bregeat, Paris, Aktive Kohle. Man impragniert Holzkohlenstaub o. dgl. 
mit einer Alkalisilicat- oder einer ein Al- oder Fc-Salz enthaltenden Lsg. u. einem 
Bindemittel (Casein, Gumrni), formt die erhaltene Pastę u. fallt dann mit HC1 oder 
Alkali das Silicat, wiischt aus u. calciniert die M. schlieBlich in einem geschlossenen
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Behalter zwischen 600 u. 1000°. (E. P. 239744 vom 6/12. 1924, ausg. 8/10.
1925.) K a d s c ii .

Metallbank und Metallurgische Ges. Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Reakti- 
vierung fester Absorptionsmittel, wie mit Bzn. beladene Kohle. Man benutzt die 
Kondensationswarme der das ReaktiyierungsgefaB yerlassenden Dampfe zur Er- 
zeugung frischer Dampfe. (E. P. 239889 vom 14/9. 1925, Auszug yeroff. 11/11. 
1925. Prior. 15/9. 1924.) K a u s c h .

A. A. Backhaus, Baltimore, Regenerieren von Absorptionsmitteln. Absorptions- 
material, wie zur Reinigung der Garungskohlensaure yerwendete aktiye Kohle, 
wird durch Hindurchleitcn von Dampf u. Trocknen durch ein h. Gas (Luft, Ns, 
CO,) bei 50—150° regencriert. (E. P. 240126 vom 4/6. 1925, Auszug veroff. 1 1 /1 1 . 
1925. Prior. 17/9. 1924.) KAUSCH.

A. A. Backhaus, Baltimore, Apparat zum Regenerieren von Absorptionmialcrial 
bestehend aus einem durch 2 durchiochte Platten iu 3 Kammern geteilten Behfilter 
u. U-formigen Rohren fiir Heiz- oder Kuhlmittel. (E. P. 240127 vom 4/6. 1925, 
Auszug yeroff. 11/11. 1925. Prior. 17/9. 1924.) • K a u s c h .

Paul Marie Alfred Lebeau, Frankreich, Aklive Kohle. Man fuhrt das zu 
yerkohlende Materiał in Korperform (Kuben, Prismen, Zylinder, Pastillcn usw.) 
iiber, taucht sie in 1ISS04 (20—30” Be), die ein Metallsulfat in Lsg. halt, das erst 
bei einer Rotglut iibersteigenden Temp. reduziert werden kann. Die Yerkohlung 
wird erst bei 500—600° u. dann bei 600—900° durchgefiihrt. (F. P. 595400 vom 
18/6. 1924, ausg. 1/10. 1925.) K a u s c h .

Gebr. Siemens & Co., Berlin-Lichtenberg, Calciumcarbid, Ferrosilicium u. dgl. 
Die Ausgangsstoffe dienen ais Widerstandc u. die Elektroden, die fest angeordnet 
sind, werden mit einer M. aus korniger Kohle oder anderem unschmelzbaren Materiał 
bedeckt. (E. P. 240131 vom 13/7. 1925, Auszug yerSff. 11/11. 1925. Prior. 19/9.
1924.) K a u s c h . 

Carl Ehrenberg, Hermann Wiederhold, Fiirstenwalde, Spree, Carl Krug,
Max Gerhard Holsboer, Berlin-Friedcnau, Karl Fischer, Zehlendorf, Wannsee- 
bahn, und Studiengesellschaft fiir Ausbau der Industrie m. b. H., Berlin, Her- 
stellung von Carbideti, dad. gek., daB man Humuskolile oder humussaurehaltige 
Stoffe, wie Torf usw., mit Basen, wie Kalk, mit oder ohne Wasserzusatz mischt, 
die M. trocknen lafit, unter Umstanden brikettiert, yerkokt u. die yerkokte M. in 
dem 'Carbidofen auf Carbid bezw. auf Kalkstickatoff weiteryerarbeitet. (D. E,. P. 
421268 KI. 12 i yom 30/11. 1923, ausg. 9/11. 1925.) K a u s c h .

Berthold Redlich, Feldkirchen b. Miinchen, Carbidabstichpfanne. Blockform 
fiir schmelzfl. Carbid, gek., durch einen beweglichen Boden u. eine schmale Rast 
an den Seitenwanden. (D. R. P. 421269 KI. 12i vom 14;9. 1924, ausg. 9/11.
1925.) K a u s c h . 

Thomas Ewan, Glasgow, Entfernen von Alkalimełallen aus ihren Amalgamen.
(Schwz. P. 110523 vom 2 4. 1924, ausg. 16,6. 1925. E. Priorr. 3/4. u. 8/1 2 . 1923.
— C. 1925. I. 748 [E. P. 222718J.) ' K O h l in g .

Kosaler & Hasslacher Chemical Company, New York, Elektrolyłische Ge- 
winnung von Alkalimełallen und Halogcnen aus Salzschmelzen. Die Elektrolyse er
folgt in offenen Behaltern, die Zufuhrung des Salzes zu der Schmelze von oben 
her, so daB das Salz, ehe es in das elektr. Feld gerat, yollig entwassert ist. Die 
Anodę befindet sich in der Mitte des Badcs unter einer Glocke, durch welche das 
Halogen abgefuhrt wird; oberhalb der ringformigen Kathode, welche die Anodę 
umgibt, ist eine nach unten geoffnete Rinne angeordnet, welche das Alkalimetall 
auffangt u. yon der aus es durch ein gebogenes Rohr in einen Sammelbehalter ge- 
langt. (Schwz. P. 111355 yom 31/5. 1924, ausg. 1/8. 1925.) K0HUNG.
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National Magnesia Manufacturing Co., San Francisco, Californien, ubert. 
von: George Nelson Libby, Redwood, City, Californien, Alkalicarbonat. Man gibt 
MgO zu einer gesatt. Lsg. von Trona (Na_,C03 • NaHC03 • 2HsO). (A. P. 1558 901 
vom 25./5..1922, ausg. 27/10. 1925.) K a u s c h .

Enrico Niccoli, Tripolis, Kalisalze aus Seewasser. Aus dem Trockenriick- 
stand des durch Sonnenwarme eingedampften Seewassers erhalt man ein Salz- 
gemisch, das auf das Doppelsalz KsS0,-MgS04 yerarbeitet wird, aus dem MgS04 
ais Nd. u. KsS04 ais Lsg. gewonnen wird. (F. P. 594904 vom 10/3. 1925, ausg. 
23/9. 1925.) K a u s c h .

Gewerkscbaft Einigkeit I, Ehmen b. Fallersleben, Hersłellung von Słreusalz 
aus Słeinsalzpuder, 1 . dad. gek., daB der Salzpuder mit einer gesatt. Salzlsg. so 
angefcuchtet wird, da8 die Salzkornehen in einer gesatt. Salzlsg. eingebettet sind, 
worauf die M. in einer Trockenvorr. derart schnell getroeknet wird, daB ein zu- 
sammenbackendes Konglomerat von Salzkornehen entsteht, das durch Vermahlen 
wieder zu zerkleinern ist. — 2. dad. gek., daB der Salzpuder gewaschen, darauf 
von dem groBteą Teil der Waschfl. befreit, hierauf schnell getroeknet u. wieder 
yermahlen wird. (D. R. P. 421788 KI. 12 1 vom 13/9. 1924, ausg. 17/11. 1925.) K a .

National Chemical Company, Syracuse, N. Y., iibert. von: Joseph A. Brad- 
burn, Syracuse, Yereinigung von calcinierter Soda mit Wasser. Man fulirt die 
Na,CO:I u. W. (10—50%) durch einen mit harten Kugeln oder dgl. besehickten 
Behalter von kreisformigem Querscbnitt (Trommel, Drehrohr) unter Drehen des Be- 
halters, wobei der Behalter auBen von W. berieselt wird. (A. P. 1557 974 vom 
14/7. 1921, ausg. 20/10. 1925.) K a u s c h .

Chemische Fabriken Kanheim & Co. A.-G., Deutscbland, Natriumsulfid oder 
analoge chemische Yerbindungen, sowie krystallinischc oder kolloide organische Sub- 
stanzen in Kornform oder in Gestalt kleiner Stiicke. Man laBt eine Schmelze der 
betreffenden Substanz in Tropfenform auf Flachen von geeigneter Temp. fallen. 
(F. P. 595282 vom 18/3. 1925, ausg. 30/9. 1!)25. D. Priorr. 1/5. 1924 u. 10/2. 
1925.) K a u s c h .

Hermann Frischer, Zehlendorf, Wannseebabn, Yorrichtung zur Darsłellung 
von Sulfat und Salzsaure aus NaCl u. H,S04 oder NaIIS04, 1. bestehend aus einer 
beheizten Reaktionstrommel mit im Innern angeordnetem Riihrwerk u. von diesem 
bei der Umdrehung des Ruhrwerks oder der Trommel hocligehobenem Rollkorper.
— 2. dad gek., daB man Stangen bezw. Rohre ais Rollkorper anwendet. (D. R. P.
421319 K I. 121 vom 6/8. 1919, ausg. 10/11. 1925.) K a u s c h .

Borax Consolidated, Ltd. und A. A. Kelly, London, Natrumpenłaborał. 
B-Erze wie Boronatrocalcit wird mit SOa behandelt bis zur SSttigung, dann eine 
berechnete Menge unbchandeltee Erz zugesetzt u. das Ganze in Ggw. von W. u. 
am besten Na^SO, erhitzt. (E. P. 239758 vom 18/12. 1924, ausg. 8/10. 1925. Zus. 
zu E. P. 180110; C. 1«22. IV. 624- [A. A. KELLY u. B. C. JONES].) KAUSCH.

Henkel & Cie., G. m. b. H., Dusseldorf-Holthausen, Herstellung von aus festen 
losliehen Alkalisilicaten bestehenden Formliitgen. (Schwz. P. 111494 vom 24/3. 1924, 
ausg. 17/8. 1925. D. Prior. 2/5. 1923. Zus. zu Schwz. P. 109 703; C. 1925. II. 2578.

— C. 1924. II. 1388.) K a u s c h .

Chemische Fabiik Kalk G. m. b. H., Koln, Hermann Oehme und Ernst 
Herrmuth, K óln-K alk , Elektrolytische Darstellung von Erdalkalimetallen mit einer 
sich allmiihlich hebenden Beriihrungskathode, 1 . dad. gek., daB man den Erdalkali- 
metallstab oberhalb der BerUhrungsstelle mit der Salzschmelze von auBen kuhlt. —
2. dad. gek., daB man die Kiihlung durch Zuleitung eines Gasstromes yornimmt. — 
Z. B. umgibt man den Erdalkalimctallstab mit einem yon W. durchstromten Zylinder 
oder Ring, der so viel KSlte ausstrahlt, daB das Abschmelzen des Stabes yermieden 
wird. (D. E. P. 420042 KI. 40c vom 24/11. 1923, ausg. 15/10. 1925.) K U h l in g .
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Chemische Fabrik Grieaheim-Elektron, Frankfurt a. M., Entwdsserung von 
Calciumhypochloritverlindungen durch Hitze u. gegebeuenfalls Vakuum, bis sie nur 
noch einen bestimmten Wassergehalt aufweisen (z. B, 1%), worauf man sie mit 
wasserfreien Verbb. (CaO) mischt (F. P. 595277 vom 18/3.1925, ausg. 30/9. 1925.
D. Prior. 15/4. 1924.) K a u s c h .

Dow Chemical Co., Midland, Michigan, iibert. von; Paul Cottringer und 
W illiam  B. Collings, Midland, Wasserfreies Magnesiumchlorid. Man vennischt 
teilweise entwiissertes MgCla mit n. ent wiissertem Salz in fester Form u. erhitzt das 
Gemiseh bis zum Austreiben des Krystallisationswassers. (A. P. 1557660 vom 
10/3. 1921, ausg. 20 10. 1925.) K a u s c u .

Gewerkschaft Burbaoh und F. Wienert, Beendorf b. Ilelmstedt, Herstellung 
von Thenardit und Glaubersalz, gemiifi welchem NaCl u. MgS04 zu Yanthoffit um- 
gesetzt werden, dad. gek., daB Kieserit auch in schwerl. Form mit Steinsalz in be- 
liebigen Verhultnissen oder kieserithaltige Kalisalzloseruckstiinde von beliebiger 
Zus. zu Vanthoffit umgesetzt werden u. dieser durch Schlammen von den un- 
zersetzten Ausgangsprodd. getrennt u. sodann gel. wird, worauf aus dieser Lsg. in 
an sich bekannter Weise nach Sattigung mit Steinsalz in der Hitze Thenardit oder 
durch Abkiihlung Na*S04 gewonnen wird. (D. B. P. 421325 K I. 121 vom 6/12.
1923, ausg. 10/11. 1925.) K a u s c h .

Glen Lenardo Williams, Detroit, Michigan, Tonerdchydrat. Man fallt eine 
Kaliumaluminatlsg. mit Kesselfeuerungsgasen, die gebundenen Na enthaltende Verbb. 
C03, KW-Stofie u. Hj enthalten. (A. P. 1559489 vom 29/12. 1923. ausg. 27/10. 
1925.) K a u s c h .

Henry J. Lea, Santa Monica und Clifford W. Humphrey, Burlingame, Cali- 
fornien, Alunibliumcłilorid. Man zersetzt entwassertes A12(S04)3 in A1203 u. 3SOs 
u. laBt letzteres auf ein Chlorid enthaltendes W. einwirken. Das A1203 wird mit 
Cl2, das aus der HCl gewonnen wurde, behandelt. (A. P. 1558897 vom 20,6. 
1023, ausg. 27/10. 1925.) K a u s c h .

L. G. Patrouilleau. und Soc. Anon. Alumine et Derives, Paris, Aluminium- 
sulfat. Bohe, Fe-haltige Ali(S0,)3-Lggg., aus Baurit erhalten, werden erhitzt u.
elektrolysiert. Es bildet sich FeS04 u. bas. AU(S04)3, vorhandenes Ti fSUt ais 
TiO.j aus. Dann wird die Lsg. in W. gegossen, wobei das bas. Sulfat ausfallt, das 
mit H2S04 in das A1.,(S04)3 iiborgefuhrt wird. (E. P. 240435 vom 8/9. 1925, Aus-
zug veroff. 18/11. 1925. Prior. 29/9. 1924.) K a u s c h .

Louis Gabriel Patrouilleau und Societe Anonyme Alumine et Derives, 
Aluminiumsulfał, Tonerde umu. Bausit oder dgl. wird mit II4S04 behandelt u. die 
erhaltene Fen-Salze enthaltende Lsg. elektrolysiert Die Lsg. wird dann zwecks 
Abscheidung von bas. A12(S04)3 verd. (F. P. 595062 yom 13/3. 1925, ausg. 25./9.
1925.) K a u s c h .

Canadian Westinghouse Co. Ltd., Ontario, Canada, ubert. von: John W. 
Marden, East Orange, N. J., Metallhalogenide. Man gewinnt wasserfreie Halogen- 
salze hochwiderstandsfahigcr Metalle, indem man das hydratisierte Salz in W. lost 
u. diis W. iu dem positiven Kem des Salzes durch eine fluchtige Substanz unter 
Erhitzeu ersetzt, worauf die Lsg. zwecks Verjagung der fluchtigen Substanz u. des 
W. behandelt wird. (Can. P. 248304 vom 12 3.' 1923, ausg. 31/3. 1925.) KAUsen.

Heddernhcimer Kupferwerk und Siiddeutsche Kabelwerke, A.-G., Ab- 
teilung Siiddeutsche Kabelwerke (Erfinder: Adolf Kirchner), Mannheim, Her- 
stellung eines von freien Sauren vollig freien kiinstlichen Eisenoxydes (Eisenrot, Eisen- 
mennige u. dgl.) zwecks Verwendung ais Farbstoff u. dgl., aber mit AusschluB der 
Verwendung fiir Emaillierungszwecke u. zur Herst. keram. Glasuren, gek. durch 
einfaches Hinzumischen von trockenem BaC03 bei gewohnlieher Temp. — Das
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durch Umsetzung mit der yorzugsweise in Betracht kommenden H,SO, entstehende 
BaSO( hat wegen seiner Unlóslichkeit u. geringen Menge keinen ungUnstigen Ein- 
flu8 auf die fiirberischen Eigenschaften des Fe.j03. (D. R. P. 420280 K I. 22f yom 
23/4. 1921, ausg. 22/10. 1925.) K O h l in g .

Kalmus, Comstock & Wescott, Inc., Boston, iibert. von: Ernest W. Wes- 
cott, Niagara Falls, V. St. A., Eisenoxyd aus oxydtsehen eisenhaltigen Mohstoffen. 
Fein zerkleinerte oxydische Eisenerze, eisenhaltige Bauxite, Tone, Sande u. dgl. 
werden mit einer Menge Kohle gemischt, welche nur zur Red. von etwa 12—13°/0 
des yorliandcnen Fcj03 ausreicht u. die M. entweder unmittelbar oder nach voran- 
gehender Red. dieses Anteils an Fe^Oj bei 400—450° mit einem Strom von ge- 
gebenenfalls stiekstoffhaltigem Cl2 oder Br2 behandelt. Die dest. Halogenide werden 
in eine auf 100—150° crhitzte Vorlage geleitet, wo sich Eisenhalogenid, fluchtige 
Schwrermetallchloride u. Flugstaub niederschlagen, wiihrend uberschussiges Halogen, 
Schwefel-, Phosphorhalogonide usw., entweichen. Das Destillat wird unter Durch- 
Icitcn eines Luftstroms auf etwa 450° erhitzt, wobei sich nur Eisenhalogenid ver- 
fliichtigt, das in einem angeschlossenen, auf 700—800° erliitzten Behalter mittels 
Luft zu Fej03 u. Clj yerbrannt wird. Letzteres wird, in Mischung mit dem un- 
yerbrauchten N2 der Luft, zur Chlorierung weiterer Rohstoffmengen yerwendet. 
(A. P. 1552786 yom 14/7. 1922, ausg. 8/9. 1925.) K O h l in g .

Pomilio Brothers Corporation, New York, iibert. von: Umberto Pomilio 
und Francesco Giordani, Neapel, Entfcnwng von Eisen aus aus Łeucilgesteiu ge- 
wonnencn Losungen. Leucit wird mit einer Saure (HCI) behandelt, das Si02 aus 
der erlialtenen Lsg. abgeschieden u. diese zwecks Abscheidung der Fe elektroly- 
siert. (A. P. 1559179 yom 25/8. 1922, ausg. 27/10. 1925.) K a u s c h .

Haamlooze Yennootschap Philips’ Gloeilampen Fabrieken, Eindhoven, 
Holland, Hafnium und Zirkoniunwerbindungen. Hf u. Zr-Phosphate, die man aus 
den Erzen durch Behandeln mit H2S04 u. H:!P04 erhalten kann, werden von der 
Mutterlauge getrennt u. in Alkali unter Zusatz yon HaOt oder gewissen organ. 
Verbb. gel., die mehrwertige Alkohole oder A. u. Carboxylgruppen ais Komplex- 
yerbb. (Glycerin, Glucose, Rolirzucker, Pyrocatechin, Pyrogallol, Milch- u. Wein- 
saure u. yerschiedenartige Alkohole) enthalten. (E. P. 238543 yom 8/8. 1925, Aus- 
zug yeroff. 7/10. 1925. Prior. 13/8. 1924.) KAUSCH.

A. S. Cachemaille, London, Hochschnelzendc Metalle. Die Oxyde der hoch- 
sćhm. Metalle, z. B. yon Zr, U, Th, V, Ta oder Cr werden mit einem Halogensalz 
eines Alkali- oder Erdalkalimetalles u. einem freien Alkalimetall, welches yon dem 
Metali des yerwendeten Halogensalzes yerschieden ist, in einer inerten Atm. inner- 
halb eines geschlossenen GcfitOes erhitzt. Die Erzeugnisse werden naclieinander 
mit A., W. u. yerd. Saure ausgezogen u. gegebenenfalls noch mit Aceton oder A. 
ńachgewaschen. (E. P. 238347 vom 7/7. 1924, ausg. 4/9. P'25.) K O h l in g .

S. C. Smith, London, Bleicarbonat. PbS04 wird mit iiberschussiger wss. 
Lsg. yon NH3 u. gleichzeitig oder anschliefiend mit COa oder CO, enthaltenden 
Gasen oder mit einer wss. Lsg. von NH3 behandelt, welche yorlier teilweise oder 
ganz mit C02 gesiitt. worden war. Die Temp. wird zweckmiifiig allmahlich yon 
30° auf 70° gesteigert. Zur Behandlung des PbS04 kann zuniichst eine Ammoniaklsg. 
dienen, welche von einem yorangehenden gleichartigen Verf. (NH4)2S04 enthiilt; sie 
wird nach AbsSttigung des NH3 durch H2S04 durch frische Ammoniaklsg. crsetzt. 
Die Filtratc vom PbC03 werden auf (NH4)2S04 oder freies NH3 yerarbeitet. (E. P. 
239257 v0m 5/5. 1924, ausg. 1/10. 1925.) K O h l in g .

S. C. Smith und Chemical & Metallurgical Corporation, Ltd., London, 
Blei- und Zinksalze, sowie Ammoniumclilońd, PbCl2 oder PbOCl oder ein solches 
entlialtendes Doppelsalz mit Zn wird mit einem Sulfit oder Bisulfit oder einem Oxyd 
u. Carbonat u. S02 behandelt. Nach Abscheidung des ZnS03 wird die Mutterlauge
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geteilt. Ein Teil wird auf NH,C1 verarbeitet u. der anderc Tcil fiir das urspriing- 
liche Verf. yerwendet. Auf analoge Weisc werden Pb-Zn-Erze yerarbeitet. (E. P. 
239558 vom 15/3. 1924, ausg. 8/10. 1925.) K a u s c h .

S. C. Smitli und Chemical & Metallurgical Corporation, Ltd., London, 
Bleisulfat. Auf eine Suspension von PbCla liiBt man ZnS04 unter solclien Be- 
dingungen einwirken, dnB eiue 20°/„ig. ZnCl2-Lsg. erhalten wird. Man kann auch 
festes PbCl4 mit kryst. ZnSO, auf 300—400° erhitzen u. das erhaltene ZnCl2 aus- 
ziehen aus der M. (E. P. 239559 vom 15/3. 1924, ausg. 8/10. 1925.) K a u s c h .

Consortium furNassmetallurgie, Ok er, Harz, Bleisalze. Pb-Erze,-Sehlaeken usw. 
werden ijiit IICl, wenn erfordcrlich, angesiiuert u. mit einer konz. Lsg. yon Alkali- 
oder Erdalkaliclilorid behandelt. Die Pb enthaltende Lsg. wird vom Fe mit metali. 
Pb gefallt. Dann setzt man ein Alkali- oder Erdalkaliosyd, -hydroxyd oder -car- 
bonat hinzu um PbOCl2 zu erhalten. Letzteres wird in W. suspendiert u. mit 
Siiure das entsprechende Pb-Salz gebildet. (E. P. 240401 yom 11/11. 1924, Auszug 
yeroff. 18/11. 1925. Prior. 23/9. 1924.) K a u s c h .

Tezas Co., New York, iibert. yon: Frank W. Hall, Port Arthur, Tesas, 
Regenerieren von Fuller er de. Man wiischt den Ton mit einem Gemisch yon Aceton 
u. Bzl. (A. P. 1558163 vom 8/1. 1925, ausg. 20/10. 1925.) K a u s c h .

Standard Oil Co., Whitińg, Indiana, iibert. von: Robert E. Wilson, Chicago, 
Regenerieren von Fullererde. In der yerbrauchten Fullererdemasse wird in einem 
Teil eine lokale Verbrennung herbcigefiihrt u. letztcre durch hindurchgeblasene 
Luft in Ggw. eines inerten Gases durch die ganze M. getrieben. (Can. P. 248400 
yom 19/11.. 1924, ausg. 31/3. 1925.) K a u s c h .

VI. Glas; Keramik; Zement; Baustoffe.
A. F. Gorton und W. H. Groves, Neuer. Typ von Sauerstoff-Acetylen-Schmelz- 

ofen mit Angaben iiber das Verlialten von feuerfesten Sto/fen bei SK 40. Ein kleiner 
Ofen aus elektr. geschmolzener Magnesia enthiilt einen seitlichen Sclilitz zur Be- 
obachtung des Niedergehens der Segerkegel. (Journ. Amer. Ceram. Soc. 8 . 768 
bis 774. 1925.) Sa l m a n g .

D. C. Lindsay und W. H. Wadleigh, Einige Beobachtungen iiber die Trocknung 
von Tonen. V£f. untersuchten die Einw. von Gestalt, Temp., Dampfdruck, Feuchtig- 
keit u. Luftstromung auf den Trockenyorgang. (Journ. Amer. Ceram. Soc. 8 . 677 
bis 694. 1925. Bur. of Stand.) S a l m a n g .

Louis Anderson, Vergleich der Methoden zur Feststellung der Garung von 
Terrakotta. (Journ. Amer. Ceram. Soc. 8 . 762—68. 1925. 111.) Sa l m a n g .

D. Tschernobajew, Bereehnung des Kohlebedarfs in Zementdreliofen. Versuchs- 
ergebnisse iiber den Wiirmcaufwand bei B. der Zementklinker u. eine Formel fiir 
den Kohleyerbrauch. (Journ. Amer. Ceram. Soc. 8 . 702—08. 1925. Kiew, Poly- 
techn. Inst.) S a l m a n g .

Samuel J. Mc Dowell und Hobart M. Kraner, Die Einwirkung der Hitze 
auf die Festigkeit von gebi-annten Kieselgur-Portlandzementmischungen. (Journ. Amer. 
Ceram. Soc. 8 . 784—88. 1925. Flint Mich., A. C. S p a r k  P l u g  Co.) Sa l m a n g .

01iver Bowles, Wasserung von Anhydrit. Ein Zusatz yon Anhydrit zu Gips 
hat keinen EinfluB auf das Abbinden des letzteren. (Engin. Mining Journ.-Press. 
120. 778—79. 1925.) E n s z l in .

D. A. Moułton, Berieht uber die Untersuchung von Pflastersteinen aus Jowa- 
tonen. Der EinfluB der yerschiedenen Yerformungsarten u. yon Zusiitzen yon 
Magnesia u. Kolloiden wurden untersucht. (Journ. Amer. Ceram. Soc. 8 . 694—702. 
1925. Ames, Iowa, Iowa State Coli.) S a l m a n g .

Richard Moldenkc, Erfordernisse feuerfesten Materials in der Graugufyie/Ierei. 
(Journ. Amer. Ceram. Soc. 8 . 712—20. 1925.) Sa l m a n g .

VIII. 1. 66
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H. A. Schwartz, Dic ivichiigsten Anfordenmgen an feuerfcsłe Stoffc in der 
Grie/jerei von schtniedbarem Git/i. (Journ. Amer. Ceram. Soc. 8. 708—12. 1925. 

Cleyeland Ohio, Nat. Malleable Casting Co.) Salmang.

E. Schurmann und W. Bóhm, Beitrag zur Untersuchung von feuerfesten 
Materialien und anderen toner der eichcn Stoffen. Die Ausfalluug des Al durch Ein- 
leiten von IIC1 in  seine Lsg. (vgl. S c h Or m a n n  u . Sc h o b , Chem.-Ztg. 48. 97; 
C. 1924. I. 2189) liifit sich auf TonerdesUicalc anwenden. Der AufscbluB erfolgt 
nach B e r z e l iu s  mit IL S O J H F .  Vor dem Fallen muB die IIF entfernt werden. 
Der gcnauc Analysengang u. Beleganalysen werden mitgeteilt. (Chem.-Ztg. 49. 
933—34. 958—59. 1925. Berlin-Dahlem.) J u n g .

— , Keramik im Bureau of Standards. Es wird die Unters. u. Entwieklung 
von widerstandsfiihigen Materialien fiir die Zement- u. Glasindustrie behandelt. 
(Chem. Metallurg. Engineering 32. 867—69. 1925.) E n s z l in .

A. C. Harrison, Ein Apparat zur Bestimmung der Bruehfestigkeit von Tonen 
und Glasproben. (Journ. Amer. Ceram. Soc. 8 . 774—84. 1925. Bur. of Stand.) Sa l m .

Kurt Bamberger und Robert Schweizer, Wurzburg, Herstellung von Kupfcr- 
spiegeln auf Glas u. anderen nichtinetall. Stoffen durch Niederschlagen des Metallcs 
aus Salzlsgg. mit Hilfe von Reduktionsmitteln in Abwesenheit organ. StofFe, z. B. 
mit Hilfe yon ITydrazinliydrat oder Hydrazinsalzen, dad. gek., daB man bei eiuer 
bestimmten Alkalitiit — bei Auwendung von Hydrazinsalzen Alkalitiit yon etwa 
0)5% — u. in Ggw. yon suspendiertem Cu(OII) arbeitet. — Es konnen beliebige 
anorgan. Kupferyerbb. yerwendet werden; die Spiegel besitzen hohen Glanz u. 
haften gut. (D. R. P. 420469 KI. 32b vom 6/2. 1M24, ausg. 27/10. 1925.) KOh.

Patent-Treuhaud-Gesellschaft fiir elektrische Gluhlampen m. b. H. (Er- 
finder: Heinz BTachod), Berlin, Leicht schmelzbare Glaser und Emaillcn. (D. R. P.
420716 K I. 32b yom 2/2. 1924, ausg. 2/11. 1925. — C. 1925. I. 888. [E. P.
223 S37.]) K O h l in g .

Deutsche Rotawerke G. m. b. H., Aachen, Zuschmelzen von Hohlgefafien aus 
Glas u. dgl. in denen sich ein Uberdruck befindet, dad. gek., daB das Zuschmelzen 
in einem Raume vor sich geht, iu dem mindestens der gleichc Druck wie in dcm 
zuzuschmelzenden GefaBe herrsclit u. in dem, falls der Inhalt des zuzuschmelzenden 
GefiiBes ein durch Druck u. KUlte ycrfliissigtcs Gas oder eine bei niedriger Temp. 
sd. Fl. ist, nicht nur mindestens der gleiche Druck, sondern auch hochstens die 
gleiche Temp. herrsclit wie in dem Gefafi selbst. — Weitere 4 Anspruche betreffen 
Ausfiihrungsformen des Yerf. (D. R. P. 420757 KI. 17g vom 21/11. 1923, ausg. 
31/10. 1925.) K a u s c h .

Corning Glasa Works, ubert. von: W illiam  C. Taylor, Corning, V. St. A., 
Glaser, welche gegebenenfalls neben ALO;,, NaiO u. B203 enthalten SiOa, Zr02 u. 
LijO, z. B. 70% Si02, 10—15°/0 B^Oj, 1 —5% A1203, weniger ais 6% Na/J, bis 
2% Li40 u. bis 6% Zr02. (Can. P. 248316 yom 28/7. 1924, ausg. 31/3. 1925.) KŁ\

V. Skola, Pilsen, Glas. Bei der Herst. yon Magnesiumborosilicatglas wird das 
dem Ansatz zuzufugende Mg in Form yon Magnesiumborat oder -pyroborat yer
wendet, welches durch Gliihen einer Mischung yon Ba03 u. MgO oder solcher 
Yerbb. erhalten wird, die beim Gliihen B203 u. MgO bilden. (E. P. 239349 yom 
20/8. 1924, ausg. 1/10. 1925.) K u h l in g .

F. M. Ekert, Blasewitz, Glas, Porzellan u. dgl. Si02, Aluminiumsilicat oder 
Gemischen von beiden werden A1F, oder Siliciumaluminiumfiuorid ais FluBmittel 
zugesetzt. Soli mehr steinartige Ware erzcugt werden, so wird MgF2 oder 
Siliciummagnesiumfluorid yerwendet (E. P. 238690 vom 5/8. 1924, ausg. 11/9. 
1925.) • K C h l in g .
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Bullers Ltd., London, F. S. Pennell und E. J. Hackley, Stoke-on-Trcnt, 
England, Entliiften von Topferton. Die Entliiftung gcachielit durch Eyakuieren 
innerhalb eines dicht schlieBenden GefiiBea, welches zwisehen einer senkreeht u. 
einer wagrecht steheuden Miihle angeordnet ist. (S. P. 236687 yom 28/4. 1924, 
ausg. 7/8. 1925.) K O h l in g .

Woldemar Martin o ff, Riga, Lettland, HersteUung von Kunststoffen, wic Kunst- 
holz, Kunstsłein usw. In einer Mischung yon Chlormagnesiumlsg. mit gebranntem 
Magnesit wird ein Fiillstoff eingetragen, geriihrt, ohne Druck u. Warnie in die Form 
gebracht u. sich selbst iiberlassen, zur Horst. von kiinstlicliem Marmor setzt man 
der Mischung getrockneten, gesiebten Sand zu; zur Herst. von Kunstholz triigt man 
in die Mischung fein zerkleinerten Holzfaserstoff, Siigespitne usw. ein. (Schwz. P. 
110439 Yom 24/3. 1924, ausg. 1/6. 1925.) F r a n z .

G. Polysius EisengieBerei und Haschinenfabrik, Dessau, Brennen von 
Zement u. dgl. in einem Dreliofen, dad. gek., daB die Yorbebandlung des Gutes 
durcli elektr. Widerstandsheizung erfolgt, wahrend durch eine BrennsiofFeucrung 
beliebiger Art der Sinterzone nur soviel Wiirine yon hoher Temp. zugefiihrt wird, 
wie zur Durclifuhrung der Sinterung notwendig ist. — Das Verf. ist fiir Gegendeu 
wichtig, in denen groBe Wasserkrafte zur Stromerzeugung yorhanden sind. (D. E.P. 
420005 K I. 80 c vom 9/3. 1924, ausg. 20/10. 1925.) K O h l in g .

Oskar Nickel, Mfilheim, Euhr, und Reinhold Markwitz, Duisburg, llcr- 
stellung von Sochofensclilackenzement. (D. R. P. 420850 K I. 80b vom 28/1. 1922, 
ausg. 2/11. 1925. — C. 1923. IV. 408.) K O h l in g .

G. E. A. Cuylits, Haag, Holland, Zement. Zur Herst. yon Zement bestimmte 
Schlacken werden mit geringen Mengen von Kontaktstoffen yermiseht, welehe einen 
hoheren Sinterungspunkt oder F. besitzen ais das zu erbrennende Gut, u. dann in 
einer reduzierenden oder abweehselnd in einer reduzierenden u. oxydierenden Atm. 
.gesintert. (E. P. 238340 yom 2/7. 1924, ausg. 4/9. 1925.) KOhling.

Flintkote Co., Boston, iibert. yon: Albert Lewis Clapp, Danyers, V. St. A., 
Zement-Asphaltmischung. Yerflussigter Asphalt wird mit Portlandzement gemischt 
u. die Mischung in einen wss. Brei von Portlandzement u. gegebenenfalls Alkali- 
silicat eingeriihrt. Dic Mischung bindet zu einer harten M. ab. (Can. P. 248326 
yom 16/5. 1924, ausg. 31/3. 1924.) KCSEING.

J. U. A. Ohlsen, Kopenhagen, Bindemittel, bestehend aus Sorelzement oder 
anderen hydraul. Bindemitteln, mit bituminosen oder harzigen Stoffen getrankter 
Kieselgur o. dgl. u. gegebenenfalls Fiillmitteln, wie Asbest oder Schlackenwolle, 
z. B. aus 1 Teil Sorelzement, 3 Teilen Diatomeenerde, 1 Teil Bitumen u. 2 Teilen 
Fullmittel. (E. P. 236827 yom 16/1. 1925, ausg. 7/8. 1925.) K u h l in g .

W illiam  H. Crume, Dayton, V. St. A., Baustoffe. Grobkornige Schlacke oder 
kolilefreie Feuerungsruckstiinde werden mit Kieselgur, Ca(OH)a u. soyiel W. ge
mischt, daB die M. breiig wird. Die Mischung wird dann geformt u. in gescblossenen 
GefaBen unter hohem Druck der Einw. yon Dampf ausgesetzt. (A. P. 1552051 
vom 6/1. 1924, ausg. 1/9. 1925.) * K O h l in g .

British & Foreign Lime & Powder Corp. Ltd., Birmingham, und T. A. Reid, 
London, Brennen von Kalk. Ein Teil der erforderlieben Kohle wird in dem Kalk- 
brennofen getrennt yom Kalk gehalten u. durch den zwisehen dem Kalkstein brennen- 
den Brennstoff erhitzt. (E. P. 238929 yom 22/5. 1924, ausg. 18/9. 1925.) K a o s c h .

David B,. Bone, Oglesby, Texas, Geldschter Kalk. Kalk wird in Klumpenform 
in einen Wagen mit Netzboden eingebracht, der Wagen in W. gebracht u. das 
uberschiissige W. durch den Bo den abflieBen gelassen. (A. P. 1556670 yom 21/9.
1923, ausg. 13/10. 1925.) K a u s c h .

Charles L. Mc Kenzie, Pittsburgb, Ubert. yon: Douglas M. Harrison, East 
St. Louis, V. St. A., Harten und Wasserfestmachen von Kalkmischungen. Den zu
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bchandelnden Stoffen werden Mischungeń zugesetzt, welche einen wasserabstoBen- 
den StofF, ein wnsserbindendes Halogensalz u. Eisenstaub oder ein Metallearbonat 
enthalten. (Can. PP. 247396 u. 247397 yom 11/6. 1924, ausg. 3/3. 1925.) KO.

W ładimir 0rlovsky, Wien, Bausłoffe. Mischungen von organ. Stoffen, Gips- 
pulver u. unvollkommen geioschtem CaO 'werden entweder in losem Zustand ais 
Fullstoffe fur Wandę von Bauten benutzt oder geforrat, aber vor yolligem Abbinden 
aus der Form genommen. In beiden -Fallen erfolgt das yollige Erhiirten unter der 
gemeinsehaftlichen Einw. der C02 u. Feuehtigkeit der Luft. (Can. P. 248 242 yom 
19/5. 1924, ausg. 31/3. 1925.) K O h l in g .

Br. North A.-G., Hannoyer, Jlersiclhmg von Silicasteinen aus Felsquarziten 
oder Sanden n. dem ubliclien Bindemittel, dad. gek,, daB dem pulyerigen oder ge- 
malilenen Quarzgut zerkleinerte Kobie mit dem Bindemittel zugleicli beigemengt 
wird. — Der Kolilenzusatz bewirkt, daB die in der Ilitze eintretende, unter Volu- 
menyermebrung yerlaufende Umwandlung in Tridymit u. Christobalit in wenigen 
Stdn. beendet ist, (D. B. P. 420851 KI. 80b yom 30,10. 1921, ausg. 2/1 1 . 
1925.) K O h l in g .

James J. Burkę, Tulsa, V. St. A., Kunststeine. 1  Teil Zement wird mit 2 Teilen 
gesiebtem u. gewaschenem Sand gemisebt, die M., gegebenenfalls unter Zusatz von 
Farbstoff, mit soviel einer wss. Lsg. von Wasserglas u. H3B03 yermiseht, daB ein 
piast. Erzeugnis entsteht, geformt u. wiihrend des etwa 10 Tage wahrenden Er- 
hfirtens tiiglich mehrere Małe befeuchtet. (A. P. 1552270 yom 15/2: 1924, ausg. 
1/9. 1925.) K O h l in g .

F. B, A. Sundell, Stockbolm, Kimststeine. Eine verd. Leimlsg. wird mit einer
Aufsehwemmung yon CaO in W. u. soviel Gips gemischt, daB eine breiige M. ent
steht. Diese wird auf einer Glsjsplatte geformt u. die Oberfliiche, um das Losen 
von der Form zu erleichtern, mit h. Sand, Asche o. dgl. bedeekt. (E. P. 239497 
yom 5/8. 1925, Auszug yeroff. 28/10. 1925. Prior. 6/9. 1924.) K tin i.iN G .

Lucien Neu, Frankreieb, Herstellung von Ziegeln. Zwecks Verkiirzung der 
zum Trocknen u. Brennen erforderlichen Zeit wird eine der OberflSchen der Ziegel 
mit einigen mm hohen, schmalen Vorsprungen yersehen. (F. P. 593055 yom 5/2. 
1925, ausg. 17/8. 1925.) K O h l in g .

Pierre Prevost, Paris, Bindemittel. Gekćirnte Schlacke wird mit CaO u. 
Natriumsalz gemisebt, die Mischung gemahlen u. mit weiteren Mengen Schlacke 
gemischt. (Can. P. 247 069 vom 13/6. 1924, ausg. 24/2. 1925.) K O h l in g .

G. J. F ink, Washington, ubert. yon: J. A. McCormick, Kranklin Park, und
C. A. Gabell, Washington, V. St. A., Bindemittel, bestehend aus einer Mischung 
von gelosehtcm CaO, Al enthaltenden Stoffen, wie Calciumaluminat, Na-Aluininat 
oder Ton, Sulfaten, wie FeS04, FejtSO^, Als(S04)3, MnS04, XaS04 o. dgl., u., vor- 
zugsweise unl., Carbonaten, wie ZnC03, PbC03, CaC03, BaC03 o. dgl. Es kann 
auch etwas Zucker zugesetzt werden, um das Abbinden zu yerzogern. (E. P. 239504 
yom 24/8. 1925, Auszug yeroff. 28/10. 1925. Prior. 5/9. 1924.) K O h l in g .

H. Peace, Batley, England, Mortelmassen. Sand, zerkleinerte Steine, Granit,
Ziegel o. dgl. werden mit Portlandzement u. W. gemischt, in geolte wasserdichte 
Formen gebracht u. diese zwecks Entfernung von W. u. Luft hiiufigen Erscbutte- 
rungen unterworfen. Das Abbinden der MM. liiBt man unter Ycrmindertem Druck 
erfolgen. (E. P. 239576 vom 4/6. 1924, ausg. 8/10. 1925.) K O h l in g .

Franęois Gaston Cros. Frankreich, Mittel zum Wasserfestmachen von Mortel, 
Beton o. dgl. 1 Teil geschmolzener Talg wird bis zur Erzielung einer yollig gleich- 
infiBigen Mischung mit etwa 3 Teilen kauflichen Wasserglases, besonders Kali- 
wasserglas, yerriihrt. Das Erzeugnis wird dem zum Annmchen des Mortels, Betons 
usw. yerwendeten W. zugesetzt, in dem es sich leicht yerteilt. (F. P. 594062 vom 
12/5. 1924, ausg. 5/9. 1925.) K O h l in g .
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Louis Grunewald, Frankreich, Bindemiłłel. Ton wird mit 1—3% seines Ge- 
wiclitcs au einer Mischung von CaO u. Casein u. mit W. gcmischt. Die Mischung 
dient ais wasserfestes mSrtelftrtiges Bindemittel. (F. P. 595 035 vom 28/2. 1925, 
ausg. 25/9. 1925. Sehwz. Prior. 13/2. 1925.) K O i i l in g .

Kerament- und Kunststeinwerke C. H. Jerschke A.-G., Breslau, Jlerstellung 
einer Kaltglasur auf Baustoffen, wie Beton, Sandstein, 'Ton, Mauerwerk u. dgl, nach 
Pat. 298378, dad. gek., daB an Stelle von in Ggw. von Alkalien oxydierten, vou 
fliichtigen Olen befreiten bitumiuosen Stoffen andere Massen verwendet werden, die 
zum Wasserdichtmachcn yon Beton oder Mortel dienen, mit Ausnalune von bloBen 
FcttemulaionePf d. h. Fil., in denen das Fett nur fein yerteilt, jedoch chem. unver- 
andert enthalten ist. — Geeignet sind nicht oxydierte bituminose, ferner waclis- u. 
harzartige Stoffe, Mischungen von ammoniakal. Zinklsgg. u. Seife, von bas. olsaurem 
Ca u. Lsgg. von Al2(SO.,)3 u. dgl. (D. R. P. 419902 K I. 80 b yom 17/8. 1920, ausg. 
13/10.1925. Zus. zu D. R..P. 298 378; C. 1917. II. 443.) K O h l in G.

Charles E. Kraus, New York, Herstellung biłdsamer Massen. (D. R. P. 420552 
KI. 80b vom 3/6. 1923, ausg. 26/10. 1925. — C. 1925. I. 888.) KO iil in g .

Heinrich Brunk, Dortmund-Brackel, Bildung von Korpern aus Schlackenwolle 
nacli Pat. 331675, dad. gek., daB die durch Lockerung, Separierung u. Reinigung 
auf einem Ruttelsieb zu Kugelschrot ycrfilzte Rohmasse ęntweder in feuchter Be- 
schaffenheit mit Pulyer tier. oder pflanzlielier Leime, wasserl. Harz o. dgl. bestreut 
oder in wss. Lsgg. dieser Stoffe oder in Laugen von Salzen geschleudert wird, 
worauf sie mit oder ohne Herst. eines wasserdichten Uberzuges unter leichtem 
Druck in Formen gepreBt u. zur Abbindung gebracht wird. — Die Erzcugnisse 
sollen ais WŚrmeschutzmittel yerwendet werden. (D. R. P. 420553 KI. 80 b yom 
23/12. 1924, ausg, 26/10. 1925. Zus. zu D. R. P. 331 G75; C. 1921. II. 638.) KOHLING.

Corning Glasa Works, iibert. von: Gordon S. Fulcher, Corning, V. St. A., 
Feuerfeste Massen, bestehond aus Schmelzen, welchc SiO.,, AUO., u. Zr0.2 in an- 
nShernd dem dem Aluminium- u. Zirkonsilicat entsprechenden Verhiiltnis u. gegebenen- 
falls noch Alkalisilicat enthalten. (Can. P. 248315 yom 31/5. 1924, ausg. 31/3. 
1925.) K O i i l in g .

V. Lefebure, London, Wandbelag. Man bringt Kunstharze oder andere in der 
Hitze liart werdende Stoffe auf Asbcstzement oder Jihnliclie Stoffe auf u. erhitzt 
mit oder ohne Druck bis zur Erhartung des Kunstharzes; dcm Kunstharz konnen 
Fullmittel, wie Sagemehl, CaS04 u. Farbstoffe zugesetzt werden. (E. P. 237320 
vom 6/2. 1924, ausg.-21/8. 1925.) F r a n z .

Y. Lefebure, London, Fu/ibodenbelag. Man befestigt Kautschulcschichten auf 
einer Unterlage, die sich auf dem Boden yerlegen liiBt, man bringt z. B. eine 
Kautschukschicht auf Asbest, Zement, Ilolz, Stein usw. u. yulkanisiert, zum Be- 
festigen der Kautschukschicht auf der Unterlage yerwendet man eine Kautschuk- 
lsg., Kautschukschicht oder Kunstharze. (E. P. 237981 yom 6/5. 1924, ausg. 28/8. 
1925.) F r a n z .

Alesandre Sacha Blacharovitch, Paris, Baustoffe. Stoffe, wie Papier, Kork- 
mehl, Glimmcr, Metallpulyer o. dgl., werden mit Gips, einer yerschiedene Gelatine- 
arten entŁaltenden wss. Lsg. u. der Lsg. eines oder mehrerer Hartungsmittel fiir 
Gelatine, wie Kalium- oder Chromalaun, Bichromat oder Formalin gemischt u. die 
Mischung gcformt. Die Erzcugnisse sind wasser- u. kiiltebestandig, ausreichend 
elast. u. konnen zur Herst. yon AuBenwiindcn u. dgl. dienen. (ScllW2. P. 111307 
yom 22/8. 1924, ausg. 17/8. 1925. E. Prior. 23/8. 1923.) KO lIL ING .

VII. Agrikulturcliemie; Dungemittel; Boden.
D. Meyer, Die Wirkung des Stickstoffs und der Phosphorsaure auf schlesischen 

Boden im Jahre 192Ł Unter Mitwirkung yon K. Wodarz und F. MeiiJner.
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A) Im Mittel wurden durch 20 kg N (ais Leunasalpeter) pro ha folgende Melir- 
ertriige erzielt: a) bei Weizen und Eoggen 3,61 dz Kórner u. 8,02 dz Stroh. b) Bei 
Kartoffeln (N ala [NHJjSOJ 13,0 dz. Knollen. c) Bei Zuckerriiben (N wie bei 
Kartoffeln) 22,2 dz Eiiben. B) Die Wrkg. der Pa06 ais Superphosphat war die 
folgende: a) 40 kg P2Os ergaben bei Winterroggcn einen Męhrertrąg vou 4,14 dz 
Korner u. 7,59 dz Stroh pro ha, bei Sómmergerste bis 3,0 dz Korner. h) bei Kar
toffeln mit normaler Stałldiingergabe_ wurde keine PaOs-Wrkg. beobachtet. c) Bei 
Zuckcrriiben ohne Stalldiinger erbrachten 60 kg P2O0 einen Mehrertrag von 48,4 dz 
Eiiben. (Ztschr. f. PflanzenernShr. u. Diingung Abt. B. 4. 479—502. 1925.) Tlili.

E. Blanek und P. Alten, Ein weiterer Beitrag zur Wirkung des Zcotokols 
(Doloritmelils) auf die Pflanzcnproduktion. (Vgl. Journ. f. Landw. 72. 145;
C. 1925. II. 2084.) Yff. wiederholten ihre Verss. u. wandten das Dolorit- 
melil nach Angaben des Herstellers an, indem sie es nicht, wie es gewolinlich 
iiblich ist, den Diingestotf mit der obersten Bodenschiclit mischten, sondern 
ihn mit dem gesamten Boden vennengten. Erst so sollte die Kolloidwrkg. 
zustaudekominen. — Vff. konnten keinen nennenswerten Unterschied im Hygro- 
skopizitatsw'ert, den sie nach E o d e w a l d -Mit s c h e r l ic i i  bestimmten, feststellen, 
ganz gleich, ob sie trockenes Zeotokol oder solehes, daB 6 Woclien in einem stark 
feuchten Keller gelagert hatte, benutzten. — Die Yerss. w*aren in der Anordnung 
ganz dieselben des Vorjalires. Ais Pflanze diente wieder Ilafer. Die Yersuchs- 
ergebnisse lassen wieder erkennen mit einer einzigen Ausnahme, daB Zeotokol ais 
bodenyerbessernd fiir Untergruudboden, gleich welcher Art, n ich t in Betracht 
kommt. Die beobachteten Unterschiede lagen stets in den Grenzen der Versuchs- 
feliler. Dic Ausnahme war ein Mehrertrag an Stroh auf Untergrundlehm, bei dem 
Zeotokol auf die Oberflache gestreut worden war; die Steigerung betrug ca. 12%- 
(Journ. f. Landw. 73. 213—18. 1925.) H a a se .

Werner Huxdorff, Untersuchungen iiber Entwicklung und Zusammensctzung 
der Kartoffelpflanze unter dcm Ein fiufs verschiedener Diingung. Entgegen friiheren 
Annahmen stellte Vf. fest, daB bei Ggw. sehr groBer JTaHmengen auch schon die 
Kartoffeln in der ersten Wachstumsperiode diesen Niihrstoff sehr reichlicli aufzu- 
nehmen vermogen, d. h. bevor die Knollenb. diese Aufnahme crforderlich machen 
wiirde. Sticksto/f bewirkt ebenfalls ein schnelles Waehsen in der ersten Periode, 
d. h. vor der Knollenb.; letztere wird durch -Diingung yerzogert u. das Aus- 
reifen erfolgt spiiter. Vf. kommt iiberhaupt zu der Ansieht, daB die Kartoffel die- 
jenigen Niihrstofle yorzugsweise aufnimmt, mit denen sie am starksten gedUngt 
wird. Der Gehalt an Trockensubstanz ist dcmcntsprcchend auch hoher ais bei 
normalen Yerliiiltnissen. Der Stiirkegehalt der Knollen wird nicht beeinfiuBt durch 
groBe N- bezw. K-Dungung. — Abgesehen yon rein auBerlichcn Veranderungen, 
die eine starkę /ćaiidiingung auf die Kartoffelpflanze ausiibt, wie diclce, kriiftige 
Bliitter, Stiirkung der Epidermis, der Chlorophyllschicht, der Markstrahlen, der 
Kollenchymzcllen usw. bewirkt dieselbe eine Zunahme im Gewicht der Knollen. 
Phosphor bewirkt eine langsame Anfangsentwicklung des Krautes u. er wirkt reifc- 
besclileunigend im Gegensatz zum Stickstoff. Phosphor allein wirkt nachteilig in 
ziemlich jeder Ilinsicht. Auffallig ist die dicke Schale der Knollen. Eine K-N-P- 
Diingung wirkt kraftigend auf alle Teile der Pflanze. (Journ. f. Landw. 73. 177 
bis 2 12 . 1925.) H a a s e .

W. A. Albrecht und B.. E. Uhland, Die Nitratanreicherung unter Strolimist. 
An Peld- u. Gewachsliausycrss. studieren Vff. die Griinde fiir die geringere Nitrat- 
bildung in einem Boden unter Strolimist im Vergleich zu einem Boden ohne Stall- 
dung. Da in einem Boden unter Stalldung der NHj-Gehalt groBer ist ais in einem 
ohne Dung, kann die Ilerabsetzung der Kitratbildung nicht durch N-Verluste 
heryorgerufen sein. Durch Liiftung des Bodens,' u. durch Anwendung von luft-
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trocknein u. wiederbefeuchtetem Stalldung wurde die Nitratbildung erheblich ge- 
steigert. Die ungiinstige Wrkg. der Stallmistbedeckung beruht danach auf Ver- 
liinderung des Luftaustauschs, auf Erholiung des Wassergebalts u. Herabsetzung 
der Bodentemp. (Soil Science 20. 253—65. 1925. Univ. of Missouri.) Trźstel.

J. W. White und 3?. J. Holben, JSndmrkungen von vierzigjaliriger bestandiger 
Diingung. II. Uber die Wirkung von Atzkalk auf mit Stallmist gedungtem Boden. 
Die Gesamtertriige des 4 „acre‘; groBen — in 40 Jalircn mit 20 t Atzkalk u. 120 t 
Stallmist p. „acre“ gcdungten — Versuchsfeldes waren um 13120 Pfd. Trocken- 
substanz hoher ais die des ungekalkten Feldes. Die giinstige Wrkg. der Kalkung 
kommt im' Analysenmaterial bcsonders durch den Gesamtstickstoffgelialt zum Aus- 
druck. (Soil Science 20. 313—27. 1925. Pennsylyania State College.) Trćnel.

W. F. Gericke, Die Beziehung zwischen gewissen erblichen Eigenschaften des 
Wcizens und ilirer Fdhigkeit, den Eiweifigehalt des Korns zu erlibhen. Vf. weist auf 
die Bedeutuug liin, die der Herkunft des Weizens bei Diingungsyerss. zukommt. 
(Journ. Agricult. Eesearch. 31. 67—70. 1925. Uniy. of California.) Tr(5nel.

J. Wityn, Uber die besserc Ausnutzung der im Boden befmdlichen Phosphor- 
sdure. Die Bodenrk. hat besonders groBe Bedeutung fur die Form der im Boden 
befindiichen P205-Verbb.; bei neutraler bis schwachalkal. Rk. sind die Ca-Yerbb. 
bestiindig, bei saurer die mit Fe, Al u. organ. Stoffen. In sauren Boden ist ge- 
wohnlich mehr P,05 yorhanden ais in neutralen. In Ackcrboden, dereń friihere 
„Sauerkeit“ dureli Kalkung beseitigt ist, leiden die Pflanzen weniger unter P-Mangel 
ais in sauren. Besonders groB ist die Anreicherung an P20 6 in sauren Niederungs- 
mooren u. Wiesen. Fiir stark saure Boden empfiehlt Vf. die Anwendung von Roh- 
phospliaten vor der Kalkung. (Ztschr. f. Pflanzenkrankheiten Abt. A. 6 . 27—51.
1925. Lab. d.’ Katasteramts Riga.) TrĆNEL.

A. F. Joseph, Alkali- Untermchungcn im Sudan. Analyt. Materiał uber Baum- 
wollboden des Sudans, dereń liolie alkal. Rk. — bis pn 9,55 in 2 FuB Tiefe — 
durch Na2C03 heryorgerufen wird; die Beziehungen zwischen Salzgehalt des Bodens 
u. Baumwollertragen sind nicht eindeutig; mit steigender Alkalinitat sinken die Er- 
trage. (Journ. -Agricult. Science 15. 407—19. 1925. Wellcome Trop. Res. Lab. 
Khartum.) Trćnel.

John S. Burd, Beziehung biologischer Vorgange zur Kalionenkonzcntration in 
Boden. Vf. bestlmmt analyt. u. durch Leitfiihigkeitsmessungen die Salzkonz. in 
Verdriingungslsgg. von rohen Boden und yon solchen, die der Nitrifikation u. Denitri- 
fikation unterworfen wurden. Bei der Nitrifikation entspricht der Zunahme der 
Kitrate eine Basenyermehrung in der Bodenlsg., bei der Denitrifikation jedoch lindet 
mit abnehmender Nitratkonz. keine entsprechende Abnahme der Basen statt. Der 
Nitratgehalt ist also liir den Basengehalt eines bestellten Bodens nicht kennzeieh- 
nend; daher iniissen auch die beobachteten groBen Schwankungen im Nitratgehalt 
wahrend der Vegetationsperiode ohne EinfluB auf das Wachstum der Pflanzen sein. 
(Soil Science 20. 269—83. 1925. Uniy. of California.) Tbćnel.

W illiam  B. Haines, Untersuchungen ilbei■ die physikalischen Eigenschaften der
Boden. II. u. III. Mitt. Zur Kenntnis der Kolidsion, die durch Capillarkrdfte in
einem „Idealboden“ heruorgerufen wird. Unter Annahme eines „Idealbodens" wird
aus der Oberflachenspannung, die zwischen den kugelfiirmigen gedachten kleinstcn
Teilchen in feuchtem Zustand besteht, folgende Formel abgeleitet:

-p- i .. . 7t T 1 — 2 tg 0
Kohasion =  ---  —— „ °7 r ,

a 1  -f- 2 tg (■) ’
in der T die Oberflachenspannung, a den Radius der Teilchen u. 0  den Randwinkel 
der benetzenden Fl. bedeutet. Die Theorie wird mit dem Atterbergschen App. 
esperimentell yerifiziert. — III. Beobaihtungen iiber die elektrische Leitfahigkeit
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von Boden. Vf. untersucht die Leitfiihigkeit verschiedener Boden mit Wechsel- 
strom u. Telefon nach Koiilrauscii in ihrer Abhiingigkeit vom Feuehtigkeitsgehalt. 
Die Kuryen zeigen, daB die einfaehe Widerstandsmessung mit Wechselstrom bei 
ein u. demselben Boden den W.-Gelialt yon 5% an (der Zone der liygroskop. 
Feuclitigkeit) richtig angibt; doch kommcn Boden vor, dereń Leitfiihigkeitskurye 
sehon von 15% W.-Gelialt so flach yerlSuft, daB eine W.-Best. unmoglicli ist. 
Eine Erkliirung dieser Ausnahmen ist. einer genaueren Kenntnis der Bodenkolloide 
yorbelialten. (Journ. Agricult. Science 15. 529—43. 1925. Soil Phys.Dep. Rotliamsted. 
Exp. Stat.) Trćnel.

John R. Skeen, Uber dic kńtischc pn fiir die Ortsteinbildung in sauren Ton- 
boden. Im Felde wurde Ortstein in sauren Tonboden bei pH 4,7—4,95 beob- 
achtet. Ortstein alinliche Bildungen konnten in Glaszylindern kiinstlich erzeugt 
werden. Ais zementierende Agenzien wurden Fe- u. Al-Salze yerwendet; das 
Eisen wird etwa bei pH 4,4—5,0 ausgefiillt. (Soil Science 20. 307—11. 1925. 
Uniy. of Pennsylyania.) Trćnel.

W. H. Pierre, Dic Wasscrstoffionenkonzenlraiion von Boden eine Folgę der 
Kohlensdure und des Ycrhdltnisses Boden zu Wasser und iiber die Natur dieser 
Bodenaciditiit. Die [H‘] der durch die Verdrangungsmethodc gewonnenen Bodenlsgg. 
von bcstelltcn u. unbestellten Boden ist die gleiche; selbst mit C02 beliandelte 
Boden zeigen auf diese Weise die gleiche pn , ein Beweis, wie stark Boden gegen 
CO, gepuftert sein konnen; gering ist die Pufferwrkg. von gekalktem Quarzsand. 
Eine Anderung des Yerhiiltnisses Boden zu W. yon 1 : 2 bis 1 : 50 ist bei yielen 
Boden olinc jeden EinfluB auf dic [ET], nach Auswaschen des Bodens konnte diese 
Beobaehtung in allen Fiillen gemacht werden. Aus diesem Grunde wird die Ab- 
sorptionstheorie yon Salter u. Morgan zur Erkliirung der Bodenaciditiit ab- 
gelehht. — In method. Hinsicht wird die colorimetr. Best. der [II ] von Bodenlsgg. 
der clektrometr. yorgezogen, weil sich diese nicht fiir gering gepuflerte — auBerdem 
die Elektroden yergiftende — Bodenlsgg. eignet. In Filtraten, Suspensionen u. 
YerdrUngungslsgg. haben Vff. bei Einlialtung gewisser VorsichtsmaBregeln die 
gleiche [H'] erhalten. (Soil Science 20. 285—305. 1925. Uniy. of Wisconsin.) Trć.

A. M. Smith, Die austauschbaren Basen in schottisclicn Bodeh. In 20 Boden 
aus yerschiedenen Gegenden Ost-Schottlands werden 1 . die in 1 -n. NH,C1-Lsg. „aus
tauschbaren" Basen, 2. der „Kalkbedarf1 durch Sehutteln mit Ca-Bicarbonat u.
3. die [II'] bestimmt. Nur in Boden gleiehen Charaktcrs besteht eine Beziehung 
zwischen pH u. dem „Kalkbedarf“ einerseits u. zwischen pn u. dem Gehalt an aus
tauschbaren Basen andererseits. Austauschfahiges Al u. Fe konnte in 3 Fiillen 
nachgewiesen werden; diese Boden zcigten die sauerste pH. Der Sattigungsgrad 
eines Bodens wird nicht hinreichend durch den Gehalt an austauschfahigen Basen 
gekcnnzeichnet. Die sauersten Boden hatten auch den groBten Kalkbedarf. (Journ. 
Agricult. Science 15. 466—75. 1925. Ministry of Agr. Res. Scholar Edinburg.) Tr£:nel.

W. W. Pate, Der Ein fiu fi von Bctrag und Natur der austauschbaren Basen 
auf die Benetzungswarme der Boden und Bodenkolloide. Vf. bestimmt die Benetzungs- 
wiirme mit der Methode von Andep.sON-Booyodcos (ygl. Journ. Agricult Research 
28. 927; C. 1925. I. 759) nach Siittigung der Boden mit ein- u. zweiwertigen Kat- 
ionen; durch einwertige Basen wird in allen Fiillen die Befeuclitungswiirme yer- 
ringert; der EinfluB der zweiwertigen ist gering. Boden-Kolloide mit hohem Ge- 
halt an austauschbaren Basen geben liohe Befeuchtungswiirme. Yf. weist aus 
Arbeiten yon Anderson, Robinson u . Mitarbeitern nach, daB SiO»—Ala03-Ver- 
liiiltnis, Befeuchtungswiirme, FarbstofF-, NH4- u- W.-AdsoTption proportionale GriiBen 
sind. (Soil Science 20. 329—34. 1925. Alabama Agr. Exp. Stat.) Trćnel.

F. Hardy, Durchlassigkeit in Bodenkolloiden in Beziehung zur Quellung und 
Zdhigkcit. Yf. bestimmt die Durcliliissigkeit yerschiedener Boden in wagerechten
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u. senkrechten Roliren fiir Petroleum u. W. Die Durchliissigkeit des Bodens fiir 
W. stelit in Beziehung zu den Quellungs- u. Ziihigkeitskoeffizienten des Bodens. 
Die Formeln von G r e e n  u .  A m pt  fiir nichtkolloidale Boden konnten nicht be-  

stiitigt werden. (Journ. Agricult Science 15. 434—43. 1925.) T r Ćn e l .

F. Hardy, Kohasion in BoaenJcolloiden. Vf. bcstimmt die Bruch-, Druck- u. 
ZerreiBfestigkeit -r- letztere mit einem besonderen App. („Ceuco“ der Central Sc. 
Comp.) — von PreBblocken, die aus Boden yerschiedener ITerkunft, mit wechseln- 
dem Kalk- u. W.-Gehalt geformt wurden. Hoher Kalkgehalt Ycrringert die Fcstig- 
keit Die Kohiisionskriifte in Bodenkolloiden liiingen bis zu einem gewissen Grade 
von der Ggw. bestimmter Ionen ab, die die Oberfliichenspannung yeriindern; dic 
beobachteten Erscheinungen sind Aualoga zur Sedimentation in wss. Aufschliim- 
mungen. (Journ. Agricult. Science 15. 420—33. 1925. Iinp. Coli. of Trop. Agr. 
Trinidad.) T r ĆNEŁ.

Bagendra ITatli Sen-Gupta, Die Zersetzung von Phenol im Boden. Die Ytf. 
zeigen, daB die phenolzersetzende Kraft des Bodens auf der Ggw. osydierender 
Agenzien — in erster Linie auf Mn02 — beruht. (Journ. Agricult. Science 15. 
497—515. 1925. Rothamsted Exp. Stat.) T r ć n e l .

R. H. Robinson, Uber Zerstaubungsmittel und die Beziehung der Oberfldchen- 
spannung zu ihren spezifischen Eigenschaften. Zwischen der Oberfliichenspannung 
u. den zerteilenden Eigenschaften von Zerslaubungsmitteln konnte keine eindeutige 
Beziehung erkannt werden. In W. 1. EiweiBstoffe — wie z. B. abgeralimte Milch 
mit Kalkwasser neutralisiert — sind fiir die Praxis gut-geeignet Die giinstigste 
Konz. hiingt von einer Reihe wechselnder Faktoren ab. Die Menge des am Blatt 
haftenden Bleiarseniats ist von dem zugefiigtcn Zerteilungsmittel unabhangig. 
(Journ. Agricult.'Research. 31. 71—81. 1925. Oregon, Agr. Exp. Stat.) T r ć NEL.

J. Krauss, Nachdosicrung von ąuecksilberhaUigen Beizmitteln fiir Getrelde. Zur 
Beurteilung der erforderlichen Nachdosierung bei Wiedervcrwenduug der Beizfl. 
hat Yf. den Gehalt an Hg in der gebrauchten Beizc von Urania, Germisan u. 
Uspulun sowie die Aufnahme des Hg bei einer Tauchzeit von 5 u. 00 Min. bestimmt 
(Tabellen im Original). Beim Beizen von Weizen (2 1 Fl. auf 1 kg) sind bei 20° 
folgende Nacbfullkonzz. erforderlich: Uspulun 0,25°/0ig: 0,65°/o; Uspulun 0,50%:
1,05%; Germisan 0,25% ig: 0)57%; Urania-Saatbeize 0,25% ig: 0,52°/#. AuBerdem 
wurde die Entgiftung von 0,125%ig. Lsgg. festgestellt. (Ztschr. f. angew. Ch. 38. 
1088—91. 1925.) J u n g .

Edward R. Speyer und O. Owen, Eine langsame Oganidraucherung zur Kon- 
trolle von white-fly in Tomatentreibhausern. Zur Kontrolle von white-fly (Trialeurodes 
vaporariorum, Westw.) in Tomatcnhausern wird HCN-Gas aus einem Gemiseh aus 
3 Gewichtsteilen pulyerisiertem NaHC03 u. 1 - Teil 98%’g- NaCN langsam ent- 
wickelt. Das Gemiseh wird auf die Wcge gestreut. Diese Methode der langsamen 
Begasung ist zur Kontrolle besonders geeignet, sie erfordert weniger Arbeitskraft wie 
die schnelle Entw. von HCN aus NaCN u. II2S04 u. ist ebenso wirksam. (Naturę 
116. 644. 1925. Cheshunt, Herts; Experimental and Research Stat.) JOSEPHY.

W. Goodwin und H. Martin, D ie chetnische Einwirhing eines Terteilungs- 
mitlels auf die Kalhschwefel-Bleiarseniatmischung. (Ygl. Journ. Agricult. Science 
15. 307; C. 1925. II. 1712. 1. DieZugabe yon Casein u. Gelatine erhoht den Ge
halt an 1. AsjOj u. ist ohne EinfluB auf die Rkk. des Polysulfids-S. — 2. Kalk yer- 
ringert nicht nur den Gehalt an 1. As-Yerbb., sondern auch die pilzyertilgende Kraft 
der Polysulfidc. — 3. Die Wrkg. von Kalk-Casein hiingt von dessen Zus. ab; ist 
freier Kalk zugegen, so treten die unter 2. genannten Wrkgg. ein. — 4. Alle 
ZusStze yerzogern die Zers. des Zerstaubungsmittels. (Journ. Agricult. Science 15. 
476—90. 1925. Trćnee.
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W. W. Yothers und John R. Winston, Yorlaufiger Bericlit iiber kolloidale 
Tone ais Zcrtdlungsmittcl fiir Mineralole, die ais Zerstaubungsmittcl in Cilroncn- 
haincn benutzt werden. Kaolin, F u l j .e r s  Erde konnen an Stelle von Seifcn zur 
Ilerst. der Emulsion yerwendet werden, oline dali die insektcnyertilgende Wrkg. 
des Zerstaubungsmittela beeintr&chtigt wird. (Journ. Agricult. Research. 31. 59—65. 
1925. Bur. of Entomol. U. St. Dep. of Agr.) T r ĆNEL.

E. Blanek und F. Alten, Untersuchungen iiber die physiologische Bedeutung 
der Nahrstoffausziige, ein Beitrag zur Bestimmung des Diingebedurfnisses des Bodens 
auf chcmischem Wege. Yff. wollten oline Rucksicht auf friihere Unterss. die Menge 
an assimilierbarer Phosphorsiiure eines Bodens eineraeits durch Extraktion mit ver- 
schiedencn Losungsmm. feststellen u. andererseits die Ergebnisse durch Vegetations- 
verss. kontrollieren. Ais Extraktionsmittel dienten u. a. 1% HCl, 1  °/0 HNO„ 
l°/o Eg-, V2°/o Citronensiiure. Ais Versuehspfianze Ilafer, ais Boden Reinhauscr 
Lehm u. reiner CJuarzsand, ais PhosphatdUngęmittol CaIIP04. Die zu den Yege- 
tationsverss. gegebenen P206-Mengen entspraehen den durch Extraktion gewonucnen. 
Vff. stellten fest, da8 l °/0 HNOs, 1% Eg., ‘/s% Citronensiiure, obne Rucksicht auf 
den Carbonatgehalt eines Bodens zu nehmen, ais Extraktionsmittel angewandt, der 
Walirheit am naclistcn kommende Resultate liefern. (Journ. f. Landw. 73. 219—30. 
1925. Gottingen.) H a a se .

R. G. Warren, C. T. Gimingham und H. J. Page, Dic Chemie basischer 
Schlacken. I. Die Bestimmung von Fluor. Da die Ggw. von Flufispat die Loslich- 
kcit der PsOs in Citronensiiure herabsetzt, wenden Vf. die colorimetr. Methode nach 
St e ig e r  u . M e r w in  zur Best. von F  in bas. Schlacken an, die auf der bleichendcn 
Wrkg. yon Fluoriden auf die durch Hs02 erzeugte gelbe Farbę von Ti-Salzen be- 
rubt. Analyt Yorschrift, Standardlsgg. u. Eiohungskurye im Original. (Journ. 
Agricult. Science 15. 516—28. 1925. Rothamsted Exp. Stat.) T r ć n e l .

Ernest Yanstone, Eine neue Methode zur Wcrtbestimmung von basischen 
Schlacken und Mincralphosphaten. (Ygl. Journ. Agricult. Science 15. 1. 36; C. 1925. 
229. 1086.) Analyt. u. in Topfverss. wird nacbgewiescn, daB die Loslichkeit der 
P_,06 in yerd. Oxalsiiure (10 g in 500 ccm W.) eine besserc Beurteilung der yon der 
Pflanze aufnebmbaren P20- erlaubt ais die Loslichkeitsbest. in 1%'g- Citronensiiure. 
(Journ. Agricult. Science 15. 491—96. 1925. Seale-Haync Agr. Coli. Newton 
Abbot.) T r ć n e l .

Ernest Vanstone, Das vcrfiigbarc Phosphat in Boden. Vf. bestimmt das Ver- 
hiiltnis der citronenl. P205 zur Gesamt-P205 nach L e m m e r m a n n  in sauren u. ge- 
kalkten Boden. Werden die analyt. Werte in einem Koordinatensystem graph. dar- 
gestellt, so sind diese „Verhiiltniskurven“ charakterist. fiir jeden Boden u. geben 
einen besseren Anhalt ais die bloBe Best. der citronenl. Pj03. Kalkung yergroBert 
die Loslichkeit der P205. (Journ. Agricult. Science 15. 460—65. 1925. Seale Ilayne 
Agr. Coli. Newton Abbot.) T r ć n e l .

D. V. Bal, Die Stickstoffbcstimmung in schweren Tonboden. Bei der N-Best. 
schwerer schwarzer Baumwolłboden nach K je l d a h l  ist wiclitig, daB feuchter Boden 
augewendet wird, da diese Boden zementierende, yon konz. II.,SO., nicht angreifbare 
Stoffe enthalten, die die organ. Substanzen dem AufschluB entziehen. (Journ. 
Agricult. Science 15. 454—59. 1925. Dep. of. Agr., C. P. and Besar India.) T r ĆNEL.

H. Kappen und R. W. Beling, Uber die Chinhydronmethode und iiber die Be- 
ziehungen ihrer Resultate zu den Aciditatsformen der Boden. Die [H‘] von wss. Boden- 
suspensionen, die in holiem MaBe von dem zufiilligen Elektrolytgehalt abhiingt, sowolil 
ais auch die [H'] von 1-n. KCl-Aufschliimmungen geben keinen Anhalt fiir das

Basenbediirfnis eines Bodens. Wenn der Quotient >  6 wird,
„hydrolj^t. Aciditat11 ’

wird die „Austauschaciditat" durch dic Daikuhara-Methode nur unyollkommen be-
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seitigt, weil ein wechselnder Anteil der zugefugten ‘/as"11' Ca(OH)2 von der „hydrolyt. 
Aciditat11 yerbraucht wird. Die Unterss. sprechen dufiir, daB die durch KC1 erliohte 
Aciditiit durch AlCla heryorgerufen wird, das primiir durch Austauschyorgange in 
die Bodenlsg. iibergeht, u. nicht durch prim&ren IF-Austauscli nut sckundarer Al- 
Auflosung. — In method. Ilinsicht wird das Verhiiltnis Boden : Lsg. =  10 : 25 vor- 
geschlagen; fiir 100 g Boden sollen 500 mg Chinhydron zur Einstellung konstanter 
Potentiale notwendig sein. Die elektrometr. Titration von Bodensuspensionen bietet 
keinen Vorteil vor den iiblichen Titrationsmethoden. (Ztschr. f. Pflanzcnernahr. u. 
Diingung Abt. A 6 . 1—26. 1925. Landw. Ilochschule Bonn.) T r ĆNEL.

Ernc3to M611ei'-Arnold, Die Feststellung und Kontrolle des Kali- und Phos- 
phorsiiurezustandes der Aclcer in der Praxis. Vf. schliigt zur raschen Feststellung 
des K- u. P205-Zustandes des Ackerbodens vor, fiir die Yerss. das Getreide vom Zeit- 
punkt der Bliite an griin zu ernten, da nach W il f a r t h -ROm e r -W im s ie r  die Getreide- 
pflanzen zu diesem Zcitpunkt ihren Bedarf an K u. P bereits yollig gedeckt haben. 
(Ztschr. f. Pflanzcnernahr. u. Diingung Abt. B 4. 503—11. 1925.) TnfiNEL.

Eilłl. Alfred Mitseherlicli, Zur Bestimmung des Dungerbediirfnisscs des Bodens 
nach Mitscherlich. Polemik zu den Angriften G e r l a c h s  (vgL Ztschr. f. Pflanzcn
ernahr. u. Diingung Abt. B 4. 273; O. 1925. II. 1557). (Ztschr. f. Pflanzenerniihr. 
u. Diingung Abt. B. 4. 473—78. 1925.) T r ć n e l .

C. C. Hamilton und C. M. Smith, Colorimetrisehes Verfahren, ton die Yer- 
teilung und Menge von Bleiarsmat auf besprengten und bestaubten Oberflachen zu 
zeigen. Das nicht niiher beseliriebene Verf. berulit auf der Umwandlung des Blei- 

arsenats in -sulfid, die auch dem Kopieryerf. (printing out method) zugrunde liegt. 
Wegen weiterer Angaben w ird  auf Journ. Econ. Entomol. 18. 502 [1925] yerwiesen. 
(Journ. Franklin'Inst. 200. 540. 1925.) BO t t g e r .

Rhenania Verein Chemischer Fabriken A.-G., Mannheim, Diingeniittel. 
Rohphospliat wird mit solchen Mengen von Alkalisulfat oder -clilorid, Si02 u. einer 
Erdalkaliyerb., wie CaC03, gemischt, daB 1 Mol. Alkaliosyd auf 1  Mol. PsO{ u. ge- 
niigend Si02 yorhanden ist, um mit dem gesamten, nicht an P205 gebundenen CaO 
Calciumorthosilicat 2CaO-SiO.) zu bilden. Die Mischung wird bei Ggw. yon Dampf 
auf 900—1000° erhitzt. Wie SiO, konnen auch A1203 u. FesO;i, bezw. diese Verbb. 
enthaltende Pliosphate wirken. (E. P. 235860 yom 27/5. 1925, Auszug yeroff. 12/8. 
1925. Prior. 23/6. 1924.) K O m .lN G .

Rhenania Yerein Chemiselier Fahriken A.-G., Mannheim, Diingemittel. Um 
Diingemittel zu erhalten, welche Mg3(P()j2, Magnesiumcalcium- oder Magncsium- 
alkalicalciumphosphat enthalten, wird Rohphospliat mit MgCla oder MgS04, ge- 
gebenenfa l̂s einem Alkalisalz u. mit soyiel Si02 bei Ggw. von Wasserdampf auf 
etwa 900—1100° erhitzt, ais erforderlich ist, um mit dcm Ca, welclics durch Mg 
u. Alkalimetall ersetzt werden soli, Calciumorthosilicat zu bilden. Der im Roh
phosphat yorhandene Gehalt an Si02 ist hierbei zu beriicksichtigen, yorhandenes 
Fca03 u. Alj03 wirkt in gleichem Sinne. (E. P. 237875 vom 27/5. 1925, Auszug 
yeroff. 2%'9. 1925. Prior. 1/8. 1924.) K O h l in g .

A. G. Eryon, Stourport, England, Diingemittel, bestehend aus einer gepulyerten 
Mischung yon CaO, NaCl, RuB u. gegebenenfalls trockenem Geflugelmist. Das 
Mittel wirkt zugleich Pflanzenschiidlinge yernichtend. (E. P. 2358G2 vom 22/1. 
1925, ausg. 16/7. 1925.) K O h l in g .

Nicolaus Krantz, Luxemburg, und Leon de Holtke-Huitfeldt, Frankreich, 
Zersetzung von Phosphorsaure enthaltenden Sto/fen. Rohphosphate werden in grofien 
Stiickcn in Tiirmcn mit HCI behandelt. (F. P. 595133 vom 10/3. 1925, ausg. 26/9. 
1925. D. Priorr. 11/3. u. 22/4. 1924.) K a u s c h .
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E. L. Pease, Darlington, England, Dungeniittel. Mischungen yon Torf u. Ab-
wasserschlamm werden mit Kaliumsalzen u. (NIIj)3P04 in fester Form oder in Lsg.
rersetzt. Die (NH4)3P04 - Lsg. kann durch Einleiten yon rohem Leuelit- oder 
Schiefergas in eine wss. Lsg. von H3P04 erhalten werden. (E. P. 233481 yom 
20/2. 1924, ausg. 4/9. 1925.) K O i i l in g .

L. Adelantado, Barcelona, Dungeniittel. Rohphospliat wird bei gewiihnlicher 
Temp. mit einem oder mehreren Alkalisulfaten, einschlieBlich (NH4)2S04, u. H2S04, 
yorzugsweise mit je 1 Mol. Sulfat u. I12S04 gemischt. Das Erzeugnis, dessen Phos- 
phatgehalt citronensaure- oder citratl. ist, wird gegebenenfalls mit Torf, Abwasser- 
schlamm, Gerberei- bezw. Brauereiabfall o. dgl. yersetzt. (E. P. 239551 vom 5/3.
1924, ausg. 8/10. 1925.) K O i i l in g .

Emile Charles Camille Boubaud und Baymond Alexandre Yeillon, Paris,
Mittcl zur Zerstorung von Inscktcnlarven. (D. B. P. 420159 KI. 451 yom 13/11.
1923, ausg. 17/10. 1925. F. Prior. 30/11. 1922. — C. 1925. I . 567.) S c h o t t l a n d e r .

vm. Metallurgie; Metallograpliie; Metaliverarbeitung.
George L. Walker, Altes Kupferiergwerk und Schmelze in Zentralafrika. Im 

Kongo (Ilaut-Katanga) wurden Spurcn eines yorgeschichtlichen Bergbaus auf Cu 
gefunden. Beschreibung der Einzelheiten des Fundes. (Engin. Mining Journ.-Press 
120. 811—16. 1925.) " E n s z l in .

Bobert Hadfield, Einige Bemerhmgen beziiglich des Zusammengehens des Yer- 
fassers mit der franzdsischen Metallurgie (1889—1923) und iiber den hervorragendcn 
Anteil Frankreichs in der Vergangenheit. Einige seltsame und unerklarliehe Tat- 
sachen beim Mangcinstalil. Der erste Teil ist geschichtlicher Natur u. streift die 
Arbeiten von R ć a u m u R, B e r t h o l l e t , V a u q u e l in , B e r t h ie h , L a v o is ie r , O s m o n d , 

P o u r c e l , L e  C h a t e l ik r  u. G u il l e t  u. betont das gute Zusammenarbeiten Vfs. 

mit der franzos. Wissenschaft u. Industrie. Im zweiten Teil wird darauf liin- 
gewlesen, daB man Mn-Stahl, der von 1000° in W. abgesclireckt w'urde u. dann eine 
Brincllharte von 200 besitzt, durch Wiirmebehandlung bei 500° oder durch An- 
wendung yon Zug auf 600 Brinell bringen kann. (Chemistry and lud. 44. 1029—44.
1925.) W lL K E .

Kuno Wolf, Aufbereilutigsmethoden, insbesondere Schaumschivimmverfahren und
elektroosmotische Ton- und Kaolinreinigung. Einleitend werden die Grundlagen der 
naBmechan., elektromagnet. u. elektrostat. Aufbereitung skizziert. Es wird sodann 
der heutige Stand der Flotationstechnik, insbesondere Erzzerkleinerung, Flotationsapp., 
Flotationsmittel u. Kcagenzien, Flotationsyorgange besprochcn. Die mit Bleiglanz, 
Teichsehldmmen (aus dem Harz), Kupferkies (aus Deutschland, Serbien, Chile), 
Molybddnglanz (Norwegen) u. carbonat. Bleierz (Deutschland) erhaltenen Ergebnisse 
der SchwimmyerfF. der Maschinenbau-Anstalt H u m b o l d t  u . der Minerals 
Separation Ltd. werden in GegenUberstellung zu denen der naBmechan. Auf
bereitung tabellar. zusammengefaBt u. die Bedeutung der Flotation fiir die Ren- 
tabilitatserhohung von Aufbereitungsanlagen hervorgehoben. Die naBmechan. Auf
bereitung yersagt bei komplesen Erzen infolge des geringen Unterschiedes in D., 
wiihrend durch magnet. Aufbereitung nur eine ungenugende Trennung zu erzielen 
ist. Hier setzt die Flotation ein, indem sie die Trennung von Bleiglanz u. Zink- 
blende, Zinkblende u. Schwerspat, Zinkblende u. Breunerit, Zinkblende u. Griinstein, 
Kupferkies u. Scheelit ermoglicht. Aus Blei-Zinkschlammen einer naBmechan. Auf
bereitung im Westerwald, woyon 71,S Gew.-Proz. unter Sieb Nr. 250 fein waren u. 
einem Gehalt yon 9,6% Pb, 10,0% Zn u. 0,8°/0 Cu wurde durch Flotation ge- 
wonnen: ein Pb-Konzentrat mit 77,4l°/a Pb, l,95°/0 Zn u. 1,24% Cu, ein Zn-Kon- 
zentrat mit 52,59°/0 Zn, 4,8% Pb u. 2,2% Cu, Berge mit 0,79°/,, Pb, 0,50% Zn u.
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0,08% Cu. Das Ausbringen betrug bei diesem Materiał an Pb 73,2%, an Zn 86,9%.
— Durch selcktiyc Fiotation von blei-zinkhaltigen Sbhlammen aus dem Ilarz, dic 
im Aufgabcgut 2,8% Pb u. 8,9% Zn enthielten, wurden gewonncu: ein Pb-Kon- 
zentrat mit 52,54% Pb u. 6,0% Zn, ein Zn-Konsentrat mit 47,5% Zn u. 4,0% Pb, 
Berge mit 0,14% Pb u. 1,0% Zn. Das Ausbringen war hierbei 72% Pb u. 87,5% Zn. 
Obige Ergebnisse wurden erhalten unter Anwendung der Standard- u. Unterluft- 
maschine der Minerals Separation bezw. der Humboldtflotationsmaschine (System
H. B a r t s c h ). Ais Fiotationsmittel wurden neutrale, saure u. alkal. Elektrolyte, 
sowie Schutzkolloide benutzt u. zwar 0,5 bis 1 Kilo pro Tonne trocknes Aufgabegut. 
An Olen gelangten aromat. KW-stoffe, Kresole zur Anwendung. Auch hierbei 
betrugen die Zusiitze nur ausnahmsweise melir ais 1 Kilo pro Tonne trocknes Auf
gabegut.

Zum Schlusse werden die Grundlagen der elektroosmot. Ton- u. Kaolinrcinigung 
in Anwendung auf tonhaltige Abgiinge der Kohlenflotation erortert, u. der klass. 
Kupfertopfvers. yon S c h w e r in  beschrieben. Der Karne „Osmosemaschine“ ist 
lediglich ais Herkunftsbezciclmung aufzufassen. Durch Elektrophorese erfolgt 
anod. Abscheidung der Teilchen, durch Elektroendosmose Entwiisserung des Anoden- 
ansatzes, sodaC die Osmosemaschine gereinigtes Materiał mit ca. 18—25% W . liefert. 
(Metali u. Erz 22. 474—80. 1925. Charlottenburg.) K. W o lf .

Schneider & Cie., Das Terfahren von Dwight und Lloyd zur Aufbereitung 
zerkleinerter Mineralien. Die Brikettierung der Mineralien gesehieht in der Hitze. 
Das Yerf. ist ein kontinuierliches, welches ein poroses, lialtbares Prod. liefert, ohne 
daB die li. Gase eine Zers. der Mineralien (Sulfide) heryorrufen. Beschreibung einer 
Anlage, welche in Montclianin (Saone et Loire) in Betrieb ist. (Rew de Metallurgie 
22. 703—10. 1.925.) E nszlin .

A. Couain, Die Aufbereitung von Mineralien in den Werken John Cockerill und
Seraing. Beschreibung einer Brikettierungsanlage mit HeiBdampftroeknung. (Rev. 
de Metallurgie 22. 697— 702. 1925.) Enszlin .

GK Spackeler, Die Aufbereitung der Trummer-, Bohn- und Oolitherze. Es wird 
die Schwierigkeit der Aufbereitung, welche eine planmaBige Zerkleinerung der Erze 
notwendig macht, an der Hand von Versuchsergebnissen der Erze yon Salzgitter 
u. bayrischen Doggererzen, kłargelegt. (Glilckauf 61. 1521—28. 1925. Breslau.) ESSZ.

B. Bogitch, Uber die Reinigung der Schrnelzflusse. Wirkung des Natrium-
sulfats. Yf. berichtet von einigen Vcrss., Fe, Ni, Cu, Pb, durch Erhitzen zusammen 
mit Sand u. NaJSOł bei ca. 1400—1500° u. einer Dauer yon 20—25 Min. zu oxy- 
dieren u. somit yon Verunreinigungen zu befreien. Vf. geht naher auf die einzelnen 
sich abspielenden Prozesse ein, die Osydation, die Sulfurierung u. das Rosten, bei 
Cu u. Pb wird ein fest reines Metali erhalten, auf Ni u. Co lieB das Verf. sich 
nicht anwenden, auf Grund der groBen Affinitiit des Ni u. Co zum Schwefel. (C. r. 
d. l’Acad. des sciences 181. 666—68. 1925.) H a a s e .

Edmund S. Leaver und Horace M. lawrence, 1}ariumpolysulfid ais Sul- 
fierungsmiiiel fiir oxydische Erze beim Flotalionsverfahren. Die Erze wurden soweit 
zerkleinert, daB sie durch ein 65-Maschensieb hindurchgingcn. Zur Schaumbildung 
diente Steinkohlenteer fiir sich oder mit Teer yon hartem Holz gemischt, o-Toluidin, 
Thiocarbanilid (T u. T-Mischung) u. Kiefernol (1 —3 Pfund auf eine Tonne Erz). 
Bariumpolysulfid sclieint ein brauchbares Sulfierungsmittel namentlich fiir Cu-, 
in geringerem MaBe fiir Pb-Erze zu sein, dessen Anwendung sich in Gegenden 
empfiehlt, in denen Schwerspatlager yorkommen. Von anderen Sulfierung3- 
mitteln sind Na-Sulfid u. -Polysulfid brauchbar, Ca-Polysulfid nur im Gemisch mit 
Na-Sulfid fiir gewisse Cu-Erze. Unbrauchbar ist HjS. (Journ. Franklin Inst, 200. 
543—44. 1925.) BO t t g e r .
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A. Briinninghaus, Die Gemnnung und Verwendung von sauerstoffangereieliertcr 
Luft im Uuttenbp.tyie.be. (Ztschr. f. Sauerst.- u. Stickst.-Ind. 17. 68—70. 73—75. 
81—84. 1925. — C. 1925. II. 494.) Jung.

James T. Mac Kenzie, Die Wirkung von Yerdnderungen im, Kuppelofenbetrieb 
auf die Lebensdauer des feuerfesten Futters. Feststcllung der scliadlichen Wrkg. 
diinner oder rostiger Metallstilcke u. ubergrofier Windgesehwindigkeit. (Journ. 
Amer. Ceram. Soc. 8 . 720—35. 1925.: Birmingham Ala. Metallurgist, Americ. Cast 
Iron Pipę Co.) Salm ang .

Dudley Willcox, Neue Hoehfrequenzinduhtionsofen. Die Ófen sind bis jetzt 
bis zu 15 Pfund Einschmelzgewicht hcrgestellt worden u. sollen alle Yorteile eines 
guten Ofens in sich yereinen. Der Ofcn kann mittels Zug herabgelassen werden, 
so daB der Tiegel, der auf einem unterstiitzten Boden stelit, frei wird u. beąuem 
entfernt werden kann. (Metal Ind. [New York] 23. 401—2. 1925. Ajax Electro- 
thermic Corp., Trenton [N. J.].) W lLKE.

Konrad Hofmann, Die Entwicklung der Roheisenerzeugung innerhalb der letzten 
Jahrzehnte in technischer und chanisch-metallurgischer Hinsicht. (Ztschr. f. angew. 
Ch. 38. 1058—64. 1925. Breslau, Techn. Hochsch.) J ung.

Asel Hultgren, Die Darstellung von temaren Eisen-Kohlenstoff-Legierungen. 
Vf. kniipft an den Aufsatz yon A. y. V e g e s a c k  (ygl. Stahl u. Eisen 45. 458; 
C. 1925. II. 428) an, u. gibt eine andere Art, tcrniire Fe-C-Legicrungen in korrekter 
Weise deutlich graphisch darzustellen, bekannt. Er yerwendet dabei ein sen krech tes 
Koordinatensyatem. (Stahl u. Ei3en 45. 1854. 1925. Gothenburg.) LtiDER.

Jacques Yarlet, Die meclianischen Eigenschaften von Sonderroheisen. Yf. gibt 
eine Zusammenstellung der Eigenschaften yon Roheisen yerschiedener Zus., u. tritt 
der Ansicht entgegcn, da8 die durchschnittliche Qualitat des Roheisens in den 
letzten Jahrzehnten schlechter geworden sei. (Stahl u. Eisen 45. 1815—16. 1925. 
Dusseldorf.) L O d e r .

J. H. Whituey, Eisenoxyd bei der Stahlherstellung. Die Menge des in der 
Schlacke enthaltenen Eisenoxyds geht wahrend der Entkohlungsperiode oft weit 
unter den Betrag von 1% herunter u. steigt mit dem Nachlassen der KolilenstofT- 
abseheidung, so dafi scbeinbar das Eisenoxyd der Schlacke den Ubcrgang des 02 
aus den Ofengasen an das Jletallbad yermittelt. Im sauren ProzeB ist allgemein 
der Fe-Gehalt der Schlacke hoher ais beim bas. Aufierdem soli zwisehen den 
Grehalten Phosphorsiiure Kieselsiiure u. Eisenoxyd eine gewisse Beziehung be- 
stehen. (Iron Age 116. 1031—83. 1925.) W i l k e .

—, Uber den Einflufi der AbkuhlungsgcschwindigJccit und Gic fi temper a tur auf 
das Gufieisen. Es wird der EinfluB der Abkuhlungsgescliwindigkeit u. der GieB- 
temp. auf die Eigenschaften des GuBeisens erortert, insbesondere auf die B. des 
Graphits, Menge der gel. Gase, Festigkeit. (GieBereiztg. 22. 658—64. 1925. 
Berlin.) I jOd e r .

Hans Malzacher, Folgeerschńnungen der gehinderten Scliwindung an Stahlform- 
gu/istiicken. Vf. betrachtet an prakt. Beispielen die Erscheinung der Scliwindung 
von StahlguBstiicken u. die sich widersetzenden Kriifte, die infolgedessen auf- 
tretenden maBlichen Unstimmigkeiten, Warmrisse u. Spannungen. (GieBereiztg. 22. 
653—57. 1925. Jernitz [N.-Osterreich].) L O d e r .

E. Maurer, Zur Kenntnis der Vanadinstdhle. (Stahl u. Eisen 45. 1629—32. 
1925. — C. 1926. I. 216.) W i l k e .

Conrad 'Wolff, Die Yerwendung von siliciertcrn und unsiliciertcm Stahl zur Jler- 
stellung von nahtlosen Rohren nach dem Schrdgwalz- und Pilgcrschńttverfahrcn. An 
Walzyerss. mit silicierten u. unsilicierten Rundblocken yerschiedenen Durchmessers 
wird gezeigt, welchen ungunstigen EinfluB die Blasenbildungen in nicht silieiertem 
Stahl ausuben, u. daB beim Schragwalzyerf. eine Auseinanderzerriing u. ScliweiBung



1926. I .  H Yin. M e t a l l u r g i e ;  M e t a l l o g r a p h ie  u sw . 1027

des Stahls, wie man friiłior angenommen bat, nicht eintritt. Aus den Ergebnissen 
geht heryor, daB fiir die Herst. nahtloaer Rohre nach dem Schriigwalz- u. Pilger- 
sehritt-Verf., silicierter, d. h. ruliiger, blasenfreier Stahl zu empfehlen ist. Die 
Pragę, ob sich unsiliciertcr Stahl uberliaupt fiir die Rohrherat. eignet oder nicht, 
wird nicht cntschieden. (Photogramme u. Tabellcn im Original). (Stahl u. Eisen 
45. 1958—61. 1925. Miilheim-Ruhr.) F r e it a g .

J. Cournot und K. Sasagawa, Uber die Yiscositat einiger Legierungen in der 
Warnie. Vff. untersuchten bei Yerschiedenen Tempp. die Dehnungsgeschwindig- 
keiten u. die Grenzen der Yiscositat fiir folgende Legierungen: gewohnlicher 
weicher u. lialbweichcr Stahl, Schnelldrehstahl mit 14°/0 W, eine Eisen-Nickcl- 
Chromlegierung mit 63% Ni u. l l °/0 Cr, ein Si-Cr-Stalil mit 2% Si u. 12°/0 Cr. 
Aus nachstehender Tabelle sind die kg-Gewichte er3ichtlich, die notwendig sind, 
um eine Yerliingerung um eine Einheit lieryorzubringen:

350. 400 450 500 550 600 700 800 850°
Gewohnlicher Stahl . 31 20 — 8 — 4 — — -

Halbharter Stahl . ,. 32 2 1 — 9 — 4 1 — —

Schnelldrehstahl . . ■— — 49 30 — 14 7 2 —

Chromnickelstahl — — — — ; 42 32 17 7 3
Chromsiliciumstahl . . -' —  - — — 60 45 30 8 1 ___

Hieraus ist leicht die Brauchbarkeit der einzelnen Stahlsorten fiir verschiedene 
Tempp. ersichtlicb. (C. r. d. 1’Acad. des sciences 181. 661—62. 1925.) H a a s e .

Brenier, Wirkungen der Siiurebeizung auf die „rondclles Belleville“. Da Saure- 
beizung liingere Zcit gelagerte Gegenstiinde im Bad auseinander fallen lieB, wurden 
Unterss. iiber diesen eigenartigen Vorgang angeatellt u. dazu 2 Eiaensorten (0,475% C,
1,644% Si u. 0;680% C, 0,190% Si) benutzt. Alles in allem hat es den Anscliein,

■ daB innere Spannungen, die bei der Herst. der Fe-Gegenstande entstanden sind, 
die Ursache des Zcrbrechens beim Beizcn sind. (Rev. de Metallurgie 22. 568—70. 
1925.) W i l k e .

Canaud, Die elektrothermisehe Industrie des Zinks. Nach Bcsprechung der im 
Ofen herrschenden Bedingungen werden die einzelnen Verft'. u. Ofentypen behandelt. 
(Rey. de Metallurgie 22. 571—79. 1925.) W i l k e .

Hubert Altwicker, Uber den Einflufi von Kupferoxydul auf Elektrolyt- und 
Raffinadekupfer. Es wurden wahrend des Raffinierprozeaaes von yerschiedenen 
Kupfersorten Proben entnommen u. der EinfluB dea Cu20 auf die median. Eigen
schaften des Cu bestimmt. Beim Warmwalzen machten sich 0,23% 02 kaum be- 
merkbar, wahrend beim Kaltwalzen bei einer Konz. von 0,12% 02 Korrosiou auf
tritt. Die Qualitatswerte werden durch Cu20 nachteilig beeinfluBt. Die Zerreifi- 
fcstigkeit zeigt die geringsten Abweichungen mit zunehmendem Gehalt Cu20. Die 
Dehnung u. (juerkontraktion werden durch Zunahme an Cu20 erheblich yermindert. 
Die erstere nimmt bei 0,387% 02 um 360% gegen Materiał von 0,01% 02 ab. Fur 
das weiche Materiał sind die Abweichungen der ZerreiBfestigkeit groBer ais fiir 
hartes. Die Hartę steigt mit zunehmendem Gehalt an Cu20. Dic Tiefungsprobe 
yerbessert ssich mit einem Gclialt an Cu20. Die Warmebiegeprobe wird wenig 
beeinfluBt. Bei Ziehyersuchen scliadet daa Cu20. Die Leitfiihigkeit sinkt gegen- 
iiber reinem Materiał. Yf. hat diese Yer&nderung der Eigenscłiaften zahlenmiiBig 
bestimmt. (Metali u. Erz 22. 583—94. 1925.) E n s z l in .

E. Seidl und E. Sehiebold, Das Verhalten inhomogener Aluminium-Gufibldelcchen 
beim Kaltwalzen. Vff. haben griindłiche Walzyerss. an yerschiedenartigen Al-GuB- 
blocken gemacht Das chem. gleiche Metali verhalt sich beim Walzen teils hoch- 
plast,, teils sprode, je nach Krystallart u. Walzrichtung. Es wurden dabei weit- 
gehende Zusammenhange der inneren zur iiuBeren Formanderung dea Materiale be-



1 0 28 Hvm. M e t a l l u r g ie ; - M e t a l lo g r a p h ie  u sw . 1926. I.

obachtet. Der innere Aufbau der yerformfen Blocke wurde mkr. u. rontgenograpli. 
untersucht. Der Arbeit sind eine grolie Auzahl Tabellen, Schliffbilder, Rontgen- 
diagramme u. sonstiger Figuren beigefugt. (Ztsebr. f. Metallkunde 17. 221—20. 
283—88. 320—28. 365—68. 1025. Berlin-Dahlem.) L uder .

R. Glocker, E. Kaupp und H. Widmami, Untersuchungen iiber die 
Rekrystallisation gewalzter Silbcrbłeche. YfF. haben atark gewalzte u. bei ver- 
schiedenen Tempp. rekrystallisierte Ag-Bleche auf ihre Festigkeit u. ihr Gefuge 
untersucht. Letzteres gescliah mkr. u. rontgenograpli. Durch die Routgenunter- 
suchung wurde yornebmlieh die KorngroBe u. -lagerung ermittelt, so daB sich die 
drei Verff. der Prufung weitgeliend ergiinźen. (Ztschr. f. Metallkunde 17. 353—57. 
1925. Stuttgart.) L O d e r .

F, C. TJinnis, Einzelhciten aus einem Cyanidwerk. Es werden einige masehi- 
nelle Yerbesserungen beschrieben u. abgebildet, welche in einer Cyanidanlage aus- 
gearbeitet wurden. (Engin. Mining Journ.-Press 120. 856—58. 1925.) E n s z l in .

Edward Hodges Robie, Produklion von Gold und ArSenik in Jardine, Mont. 
Besehreibung der Gewinnung u. Verarbeitung der Erze eines umgestellten, alten 
Werks auf Au u. Arsenik. (Engin. Mining Journ.-Press. 120. 765—72. 1925.) E n s z l .

A. Portevin und P. Chevenard, Einflufi des Kaltstreckens und des Hartens auf 
dic elaslischen Eigenschaften vei-sehiedener Metalle und Legierungen. Zweck der 
Yerss. war, kaltgestreckte u. gehiirtete Metalldrahte auf Drehung zu priifen, wobei 
sie fortschreitenden AViirmeeinflussen unterworfeu wurden. Im Verlauf dieser Ein- 
fliisse wurde die Auderung des Drehmoduls u. der inneren Reibung beobachtet. 
Vom prakt. Standpunkte aus liiBt sich sagen, daB die durch die Wftrme- u. meeban. 
B chan dl mig heryorgcrufcnen Anderungen fiir deu Drehmodul yerhiiltnismaBig 
schwach sind, niimlicli unter £0%, im Gegensaiz zu der inneren Reibung, die sich 
bis zum Dreifachen iindern kann. Diese Eigenschaft hat fiir Stiicke Bedeutung, 
die mit schnellem Falleu yerbundener Wechselbeanspruchung unterzogen werden. 
(C. r. d. l’Acad. des sciences 181. 716—18. 1925.) K a l p e r s .

A. Petit, Beitrag zur TJntersuchung der Aluminium - Silicium - Lcgienmgen. Vf. 
hat den EinfluB einer groBen Reihe von Metallen auf die Eigenschaften der unter 
dem Namen Silumin bekannten Al-Si-Legierung in bezug auf die Hiirte, Scher- 
festigkeit, Biegung usw. untersucht u. kommt dabei zu dem Ergebnis, daB auBer 
Na nur Mg, Cu, Cu-Mg u. Mg-Zn die Eigenschaften bessern konnen, u. zwar 
kommen Gehalte dieser Metalle bezw. Legierungen yon 2—5u/0 in Frage. Die Er- 
gebnisse sind folgende:

Alpas Geh.
7o

GuBart | Behandliuig Brinell-
Einheit.

Scherfestig- 
keit mm2

Durch- 
biegung mm

spez. Schlag- 
arbeitet kg

Mg

Mg

Mg

Cu-Mg

Cu-Mg

Cu-Mg

Cu-Mg

Mg-Zn 

Gewolml 
(C. r. d.

Kokille

Sand

Kokille

] roli gegossen 
lj gehartct500° 
l angel. 150° 

gehiirtet 500'’ 
angel. 100°

l! gehiirtet5001
1U\ angel.

i0

125°

89

92

93—99

93

Sand

Kokille

|i gehiirtet 500° 
I angel. 125° 96

105

105

roh gegossen 
gehiirtet 500° 
angel. 100° 
gehiirtet 500° j 1 
angel. 10 0° \)

Alpax, iu Kokillen. . . jgeg. 00 
1’Acad. des sciences 181. 718—19. 1925.)

93

14.5 

17

19

15.5

20 

23

19

14

0,8
0,8

1,2

1,7*
0,7

0,5

0,6

1.5

2.6

0,4

0,3

0,2

0,0
0,3

0,2

0,2

0,4

0,6
K a l p e r s .
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Leon Guillet, Einflup der Deformierungen auf die Umwandlung einiger leichter 
Legierungen mit Aluminium ais Hauptbestandteil. Einige leichte Legierungen, dereń 
Hauptbestandteil Al ist, gewinncn neue Eigenschaften durch Hiirtung bei 500° u. 
durch Anlassen. Vf. wollte nun diese Eigenschaften niihcr auf Zug u. Schub 
untersuclien u. fand, daB die Deformierung durch Zug die Umwandlung des Dur- 
aluminiums herbeifiilirte, jedoch war diese Umwandlung keine yollstiindige. Schon 
nach 7 Tagen bei Zimmertemp. zeigten sich IlSrteanderungen. Eine Legierung, be- 
stehend aus Al, Cu u. Mn gab nicht dasselbe Itesultat. Es zcigte sich, daB schon 
ein ganz schwacher Zug eine recht anselinliche Hiirtung des Materials hervorrief. 
Bei diesen-'Unterss. kounte das Mikroskop nicht ais Ililfsmittel benutzt werden, da 
sich die Umwandlungen ohne Anderung der Struktur vollzogen. (C. r. d. l’Acad. 
des sciences 181. C39—40. 1925.) I Ia a s e .

K. L. MeiBner, Der Einflup der Allerungstemperatur auf die physikalischen 
und chemischen Eigenschaften des Lautals. Vf. untersuchte die Veredeluugsvorgśinge 
des Lautals, einer Al-Legierung, dereń Veredelungszusiitze Cu u. Si sind. Die 
Legierung wurde bei 500° ausgegluht, in W. abgeschreckt, u. das Altern der Proben 
bei yerschiedenen Tempp. bis 200° yorgenommen. Die Dauer der Alterung betrug 
in einer Yersuchsreihe 16 Stdn., in der zweiten 24 Stdn. Dann wurden Brinell- 
hiirte, Streckgrcnze, Zugfestigkeit, Dehnung, Tiefung, Biegefiihigkeit u. Korrosions- 
widerstand bestimmt. Die erhaltenen Werte sind in Abhiingkeit yon der Alterungs- 
temp. in Kuryen zusammengestellt. Zum Yergleich werden die Eigenschaften des 
Duralumins herangezogen. (Ztschr. f. Metallkunde 17. 369—73. 1925. Berlin.) LO.

K. L. Meissner, Die Wirkung des kiinstlichcn Alterns auf die gealterten Alu- 
miniumlegierungen. Die Unterss. wurden an 2 Al-Legierungen, die bei Zimmertemp. 
altern, ausgefuhrł. Der grundlegende Unterschied zwisehen den beiden Legierungen 
war, daB die eine Cu enthielt u. die andere nicht. Beide Legierungen konnten 
zuerst bei Zimmertemp. altern u. wurden dann kiinstlichem Altern unterworfen, das 
in 16stdg. Anlassen bei yerschiedenen Tempp. u. darauffolgender Luftkuhlung be- 
stand. Die Feststellung der physikal. Eigenschaften bei den Yersuchsstiicken lieB 
eine deutliche Verbesserung der Eigenschaften der nicht Cu enthaltenden Legierung 
erkennen, wiihrend die Cu-haltige dies nicht zeigtc. Die gunstigste Temp. war in 
diesem Falle 125°. Der Unterschied kommt nach Vf. durch die relatiye Triigheit 
der Verb. CuA12 zustande, die eher keine Hśirtewirkg. zeigt bis die anderen Eigen
schaften hecinfluBt werden. Hierauf wird die Behandlung besprochcn, ohne daB 
fiir alle Vorgiinge restlose Erkliirungen gegeben werden. — Auf diese Arbeit be- 
zieht sich dann die Kritik von M a r ie  L. V. G a y lo r  (Metal Ind. [London] 27. 30; 
C. 1925. II. 1384). (Metal Ind. [London] 26. 623—26. 1925. Berlin.) W i l k e .

K. L.- Meissner, Die Wirkung des kiinstlichen Alterns auf die gealterten Alu- 
miniumlegierungen. Eine Erwiderung auf die Kritik yon M a r ie  L. V. G a y lo r  

(Metal Ind. [London] 27. 30—32; C. 1925. II. 1384) uber denselben Gegenstand. 
(Metal Ind. [London] 27. 333—37. 1925. Berlin.) W i l k e .

S. W. Miller, Gupeiscnschweipung mit Bronze. Vorteile u. Nachteile dieses 
SchweiBens werden mit cinigen Anwendungen aufgefuhrt. Am besten hat sich ein 
Messing bewiihrt yon folgender Zus.: 57—620/„ Cu, 38—41 °/0 Zn, bis 1% Fe, bis 
0,5 °/0 Mn u. bis 1,0% Sn. Das Fe gibt Festigkeit, Mn bewirkt gesunden GuB u. 
Sn erhóht die Fłiissigkeit der Legierung. (Aeetylene Journal 27. 192—94. 1925. 
Union Carbide & Barbon Research Lab., New-York.) W i l k e .

Ancel St. John, Gupstahle und Rontgenstrahlen. Bei direkter Durchleuchtung 
yon GuBblocken mit harten Rontgenstrahlen konnen Fehlstellen u. Hohlraume im 
GuB gefunden werden. (Iron Age 116. 802—04. 1925.) B e c k e r .

K. Heindlhofer, Mechanische und magnetische Hartę. Die yereinfachte Me- 
tliodc von A . Y . D e  F o r e s t  zur Ermittlung der Hiirte auf magnet. Wege hat im
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Vergleich zur Rockwell- u. Scleroscope Hartę an einigen Untersuchungsgegenstgnden 
durchaus befriedigende Resultate geliefert. (Iron Age 116. 606—08. 1925. S. K. F . 

Industries, Inc., New York.) W i l k e .

C, F. Jenkin, Priifungm auf Hochfreąuenz-Ermudungen. Vf. untersucht die 
„Ermudungseffekte", d. h. das Nachlassen der elast. Eigensehaften bei mechan. 
Durchbiegungen an yerschiedenen Materialien, vor allem an Kupfer, „Armco“-Eisen 
u. weichem Stahl in Abhangigkeit yon der Freąuenz der Durchbiegungsprozesse 
pro Sekunde. Letztere werden mittels period, elektr. Beanspruchungen heryor- 
gerufen. Die Freąuenz der Durchbiegungen wird bis zum Brueh der Probestucke 
gesteigert. (Proc. Royal Soc. London Serie A. 109. 119—43.) F r a n k e n b u r g e r .

R. L. Binney, Die Temperaturbestimmung bei den Nichteisenlegierungen. Auf- 
zShlung der Vor- u. Nachteile der bisher bekannten MeBmethoden. (Metal Ind. 
[New York] 23. 405—06. 1925. Bunting Brass and Bronze Co., Toledo, Ohio.) W i l k e .

—, Merkblatt zur Messung hoher Temperaturen. Das yom Verein Deutscher 
Eisenhuttenleute herausgegebene Blatt gibt eine Anleitung zur Messung hoher Tempp., 
sowie einen krit, Yergleieh der 3 MeByerfF. mit Hilfe yon Thermoelement, Wanner- 
pyrometer u. Holborn-Kurlbaum-Pyrometer. (Stabl u. Eisen 45. 1850—54. 1925. 
Dusseldorf.) L u d e k .

H. Meyer und F. Nehl, Die gruiullegenden Yorgange der bildsamen Yerformung. 
Die theoret. Grundlagen des Druckyersuches werden erlautert u. eine Ubersicht 
iiber die wichtigsten Forschungsarbeiten des Gebietes gegeben. Insbesondere wird 
die Rutschkegeltheorie u. die Theorie yon der Behinderung der Verformung eines 
Druckkorpers durch Endflachenreibung besproclien. (Tafel der Kraftlinien-Unters. 
Seigerungs-Atzungen von FluBeisenproben, sowie Tabcllen im Original.) (Stabl u. 
Eisen 45. 1961—72. 1925. August Thyssen Hutte,' Gewerkschaft Hamborn.) F r e it .

S, W. Miller, Was gelit beim Acetylen-Saucrstoffschneiden von Stahl vor sich? 
Das beste Yerf. u. die Kontrolle der Ausfuhrung, so daB die besten Ergebnisse 
erzielt werden konnen, sollten festgelegt werden. Im yorliegenden Falle sollte Eisen, 
10—15 ccm stark mit 0,50% C, zerschnitten werden. Bei yerschiedenen Tempp. 
wurde dementsprechend gesebnitten u. die Stucke durch Makro-, Mikroiitzung u. 
chem. Analyse untersucht. Das Ergebnis liiBt sich kurz zusammenfassen: Starkę 
Stucke miissen vor dem Scbneiden auf Rotglut erhitzt werden, um Spannungen an 
der Sclineidestelle zu yermeiden. Die durch Warme yeriinderte Zone, die yielleicht 
kleine Spriinge enthiilt, muB entfernt werden, am besten maschinell, wenn das 
Arbeitsstiłck stSrkeren Zugbeansprucliungen, besonders Wecbselbeansprucliungen 
oder StoBen, ausgesetzt werden soli. Ist Anlassen oder eine andere Wiirmebehand- 
lung niitig, so soli dies immer nach dem Scbneiden u. vor dem maschinellen Be- 
arbeiten gemacht werden. Alle diese VorsichtsmaBregeln sind nicht so wichtig, 
wenn der C-Gehalt des zu schneidenden Stuckes unter 0,35% liegt. (Acetylene 
Journal 27. 222—32. 1925. Union Carbide and Carbon Research Lab., Inc., Long 
Island City [N. Y.].) W i l k e .

W. J. Reardon, Gic fen von Metallcn. Verff. zwecks Yermeiduug von Schwierig- 
keiten beim GieBen besonders geformter Gegenstande aus Mn-Bronze, Nickel- 
Legierungen u. yon Lagermetallen. (Metal Ind. [New York] 23. 409—410. 1925.) W il.

R. Black und C. L. Shafer, „Atomized“ Kohle in der Arichteisenschnelzc. 
Wiihirend bei Kohlenstaub 75% dureb ein 200 Maschensieb auf 2,5 cm gehen u. bei 
80 Maschen alles, muB bei der „atomized" Kohle durch das 200 Sieb alles gehen 
u. Kornehen yon noch geringerer u. unendlicher Feinheit yorhanden sein. Dieser 
Unterschied ist sehr wesentlich, denn Vf. berichtet Uber gute prakt. Resuitate, die nicht 
mit Kohlenstaub, wohl aber mit der anderen Kohlensorte erhalten werden. Beim 
Anheizen tritt zucrst keine yollstandige Verbrennung ein, dies beginnt erst nach
3—4 Min. Die fliichtigen Bestandteile der Kobie werden dann unmittelbar nach
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Eintritt in den Ofen vergast u. geben eine Flamme. Der fixe Kohlenstoff wird 
verkokt u. verbrannt. Die Asclie wird geschmolzcn u. ais Sclilaeke auf die Wiinde 
des Ofens, die AuBenseite des Tiegels u. die Oberfliiche der Charge niedergeschlagen. 
Die Anhiiufung der Schlacke ergibt keine Schwierigkeiten, da sie lose u. zer- 
brockelnd ist u. nur einmal wochentlich entfernt zu werden brauclit. Die Herst. der 
Kohle sowie die zur Verbrennung geeigneten Ofen u. Kosten werden besprochen. 
(Metal Ind. [New York]23.403—04.1925. Gibraltar Bronze Comp., Cinciunati, O.) W il .

Robert J. Anderson, Behandlung poroser Aluminiumgufistucke. Allgemein 
werden folgende Methoden angewandt zwecks SchlieBung von Lochern, Entfernung 
der PorositSt' usw. 1. Bakelit, das aufgetragen oder mit Druck angewandt wird.
2. Bakelit in Al-Pulver. 3. gekoclites Leinsamenol, unter Druck u. nachfolgendem 
Erhitzen. 4. Natriumsilicatlsg. 5. ZnCL-Lsg. 6. AlCl3-Lsg. 7. AmCl-Lsg. 8. An- 
lassen auf rund 300°. 9. Al-Pulver u. S. 10. Walzen oder Loten usw. GroBere Fehler 
konnen allgemein nicht mit Lsgg. behandelt werden, nur Walzen oder Loten ist 
hier zu yersuehen. Bei der Natriumsilicatmethode benutzt man Natriummetasilicat 
mit groBerem Vorteil ais das gewohnliche Wasserglas. Die beiden Ausfiihrungs- 
wege — die englische u. amerikan. Methode — werden dann ausfUhrlich besprochen. 
(Metal Ind. [London] 27. 363—64. 1925.) W i l k e .

F. H. Hurren, Tempcrgufi. Vf. erlautert das Wesen des Tempergusses u. gibt 
prakt. Beispiele. (GieBereiztg. 22. 667—68. 1925. Berlin.) LOdeu .

Heinz Bablik, Beiłrag zur Theorie und Praxis des Metallspritzverfahren$. 
Die von T u e n e r  u. B a l l a r d  verofFentlichte Arbeit (Journ. Inst. Metals 32. 291;
C. 1925. I. 1449) wird wiedergegeben mit einigen weitercn Ausfuhrungeu des Yf. 
(Korrosion u. Metallschutz 1. 126—29. 1925. Wien.) W lLK E .

Charles H. Troctor und 01iver J. Sizelove, Die elcktrolytische Vernickelung.
’ Die Arbeit vergleiclit den Wert von MgS04 u. Na^SO., ais Badzusatzmittel, ohne 

zu einem abschlicBenden Wcrturteil zu kommen. Z. B. hat sich in einem Werk 
folgende Zus. bewShit: 4,5 1 W., 340 g einfaches Ni-Salz, 43 g Borsaure, 440 g 
NąjS04 u. 57 g NH,C1. Cd-Metallstucke oder CdCl4 konnen ais glanzendmachende 
Mittel zugesetzt werden, von letzterem werden 320 mg/4,41 zugesetzt. pH soli 
allgemein 5,4 betragen, Temp. 27°, 4—5 V, HF ais Sauerungsmittel, Anoden aus 
elektrolyt. oder gewalztem 99°/0ig. Ni. Das vernickelte Prod. bedarf keiner nach- 
triiglichen Polierung. Der gliinzende Uberzug ist schon beim Herausnehmen aua 
dem Bade da. Milde alkal. Elektroreiniger, die niedrigen Natrium- oder Kalium- 
hydroxydgehalt haben, sind bei der Vorreinigung am bestcn anzuwenden. Sollte 
mit Trichlorathylen, CC14, Bzl. oder Bzn. gereinigt werden, ao wirkt eine yertlkale 
Bcwegung sehr giinstig. Allgemein kann gesagt werden, daB Na2S04 bis zum 
Bctrag von rund 440 g/4,5 1 oder ein gleicher Betrag MgS04 gleich gute Ergebnisse 
liefern. Der Ni-Nd. ist bei Zusatz von MgS04 zweifelsohne weiBer, vielleicht durch 
Mitabacheidung von Mg. (Metal Ind. [New York] 23. 415—16. 1925.) W i l k e .

E. Maali, Verzinnungsvei-fahren. Vf. gibt eine Ubersicht — iihnlich wie bei der 
Yerzinkung (Korrosion u. Metallschutz 1. 27; C. 1925. II. 1385) — der ublichcn 
Verzinnui)gsverf.: Feuerverzinnung, galvan., Spritzyerzinnung nach SCHOOP u .  Ver- 
zinnung mit Streuzinn. (Korrosion u. Metallschutz 1. 124—26. 1925.) W i l k e .

H. G. Wolfram und W. N. Harrison, Einflufi der Zusammensetzung auf die 
Eigenschaften von Stahlblechemaillen. Diejenigen Emaillen, die sowohl Flint wie 
Feldspat enthalten, eignen sich am besten. (Journ. Amer. Ceram. Soc. 8. 735—56.
1925. Bur. of Stand.) Sa l m a n g .

W. E. Hughes, Untersucliungen uber galvanische Metallabscheidung. YI. Ab- 
acheidung im drehenden Bchalter. 2. (VI. 1. vgl. S.’ 217) Die Haupttypen der Be- 
hiilter, die Einrichtung einer Anlage sowie die Yor- u. Nachteile der verschiedenen
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Typen im prakt. Betriebe werden bespróchen. (Metal Ind. [London] 27. 379—82. 
403—05. 429—30. 1925.) W i l k e .

G-. Delbart, Vergleichende Untersuchung der Korrosion der Gu/seisen in Schwefel- 
saure von verschiedenem IConzentrationsgrad. (Vgl. C. r. d. 1’Aead. des sciences 180. 
1942; C. 1925. II. 1216.) Yerschiedene GuBeisensorten wurden auf ilire Korrosion 
durch H2S04 yerschiedenster Konz. untersucht. Am stiirksten werden P-, Si- u. 
Mn-reiches GuBeisen korrodiert; am widerstandsfahigsten sind die weiBen stalil- 
artigen. Im allgemeinen werden zu GefśiBen nur die Stiihle zu yerwenden sein, da 
bei den gewohnlichen Sorten die Korrosion zu groB ist. (C. r. d. l’Acad. des
sciences 181. 786—88. 1925.) E n s z l in .

A. Billaz, Das Zink und die Frage der Korrosion. II. (I. ygl. Ind. chimiąue
12. 202; C. 1925. II. 984.) Es werden zusammenfassend an Hand des Schrifttums
die Korrosion nach P r o s t  18 yerschiedener Zn-Sorten yerschiedener Zus. u. die
Korrosion des Zn in sauren Lsgg., sowie einschlagige Unterss. der Anaconda 
Copper M ining Co. u. yon P r o st  bespróchen. (Ind. chimiąue 12. 440—42.
1925.) R O h l e .

E. Standt, Korrosionen von Kupferrolir durch Petroleum. Ein durch die Aus- 
puffgase erhitztes Kupferrohr eines Traktors wurde yon dem durchgcleiteten
Petroleum in kurzer Zeit zerfressen unter B. von Cu2S. (Chem.-Ztg. 49. 952.
1925.) J u n g .

G. Masing, Die Korrosion des Messings in Kondensatorrohren nach den Arbeiten 
des englischen Korrosionskomitees. Zusammenfassende Behandlung obigen Themas 
an Hand der Arbeiten yon B e n g o u g h  (ygl. B e n g o u g h  u . M a y , Journ. Inst Metals 
32. 81; C. 1925.1. 1524. (Naturwissenschaften 13. 941—44. 1925. Berlin.) JoSE PnY .

R. Thews, Korrosionsfeste Legierungen fiir Grubenwasserpumpen. Durch Zusatz 
von Pb zu Bronzen hat man yersucht, die Korrosionsfestigkeit zu erhohen, ohne 
die median, Eigenschaften zu yerschleehtem. GieBtechn. ist die Herst. solcher
Legierungen schwierig, da nur 0,25% Pb legiert werden, u. bei hoherem Gehalt 
einSaigern yon Pb-Kiigelehen stattfindet. Cu-Ni-Legierungen mit geringem Pb-Gehalt 
haben bis jetzt noch nicht restlos befriedigt. Aber bei WeiBmetallen ist es wiederholt 
durch geeignete Zusatze gelungen, dem GuBeisen ahnliclie mechan. Eigenschaften 
zu erhalten, dabei darf der Pb-Gehalt nicht unter 50% sinken. Ni-Cu-Legierung 
ais Zusatz war bis jetzt yon Yorteil. (Korrosion u. Metallschutz J. 129—30.
1925.) W i l k e .

Julius Swoboda, Uber Rostschutzmittel. Zusammenfassende Darst. (Chem.- 
Ztg. 49. 977—79. 994—97. 1925. Hamburg.) J u n g .

May Kmmp Codding, San Francisco, Metallgewinnung. Auf dem Boden 
eines mit Riihryorr. ausgestatteten Behalters wird eine Schicht Hg u. iiber diese 
ein aus dcm auszuziehenden, fein gemahlenen Erz u. einer wss. Fl. bereiteter Brei 
gebracht, der durch die Riihryorr. mit dem Hg innig yermischt u. dann entfernt 
wird. (Caii. P. 247649 vom 24/4. 1924, ausg. 17/3. 1925.) K O h l in g .

Minerals Separation North American Corp., New York, iibert. yon: Cor- 
nelins H. Keller, San Francisco, Calif., Konzentration von Erzen durch Schaum- 
flotation. Ein in geeigneter Weise aus dem Erz hergestellter Brei wird in Ggw. 
eines Alkalisanthats dem Scliaumschwimmyerfahren unterworfen. (A. P. 1554 216 
yom 23/10. 1923, ausg. 22/9. 1925.) O e l k e r ,

Minerals Separation North American Corporation, New'York, iibert. von: 
Carl Pierce Lewis, Burlingame, Calif., V. St. A., Konzentration von Erzen durch 
Flotation. Man unterwirft die Erze in Breiform u. in Ggw. eines Xanthats dem 
Sehaumschwimmyerf. (A. P. 1554220 yom 27/3. 1924, ausg. 22/9. 1925.) O e l k e r .
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Badger Fire Extinguisher Co., Boston, Mass., Ubert. von: Gusta vus 
J. Esselen jr., Swampscott, Mass., Schaumstabilisimniltel bestehend aus einge- 
dampfter, neutraler Sulfitablauge u. einem Alkaliresiuat. (A. P. 1558599 vom 22/4.
1924, ausg. 27/10. 1925.) K a u s c h .

A. Carlson, Degerhamn, Schweden, Brikettieren von Erzen. Fe203 enthaltende, 
gemablene Erze oder Konzentrate werden mit hochstens 6 %, zweckmiiBig nur 
2—3°/0 CaO gemischt, zu Briketts gepreBt u. mittels Dampfes gehiirtet. (E. P. 
233731 vom 9/5. 1925, Auszug yeroff. 8/7. 1925. Prior. 10/5. 1924.) K O h l in g .

Guyon F. Greenwood, Gcorgevillc, und Robert S. Hutcheson, Montreal, 
Kanada, lieduzieren. von Erzen. Die Red. erfolgt mittels Kohle bei Tempp., welche 
oberhalb derjenigen liegen, bei denen sich Carbide der betreffenden Metalle bilden. 
Erz u. Kohle werden fiir sich auf eine die Reduktionstemp. iiberschreitende Temp. 
erhitzt, dann vermischt u. die Red., gegebenenfalls unter Zusatz yon mit dem 
ausschm. Metali sich legierenden Stoffen durehgefuhrt. (A. P. 1558262 vom 31/1.
1923, ausg. 20/10. 1925.) K O h l in g .

R. L. Gamlen, Hyderabad, Indien, Reduktion yon Erzen. Die zerkleinerten 
Erze sinken durch einen Schacht in einen Herd herunter, wobei sie durch Abgase 
teilweise reduziert werden, welche bei der im Ilerde erfolgenden volligen Red. der 
Erze entfallen. Diese Red. geschieht mittels gepulyerten Brennstoffes, welcher 
durch auf mehr ais 800° yorerhitzte Luft zerstiiubt, teilweis verbrannt u. gegen das 
herabsinkende Erz geblasen wird. Die Vorerhitzung der Luft erfolgt in einer 
WSrmeaustauseliyorr., durch welche die Abgase des Herdes vor ihrem Eintritt in 
den Schaciit geleitet werden, durch den die Erze lierabsinken. (E. P. 239557 vom 
15/3. 1924, ausg. 8/10. 1925.) K O h l in g .

Oscar B. Hofstrand, Salt Lake City, V. St. A., Aufbereitung oxydischer und 
sulfidischer Erze. Die feingemalilenen Erze werden mit Scliwefel, NaCl u. Kohle 
gemischt, gerostet u. das chlorierende Rosten unter jedesmal erneutem Zusatz von 
Sehwefel, NaCl u. Kohle mehrmals wiederholt. An Stelle von freiem Scliwefel 
empfiehlt sich die Ajiwendung yon Pyrit. Die durch Auslaugen crhaltenen Lsgg. 
werden zwecks Gewinnung yon Ag mit Cu, zwecks Gewinnung von Cu mit Fe 
beliandelt. Dem Riickstand wird Au mittels Cyanidlsg. entzogen. (A. P. 1556822 
yom 18/4. 1922, ausg. 13/10. 1925.) K O h l in g .

Dorr Co., ubert, yon: Edwin W. Hale, Greenwich, und Colin G. Fink, 
Yonkers, V. St. A., Gewinnung von Metallen. Fein gemalilene Erze, Konzen
trate u. dgl. werden mit Lsgg. yon Br2 in Lsgg. yon Halogensalzen ausgelaugt, die 
Lsgg. yon Gangart u. etwa ausgeschiedenem Sehwefel getrennt u. elektrolysiert, 
Um Verląste an Br3 zu yermeiden, wird die Elektrolyse vor yolliger Abscheidung 
des Metalles unterbrochen u. die Lsg. zum Ausziehen weiterer Mengen yon Erz usw. 
yerwendet. (A. P. 1554575 yom 8/6. 1922, ausg. 22/9. 1925.) K O h l in g .

Hector Zanicoli, Frankreich, Gewinnung von Metallen aus metallurgischen 
Schlacken. Die Schlacken werden in feurigfl. Zustand in einer Kammer eines Be- 
hSlters, der durch eine Brucke geteilt u. mittels Fiammen hoch erhitzt ist, mit redu- 
zierenden Gasen oder Dampfen, z. B. Diimpfen schwerer Petroleumkohlenwasser- 
stoffe, behandelt. Hierbei wird die Hauptmengc der yorhandenen Schwermetall- 
silicate zu Metali reduziert. Das Erzeugnis flieBt iiber die Brucke u. wird mechan. 
getrennt. (F. P. 594928 yom 10/3. 1925, ausg. 23/9. 1925.) K O h l in g .

W illiam  Jackson McMillen, Washington, ubert. yon: Ellery F. Coffin, 
Muirkirk, V. St. A., Betrieb von llochofen. Es wird in den Ilochofen ein redu- 
zierendes Gas eingeblasen, dessen Temp. u. Druck gleich oder hoher ist ais die 
in der Zone lierrschenden, in welche hinein das Einblasen erfolgt. (Can. P. 246985 
yom 1/5. 1924, ausg. 17/2. 1925.) K O h l in g .
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Jacob G. Aarta, Dongeu, Holland, Ófen zum Reduzieren von oxydischen Eisen- 
erzen, die iiber eine Reilie von Stufen einem Strom h. reduzierender Gase entgegen- 
gefuhrt u. dabei abwecliselnd auf den' einzelnen Stufen von der Ofenmitte nach 
der Ofenwandung u. umgekehrt bewegt werden, dad. gek., daB die Stufen ab- 
wecliselnd fest u. drelibar sind, u. daB zweckmaBig die festen Stufen mit einem 
mittleren Kern u. die drehbaren Stufen mit dem AuBenmantel verbunden sind. In 
einem anschlieBenden Raum kann der cntstandene Eisenscliwamm gekiihlt, gekohlt 
oder geachmolzen werden. (D. R. P. 420861 K I. 18a vom 28/2. 1924, ausg. 31/10.
1925.) K O h l in g .

Franz Jordan, Wickcde-Ruhr, Entharten von mit Aluminium iiberzogenem Eisen. 
Das Metali wird in luftdichten Behaltern, z. B. Muffeln, einige Zeit auf 750° erhitzt 
u. dann unter weiterem LuftabschluB moglichst langsam abgekiihlt. Es laBt sich 
dann zu dUnusten Bliittern auswalzen. (A. P. 1552744 yom 26/6. 1924, ausg. 8/9.
1925.) KOh lin g .

John E. Burns, Indianapolis, V. St. A., Hitzebehandlung von Metallen. Es 
werden Bader yerwendet, welche aus Mischungen yerschiedener Alkalinitrate oder 
-nitrite bestehen, z. B. Mischungen von 75% NaNOs u. 25% K N 03, je 33% NaNOs, 
KX03 u. NaNOa oder 25% NaN03, 50% KNO0 u. 25°/0 XaX02. Die Mischungen 
sind iunerlialb der Temperaturgrenzen von etwa 200—540°, 150—400° bezw. 160 
bis 380° brauchbar. Das zu beliandelnde Metallstiick wird einige Zeit iu dem Bade 
erhitzt u. dann abgeschreckt. (A. P. 1555400 vom 5/10. 1923, ausg. 29/9. 1925.) KO.

E. P. Houghton & Co., Philadelphia, Pa., iibert. yon: George W. Pressell, 
Philadelphia, Carburierungsmittel fiir Einsatzluirtung, welches aus 80—90°/0 einer 
Mischung yon Koks u. Holzkohle u. 10—20% einer mit einem Alkalimetallcyanid 
u. einem Alkalimetallcarbonat impriignierter Kohle zusammengesetzt ist. (A. P. 
1556347 vom 13/3. 1924, ausg. 6/10. 1925.) O e lk e r .

Felten & Guillaume Carlswerk A.-G., Mulheim a. Rh., JSisenlegierungen. Die 
Legierungen enthalten Al u. Si. Der Gehalt an Al ist grofier ais der an Si, er 
betriigt z. B. 1% Al bei 0,7% Si. (E. P. 239231 yom 28/8. 1925. Auszug yeroff. 
28/10. 1925. Prior. 1/9. 1924.) K O h l in g .

Maschinenfabrik EBlingen, EBlingen b. Stuttgart, Herstellung versand- und 
verarbeitungsfdhiger Fonnlmgc aus Ferrosilicium oder anderen, Eisen oder Silicium 
enthaltenden Legierungen. (D. R. P. 420565 KI. 18a yom 10/7. 1921, ausg. 27/10.
1925. Zus. zu D. R. P. 315323; C. 1921. IV. 651. —  C. 1923. II. 628 [E. P. 187729].) KO.

Salem Chas. Wilson, Springfield, und J. A. Culpepper, Eminence, V. St. A., 
Geharteter Stahl aus Roheisen. Das auf Hellrotglut erhitzte Fe wird in eine 
Mischung yon Fe, Si02, Mn u. sclimelzbarer organ. M. getaucht, einige Minuten 
unter Aufrechterhaltung der Hellrotglut darin belassen u. dann abgeschreckt oder 
in anderer Weise gekiihlt. (A. P. 1555736 vom 16/8. 1923, ausg. 29/9. 1925.) KOn.

Soc. des Procedes Metallurgię[ues Constant-Bruzac, Frankreich, Herstellung 
von Stahl. Das zerkleinerte Erz wird auf die zur Red. erforderliche Temp. erhitzt 
u. dann ohne Mityerwendung yon Kohle so lange mit CO behandelt, bis das ent- 
standene Fe yollstandig mit C gesatt. ist. Das yollig gleichmśiBige Erzeugnis wird 
entweder vor oder nach dem unter LuftabschluB erfolgenden Schmelzen von der 
Gangart geschieden, mit Zuschlagen wie CaO, Fe203 o. dgl. behandelt, welche 
schiidliche Metalloide abscheiden, dann der Gehalt an C in ublicher Weise auf 
denjenigen reduziert, welcher dem herzustellenden Stahl entspricht u. dabei auf- 
genommener 02 mittels Mn entfernt, oder es wird das mit C gesatt. Fe mit der 
eutsprechenden Menge yon C-freiem Fe yerschmolzen. (F. P. 594547 vom 19/5.
1924, ausg. 14/9. 1925.) K O h l in g .
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Paul Richard Kuehnrich, Sheffield, England, Salzbad zur Umwandlung von 
Eisen in Stahl. (D. R. P. 420703 KI. 18c vom 30/6. 1923, ausg. 30/10. 1925.
E. Prior. 1/7. 1922. — C. 1924. I. 705.) KOhling.

Ludlum Steel Co., Watcryliet, Ubert. von: Percy A. E. Armstrong, Loudon- 
ville, V. St. A., Saurefeste Stahle. Die Stahlc enthalten Fe, Cr u. C. Die Menge 
des C kann zwisehen 0,15 u. 3%, die des Cr zwisehen etwa 8,2 u. 30% scbwanken, 
das gegenseitige Yerhaltnis, in dera C u. Cr stehen mussen, ergibt sich aus einer 
der Patentschrift beigegebenen Kurventafel. Dic Legierungen werden etwa 100 bis 
300° uber ihren oberen Umwandlungspunkt erhitzt u. dann rasch abgekuhlt. Yon 
in Nahrungsmitteln enthaltenen Siiuren, wie CII3COOH, werden sie nicht angegriffen. 
(A. P. 1554615 vom 1 /1 2 . 1922, ausg. 22/9. 1925.) K O h l in g .

Mas Baeke, Deutschland, Stahlc, welehe neben Fę enthalten 8—25% Cr, 
2—25% Mn u. 0,4—1,5% C. Die Stahle sind sehr bestiindig gegen Siiuren, Alkalien 
u. Luftbestandteile. (F. P. 595530 vom 20/3. 1925, ausg. 5/10. 1925.) K O h l in g .

Walther Mathesius und Hans Mathesius, Charlottenburg, Titanstahl. (D. R. P. 
403668 K I. 18b vom 18/2. 1921, ausg. 27/10. 1925. — C. 1925. I. 571.) K O h l in g .

Deutsch-Lusemburgische Bergwerks- und Hutten-A.-G. und Hermann 
Schmidt, Dortmund, Elektrisches Verschiucificn von Stahlen rerschiedener Zusammen- 
setzung, 1 . dad. gek., daB das iu k. Zustaude befindliehe FluBmittel so zwisehen 
den zu yerschweiBenden Fliichen untergebracht wird, daB der Stromdurchgang 
nicht gehindert wird. — 2. dad. gek., daB das FluBmittel in Bohrungen bezw. Yer- 
tiefungen des einen Stahles gefUllt wird. — 3. dad. gek., daB die Bohrungen bezw. 
Yertiefungen geneigt zur ScliweiBflache verlaufen. — Bei den Ubliehen FluBmitteln, 
wie Borax, tritt in der Kalte eine wesentliche Verminderung, gegebenenfalls sogar 
yollige Verhindęrung des Stromdurchganges ein. (D. R. P. 420083 KI. 21 h yom 
25/10. 1924, ausg. 24/10. 1925.) K O h l in g .

Ludlum Steel Co., Wateryliet, Ubert. von: Percy A. E. Armstrong, Loudon- 
yille, und Ralph P. de Vries, Newtonyille, Y. St. A., Stahllegierungen. Die Le
gierungen enthalten neben Fe 0,05—0,6% C, 5—9% Cr, Ni u. Si in solcher Menge, 
daB der Gesamtgehalt an Cr, Ni u. Si 12—15%, die Menge des Si mehr ais 1  %
u. der Gehalt an Ni wenigstens ‘/i des Gehalts an Si betrSgt. AuBerdem kann 
etwa 1% Mo anwesend sein. Die Legierungen zeiclinen sich durch sehr groBe 
Bestandigkcit gegen rostbildende EinflUsse aus. (A. P. 1555395 vom 10/1. 1921, 
ausg. 29/9. 1925.) K O h l in g .

Metal Research Corp., New York, Ubert. yon: Charles E. Parsons, New York, 
und Samuel Peacock, Wheeling, V. St. A., Reincs Eisen. Oxyd. Eisenerze werden 
gemahlen, durch im Gegenstrom zugeleitete, uberschUssige reduzierende Gase bei 
800—1000° in Metali yerwandelt, abgekiihlt u. yon Gangart u. dgl. magnet, ge- 
schieden. Bei den angewendeten Rcduktionstempp. erfolgt weder Sintern noch 
Schmelzen, so daB sich das entstandene nicht pyrophor. Eisen bis auf sehr geringe 
Rcste — 0,11% — von allen Yerunreinigungcn trennen laBt. (A. P. 1555312 
yom 17/10. 1923, ausg. 29/9. 1925.) KOHLING.

New Jerspy Zinc Co., New York, Ubert. yon: Frank G. Breyer, John 
P. Hubbell und Duncan M. Kerr, Palmerton, V. St. A., Roslen zinkhaltiger sul- 
fidischer Erze. Dic Erze werden erst fein gepulyert, dann zu groBeren Stucken 
geformt u. in solchem ZeitmaB durch eine Entschwefelungsyorr. geleitet, daB die 
Entschwefelung allmahlich erfolgt u. die Abgase einen annahernd gleichmaBigen 
Gehalt von 5—8% S02 enthalten. An mehreren Stellen wird ein die Verbrennung 
untcrhaltendes Gas eingefuhrt, zunachst mit geringerer, spater mit hoherer Temp. 
(Can. P. 248370 yom 26/5. 1924, ausg. 31/5. 1925.) K O h l in g .

Inspiration Consolidated Copper Co., New York, Ubert. yon: George D. van 
Arsdale, Los Angeles, V. St. A., Gewinnung von Kupfer atis Erzen oder Konzen-
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traten. Sulfid. oder gemisclite, d. h. neben Sulfid CuO, CuC03, Kupfersilieat u. ge- 
gebenenfalls metali. Cu enthaltende Kupfererze werden zweckmaBig unter allmiih- 
lichem Erwarmen mit wss. Lsgg. im Gegenstrom ausgelaugt, welche freie H^SO ,̂ 
CuSOj u. Fea(S04)3, letzteres in einer bis zu l,5°/o betragenden Menge enthalten. 
Die erhaltene Lsg. wird dann entweder iiber metali. Fe geleitet, wobei Zement- 
kupfer ausffillt, oder mit Graphit- oder Graphit- u. Bleianoden elektrolysiert, wobei 
an den Katlioden Cu abgescliieden, an den Anoden beim Auslaugen entstandenes 
FeS04 zu Fej(S04)3 zuriickoxydiert wird. Ist die zu elektrolysierende Lsg. reich 
an Fea(S04)3, so wird sie entweder neutralisiert u. unter Druck erliitzt, wobei bas. 
Foj(S04)3 fiillt oder es wird neben Graphit- eine yerhiiltnismSBig groBe Anzalil von 
Bleianoden yerwendet, welche FeS04 langsamer oxydieren ais Grapbitanoden. Die 
elektrolysierte Lsg. wird zum Ausziehen weiterer Mengen Kupfererz oder zum 
weitercn Auslaugen der yorher ausgezogenen u. gegebenenfalls nach dcm Aus
ziehen gerosteten Erze benutzt. Die Elektrolyse muB bei Stromdichten von 7 bis 
15 Amp. je Q-FuB, u. Tempp. von etwa 40—45° erfolgen. (A. PP. 1553413, 
1553414 u. 1553415 vom 18/5. 1923, 1553416 vom 28/9. 1923, ausg. 15/9.
1925.) K O h l in g .

J. C. Hoal und Metals Production Ltd., London, Gewinnung von Metallen. 
Feuehte metallfuhrende Stoffe, besonders fałp/erhaltige, werden mit ziihfl. Brenn- 
stofFen, wie Holz- oder Kohlenteer so gemischt, daB sie mit einer Schicht des Brenn- 
stoffes iiberzogen werden u. leicht vom W. getrennt werden konnen. Nach Ab- 
ziehen des lctzteren werden sie gegliiht, wobei Metali erhalten wird, dem im Fali 
yon kupferhaltigen MM. etwas Cu20 beigemischt ist. (E. P. 235641 vom 19/3.
1924, ausg. 16/7. 1925.) K O h l in g .

H. S. Mackay, London, Kupfergewinnwig. Sulfid. Kupfererze werden gerostet
u. mit yerd. HjS04 ausgelaugt, zweckmaBig mit einer schwiieher sauren Lsg., welche 
weiter yerarbcitet wird u. einer stiirker sauren Lsg., welche nach Gebrauch mit 
frischer Sśiurc yersetzt u. zum Auslaugen weiterer Erzmengen gebraucht wird. Aus 
den weiter zu yerarbeitenden Lsgg. wird Fe u. Al durch CaC03 oder CuO, CuC03 
oder diese Verbb. enthaltende Erze gefallt u. das Filtrat yon den Ndd. mit Blei
anoden u. Kupferkathoden elektrolysiert. (E. P. 238962 yom 29/5. 1924, ausg. 
18/9. 1925.) K O h l in g .

International Nickel Company, New York, iibert. von: Robert C. Stanley, 
Staten Island, V. St. A., Aufbei-eitung Nickel und Kupfer enthaltender Stoffe. Die 
Stofife werden mit einem Alkalisulfid yersclimolzen u. von yorhandener Schlacke 
abgegossen. Sie scheiden sich in 2 Schicliten, von denen die obere Sulfide des Cu, 
Fe u. yon Alkali, die untere yorzugsweise NiS, neben wenig Cu, Fe u. Alkali ent
hiilt. Die untere Schicht wird erneut mit Alkalisulfid yersclimolzen, wobei sich 
wieder 2 Schichten bilden u. die untere neben NiS nur noch geringe, etwa 1 °/0 be- 
tragende Mengen Cu enthiilt. Diese Schicht wird im Conyerter yerblasen, das ent- 
standene unreine metali. Ni zu Anoden gegossen u. diese elektrolyt. gercinigt. Die 
kupferreiche Schicht wird direkt im Conyerter yerblasen. (A. P. 1553197 vom 
30/9. 1924, ausg. 8/9. 1925.) K O h l in g .

Charles GL Bichardson, Elizabeth, V. St. A., Trennen von Kobalt und Nickel. 
Von Fe, Pb, Cu u. anderen Beimengungen gereinigte Ni, Co, As u. Sb enthaltende 
Speisen werden soweit abgerostet bezw. mit soviel As- u. Sb-freiem Ni yermischt, 
daB das Erzcugnis nur noch die dem Ni iiąuiyalente Menge As u. Sb enthiilt u. 
dieses unter Zusatz eines FluBmittels, zweckmaBig Na^S bezw. einer Mischung yon 
NsijS04 u. Kohle yerschmolzen. Es bildet sieli eine Schlacke, welche von den 
Bestandteilen des Ausgangsstoffes nur Co u. eine neue Speise, die Ni, As u. Sb 
enthiilt. (A. P. 1557879 vom 8/11. 1921, ausg. 20/10. 1925.) K O h l in g .
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August Eilert, Braunschweig, Darstelhing hochprozentiger Calciumamalgame 
durch Elektrolyse, 1. dad. gek., daB sowohl das ais Kathode zu benutzende Hg ais 
auch das ElektrolysiergefiiB yor dem Einbringen des Elektrolyten erwarmt wird. —
2. dad. gek., daB die zu elektrolysierende Lsg. von schwebenden festen Teilchen, 
wie ungel. Ca(OH), befreit u. z. B. durch Erhitzen freigehaltcn wird. — Das ge- 
bildete Amalgam ist yon Zeit zu Zeit zusammenzudriicken, um den Kontakt mit 
dem den Strom in das Hg fiihrenden Draht aufrecht zu erhalten. (D.R. P. 420721 
KI. 40 e vom 21/9. 1924, ausg. 30/10. 1925.) K O h l in g .

Wayne K. Worton, Ogden, V. St. A., Edelmetalle aus Erzen. Die fein ge-
mahlenen Erze -“werden mit Hg, Zn u. Lsgg. yon CuS04 behandelt. (Can. P. 247955 
vom 14/4. 1924, ausg. 24/3. 1925.) K O h l in g .

Siemens & Halske A.-G., Siemensstadt, ubert. von: A. Mietli e und H. Stamm- 
reich, Charlottenburg, Herstellung von Gold aus Quccksilber. Hg wird der Einw. 
von Elektrizitat ausgesetzt, z. B. indem ein Lichtbogen zwischen Quecksilberelek- 
troden gebildet wird. (E. P. 233715 vom 7/5. 1925, Auszug yeroff. 8/7. 1925. 
(Prior. 8/5. 1924.) K O h l in g .

Patent-Treuhaud-Gesellschaft fiir elektrische Gluhlampen m. b. H., Berlin 

(Erfinder: Karl Schroter, Berlin - Lichtenberg), Gesinterte harte Metallegierung 
und Verfahren zu ihrer Herstellung. (D. K. P. 420689 KI. 40b vom 30/3. 1923, 

ausg. 30/10. 1925. — C. 1926. I. 223 [A. P. 1549615].) K O iiling .

Willoughby Statham Smith, Newton Poppleford und Henry Joseph Garnett, 
Seyenoaks, England, Legierungen, bestehend aus 49—71% Ni, 17—25% Fe, 15 bis 
25% Cu u. gegebenfalls zwecks Erhohung des elektr. Widerstandes weniger ais 
1% Mn, Mo, Cr, Si, V, Ti, W  oder Al. Die Legierungen besitzen hohe magnet. 
Permeabilitiit, besonders bei geringen magnet. Kraften. (A. P. 1552769 vom 10/1.
1924, ausg. 8/9. 1925.) K O h l in g .

Andre Angelo Fresneau, Aubervilliers, Frankreich, Leiehłe Legterung, be
stehend aus 93,3% Al, 3,4% Cu, 1% Ni, 1,8% Zn u. 0,5% Mg. Zur Herst. legiert 
man zunachst Cu, Ni u. Zn, reduziert mittels Ba, tragt in die gesehmolzene M. 
Al ein, gibt das Mg hinzu u. behandelt mit NajO. Die Legierung besitzt eine D. 
yon etwa 2,9 u. betriichtliche Festigkeit. (A. P. 1555959 yom 6/3. 1924, ausg. 
6/10. 1925.) K O h l in g .

Aluminium Co. of America, Pittsburgh, Ubert. von: Zay Jeffries, Cleveland 
Heights, und Eobert S. Archer, East Cleyeland, V. St. A., Aluminiumlegierungeń. 
Siliciumreiclie Legierungen des Al werden unter Bedingungen gegossen, bei denen
Si in Form kleiner Teilchen in der M. ausgeschieden wird, u. es wird die M. langere 
Zeit auf eine unterhalb des F. des Eutektikums liegende Temp. erliitzt. Hierbei 
andern die Silieiumteilehen ihre Form u. die Eigenschaften der Legierungen ver- 
bessem sich. (Can. P. 247102 vom 19/10. 1921, ausg. 24/2. 1925.) K O h l in g .

N. V. Hyhinette, Wilmington, V. St. A., Legierungen, welche neben Fe 18 bis 
40% Ni, 28—405/o Cr u. gegebenenfalls bis zu 10% Co oder bis zu 2% Cu ent
halten. Besonders giinstige Eigenschaften besitzen Legierungen yon 1,5% C, 1% Si,
0,5% Al -u. 0,5% Mn entbaltendem Fe mit 30% Cr u. 20 oder 35% Ni. Aus 
diesen Legierungen hergestellte Gegenstande werden, zweckmaBig durch oxydierendes 
Erhitzen bei Ggw. von Alkali, mit einer Schutzschicht yon Oxyd bedeckt. Die 
Erzeugnisse sind durch Widerstandsfśihigkeit gegen Alkalien ausgezeichnet. (E. P. 
236931 yom 1/7. 1925, Auszug yeroff. 2/9. 1925. Prior. 12/7. 1924.) K O h l in g .

Th. Goldschmidt A.-G., Esscn-Ruhr, Lagermełallegierung mil Bronzegrundlage, 
bestehend aus 12—25% Pb, 2,5—5% Ni, 2—10% Sn, das teilweise durch Sb u. Zn 
ersetzt werden kann, Rest Cu. — Der Zusatz kleiner Mengen Phosphorkupfer zur 
Desoxydation wirkt haufig, besonders durch Verbesserung der YergieBbarkeit,



giinstig. (D. E. P. 420068 K I. 40b yom 6/7. 1921, ausg. 15/10. 1925 u. P.P. 
594914 vom 10/3. 1925. ausg. 23/9. 1925.) K O h l in g .

Metallbank und Metallurgisohe Gesellschaft A.-G., Frankfurt a. M., Lager- 
metalle. Die Legierungen entlialten neben Pb bis 0,1% Li u. bis 0,5% Na, sie 
konnen auBerdem bis 0,1% K, bis 0,5% eines Erdalkalimetalls, sowie kleine Mengen 
Cu, Ni, Co, Zn, Mg, Bi, Cd, As, Sb, Sn, Al, Si, Se, P u. Sehwefel entbalten. 
(E. P. 237583 yom 3/7. 1925, Auszug yeroff. 16/9. 1925. Prior. 25/7. 1924.) Ku.

Z. Neurath, Wien, Lagennetalle, bestehend aus 65—67% Pb, 3—14% Sn, 
10-27% Sb u. 0,7—2,5% As. (E. P. 238895 vom 21/8. 1925, Auszug yeroff. 14/10.

1925. Prior. 23/8. 1924.) KOh l in g .

Siemens & Halske A.-G., Berlin-Siemensstadt (Erfinder: Georg Masing, 
Berlin), Yergiitung mechaniscli vorbehandeltcr Mełalle, dad. gek., daB das Metali vor 
weiterer mechan. Bearbeitung oder sonstiger Deformation, z. B. beim Gebrauch, 
schnell auf eine erheblich iiber der hochsten in Betraeht kommenden Gebrauclis- 
oder Bearbeitungstemp. liegende Temp. gebraeht u. auf dieser eine kurze Zeit ge- 
halten wird. — Die Dauer der Erhitzung bestimmt sich nach dem Zweck, das auf 
Rekristallisation beruhende Briichigwerden u. dgl. zu yerhiiten, welehes sonst nach 
weiterer median. Bearbeitung oder Deformation auftritt. (3). B.. P. 420337 K I. 40 a 
vom 22/5. 1919, ausg. 27/10. 1925.) K O h l in g .

NorskeAktieselskab for Elektr okemisk Industri Norsk Industri Hypothek- 
bank, Oslo, Elektrischer Schmelzofen mit selbstbrennenden Elektroden mit langs- 
gelienden, zum Abfiihrcn der Ofengase' dienenden Kaniilen, 1 . dad. gek., daB im 
oberen niclit yerbrannten Teil der Elektrodo Einrichtungen getroffen sind, durch 
welche das Brennen der Elektrodenmasse reguliert bezw. yerhindert werden kann. —
2. dad. gek., daB im oberen nichtgebrannten Teil der Elektrode ein gekiihltes oder 
mit Warmeisolation yersehenes Bohr angebracht ist. — Der Ofen yereinigt die 
Yorziige eines offenen u. geschlossenen Ofens. (D. E. P. 420035 KI. 21 li yom 
5/4. 1924, ausg. 14/10. 3925. N. Prior. 16/5. 1923.) K O h l in g .

Fred H. Chapin, Cleveland, Ohio, Sclmńndkopfgehause. Man misclit Ilochofen- 
schlacke u. ein Bindemittel (7 :1), formt das Gemisch u. erhitzt die Form auf eine 
Temp. zwisclien 200 u. 250° F. (A. P. 1558237 vom 20/4. 1925, ausg. 20/10.
1925.) K a u s c h .

Hartstoff-Metall A.-G. (Hametag), Copenik, Kornen von Metallen. Die in 
diiunem Strahl aus einem Behalter flieBenden geschmolzenen Metalle werden von 
einem in rascher Drehung befindlichen Schliiger in Form kleiner Kugeln in eine 
indifferente Fl., wie Tetralin oder Paraffin hinein yerstreut. Die Fi. befindet sich 
in einem ebenfalls rasch gedrehten Behalter, infolge der Drehung steigt sie an den 
Wiinden empor u. bildet einen Hołilraum, innerhalb dessen sich der Schliiger be- 
wcgt. Dieser Hohlraum wird mit einem niclit oxydierenden Gas, wie COs gefiillt, 
dic Arme des Schliigers werden mit Tetralin usw. befeuchtet. (E. P. 233720 yom 
7/5. 1925, Auszug yeroff. 8/7. 1925. Prior. 7/5. 1924.) K O h l in g .

Bheinische EisengieBerei & Maschinenfabrik A.-G., ubert. yon; F. Boeblin, 
Mannheim, Griefien von Ferrosilicium. Beim GieBen 10 u. melir % Si enthaltenden 
Ferrosiliciums werden erhitzte Formen yerwendet. Bei 10 mm bezw. 50 mm dicken 
Giissen l0%ig. Ferrosiliciums wird auf 500° bezw. 350°, bei 10 mm dicken Gussen 
20%ig. Ferrosiliciums auf 150° erhitzt. (E. P. 237554 yom 27/2. 1925, Auszug 
yeroff. 16/9. 1925. Prior. 26/7. 1924.) K O h l in g .

P. J. Martin und G. F. Bertels, Antwerpen, Entkohlen von Metallen. Gas- 
formige Verbrennungserzeugnisse, welclie CO,, 02 u. gegebenenfalls CO enthalten, 
werden zunachst iiber reduzierende Mittel, wie h. Eisendrehspane u. dann iiber 
oxydierende Stoffe, wie h. Fo<,03 geleitet, um erst 02 zu entfernen u. darauf CO in
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CO, zu ycrwandeln. Das so behandelte Gas wird zum Entkohlen von Fe, Mo, U, 
Cr, V o. dgl. gebraucht. (E. P. 239716 yom 3/10. 1924, ausg. 8/10. 1925.) KO.

Dominion Osygen Co., Ltd., Toronto, Kanada, iibert. von: James H. Crichett,
New York, Lotstab. Der Lotstab besteht aus einer Eisenlegierung, welche 0,2 bis
0,6% C, 0,75—1,5% Cr, 0,5—1,75% Mn u. 0,3—1,5% Si enthiilt. (Can. P. 246912 
vom 8/10. 1924, ausg. 17/2. 1925.) K O h l in g .

A. L. Penner, Winnipeg, Canada, Lotmittel fiir Aluminium. Etwa gleiclie 
Mengen yon Pb u. Sn werden zusammengeschmolzen, geringere Mengen Zn, Al u. 
Sb zugefiigt u. die Schmelze durcligeriihrt. Geeignete Mengenyerhiiltnisse sind 
13 Teile Pb, -11 Teile Sn, 4 Teile Zn, 1 Teil Sb u. 0,25 Teile Al. (E. P. 236747 
vom 7/8. 1924, ausg. 7/8. 1925.) K O h ling .

Frederick M. Crapo, Muncie, V. St, A., Yerzinken von Eisen oder kolilenstoff- 
annem Stahl. Das Fe bezw. der Stahl wird fl. in eine Form gegossen, dereń Innen- 
wiinde mit Kohle ausgekleidet sind oder es wird in Blockform in eine geselimolzene 
Mischung gehiingt, welche neben anderen Salzcn Cyanide enthiilt, u. liingere Zeit 
darin belassen. Ilierbei reichern sich die SuBeren Teile der M. an C an. Nach 
Entfernung aus der Form bezw. der Schmelze werden die Stiicke in ublicher Weise 
yerzinkt u. zu Driihten o. dgl. yerarbeitet. Der Zinkiiberzug soli fester haften ais 
bei Eisen, welches nicht in der beschriebenen Weise yorbehandelt ist. (A. P. 
1552 042 yom 21/10. 1924, ausg. 1/9. 1925.) K O h l in g .

E iji Aoyagi, K yo to , Japan, Verfahren, um Stdbe aus Wolfram, Molybdan, 
Tantal u. dgl. fiir das Duktihnaclien durch mechanische Bearbeitung vorzubereiten. 
(D. K. P. 4i9899 K I. 40a vom  7/7. 1920, ausg. 10/10. 1925. Jap. Prio r. 26/9. 
1918. — C. 1921. IV. 749.) K O h l in g .

Boessler &.Hasslacher Chemical Co., iibert. yon: Christian John Wern- 
lund, New York, Rostschiitzende Uberziige. Die zu schiitzenden Metalle oder 
Legierungen werden ais Kathoden bei der Elektrolysc von alkal., NaCN enthalten- 
den Lsgg. von Zn u. Cd oder Zn, Cd u. Hg yerwendet, Die Temp. des Elektro- 
lyten kann z. B. 25°, die Spannung 3— 6 V, die Stromdichte 25 Amp. je QuadratfuB 
betragen. Die Mengenyerhiiltnisse yon Zn u. Cd sind so zu wiihlen, daB der ent- 
stehende Uberzug wesentlich mehr Zu ais Cd enthiilt, z. B. 70—75% Zn u. 30 bis 
25% Cd oder 70-97% Zn, 2-30% Cd u. 1—2% Hg. Die Schutzwrkg. der Uber- 
ziige steht derjenigcn von aus reinem Cd bestelienden Beliigen nicht nach. (A. PP. 
1556271 u. 1556272 yom 5/1. 1924, ausg. 6/10. 1925.) K O h l in g .

X. Farben; Farberei; Druekerei.
Kenneth C. Bailey, Die Farben der alten Romer nach der Beschreibung in der 

Naturgeschichte des dlteren Pliniits. (Chemistry and Ind. 44. 1135 — 37. 1925. 
Dublin.) J u n g .

Fritz Mayer, Die Fortschritte der Farbsto/fchemie im Jahre 1924. (Chem.-Ztg. 
49. 949—50. 970-72. 985—87. 1001—3.1025—26.1029—30.1925. Frankfurt a. M.) Ju.

E. Elód, Zur Theorie der Farbei-orgdnge. Bei Verss., den EinfluB der Wasser- 
stoffionenkonz. auf den Fiirbeyorgang bei Yerwendung bas. u. saurer Farbstoffe 
potentiometr. zu yerfolgen, ergab sich, daB der Endwert des pH nach Einstellen 
des Gleichgewichtszustendes denselben, fiir die gewiihlte Wollsorte charakterist. 
Wert erreicht, gleichgultig, ob man bei An- oder Abwesenheit von Farbstoffen, 
aber unter sonst gleichen Bedingungen die Lsgg. auf die Wolle einwirken liiBt. 
Weder die Farbstoffkonz. noch die Anfangskonz. der H-Ionen in der Lsg. noch 
die Menge verwendeter Wolle beeinflussen den sich schlieBlich einstellenden 
p](-Wert der Lsg. Die Menge des aufgenommenen Farbstoffs steht in dem unter- 
suchten Bcreich mit der Anderung der pn - Werte der Lsgg. in keinem direkten 
Zusammenliang. Echtfiirbuug der Wolle erfolgt auch dann, wenn die Wolle an die
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Auagangslsg. von bestimmtem pH-Wert Hydrosylionen abgibt. Die Konz. der Cl- 
Ionen iindert sieli bei Anwendung von FarbstofFchloriden nicht. Bestst. der ab- 
gebauten Wollsubstanz ergaben, daB' durch Lsgg. mit einem pn-Wert von z. B. 
4,6 kein merklicher Abbau der Wollsubstanz erfolgt, wahrend oberhalb u. unter- 
halb dieses pu-Werts EiweiBsubstanz abgebaut wird. Der p]£-Wert 4,6 scheint 
ein Gleichgewichtswert der angewandten Wolle zu sein, der sogenannte isoelektr. 
Punkt, der bei den yerschiedenen, Wollsorten verschiedene Werte hat oder auch 
bei einer u. derselben Wolle kein scharfer Punkt, sondern ein Durchschnittswert 
der isoelektr. Werte der yerschiedenen, die Wollsubstanz aufbauenden amphoteren 
Korper ist, Die Fahigkeit der amphoteren Wollsubstanz in elektrolyt. dissoziiertem 
Zustande Ioncnrefraktionen einzugehen, kann bei der Deutung der FSrbeyorgange 
nicht auBer acht gelassen werden. (Mclliands Textilber. 6 . 742—43. 1925. Karls
ruhe.) SOyERN.

Kurt H. Meyer, Zur Physik und Chemie der Fćirbeuorgange. Quantitative 
Yerss. mit o-Nitranilin u. Acetatseide zeigten, daB unabhangig yon der Yerdiinnung 
der gleiche Prozentsatz gel. Farbstoffs aufgenommen wird. Das Gleicligcwicht 
zwischen Acetylcellulose u. W. gehorcht dem Henrysehen Gesetz. Es) handelt 
sich also um kein Adsorptionsgleichgewicht, das o-Nitranilin yerhalt sich yielmehr 
so, wie wenn es aus W. mit Bzl. oder Essigester ausgeschiittelt wiirde. DaB wir 
es mit einer Lsg. des Farbstoffs in der Seide zu tun haben, zeigt auch das mikroskop. 
Bild, Schnitte durch die gefarbte Faser zeigten sich yollkommen gleichniiiBig 
durchgefarbt. Nitranilin, das sich in Tetralin gut lost, laBt sich durch Tetralin 
aus Acetatseide nicht herauswaschen, erst bei Zusatz von W. tritt Farbung bezw. 
Auswaschen ein. Schnitte mit Aminoanthrachinon gefarbter Acetatseide zeigen, 
daB auch liier eine ganz gleiclimaBige Durchfarbung erzielt werden kann. Eine 
Bestatigung der Losungstheorie ist auch darin zu sehen, daB alle Stofte, die aus 
wss. Lsg. sich durch Essigester ausschiitteln lassen, auch in die Acetatseide ein- 
dringen, ob sie gefarbt sind oder nicht. Bei bas. Farbstoften, die nur an der 
Oberflaclie fisiert sind, ist der Ausdcuek „Adsorption" berechtigt. Den bas. Farb- 
stoff kiinnen wir uns so auf der Acetatseidenoberflache angeordnet denken, daB der 
aromat. Teil in die Acetatseide hineinragt, wahrend die Ammoniumgruppe dem W- 
zugekehrt bleibt. Beim Farben mit der „Beize fiir Acetatseide11 B.A. S.F. wird 
wahrscheinlich das Salz aus Beize u. Farbstoff in der Faser gelost, wahrend auBer- 
dem Oberflachenbedeckung eintritt. Hier lagern sich beide Vorgange, Lsg. u. Ad
sorption, iibereinander. (Mclliands Textilber. 6. 737—39. 1925. Ludwigshafen.) SO.

B. Waeser, Aktivin und Perborat. (Vgl. F e ib e lm a n n , Chem.-Ztg. 48. 297. 
685; C. 1924. II. 118. 2376, H e e rm a n n , Mclliands Testilber. 5. 181; C. 1924. I. 
2316, H a l l e r ,  Melliands Testilber. 5. 389; C. 1924. II. 565.) Aktiyin ist ein Cl2- 
Trager, es ist auBerst bestandig u. zers. sich unter Zwischenbildung von Hypo- 
chlorit. Seine Anwendung in der Wasclierei u. zu dem StarkeaufschluB u. die 
Desinfektionswrkgg. des Aktiyins werden bespróchen. Es kann keine Rede davon 
sein, daB Aktirin dem Perborat ais Bleich- u. StarkeaufsehluBmittel in jeder Be- 
ziehung iiberlegen ist. (Chem.-Ztg. 49. 853—55. 1925. Berlin.) SttYERN.

—, Nufiholzbeize ais Massenprodukt. Angaben iiber die Herst. einer sodaalkal. 
Lsg. yon Kasselerbraun u. eines Trockenpraparates daraus. (Farbę u. Lack 1925. 
483.) SOv e r x .

S. H. Higgins, Enłwicklung des Bleichens. VI. Das Tennant-Patent. Das 1798 
erteilte Patent hatte die Herst. von Bleichfliissigkeit durch Einleiten yon Cl2 in 
Kalkmilch zum Gegenstande. (Journ. Testile Inst. 15. T39—T42. 1925.) SOYERSr.

Wilhelm Sieber, Uber eine Natranlauge-Atze, welche weder Backel noch Di-uck- 
walze angreift. Tragt man NaOH-Lauge von 36—40° B. nach u. nach in sehr 
kleinen Anteilen in eine Yerdickung aus Gummi arabicum oder Senegalgummi



unter gutem Ruhren ein u. vermeidet dabei wesentliche Temperaturerliohung, so 
erhalt mau eine bomogene, ricbtig fiieCende Druekfarbe, die tadellos arbeitet. DaB 
auskrystallisierte Salze Rackel oder Druckwalze angreifen, ist unbewiesen. Walir- 
selieinlich bildet sich, wenn obne Riicksicht auf Temperaturerhohungeu gearbeitet
wird, aus NaOH-Lauge u. Verdickung ein Kitt, der sehr festsitzt. (Melliands
Testilber. 6. 829—30. 1925.) S(1v ern .

Walter Kosche, Das BUichen von Kun slscidenabfallen. Das Bleichen der 
Abfiille aus der Kunstseidenlierst., aus dem Fiillen mit nur 1 Bade, aus den 
Spinnereien u. Webereien u. der ais Kehricht oder Putzmaterial gcsammelten Ab- 
fiille ist bescbrieben. (Melliands Textilber. 6 . 827—28. 1925.) S0vern.

L. Kollmann, Indanthrenblaurcservcn. Bemcrkungen zu dem Aufsatz von 
POKORNY (Melliands Textilber. 6 . 510; C. 1925. II. 1390.) (Melliands Textilber. 6. 
839—40. 1925.) S(Jvern .

Gustav Durst und Hans Roth, Uber das Farben mit Indanthrenblau GCD. 
Es sollte festgestellt werden, in welcher Weise das Aufzieben des FarbstofTs auf 
der Faser erfolgt, welche Yeriindernngcn in der Zus. des Farbbades auftreten, 
welchen EinfluB Fiirbedauer u. Temperaturiinderungen haben. (Melliands Textilber.
6. 837—39. 1925.) SOv e r n .

Siegfried Marian, Die Velourhutfarberei. Erwiderung an den Aufsatz von 
Jack Schweig (vgl. S. 504). Kritik u. Einzelheiten iiber die Haarhutfarberei. (M£l- 

l ia n d s  Textilber. 6. 824—27. 1925. Wien.) SUvern.

Erich Bohm, Uber das Fdrbcn von Haarhutfilzen von Ing. Marian und die 
Velourhutfarberei von Schweig. Eine Erwiderung. (Vgl. Melliands Textilber. 6. 30. 

104. 581; C. 1925. I. 1651 u. S. 504.) Hinweis auf verscbiedene, von M arian  nicht 
erwiihnte Punkte. Neue Gedanken sind von Schweig niebt gebracht. (Melliands 
Textilber. 6. 743—44. 1925.) S0vern.

Paul W. Richter, Die Entstehung der Er dfarben-Muller ci. Angaben iiber 
Bockwindmublen, Sehiittelwerke, Mablsteine. (Farben-Ztg. 31. 223. 1925. Coswig- 
Anhalt.) SOyern.

Erich Stock, Schwerspat. Die Farbenindustrie muB aus fabrikator. u. anstrich-
techn. Grunden den Schwerspat zur VerfUgung haben. DaB Schwerspatzusatz die 
Haltbarkeit der Farben lierabsetzt ist nicht bewiesen, er kann vielmehr die ent- 
gegengesetzte Wrkg. haben. Eine gesetzliche Regelung bezuglich des Schwerspat- 
gebrauebs konnte stattfinden. (Farben-Ztg. 31. 341—42. 1925.) SttVERN.

Rud. Karl Goselitz, Etwas von Kobaltfarben. Geschichtliche Angaben u. 
iiltere u. neuere Vorschriften zur Herst. der Farben. (Farbę u. Lack 1925. 491 bis 
492. 1925.) SttVERN.

Holtmann, Uber die Bedeutung der hiUtentechnischen Herstellung weifier Zink- 
und Bleifarben. Vf. zeigt, daB die groBen Mengen Metali (Pb u. Zn), welcbe auf 
Farben verarbeitet werden, gespart werden konnen, da sich aus minderwertigen 
Erzen leicht auf direktem Weg die Oxyde bezw. bas. Sulfate gewinnen lassen. 
Es werden die Yorteile der Farben bestehend aus Mischungen von ZnO u. bas. 
PbS04 besprochen. Sie sind beinahe ungiftig, reagieren nicht mit H2S, haben 
groBere Deckkraft bei geringerem Olyerbraucb u. sind billiger. (Metali u. Erz 22.
566—68. 1925. Duisburg.) E n s z l in .

— , Farbstoffe und Musterkarten. Die Farbwerke vorm. Meister Lucius 
u. B riin ing bringen im Dianilgelb 5G  einen neuen substantitativen Farbstoff, der 
aucb fur Stroh u. Seide empfohlen wird. Alizarindirektcyanin GA u. 3 GA pat. 
sind neue saure Wollfarbstoffe derselben Firma. Moderne Farben auf Wollmusselin 
weiB u. bunt geatzt werden in einer Kartę gezeigt. In einem Rundschreiben 
werden 4 direktziehende Baumwollfarbstoffe fiir Miscbgewebe aus Baumwolle u. 
Acetatseide besprochen. Ein Nachtrag zu einer friiheren Musterkartc behandelt
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Diauilfarbstofłe auf Baumwollgarn, weitere Karten bas., Beizen- u. Kiipenfarbstoffe 
im Garndruck sowie ferner lichtechte Fiirbiingen auf Wollstuck. Leonii S der 
Firma laBt sich aucli in der Wollwasche, der Walkę, zur Herst. von Spinnschmalzen, 
von wasserdiehten Appreturen u. a. m. yerwenden. — Die Verkaufsgesellsehaft 
Agfa-Griesheirn G. m. b. H. weist auf Schwefelgrau GL, einen neuen einheitlichen 
S-Farbstoff von guter Licht- u. Wascheehtheit hin, ferner auf die neuen substan- 
tiven Farbstoffe Solaminbraun GB pat. u. Solaminorange 4 RL  pat. Gninealichtblau 
A2G  ist ein neuer einheitlicher saurer Alizarinfarbstoff, der auch fiir Seide u. 
Halbwolleinbadfarberei von Interesse ist. Fiir gedecktes Marineblau ist das Meta- 
cliromblau D L pat. von Wert. Schwefelschióarz CLB derselben Firma ist verhaltnis- 
mSfiig gut chlorecht. (Melliands Testilber. 6. 744. 828. 1925.) S O v e rn .

Arnold Sehedler, Cliemische Konstitution und Eigensehaften von Azofarbstoffen. 
An zahlreichen Beispielen wird gezeigt, wie Charakter u. Eigensehaften von Azo- 
farbstoffen von der Zahl u. Stellung der Chromophore u. der Auxoehrome abhangen 
u. wie sie durch die Zahl u. Stellung anderer Gruppen yeriindert werden. (Jouru. 
Soc. Chem. Ind. 44. T 392—400. 1925.) S O yeen .

r., Die Bleisalze und ihre Verwendung in der Farbenfabrikation. Angaben uber 
Herst. u. teebn. Anwendung von neutralem essigsaurem Pb, Pb-Zucker u. uber 
PtyNO.,^. (Farben-Ztg. 31. 26—28. 1925.) S O y e rn .

-r., Die Yerwendung des Berłinerblaus in der Mai- und Anstrichtechnik. An
gaben iiber Herst. u. Eigensehaften der wichtigsten Marken des Farbstoffs. (Farben- 
Ztg. 31. 218—20. 276-79. 1925.) SOverx.

Hugo Kiihl, Maltechnik und Kolloidchemie. Angaben iiber Frescomalerei, ver- 
schiedene Anwendungsweisen von Casein, Ólmalerei auf Holz. (Farben-Ztg. 31. 
154—55. 1925. Berlin-Schmargendorf.) - S u y e rn .

E.. G. Browning, iiber Schiffsanstriche. Einzelheiten uber Anstriche fur Ober- 
bau u. Inneres sowie den AuBenanstrich auf brit. Schiffen. (Farbę u. Lack 1925. 
481. Naeh Journal of the Oil and Colour Chemists Association 1925. 173—81.) SWv.

B. Kani, Fabrik chemisch-technischer Erzeugnisse, Neckargerach i. Baden, 
Fleckenentfcrnungsniittel, dad. gek., daB es aus einer Pastę be3teht, in der sich 
etwa 10—20 Tle. saures oxalsaures Kali u. etwa 20—25 Tle. Pottasche in etwa 
60 Tin, mit Na2C03 iibersiitt. Kernseife innig einverleibt befinden. — Es gelingt, 
mit diesem Mittel Flecke aller Art, u. zwar aueh bereits iiltere eiugetroekuete u. 
ywharzte Flecke aus Geweben zu entfernen, oline daB die letzteren selbst darunter 
leiden. (D. E. P. 419928 KI. 23e yom 28/9. 1923, ausg. 13/10. 1925.) O e lk e r .

Fabriąue de Produits Chimiąues S.-A., Yverdon, Schweiz, Nichtentflamm- 
bares Mittel zum Entfernen von Flecken. Das Mittel besteht aus einer Mischung 
von Bzn. mit CC14 u. Pentacbloratban. (Schwz. P. 108917 yom 6/2. 1924, ausg. 
1/4. 1925.) F r a n z .

Leopold Cassella & Co., G. m, b. H., Frankfurt a. M. (Erfinder: Ferdinand 
Miinz, Fechenheim a. M.), Farben mit wasserunloslichen oder schwerloslicheii Farb- 
stoffen bezie, farbstoffbildenden Korpern. (D. B.. P. 418939 KI. 8 rn yom 15/7. 1923, 
ausg. 17/9. 1925. — C. 1925. I. 2659.) F ra n z .

Carl Jager G. m. b. H., Diisseldorf-Derendorf (Erfinder: Franz Pohl, Dussel
dorf), Durchfdrben und Konservieren von Enolen oder stark abgeschnurten Stellen, 
dad. gek., 1 . daB man das Gut mit bitumosen Stein- oder Sehieferolen oder Braun- 
kohlenteerolen oder ihren Destillationsprodd. fiirbt u. gegebenenfalls mit Siiure oder 
saureabspaltenden Mitteln, Erdalkali- oder SfBwermetałJsalzen behandelt, — 2. daB 
die Ausfiirbungen bei Anwesenheit wasserlosl. oder fett- u. oIIobI. Farbstoffe oder 
beider yorgenommen werden, — 3. daB die Ausfiirbungen gleichzeitig bei Anwesen
heit von emulgierend, konseryierend u. impriignierend wirkenden Mitteln yor-



genommen werden. — Die Olsorten durchdringen das Gewebe selir schnell, das 
Durchdringungsyermogen kann durch Zusatz von Seifen, sulfurierten Seifen usw. 
gesteigert werden. (D. E . P. 4 18 9 4 1 KI. 8 m vom 24/11. 1923, ausg. 17/9. 1925.) Fr.

Chemische Fabrik Griesheim -Elektron, Frankfurt a. M. (Erfinder; Gustav 
Petzold und Heinrich Eittn er, Herstellung von Mischtonen auf der pflanzlichcn 
Faser. (D .E .P . 4 18 9 4 3  KI. 8 m vom 30/1. 1924, ausg. 17/9. 1925. — C. 1925. I. 
2658.) Franz.

Courtaulds Limited, London, Vorrichtung zum Farben, Waschen u. dgl. von 
Fasergut in Strahnform durch kurbelartige Bewegung der auf Tragstfiben ruhenden 
Striihne uiiter gleichzeitigem Umziehen in der Flotte. Je zwei um einen festen 
Tragstab herumgefuhrte, den Striihnen auch ais Aufleger dienende, beweglichc 
Tragstiibe sind durch einen in der Mitte gefaBtcn Biigel mit gegeneinander gerich- 
teten, frei auslaufenden Schcnkeln verbunden, so daB diese die in der Mitte ge- 
haltenen festen Tragstiibe umkreisen konnen. Bei der Umkreisung werden die 
Striihnen fortgeschaltet u. gleichzeitig ohne groBen Tauchhub in der Fl. umgezogeu. 
(D. E . P. 4 19 20 8  KI. 8 a vom 26/1. 1924, ausg. 21/9. 1925. E. Prior. 21/3.
1923.) M a i. 

Chemische Fabrik Griesheim-Elektron, Frankfurt a. M . (Erfinder: Hans
Krzikalla, Mannheim, und Eoland Eusch, Ludwigshafcn a. Eh.), Erzeugung von 
reibechten Farbungen auf der Faser. (D .E .P . 419 4 30  KI. 8m yom 5/10. 1923, 
ausg. 30/9. 1925. — C. 1925. I. 1018 [E. P. 221 359].) Franz.

Know M ili Printing Co. Ltd. und Eam say John Hannay, Entwistle b. 
Bolton, Erzeugung von durchscheinenden, wollahnlichen usw. E/fekten auf pflanzliclier 
Faser. Man behaudelt Baumwolle mit starker HsS04, die SulfonsSuren der Benzol- 
oder Naphthaljnreihe, der Phenole oder Naphthole enthiilt, der Zusatz der Sulfon- 
sauren ermoglicht, daB man dic Baumwolle ohne Schiidigung der Faser langer mit 
der Siiure in Beruhrung lassen kann, ais mit der reinen Schwefelsaure; die Sulfon- 
siiuren konnen auch ais Yerdickungsmittel fiir die ILSO., beim Bedrucken der 
Baumwolle yerwendet werden; das Verf. ermoglicht ferner die Verwendung yon 
H2S04 geringer Konz.; die mit der Mischung bchandelte Baumwolle ist weieher 
ais die mit reiner H2S04 behandelte, die Baumwolle kann yor oder nach der Bc- 
handlung mit dem Siiuregemisch mercerisiert werden. (E. P. 236 6 43 yom 9/4.
1924, ausg. 7/8. 1925.) F ranz,

Scottish Dyes Ltd., Eobert Fraser Thomson und John Thomas, Farben
von pflanzUeher Faser. Man fiirbt die pflanzliche Faser mit Ausnahme von Zell- 
stoffbrei u. Baumwolle, mit Aminoanthraehinonen oder ihren Deriw. aus wss. Sus- 
pension oder Lsg. l-Amino-2-meihylanthrachinon liefert orange, 1,4-Diaminoanthra- 
chinon yiolette, l-Chlor-2-aminoanłhrachinon gclbc, 1-Mclhylaminoanihrachinon rot- 
liche, Ifeccaaniinodianthrachinonylthioather blaue Farbungen, das Verf. eignet sich 
zum Farben yon Jutę, Hanf, Esparło, Flachs, Ramie, Slroh. (E.P. 238 59 0  yom 
24/4. 1924, ausg. 11/9. 1925.) Franz.

E . I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington, Delaware, ubert. von: Frank L. 
Eem lein, Penns Grove, New Jersey, V. St. A., Farben von Seide mit Schwefelfarb- 
stoffen. Man reduziert die Alkalinitiit der Schwefelfarbstofflsg. durch Zusatz yon 
Natriumhydrosulfit u. Natriumbisulfit u. setzt der Farbflotte ein Scliutzkolloid, wie 
Bastseifenlauge, Sulfitcelluloseablauge usw. zu; eine Schiidigung der Seide findet 
nicht statt. (A. P. 15 5 1 3 3 0  vom 5/11. 1924, ausg. 25/8. 1925.) Franz.

Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Lcvcrkusen b. Koln a. Eh. 
(Erfinder: W alther Duisberg, Wiesdorf, Eigenhcim, und W infrid Hentrich, 
Wiesdorf), Farben von kiinstlicher Seide aus Acidyleellulosen, Cellulosedthern oder 
ihren Umwandlungsprodukten, dad. gek., daB man hierzu die Azofarbstoffe aus den 

. Diazoyerbb. yon Aminen oder ihren Substitutionsprodd. gekuppelt mit Alkylaralkyl-
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anilinsulfosiiuren oder ihrcn Subatitutionsprodd. yerwendet. — Der AzofarbatofF aus 
diazotiertem 6-Nitro-2-toluidin u. N-Methyl-N-beńzylanilinsulfosiiure fiirbt Cellulose- 
acetatscidc in eehten gelben Tonen, der FarbstofF aua diazotiertem 1-Naphthylamin 
u. Athylbenzylanilinsulfoaiiure fiirbt orangerot, der FarbatofF aua diazotiertem 2,4-Di- 
nitranilin u. Methylbenzylaniłinaulfosiiure fiirbt rot. (D. R,. P. 418940  KI. 8 m yom 
6/12. 1923, ausg. 17/9. 1925.) Franz.

Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Leyerkuaen b. Koln a. Rli. 
(Erfinder: W alther Dnisberg, Leyerkuaen, und W infrid Hentrich, Wieadorf), 
Fiirben von kunstlićhcr Seide aus Celluloseestern und -athern oder ihren Umwandlungs- 
produkłen. (D. R,. P. 418989  KI. 8 m yom 14/12. 1923, ausg. 17/9.1925. — C. 1925.
I. 2662.) F ranz.

British Dyestuffs Corp. Ltd., Maneheater, W illiam  Henry Perkin, Oxford, 
und Stanley Charles B ate , Manchester, England, Farben von Cclluloseacetatseide. 
Man fiirbt die Celluloseacetataeide mit MonoazofarbatofFen aus Nitroaminen, die eine 
„Sulfatogruppe11 (a. E. P. 181750; C. 1923. II. 191) enthalten. Man yerwendet z. B. 
die MonoazofarbatofFe aus den Diazoyerbb. von m- oder p-Nitranilin, Dinitranilinen, 
Chlornitranilinen, Nitro- u. Dinitronaphtliylaminen u. Sulfatoiithyl-, Atliylaulfato- 
iithyl-, Benzylsulfatoatliylanilin, -toluidin, -naphthylamin usw.; yerwendet man die 
durch Reduktion der Nitrogruppe mit Schwefelalkalien erhiiltlichen Aminoazofarb- 
stofFe, so kann man die Farbstoffe auf der Faser diazotiereu u. mit 2-Naphtliol,
2.3-Oxynaphthoesfiure, m-Phenylendiamin usw. entwickeln. (E. P. 2 3 7 7 3 9  vom 22/8.
1924, ausg. 21/8. 1925.) Franz.

British Celanese Ltd., London, und George Holland E llis , Spondon bei
Derby, Farben von Cełłuloseacełał. Man fiirbt mit unsulfonierten Nitroderiyy. der 
Diarylamine, die nóćh OII-, Cl'-, NH2- oder andere Substituenten enthalten konnen 
aus wss. Suspenaion unter Zusatz yon loslich machenden Stoffen; man yerwendet 
z. B. 2,4-Dinitro-, 2,4-Dinitro-4'-oxy-, 2,4-Dinitro-3'-methoxy-, 2,4-Dinitro-4'-amino-,
2.4-Dinitro-4'-clilor-, 4-Mononitro-, 4-Chlor-2-nitro-, 4-Nitro-4'-chlor-; 4-Chlor-2-nitro- 
4'-amino-, 4-Chlor-2-nitro-4'-metboxy-, 4-Chlor-2-mtro-4'-oxy-, 4-Chlor-2-nitro-3'- 
amino-, 4,4'-Dinitro-, 4,4'-Dinitro-3'-oxy-, 2,4'-Dinitro-, 2,4-Dinitro-4'-dimetbylamino-, 
4,4'-Dichlor-2-nitro-, 4,4' Dinitro-2'-oxydiplicnylamin, 2,4-Dinitro-phenyl-/?-naphthyl- 
amin, 2,4-Dinitropbenyl-4'-tolylamin, 4-Nitrophenyl-4'-tolylamin, 4-Nitrophenyl-4'- 
nitro-2'-tolylamin; die Yerbb. fiirben Celluloseacetataeide in griinstichig gelben, gold- 
gelben, orange u. braunen Tonen. (E. P. 2 3 7 9 4 3  yom 4/4. 1924, ausg. 28/8.
1925.) Franz. 

British Dyestuffs Corp. Ltd., und Harold. Donald Mudford, Manchester,
Fiirben von Celluloseacetatseide entlialtcnden Geweben. Gewebe aus Celluloseacetat
aeide u. Baumwolle oder anderen pflanzlichen Fasern werden mit Schwefelfarbatoffen 
aus achwefelalkal. Bade unter Zuaatz yon NH4-Salzen gefiirbt, durch den Zusatz der 
NII4-Salze werden die auf die Celluloseacetataeide yerseifend wirkenden Alkalien 
unachiidlich gemacht, beim Farben aua dem ammoniakal. Bade wird die Baumwoll- 
faser gefarbt, wiihrend die Cclluloseacetatseide ungefiirbt bleibt. (E. P. 2 3 8 7 2 1  
vom 19/9. 1924, ausg. 11/9. 1925.) Franz.

Badische Anilin- & Soda-Fabrik, Ludwigshafen a. Rh. (Erfinder: Fritz  
Giinther und Fritz Lange), Farben von Celluloseestern, dad. gek., daB man sie mit 
wasaerloslichen Sulfaminsauren von Farbstojfen fiirbt u. die erhaltenen Farbungen 
gegebenenfalls nachtriiglich diazotiert u. darauf mit Chromogenen entwickelt oder 
sie mit Diazoyerb. nachbehandelt. -— Man fSrbt z. B. mit dem AzofarbatofF aus 
p-A.minophenylsulfaminsa.ure u. ^5-Naphthol, zwcckmiBig bei Ggw. von Sauren oder 
sauer reagierenden Salzen, man erhiilt briiunliehrote Fiirbungen, die durch nach- 
tragliches Diazotieren u. Entwickeln mit |?-Naphthol ein rotliches Yiolett ergeben;
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eine Vorbeliandlung der Celluloseacetatseide ist niclit erforderlich. (B. B . P. 420  017  
KI. Sm vom 12/6. 1923, ausg. 15/10. 1925.) Fbaxz.

British Celanese Ltd., London, und George Holland E llis , Spondon bei 
Dcrby, Fdrben von Celluloseacelat. Man yerwendet unsulfonierte Mono-, Di- oder 
Polynitroderiw. von Diarylaminen, mit Ausnalime von 2,4-Dinitrodiarylaniinen, die 
OH-, C1-, NH»-. oder andere Gruppen cnthalten konnen, in wss. Lsg. oder Suspen- 
sion, z. B. 4-Mononitro-, 4-Chlor-2-nitro-, 4-Nitro-4'-chlor-, 4-Chlor-2-nitro-4'-aniino-, 
4-Chlor-2-nitro-4'-methoxy-, 4-Chlor-2-nitro-4'-oxy-, 4-Chlor-2-nitro-3'-amino-, 4,4'-Di- 
nitro-, 4,4'-Dinitro-3-oxy-, 2,4'-Dinitro-, 4,4'-Dichlor-2-nitro-, 4,4'-Dinitro-2'-oxydi- 
phenylamin, 4-Nitrophenyl-4'-tolylamin, 4-Nitrophenyl-4/-nitro-2'-tolylainin; man er
halt grunstićhig gelbe, orange u. braune Fiirbungen, das Fiirbebad kann man durch 
Zugeben einer Lsg. der Nitroyerb. in einem organ. Liisungsm. iu W. herstellen, 
dem Schutzkolloide zugesetzt werden konnen. (E. P. 239 4 70  vom 4/4. 1924, ausg. 
1/10. 1925.) Fiianz.

Farbwerke vorm. Meister Lucius & Bruning, Hochst a. M. (Erfinder: 
Erich. Muller), Fdrben von Celluloseestern. (B. B . P. 4 2 0 9 7 4  KI. 8 m yom 30/1.
1924, ausg. 3/11. 1925. — C. 1925. I. 2664.) ' Fbanz.

Actien-Gesellschaft fiir Anilin-Fabrikation, Berlin-Treptow, (Erfinder: Paul
Onnertz, Berlin-Wilmersdorf), Fdrben von Pelzen, Ilaaren u. dgl. (B. B. P. 4 18 9 42  
KI. Sm vom 24/1. 1924, ausg. 19/9. 1925. — C. 1925. I. 2660.) Fbanz.

W o lf Kritchevsky und W illiam  K. Nelson, Chicago, Illinois, V. St. A., Pelz- 
und Haarfarbemitlel. Man yerwendet die wss. Lsgg. von aromat. Amino- oder 
Aminooxyarylsulfonsauren, einem ais Beize wirkenden Metallsalz, einem alkal. 
reagierenden, salzbildenden Korper u. einer den tjberschuB an Alkali neutrali- 
sierenden Saure; man lost z. B. l,2-Naphthylendiamin-4-sulfonsaure, KOH, Kalium- 
bichromat in W. oder 4,4'-Aminodiphenylaminsulfonsaure, Ferrosulfat, Borax u. 
NaHS04 oder Monobenzyl-p-aminophenolsulfousaure, Natriumsulfit, Mauganosulfat 
u. Natriumbisulfit; zum Farben triigt man die Lsg. durch Biirsten auf u. liiBt an 
der Luft oxydieren oder man yermischt die farblosen Lsgg. kurz vor dem Gebrauch 
mit WasserstofFsuperoxydlsg. (A. P. 15 4 5 5 0 0  vom 30/12. 1924, ausg. 14/7.
1925.) F kanz.

Chemische Fabrik Griinau, Landshoff & M eyer, A.-G., Berlin-Griinau,
Herstellung von reinem Blancfioce und Natriumthiosulfat, dad. gek., daB man in be- 
kannter Weise Schwefelbariumlsg. mit Natriumsulfatlsg. umsetzt, in die Keaktions- 
masse bis zur nahezU yollstiindigen Entfiirbung Luft einleitet u. alsdann in der 
Siedehitze S02 bis zur schwach sauren Rk. einfiihrt. — Im Gegensatz zu der be- 
kannten ohne Einleiten von Luft u. CO.., arbeitenden Herst wird schwefelfreies 
B!ancfixe-erhalteu. (B. B,. P. 4 2 0 2 5 1  KI. 22f vom 10/8. 1924, ausg. 20/10. 1925.) Ku.

Otto Beitm air, Wien, Erhohung des Feinheitsgrades von vennahlenen carbanat- 
haltigen Mineralien, dad. gek., daB man das yermahlene Gestein mit einem Mindest- 
gehalt von etwa 3% gebundener Kohlensaure mit verd. Mineralsaure oder Lsgg. 
saurer Salze oder Gemisclien beider in einer solchen Menge griindlich miseht, daB 
dabei im wesentlichen nur die Carbonate zers. werden. — Namentlich in An- 
wendung auf Gesteine, welche einen hoheren Gehalt an Kalk gegeniiber Magnesia 
aufweisen, kann noch ein Zusatz von Sulfaten erfolgen, falls zur Zers. der Carbonate 
nicht HjSOj, sondern eine audere Siiure oder ein saures Salz einer solchen Saure 
yerwendet wird, damit in allen Fallen die zur Trocknung des Endprod. auf chem. 
Wege erforderliche Gipsmenge gebildet wird. (B. B. P. 4 2 115 7  KI. 22 g vom 25/5. 
1922; ausg. 6/8 . 1925.) S cha ll.

Kalmus, Comstock & Wescott, Inc., Boston, iibert. von: Samuel F . Walton, 
Cambridge, V. St. A., Schwarze. Der schwarze sodahaltige Yerbrennungsriickstand 
abgedampfter Schwarzlauge von Natronzellstoffabriken wird mit W. ausgelaugt, die
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ungel. Antcilo feucht yermahlen, in W. aufgeschliimmt u. so lange mit Luftstromen 
behandelt, bis die B. yon Schaum, der durch einen Uberlauf entfernt wird, beendet 
ist. Man liiBt dann kurze Zeit absitzen, trennt die abgesetzten groberen Teile ab, 
iiberliiBt die Fl. liingere Zeit der Ruhe, gieBt von dem Bodensatz ab, yermahlt 
diesen, zieht ihn mit verd. HCl aus, wascht mit W. u. mahlt von neuem. (A. P. 
15 5 2 9 7 3  vom 5/5. 1922; ausg. 8/9. 1925.) K O hling .

Colloisil Colour Co., Ltd. und- W . Eberlein, Bredbury, England, Deckfarb- 
stoffe. Fixiererden, wie Bentonit oder andere geeignete Silicate werden in Kolloid- 
miihlen mit W., A. o. dgl. yermahlen, die Mischung erhitzt, zweckmiiBig bis zum 
Kochen u. mit der Lsg. oder Suspension eines bas. Farbstoffes yermischt. (E. P. 
238 9 76  yom 6/6. 1924, ausg. 18/9. 1925.) K O hling .

G. E. Heyl, Westminster, Deckfarbstoffe. Bauxit oder andere A1203 enthaltende 
Stoffe werden mit Lsgg. von FeCl2 oder FeCl3 getriinkt u. z. B. bei 400° gegliibt. 
Der freiwerdende HCl wird zwecks Gewinnung weiteren Eisensalzes iiber Eisen- 
abfiille geleitet. Die Farbę der Gliilierzeugnisse hiingt von der Menge der Eisen- 
salze u. der Gliihtemp. ab. (E. P. 239 70 9  vom 26/9. 1924, ausg. 8/10. 1925.) KO.

Scottish Dyes Ltd., Murrell Hill Works, Carlisle, Engl., Herstellung von Farb- 
sloffcn. (D. R. P. 4 170 6 8  KI. 22b yom 25/11. 1921, ausg. 18/8. 1925. E. Priorr. 
27/11. 1920, 14. u. 23/7. 1921. — C. 1922. IV. 842.) Franz.

Scottish Dyes Ltd., Murrell Hill Works, Carlisle, Engl., Herstellung von Farb- 
atoffen und Zwischenprodukten. (D. R. P. 418 6 39  KI. 22b vom 25/11. 1921, ausg. 
10/9. 1925. E. Priorr. 27/11. 1920, 14. u. 23/7. 1921. — C. 1923. IV. 539.) Franz.

Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Leyerkusen b. Koln a. Rh. (Er- 
finder: K arl Heusner und M ax Simon), Herstellung von Azofarbstoffen. (D. R. P.
40 9564 KI. 22 a yom 26/5. 1923, ausg. 12/9. 1925. — C. 1925. I. 2662.) Franz.

Chemische Fabrik Griesheim-Elektron, Frankfurt a. M. (Erfmder: Johannes 
Gtirtler, Offenbach a. M.), Erzeugung dampfbestdndiger Azofarbstoffe aus Nitrosamin- 
farben, dad. gek., daB den Druckfarben aromat Nitro- oder Nitrosoyerbb. ais Oxy- 
dationsmittel zugesetzt werden. — Man kann bei Verwendung solcher Nitrosamin- 
farben aucli nach mehrstd. Dampfen, wie es z. B. beim Mehrfarbendruck mit 
Tannin- u. den meisten Beizenfarbstoffen unerliiBlich ist, den Farbstoff mit Sicher- 
heit in yoller Stiirke u. reinem Farbton entwickeln; ais aromat. Nitro- bezw. Nitroso
yerbb. konnen nitrosulfosaure Salze der Benzol-, Naphthalin- oder Anthrachinon- 
reihe oder dereń Halogensubstitutionsprodd., nitrosonaphtholsulfosaure Salze, nitro- 
phenolsulfosaure Salze usw. yerwendet werden. (D. R. P. 4 19 4 3 1  KI. 8n yom 20/5.
1924, ausg. 30/9. 1925.) F ranz.

Actien-Gesellachaft fiir Anilin-Fabrikation, Berlin-Treptow (Erfinder: W erner 
Lange, Berlin-Friedenau, und Ludwig Neumann, Berlin), Darstellung substantiver 
griiner Azofarbstoffe, dad. gek., daB man ein Gemisch aquivalenter Mengen eines 
blauen Trisazofarbstoffes vom Typus: A-N : N-M'-N : N • M"• N : N • M'", worin A 
den Rest einer Anfangskomponente, M' u. M" Reste hydroxylfreier Mittelkompo- 
nenten u. M"' den Rest einer beim Behandeln mit Phosgen keinen inneren Ring 
bildenden Aminooxyyerb. der Naphthalinreihe bedeuten, u. einer gelben Aminoazo- 
yerb. in wss. Lsg. mit Phosgen behandelt. — Der blaue Trisazofarbstoff 1-Amino- 
benzol-2,5-disulfosiiureazo-1 -aminonaphthalin- 7 -sulfosaureazo-1 -aminonaphthalinazo-
2-amino-5-oxynaphthalin-7-sulfosaure, dessen Gehalt an reaktionsfiihigem Farbstoff 
durch Titrieren mit Natriumnitrit bestimmt ist, u. die aquivalente Menge 1-Amino- 
benzol-3-carbons;iureazo-2-amino-l-methoxybenzol werden in h. W. gel. u. dann 
unter Zugabe yon Soda bei gewobnlicher Temp. unter lebliaftem Riihren Phosgen 
eingeleitet, der Farbstoff fSrbt Baumwolle in lichtechten grilnen Tonen an. (D. R . P. 
419 58 5  KI. 22 a yom 22/2. 1924, ausg. 7/10. 1925.) Franz.



Badische A nilin- & Soda-Fabrik, Ludwigsliafen a. Eh. (Erfinder: Hans 
Kammerer, Mannheim), Darstellung chromhaltigcr Azofarbstoffe, dad. gek., daB man 
chromierbare Azofarbstoffe erst mit Chromsalzen u. dann mit alkal. wirkenden 
Mitteln behandelt. — Die so erhaltenen Chromyerbb. lassen sich durch Aussalzen 
leicht von den nicht yerbraucliten Chromsalzen trennen, sie filrben Wolle u. Seide 
aus saurem Bade in echten Tonen an. (D. B.. P. 4 19 8 25  KI. 22a vom 31/7. 1923, 
ausg. 10/10. 1925.) Franz.

Philip C. Scherer jr ., Mount Sinai, Azofarbstoffe. Man vereinigt primare 
aromat. Aminę mit NitrosocarbazoldisulfonsHurcn; man sulfoniert z. B. Carbazol in 
konz. H,S(3<, - yerd. die erhaltene Lsg. von Carbazoldisulfonsaure mit W., setzt nach 
dem Abkuhlen NaN02 zu u. kondensiert dann mit der berechneten Menge eines 
primaren aromat. Amins; der Farbstoff aus Nitrosocarbazoldisulfonsaure u. Benzidin 
fiirbt Wolle oder Seide gelb, mit Sulfanilsiiure entsteht ein rotgelber, mit m-Phe- 
nylendiamin ein rotbraun, mit p-Nitranilin ein gelbbraun, mit Naphthylamin ein 
dunkelbraun, mit Toluidin ein gelber, mit Aminoazobenzol ein rotbraun, mit Di- 
anisidin ein gelbbraun, mit p-Aminoacetanilid ein griinstichig gelb, mit p-Toluidin ein 
griinstichig gelb u. mit 8-Amino-l-naphthol-3,5-disulfonsSurc ein yiolett fiirbender 
Farbstoff. (A. P. 15 4 7 5 2 6  vom 15/1. 1925, ausg. 28/7. 1925.) Franz.

Actien-Gesellschaft fiir Anilin-Pabrikation, Bęrlin-Treptow, Herstcllung von
o-Oxyazofarbstoffen und Acidyloxynaphthalin-l£-diazooxyd-4-sulfonsauren. Man ver- 
einigt die 6- oder 7-Acidyloxynaphthalin-l,2-diazooxyd-4-sulfonsiiuren mit 1-Aryl-
3-methyl-5-pyrazolonen, die Farbstoffe farben Wolle in orange bis braunen Tonen, 
die beim Naćhchromieren roter werden. Die AcidyIoxynaphthalin-l,2-diazooxyd-4- 
sulfonsauren erhiilt man durch Einw. der Siiureanhydride oder -chloride, Acetyl-, 
Benzoyl- oder p-Toluolsulfochlorid, auf 6- oder 7-Oxynaphthalin-l,2-diazooxyd-4- 
sulfonsaure. (E. P. 23759 4  yom 15/7. 1925, Auszug veroff. 16/9. 1925. Prior. 28/7.
1924.) F ranz .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Chrom- 
verbindu>igen von o-Oxyazofarbstoffen. Man behandelt o-Oxyazofarbstoffe aus o-Di- 
azophenolen oder -naphtholen u. Acetessigsaurederiw. mit chromabgebenden Mitteln; 
die Farbstoffe fiirben die tier. Faser aus saurem Bade in gelben, orangen u. braunen 
Tonen; man yerwendet z. B. Acetessiganilid, -toluidid, -anisidid, -chlor- oda• -nitr- 
anilid, -napkthylamid. (E. P. 23 58 6 2  vom 29/5. 1925, Auszug yeroff. 12/8. 1925. 
Prior. 17/6. 1924.) Franz.

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, o-Oxyazofarb- 
stoffe. Man laBt 1 Mol. diazotierte 2-Amino-l-oxybenzol-4-sulfosaure oder 1 Mol. 
diazotierte. 4-Chlor-2-amino-l-phenol-5-sulfosiiure auf 2 Moll. (5-Naphthylamin ein- 
wirken u. behandelt die aus dem Azofarbstoff u. ^-Naphthylamin bestehende Doppel- 
verb. mit verseifenden Mitteln, wie Natronlauge, hierbei entsteht unter Abspaltung 
von ^-Naphthylamin eine Lsg. des Azofarbstoffes, aus der nach dem Filtrieren der 
Farbstoff durch Aussalzen abgeschieden wird, die Farbstoffe farben Wolle aus 
saurem Bade in orangen Tonen, sie dienen auch zur Herst. anderer Farbstoffe. 
(Schwz. PP. 10 7 2 0 4  vom 8/1 1 . 1922, ausg. 16/10. 1924, 10 7  52 0 [Zus.-Pat.] vom 
8/11. 1922, ausg. 1/11. 1924.) Franz.

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Eerslellung 
von Azofarbstoffen. Man ycreinigt 2,4,6-Tri-p-oxynaphthyl-l,3,5-triazin in Substanz 
oder auf einer Unterlage mit den Diazoyerbb. von 4-Chlor-2-aminodiphcnyldtherj 
Aminoazobenzol, 4-Amino-2'-athoxyphenylazonaphthalin oder der Tetrazoverb. von 
4,4'-Diamino-2-methyl-5-mcthoxyazobenzol\ man erhalt echte bordeaux u. schwarze 
Farbungen. (Schwz. PP. 1 1 1 1 2 3  yom 12/4. 1924, ausg. 16/7. 1925. 1114 9 7 , 1114 9 8, 
1114 9 9  [Zus. PP.] yom 12/4. 1924, ausg. 17/8. 1925.) Franz.

68*
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Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Bascl, Schweiz, Herstellung 
von Azofarbstoffen und Zuńschenprodukten. Man yereinigt die Diazoyerbb. der
2.1-A»ńnonaphthol-S-sulfamid-4-sulfonsćiure mit Azofarbstoffkomponenten, die er- 
haltenen Beizenfarbstoffe fiirben Wolle aus saurem Bade, die Fiirbungen konnen 
nachchromiert oder naebgekupfert werden; bei der Behandlung der Farbstoffe mit 
chrom- oder kupferabgebenden Stoffen erhalt man die Chrom- bezw. Kupferyerbb. 
der Farbstoffe; ais Kupplungskompo.nenten kann man die Naphtliole, 5,8-Dichlor-l- 
naphthol, 2,3-Oxynaphtlioesiiure, Naphtholsulfosiiuren, Resorem, Resorcylsiiure, Pyr- 
azolone usw. verwenden. Die 2,1 -Aminonaphthol-8-sulfamid-4-sulfonsiiure erhalt 
man aus dem 1,8-Naphthsulton dureh Sulfonieren u. darauffolgendes Nitrieren, das 
aus dem Nitrierungsgemisch durch Fiillen mit NaCl abgeschiedene Na-Salz der
l,8-NaphtlisuUon-2-nitro-4-sulfonsaure wird mit NII3 behandelt, beim Ansiiuern mit 
yerd. HaS04 erhiilt man das Na-Salz der 2-Nitro-l-naphthol-8-sulfamid-4-sulfonsdure, 
die bei der Red. die 2,l-Aminonaphthol-8-sulfamid-4-sulfonsaure, kleine Nadeln, 
liefert, man kann die Siiure auch erhalten, indem man die l,8-Naphthsulton-2-nitro-
4-sulfonsaure reduziert u. dann mit NH, den Sultonring zum Sulfamid aufspaltet; 
man kann ferner von dem l-Naphtliol-8-sulfamid ausgehen, das beim Behandeln 
mit raucliender IIaS04 l-NapMhol-8-sulfamid-4-sulfonsaure liefert, mit Nitrit u. Siiure 
erhiilt man 2-Nitroso-l-naphthol-8-sidfamid-4-sidfonsaure, die bei der Red. in
2.1-Aminonaphthol-8-sulfamid-4-sulfonsaure ubergeht. (F. P. 5 9 3 7 5 1  yom 21/2. 1925,
ausg. 31/8. 1925. Schwz. Prior. 20/3. 1924.) F ranz.

Chemische Fabrik Rohner A.-G. Pratteln, Pratteln, Schweiz, Darstellung 
eines Azofarbstoffes. Man yereinigt die Diazoverb. von Monobenzoyl-m-phenylen- 
diamin mit 2,3-Oxyna]Mhoesaureanilid, der Farbstoff liefert lichteehte Farblacke, 
auf der Faser erzeugt, erhiilt man gelbstichig rote Fiirbungen. (Schwz. P. 1114 9 5  
yom 22/5. 1924, auśg. 17/8. 1925. Zus. zu Schwz. P. 109706; C. 1926. I. 248.) Franz.

Chemische Fabrik Rohner A.-G. Pratteln, Pratteln, Schweiz, Darstellung 
eines Monoazofarbstoffes. Man yereinigt die Diazoyerb. yon l-Methyl-2-amino-4- 
benzoylaminobenzol mit 2,3-Oxynaphthoesaureanilid, der Farbstoff liefert lichtechte 
rote Farblacke; die auf der Faser erzeugten Fiirbungen sind blaustichig rot. 
(Schwz. P. 1114 9 6  yom 22/5. 1924, ausg. 17/8. 1925. Zusatz zu Schwz. P. 109706; 

C. 1926. 1. 248.) Franz.

National Anilinę &  Chemical Company, Inc., New York, iibert. yon: James 
P. Penny, Buffalo, New York, Tetrakisazofarbstoffe. Man yereinigt 2 Moll. der- 
selben oder yerschiedener Diazoyerb. von Aminoazoyerbb. mit dem Harnstoff der 
2-Amino-5-oxynaphthalin-7-sulfosaure, die Aminoazoyerbb. erhalt man durch Ver- 
einigung der Diazoyerb. der 2-Naphtliylamindisulfosiiure mit einer Aminoyerb. der 
Benzolreilie mit freier p-Stellung, die auch Alkyloxygruppen enthalten kann; man 
kuppelt z. B. diazotierte 2-Naphthylamin-6,8-disulfosaure mit der N-Methyl-ra-sulfon- 
siiure des Anilins, spaltet die <u-Sulfogruppe ab, diazotiert u. kuppelt mit dem symm. 
Harnstoff der 2-Amino-5-oxynaphthalin-7-sulfonsśiure, der Farbstoff fiirbt Baumwolle 
in lichteehten blauroten Tonen, die sich leicht rein weiB iitzen lassen; an Stelle der 
2-Naphthylamin-6,8-disulfosiiure kann man auch die 2-Naphthylamin-5,7 , -3,6-, -4,8-, 
-1,6-, -3,7-, -4,7-disulfonsiiure, an Stelle des Anilins o-Toluidin, o-Anisidin ver- 
wenden; die Farbstoffe farben Baumwolle in blau- bis gelbroten Tonen. (A. P. 
15 4 9 2 14  vom 29/10. 1924, ausg. 11/8. 1925.) Franz.

Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Leyerkusen bei Koln a. Rh. 
(Erfinder: Georg Kóhres), Darstellung von Farbstoffen der Pyrotireilw. (D. R. P.
4 16 6 18  KI. 22b yom 19/10. 1923, ausg. 2/9. 1925. — C. 1925. I. 1018.) Franz.

Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Leyerkusen bei Koln a. Rh. 
(Erfinder: W alther Duisberg, W infrid Hentrich, Leyerkusen, und W ilhelm  
Schepss, Wiesdorf), Darstellung von Triarylmethanfarbstoffen. (D. R. P, 420 148
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KI. 22b vom 16/3. 1924, ausg. 17/10. 1925. Zus. zu D. R. P. 411593; C. 1925. II. 352.

— C. 1925. I. 1650.) Fbanz.

Chemische Fabrik Griesheim-Elektron, Frankfurt a. M., ubert. von: Richard  
Gesing und Rudolf Reyher, Offenbach a. M., Alkaliechte griinblaue Farbstoffe der 
Triplienybnetlianreihc. Man kondensiert 1 Mol. o-Sidfobenzaldehyd mit 2 Moll. eines 
Alkylbenzylarylamins, das im Benzylrest durch Halogen u. durch Sulfogruppen 
substituiert ist, u. oxydiert die erlialtenen Kondensationsprodd.; man yerwendet 
z. B. o-, m-, p-Chlorbenzylathylanilin, 2,4- u. 2,6-Dichlorbenzyldthylanilin, die Farb- 
stoffe zeiehneu sich durch reinen Farbton u, Alkaliechtheit aus. (A. P. 15 5 0 5 3 4  
yom 22/5. 1925, ausg. 18/8. 1925.) Franz.

Durand & Huguenin A.-G., Basel, Schweiz, Marcel Bader und Charles 
Sunder, Miihlhausen, Darstellung von Derwalen von Di-p-chloranilido- und Di-f}- 
naphthylaminobenzocldnon. Man behandelt die durch Red. der Chinone erhaltlielien 
Hydrocliinone nach dem Trocknen mit Schwefelsaureanhydrid oder solches ais Ver- 
esterungsmittel abgebendcn Stoffen, wie ChlorsulfonsUure, zweckmUBig iu Ggw. von 
tertiiiren Basen, wie Dimethylanilin, die so erhaltenen sauren Schwefelsaureester 
der Leukoyerb. der Farbstoffe konnen in Substanz oder auf der Faser durch Be- 
handeln mit Osydationsmittcln in Ggw. von Sauren in die Farbstoffe zuruckyer- 
wandelt werden. (Schwz. PP. 1 1 1 2 8 1  u. 1 1 12 8 2  yom 9/5. 1924, ausg. 1 /8 . 1925. 
Zus. zu Schwz. P. 102540; C. 1925. I. 3045.) Franz.

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Darstellung 
von Kondensationsprodukten der Anthraclńnonrcihc. (D. R . P. 4 19 7 2 7  KI. 22b yom 
20/4. 1924, ausg. 8/10. 1925. Zus. zu D. R. P. 390201; C. 1924. I. 2013. — C. 1925.
I. 2663.) F ranz.

Farbwerke. vorm. Meister Lucius & Bruning, Hochst a. M. (Erfinder: A r
thur Wolfram), JIcrstellung von Kondensationsprodukten der Antrachinonreilie. 
(D.R. P. 4 2 0 4 12  KI. 22b vom 9/8. 1923, ausg. 24/10. 1925. Zus. zu D. R. P. 412053; 

C. 1925. 1. 2G63. — C. 1924. II. 2504.) Fbanz.

Morton Sundour Fabrics, Lim ited, Birkett W yłam  und John Thomas, 
Carlisle, Cumberland, Farbstoffe der Anthraćhinonreihe wid Zwischenprodukte. Man 
behandelt Anthrachinonkiipenfarbstoffe mit reduzierenden Mitteln u. liiBt auf die 
Prodd. Chlorameisensaurealkyl- oder -phenylester oder ihre Substitutionsprodd. oder 
Phosgen einwirken, die erhaltenen Leukoderiw. sind ziemlich bestiindig gegen W.; 
durch Alkalien werden sie unter B. der Leukoyerbb. zersetzt; man reduziert z. B. 
Flavaniliron mit Hydrosulfit u. Alkali u. setzt zu der gekuhlten Lsg. unter Riikren 
tropfenweisc Chlorameiscnsiiurcathylester zu, das ausgcschiedene Prod. wrird naeli 
dem Filtrieren u. Waschen mit W. getroeknet; in iihnlicher Weise kann man bei 
Verwendung yon Anthrachinon-1,2,2', 1'-htgdroazin, Dibcnzanthron, Dimeihoxydi- 
benzanthron u. Diehloridibenzanthron yerfahren. Die Verbb. dienen zum Fdrben u. 
Bedrucken yon Geweben. (E. P. 2 3 5 2 4 7  yom 12/12. 1923, ausg. 9/7. 1925.) Franz.

Farbwerke vorm. Meister Lucius & Bruning, Hochst a. M., Anthrachinon- 
farbstoffe. Die durch Yeraclnnelzen yon Di- oder Polyanthrimiden mit konden- 
sierend wirkenden Mitteln u. darauffolgende Oxydation erhśiltlichen Kiipenfarbstoffe 
werden ta An- oder Abwesenheit yon Borsiiure mit konz. ILS04 behandelt u. das 
Prod. einer weiteren Oxydation unterworfen; der durch Erhitzen yon 1,1-Dianthri- 
mid mit A1C13 und Oxydieren erhaltliche KiipenfarbstofF wird mit Monohydrat, ge- 
gebeneufalls unter Zusatz yon Borsaure auf 75—110° erhitzt u. das Prod. mit Hypo- 
chloritlsg. oxydiert; die Farbstoffe fiirben Baumwolle aus der Kiipe in gelben Tonen, 
die echt gegen kochende Sodalsg. sind. (E. P. 2 3 8 5 2 3  yom 22/6. 1925. Auszug 
yeroff. 7/10. 1925. Prior. 13/8. 1924.) Fbanz.

British Dyestuffs Corp., Ltd., Manchester, W illiam  Henry Perkin, Oxford 
und Alexander W alker Fyfe, Manchester, Ilerstellung von Anthrachinonfarbstoffen.
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Man behandelt Diaminochrysazin in Abwesenheit von starken Mineralsauten mit 
Fonnaldehydbisulfit, man erhSlt die in W. 1. N-Methyl-w-sulfonsaure, die aus der 
wss. Lsg. auskrystallisiert u. durch Zusatz yon Salz yollig abgeschieden werden 
kann. (E. P. 2 3 8 7 17  yom 17/9. 1924, ausg. 11/9. 1925.) Franz.

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Anthra- 
chinonacridon- und -thioxanthonfarbstoffe. Man kondensiert im Kern lialogensub- 
stituierte 1,3,5-Triazine mit einem i4-Aminoanthrachinon-4'-lialogen-l,2-thioxanthon 
oder -acridon, die erhaltcnen Verbb. konnen noch mit anderen Verbb. kondensiert 
werden; die Farbstoffe farben Baumwolle aus der Kiipe in yioletten, blauen, braunen, 
griinen, grauen usw. Tonen. Man kondensiert z. B. 1 Mol. Cyanurchlorid mit 2 Moll. 
■1-Aminoanthrachiiioii-4'-chlor-1,2-tkioxanthont erforderlichenfalts unter Zusatz von 
Diiitliylanilin u. kondensiert das Prod. weiter mit Anilin; man kondensiert 1 Mol.
1,5-Diaminoanthrachinon mit 2 Moll. Cyanurchlorid u. dann mit 1 Mol. 4-Amino- 
antkrachinon-4'-ehlor-l,2-thioxanthon u. 1  Mol. 1 -Aminoanthrachinon; 4-Aminoantlira- 
chinon-4'-chlor-l,2-thioxanthone oder -acridone werden durch Kondensation von
1-Halogen-4-amino- oder l-Halogen-4-acidylaminoanthrachinon mit einem 2-Amino-
oder 2-Mercapto-4-halogenbenzoesaure u. darauffolgende KingschlieBung, gegebenen- 
falls nach Verseifung der Acidylgruppe erhalten. (E. P. 2 3 7  872 yom 15/5. 1925. 
Auszug yeroff. 23/9. 1925. Prior. 2/8. 1924. Zusatz zu E. P. 205525 ; C. 1924. I. 

2013.) Franz.

National Anilinę & Chemical Co. Inc., New York, iibert. von: Harold 
T. Stowell, Buffalo, New York, V. St. A., Herstellung von Chinizaringriin. Man 
kondensiert Chinizarin oder Leukoehinizarin oder ihr Gemisch mit primiiren aromat. 
Amin en in Ggw. yon halogenierten aromat. KW-Stoffen, wie o-Dichlorbenzol. Man 
lost z. B. 80 Teile Chinizarin,- 100 Teile p-Toluidin u. 40 Teile Benzoesiiure in 
480 Teilen o-Dichlorbenzol bei 50—55° u. setzt unter Riihren 10 Teile Zn-Staub 
zu, hierbei steigt die Temp. auf 70—75°, man erhitzt dann allmiihlich auf 135° u. 
sehlieBlich auf 155—160°, nach dem Abkiililcn scheidet sich das 1,4-Di-p-łoluido- 
anthrachinon, Chinizaringriin, in Krystallen ab, die Krystalle werden, in W. suspen- 
diert, mit Wasserdampf behandelt, dann mit II2S04 schwach angesiiuert, filtriert u. 
mit W. gewaschen. An Stelle des p-Toluidins kann man auch andere aromat, pri- 
miire Aminę yerwenden. (A. P. 15 4 8 7 6 8  yom 16/8. 1924, ausg. 4/8. 1925.) Fkanz.

Actien-Gesellschaft fur Anilin-Fabrikation, Berlin-Treptow, Naphtliopheno- 
thiazine. Man reduziert 2-Oxy-3(2'-nitrophenylmcrcapto)-l,4-naphtlwchinon mit Ilydro- 
sulfit u. leitet durch die angesiiuerte Lsg. Luft, oder man behandelt die Yerb. mit 
schwach rauchender H2SO, u. reduziert das Prod. mit Schwefelnatrium u. Schwefel, 
der so erhaltene Farbstoff farbt Wolle nach dem Chromieren bliiugriin; 2-Oxy-3(2'- 
nitrophenybne)Ącapto)-l,4-naphthochinon-6(7)-$ulfonsaure liefert einen Farbstoff, der 
Wolle nach dem Chromieren gelbgriin fiirbt, die 2-Oxy-3(2'-nitrophenylmercapto)-
3,4-naphthochinone oder ihre Substitutionsprodd. erhiilt man durch Einw. von
2-Nitrothiophenol oder seinen Substitutionsprodd. auf 2-Arylamino- oder 2-Acidyl-
amino-3-chlor-l,4-naphthocliinon oder ihre Sulfonsśiuren u. Erhitzen mit starken 
Alkalien, die Prodd. konnen durch Behandeln mit schwach rauchender H2SO., sul- 
foniert werden; an Stelle des 2-Niłro-thiophenols kann man 2-Nitro-4-chlor-l-thio- 
phenol, 2-Nitro-5-dimethvlamino-l-thiophenol yerwenden. (E. P, 236 79 5 vom 7/11.
1924, ausg. 7/8. 1925.) F ranz.

Durand & Huguenin A.-Gk, Basel, Schweiz, Erzeugung von echtem Indigo- oder 
Ituligoderwatfarbungen auf Wolle, dad. gek., daB man an sich bekannte Debydro- 
indigobisulfityerbb. aus saurem Bade auf Wolle aufziehen liiBt u. auf dieser in be- 
kannter Weise zu den entsprechenden indigoiden Stammsubstanzen abbaut. Man 
behandelt die mit den Dehydroindigobisulfitverbb. gefiirbte Wolle zur Entwicklung



des Farbstoffes mit verd. Schwefelsiiure oder mit N1I3, kohlcnsauren Alkalien bei 
gewohnlicher oder erkohter Temp. (D. R. P. 419 0 6 1 KI. 8 m vom 25/12. 1923, 
ausg. 19/9. 1925.) Franz.

Gesellscliaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Thioindigo- 
farbsto/fe und ZwischenproduJcte. Anile, z. B. p-Dimetliylaminoanile, der 2,3-Anthra- 
chinou- oder 2,3-Anthracenthioisatine erhiilt man durch Kondensation von Nitroso- 
verbb., p-Nitrosodimethylanilin, mit 2,3-Antlirachinon- oder 2,3-Antliraccnthionaph- 
thenen; die Anile geben bei der Kondensation mit Indosylen, Oxythionaphthenen, 
Aeenaphtkenonen oder Osyyerbb. der Naphthalin- oder Anthracenrcihe Thioindigo- 
farbstofFe,. die_ lialogeniert werden konnen; man kondensiert z. B. das p-Dimethyl- 
aminoanil des 2,3-Anthrachinonthioisatins mit 2,3-Anthrachinonoxytbionaphthen, Oxy- 
thionaphthencarbonsiiure, 2,3-Antlirachinonindoxyl, l-Oxyanthracen, 6-Chloroxythio- 
naphthencarbonsiiure. Die FarbstofFe fiirben Baumwolle aus der Kiipe in grttnen, 
grauen u. yioletten Tonen an. (E. P. 2 3 5 8 7 7  vom 15/6. 1925. Auszug veroff. 12/8. 
1925. Prior. 21/6. 1924. Zusatz zu E. P. 210413; C. 1924. 11. 1027.) Franz.

K alle & Co. Akt.-Ges., Biebrich a. Rh. (Erfinder: Maxim ilian Paul Schmidt), 
Kiipenfarbstoffe. (D. R. P. 4 1 2 1 2 1  KI. 22e vom 26/11. 1922, ausg. 7/9. 1925. — 
C. 1924. I. 1445.) Franz.

Farbwerke vorm. Meister Lucius & Briining, Hochst a. M. (Erfinder: K arl 
Schirmacher und K arl Zahn), Darstellung von Oxyverbindungen der Dibenzantliron- 
rcihc, darin bcstehcnd, daB man hier solche hydroxylierte Bcnzanthrone, welche 
die Hydroxylgruppen in 3-, 6- oder 7-Stellung zur CO-Gruppe im Naphthalinkern 
des angewandteu Benzanthrons enthalten, mit Alkalien yerschmilzt. — Oxybenz- 
anthron, erhalten durch Yerbacken von 3-Methoxy-l-benzoylnaphtlialin mit A1C13, 
liefert einen Baumwolle aus der Kiipe blau fiirben den FarbstofF; die Prodd. konnen 
auch ais AusgangsstofFe fiir die Herst. von Farbstoffen dienen. (D. R. P. 4 14 9 24  
KI. 22b vom 6/2. 1923, ausg. 11/6. 1925. Zusalz zu D. R. P. 414203; C. 1925.

II. 859.) Franz.

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Dibenz- 
anthronkupenfarbsloffe. Aminodibcnzanthron oder seine Deriw., wie Aminodimethyl- 
dibenzanthron, erhfiltlich durch Nitrieren u. Reduzieren yon Dimethyldibenzanthron, 
werden in Lsg. oder Suspension mit Oxydationsmitteln, wie Chromsiiure u. Eg., 
Natriumchlorat u. verd. HaS04 oder Nitrosylschwefelsaure, behandelt, man erhiilt 
KupenfarbstofFe, die Baumwolle aus der KUpe in chlorcchten schwarzen Tonen 
anfiirben. (E. P. 2 3 8 2 2 5  vom 29/7. 1925, Auszug yerofF. 30/9. 1925. Prior. 9/8.
1924.) F ranz.

Farbwerke vorm. Meister Lucius & Briining, Hochst a. M., Bz-21 -Oxybenz- 
anłhron. "Man ersetzt den N in den Anhydridyerbb. des l'-Diazo-2,-oxybenzanthrons 
durch H. Man fuhrt 2'-Nitro-l-aminobenzanthron in das Sulfat der Nitrodiazonium- 
yerb. uber, triigt das liieraus erhiiltliche Diazooxyanhydrid in eiiie kalte Lsg. yon 
SnCl3 u. KOH; nach Beendigung der Rk. wird angesauert, der Nd. in yerd. Alkali 
gelost u. mit Sauren gefiillt, das Prod., gelbes Pulyer, lost sich in Alkalien gelbrot, 
durcli Bęhandeln mit Dimethylsulfat entsteht die Methoxyvcrb., die beim Yer- 
schmelzen mit Alkalien einen Baumwrolle griin fiirbenden KiipenfarbstofF liefert. 
(F. P. 58 8 0 35 vom 24/10. 1924, ausg. 28/4. 1925. D. Prior. 9/11. 1923.) Franz.

Farbwerke vorm. Meister Lucius &  Briining, Hochst a. M., Darstellung eines 
Kupenfarbstoffes der Dibenzanthronrcihe. Das durch Verbacken von 6-Methoxy-l- 
benzoylnaphthalin mit A1C13 erhiiltliche Oxybenzanthron wird mit Alkalien yer- 
sclimolzen u. das so erhaltene Dioxydibenzanlhron mit alkylierenden Mitteln be- 
handclt; der FarbstofF farbt Baumwolle aus der Kiipe in sehr echten blaugriinen 
Tonen an. (Schwz. P. 10 7 2 0 9  yom 18/2. 1924, ausg. 1/10. 1924.) Franz.
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Badische Anilin- & Soda-Fabrik, Ludwigsliafen a. Rh., Darstellung eines blau- 
grunen Kiipenfarbstoffes. Man behandelt das Osydationsprod. des Dibenzantlirons mit 
iithylierenden Mitteln, indem man auf ,das yorteilhaft vorlier reduzierte Osydations- 
prod. Toluolsulfosiiureathylester einwirken laBt; bei Verwendung yon Diathylsulfat 
ais Athylierungsmittel arbeitet man zweckmiiBig in organ. Losungs- oder Verdiinnungs- 
mitteln, die frei yon Nitrogruppen sind; yerwendet man Losungs- oder Suspensions- 
mittel, die Nitrogruppen entlialten, so muB der blaugriine Kiipenfarbstoff von einem 
gleiehzeitig gebildeten blauyioletten Farbstoff getrennt werden, indem man den 
schwer 1. blauyioletten Farbstoff abfiltriert u. den wertyolleren blaugriinen Farbstoff 
aus der vcrbl<ńbenden Lsg. gewinnt, oder man trennt die Farbstoffe durch Behandeln 
mit Losungsmm., Nitrobenzol, Tricblorbenzol, in denen die beiden Farbstoffe ver- 
schieden leicht 1. sind; der Farbstoff, Krystalle aus Trichlorbenzol, fiirbt Baumwolle 
aus der Kiipe in sehr echten blaugriinen Tonen an. (Schwz. P. 10 78 56  yom 20/11.
1923, ausg. 17/11. 1924. D. Priorr. 21/11. 1922 u. 11/7. 1923.) F ranz.

Badische Anilin- &  Soda-Fabrik, Ludwigsliafen a. Rh., Jlcrstcllung von 
sehwarzen Kiipcnfarbstoffen. Man yermischt Dibaizanthron mit Nitrodibenzanthron 
in solchen Mengen, daB beim Fiirben yon Baumwolle aus der Kiipe schwarze 
Farbungen erhalten werden, oder man nitriert Dibenzanthron unter solchen Be- 
dingungen, daB die Nitrierung unyollstandig bleibt, die Nitrierung kann in Ggw. 
yon Yerbb. stattfinden, die salpetrige Siiure zerstoren. (F. P. 59 479 2  yom 3/2. 
1925, ausg. 18/9. 1925. D. Priorr. 13/2. 28/2. u. 28/6. 1924.) Franz.'

Durand & Huguenin A.-Gr., Basel, Schweiz, Erzcugung von Farbungen und 
Drucken mit Kupenfarbstoffen. (D. R. P. 4 18 4 8 7  KI. 8 m vom 9/9. 1922, ausg. 8/9. 
1925. F. Prior. 16/9. 1921. — C. 1924. I. 1109.) Franz.

Farbenfabriken vorm. Friedr. B ayer & Co., Leyerkusen b. Koln a. Rh., 
(Erfinder: Richard Fischer), iTaUbare Eupenfarbsto/fdmckpasten, gek. durch einen 
Gehalt an Zi>ikhydrosulfitaldehydverbb. u. Alkali. — Die mit diesen Druckpasten 
hergestellten Drucke sind luftbestiindig u. konnen wochenlang vor dem Diimpfen 
liegen. (D. R. P. 418990  KI. 8 n yom 7/5. 1924, ausg. 17/9. 1925.) Franz.

Farbwerke vorm. Meister Lucius &  Briining, Hochst a. M., Darstellung 
roter Kiipenfarbstoffe. (D. R. P. 4 19 8 6 7 KI. 22e vom 18/9. 1923, ausg. 15/10. 1.925. 
C. 1925. I. 1020.) Franz.

Farbwerke vorm. Meister Lucius & Briining, iibert. von: Karl Schirmacher 
und W ilhelm  Eckert, Hochst a. M., Kiipenfarbstoffe der Perylenreihe. Man be
handelt die Oxydationsprodd. von den Perylenring enthaltenden Kupenfarbstoffen 
mit wasserentzieliend oder kondensierend wirkenden Metallsalzen, A1C13, ZnCls; die 
erhaltenen Prodd. werden alkyliert; das Oxydationsprod. des Dibenzanthrons liefert 
beim Erbitzen mit ZnCl2 auf 310—320° u. darauffolgenden Alkylieren mit p-Toluol- 
sulfosauremethylester in Nitrobenzol einen Farbstoff, metallglśinzende blauyiolette 
Krystalle, der Baumwolle aus der Kiipe in klaren blauen Tonen anfiirbt; einen 
śihnlichen Farbstoff erhalt man bei Anwendung yon A1C13; das Osydationsprod. 
des Di methyl dibenzanthron s liefert einen Kiipenfarbstoff mit ahnlichen Eigenschaften, 
das Dimetliyldibenzanthron erhalt man durch Verschmelzen yon 7-Methyl-l,9-benz- 
anthron, F. 158 — 159°, mit KOH. (A. P. 15 5 18 4 9  vom 27/4. 1925, ausg. 1/9. 
1925.) Franz.

Compagnie Nationale de Matieres Colorantes et Manufactures de Produits 
Chimiąues du Nord Reunis (Etablissements Kuhlmann) und Hans Pereira, 
Seine, Frankreich, Kupenfarbstoffe der Perylenreihe. Man behandelt Bromperylene 
u. aromat. Sauren, ihre Halogenide, Anhydride oder Salze mit Kondensationsmitteln, 
wie AlCla Dibromperylen, F. 276—278°, liefert beim Erhitzen mit Benzoesiiure u. 
A1C)S auf 150—170°, einen Farbstoff, der Baumwolle aus der Kiipe rotyiolett fSrbt, 
der Farbstoff aus Bromperylen, F. 189°, u. Benzoylchlorid fiirbt Baumwolle blau;
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der Farbstoff aus Benzoylbromperylen, erhiiltlich aus Benzoylchlorid und Dibrom- 
perylcn, farbt blau, der Farbstoff aus Dibromperylen u. Salicylsiiure farbt braunrot, 
mit Pbthalsaure entsteht ein braunyioletter Farbstoff, Naphthoylchlorid liefert 
einen rotvioletten Farbstoff, Dinitroperylen u. Benzoesiiure einen braunen Farbstoff, 
mit Salicylsiiure einen griinstichigbraunen Farbstoff, aus Chlorperylen u. Benzoe- 
saure entsteht ein rotyioletter Farbstoff. (F. P. 5896 43 vom 25/11. 1924, ausg. 
2/6. 1925. Oe. Prior. 30/11. 1923.) Franz.

Farbwerke vorm. Meister Lucius & Bruning, Hiichst a. M., Kiipenfarbstoffe. 
Man kondensiert das Dianbydrid der Naphthalin-],4,5,8-tetraearbonsaure oder ihrer 
Substitutipnsprodd. mit o-Diaminen oder ihren Salzen in An- oder Abwesenheit 
yon Losungs- oder Verdiinnungsmitteln; das Kondensationsprod. aus Naphthalin-
I,4,5,8-tetracarbonsaureanhydrid u. o-Phenylendiamin in Nitrobenzol farbt Baumwolle
aus der KUpe in gelbroten Tonen. (E. P. 2 3 7 2 9 4  vom 21/7. 1925, Auszug yeroff. 
16/9. 1925. Prior. 21/7. 1924.) Fbanz.

Durand & Huguenin A.-G., Basel, Schweiz, ubert. von: M. Bader und 
C. Sunder, Mttlhausen, ElsaB, Ester von Leukoverbindungen von Kiipenfarbstoffen. 
Man beliandelt die Leukoverbb. von Kiipenfarbstoffen mit dem Halogenid einer 
mehrbas. Siiure in Ggw. von primaren oder sekundaren Aminen, wie Anilin, Mono- 
athylanilin; man beliandelt z. B. Leukothioindigo in Chlorbenzol in Ggw. yon 
Anilin mit Chlorsulfonsiture bei —10 bis 0°. (E. P. 2 3 7 2 9 5  vom 21/7. 1925,
Auszug veroff. 16/9. 1925. Prior. 21/7. 1924. Zus. zu E. P. 186057; C. 1923.

II. 577.) F kanz.

Farbwerke vorm. Meister Lucius & Bruning, Hiichst a. M., Kiipenfarbstojfe. 
Man kondensiert p-Oxyphenazine, Aminophenaziue, NH-Arylphenazine, NH-Alkyl- 
phenazine oder Naphthosultam-3,4-phenazine mit 1,4-Chinonen, die kein Halogen 
enthalten oder mit o-Oxy-l, 4-chinonen in Ggw. yon wasserbindenden Stoffen, die 
erhaltenen Farbstoffe konnen erforderlichenfalls durch Behandeln mit Chlorlauge 
osydiert werden; der Farbstoff aus Chlornaphtsulta.in-3,4-phenazin u. 1,4-Naphtho- 
chinon, braune Nadeln, farbt Baumwolle und Wolle aus der Kupę in gelbbraunen 
Tonen, durch Behandeln mit Chlorlauge erhalt man einen griinstichiggelb fiirbenden 
Kiipenfarbstoff; durch Kondensation yon Naphlhosultam-3,4-phenańn w. Benzochinon 
entsteht ein Farbstoff, braunrote Prismen, der Baumwolle in Khakitonen farbt, durch 
Behandeln mit Chlorlauge erhalt man einen zur Herst. yon Farblacken geeigneten 
Farbstoff; aus l-Oxynaphthalin-3,4-phenazin u. Benzochinon entsteht ein Farbstoff,
griine Nadeln, der Baumwolle u. Wolle in echten griinen Tonen farbt; der Farb
stoff aua 1 ■Aminonaphtlialin-'l,4-phcnazin u. 1,4-Naplithochinon fiirbt Baumwolle gelb, 
aus l-Oxynaphthalin-3,4-phenazin u. @-Oxynaphthochinon fiirbt Wolle und Baumwolle 
in griinstichig gelben Tonen; mit Naphthosultam-3,4-phcnazin, l-Oxy-2-chlornaphthalin-
3,4-phtmazin und l-Phcnylaminonaphthalin-3,4-phenazin liefert p - Nap hthochinon 
Khnliche Farbstoffe. (F. P. 5 9 3 117  vom 9/2. 1925, ausg. 17/8. 1925. D. Pnorr.
16/2. 1924 u. 27/10. 1924.) F ranz.

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Herstellung 
eines indigoiden Farbstoffes. Man kondensiert 4-Chlor-l̂ -naphthioindoocyl mit 5,7-Di- 
bromisatinchlorid; der Farbstoff fiirbt Baumwolle aus der Kiipe in yioletten Tonen 
an, die 5>eim Seifen etwas roter u. sehr eclit werden. (Schwz. P. 10 6 2 18  yom 5/2.
1923, ausg. 1/8. 1925.) F ranz.

Durand & Huguenin A.-G., Basel, Schweiz, M arcel Bader und Charles Sunder, 
Miihlhausen, Darstellung eines Derwatcs von Tribrom-2-thionaphthen-2-indolindigo. 
(s. E. P. 186057; C. 1923. II. 577.) Man IśiBt auf die unter LuftabschluB getrocknete 
Leukoyerb. Schwefelsaureauhydrid oder solches ais Yeresterungsmittel abgebenden 
Stoffen, wie Chlorsulfons&ure, zweckmaBig in Ggw. yon tertiiiren Basen, wie Dimethyl- 
anilin, einwirlcen, der so erlialtene saure Sehwefelsaureester der Leukoyerb. wird
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durch Oxydationsmittel in Ggw. von Siiuren oder durcli Liclitstrahlen in den Aus
gangsfarbstoff zuriickwandelt, die Vorb. dient zur Erzeugung von Farbungen auf 
der Faser. (Schwz. P . 110419 vom 21/5. 1924, ausg. 1/6. 1925. Zus. zu Schwz. P. 

102540; C. 1925. I. 304-5.) F ra n z .

Durand &  Huguenin A .G ., Basel, Schweiz, Marcel Bader und Charles 
Suuder, Miililhausen, Darsłellung eines Derivates von 3,7,5',7'-Tetrachlorindigo. Man 
behandelt die getrocknete Leukoyerb. des 5,7,5',7'-Tetrachlorindigo mit Schwefel- 
sSureanhydrid oder solches ais Veresterungsmittel abgebenden Stoffen, Chlorsulfon- 
sSure, zweckmiiBig in Ggw. von tertiiirer Base, wie Dirnethylanilin; die so erhal- 
tenen sauren Scliwefelsiiureester der Leukoyerb., die bei der Behandlung mit Oxy- 
dationsmitteln in Ggw.von Siiuren den Ausgangsfarbstoff liefern, dienen zur Erzeugung 
yon Farbungen oder Drucken auf der Faser. (Schwz. P. 1 1 12 7 9  yom 9/5. 1924,
ausg. 1/8. 1925. Zus. zu Schwz. P. 102540; C. 1925. I. 3045.) Franz.

Durand &  Huguenin A.-G., Basel, Sehweiz, Marcel Bader und Charles 
Sunder, Miililhausen, Darsłellung eines Derivates von 2-Anthracen-2-indoldibromindigo. 
Man behandelt die trockne Leukoyerb. die 2-Antliracen-2-indoldibromindigo mit 
Schwefelsiiureanhydrid oder solches ais Veresterungsmittel abgebenden Stoffen, wie 
Chlorsulfonsiiure, zweckmiiBig in Ggw. von tertiiiren Basen, wie Dirnethylanilin; 
der so erhaltene saure Schwefelsiiureester der Leukoyerb., der bei der Behandlung 
mit Oxydationsmittel in Ggw. von Siiuren in den Ausgangsfarbstoff iiberfuhrt wird, 
dient zur Erzeugung yon Farbungen u. Drucken auf der Faser. (Schwz. P. 1 112 8 0  
yom 9/5. 1924, ausg. 1/8. 1925. Zus. zu Schwz. P. 102540; C. 1925. I. 3045.) F r a n z .

Actien-Gesellschaft fiir Anilin-Fabrikation, Berlin-Treptow (Erfinder: Oskar 
Spengler, Dessau, und K arl Kreutzer, Niirnberg), Darsłellung von blauviolełten 
bis violetłen Schwefelfarbstoffen. (D. B . P. 4 19 0 8 2  KI. 22 d yom 10/2. 1922, ausg. 
19/9. 1925. — C. 1925. II. 1900.) '  F r a n z .

B. K. Thies, Coesfeld, Westfalen, Deutschland, Farben mit Schwefelfarbstoffen. 
Die Farbstofflsg. wird zuerst durch das Fiirbegut gesaugt, dann wird in dem Bade, 
daa Seife enthiilt, Seliaum erzeugt, der Schaum wird von dem Fiirbegut entfernt, 
bevor die zu der Oxydation erforderlielie Luft zugelassen wird. (E. P. 2 36 6 17  
yom 3/4. 1924, ausg. 7/8. 1925.) Franz.

British Dyestuffs Corp. Ltd., J . Baddiley, R. S. Horsefall, A. Shepherdson 
und H. Jackson, Manchester, Lackfarbstoffe. Unsulfonierte Aminooxyanthrachinone 
oder dereń Alkyl-, Aryl- oder alicycl. Abkómmlinge werden in fein yerteilter Form 
mit einer Verb. eines lackbildenden Metalls behandelt. Z. B. wird eine 10o/0ig. Pastę 
yon N-Methyldiaminoautlirarufin unter Buhren mit Al(OH)3 gekocht. (E. P. 2 3 7 4 5 7  
vom 23/9. 1924, ausg. 21/8. 1925.) K O h ling .

James C. Hiltz, Boston, Reginald Hiltz, Brookline, und W illiam  G. Kirton, 
Boston, Massachusetts, V. St. A., Yerzieren von Rolzoberflachen. Die mit Sandpapier 
geglitttete Flachę wird mit einer schwarzen Farbę, z. B. mit einem Gemisch yon 
KuB u. FeS04, eingerieben, hierbei werden die geschlossenen Teile des Ilolzes an- 
gefiirbt; man iiberzieht dann mit einem hellen Lack, Schellackslg.; nach dem 
Trocknen wird mit sehr feinem Sandpapier leieht abgerieben u. mit einer Farbę 
aus BleiweiB u. 01 eingerieben, hierbei werden die offenen porigen Stelien des 
Holzes weiB gefiirbt; hierauf kann die ganze Fliiehe mit einer Lack- oder Wachs- 
Isg. iiberzogen werden, an Stelle der schwarzen u. weiBen Farbę konnen andere 
Kontrastfarben yerwendet werden. (A. P. 15 4 8 5 2 8  yom 5/10. 1921, ausg. 4/8. 
1925.) Franz.

Clean Wash Paint and Yarnish Eem over Co., Inc., Syrakuse, N. Y., iibert. 
von: Claude A. K ing und Carl M. W arlick , Durham, Nord-Carolina, Anstrich- 
undLackentfernungsmittel, bestehend aus einem Alkalihydroxyd, einem Erdalkalihydr- 
oxyd, NaCl, Ol u. W. (A. P. 1556 6 9 4  vom 7/6. 1921, ausg. 13/10.1925.) K a u s c h .
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A dolf Knecht, Stuttgart-Cannatatt, Herstellung wasser- und olloslicher Farben- 
bindemittel, dad. gek., daB man Auflosungen yon Kunst- u. Naturliarzen, Asphalten, 
Celluloseestern, in Verb. mit Kalkharz in geeigneten Losungsmm., besonders Fett- 
siiuren in Form halbfester Lacke mit wss. Lsgg. oder Suspensionen von Leim, 
G-ummiarabicum, Stiirke, Casein u. Kautsehuk, zur Emulsion bringt. (D. B,. P. 
4 2 12 3 7  KI. 22g vom 3/5. 1924; ausg. 9/11. 1925.) S ch a ll.

Daniel Gardner, Weybridge, England, Anstriehmassen. Man erhitzt Bitumen, 
Asphaltito u. dgl. auf 125—140° u. behandelt sie alsdann mit einem starken nicht- 
neutralen akt. Stoff (Terpentin -f- CuSO.,, geloste Cłj-Deriyy. aromat. KW-stoffe). 
(A. P. 15 5 8  082 vom 21/8. 1922, ausg. 20/10. 1925.) K a u s c h .

Thomas E. Thompson, Willmette, Illinois, Anstreiehen von Gegenstanden mit 
einem Gemiseh von gepulverter, geschmolzener Emaille bestimmter Farbung in 
einer Fl. (Leinol). Der angestriehene Gegenstand wird auf eine Temp, unterhalb 
des F. der Emaille erhitzt. (A. P. 15 5 8 5 17  yom 5/5. 1924, ausg. 27/10. 1925.) Ka.

Soc. l a  Lumineacence, Marseille, Leuchtmassen. Leuehtfarben werden in 
geeigneter Anordnung auf Tragern, wie Celluloid, befestigt, welche sie nicht ver- 
imdern. Zwecks Ausstattung yon Metallen mit leuchtenden Zeiehen, werden diese 
zunachst auf einem Celluloid- o. dgl. -triiger aufgebracht u. dieser mit dem Metall- 
gegenstand yerbunden, (E. P. 2 3 7 6 2 4  yom 24/7. 1925, Auszug yeroff. 23/9. 1925. 
Prior. 24/7. 1924.) K O hling .

XI. Harze; Lacke; Firnis.
E. Gaska, Kopalschmelzen unter Luftabscldufi mit Kohlensdure. Beschreibung 

eines Schmelzyerf. u. des dazu geeigneten Schmelzkessels. (Farben-Ztg. 31. 158 bis 
159. 1925.) , S0vern.

F e lix  Fritz, Die Gewinnung des Kaurikopals. Die Gewinnung in Neuseeland 
ist beschrieben u. durch Abbildungen erlautert. (Farben-Ztg. 31. 156—58. 220—22. 
1925.) SOvern.

Jaqnes Bisler, Uber die Durchsiehtigkeit des sgnthetisehen Harzes (Bakelit) fur 
verschiedene Strahlungen. Wird Bakelit durch einen Druck yon 150 kg/cm2 zu etwa 
0.5 mm dicken Bliittchen zusammengepreBt, so ist es fiir ultrayiolettes Licht durch- 
siehtig. Die Intensitat ist fur X 3126 30%, X 2800 3%) wiihrend es fiir X 2750 
bereits opak ist. Das Blattehen yerliert seine Durchsichtigkeit fiir das Ultrayiolett 
nach einer litngeren Esposition durch Tageslicht u. rasch durch Bestrahlen mit 
einer Quarzlampe. Es wird dann gelbrot. Diese Umwandlung durch die ultra- 
yioletten Strahlen dringt nur bis zu einer Tiefe yon 0,7 mm. Nielit komprimiert 
ist Bakelit in 2 mm Dicke eine piast. Masse, w'elehe mit einer Lsg. yon Safranin 
(1:1000) ^nonochromat. rot u. stabil ist. Verglichen mit einem Wrattenfilter rotp 
sind die Intensitiiten fiir X 6100 1,50 (Wratten rot^ 1,27), 6500 10,50 (9,2) 7000 
15 (8). Die Durchlassigkeit steigt stark gegen Infrarot. (C. r. d. 1’Aead. des 
sciences 181. 782—83. 1925.) E n s z l i n .

H. Łebach, Bakelite in der ehemisehen. Grofiapparatur. Vf. erortert die Yer- 
wendung des Bakelites ais Schutzschicht und einer Mischung yon Bakelite und 
Fiillstoffen („Haveg“ der SSureschutz G. m. b. H. Berlin W  35) ais selbstiindiges 
Baumaterial fiir App. (Ztschr. f. angew. Ch. 38. 1091—94. 1925. Erkner b. Berlin.) Ju.

C. H. Bryson, Harzartige Kondensationsprodukte aus Formol und Phenolen. 
Die Herst. der Prodd., ihre Eigenschaften u. ihre Yerwendung ais Zement, Lacke, 
zur ImprSgnierung, fiir PreBspan- u. Cartonherst., zur Papierimpragnierung, das 
Mischen, Formen u. Pressen sowie das physikal. u. chem. Yerh. sind beschrieben. 
(Rey. des produits chim. 28. 505—10. 541—45. 1925.) SOvebn.

J. H. Frydlender, Firnisse und Firnisfarben mit Nitroeellulose. Angaben iiber 
die yerwendbare Nitroeellulose, die Harze, Losungs-, Plastizierungs- u. Yerdiinnungs-
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mittel, die Verwendung der Firnisse bei’der Holzbearbeitung u. in der Automobil- 
industrie. (Rev. des produits chim. 28. 577—84. 1925.) Su vern .

G. A. Enna, Preufiisch Blau und' ein neues Trockenmittel fiir Lacke. Das bei
der Herst. des Lackleders dem Leinol ais Trockenmittel zugcsetzte PreuBisch Blau 
zerfiillt bei Kochen des Lackes unter Abgabc von IICN. Yf. findet, daB sich an 
seiner Stelle ebenso gut hydratisiertes Eisenosyd verwenden liiBt. Ais besonders 
giinstig er wieś sich ein aus Ferrolsg.- mit Soda gefiilltes u. getrocknetes Oxyd, das 
die Dauer des Kochens um die Hiilfte abkurzt. (Journ. Soc. Leather Tradcs’ Che- 
mists 9. 74—80. 1925.) R iess .

H. Rasąuin, Leinbllackc, Ifolzollacke, Cellulosclacke — ein Querschńitt. Ubersicht
iiber den derzeitigen Stand der Erzeugung dieser Prodd. (Farben-Ztg. 31. 91—92.
1925. Koln.) SUvekn.

P. Miiller, Uber eine Normiermig der Trockenstojfe. Auf das Fortbestehen der 
Besinatc u. Linoleate, aowohl geschmolzen ais gefiillt, ais Trockcnstoffe kann nicht 
yerzichtet werden. Ihre Venvendung ergibt eine Verminderuug der Trockenstoff- 
zahl. Bei den in der Praxis ublichen niedrigen Tcmpp. von 120—140° zur Auf- 
losung von Trockcnstoffen in Leinol oder Losungsmm. ist eine nachtriiglichc Auf- 
losung der suspendierten Metallosydteile unmoglich. Zu ihrer Lsg. wiiren Tempp. 
von 160° an aufwarts erforderlich. Yerschicdene durch die Normicrung zu kliirende 
Punkte werden. besprochen. (Farben-Ztg. 31. 339—41. 1925. NeuB a. Rh.) S0vern .

Hans Wolff, Abscheidungen in Firnissen und Lacken. (Vgl. W il b o iin , S. 250.) 
Triibungen werden besprochen, die auf einem Doppelsalz der Abietinsiiure u. 
Stearinsiiure u. auf der Ausscheidung von saurem Pb-Resinat in Mischung mit 
Pb-Resinat bestanden, dem noch andere fett- u. oxysaurc Salze beigemengt waren. 
In einem anderen Falle handelte es sich um einen Korper, der Abietinsaure, 
Glycerin u. Pb entKielt u. ais Additionsyerb. angesprochen wird. Seine B. wird 
so erkliirt, daB trotz der Bindung an Harzsiiure das Pb im neutralen Resinat noch 
bas. Wrkg. hat. Wirkt das neutrale Pb-Abietinat verseifend auf die Fettsaure- 
glyceride, etwa das Stearin, so kann das freiwerdendc Glycerin mit dem neutralen 
Abietinat reagieren. Selbst der einfache Vorgang des Firniskochens birgt noch 
chem. Riitsel. (Farben-Ztg. 31. 29—32. 1925. Berlin.) SOvern.

P. Wiegleb, Einfache Unterswhungsmethodcn der Harze. Die gcbriiucliliehsten 
Harze lassen sich oberfliichlich identifizieren durch ihr Yerh. beim Zerreiben, beim 
Erhitzen u. durch ihre Loslichkeit in A., A., Eg., NaOH 10°, CSa, Bzn., H2S04 66°, 
HNOs 36°, NH3, Terpentin- u. Leinol. Vf. gibt das untersehiedliche Verh. an. 
(Allg. Ol- u. Fett-Ztg. 22. 651—52. 1925.) H eller .

—, Einheitsverfahren fiir die einfache Priifung von Farben und Lacken. End- 
giiltige Fassung des vom AusschuB fiir wirtschaftliche Fertigung herausgegebenen 
Blattes. Nach einer Begriffserklarung fiir Firnisse, Ólfarben, Lacke u. Lackfarben 
wird fiir sie die Priifung auf Streichfghigkeit, Ausgiebigkeit, Trockenfiihigkeit, Deck- 
fiihigkeit, auf Durchschlagen u. das Vergleichen mit anderen Farben, fiir Trocken- 
farben das Farbenyergleichen erlsiutert. (Farbę u. Lack 1925. 443—45.) S0vern .

Hermann Vollmann, Zur Bestimmung der Farbtiefe von Lacken, Ólen u. dgl. 
Statt der nicht geniigend haltbaren J-JK-Lsg. konnte vielleicht Kobalt-Kalium- 
dichromatlsg. yerwendet werden. Bei stark violettstichig-braunen Lsgg. arbeitet 
man, mit 2 hintereinander geschalteten Kuyetten, dereń eine K2Cr20 ; -f- H2S04, die 
andere CuS04 oder besser Kupferaminlsg. enthiilt. (Farben-Ztg. 31. 338. 1925. 
Meiningen.) StJVERN.

Engen Schaal. Feuerbach b. Stuttgart, Herstellung liarter, spiritus- und ol- 
loslicher Harzkorper ais Kopalcrsatz, dad. gek., daB man Harzcster, Kolophonium 
u. dgl. in feinst gepulyertem Zustand mit osydierend wirkenden u. wasserent-
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ziehenden Stoffen mischt u. die Miachung unter Luftzutritt derart, bis der ge- 
wuuschte Iliirtegrad erreicht ist, erwarmt, daB sie nicht zusammensehmilzt. — 
2. dad. gek., daB das Gemisch aus 100 Teilen Harzester, bezw. Kolophonium,
0,3 Teilen Cobaltacetat bezw. liarzsaurem Mn oder Mn-Borat, 40 Teilen waaser- 
freiem Na»S04 bezw. 20 Teilen N^SO., u. 20 Teilen NaCl besteht. (D. R. P. 
419673 Iii. 22h vom 26/7. 1924, ausg. 7/10. 1925.) RO i im e r .

Badische Anilin- & Soda-Fabrik, Ludwigsliafen a. Eli., (Erfinder: August 
Eisenhut, Heidelberg, und Albert Auerhahn, Mannheim), Verfahren zur Gewinnung 
ton KondensationsproduJcten, dad. gek., daB man die bei der katalyt. Hydrogenisation 
von Osyden des C uuter Druck u. bei hoheren Tempp. neben oder statt CH3OH 
entstelienden fl., insbesondere oligen Prodd. ganz oder in einzelnen Fraktionen mit 
Kondensationsmitteln behandelt. — Es lassen sich Kondensationsmittel alkal., 
saurer oder neutraler Art yerwenden. Z, B. wird ein aus CJLOH. holieren Alkoliolen 
u. KW-stoffen bestehendes 01 im Yakuum teilweise dest. u. aus dem Destillat der 
Anteil Kp..,;,, 66—72° mit konz. wss. HCl 1 Stde. unter RuckfluB erhitzt, wobei sich 
ein Ol abscheidet, das nach dem Alkalischmaclien u. einer Wasserdampfdest. ein 
schwach gelb gefarbtes Ol, Kp. 140—155°, von den wesentlichen Eigensehaften des 
Terpentinols liefert u. wie dieses yerwendet werden kann. — Ein durch katalyt. 
Hydrierung von CO gewonnenes entwUssertes oliges Prod., Kp. 108—250° wird mit 
ZnCl_, im DestilliergefaB auf 150—180° erhitzt. Die entweiclienden Dampfe bilden 
beim Auffangen in einer Yorlage eine olige u. eine wss. Schicht. Erstere liiBt man 
standig wieder in das ErhitzungsgefaB zurttckflieBen. Nach 10—12-std. Erhitzen 
scheidet sich aus den Dampfen keine wss. Schicht mehr ab, worauf man das ge- 
samte, bis 260° iibergehende Ol abdest. Aus dem Dest-Riickstand kann durch 
Wasserdampf eine weitere Menge oligen Destillats gewonnen werden. Dic zum 
groBten Teil farblosen, oligen Prodd. von sehwach saurer Rk. (ca. 60°/o des au- 
gewandten Rohprod.) werden zweckmaBig mit verd. NaOH gescliuttelt u. nach 
dereń Abtrennen fraktioniert. Die bis 200° ubergehenden farblosen Anteile, von 
wesentlicli angenehmerem Gerueh ais die gleiehen Fraktionen des unbehandelten 
Oles oder dieses selbst, besitzen ein gutes Losungsvermogen fiir synthet. u. natur- 
liche Ilarze, sowie besonders fiir Nitrocellulosc. Der nach der Wasserdampf behand- 
lung yerbleibende, braunrote, zahfl. jRiickstand ist nach Reinigung mit A. u. Trock
nung gut ais Harz fiir Lackanstriche verwendbar. Bei seiner Behandlung mit 
starker HNOa werden je nach der Konz. der HNOs u. je nach Dauer der Einw. 
bei 15° ziihe oder sprode, harzartige, nitrierte Prodd. erhalten, die ebenfalls in der 
Harz- u. Lacldndustńe Verwendung finden konnen. (D. R. P. 419912 KI. 12o vom 
7/10. 1923, ausg. 13/10. 1925. F.P. 586031 vom 18/9. 1924, ausg. 13/3. 1925.
D. Prior.»6/10. 1923.) Sch o t t la n d er .

Farbwerke vorm. Meister Lucius & Briining, Hochst a. M. (Erfinder: Richard 
Leopold, Hochst a. M., und Alfred Michael, Frankfurt a. M.), Herstellung von 
Losungen organischer Korper, wie Celluloseester, kiinstlichen und naturlichen Harzen, 
Farbstoff en,-. Kautsckuk und dergleichen, dad. gek., daB ais Losungsmm. cycl. 
Acetale, .hergestellt aus Aldehyden u. u- oder ^-Glykolen, fiir sieli oder gemisclit 
mit anderen Zusatzen, besonders Alkoholen, yerwendet werden. — Athglenathyliden- 
ather (I.), aus Glykol u. Acetaldehyd', Kp. 80—82°, Athylenbutylidenather (II.), aus

CHa
Butyraldehyd u. Glykol, Kp. 130°, Acetal des 1,3-Butylenglykols (III.), Kp. ISO0,

I. II.
CH^CH-CIL-CH,

1 i

III. CH
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Acetal aus Formaldehyd u. 1,3-Butyleiiglykol, Kp. 115—120". (D. R. P. 419223
KI. 22 h vom 2/2. 1924, ausg. 22/9. 1925.) F r a n z .

Fried. Krupp Akt.-Ges., Essen, Ruhr (Erfinder: August Schmuoking, Essen), 
Anlage zum Klaren von Lack und anderen schaumenden FliissigJceiten in ununter- 
brochenem Betriebe, dad. gek., daB eine Yorreinigungssclileuder, ein Schaumab- 
scheidcr u. eine Kliirungsschleuder so zueinander angeordnet sind, daB die zu 
klarende Fl. sic im natiirlichen Gefiille naeheinander durchflieBen kann. (D. B.. P. 
420415 KI. 22li yom 13/3. 1924, ausg. 20/10. 1925.) ROiuikr.

U. S. Industrial Alcohol Co., ubert. von: John Wysocki, Brooklyn, Mary
land, Lack zum Vcrschlieficn von Flaschen. Man yerwendet eine Lsg. yon 100 g 
Nitrocellulose, 500 ccm A., 500 ccm absol. A., 50 ccm Ricinusol, 30 g Alumiuium- 
pulyer u. einen gelben organ. Farbstoff. (A. P. 1541550 yom 29/12. 1921, ausg. 
9/6. 1925.) F b a n z .

Western Electric Co., Ltd., New York, Y. St. A., Lacke. Man erhitzt gcla- 
tinierbares pflanzliclies 01, wie cliinesisches Holzol, Ricinusol mit Glycerin bis nahe 
zum Gelatinierungspunkt u. kiihlt das Gemisch durch Zusatz yon Harzol; um einen 
schnell trocknenden Lack zu erhalten, setzt man der Mischung eine Metallseife, 
Manganlinoleat u. ein Harzglyeerid, das man durch Erhitzen yon Kopal mit Gly
cerin unter Zusatz yon Harzol erhalten kann, zu, die Mischung wird dann erhitzt 
u. mit einem Losungsmittel, Bzl., yerdunnt; der Lack wird beim Erhitzen auf etwa 
300° unter Verdampfcn des Losungsm. u. des Harzols fest. (E. P. 238696 vom 19/8.
1924, ausg. 11/9. 1925.) F r a n z .

Svend Dyhr, Deutschland, Lackier- und Polierverfahren. Man yerwendet Lsgg. 
yon Ilarzen u. Celluloid mit abnehmendem Harzgehalt; man iiberzieht den zu 
polierenden Gegenstand zuerst. mit einer Lsg., die 5% Celluloid u. 10% Harz ent- 
hfilt; nach dem Trocknen bringt man eine Lsg. auf, die ungefiihr gleiche Teile 
Harz u. Celluloid enthiilt, u. schlieBlich yerwendet man eine Lsg., die nur Celluloid 
enthiilt. (F. P. 591857 yom 26/11. 1924, ausg. 20/7. 1925.) F r a n z .

Enrique Gil und Federico Schwartz, Barcelona, Spanien, Herstellung eines 
Fimisses. (D. B.. P. 416093 KI. 22h yom 11/4. 1922, ausg. 6/7. 1925. Span. Prior. 
22/2. 1922. — C. 1925. II. 861.) F r a n z .

Maurice Lugeon, Schweiz, Herstellung eines die Trockenfahigkeit von trocknenden 
Ólen, Fimissen, Óllacken usw. erhohenden Lbsungsmittels. Man behandelt Terpentinol 
in der WSrme mit einem Gemisch yon Hs u. CO, zweckmiiBig mit gereinigtem 
Wassergas, in Ggw. einer Siiure, Osalsaure, dic so erhaltenen Prodd. werden dann 
mit Mn-, Pb-, Co-, Ti-Verbb., z. B. MnO„ u. den Resinatcn oder Linoleaten dieser 
Metalle behandelt, alsdann wird yon dem Riickstand durch Dekantieren getrennt. 
(F. P. 592595 yom 3/2. 1925, ausg. 5/8. 1925.) F r a n z .

Ernest Bornand, Bern, Schweiz, Siegellack. An Stelle des Dochtes ordnet 
man in oder auf dem Siegellack einen festen Brennstoff an, zweckmiiBig einen poly- 
merisierten Aldehyd, wie Metaldehyd, an Stelle des Metaldehydes kann man auch 
mit Ililfe von Celluloseacetat festgemachten A. oder Petroleum yerwenden. (Schwz. 
PP. 107858 yom 8/8. 1923, ausg. 1/11. 1924 u. 109248 [Zus.-Pał.] vom 21/7. 1924, 
ausg. 16/3. 1925.) F r a n z .

X I I .  K a u ts c łm k ;  G u t ta p e r c h a ;  B a la ta .

Charles H. Wright, Die modemen Anschauungen in der Kontrolle der Krank- 
heiten auf Kautschukplantagen. Vf. bespriclit die durch Schwamm yerursachten 
Krankheiten bei Heyeabaumen, gibt die Methoden zur Heilung der Baume an u. 
bespricht die Yorteile u. Nachteile der einzelnen Methoden. Besonders eingehend 
wird die Behandlung mit antisept, Mitteln u. die Behandlung mit Kohlenteerprodd. 
besprochen. (India Rubber Journ. 70. 819—20. 865—67. 1925.) EyERS.
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J. Traube, Zur „Kritik an den bestehenden Methoden der Latexverdickuiig“ von 
Rudolf Ditmar. Vf. wendet sich gegen die Anschauung von D i t m a r  u . be- 
fiirwortet eine Konzentrierung von Latex aus Griinden der Yerbilligung des 
Transports u. der besseren Moglichkeit des Mischens mit Fiillmitteln. (Kautschuk
1925. Oktoberheft 13.) E v e r s .

P. Dekker, Fettsduren im Acetoneżłrakt von Ilcvea-Kautschuk. Vf. findet bei 
genauerer Unters. des Acetonextraktes von Hevea-Kautschuk folgende Siiuren: 
Ameisensiiure, Buttersiiure, Capron- oder Caprylsaure(?), Stearinsiiure, Ólsiiure u. 
Linolsiiure. Er vermag nicht anzugeben, in welcher Form die Siiiircn im Extrakt 
yorhandeń waren, da bei der Extraktion u. Wasserbehandlung Spaltungen der etwa 
yorhandenen Ester wahrscheinlich sind. Da die Rolle der niederen fetten Sauren 
bei der Vulkanisation noch unbekannt ist, wird die Unters. in dieser Biehtung 
weiter fortgesetzt. (India Kubber Journ. 70. 815—818. 1025. Netherland Goyern- 
ment Bubbcr Institute-Delft.) E v e k s .

Friedrich Emden, Uber die Einwirlnmg von Stickstofftetroxyd auf Kautschuk. 
Unter Anwendung sorgfiiltig gereinigten Kautschuks, Anwendung des N204 in bei 
Zimmertemp. gesiitt. CCl4-Lsg. u. yon Beginn an in betrachtlichem Uberschusse 
(tropfenweiser Zusatz der gekiihlten Kautschuklsg. zur gekuhlten N204-Lsg.), Er- 
haltung niedriger Temp. u. Ausdehnung der Operation auf hochstens 2 Stdn. wurde 
im Gegensatz zu den bisherigen Befunden ein rein weiBes Nitrosat, C10H16OeN.>, 
erhalten. Eigenschaften u. Zus. sind gleich bei Arbeiten zwischen —15 u. -j-5°, 
wahrend 10 Min. bis l 1/, Stdn., aus IIevea- u. aus Guayulekautschuk. Die Aus- 
bcute konnte auf die theoret. Hohe gebracht werden, so daB sich das Yerf. fiir die 
Kautschukanalyse eignen diirfte. Das Nitrosat ist gegen Erw&rinung sehr empfind- 
lich. Im Capillarrolir zeigt es von 90—95° ab Sinterung unter beginnender Zers. 
Beduziert Felilingsche Lsg. bei Erwarmen. In NII3-Lsg. lost es sich auch nach 
mehreren Tagen nicht, in verd. wss. NaOH-Lsg. allmiihlich. In Aceton zuniichst 
unl., lost es sich darin in mehreren Tagen, bei Erwiirmen in einigen Stdn. restlos 
zu klarer, rotbrauner Fl.; hieraus dureh W. gefiillt, ist es briiunlichgelb u. schon 
bei gewohnlicher Temp. in Aceton 11.; bei der Lsg. in sd. Aceton keine Abspaltung 
von COa oder anderen Gasen, wahrscheinlich erfolgt also dabei intramolekulare 
Umlagerung; die in Aceton 1. Form ist gegen Erhitzen bestiindiger. — Der von 
W e b e r  bei Einw. yon NOs auf Kautschuk erhaltene „Dinitrokautschuk" diirfte 
nicht existenzfiihig sein, bei Anlagerung von N204 gleichzeitige Osydation statt- 
finden, so daB das Nitrosat ais prim&res Einwirkungsprod. anzusehen ist. (Ber. 
Dtsch. Chem. Ges. 58. 2522—27. 1925. Spandau, RoNGE-W erke A.-G.) S p ie g e l .

Lothar Hock und Phillip Siedler, Faserstrukiur wid Joule-Ejfekt an 
Kautschuhiulkanisaten. Gedehnter, in fl. Luft eingefrorener Bohkautschuk zer- 
splittert durch Hammerschlage in Fasern. Dasselbe tut auch in ■ yerschiedenem 
Grade yulkanisierter Kautschuk u. der Diffusionskautschuk F e c c h t e r s .  Vf. stellt 
dann eine Arbeitshypothese iiber die Aufnahme von Energie durch Vulkanisate u. 
Kautschuk auf. (Kautschuk 1925. Oktoberheft 10—13. 1925.) E v e rs .

B. Bysow, Ein Versuch zur Erklarung der Wirkung der Vulkanisations- 
beschleuniger. Dic zur Zeit gcltenden Theorien der Yulkanisationsbeschleunigung 
ais einer Ubertragung yon besonders aktiyem S an den Kautschuk-KW-stoff be- 
friedigen nicht, weil einige Beschleuniger die Bindung yon S an Kautschuk nicht 
nur nicht yerstarken, sondern sogar schwSchen. Vf. betont physikal.-chem. Ge- 
sichtspunkte: Werden Steigerung der Elastizitiit u. Herabsetzung der Loslichkeit 
ais wTesentliche Merkmale der Vulkanisation betrachtet, so ist festzustellen, daB 
allgemein minerał. Stoffe, wenn sie nur in feinyertciltem Zustand einyerleibt werden, 
Elastizitat u. Loslichkeit beeinflussen, somit yulkanisierend wirken, weil sie die
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Oberflaehenspannung des aus yerfilzten Faden bestehend gedachten Kautschuks 
iindern. Deshalb fulirt auch feine Ver'teilung yon S zu Yulkanisation; chem. Biu- 
dung des S ist von uutergeordneter Bedeutung. Ebcnso kanu' auch Quellung alleiu 
sckon die elastischen Eigenschaften yerbcssern. Vf. gelangt zu folgenden Siitzen:
1. Eine Substanz ist ein Beschleuniger, wenn Kautseliuk in ihr ąuellen kann.
2. Jede Substanz, die im Kautseliuk 1. ist, und die selbst S lost, kann ais Be- 
sehleuniger wirken, da sie die feine Verteiluug des S erleichtert. 3. Jede Substanz, 
die in Kautschuk 1. ist und in ihm in einen unl. Nd. ubergefiihrt werden kann, ist 
ein Beschleuniger. 4. Jede Zunahmc der innereu Oberfliichen bewirkt Beschleuni- 
gung. (India Rubber Journ. 70. S59—60. 1925.) A c k e r m a n n .

Gk Knoth, Diphenylguanidin ais Vulkanisationsbcschleuniger. Yf. macht An
gaben iiber Darst. u. Eigenschaften des Diplienylguanidins, ferner iiber die Prufung 
auf Reinlieit. SclilieBlich wird die Anwendung ais Beschleuniger besproelien. 
(Kautsehuk 1925. Okt. 14—16. 1925.) E v e r s .

Gustav Leysieffer, Jlartgummiersatz. Vf. hesprieht die Industrie der piast. 
Massen, die sich besonders in der Nachkriegszeit entwickelt hat. Ais Ilartguinmi- 
ersatz spielen Celluloseprodukte z. B. Nitroeellulosen, Acetylcellulosen, eine groBe 
Rolle. Ein Produkt „Trolit“ wird besonders eingehend behandelt u. seine Ver- 
wendung ais Isoliermaterial geschildert. ' Ais weiterer Hartgummier3atz dienen die 
aus Phenolen u. Formaldehyd liergestellten Kunstharze. (Kautschuk 1925. Oktober- 
heft 16—17. 1925.) ________________  E v e r s .

H. W. Hammond, Colombo, Ceylon, Koagulieren von Kautschukmilch. Man 
yersetzt Kautschukmilch mit einer Zuckcrlsg., die man aus Zuckerrolirmelasse durcli 
Yerdiinnen mit W., Klaren u.- Kochen erhalten kann, u. erhitzt das Gemiscli zum 
Kochen. (E. P. 236633 yom 8/4. 1924, ausg. 7/8. 1925.) F r a n z .

American Rubber Co., East Cambridge, Massachusetts, ubert. vou Merwyn 
C. Teagae, Elmhurst, New York, V. St. A., Herstellung von haltbarer, vcrdickter 
Kautschukmilch. Man yersetzt die Kautschukmilch in Ggw. eines die Koagulation 
yerhutenden Stoffes mit einem stabilisierend u. einem koaguliercnd wirkenden Mittel. 
Man yersetzt die Kautschukmilch z. B. mit Ammonialc u. gibt dann Wasserglas zu, 
die dunnflussige Kautschukmilch wird hierdurch zu einer Pastc oder einem Ol ver- 
diekt. Durch Yermischen yon Kautschukmilch mit Ammoniak, Kreide, Spindelol- 
emulsion, Wasserglas, Leim, W., ZnO, Schwefel u. Zinkdimethyldithiocarbamat er- 
hiilt man eine zum Uberziehen von Papier oder Gewebe geeignete Mischung, die 
unterhalb 100° yulkanisiert werden kann. (A. P. 1550466 yom 18/6. 1924, ausg. 
18/8. 1925.) F r a n z .

N. Buchan, Ponsonby, Auckland, New Zealand, Gewinnung von gereinigtem 
Kaurigunimi. Man estrahiert den Rohgummi mit A. oder einem Gemiscli yon A. 
u. Bzl.; das Losungsm. wird aus dem Extrakt durch Verdampfen entfernt. (E. P. 
237576 vom 26/6. 1925, ausg. 16/9. 1925. Prior. 23/7. 1924.) F r a n z .

Kabelfabrik und Drahtindustrie Akt.-Ges., Wien, Kombiniertes Verfahren 
zur Umspritzung und Yulkanisation gummiuinhiillter Leiter. Die Yulkanisation der 
Gummihulle wird mit Hilfe des elektr. Stromes gleichzeitig wahrend der Umsprit- 
zung des Leiters yorgenommen; der ablaufende, mit Gummi bedeckte Leiter wird 
auf eine in kaltem W. laufende Trommel gewickelt; dabei wird die yon der Ab- 
laufgeschwindigkeit u. Yulkanisationsdauer abliiingige Wegliinge des Gummileiters 
zwischen Spritzmasehine u. Trommel so gew3hlt, daB die Vulkanisation bis zum 
Einlauf in das k. W. gerade beendet ist, hierdurch wird die Vulkanisation unter- 
brochen u. eine Tjberyulkanisation yermieden. (0e. P. 100731 yom 29/3. 1924, ausg. 
10/8. 1925.) ■ F r a n z .
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Cyrus Field Willard, Sun Diego, Kalif., Regenerieren von Kautschuk. (D. R. P. 
416878 KI. 39b vom 11/7. 1920, ausg. 30/7. 1925. A. Prior. 5/12. 1918. — C. 1921.

Ungarische Gummiwarenfabriks-Akt.-Ges., Budapest, Verfahren, um Gwnmi- 
gegenstande, insbesondere Spielballe und Spielzeuge, mit einem mchtabbrockelnden 
farbigen Hochglańzuberzug zu vcrschen, dad. gek., daB man den Uberzug aus min
destens zwei Sehichten bildet, indem die Gummiwaren mittels mit Kautschukgrund- 
stoff angefertigten Farben gestrichen werden u. dann dieser Anstrich mit einer 
kiinstlichcn oder uatiirliclien wss. Kautschukemulsion, insbesondere gereinigter Kaut- 
schukmilcli, iiberzogen wird. — Nacli dem Trocknen kann der Uberzug k. yulka- 
nisiert werden, ohne an Glanz einzubuBen, bei Yerwendung von yulkanisicrter 
Kautschukmilch fallt die nachtriigliche Yulkanisation fort. (D. R. P. 411121 KI. 39b 
vom 14/11. 1923, ausg. 23/3. 1925, ungar. Prior. 24/10. 1923. Oe. P. 99789 vom 
9/11. 1923, ausg. 25/4. 1925. ungar, Prior. 24/10. 1923.) F r a n z .

Rub-Tex Products, Inc., iibert. von: Louis E. Klug, Indianapolis, Indiana, 
Y. St. A., Kautsćhuhnassen. Man vcrmiselit 50 Teile Kautschukabfalle mit 15 Teilen 
regeneriertem Kautschuk, 5—10 Teilen Schwefel, 10—15 Teilen Fiill- oder Farb- 

stoffen u. 15 Teilen zerklcinerter Abfiille eines mit unyulkanisiertem Kautschuk 
iibcrzogenen Gewebes, nach dem Mischen wird gewalzt, geformt u. yulkanisiert. 
(A. P. 1550968 vom 21/1. 1921, ausg. 25/8. 1925.) F r a n z .

H. Beckmann, Berliu-Zehlendorf, Porose Kautsćhuhnassen. Porose Kautschuk - 
massen, die man aus Kautschukmilch durch Koagulieren zu einem Gel gewinnen 
kann u. die sehr kleine Poren von kolloidaler GroBe besitzen, werden zur Ilerst. 
vou Diaphragmen fiir Batterien, elektrolyt. Zellen, Filteni usw. yerwendet, (E. P. 
238870 yom G/8 . 1925. Auszug veroff. 14/10. 1925. Prior. 22/8. 1924.) F r a n z .

M. K. Bamber, Colombo, Ceylon, Uberzugsmassen. Der bei der Dest. yon
Kautschuk bis 350° yerbleibende fl. Riickstand wird mit einer Lsg. yon Roh-
kautschuk in rohem Dipenten, wie es bei der Dest. yon Rohkautschuk gewonnen 
werden kann, Schwefel, Korkmehl, Coeosfaser usw. yermischt; die Mischung dient 
zum Anstreiehen yon Telegraphenstangen, Metallen usw.; fiir Schiffsbodenanstriehe 
setzt man der Mischung noch giftige Verbb., wie Arsen- oder Kupfersalze, zu; zur 
Ilerst. yon Laeken yermischt man den bei der Dest. yon Kautschuk yerbleibenden 
Riickstand mit einer Harzlsg. in rohem Dipenten; zur Herst. yon Staubbindemitteln 
yermischt man deu Destillationsruckstand mit Teer oder Brennol. (E. P. 235381 
vom 5/6. 1924, ausg. 9/7. 1925.) F r a n z .

La Societe d’Exploitation des Procedes d’Impression Sardou, Marseille, 
Frankreich. Herstellung von Druckformen aus Kautschuk. Man preBt eine Blei- 
platte gegen einen StereotypabguB oder dergl., auf dem die zu druckende Dar
stellung sich befindet, die auf dieseJWeise erzeugte Matrize wird mit einer diinnen 
gleichmaBigen Schicht eines Alkalisilicates, z. B. Natriumsilieat, iiberzogen, dann 
eine noch nicht yulkanisierte Kautscliukpiatte, auf dereń Riickseite ein Papierstreifen 
gelegt ist, gegen die Form geprefit u. auf dieser yulkanisiert; nach Beendigung des 
Vulkanisierens liiBt sich die Druckform yon der Matrize leicht ablosen, sie kann 
dann mit Hilfe der ais Triiger dienenden Papierstreifen auf die Einfarbezylinder 
der Druckmaschine aufgebracht ewerden. (Oe. P. 101029 yom 13/1. 1923, ausg.

Chemische Fabrik „Electro“ G. m. b. H., Floersheim a. M., Erhohung der 
Haltbarkeit von Unterlagestocken, dad. gek., daB der fertige Unterlagestock oder 
die zu seiner Zusammenstellung yerwendeten Lagen oder der dazu benutzte Faser- 
stoff mit einer Lsg. yon Paragummi in Leinol, gegebenenfalls unter Druck, oder 
mit einer Leimłsg., die ehromiert wird, getrankt wird. — Die so behandelten, 
zum Ausschneiden von Leder oder Geweben, Zerkleinern yon Fleisch usw. dienenden

IV. 134.) F r a n z .

25/9. 1925; F. Prior. 28/1. 1922.) F r a n z ,

VIII. 1. 69
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Unterlagestocke werden weniger ais 'bisher durch die Einw. der Stanzmesser 
angegriffen u. brauchen daher nicht so oft nachgearbeitet zu werden. (D. R. P. 
420671 KI. 55 f vom 20/6. 1924, ausg. 29/10. 1925.) O e lk e r .

XIV, Zucker; Kohlenhydrate; Starkę.
Foulon, Die Verarbeitung von Holzcellulose auf Zucker und Alkohol. Das Ver- 

zuckern mittcla IICl u. die Verff. nach C la s s e n  sind beschrieben. (Wchbl. f. Papier- 
fabr. 56. 1149—51. 1925. Berlin.) S (Jv e rn .

H. Simons, Die barometrischen Miśchstrom-Komlensatoren. Betriebstechn. Er- 
iirterungen an Hand der Arbeiten von WEISS iiber Einrichtung u. Wirksamkeit 
solcher Kondensatorem (Zcntralblatt f. Zuckerind. 33. 1450— 51. 1925.) R O h le .

K. Sazavsky, Akłivkohlenfilter System Fr. Wies?ier. (Vgl. S. 253.) Es werden
die Anforderuugen, die an die Aktivkohlenfiltration gestellt werden mussen, erortert; 
ihncn entspricht das Filter nach Fr. W ie s n e r  in Chrudim, das an Hand einer 
Abbildung nach Einrichtung u. Handhabung beschrieben wird. (Ztschr. f. Zucker
ind. d. ćechosloyak. Rep. 50. 14—16. 1925. Chrudim.) R O h le .

A. Linsbauer, Die Bedeutung ]der aktiucn Kohlen fiir die Erzeugung yon Sand-
zuckcr aus Dicksaft. Zusammenfassende Erorterung bei Gelegenheit eines Yortrages. 
Die akt. Kohlen sind fiir die Sandzuckerfabrikation zurzeit noch ohne Bedcutung. 
(Ztschr. f. Zuckerind. d. iechosloyak. Rep. 50. 49—53. 57—60. 1925.) R O h le .

K. Sazavsky', Verdampfkorper mit Saftgangen oder ohne Saftgange? Betriebs
techn. Unterss., nach denen unter sonst gleichen Bedingungen die mit Saftgangen 
yerschcncn Verdampfkorper liehtere Safte geben mussen ais die Korper ohne Saft- 
giinge. (Ztschr. f. Zuckerind. d. 5echoslovak. Rep. 50. 71—72. 1925. Chrudim.) RO.

G. Dorfmiiller und F. Todt, Uber den durch Zusatz von Salzsdure zu Melassen 
erzielten Reinigungsc/fckt unter Bcriicksichtigung des Yerfahrens von Heber C. Cutler. 
Nach dem Yerf. von C ut ler  (Facts about Sugar 19. 303; Ztschr. Ver. Dtsch. 
Zuckerind. 1924. 958) gibt man zur sd. h. Melasse vor der Osmose starkę kiiufliche 
IICl unter Riihren in einer dem 0/o‘Gchalte der in der Melasse vorhandenen Nicht- 
zuckerstofFe entspreehenden Menge (0,5—2 Gc\v.-% IICl). Die so behandelte Melasse 
soli nach Abfiltrieren des Nd. eine Erhohung der Reinheit um 0,5—1,5% zeigen u, 
die Dialyse soli viel schneller ais ohne diese Yorbehandlung gehen, u. es soli damit 
ein hoherer Reinheitsąuotient erreicht werden. Nach den V£F. kann das Yerf. von 
C u t l e r  in keiner Weise Anspruch auf Ncuheit maehen; femer ist die Wirtschaft- 
liclikeit des Verf. hochst zweifelhaft, u. es konnte die behauptete Quotienten- 
yerbesserung durch die unter HCi-Zusatz ausgefilhrte Osmose nicht bestatigt 
werden. (Ztschr. Ver. Dtsch. Zuckerind. 1925. 903—13.) R O h le .

Harald Lundón, Aschenbestimmung in Zuckerlosungen vermitiels Messung der 
elektrischen Leitfahigkeit. Es wird ein Verf. zur Aschenanalyse durch Messung der 
elektr. Leitfahigkeit bei Brix zwischen 0 u. 50° besprochen (ygl. Zentralblatt f, 
Zuckerind. 33. 204; C. 1925. II. 433), womit man eine schnellc u. genaue Analyse 
auch bei reineren Prodd. erreicht. AuCerdem wird ein Rechenapp. nach Einrichtung 
u. Handhabung beschrieben, mittels dessen man aus der dem Verf. bcigegebenen 
Tabelle deu Aschengehalt aus der Leitfahigkeit entnebmen kann. Zur Kontrolle 
seines Verf. hat Vf. noch die Aschenbest. mittela konduktometr. Titrationen aus- 
gefiihrt (ygl. K o l t h o f f ,  Konduktometr. Titrationen, Dresden u. Leipzig 1923). 
Ea zeigte sich, daB die Sulfataschezahlen mit dem Gehaltc der Lsgg. an organ. 
Salzen genau gleich yerlaufen, woraus zu folgem ist, daB die Asche im wesent- 
lichen aua organ. Salzen besteht. Im ubrigen gibt die Sulfatasche ein richtiges 
MaB der Asche, d. h. die Sulfataschezahlen fiir die yerschiedenen Sufte sind unter- 
einander yergleichbar. Safte mit denselben Reinlicitsąuotienten haben nicht not-
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wendig dieselbe Qualitiit. (Ztschr. Ver. Dtsch. Zuckerind. 1925. 763—78. 1925. 
Gothenburg [Schweden].) R O h le .

G. Bruhns, Die Kupferbestimmung nach Zecchini auf Zuckeruntersuchungm 
angewendet. Bei der Besprechung dieses Verf. durch BECKURTS u. LONING (dic 
Methoden der MaBanalyse, Seite 315) ist ein Versehen unterlaufen, ais die Wrkg, 
unrichtig unter B. von Na-Sulfat statt Tetrathionat dargestellt worden ist. Weiter 
werden die Griinde erortert, nach denen das Rhodanjodkaliumyerf. des Yf. dem 
Verf. yon Z ecch in i yorzuziehen ist. (Zentralblatt f. Zuckerind. 33. 1395—96. 1925. 
Cliarlottenburg.) R O h le .

F. W. Zerban, Bericht iiber polarimelrische Methoden. Die in der letzten Aus- 
gabe des Methodenbuches (Assoc. of Offic. Agric. Chemists, Methods 1920) nieder* 
gelegten polarimetr. Verft'. sind vom Vf. durchgearbcitet ti. dem neuesten Stande 
der Wissenscliaft, der sich infolge yerschiedener wiehtiger Arbeiten melirerer 
Forscher gegen friihcr yeriiudert hatte, angepafit worden. Vf. muBte sich zunachst 
auf raffinosefreie Prodd. beschriinken, weshalb sich sein Materiał auch nur auf 
solche u. nicht auf Rubenprodd. bezog. (Dtsch. Zuckerind. 50. 1238—45; Assoc. 
of Offic. Agric. Chemists 8. 384—402; Sugar 27. 432—34. 487—88. 542—43. 
1925.) R O h le .

Thure Sundberg, Uber die Zuckerbestimmung mit Fchlingschcr Losung. Unter 
Bezugnahme auf die Diskussion, die zwisehen Yf. u. K la s o n  (Sycnsk Kem. Tidskr. 
36. 195; C. 1924. II. 2798) uber die geicichtsanalytische Best. des Cu gefiihrt wurde, 
gibt Vf. die Resultate einer Reihe von Verss. wieder, in denen das Cu hinter- 
einander 1 .’ ais CuaO, 2. durch Uberftihrung des Cu20 in CuO u. 3. durch Red. 
des CuO in Cu bestimmt wurde. Die Methode F a r n s t e in e r s  (Uberfiihrung yon 
Cu20 in CuO) ist der Red. des Cu20 zu Cu yorzuziehen. Zur Ausfiilirung dieser 
Operation wurden Porzellanfiltertiegel yerwendet. (Syensk Kem. Tidskr. 37. 251 
bis 254. 1925. Stockholm.) H a n tk e .

R. Ofner, Ein Beitrag zur quantitativen Bestimmung des Tnterlzuckers neben 
Saccharose. II. Teil. (I. vgl. Ztschr. f. Zuckerind. d. ieeliosloyak. Rep. 49. 279; C. 1925.
II. 694). Yf. erortert ergiinzend die Verwendung des von ihm yorgesehlagenen 
Reagenses, insbesondere die dafiir in Betracht kommende Erhitzungsweise u. Kocli- 
dauer. AuschlieBend werden die fjuantitatiyen Ycrhaltnisse der Cu-Red. durch 
Inyertzueker bei Anweńdung dieses Reagenses an Hand der angestellten Verss. 
eingehend erortert; insbesondere wird die Einw. der Alkalitat auf die Abscheidung 
des Cu20 untersueht. (Ztschr. f. Zuckerind. d. ćechosloyak. Rep. 50. 65—71.
1925.) __________________ RO h ł e .

Nicalaus Krantz, Lusemburg, und Leon de Moltke-Huitfeldt, Frankreich, 
Zucker aus CelMose. Man liiBt trockne HCl in Ggw. von W. oder dgl. auf Cellu- 
lose entlialteude Stoffe (Holzmehl) einwirken. (F. P. 595439 yom 10/3. 1925, ausg. 
2/10. 1925. D. Prior. 11/3. 1924.) Kausch.

Seligman Elbogen, Prag, ubert. von: Kareł Urban, Pecky, Tscheehoslowakei, 
Iteinigen_ von Zuckerlosungen durch Filtrieren-durch Silicate o. dgl., die alkal. Erden 
fiir die Alkalien der Zuckerisgg. austauschen, bis zur Anreieherung der Lsgg. mit 
Erdalkalisalzen, worauf sie nochmals durch solche Silicate filtriert werden. (Can. P. 
248561 vom 12/7. 1924, ausg. 7/4. 1925.) Kausch.

Carl W ilhelm Schonebaum, Amsterdam, Entfdrben bezw. Reinigen oder 
Filtrierbarmachen von zuckerhaltigen Saften oder Losungen. Die ZuekersSfte bezw. 
•losungen werden yorzugsweise bei erhóhter Temp. mit Ozon oder ozonhaltigen 
Gasen oder Gasgemischen behandelt u. dabei durch Zusatz von saurebindenden 
Stoffen neutral gehalten. — Eine Zers. des Zuckers wird bei dieser Arbeitsweise
vermieden. (Holi. P. 12990 yom 9/11. 1921, ausg. 15/6. 1925.) O e lk e r .

09*
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Rene Dutilloy, Frankreich (Oise), Behandlung von Zuckersafłen u. dgl. mit 
Hydrosulfiteti. Die rohen Diffusions- oder PrcBsafto, sowie die bei der Krystalli
sation erhaltenen AblSufe u. Sirupe 'werden im schwach sauren oder neutralen 
Zustande bei einer Temp. von 50—60° mit einer bestimmten Menge Hydrosulfit 
bchandelt. (F. P. 595714 yom 30/G. 1924, ausg. 8/10. 1925.) O e lk e r .

Emile Gazagne, Frankreich, Fortgesctztc Diffusion in Mullipelelemmten zwecks 
metkodischcr Extraktion des Zuckers aus Friichten. Man verwendet einen App., 
der aus einer Anzahl von Mischtransporteuren, die ubereinander yersetzt angeordnet 
sind u. am Ende Abtropfsiebe aufweiscn, besteht. (F. P. 592983 vom 19/4. 1924, 
ausg. 13/8. 1925.) KAUscn.

Christofer G. Leonis, Salt Lakę City, Usah, Scheidung des Zuckers von rest- 
licher Melasse. Man behandelt getrocknete restliehe Melasse mit konz. CH3COOII, 
fiillt den Zucker dadurch aus, den mau abtrennt u. mit A. wasclit. (A. P. 1558554 
vom 29/12. 1924, ausg. 27/10. 1925.) K ausch .

C. Steffen, Wien, Zucker. Tricalciumsaccharat, das in bekannter Weise aus 
Melasse gefiUlt worden ist, wird mit einer Anzahl von Fil. gewaschen, um den 
Nichtzuckergehalt lierabzusetzen, u. filtricrt. (E. P. 239895 yom 15/4. 1925, ausg. 
15/10. 1925.) K ausch .

Penick & Ford, Ltd., Inc., Jowa, ubert. von: Adolph W. H. Lenders und 
John M. Widmer, Jowa, Delaware, Traubenzucker. Starkę wird in W. suspen- 
diert, inyertiert, die Lsg. neutralisiert u. das EiweiB daraus entfernt. (A. P. 1556854 
yom 23/5. 1923, ausg. 13/10. 1925.) K ausch .

International Patents Development Co., Wilmington, Delaware, ubert. von: 
W illiam  B. Newkirk, Ttiycraide, Illinois, Dextrosehydrat, das etwas weniger ais 
die n. Menge an Krystallisatipnswasser enthalt. (A. P. 1559176 yom 16/8. 1924, 
ausg. 27/10. 1925.) K ausch .

Bobert S. Sherrnan, Pekin, Illinois, Starkę. Getreide wird zerschlagen u. die 
StSrke wird durch W. von den anderen Bestandtcilen getrennt. Es kann vor der 
Behandlung mit W. eine Entfernung der Keime stattfinden. (A. P. 1554301 yom 
24/12. 1923, ausg. 22/9. 1925.) K ausch .

Distillerie des Beux-S6vres, Frankreich, Pektin. Aus Kartofleln, Carotten 
wird Pektin durch Koehen mit angesiiuertem W., Filtration u. Auspressen in den 
erhaltenen yereinigten FIL, die man zunachsl bis zur D. 1050—1060 g im Liter 
eindampft u. dann weiter bis auf 1300 g eindampft, gewonnen. (F. P. 595349 yom 
11/6. 1924, ausg. 30/9. 1925.) K ausch .

XVI. Nahrungsmittel; Genulimittel; Puttermittel.
People of the United States, ubert. von: Harry B. Fulton und John 

J. Bowman, Washington, Verhiitung des Faulens von Friichten und Vegetabilien. 
Die Oberflache der Yegetabilien wird mit einer Alkalihydrosydlsg. behandelt. 
(A. P. 1557757 vom 9/7. 1925, ausg. 20/10. 1925.) K ausch .

People of the United States, ubert. yon: Harry B. Fulton und John 
J. Bowman, Washington, Verhutung des Yerfaulens von Friichten und Vegetabilien. 
Die Oberflache der Yegetabilien wird mit der Lsg. eines Li-Salzes einer starken 
Saure behandelt. (A. P. 1557758 yom 9/7. 1925, ausg. 20/10. 1925.) K ausch .

Alesis Troubetzkoy, Italien, Eonservieren von Gemiisen und Suppenkrautem. 
Die frischen Stoffe*werden einmal gewaschen, getrocknet, sterilisiert u. schlieBlich 
pulyerisiert. (F. P. 594847 yom 7/3. 1925, ausg. 19/9. 1925.) K ausch .

Samuel Brull, Frankreich (Seine), Einrichtung zum Konserviereii verderblicher 
Substanzen, welehe im wesentlichen aus einem um seine horizontale Ase drebbaren, 
mit seitlichen zur EinfUhrung der betreffenden Substanzen dienenden Óffnungen 
yersehenen Behalter besteht, der in einem zweiten, mit einer konseryierenden Fl.
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o. dgl. tcilweise angefiillten Beliiilter derart angeordnet ist, daB die in dem ersten 
B eh fil ter enthaltenen Substanzen durch Drehung deaselbcn nach Beljeben unter oder 
iiber die Oberflaehe der PI. gebracht werden konnen. Die Einrichtung kann auch 
ais Buttcrkiililer Verwendung finden. (P.P. 595722 vom 30/6. 1924, ausg. 8/10.
1925.) O e l k e r .

F. Dorignac und P. Bergeret, Buenos Aires, Konseruieren organisclier Sto/Je, 
wie Naiirungsmittel, Hiiutc usw. durch Trocknen im Yakuum iiber CaCl2 oder dgl. 
96 Stunden bei gewolinlicher Temp. (E. P. 239584 vom 6/6. 1924, ausg. 8/10.
1925.) K auscti.

Charles W. Hooper, Jamaiea, N. Y ., Nahmngsmittel bestchend aus einem 
Gemisch von fein zerteilter tierischer Leber, yegetabil. Saft u. einem anderen 
Kohlchydrat-Kindernahrungsmittel. (A. P. 1557053 vom 10/12. 1923, ausg. 13/10.
1925.) K au sc h .

ftuaker Oats Co., Chicago, iibert. von: John P. Trickey, Evanston, 111., Nahr- 
mittel aus Cerealien. Um das Ranzigwerden von zunfiebst gekochteu u. darauf 
getrockneten Niihrmitteln aus Cerealien zu yerhiiten, werden die feinen MehlteUchen, 
welche nach den Beobachlungcn des Erfinders das Ranzigwerden der Nfihrmittcl 
veranlassen sollen, aus dem Prod. entfernt. (A. P. 1555170 vom 2/2. 1921, ausg. 
29/9. 1925.) O e lk e r .

Benno Łowy, San Francisco, Teigbereitung. Man mischt kondensierte Butter- 
milch (100 Pf.) von hohem Milchsiiuregehalt mit Ca.j(P04), (1 ‘/4 Pf.) bei 40° u. setzt 
dann Ammoniumtartrat (s/4 Pf.) zu. (A. P. 1559330 vom 18/5. 1925, ausg. 27/10.
1925.) K ausch .

Califomia Walnut Growers Association, Los Angeles, Californien, iibert. 
von: Arthur W. Christie, Berkeley, Californien, Bleichen von Niissen durch Ein- 
bringen der Niisse in eine Lsg., in der freies Cl2 entwickelt ist, u. sodann in eine 
SOa-Lsg. (A. P. 1558963 vom 30/4. 1925, ausg. 27/10. 1925.) Kausc ii.

Gaston D. Thevenot, New York, Yegetabilische Milch. Sojabohnen werden 
gemahlen, dic Schalcn entfernt u. dann in eine Lsg. gleicher Teile A. u. W. ein- 
geweicht u. getrocknet bei niedriger Temp.; dann wird dic M. gepulyert, Zucker u. 
Mineralstoff entsprechcnd der Zus. der Kuhmilch zugesetzt. (A. P. 1556977 vom 
8/12. 1923, ausg. 13/10. 1925.) K ausch .

Winfield Scott Pierce, Oakland, Calif., Bercitung von Fmchtsaft. Man dampft 
den Saft zusammen mit dem Fruchtbrei bis zur Sirupkonsistenz im Yakuum ein, 
impriigniert liierauf Zucker mit dem, z. B. aus den Schalen der Friichte (Orangen) 
gewonnenen Stlicr. Ol, vereinigt diesen Zucker mit dem teilweise cingedampften 
Fruchtsaft u. fiihrt hierauf das Ganze durch weiteres Eindampfen im Vakuum in 
den trockenen Zustand iiber. (A. P. 1556572 vom 24/7. 1924, ausg. 6/10. 1925.) Oel.

Lloyd F. Hughes, Mingo Junction, Ohio, Y. St. A., Behandlung von Zigaretten- 
tabak. Der gesclinittene Tabak wird mit einer Lsg. impragniert, welche 2,7 g 
Menthol u. 10 ccm A. enthiilt. — Der Rauch des so behandelten Tabaks wirkt 
kiihlend auf' die SchleimhSute de3 Mundcs u. greift diese nicht an. (A. P. 1555580 
yom 31/7. 1924, ausg. 29/9. 1925.) O e lk e r .

Robert E. Jones, Longmont, Colorado, Backpulver enthallend CaIIP04, NaHCOs 
u. Takadiastase. (A. P. 1558 888 vom 14/2. 1925, ausg. 27/10. 1925.) K ausch .

Leptien & Wessel, Kiel, HaUbarmachung von geraucherten Fischen, dad. gek., 
daB die, wie iiblich, geraucherten u. dann abgekiihlten Fische einzeln der Einw. 
eines dampffiirmigen Konseryierungs- oder Desinfektionsmittels ausgesetzt u. hierauf 
yerpackt werden. — Ais Konseryierungsmittel werden z. B. Phenoldampfe yer
wendet. — Die Fische bleiben liinger ala bisher haltbar u. das sogenanntc 
Sehmierigwerden derselben wird yermieden. (B. R. P. 420670 KI. 53 c vom 19/12. 
1924, ausg. 29/10. 1925.) O e lk e r .



Augustę Loubi&re, Frankreicli, Kcise. Man sat auf dem KSse (Brie, Camem
bert, Coulomiers u. dgl.) Sporen der nephrospora Mangini Loubićre, Scopulariopsis 
casei Loubiere u. Fusarium sarcochroum var. casei LoubiSre u. erzielt dadurch eine 
Yeredelung des Kiises. (F. P. 595392 yom 17/6. 1924, ausg. 1/10. 1925.) Kausch .

W illibald Gellinek, Siany (Tschechoslowakci) und Franz Kalina, s’-Graven- 
linge, Konservie.rung von pflanzlichcn Fultermittcln. Das lufttrockene Ausgangs- 
materiał {Ileu, Klee etc.) wird auf eine Temp. erwarmt, bei welcher in dem Materiał 
yorhandene Sporen sich entwickeln konnen. Hierauf wird das Materiał einer Yor- 
pressung u. einer Nachpressung unter hohem Druck bei gleiehzeitiger Erwitrniung 
unterworfen u. alsdann unter Druck abgekiihlt. (Holi. P. 13354 yom 30/5. 1923, 
ausg. 15/7. 1925.) O e lker.

Georg Schafer, Schleusingen, Thiir., Butyromcter, dad. gek., daJ3 zwischen ihm 
u. der Schutzhiille ein luftleerer Kaum yorhanden u. die Scbiitzhulle an ihrer Innen- 
Beite in belcannter Weise mit einem spiegelnden Bełag yersehen ist. — Die Ein- 
riclitung dient der Ausnutzung der bei der Yerbrennung des Caseins, Albumina usw. 
entstehenden Witrme. (D. R. P. 420529 Kl. 421 vom 26/11. 1924, ausg. 26/10.
1925.) K O h l in g .

XVII. Fette; Wachse; Seifen; Waschmittel.
W. Normann, Wie bewahrt sich Aluminium ais Baustoff fur Fettsaurcdestillier- 

blasen? Vortrag nebst Diskussion. 99,4%ig. Al unterlag bei der Dest. yon Fett- 
sauren u. yon Harz mittels nicht iiberhitztem W.-Dampf starken Korrosions- 
erscheinungen, Shnlich den Anfressungcn yon Metallen in yerd. Siiuren. Auch 
beim Leiniilkochen zu Firnis in Aluminiumapp. war das Al sclion nach einmaligem 
Gebraueli durchgefressen. Tetnp. bei diesen Yerss. 300—350°. Yf. glaubt die Er- 
scheinungen auf der „Zinnpest" analoge Ursachen zuriickfuhren zu durfen. Aus 
der Diskussion geht heryor, daB Korrodierung des Al durch Fettsiiure auch ander- 
wcitig beobachtet wurde. Eine ErklSrung dafiir fehlt bisher. (Chem. Umschau a. 
d. Geb. d. Fette, Ole, Wachse, Harze 32. 269—71. 1925.) H e lle r .

Walter Obst, Eine Fetthiirtung aus dem Jahre 1877. Hinweis auf die Uber- 
fiihrung der Ricinol- in Stearinsaure iiber Mono-J-stearinsaure durch Hassenkamp 

(Dissertation, Freiburg 1877). (Allg. Ol- u. Fett-Ztg. 22. 664. 1925. Altona- 
Bahrenfeld.) H e lle r .

H. M. Burger, Tiirkischrbtdl. Darst., Eigenschaften u. Yerwendungszwecke. 
Die aus Ricinusol hergestellten Prodd. sind am beliebtesten. Fiir ihre Darst. sind 
genauerc Angaben gemacht. Sulfuriertes Tallol eignet sich nicht fiir Druckerzwecke, 
die aus Tran gewonnenen Prodd. sind dunkel u. iibelduftend. (Seifensieder-Ztg. 52. 
919—20. 1925.) H e lle r .

R. S. Taylor, Herstellung von Fischol und Fischmehl. Kurze Besclireibung der 
Herst. auf nassem Wege u. durch Extraktion. Die techn. Ausbildung des Gcsamt- 
prozesses ist noch sehr unentwickelt. [Amer. Fertilizer. 63. 34—36. 1925.) H e lle r .

E. Stiasny und C. RieB, U ber die Herstellung und die Eigenschaften von sul- 
furiertem Tran und sulfuriertem Klauenol. Vff. untersuchen die Beziehungen zwi
schen der zum Sulfurieren angewandten Menge konz. ll.jSO, u. den Eigenschaften 
der sulfurierten Prodd.: Oberhalb einer bestimm^en Sauremenge (bei Klauenol 
ca. 30% vom Ólgewiclit) Sndern sich die Eigenschaften der sulf. Prodd. nicht mehr. 
Die Jodzahl sinkt dabei nicht auf 0, sondern erreicht einen bestimmten Endwert 
(bei Klauenol 23). Obwohl diejenigen Anteiłe der Fette, welche die hóchste Jod
zahl haben, zuerst angegriffen werden u. auch am meisten Siiure aufnehmen, konnte 
eine Beziehung zwischen der J.-Z. yerschiedener Trane u. ihrem Schwefelsiiure- 
bindungsyermogen nicht festgestellt werden. Aus mit sulf. Fetten beliandeltem 
Leder lfiBt sich mit PAe. nur ein Teil des Fettes, mit Aceton, in welchem sich die
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sulf. Ole losen, rnchr, aber nu cli niclit alles Fett extrahiereu. Bei der Unters. der 
sulf. Prodd. wurde eine neue Arbeitsweise angewandt, die auf der Unloslichkcit 
der sulf. Anteile in PAe. u. ihrer Loslichkeit in A. beruht.

Unters. des Emulgierungsyermogeus der sulf. Prodd. u. der GrenzflSchenspan- 
nung zwiscben verd. wss. Lsgg. derselben u. Mineralol ergaben, daB die Grenz- 
flaelicnspannung beim Zusatz steigender Mengen Alkali ein Maximum erreiclit, das 
etwa bei pjr =  7—8 liegt, in welchem pn-Bereicli sich wss. Emulsionen von Mineral
ol mit den sulf. Prodd. am bestandigsten erwiesen. (Collegium 1925. 498—521. Riess.

F. R., D ie  R en ta b ilitd t der V erarbeitung von  gcblciehtem  P a lm o l zu hellen K e r n -  
seifen . Seifensiederisch wichtige Kalkulationsaufstellung. Gebleichtes Palmol kann 
Talg vollkommen ersetzen, ist zuweilen sogar vorzuziehen, auch fur Toilettegrund- 
seifen. Hinweise auf seine Yerwendbarkeit. (Ztschr. Dtscli. Ol- u. Fettind. 45. 
655—56. 1925.) H e lle r .

C. Bergell, R a n z id itą t  u n d  F lećk en b ild u n g  bei Toilełteseifen . Diese neuerdings 
besouders hiiufig gewesenen Erscheiuungen kounte Vf. auf die Verwendung minder- 
wertiger Talgsorten zuruckfuhren. Diese Talgc waren rein weiB u. hatten 10—20% 
freie FettsSure. Bei der Yerseifung wurden in der Unterlauge durchweg % bis zu 
1% groBtenteils in PAe. unl. Oxys;iuren mit SZ, iiber 300 u. Jodzahlen von 20 bis 
30 gefunden. Diese Oxysauren sind die Ursaehe des Verderbens der Seife. Sic 
lassen sich nur durch geeignete Reinigung der Fette beseitigen. (Ztselir. Dtseh.
Ol- u. Fettind. 45. 653. 1925.) I Iellek.

C. Bergell, Garantiert reiner Rinderłalg. (Vgl. vorst. Ref.) (Seifensieder-Ztg. 
52. 930—31. 1925.) H e l le r .

Schrauth, D e r  Id rą p id s p a lle r . (Vgl. Seifensieder-Ztg. 52. 535; C. 1925. II. 
1111.) Polem iścli. (Chem. Umscliau a. d. Geb. d. Fette, Ole, Wachse, Harze 32. 

271. 1925.) H e lle r .

L. Muller, F ełtkp a ltu n g  u n d  helle Seifen . Griindliclie Vorreinigung mit nacli- 
folgendcr Autoklayierung bei 6 at. sind notig. MiBfarbig gewordene Fette lassen 
sich nacli Autoklayierung selten bleichen. Schmierseifen lassen sich oft durcli 
Hypochloritlsgg. aufhcllen. Im Handel befindliclie weiBe Cottonfettsauren geben 
Seifen unansehnlicli graue Farbę. (Seifensieder-Ztg. 52. 909—10. 1925.) H e lle r .

C. Stiepel, U b er A u ło k la ven verse ifu n g  u n d  A u tok laven verfah ren . I. Uber Auto- 
klayenyerseifung. Mittcilung einer Literaturstelle, aus der heryorgcht, daB schon 
in den 40 er Jaliren Autoklayenverscifung prakt. durchgefuhrt wurde. Hauptnaeh- 
teil: die mangelnde Beobachtungsmoglichkeit. II. Uber den EinfluB hoherer Temp. 
u. hoherer Drucke auf wss. Seifen. Ubersicht iiber die Patentliteratur. An Hand 
einer Tabelle wird gezeigt, daB mit den erwiihnten Methoden chem. Yerande- 
rungen der Fette bewirkt werden konnen. (Seifensieder-Ztg. 45. 637—39. 1925. 
Berlin.) H e lle r .

Anton Lódl, D ie  m oderne K erz en - und W aclisw arcn fabń katio n . Durch zalil- 
reiche Abbildungen crlauterte Darst. des Fabrikationsganges der Kerzen, ilirer 
Aussclimuckung, des Bleichens yon Bienenwachs, der techn. Wachswaren sowie 
der hiefzu notigen masehinellen Einriclitungen. (Seifensieder-Ztg. 52. 544—47.
567—70;' 589—90. 605. 624—25. 1925.) H eller .

Karl Braun, D ie  B estim m ung des Triibungspunktes von Seifenlosungert. Vf. 
schliigt vor, sich auf eine einheitliche Methode zu einigen u. ais Konz. eine Lsg. 
mit 3% an Alkali gebundener FettsSure anzuwenden. Der zur Best. dienende App. 
(zu bezichen yon Dr. Rob. MuENCKE, G. m. b. H., Berlin X  4 Chausseestr. 8) be- 
steht aus einem GefaB zur Aufnahme eines Beclierglases, das auf einer Seite einen 
yertikalen Schlitz, auf der gegeniiberliegenden einen breiteren, durch einen Steg gc- 
teilten besitzt. Der Behalter ist von einem Mantcl, der mit li. W. gefiillt werden kann, 
umgeben. Der Deckel des App. besitzt einen Tubus zur Aufnahme des Thermo-
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mcters. Der Triibungspunkt ist am Yorbeizichcu vou Schliercn ain Steg zu cr- 
kenucn. (Chem.-Ztg. 49. 1032. 1925. Berlin-Wilmersdorf.) J un g .

E. L . Lederer, Z u r  F r a g e  der N órm ieru n g  u n d  Bcgriffsbcstim rnungcn f i i r  Seifen . 
Diese Fragen sind untrennbar mit einwandfreier Analysicrung der diesbezugliehen 
Prodd. yerbunden. Inbesoudere ist dic Probenahme wichtig. Vf. wiederholt kurz 
in allgemeinverstiiudlichcr Form seiue auf Grund mathemat. Ablcitung gewonnenen 
Forderungen. (Seifensieder-Ztg. 51. 779—84; C. 1925. I. 790.) (Seifensieder-Ztg. 
52. 929—30. 1925. Hamburg.) H e l le r .

Dynamit-Aktien-Gesellschaft vorm. Alfred Nobel & Co., B rit isc h e  S ta n da rd -  
bestim m ungen fu r  Seifen u n terlaugen - u n d  S a po n ifikatroh g lyzerin  (B . S . S.) Krit. Be- 
merkung zu K e l ln e b  (vgl. S. 791). (Ztschr. Dtsch. 01- u. Fettind. 45. 662. 1925. 
Hamburg.) ____________  H e l le r .

Cellulose et Papiers (Societe de Recherches et d’Applications), Frankreich, 
Extraktion von Ólen und Fetten durch Behandeln von Samenkćirneru mittels kurzer 
Pressung. (F. P. 594 017 vom 5/5. 1924, ausg. 4/9. 1925.) K a u s c h .

Daniel Pyzel, Oakland, Calif., V. St. A., R a ffm ie re n  von Ólen. Das Yerf., bei
dem Fraktionen mit gewiinsehten Siedegrenzen aus den Destillutionadampfen mittels 
eines Dephlegmators kondensiert werden, durch den eine Kiihlfl. stromt, besteht 
darin, daB ein Teil des so gewonnenen Kondensats weiterhiu mittels Dampfes dest. 
wird, um die leiehteren, im Enderzeugnis nicht gcwiinschten Fraktionen aus- 
zuseheiden, u. daB bei dieser weiteren Dest. dic in dem vom Dephlcgmator 
kommenden iibrigen Teile des Kondensats enthaltene Wiirme benutzt wird. — Dies 
kann z. B. in der Weise geschehen, daB der betreffende Teil des Kondensats, 
notigenfalls nach weiterer Herabsetzung seiner Temp., ais Kiihlmittel fiir den Dc- 
plilcgmator Vcrwendung findet. (D. R. P. 420 087 KI. 23b yom 1/5. 1924, ausg. 
14/10. 1925.) O e lk e r .

Kóln-Rottweil Akt.-Ges., Berlin, O zydicren  von trockncnden Ulen. Trocknende 
Ole werden in fein verteiltem Zustand in einer nicht losenden Fl. oxydiert; man 
leitet z. B. Luft oder 0 2 unter Riihren in ein Gemisch von Leinol in der drcifachen 
Menge W.; um ein Abscheiden des Linoxyns zu erleiehtern, setzt man dem W. 
Gumrni arabicum usw. zu. (E. P. 238200 vom 2/7. 1925. Auszug ycroff. 30/9. 1925. 
Prior. vom 11/8. 1924.) F ranz .

N. V. Algemeene Norit ICaatscbappij, Amsterdam, H y ą n ę r m  von ungesiit- 
tigten Ó len, F etten  u n d  F ettsa u ren  unter Y cn cen du n g von  K o h le  a is T ra g er f i i r  den 
m etallischen K a ta ly sa to r. — Es wird ais Triiger fiir den Katalysator eine von 
minerał. Bestandteilen nahezu befreite, aktive oder sogen. Entfarbungskohle pflauz- 
lichen Ursprungs yerwendet, welche noch die faserige Struktur des pflanzlichen 
Ausgangsmaterials erkennen liiBt. — Diese Kohle yermag eine groBere Menge des 
Katalysators aufzunehmen ais Kieselgur u. dgl. (Holi. P. 12851 vom 14/11. 1921, 
ausg. 15/4. 1925.) O e lk e r .

De Nordiske Fabriker, De No. Fa., Oslo, Norwegen, P o ly m crisa tio n  un- 
gesattigter, hochm olekularer F ettsau ren . (D. R. P. 421463 KI. 23d yom 1/6. 1919, 
ausg. 12/11. 1925. — C. 1921. IV. 1018.) O e lk e r .

N. V. Algemeene Norit Maatschappij, Amsterdam, R egen erieren  von  zu r
R e in ig u n g  von  Fetten  u n d  Ólen benutzten Gem engen von B lc ich erde  u n d  a k tiver K ohle.
— Das Gemenge wird zunachst mit einem Fettlosungsm. (Bzn., Bzl., Trichlor- 
iithylen etc.) estrahiert, alsdann mit einem Gemisch aus Fettlosungsm. u. W. heftig 
durchgeriihrt u. dann der Iluhe uberlassen. Hierbei scheiden sich zwei Schichtcn 
ab, yon denen die untere das W. u. die Bleicherde, die obere die Ol- oder Fettlsg. 
u, dic Kobie enthalt. Man trennt hierauf beide Beinigungsmittel gesondert von
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tlen Fil. u. regeneriert sic durch Gltilien. (Holi. P. 12913 vom 27/1. 1923, ausg. 
15/4. 1925.) O e lk e r .

Allgemeine Gesellschaft fiir Chemische Industrie m. b. H., Deutschland, 
T rennung von  G lyceridcn  aus Fetten u. Ulen mittels geeigneter Losungsmm., die die 
Trenuung eines Teiles der gesiitt. oder fast gesiitt. Glyceride (wie die Ólsiiure 
enthaltendeu) von den anderen wenig gesiitt. Glyceridcn ermogliclien, wie fl. S02. 
(P.P. 595250 yom 17/3. 1925, ausg. 29/9. 1925.) .K a u s c h .

Chemische Fabrik Griesheim-Elektron, Frankfurt a. M., G ew in n u n g von 
zu technischcr Vertpendung bestimmtem F e tt  aus fetthaltigen  P flanzcnschalen. Die 
Selialen werden einer bis zur weitgehenden Zcrstdrung der Zellformen fiihrenden 
mechan. Zerkleinerung unterworfen, worauf dem so erhaltenen Zerkleinerungsprod. 
durch Behandeln mit Fcttlosungsmitteln die Fettstoffe entzogen werden. — Ais 
Losungsm. wird yorzugsweise Triehlorathylen yerwendet. (Schwz. P. 111359 vom 
5/5. 1924, ausg. 1/8. 1925.) O e lk e r .

Fred D. Williams, CooperstowTn, Nor tli Dakota, K o ch fettersa tz , bestehend in 
einem zusammengeriihrten Gemisch von Honig u. einem Fett, wobei der erstere
zuvor bis nahe dem Granulationspunkt abgekUhlt u. das Fett bis auf eine Temp.
erwiirmt ist, daB es sich riihren laBt. (A. P. 1558069 vom 15/2. 1923, ausg. 20/10. 
1925.) Kauscii.

J. M. Lehmann, Dresden (Erfinder: Kurt Wiemer, Dresden), W alzenm aschine  
m it Y orrich tu n g zum  Z erteilen  von M a ssc , z. B .  S e ife . (D. R. P. 419674 KI. 23 f 
vom 17/9. 1-924, ausg. 8/10. 1925.) O e lk e r .

Burchard Zietemann, Offenbach a. M., P resse  zum  P ressen  von  Seifenstiicken  
u. dgl. m it Y o rrk h tu n g  zum  Z u - u n d  A b fu h rcn  der P refilin gc. — Die Vorr. ermog- 
licht das Zufiihren des zu pressenden u. das Abfuhren des gepreBten Stiickes mit 
Ililfc ein- u. desselben Schiebers u. eines mit diesem verbundenen Greifers. (D.R.P. 
421176 KI. 23f vom 29/10. 1924, ausg. 7/11. 1925.) Oelker.

Rene Lucien Joseph Pierrel, Frankreich, S e ife  bestehend aus mit yegetabil. 
Spiinen yersehenem u. yerseiftem Gemisch von Fettkorpern u. chem. Basen. (F. P.
594977 vom .12/3. 1925, ausg. 24/9. 1925. Belg. Prior. 26/3. 1924.) K ausch.

Victor Graubner, Miihr. Ostrau, Tschechoslowakische Republik, H erstellun g  
von Fettsćiure, G ly cerin  u n d  A m m on sulfat im  ununterbrochenen A r lc itsg a n g  durch 
Verscifung von Neutralfett mit NHa u. darauf folgende Zers. durch II2S04, dad. 
gek., daB eine Fett-Ammoniakemulsion im kontinuierlichen Strahl oder zerstiiubt, 
oder Fett u. NH3 — letzteres in Lsg., gasformig oder yerflussigt — fiir sich ge- 
trennt in eine unter einem gewissen Uberdruck stehende groBere Menge h. fertiger 
Atnmoniirmscife eingetragen wird, wobei gleichzeitig die entsprechende Menge 
fertiger Seife selbsttatig den App. yerlaBt. — Die Herst. der Ammonscife kann 
auch ohne Uberdruck u. die Zers. derselbcn statt durch IIjSO., durch SO, irgend- 
welcher Herkunft erfolgen. — Das Verf. zeichnet sich von den bisher iiblichen 
Methoden durch groBere Wirtschaftlielikeit u. Einfachheit aus. (D. R. P. 421438 
KI. 23d.vom 8/6. 1924, ausg. 12/11. 1925.) Oelkek.

Reinhold Kórselt, Zittau, Sau ersto ffh a ltige  Seifen jm lver. Diese werden da- 
durch erhalten, daB man eine neutrale Seifcnpaste innig mit fein gepulyertem 
KMn04 yermischt u. der Mischung so viel calc. Xa2C03 zusetzt, daB ein trockenes 
korniges Pulyer entsteht u. letzteres schlicBlich mit einem Perborat oder einem 
anderen Persalz yermengt. (A. P. 1555588 yom 9/4. 1924, ausg. 29/9. 1925.) O e l.

Hans Kobald, Biimdorf bei Bruck a. Mur., R ein igungsm ittel. Das Reinigungs- 
mittcl besteht aus getrennten Mengen von wasserloslichen Carbonaten, Soda, einer- 
seits u. Salmiak andererseits, die erst beim Gebrauch in dosierten Mengen mitein- 
ander yermischt werden. (Oe. P. 100712 yom 12/5. 1924, ausg. 10/8. 1925.) F ranz .
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C. Zach, Goldach, St. Galion, Schweiz, M itte l zum  R ein ig cn  von verfa rb ter
Wasche. Das Mittel besteht aus Natriumhydrosulfit, das zu Tabletten usw. gepreBt 
ist, zum Gchrauch werden die Tabletten in W. gelost. (Schwz. P. 108919 vom 
26/3. 1924, ausg. 16/2. 1925.) Feanz.

Arthur Garfield Smith, Oak Park, Illinois, D esodorisation sm itiel, bestehend 
aus NaHC03, weniger Zinlcstearat u. einem Fiillmittel. (Can. P. 248504 vom 28/4.
1924, ausg. .7/4. 1925.) K ausch.

XVIII. Fas er- und Spinnstoffe; Papier; Cellulose; 
Kunststofie.

G. Ruschmann, Unsere gegenitiartige K en n tn is  vo n  der I<lachsrdste. Zusammen- 
fassender Bericht iiber Yorbebandlung, Warmwasser-, Carbone-, aerobische, Kanał-, 
Kaltwasser-, Tauroste, chem. AufschlieByerff. u. Nachbehandlung. (Journ. Tcstile 
Inst. 15. T. 61—74. T. 104—114. 1925.) SOvebn.

W. von Bergen, E in flu f i  des Sonnenlićhtes a u f  W olle. Beliclitcte Wolle quillt 
beim Behandeln mit verd. Atzalkalilauge stark an, die Haare kriimmen sich in 
eharakterist. Weise. Die belichteten Haare zeigen im polarisierten Licht bei ge- 
kreuzten Nicols keine Doppelbrechung mchr. Ais Loslichkeitszalil bezeichnct Yf., 
wieviel % Wolle in 50-faclier Flottenmenge bei 2-std. Behandlung in dest W. auf 
dem Wasserbade bei 90—95° in Lsg. gegaugen ist. Sehon auf dem lebenden Tier 
wird die Wolle durch die Sonne beeinfluBt, am starksten leiden die Riickenhaare. 
Cliemikalien beeinflussen die Sonnenwrkg., Sauren yerstSrken, Alkalien schwiichen 
ab. Sauren befordern die durch Sonnenwrkg. heryorgerufene Spaltung des Woll- 
molekiils u. die Oiydation des bei der Spaltung freigewordencn S zu 1ISS04. 
Alkalien vermogen dic Spaltung des Wollmolekiils nicht zu ycrhindcrn, dagegen 
die Osydation des S zuruckzuhalten u. die gebildetc Saure zu neutralisieren. Frei- 
gewordene HaS04 bewirkt Yerbrennungserseheinungen, die durch Yergilbcn der 
Wolle sichtbar werden. Farbstoffe, die im Kern yorwiegend NH2-Gruppen ent-- 
haltcn, farben belichtete Wollen dunkler, Farbstoffe mit uberwiegend sauren Gruppen, 
besonders SO,H farben hcller, Farbstoffe, in denen saure u. bas. Gruppen sich dic 
Wage halten, farben glciehmaBig. (Melliands Testilber. 6 . 745—51, 1925.) SOVEEN.

Heinrich Rosenberg, D ie  V erw endung von A sbestine (Talkum ) in  der P a p ie r - 
Industrie A m erikas. Der groBte Verbrauch ist der fiir Zeitungsdruckpapiere. Au- 
gaben iiber die zu stellenden Anforderungen u. dic Unters. (Wchbl. f. Papierfabr.
56. 1191— 94. 1925. Wien.) SOyeen.

Rudolf Lorenz, Z u r  F r a g e  der I la rz le im u n g  bei liartem  F a b rik a iio n sw a sser . 
(Vgl. S. 270.) Die Frage, wann mit yorherigem, wann mit nachherigem A13(S0j)3- 
Zusatz geleimt werden soli, hiingt mit den relatiyen Konzz. aller im W. gelosten 
Salzionen u. -molekcln zusammen. Zu beachten ist die gcgenseitige Beeiu- 
flussung dieser Hartesalze in ihren Gemischen. Mg-Salze ais hauptsachliclie HUrte- 
bildner lassen sich durch eine yorsichtig bemessene Menge Alkali ausfiillen. Hier- 
durch wird auch die Quellung der Faser gefordert u. die Mahlarbeit des Hollanders
erleichtert. (Papierfabr. 23. Sonderheft. 129—35.) SCyers .

D. R., F iltr ie rp a p ie r . Die nordisclien Lauder stellen ihre bestarbeitenden
Filtrierpapiere durch Schopfen her u. erzielcn daa loekere Geftige durch Frostein- 
wirkung. Zum Entfernen der Mineralstoffe dient HCl oder IIF. Fiir die Mascliinen- 
arbeit sind moglichst nur weiBe Baumwollhadern zu verarbeiten. Einzelheiten iiber 
die Ilollander- und Maschinenarbeit. (Papierfabr. 23. Yerein der Zellstoff- und 
Papier-Chemiker u. -Ingenieure. 639—41. 1925.) S(jVEEN.

R. A. Hastings, B ere itu n g  von A sp h a lt f i ir  d ie D a ch pappen fabrikation . Be-
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schreibung einer Apparatur mit Gaslicizung zur Herst. des Asphalts. (Chem. Me- 
tallurg. Engineering 32. 875. 1925.) E n s z l in .

H. G. Ingraham, Die Modernmerung et ner Eartonpappcnfabrik. (Chem. 
Metallurg. Engineering 32. 783—86. 1925. Chicago.) LOdkr.

Hudolf Sieber, Uber das warmetechnisclie Yerhalten des Sulfdzellstoff-Koch- 
prozesses. (Ygl. Wchbl. f. Papierfabr. 56. 848; C. 1925. II. 1571.) AbschlieBende 
Betrachtungen, Ausblicke. Angabcn iiber die GroBe der in der Zeiteinheit be- 
notigten Dampfmenge wiihrend yerseliiedener Perioden der Kochung. (Wchbl. f.
Papierfabr. 56. 932—35. 1056—59. 1177—83. 1925. Kramfors.) StłVERN.

Jarl Eńckell, Uber die Loslichkeit des Sćhwefcldioxyds in Calciumbisulfit- 
losungen bei Temperaturen bis zu 1000 C, nebst einigen hieraus gezogenen Schlufl- 
satzen von pralctischem Interesse. Es wurde bestimmt, bis zu welchen Tempp. ver- 
schiedene Kochsiiuren bei Atmosphiirendruck ohne direkten Yerlust an S02 erwiirmt 
werden konnen, u. es wurden die Mengen S02 berechnet, die in den verscliicdenen 
Fallen mit den aus dcm Kocher beim Einpumpen der Siiure u. wiihrend des Ab- 
gasens wegziehenden Luftmengen entweichen. Vorschlage zur Einscliriinkung der 
S02-Verluste. (Papierfabr. 23. Verein der Zcllsfoff- u. Papicr-Chemiker u. -In- 
genieure. 633—36. 1925. Nach pappers ochtriivaru tidskrift for Finland 1925. 
93—99.) SO tern .

Alfr. Oppe und Kurt Gótze, Ldngen-Anderungen von Kunstseide und Seidc an 
feuchter Luft. Es wurde dic Veranderung der Lange eines Fadenstucks gemesaen 
in Zimmcrluft, trockner u. feuchter I-uft. Die mit yerschiedenen Kunstseiden u. 
Naturseide erhaltenen Ergebnisse sind tabellar. zusammengestellt. (Mclliands 
Textilber. 6 . 850—54. 1925.) S0vern.

H. G. DaBlenvord, Der Feinbau der Kunstseide ais Ursache streifiger Far- 
bungen. Nur der Aufbau oder die Dispersitat der Fasersubstanz ist die Ursache 
des ungleichen Anfiirbens. Selbst wcitgehende Verschicdenheit der Yiscositat iibt 
auf die spiifere Ausfiirbbarkeit keinen EinfluB. Die Koagulationsgeschwindigkeit, 
die bei sonst gleiclien Bedingungen von der Reife des Yiscose abhangig ist oder 
auch durch Verdiinnen der Fallfliissigkeit hervorgerufen werden kann, beeinfluBt 
das Kryatallitgefiige des Fadens verschieden u. gibt zu ungleicher Farbaufnahme 
AnlaB. Verschiedener Gehalt des Viscosc an unveresterter Cellulose fiihrt eben- 
falls zu ungleich anfarbbarer Kunstseide. (M e llia s d s  Textilbcr. 6. 739—42. 823 
bis 824. 1925.) S0vern.

Kurt Gótze, Die Unlerscheidung. der kiinstlichen Seiden. Beim Behandeln von 
Viscoseseide in der Wiirme mit l%ig- ammoniakal. AgNOa-Lsg. tritt deutliche 
Braunfiirbung der Faser auf, Cu-Seide bleibt bei dieser Rk. ungefarbt. Die Rk., 
die auch bei einem yergleichcnden Vers. mit NOs-Seide erhalten wurde, beruht niclit 
auf dem S-Gehalt der Viscose. NOs-Seide wird sofort an der Diphenylaminrk. er- 
kannt. Acetatseide erkennt man besten an ihrer Loslichkeit in Aceton u. ihrer ge- 
ringen Doppelbrecliung im Polarisationsmikroskop bei gekreuzten Nicols. (M e l l ia n d s  

Testilber. 6. 769—70. 1925. Krefeld.) S0vern.

E. 3elani, Reintcasserbescha/fung fiir die Kunstseidenindwtrie. Das offene
Scliroterfiltcr ist besclirieben. (Ygl. S. 270.) (Kunstseide 7. 233—36. 1925.) S(Jv e r n .

J. Duclaux, Uber die Bestdndigkeit von Nitrocellulose. Es wird untersueht, ob 
auBer der clieni. Zus. auch der physikal. Aufbau (ultramkr. Struktur) einen EinfluB 
auf die Bestiindigkeit von Nitrocellulose hat. — Es wurden aus dem gleichen Aus- 
■gangsmaterial yerschiedene Proben hergcstellt, indem z. B. in yerschiedenen Lo
sungsmm. gel. u. das Losungsm. wieder yertrieben wurde, oder durch yerschiedene 
Art der Trocknung. Diese chem. yollkommen ident. Proben zeigten eine ganz yer
schiedene Stabilitat, die durch den G,ewichtsyerlust u. die Anderung der Viscositat 
beim Erhitzen auf 100—110° gemessen wurde. Die Werte yariierten bis 1 : 6.
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Aucli die D. der einzclneu Bliittcbcn variiertc um 10%- — Ist der physikal. Zu- 
stand konstant, dann ist es auch die Stabilitat. Dies wird crreicht durch Loscn 
der Nitroeellulose in einem homogehen wenig flttchtigen Losungsm. wie i-Butyl- 
formiat oder Oxymesitylen. (Rcv. gćn. des Colloides 3. 257—63. 1925.) Lasch.

A. Simon, Uber Linoleum und Triolin. Mechan. u. chem. Unterss. uber 
Linoleum u. das unter dem Namen Triolin im Handel befindliclie Prod., ein Ge
misch von Nitroeellulose mit eincńi Gelatinicrungsmittel (beispielsweise Trikresyl- 
phosphat) u. Kork, Torf oder Siigemehl. Linoleum erwies sich ais elast.,' sein Ab- 
nutzungsgrad ist um etwa 201/o geringer, es brennt nach Wegnahme der offenen 
Flamme nicht wciter. Triolin ist hoeh warmeempfindlich u. brennbar, wobei Mengen 
von N-Oxydcn, CO u. HCN entwickelt werden. Aucb bei Zimmertemp. gibt Triolin 
N-Oxyde an dic Luft ab. (Chem. Umschau a. d. Geb. d. Fette, Ole, Wachse, 
Harze 32. 272—75. 1925. Stuttgart, Techn. Hoehsch.) ' H e l le r .

Douglas Arthur Clibbens und Arthur Geake, Die chemische Analyse der 
Baumicolle. I I . Die Bestimmung der Kupferzahl. Die yerschiedenen Methoden 
werden besproehen. Die von B r a id y , K o h le r  u . M a r q u e y r o l ,  die statt der 
FEHLiNGsehen Lsg. eine durch Na.jCO., u. NaHC03 alkal. gemachte CuS04-Lsg. ycr- 
wendet, gibt die zuyerlassigsten Resultate. Sie gibt niedrige, konstantę Zalilen fiir 
reine Baumwollcellulosc u. ist empfindlich fur geringe Anderungen der Cellulose 
durch SSuren oder Osydationsmittel. (Journ. Testile Inst. 15. T. 27—38. 1925.) SO.

Eobert George Fargher und Lucy Higginbotham, Die chemische Analyse 
von Baumwolle. Mikroanalytische Methoden zur Bestimmung kleiner Mengen Wachse, 
besonders Baumwollwachse. Es werden Methoden beschrieben zur Best. der Saure-, 
Yerscifunga-, Acetyl- u. J-Zahl sowie des Unyerseifbaren, die mit 0,1—0,2 g Sub- 
stanz ausfiihrbar sind. Es geniigt dic Extraktion yon 100—300 g llohbaumwolle, 
geschlichteten Garns oder Gewebes oder yon 400—500 g gebleichten Stoffes zur 
yollkommenen Charakterisierung des yorhandenen Fettes oder Wachses. (Journ. 
Testile Inst. 15. T. 75—80. 1925.) S0VERtr.

Arthur Geake, Die chemische Analyse von Baumwolle. Der Pliosphorgehalt 
von Baumwolle. Eine schncll ausfiihrbare sedimetr. Methode zur P-Best. ist be- 
schrieben, die mit 0,1 g Substanz zuyerlassige Ergebnisse liefert. Aegypt. Baumwolle 
enthalt stets etwa doppclt soyiel P ais amerikan. Baumwolle aua dem Ballen hat 
ungleichmaBigen P-Gehalt, nach dem Kardieren ist der Geh. gleichmaBig. Be
sonders die kurzeń Haare haben liohen Gehalt an P. (Journ. Textiłe Inst. 15. 

T. 81—93. 1925.) SOyern .

Bert Pusey Eidge, Die chemische Analyse von Baumwolle. Die Bestimmung 
des Stickstoffs in Baumwolle. Methoden zur genauen Best. d. N. nach Kjeldahl 
werden beschrieben. Der N-Gehalt roher Baumwollen schwankt nicht so stark 
wie der Gehalt an P. Egypt. Baumwollen enthalten mehr N ais amerikan., der 
N-Gehalt ist yerschieden bei unreifer u. reifer Baumwolle. Durch Bleichen sinkt 
der N-Gehalt, schwaclies Kochen mit Alkali itndert ihn nicht wesentlich. Zur 
Iiontrolle des Bleichens ist dic N-Best. yon geringem Wert. (Journ. Textilc Inst. 
15. T. 94-103. 1925.) SOyebn.

Jovanovits, Uber Tcxtilschaden und dereń Ursachen. Die meisten Schadenfalle 
lassen sich in 3 Gruppcn einordnen: 1. Chem. AngrifF. des FaserstofFs, der bei der 
Vorbereitung, der Zwischenbehandlung oder nach Fertigstellung des Textilerzeug- 
nisses entstanden sein kann, 2. Verunreinigungen in oder auf der Faser, 3. Yer- 
andertes physikal., zum Teil auch chem. Yerh., welches durch 1  oder 2 bedingt 
sein kann. Ein Untersuchungsschema fiir Baumwolle u. Wolle wird mitgeteilt. 
( M ć l l i a n d s  Tcxtilber. 6 . 831—37. 1925. St. Gallen.) SOvern.

E. Risteupart, Uljer den Nachweis von tOxycellulose auf gefarbter Baumwolle. 
FEHLlKGsche Lsg. wird yon Baumwolle, Farbstoff u. Oxycellulose reduziert, Dic
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Ried. allein beweist uocli nicht dic Ggw. von Oxycellulosc, sondern nur der Grad 
der Red. Zu seiner Best. ist stets ein blinder Yers. mit einem oxycellulosefreien 
Muster gleicher Farbungsart anzustellen. (Mćlliands Textilber. 6 . 830. 1925. 
Chemnitz.) S0VERN.

Percy Waentig, Dresden, ubert. von: Richard Ziegenbalg, Dresden, Uc
hań dcln ton Pflanzenfasern. Die angefeuchteten Fascrn werden mit einem Gemiseh 
yon Cls u. einem inerten Gas behandelt u. digeriert mit den sauren Prodd. der 
Chlorierung, nochtnals mit Cl, behandelt, mit W. u. einer Alkalilsg. gewaschen. 
(Can. P .-247 394 vom 12/6. 1924, ausg. 3/3. 1925.) Kadscit.

Actien-Gesellschaft fiir Anilin-Fabrikation, Berlin-Trepfow, Schiiłzen der 
tieriselien Faser gegen die schiidigende Wirkung von alkalischen Fliissigkeiten. Man 
setzt den alkal. Biidern die Einwirkungsprodd. von Schwefel auf Plienole, Chlor- 
phenole zu. (E. P. 238857 vom 2/7. 1925, Auszug veroff. 14/10. 1925. Prior. 21/8.
1924.) ' F ranz.

Norsk Hydro-Elektri3k Kvaelstofaktieselskab, Oslo, Masse zum Imprdg- 
nieren von Getceben. Man erwiirmt ein ungesiittigtes Ol mit Schwefel u. einem Bi- 
tumen oder dem bei der Dest. yon Rohpetroleum erhiiltlichcn Asphalt enthalten- 
den Pech. (E. P. 239500 vom 15/8. 1925, Auszug veroff. 28/10. 1825. Prior. 2/9.
1924.) F ranz.

Compagnie Generale des Industries Textiles und E. C. Duhamel, Roubaix, 
Nordfrankreich, Waschen von Wolle. Die bei dem Verf. des Hauptpatentes er- 
haltenen Waschfll. werden wieder brauchbar gemacht, indem man einen elektr. 
Strom so lange durch die Fl. leitet, bis die Fi. schlecht leitet, oder man erzeugt 
auf der FL. einen Schaurn, der die Fettstofle aufnimmt u. entfernt werden kann 
oder man filtriert die Fl. durch die Wolle, bcyor die Wolle in das erste Rcinigungs- 
bad kommt. (E. P. 234055 vom 2/3. 1925, Auszug yeroff. 8/7. 1925. Prior. 13/5.
1924. Zus. zu E.P. 221521; C. 1925 I. 796.) Franz.

S. A. Ogden, Los Angeles, Califom., Bleichen tierisclier Fasern mit II2S04 bei 
gewohnlichem Druck u. zwischen 30—70°. Die Konz. der Siiure ist so zu wiihlen, 
daB die Faser (Wolle) nicht angegriffen wird. (E. P. 239553 vom 10/3. 1924, ausg. 
8/10. 1925.) Kausch.

Process Engineers Inc., New York, ubert. von: Judson A. de Cew, Mount 
Vernon, N. Y., Leimen von Cellulosefasern. Die Fiillung des Harzes wird beim 
Leimen des Papiers solangc hingezogert, bis letzteres die Jordan-Maschine verlassen 
hat. (A. P. 1558845 vom 7/6. 1924. ausg. 27/10. 1925.) Kahsch.

Process Engineers Inc., New York, ubert. von: Judson A. de Cew, New 
York, Papierleimung. Man behandelt den Papierstoff mit llarzemulsioncn u. kol- 
loidalcm Al(OH)3 u. setzt nach der Koagulation der Emulsionen Al2(SO,,)3 zu. (A. P. 
1558846 vom 11/4. 1923, ausg. 27/10. 1925.) Kausch.

Heinrich Rechhold und Hans Karplus, Frankfurt a. M., Itegcnerierung der 
SchwefeUaureablaugen der Pergamentpapierfnbrikalion, 1. dad. gek., daB man die 
Ablaugen zunitchst auf die fiir den PergamentierprozeB notige Konzentration ein- 
engt u. ansclilicBend mit festen adsorbierenden Stoffen, insbesondere mit SiOa oder 
Silicaten ais Adsorbentien behandelt. — 2. dad. gek., daB man an Stelle der Ein- 
engung der Ablaugen nur eine Erliitzung derselben der Adsorptionsbehandlung 
vorangehen liiBt. (D. R. P. 418831 KI. 55f vom 10/7. 1924, ausg. 8/10 . 1925.) Oel.

Emil Kellner, ICalamazoo, Michigan, Entfenien von Ih-uckerschtcarze aus 
Papier. Man yerarbeitet das Papier in w. W. zu einem Brei u. erhitzt diesen nach 
Zusatz von cale. NaiCOs auf 90°, gibt CaCl. u. S hinzu, erhitzt die M. nochmals 
u. wiischt sie alsdann aus. — Aus gcwachstem Papier kann auf dieselbe Weise das 
Wachs entfernt werden. (A. P. 1555674 vom 22/8. 1924, ausg. 29/9. 1925.) O Er..



Paul Dumas, Frankreicli, Gefiirbtc Papiere. Um buntcn Papieren nach dem 
Druck das Aussehen alter risaiger Anstriche zu geben, wird die bedruekte Flachę 
geleimt u. lackiert u. sodami mit fciner Kautschukstrciclivorr. behandelt. (F. P. 
594926 vom 10/3. 1925, ausg. 23/9. 1925.) K a u s c h .

A. C. Dodman, Summit, N. J., Tapeten. Wahrend der Ilerst. von Papier werden 
der Papiermasse Farbstoffe oder andere Teilchen (Al) mit einem Triiger oder Dex- 
trin, Glucose, Zucker, Gunimi arabicum oder einem anderen in W. 1. Klebstoff in 
Pulyerform einyerleibt. (E. P. 239879 yom 12/9. 1925, Auszug veroff, 11/11.1925. 
Prior. 13/9. 1924.) K a u s c h .

A. C. Dodman, Summit, N. J., Tapeten. Papierstoff wird, wiihrend ef sieli 
iu der Papiermasehine befindet, Al in fein verteilter Form einyerleibt. (E. P. 
239880 vom 12/9. 1925, Auszug yeroff. 11/11. 1925. Prior. 13/9. 1924.) K au s ch .

Aleasandro Ajmar, Mailand, Herstellung einer Masse zum Uberziehen von 
Papier fiir Zwecke des Buch-, Steindrucks «. dgl. (D. U. P. 420 832 KI. 55 f vom 
15/12. 1922, ausg. 31/10. 1925. — 0. 1925. I. 1034.) O e lker.

F. H. Clark, London, Daclipappe. Man triinkt einen aus Lumpenfasern lier- 
gestelltcn Filz mit eiuer kochenden Misehung von 75% Bitumen u. 25% Pech, cnt- 
fernt den UberschuB der aufgeiragenen Misehung durch Abstreifen u. uberzieht mit 
einer Misehung von 60% Bitumen, 15% Ocker u. 25% eines Losungsm. (E. P. 
237499 vom 31/12. 1924, ausg. 21/8. 1925,) F ra n z .

Armand Jean de Montby und Henry de Hontby, Frankreich, Papierstoff 
aus Seealgen. Man trocknet die Algen, wiischt sie in einem Bad aus II2S04, HCl 
u. weichem W., behandelt sie dann in einem rotierenden Wiischer oder Autoklayen 
mit einer Lsg. von NaOII u.. Quillajarinde in_ weichem W. unter Einfiilirung von 
Dampf bei 3—4 Atm. 8—10 Stdn. Dann werden die Algen gepreBt, gewaschen 
mit weicliein W., mit Cl2 behandelt u. gesiiuert. (F. P. 595394 vom 17/6. 1924, 
ausg. 1/10. 1925.) K a u s c h .

Torbjórn Nils Magnus Molin, Fredriksstad, Norwegen, Verfahren und Ein- 
richtung, um aus Zellstoff, Torfmasse und ahnlichen Massen in einem bestimmten 
Arbeitsvorgang eine Fliissigkeit von ho/tent spezifischen Gewicht oder niedriger Tempe
ratur mittels einer Fliissigkeit von niedrigem spezifischem Gewiclit bezw. hoher Tempe
ratur auszutreiben oder die Masse zu erwdrmen, die von einem Yorratsbehiilter in 
den unteren Teil eines anderen mit gelochtem Innenboden versehenen Diffusions- 
behiilters hineingedruekt wird, dad. gek., daB in dem Diffusionsbehalter die M. nach 
oben steigt u. hier yon der spezif. schweren Fl. befreit u. weggeleitet wird, wahrend 
die leichte bezw. eine hohe Temp. habende Fl. durch den Diffusionsbehalter von 
oben nach unten in einer der aufsteigenden M. entgegengesetzten Richtung gedruckt 
oder laufen gelassen wird, wodurch die mit der M. hineingekommene spezif. schwere 
bezw. eine niedrigere Temp. habende Fl. sowie eytl. mitgerissene feste Teile durch 
den gelochten Innenboden aus dem Diffusionsbehalter austreten. — Da3 Verf. kann 
z. B. yerwendet werden zur Entfernung der die gel. Holzsubstanz enthaltenden 
Lange aus der Kochermasse bei der Darst. yon Natron- oder Sulfitzeilstoff, oder 
fiir die Erwarmung von Zellstoffmasse mit einem Wassergehalt von etwa 88 -99%, 
die spitter einer Wasserpressung unterworfen werden soli, um die letztere zu er- 
leiehtern, oder auch fiir die Erwiirmung yon wasserlialtigem Torf zwecks Erleichte- 
rung der Wasserabseheidung bei der Auspressung. (D. II. P. 416600 KI. 55b vom 
1/8. 1923, ausg. 22/7. 1925. Nor w. Prior. 9,-8. 1922.) O e lk e r .

Johann Moritz Schmidt, Hertenstein, Schweiz, Cellulose aus pflanzlichen 
Stoffen. Torf o. dgl. wird zwecks Loekerung der Fasern mit Hitze oder Frostkalte 
behandelt, ganz oder teilweise yon den kolloiden Bestandteilen befreit u. mehrere 
Małe abwechselnd alkal. u. chlorierenden Biideru unter heftigem Umruhren aus-

1074 Hjcyih- Faser-  u. S p in n p t o f f e ; P a p ie r  usw . 1926. I .



1926. I. ' Hxtui. Faser-  u. S p in n s to f f js ;  P a p ie r  usw . 1075

gesetzt, bia Papier- oder Pappenstoff oder Cellulose erhalten wird. (Can. P. 247 077 
vom 29/12. 1923, ausg. 24/2. 1925.) K a u s c h .

Courtaulds, Ltd. und E. van Weyenbergh, London, Alkalicelłulose. lian taucht 
Cellulose in eine melir ais 50°/oig. Alkalilauge u. liiBt die Temp. nieht unter 40° 
sinkeu, der AlkaliiibersehuB wird dann boi erhohter Temp. entfernt, wfihrend des 
Eintauchens u. des Abpressens der Alkalilauge ist eine Beriihrung der Cellulose 
mit der Luft nach Moglichkeit zu vermeiden; die erhaltene Alkalicelłulose enthiilt 
30—35 % Atzkali, sic eignet sich besonders zur ITerst. yon Celluloseiithern. (E. P. 
237685 vom 30/5. 1924, ausg. 21/8. 1925.) F ra n z .

Robert Karlberg, Norrkoping, Schweden, Verwertung des Kondensats des 
Jleizdampfes von mittclbar belieizten SulfUcellulosckochcni, 1 . dad. gek., daB das 
Kondensat der Behandlung mit Braunstein unterworfen wird, um in dem Kondensat 
etwa befindliche Kochsaure zu oxydiereu u. zu ueutralisiercn. — 2. dad. gek., daB 
nach der Behandlung mit Braunstein zwecks yollstiindiger Neutralisation eine Nach- 
behandluug mit NaOH, Na2C03 oder iihnlichen Mitteln erfolgt. — Zwecks Vcr- 
meidung von Wiirmeverlusteu befindet sich das Kondensat wfihrend der chem. 
Behandlung in einem geschlossenen Behiilter unter Druck, che seine Warine nutzbar 
gemacht wird. (D .R.P. 420830 ICl. 55b yom 19/11. 1924, ausg. 31/10. 1925. 
Schwed. Prior. 27/11. 1923.) O e lk e r .  •

A. Romahn, Berlin-Steglitz, Celhdoidartige Massen. Man knetet einen Cellu- 
loscester oder -iither, z. B. Nitrocellulose, mit einem fliichtigen Losungsm., A., u. 
einem nichtfluchtigen Gelatinierungsmittel, Acetanilid, u. verarheitet die Misehung 
bei einer Temp., bei welcher das fliiehtige Losungsm. rasch yerdampft. (E. P. 
238253 yom 10/8. 1925, Auszug yeroff. 30/9. 1925. Prior. 9/8. 1924.) F ra n z .

Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Leverkusen b. Koln a. Rh., 
iibert. yon: Otto Leuchs und Emil Hubert, Elberfeld, Kunstseide. Alle mit Fiillfl. 
in Beriihrung kommenden Teile der Apparatur werden yon angesammelter Luft 
befreit. (A. P. 1558375 yom 4/5. 1925, ausg. 20/10. 1925.) K a u s c ii.

W. P. Dreaper, London, Kunstseide. Man erzeugt Viscosefiiden yon 5 oder 
weniger Denier unter Anwendung eines yerhiiltnismaBig yerd. sauren Salzbades, 
das 4—10% eines Zn-Salzes (ZnSOj enthiilt. (E. P. 239254 vom 2/5. 1924, ausg. 
1/10. 1925.) K a u s c h .

H. Hawlik, Berlin, Kunstseide, Filme usw. Man setzt zu den Viscosefiill- 
biidern Cd-Verbb. zu, so daB Fiiden usw. yon erhohtem Glanz u. gesteigerter 
Festigkeit entstehen. (E. P. 240487 vom 28/9. 1925, Auszug yeroff. 18/11. 1925. 
Prior. 27/9. 1924.) K a u s c h .

Fabriąue de Soie Artificielle de Tubize, Soc. anon., Briissel, iibert. von: 
Isidore 0ctave Emile Lams, Tubize, Belgien, Yiscoseseidefaden. Ais Fiillbad dient 
eine wss. Lsg., die 13—15% Ammoniumformiat u. 13—18% Natriumformiat enthiilt. 
Die koagulierten Fiiden werden diinn ausgezogen. (A. P. 1558265 vom 18/1. 1923, 
ausg. 20/10. 1925.) K a u s c h .

Courtaulds Ltd., London und H. D. Gardner, Washington, Kunstfaden. Eine 
Lsg. yon Celluloseester (auBer Yiscose) in einem mit W. mischbarem Losungsm. 
wird in &in wss. Fallbad eingepreBt, wobei eine liingerc Dauer des Eintauchens 
der Fiiden angewendet wird, ais nótig ist zur Herst. glanzender Fiiden. (E. P.
239622 yom 20/6. 1924, ausg. 8/10. 1925.) K a u s c h .

Wolff & Co., Walsrode, Emil Czapek und Richard Weingand, Bomlitz, 
Deutschland, Herstellung von Folien aus Losungcn ro/i Celluloseverbindungen, Ge- 
latine usw. Man yerwendet eine GieBunterlage, die teilweise in das Fallbad ein- 
taucht, dic GieBunterlage- wird yor dcm Auf bringen der Lsgg. mit dem Fiillmittel 
benetzt, die gebildetc Folie, z. B. Viscose, liiBt sich leicht von der GieBunterlage 
entfernen u. kann dann freihangend durch die Fiillbader weiterbewegt werden;
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das Abnehmen dca koagulierten Bandes erfolgt yorteilhaft uuterhalb des Fiillbad- 
spiegels. (Schwz. P. 109894 yom 5/5. 1924, ausg. 1/5. 1925.) F r a n z .

Adolf Kampf, Premnitz, Schiitzen von auf Spulen aufgespulter Kunstseide, 
MinstlicJiem Jtofihaar, kilnstliehen Bdndchen u. dgl. bei ihrer Nachbehandlung. Yor 
Beginn der Nachbehandlung werden elast. Flacln-inge auf die Spulen aufgebracht 
u. an beide Enden des Arbeitsgutes angelegt. (Schwz. P. 111758 vom 15/11. 1924, 
ausg. 1/9. 1925. D. Prior. 3/7. 1924.) K a u s c h .

Wolff & Co., Walsrode, Em il Czapek und Uichard Weingand, Bomlitz, 
Erzeugung von unloslicken Niederschlagen in Folien bezie. Gcbilden von Cellulose, 
Nitrocellulose, Gelatine u. dgl. (D. E. P. 421115 KI. 22 g yom 17/6.1922; ausg. 
6/11. 1925. — C. 1925. I .  928.) S c h a l l .

Ketoid Co., Wilmington, Delaware, ubert. von: D. A. Nightingale, Ambler, 
Pennsylyania, V. St. A., Celluloseacetat. Man behandelt Cellulose oder Hydrocellulose 
mit Keten in An- oder Abwesenheit yon inerten Verdunnungsmitteln, wic Bzl., 
Bzn., Eg. oder Acetanhydrid, die man zum Anfeuehten der Cellulose vor dcm 
Zusatz des Ketens yerwendet; der Mischung kann man geringe Mengen katalyt. 
wirkender Stoffe, wie ZnCLj, Chlorsulfonsaure, Benzolsulfonsiiure, II2S04, zusetzen. 
(E. P. 237591 yom 11/7. 1925, Auszug yeroff. 16/9. 1925. Prior. 22/7. 1924.) Frz.

Pathe Cinema, Anciens Etablissement Pathe Freres, Paris, Plastische Masscn 
aus Celluloseacetat. Zum Gelatinieren u. Feuersichermachen yon Celluloseacetat 
yerwendet man ein Gemisch yon Triphenylphosphat u. Trikresylphosphat; das 
Trikresylphosphat kann durch andere Gelatinierungsmittel, wie Dichlorhydrin, Di- 
kresylin usw. crsetzt werden. (E. P. 237900 yom 22/7. 1925, Auszug yeroff. 23/9.
1925. Prior. 4/8. 1924.) F r a n z .

Charles H. Daaher, Eas.t Orange, New Jersey, V. St, A., Durchscheinende Filme. 
Man yermischt Yiscose mit einer aus Viscose regenerierten Cellulose; man fUllt die 
Cellulose aus einer verd. Viseoselsg. u. yermischt nach dem Waschen u. Filtriereu 
mit Yiscose, die Mischung eignet sich besonders zur Herst. yon FlaschenJcapseln, 
Kunstleder usw. (A. P. 1552422 yom 8/6. 1923, ausg. 8/9. 1925.) Fp.anz.

Carbide & Carbon Chemicals Corp., New York, V. St. A., Celluloseester- 
losungen und -laclie. Ais Losungsm. yerwendet man die Mono- oder DialkylSther 
des Athylcnglykols, wie Methyl-, Athyl-, Propyl-, Allyl-, i-Butyliither; den Lsgg. 
kann man andere leicht- u. sehwerfluchtige Losungsmm. zusetzen. (E. P. 238485 
yom 3/4. 1925, ausg. 4/9. 1925.) F ra n z .

Lobositzer Akt.-Ges. zur Erzeugung vegetabilischer Ole und G. Dubsky, 
Lobositz, Tschechoslowakei, Linoleum. Man erhitzt ein trocknendes 01 unter Ein- 
blasen yon Luft, bis es gelatinos wird, das yiscose 01 wird dann mit den iiblichen 
Fullstoffen yermischt u. mit Luft oder 02 unter Ruhren erhitzt, die erlialtene 
Mischung wird dann aufgcwalzt. (E. P. 235590 vom 12/6. 1925, Auszug yeroff. 
6/8. 1925. Prior. 16/6. 1924.) F ra n z .

Hana Jaruschka, Wien, Herstellung eines dem Linoleum ahnlichen Belag- 
materials. Pappe wird mit einer Mischung aus Hartharzen, Kopal, Leinol oder 
einem anderen trocknenden 01 u. Trockenmittcln u. ZnO oder einer anderen Zink- 
seife bildenden Zinkyerb. imprSgniert; der Mischung kann man auch andere Harze, 
Kunstharze, Montanwachs, Paraffin, zusetzen; man erhalt einen weiCon Belagstoff, 
der in beliebiger Weise gefarbt werden kann. (Oe. P, 100705 yom 16/2. 1924, 
ausg. 10/8. 1925.) F ra n z .

C. E. Simpson, Manchester, England, Schcedischlederersatz. Ein Gewebe, das 
auf der einen Seite gerauht ist, wird auf der glatten Seite mit Kautschuk iiber- 
zogen. (E. P. 23S588 yom 24/4. 1924, ausg. 11/9. 1925.)- F r a n z .

Internationale Galalith-Ges. Hoff & Co., Harburg a. E., (Erfinder: Amandus 
Bartels und Georg Eberhardt), Yerfahren zur Aufarbeitung von Casein- and anderen
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Protein-Formaldehydverbindungen, dad. gek., 1. daB man die betreffenden Formal- 
dehydyerbb., z. B. Abfiille von Caseinkunsthorn, zweckmaBig im zcrkleinerten Zu- 
stande in Ggw. von W. mit Formaldehyd bindenden Stoften behandelt, die stiirker 
wie Protein mit Formaldehyd reagieren u. diesen bindon u. deren Formaldehyd- 
yerbb. keine oder keine beachtliche hiirtendc Wrkg. auf Proteinstoffc besitzen; 
2. daB die Formaldehydycrbb. yon Casein u. sonstigen Proteinstoffen zuniichst mit 
verd. Lsgg. von Proteinlosungsmm. (Alkalien, Siiuren) u. dann mit den Formaldehyd 
bindenden Stoflcn behandelt werden; ais Formaldehyd bindendes Mittel werden 
schwcfligsaure Salze, insbesonderc Bisulfite yerwendet. — Das so erhaltene Casein 
kann wieder auf Caseinmassen yerarbeitet u. von neuein mit Formaldehyd gehiirtet 
werden. (D. R. P. 419536 KI. 39b yom 23/10. 1923, ausg. 3/10. 1925.) F ra n z .

Adolf Messmer, San Francisco, Casein. Iiśiseąuark wird von der Molkę ge- 
trennt u. auf ersfcrcn ciu Strom kalten W. unter Druck zur Einw. gcbracht, das 
W. yom Kiiserjuark abflieBen gelassen u. letzterer sodami unter Zusatz yon 
Wascliwasserzentrifugicrt. (A. P. 1557181 yom 26/5.1923, ausg. 13/10.1925.) K a o s c h .

Societe Anonyme l ’Oyonnaxienne, Fabriąue des Matiferes Plastiąnes, 
Oyonnax, Ain, Frankreicli, Tlastische Massen. Man yercinigt Cascinschichten mit 
Schichten aus Celluloid, Celluloseacetat, Nitrocellulose, Celluloseiithern, Cellulose- 
xanthogenat, indem man auf die sich beruhrenden Fliichen ein Losungsm. fiir die 
Celluloseyerbb. aufbringt u. die iibereinander gelegten Schichten in der Warnie 
einem holien Druck aussetzt; durch Fiirben oder Mustern der eingelagerten 
Celluloidschicht konnen gemusterte Gegenatiinde hergestellt werden, die so erhaltenen 
Gegenstande sind widerstandsfiihiger ais Caseinmassen. (E. P. 235350 yom 28/4.
1921, ausg. 9/7. 1925.) F r a n z .

XIX. Brennstoffe; Teerdestillation; Beleuchtung; Heizung*
Carl G. Schwalbe und Rudolf Scłiepp, Dic TJmcandlung verholzter P/lanzen- 

mateńe in Kohle. III. Zuckcrbildung ais Zicischenstufc der Yerkohlung. (II. vgl. 
Ber. Dtsch. Chem. Ces. 57. 881; C. 1924. II. 260.) Dic yerkohlende Wrkg. der 
MgClj-Lsg. auf HolzzellstofT war auf dic yerzuckernde, dann aber auch den Zucker 
in Huminsiiuren uberfiihrende Wrkg. yon abgcspaltenem HCl (ygl. Ber. Dtsch. Chem. 
Ges. 58. 1354; C. 1925. II. 1019) bezogen worden. In der Natur konnte die Wrkg. 
durch organ. Sauren ausgeubt werden. Es gelang in der Tat beim Erhitzen yon 
Jlolzzellstoff mit Lsg. yon Oxalsaure auf 170° die B. von Zucker (ais Phenylhydr- 
azon isoliert) nachzuweisen, andererseits durch liingeres Erhitzen yon Trauben- 
zuckerlsg. mit Oxalsaure auf 130° Huminsdure zu erhalten, die ihrerseits durch 
Erhitzen mit 350/Oig. MgCla-Lsg. auf 180° eine kolileartige Substanz lieferte. Diese 
glieh yollstiindig der in der 1. Abhandlung beschriebenen. Das Felilen der Liis- 
liclikeit in NaOH sowie yon groBeren Mengen in Bzl. oder A. -f- Bzl. 1. Stoffe 
reehtferfigt den SchluB, daG IlolzzellstofF allein nicht zur B. von Kohle befiihigt 
sei. Hicran sind nach Jleinung der Yff. sowohl Lignin ais auch Cellulosc beteiligt. 
Es wurde nńn Fichtenliolz mit 1 °/o'g- Oxalsśiurelsg. 6 Stdn. auf 180° erhitzt, dann 
nach Zug»be von MgClj bis zur Konz. yon ca. 35°/0 noch 8 (bezw. 100) Stdn. Es 
wurden só ca. 50’/o Ausbeute an kohleartiger M. mit folgenden Konstanten erhalten 
(1. Wert nach 8 Stdn., 2. Wert nach 100 Stdn.): C 62,2 (71), II 4 (3,8), in Bzl. 1.
3.4 (5,6), in A. -f- Bzl. 1. 11,3 (12,2), in konz. NajC03-Lsg. 1. 4,9 (2,2), Koksausbeute
46.4 (47,1)%. Die nicht yollige Identitiit dieses Prod. mit natiirlicher Kohle kann,
abgesehen yon ungenugender Zeit der Verss., auch in abweichender Zus. des ais 
Ausgangsmaterial dienenden Holzes, besonders im Ilarz-Fettgchalt ihren Grund 
haben. (Ber. Dtsch. Chem, Ges. 58. 2500—02. 1925. Eberswalde, Vers.-Stat. f. IIolz- 
u. Zellstoffchemie.) SPIEGET,.

Erich Stach, Sporen und sporenahnliche Gebilde in der Kohle. Die in den
TOI. 1. TO
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Kohlen yorhandenen linsenformigen Gebilde, sind nicht imrner zersetzte Sporcn. 
Sie bestehen meist aus anorgan. Subątanz wie CaC03 u. ahnlich. PoroNlfe fiihrt 
diese Bildungen auf Gerinnungen zuriick. Vf. konnte nun diese Struktur auch in 
der Ilumuskohle nachweisen. (Gliickauf 61. 1529— 32. 1925. Berlin, Geolog. 
Landesaustalt.) E n s z l in .

H. M. Spiers, Neuzeitliche Teerdcstillationsanlagen und -Yerfahrcn. (Chem. Age 
13. 544—46. 1925.) JUNG.

H. Mohoróić, Uber das Yorkommen von Jod im Wassergas. (Vgl. S. 799.) 
Die roten DSmpfe -waren J-lialtige Cl-Verbb. des Cu u. Zn. In Ausbluhungen an 
einem Kupfertrockenschrank konnte J  nachgewiesen werden, so daB das Wassergas 
ais Quellc des .T einwandfrei festgestellt ist u. das J nicht aus der HCl stammte. 
(Chem.-Ztg. 49. 1005. 1925.) J u n g .

Jame3 Calhoun, Sprengkorper zum Erschiefien von 0lqucll.cn, cinst und jetzt. 
Besprechung der Yorteile u. Nachteile der Sprengung nach yerschiedenen Methoden 
u. Beschreibung einer elektr. Zeitbombe u. ihrer Anwendung. (Engin. Mining 
Journ.-Press 120. 732—35. 1925.) E n s z l in .

A. Mailhe, Neuer Bleichprozefi fiir Crackolc und katdlytisch hergestellte Ole. _ 
Ais Entfarbungsmittel diente SnCI2, das man dem gelblichen Ole zusetzt u. ca.
1 Stde. lang erhitzt. Das Ol fiirbt sich hierbei grun, beim Abkiihlen trennt sich 
das Ol voin Sn Cl., u. kann dekantiert werden. Nach einer Waschung mit NajCOa 
wird es durch Dest. rektifiziert. Das nunmehr erlialtene Ol ist u. bleibt auch 
farblos. Der Riiekstand ist eine gelbe Fl., die in der Hauptsache Diolefine ent- 
hitlt. — Durch Zusatz yon etwas HCl ist das SnCl2 stets zu regenerieren. Die 
Methode ist auch auf yiele andere Ole anwendbar. Andere Schwcrmetallchlońde 
wiiken 7, w ar auch ddch bei weitem nicht so gut wie SnCl,. (C. r. d. 1’Acad. des 
sciences 181. 668—69. 1925.) H a a s e .

A. Kinsel, Wiedergeicinmmg des Natriumplumbits in der Ólinduslrie. NaHPb02 
wird in der Olindustrie zur Entfernung der Schwefelyerbb. aus den Leichtolen yer- 
wandt. Yf. hat nuu ein Verf. ausgearbeitet, bei dem 99% des angewandten Pb 
wieder gewonnen werden. Das yerbrąuchte PbS wird dabei mit ILSO., zu PbS04 
umgesctzt u. letzteres wieder mit NaOH zu NallPbOj. (Chem. Metallurg. Enginee
ring 32. 873—74. 1925.) E n s z l in .

Myron J. Burkhard, Biiliren und Mischen bei der Baffmation des Petroleums. 
Beschreibung einer Anlage, bei der die Behandlung des Rohćils mit HsS04 u. NaOH 
in kontinuierlichem Betrieb durchgefuhrt wird. (Chem. Metallurg. Engineering 32. 
860-61. 1925.) _ E n s z l in .  _

Er. Toporeseu, Uber die Crackung von Ozokerit. Die Crackung yon Ozokerit 
mit Hilfe von AIC13 ais Katalysator wurde yersucht. Zum Yers. dienten je 500 g 
Wachs u. 5, 15, 25% A1C13. Die Erhitzung erfolgte in einem Autoklayen mit 
Riilirwerk. Die besten Kesultate konnten bei Anwendung yon 15% A1C13 erzielt 
werden. Die Destillationstemp. betrug 122°, yon 500 g Wachs wurden ca. 150 g 
Benzin, 25 g Ol u. 75 g Riiekstand erhalten. Bei Anwendung yon 5% bezw. 
25% A1C13 wurde wesentlich weniger erhalten. Die Dest. beginnt schon bei 34° 
u. es ist deshalb schwierig, die fliichtigsten Bestandteile zu kondensieren. (C. r. 
d. 1'Acad. des sciences 181. 669 —71. 1925.) H aase .

H. Winkelmann, Welchen Bedingungen miissen Transformatoren- und Sclialter- 
ole enłsprcchen? Die yom Verein Deutscher Elektrotechnikcr u. von der Vereinigung 
der Elektrizitatswerke aufgesteilten Normen. Insbesondere ist besprochen die Be- 
deutung n. Best. der Yerteerungszahl sowie der dielektr. Festigkeit. (Olmarkt 7. 
Nr. 44. 1—2. 1925.) H e l l e r .

v. d. Heyden und Typke, Raffinationsversuche auf Yerteerungszahl an einem 
amerikanischen Spindeloldestillat. Yff. geben in der Einleitung eine Dbersicht iiber
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die Raffination. Besonders wird die Raffination der Transformatoreniile u. dic 
yerschiedenen Priifungsmethoden besprochen. Es wird darauf hingewiesen, daB 
die Eaffination auf Yerteerungszahl der Eaffination auf andere Priifungsmethoden 
gegeniiber erhebliehe Vorteile zeigt. — In dem experimentellen Teile w’ird die Einw. 
yon H2S04, NaOH u. Fullererde gezeigt. In dein raffinierten Ol werden die yer
teerungszahl, die Schlammbildung, dic Sśiurczahl, sowie die Superoxydzahl bestimmt. 
Es wird zum SchluB darauf hingewiesen, daB dic Siiurezalil im geblasenen 01 mit 
der Verteerungszahl nieht parallel geht, wogegen zwischen den Superoxyd- u. 
Verteerungszahlen gewisse ParallelitSt ersiehtlich ist. Dic Verteerungszahl ist bei 
dem Einsetzen der Schlammbildung nicht mehr zuyerliissig. (Elektrotechn. Ztschr. 
46. 1734—38. 1925. Berlin-Oberschoneweide A. E. G.) R e in e r .

P. Wiegleb, Die Prufung und die Wahl der Sclimiermittel. Vf. gibt ausfuhrliche 
Richtlinien fiir die Prufung u. die Wahl der Schmiermittel. (Ztschr. f. ges. Brau- 
wesen 48. 75—77. 1925.) R e in e r .

Israel Danischewsky, Holzteerprodukte und łrockne Destillation des Holzes. 
Entwicklung der Holzdestillation u. dic Destillation von Wurzeln u. Stumpen der 
Harzfichte. (Chem. Age 13. 541—42. 1925.) JUNG.

H. Strache, Herstellung von Kohle aus Holz. Das Lignizitverfahren. Das 
Yerf. stellt ein Mittclding zwischen dem Meilerbetrieb u. groBen Holzyerkolilungs- 
anlagen dar, eine Nacliahmung der natiirlichen Kohlenbildung war nicht bezweekt. 
Der Brennatoff, das „Lignizit“, kann in 3 Modifikationen Shnlich den Steinkohlen- 
sorten hergestellt werden. Die Prodd. sind fiir gewisse Zwecke wertyoll, da sie
S-frei sind. Das Verf. hat Bedeutung fiir liolzreiche Gegenden, wo Kohlenzufuhr 
erschwert ist u. ais aschefreies Materiał fiir Generatorbetrieb. (Chem.-Ztg. 49. 

985. 1925. Wien.) J ung .

Walter H. Snell, Nathaniel 0. Howard und Myron U. Lamb, Das Ver- 
hąltnis des Feuchtigkeitsgehaltes von Holz zu seinem Zerfall. Mit yerschiedenen 
Holzarten wurden Yerss. unter asept. Bedingungen nach Trocknung im Ofen u.
Zusatz bestimmter Mcngen W. iiber den Siittigungspunkt hinaus, Impfung mit yer-
scliiedenen Holzzerstćirern u. 1 Jahr langer Verwahrung unter fiir diese giinstigen 
Yerhiiltnissen bei konstanter Peuchtigkeit angestellt. Bei liohcm Wassergehalt 
(hochstens 190—200°/0) kam der Zerfall zum Stillstande, wcil dann infolge Aus- 
treibung der Luft nicht mehr genug dayon bleibt, um das Wachstum der zerstoren- 
den Pilze zu unterlialten. Die Grenzwerte sowohl fiir diesen Stillstand ais fiir das 
optimale Wachstum der yerschiedenen Zerstorer liegen um so niedriger, je hoher 
das spez. Gewicht des Holzes ist. (Science 62. 377—79. 1925. Proyidence [E. J.], 
B r o w n  Uniy.) Sp ie g e l .

Carl Schantz, Untersuchung auf Jmprćignierung von Holz mit Metallsalzen 
durch Rontgenstrahlen. Erwiderung auf die Veroffentlichung yon Fr. M o l l .  (Ygl. 
M o l l ,  Ztschr. f. angew. Ch. 38. 592; C. 1925. II. 1115.) Bei Schichtstarken yon 
200 u. mehr mm liiBt sich Sublimat mit Rontgenstrahlen an tieferen Stelien nach- 
weisen ais 'mit (2ńII,)2S. (Ztschr. f. angew. Ch. 38. 1044—45. 1925. Frciburg
i. Br.) ___________ ______  J u n g .

Minerals Separation Ltd., London, Nasse Aufbereitung von Kohle. (D. R. P. 
417812 KI. la-vom 4/1. 1924, ausg. 18/8. 1925. E. Priorr. 16/2. u. 18/4. 1923. — 
C. 1925. I. 2346.) O e lk e r .

Antoine France, Luttich, Aufbereitung von Mineralien, z. B. Kohlen in Ge- 
rinnen, die stufenformig untereiuandergesehaltet sind u. wobei jedes Gerinne mehrere 
Stromapparate mit aufsteigendcn Stromen hintereinander aufweist, dad. gek., daB 
die am Ende der untersten Laufrinne austretenden Restprodd. in einen Behiilter 
(Zistcrne) gelangen, wo sie durchfeuchtet u. yon wo aie mittels einer mechan. Ein-

70*
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richlujig (z. B. Eleyator oder Pumpe) dem Kopf der obersten Laufrinne zwecks 
Mischung mit dem Rohgut u. erneątcr Aufbcreitung zugefuhrt werden. — Das 
Verf. liat den Yorzug, daG die sehr feinen Teilelien, welche, da sie nicht genugend 
durcbfcuchtet waren, nicht klassiert werden konnten, wiederholt durch den App. 
zirkulieren, so lange, bis sic genugend durcbfcuchtet sind u. durch die wiederholte 
Klassierung entweder, soweit es ihrer Beschaffenheit entspricht, mit der Reinkohle 
oder mit den sogenannten Bergen ausgeschieden werden, so daG eine yollkommene 
Klassierung bei entsprechender Regelung eintritt. (D. R. P. 421459 KI. la  vom
10/7. 1920, ausg. 12/11. 1025. Belg. Priorr. 20/9. u. 16/12. 1919.) O e l k e r .

Heinrich. Koppers, Essen, Ruhr, Herstellung holier, schmaler Stampfkuchen. 
Dic fertig gestampften Kuchen werden so unterkiihlt, daG dic Feuchtigkeit des 
Koblekuchens vom fl. in den festen Aggregatzustaud ubergefuhrt wird. Ist der 
Kuchen gefroren, so wird er von den Witnden der Stampfform abgetaut u. vor 
dem Einsetzcn in die Ofenkammer in die Besetzmascliine ubergefuhrt. — Die Er- 
findung ermoglicht es, sowohl beliebig bolic Stampf kuchen herzustellen bei be- 
licbig kleiner Kammerbreite, ais auch mit erlicblieh weniger \Yassergelialt aus- 
zukommen, so daG die Verkokung bei lioher Temp. yorgenommen werden kann u. 
dic Leistung je Ofenkammer sich steigert. (D. R. P. 414792 Kl. lOa vom 16/12.
1923, ausg. 3/11. 1925.) O e l k e r .

W. Iłewer, London, Herstellung rauchlos terbrennender Kohle. Kohle wird auf 
etwa 300° erhitzt u. von 100 zu 120 Min. werden die beim gewdhnlichen Retorten- 
verf. ein Schmelzen bewirkenden Stoffe abgetrieben, dann wird die Kohle auf 400 
bis 800° erhitzt. (E. P. 239993 vom 29/8. 1924, ausg. 15/10. 1925.) K a u s c h .

Johannes Bernardus Nachenius, Princenhage, IIoll., Yermischen von fein 
verieilten festen Brenristoffen zwecks Yerbesserung ihrer Brennbarkeit. Ein oder 
mehrcrc der fein yerteilten Brennstoffe werden in einer solchen Menge W. suspendiert, 
daG sie nach dem Zusatz u. Yermischen mit den iibrigen Brennstoffen ein un- 
mittelbar fiir Industriezwecke yerwendbares Prod. ergeben. (Holi. P. 13576 vom 
24/5. 1922, ausg. 15/9. 1925.) O e lk e r .

John E. 0'Donnell, Morris Run, Pennsylyanien, Brennsto/fbriketts. Man 
misebt feinen Antliracit u. halbbituminose Staubkolile (zu gleielien Teilen), bringt 
das Gemiseh in Formen unter Druck u. erhitzt es 3—0 Min. auf etwa 1000° F. 
(A. P. 1557320 vom 12/4. 1924, ausg. 13/10. 1925.) K a u s c h .

Eugene P. Sehoch, Austin, Texas, Brennstoff, welcher aus rohem entwiisserten,
mit einem Iv\Ystofiol impragnierten Lignit bestebt. (A. P. 1556036 vom 17/7.
1922, ausg. 6/10. 1925.) O e l k e r .

Jean F. P. de la Riboisifere, "Washington, Brennstoff. Scbwere KW-Stofte 
enthaltender Brennstoff wird in Ggw. einer geringen Menge eines KW-stoffradikals 
(aus Phenol) u. einem Metali yerbrannt. (A. P. 1558967 yom 17/12. 1924, ausg. 
27/10. 1925.) K a u s c h .

Heinrich Koppers, Essen, Ruhr, Ofen zum Entgasen niclit kokbarer bitumen- 
haltiger Stoffe bei niedriger Temperatur mit einer Iiammer yon rechteckigem Quer- 
sehnitt, in der die Ausgangsstoffe durch jalousieartigc Einsatzc gezwungen werden, 
sich in dunner Sehicht nach unteu zu bewegeu, gek. durch einen senkrechten 
Schaeht, in dem die Heizstoffe aufsteigend yerbrennen u. einen oberen wagereebten 
Kanał, der die Yerbrennungsgase auf die Lange der Ileizwand yerteilt. — Gegen- 
iiber der bekaunten runden Form solclier Ofen wird der Yorteil erreieht, daG Ver- 
stopfungen im Innem des Ofens leicht festgestellt u. bescitigt werden und daG 
mehrere Ofenkammern zu einer betriebstechnischen Einheit yereinigt werden konnen. 
(D. R. P. 414783 Kl. lOa vom 15/11. 1921, ausg. 8/6. 1925.) O e lk e r .

Thomas Anderson Reid, London, Erzeugung ton gasformigem Brennstoff, wo- 
bei das von einem Gasgennrator kommonde Generaforgas in einem Kalkbrennofen
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vcrbraunt wird u. hierauf die Kalkofengase durch den gliilicnden Brenustoff im 
Generator hindurehgefuhrt werden, dad. gek., daB nur ein Teil des Generatorgases 
im Kalkbrennofen u. eine weiterc Menge im Rcduktionaschacht yetbrannt wird, um 
die durch den gluhenden Brcnnstoff liiudurehgehenden Kalkofengase auf die Arbeits- 
ternp. zu erhitzen. — 2. gek. durch die Yerb. von zwei Generatoren, von denen 
jeder abwechsęlnd ais Generator zur Erzeugung yon Generatorgas u. ais Reduktions- 
schaelit der Kalkofengase arheitet, mit einem einzigen Kalkbrennofen. — 3. dad, 
gek., daB das den Reduktionssehacht yerlassende, h. Nutzgas durch das yorzuwSr- 
mende Brenngut hiudurchgefiihrt wird, wahrend die in der Anlage benutigte Yer- 
brennungs--u. Vergasungsluft in einer die Yorwarmekammer umgebenden Leitung 
yorgewiirmt wird. (D. B.. P. 420149 KI. 2 1 c yom 18/3. 1923, ausg. 20/10. 1925.

Heinrich. Koppers, Essen, Rulir, Uberfuhrung schlecht backcndcr Kohle in 
brauchbaren ffiittaikoks durch feine Mahlung u. Misehung gasreicher u. gasarmer 
Kohle u. nachfolgende Brikettierung des Gemisehes, dad. gek., daB aus diesen 
Briketten durch Stapelung auf einer Bodenplatte Kohlekuchen nach Art der bc- 
kannten Stampfkuclien fiir liegende Koksofen hergestellt werden, u. zwar besonders 
Kohlekuchen von groBer Ilohe u. geringer Breite, welche eine groBere D. haben 
ais im gewohnlichen Stampf betrieb hergestellte Kohlekuchen u. in die liegenden 
Ofenkammern, besonders schmale u. hohe Kammern, wie gewohnliche Stampf
kuchen eingeschoben werden. — Es wird ein Koks yon groBer Stuckfestigkeit u. 
Leichtyerbrennlichkeit erhalten. (D.R.P. 415846 KI. lOa yom 31/8. 1922, ausg.

Frank C. Greene, Denyer, Colorado, und Irving F. Laucks, Seattle, Colorado,
V. St. A., Yerkokcn von Kohle o. dgl. Das Yerf., bei weichem das Materiał mittels 
einer von innen beheizten Schnecke o. dgl. durch eine yon auBen belieizte Retorto 
hindurchbefordert wird, besteht darin, daB in der Zone, wo die piast. M. sich in 
Koks yerwandelt, die Innenbeheizung der Schnecke im Vcrhiiltnis zur AuBen- 
beheizung der Retortenwandung so reguliert wird, daB das durch die Retorte hin- 
durchgehende Materiał starker an der Retortenwandung anhaftet ais an der Fiirder- 
schnecke. Ein Verstopfen der Retorte wird liierdurch yermieden. (D. R. P. 419283 
KI. 10 a yom 20/1. 1923, ausg. 23/9. 1925.) Oelker.

Wilhelm Pfeiffer, Kaaden a. d.Eger, Stehender O fen fiir Tieftemperaturverkokung, 
bei dem der Brennstoft einen Bshalter aus gleichachsigen, stehenden Zyłindern, 
die durch Schraubenboden yerbunden sind, yon oben nach unten durchMuft, wobei 
der Brcnnstoff den ihm zur Verfiigung stehenden Raum nicht ganz ausfullt. — 
Der Ofen yollfiihrt eine hin- u. hergehende Bewegung um seine senkrechte Achsc 
u. der von den beiden Zyłindern des Behalters gebildete Ringraum wird beider- 
seits yon den Heizgasen bespiilt. Die Schraubenboden sind mit Stufen oder Uber- 
fallen yersehen, um den Brcnnstoff zu mischen u. zu wenden u. iunerlialb des 
inneren Zylinders ist ein Sammelbehalter mit Staubabscheider fur die Schwełgase 
eingebaut. (D.R.. P. 420810 KI. lOa yom 31/12. 1922, ausg. 31/10. 1925.) Oelkek.

Paul Illig , Stuttgart, Betrieb von Schwelvergasern. Bei Schwelyergasem mit 
einem durch eine Austragevorr. yom Vergasungsraum getrennten Schwelaufsatz 
wird der Austritt des Gutes aus dem Schwelaufsatz so geregelt, daB nur -aus- 
geschweltes Gut im losen Zustande in den Vergasungsraum tritt, u. zwar nur in 
solcher Menge, daB zwischen der Fiillung des Vergasers u. dem Schwelaufsatz ein 
ausrcichender Raum frei gelassen wird, um die Temp. der sich darin sammelnden 
Gase des Vergasers, beyor sie in den Schwelaufsatz iibertreten, durch beliebige 
Arten yon Kuhlung mit der erforderlichen Sicherheit laufend derart regeln zu 
konnen, daB in dem Schwelaufsatz Sinterungen yermieden werden. Die Temperatur- 
regelung im Gasraum zwischen Yergascrfiillung u. Schwelaufsatz erfolgt durch

E. Prior. 18/4. 1922.) Oelk er .

2/7. 1925.) Oelk er .



Zusatzgas oder -dampf oder durch eingebaute Warmeaustauscher. Gegenuber den 
bekannten derartigen Schwelyergasern zeiehnet sich die Anlage durch ihre dauernde 
Betriebssicherlieit aus. (D. R. P. 416540 KI. lOa yom 21/4. 1923, ausg. 18/7.
1925.) Oelk er .

Franz Leitner, Halle a. S., Verschicelen łrituminoser Stoffe in von auBen be- 
heizten stehenden oder gencigten Retorten mit stetigein Betrieb unter Einleitung 
eine8 durch die fiihlbare Warme der Schwelriickstande erliitzlen Gases oder Gas- 
Dampf-Gemisches in die Betorte, dad. gek., daB das lierabainkende Schwelgut in 
yiele klcine Mengen so unterteilt wird, daB daa ihm entgegcngefuhrte Gas oder 
Gas-Dampf-Gemiseh abwecliselnd von der Betortenwand in das Gut hinein ab- 
gelenkt u. der Retortenwand wieder zugelenkt wird, ao daB ea den Witrmeuhergang 
von der Betortenwand an das Schwelgut in der Schwelgutunterteilung ent- 
sprechenden Wegabscbnitten yermittelt u. die Teerdiimpfe gegen Ubcrhitzung ge- 
aehutzt abfulirt. (D. B,. P. 417211 KI. lOa yom 24/10. 1923, ausg. 8/8. 1925.) O e lker.

Horddeutsche Torf-Kokerei A.-G., Stade, Scliwekerfahren fiir Torf, Holz, 
Schiefcr u. dgl. in absetzend betriebenen Schaehtofen unter Hindurclileitung h. 
Gase durch die Bcschickung von oben nach unten, dad. gek., daB die Beschickung 
filr einen Schwelgang nacheinander in einzelnen Seliiehten in solchen Zeitabatanden 
unter jedesmaligem Abstellen der Heizgaazuleitung eingebracht wird, daB jede frisch 
eingebrachte Schiclit zunachst nur bei etwa 20011 erhitzt wird. Erst nach Ein- 
bringen der oberaten Schicht wird die Schwelung restloa durchgefiihrt. — Es ist 
nicht erforderlich, die Abmessungen der Ofen auf ein beatimmtes MaB zu be- 
sebrSnken. (D. B. P. 421119 KI. 10 a yom 21/10. 1924, auag. 6/11. 1925.) O e lker.

Georg Beidelbach, Dusseldorf, Trockenkiihlen von Koks mittels eines Dreh- 
behalters. Der gliihende Koks wird aus dem Ofen in einen fahr- u. drelibar an- 
geordneten Behalter gedriickt, welcher yor jedem auazudrUckenden Koksofen yor 
dem ÓfFnen der Ofentiir seine Stellung so einnimmt, daB die AnseliluBstutzen so- 
wohl mit der unten angeordneten Heizgasleitung ais auch mit der oberen 
Kuhlgaaleitung angeschlossen aind. Die ausstralilende Ilitze tritt somit bereits 
beim Ófłhen der Ofentiir in den Behalter ein. Dadurcli,' daB der in dem Be- 
hiilter angeordnete DoppelyerschluB mit dem auBeren Mantel genau ais Ein- 
u. Umlauf denselben Querschnitt des Ofens einnimmt, wird der Kokakuchen 
beim Einfiihren in den Behiilter moglichst achonend behandelt. Nach Zuriick- 
zieben dea Druckknopfea wird zunaehat der DoppelyerschluB so umgedrelit, 
dafi die obere Flachę den AbschluB nach innen u. die untere denselben nach 
auBen bilden, wobei zur Yermeidung yon Warmeyerluaten die Gaae von oben 
nach unten durch den Koka geleitet werden. Der fahr- u. drelibare Behalter ver- 
bleibt so lange in seiner Lage, bia der Koka abgekiihlt ist, worauf er umgekippt 
u. der DoppelyeraehluB dermaBen yerdreht wird, daB der Auslauf des Kokses aus 
dem Behalter auf eine entapreehende Tranaportvorr. selbattUtig erfolgen kann. — 
Es wird nicht nur die Gliihwarme so gut wie moglich auagenutzt, sondern ea wird 
auch der Koks auf einfaehste Weise achnell gekuhlt u. yerladeu. (D. B. P. 421431 
KI. lOa vom 23/2. 1924, ausg. 12/11. 1925.) Oelker.

John F. Lahart, Minneapolis, Minnesota, V. St. A., Behandlung von Kohle. 
Man yermischt NaCl, CaO u. Portlandzement im Verhaltnis von 20% NaCl, 15 bia 
35°/0 CaO u. 40—70°/o Zement u. yereinigt 25—50 Pfund yon dieser Misehung mit 
einer Tonne feiner Kohle. — Es wird eine yollkommene Yerbrennung der Kohle 
bei Entw. einer groBeren Hitze u, weniger Rauch erzielt. (A. P. 1555590 yom 
7/2. 1924, ausg. 29/9. 1925.) O e lker.

Heinrich Koppers, Essen, Buhr, Zum Wasehen von Fliissigkeiten mit anderen 
Fliissigkeiten im Gegenslrom dienende Vorrichtung mit zwei Verteilereinrichtungen, 
dad. gek., daB diese aus konzentr. angeordneten, an den einander abgckehrten
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Seiten offenen Boh iii tern bestehen, an dercn einander zugekchrten Boden Verteiler- 
rohren angebraeht sind, von welchen die oberen nach unten u. die unteren nach 
oben zeigen, wobei ihre Liinge so bcmcssen ist, daB der zwischen ihnen befindliche 
Eaum eine stiirungsfreie Trennung der Fil. gewiilirleistet. — Die Vorr. dient z. B. 
zum Rcinigen des Benzols von Siiuren u. Basen. (D. R. P. 421086 KI. 12 d vom 
31/1. 1923, ausg. 5/11. 1925.) K auscii.

Zeche Mathias Stinnes, Essen, Ruhr (Erfinder: Anton Weindel, Essen, und
Hugo Kiemstedt, Harnap b. Essen, Ruhr), Destillation von Waschol. Zur Ver- 
besserung der Lcichtolaufbereitung werden bei der ublichen Leiclitolabtreibung ais 
erste Eraktion der Bcnzolyorlauf u. ein Teil des Bzl. aufgefangen mit der MaB- 
nahme, daB zum Zwecke moglichst vollstiindiger Gewinnung des Benzolvorlaufes das 
im Kuhler kondensierte Bzl. u. dic scliwer kondensierbaren Yorlaufdiimpfe durch 
einen zwischen Kuhler u. Yorlage geschalteten Waschapp. beliebiger Bauart ge- 
leitet werden, der mit dcm Kondensat aus der Yorlage dauernd berieselt wird.
(D.R.P. 419570 KI. 1 2 r vom 7/2. 1924, ausg. 27/10. 1925.) Oelker.

Paul Papillon, Paris, Gewinnung von Phenolen und Pyridinbasen aus Teer- 
destillalionsprodukten oder anderen diese Stoffe enthaltenden Gemisclien. Die be
treffenden Teerole werden yor der ublichen fraktionierten Dest. einer alkal. Wiische 
in der WSrme unterworfen. — Die alkal. Wiische erfolgt zweckmaBig oberhalb 
30° liegenden Tempp., jedoch soli die Temp. nicht zu hoch gesteigert werden, da 
andernfalls leicht fliichtige Bestandteile yerloren gehen. Die abdekantierte Alkali- 
phcnolatlsg. wird, wie gewolmlich, auf die Phenole (CarbolsSure, Kresole, Xylenole) 
verarbeitet. Das von den Phenolen befreite Teerol u. dgl. wird alsdann in der 
ublichen Weise fraktioniert. Die techn. wertvollen Pyridinbasen sind in der 
Fraktion Kp.,90—160° enthaltcn. Diese wird mit yerd. H2S04 ausgeschuttelt, wobei 
die Pyridinbasen ais Sulfate gel. werden, u. dann mit konz. H2S04 weiter behandelt, 
ueutralisiert u. zwecks Gewinnung des Bzl. u. seiner Homologen dest. Die schwefel- 
saure Lsg. der Pyridinbasen wird in ublicher Weise weiterverarbeitet. Das Verf. 
liefert hohere Ausbeuten an Phenolen u. Pyridinbasen ais die Ubliche Arbeitsweise. 
(F. P. 594687 vom 30/5. 1924, ausg. 17/9. 1925.) S c iio ttlan de r.

Linford S. Stiles, Brooklyn, N. J . , Leuchtgas. lian erzeugt nichtcarburiertes 
Wassergas in einem Generator, der eine gliiliende Fiillung hat u. weiteres Wassergas 
in analoger Weise, carburiert das letztere aber durch in den Generator oben auf 
die FUllung aufgcgebcnes, eine Asphaltbase entlialtendes Schwerol u. mischt beide 
Gase. Alsdann wird das Gemisch in einem hocherhitzten Carburator behandelt, 
worauf man das Gas durch eine hocherliitzte Kammer stromen liiBt. (A. P. 1558124 
vom 10/6. 1920, ausg. 20/10. 1925.) Kausch.

Joseph Newell Reeson und W illiam  Lancelot Moss, England, Reinigen von 
Steinkohlengas u. dgl. Man yerwendet eine Fe(OH)s, enthaltende alkal. oder neu- 
trale Lsg. oder Suspension. (F. P. 595281 vom 18/3.1925, ausg. 30/9. 1925.) Kausch.

Collin & Co. und J. Schafer, Dortmund, Gaswcischer. Man yerwendet 
Wiiecher, bei denen au dem Gaszufuhrungsrohr in dieFl. ein Ring yon Diisen o. dgl. 
angebfaeht ist. (E. P. 239761 yoin 22/12. 1924, ausg. 8/10. 1924.) Kausch.

James Lówe, Auckland City (Neu-Seeland), llerstellung von Wassergas. — 
Die Herst erfolgt mittels zwei zusammenwirkender Generatoren, dic beide ab- 
wechselnd Generatorgas u. Wassergas cntwickeln u. dereń wechselweise gckuppelte 
Klappen u. Schieber derart bewegt werden, daB, wahrend die Staubklappe u. der 
Wassergasscliieber des einen Generatora geoffnet sind, die Luftklappe u. der Genc- 
ratorgasscliieber des gleiehen Generatora gcsclilossen, die des anderen Generatora 
dagegen offen sind. Diese Bewegung der Klappen u. Schieber erfolgt derartig, daB 
in jedem der beiden Generatoren gleiche Produktionsperioden yon Wassergas



1084 1IX1X. B e ENNSTOFFE; T k ERDESTILLATION USW. 1926. I.

u. Generatorgas abwechseln. (Holi. P. 7476 vom 26/1. 1920, ausg. 16/10. 
1922.1 O e lk e r .

Linford S. Stiles, Brooklyn, X. Y.. Wasscrgasapparat bestehend aus einem 
Wassergasgenerator, einem aufreclit angeordneten Carburator u. einem Fiser, einer 
VerbrennuDgskam m er im unteren Teil der le tztgenannten kom bin ierten Apparatur 
u. einer Oberliitzerkammer oben in letzterer. (A. P. 1558125 vom 18/S. 1921, ausg.
20/10. 1925.) K a u s c h .

Naamlooze Vennootschap, Machinerieen en Apparaten Fabrieken, Utreclit, 
Holland, Herstellung von Ólgas bei Anwendung von Generatoren mit feuerfestem 
Gitterwerk nacb Pat. 410495, dad. gek., daB zwei hiutereinandergeschaltete Gene
ratoren in der Weise betrieben werden, daB der Vorgang des Aufbeizens stets in 
derselben Richtung, der Yorgang des Gasens je nach Bedarf in der einen oder 
anderen Richtung erfolgt. Unerwunsclit hohe Tempp. werden yermieden. (D. R. P. 
420088 KI. 26a vom 25/6. 1924, ausg, 15/10. 1925. Zus. iu D. R. P. 410495:
C. 1925. I. 2675.) Oelk ee .

Th. Goldschmidt A.-G., Deutsehland, ungesattigten Kohlcnwassersto/fen 
reicjie Gasgemische. Man fiihrt 01 in ein Schmelzbad ein, dessen Temp. etwa 600° 
betriigt. (F. P. 595529 vom 20/3. 1925, ausg. 5/10. 1925. D. Prior. 15/1. 1924.) Ka.

Dr. Alexander Wacker Gesellschaft fiir elektrochemische Industrie
G. in. b. H., Miinchcn (Erfinder: Wolfgang Gruber, Burghausen), Reinigung von 
Acetylen, dad. gek., daB das Gas mit geringen Mengen O oder sauerstoffhaltigen 
Gasen bei erhohter Temp. iiber Kieselsauregel geleitet wird. — Die P- u. S-haltigen 
Yerunreinigungen des Acetylens werden in hohere Osydationsstufen ubergefuhrt. 
dic durch W. oder Wasserdampf leieht aus dem Gel entfernt werden konnen. 
(D. R. P. 419729 KI. 26d yom 20/9. 1924, ausg. 8/10. 1925.) O elker.

Diisseldorfer Apparate- und Metallwarenfabrik G. m. b. H., Dusseldorf, 
Yorrichtung zur Acetylenerzeu/jung unter Druck mit Zuliilfenahme eines besonderen 
Druckgases. (D. R. P. 420750 KI. 26b yom 2/6.1921, ausg. 30/10.1925.) Oelkee.

Edouard Ernest Petitpierre, Paris, Aufbeicahrung geloster Gase, insbesondere 
Acetylen, mittels poroser Massen. (D.R.P. 420751 KI. 26b vom 30/12. 1921, ausg. 
30/10. 1925. Belg. Prior. 20/10. 1921. — C. 1924. I. 1699.) Oelkee.

Svenska Aktiebolaget Gasaccumulator, Schweden, Aufbewahren explosiver 
Gase (CjZQ yermittelst SiOa-Gel, gegebenenfalls in Mischung mit anderen Stoffen. 
(F. P. 595958 vom 31/3. 1925, ausg. 13/10. 1925. D. Prior. 22/5. 1924.) K a u s c h .

Autogeu Gasaccumulator Akt.-Ges., Berlin (Erfinder: Edmund Steil, Neu- 
babelsberg), Erhohung der Sicherheit und Wirksamkeit poroser Massen. Zwecks Er- 
hiihung der Sicherheit organ. Substanzen, welche ais porćise Massen zur Auf- 
speiclierung esplosibler Gase, z. B. Acetylen, benutzt werden, sebeidet man vor oder 
nach dem Einbringen der Fiillmasse in die Behalter, auf ersterer anorgan. Stoffe 
in moglichst fein verteilter Form ab, z. B. durch Behandlung mit CaCl2 u. Wasser- 
glas oder mit Zn- oder Cu-Salzlsgg. u. Harzseifen usw. —- Die organ. Substanzen 
werden durch die anorgan. Abscbeidungen nnyerbrennlich gemacht; ferner wird 
die PorengroBe yerringert, was eine"groBere capillare Wrkg. bedingt. (D. R. P. 
420150 KI. 26b yom 2/11. 1924, ausg. 17/10. 1925.) Oelkee.

Wilhelm Hartmann, Offenbach a. M. und Adolf Dasbach, Hermuhlheim 
b. Koln a. Rh., Yerfahren zur ununterbrochencn Ausscheidung des Staubes und zur 
retńteren Ya-arbeitung der getrockneten Rolibraunkolile bis zur Brikettierung. Die 
von den Trocknern kommende Rolibraunkolile wird in an sich bekannter Weise 
einer zwei- oder mehrteiligen Siebtrommel zugefubrt, durch dereń feineren Siebteil 
die geniigend getrockneten kleineren Stiicke unmittelbar zur Brikettierung abgegeben
u. abbefordert werden, wiihrend die groben, unvollkommen getrockneten u. innen 
noeh stark feuchten Stiicke einem Nachwalzwerk zugefiihrt u. nach der Zerkleinerung
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nacLigctiockuet u, alsdaun mit- den^zuerst ausgesicbteu kleineren Stiickcn zusammen 
ebenfalls den Brikettprcssen zugefuhrt werden. Wiihrend dieses ganzen Arbeits- 
yorganges wird sowolil der in dom Gutc entliultene, wie auch der sich naeh- 
bildende trockene feine Staub durch Windsiclitimg oder ein besonders feines Sieb 
ausgeschieden u. abgesaugt u. zur bcsonderen Yerwcrtung abgefiirdcrt, wobei die 
durch die Kolileu gcsaugten groBcn Luftmengen den Staub u. dic Kohlen derart 
abkiihlcn, daB eine besondere NachkUhlung nicht mebr erforderlich ist. — Die 
Brikettierung der Kohle wird erleichtert u. yerbessert, u. jede Explosionsgefalir 
wird yermieden. (D. R. P. 419809 Kl. 10 b vom 9/4. 1924, ausg. 9/10. 1925.) Oel.

W ilhelm Hartmann, Offenbach a. M. und Adolf Dasbach, Ilermuhlheim 
b. Koln a. Eh., Entstaubuny, Sichtung und zweckmafiige Weitcrverarbcitung der aus 
den D-ocknern kommenden Rohbraicnkohlc iu Brikettfabriken uumittelbar wabreud 
ihrer Beforderung in den Forderschnecken, dad. gek., daB die Schneckentroge der 
die Kohle von den Trocknern bcfordernden^Schnecken auf ihrer ganzen Lange 
oder auf einem bestimmten Teil derselben ais Siebe ausgebildet sind, durch welche 
bei gleichzeitiger Absaugung des feinen Staubes u. energischer Durchliiftung der 
Kohle durch den Saugluftstrom, die kleineren, bis zum richtigen Feuchtigkeitsgehalt 
getrockneten Koblenteile abgeschieden u. einer zweiten Fordersclinccke ubergeben 
werden, welche sie zu einem Sammeltrichter leitet u. von dem sie unmittelbar zu 
den Pressen geleitet werden, wahrend die groberen Kohlenteile einer Siebtrommel
u. einem Nacliwalzwerk zugeleitet werden, um alsdann in besonderen Trocknern 
nacligetrocknet u. zu den Pressen gefiihrt zu werden. (D. R. P. 419810 Kl. lOb

Wilhelm Hartmann, Offenbach a. M., und Adolf Dasbach, Hermulilenheiin 
b. Koln a. Rh., Behandlung der griinen Braunkohle bis zur Brikettierung, dad. gek., 
daB die griine Kohle nach ihren yerschiedenen Kornungen gesichtet, die ganz 
starken Knorpel zuniichst auf die zur Brikettierung giinstigste KnorpelgriiBe ge- 
-walzt u. nochmals nacligesiclitet u. die ubrigen Kornungen getrennt mit Hilfe von 
Trocknern auf den zur Brikettierung gunstigsten Feuchtigkeitsgehalt gebracbt u. 
darauf unter Mischung aller Kornungen zur Brikettierung gebraclit werden. —
2. dad. gek., daB die Kohle yor ihrer Sichtung nach den yerschiedenen KorngroBen 
in den Forder- u. Sichteinrichtungen mit li. Luft durchblasen u. yorgetrocknet u. 
ebenso wie die Sichteinrichtungen selbst, yorgewarmt wird. — Die so behandelte 
Braunkohle kann nicht nur viel raseher zur Brikettierung gebracht werden, sondern 
sie erhalt auch eine sehr gleichmSBige Zusammensetzung. (D. R. P. 419811 Kl. 10 b 
yom 6/5. 1925, ausg. 8/10. 1925.) O e lker.

Chemische Fabrik Dr. Heppes & Co. G. m. b. H., Hamburg, und Johannes 
Benedict Carpzow, Bornsen b. Bergedorf, Herstellung von Bretm- und Heizstoffen 
aus-Torf u. dgl. Bei der Erzeugung von Brenn- und Heizstoffen aus liumosen 
Stoffen durch Inkohlung im biolog. ProzeB unter Zusatz von Bakterien u. Pilzen, 
yermischt man die humosen Stoffe mit frischem Meeres- oder FluBschhck (Sapro- 
peliten). .Die M. wird dann in Senkgruben der Reife uberlassen, dann ge- 
trocknet u. geformt. (D. R. P. 421734 Kl. lOc vom 24/3. 1923, ausg. 17/11.
1925.)' Oelk er .

Hermann de Meijer, Belgien, Behandeln von Torf, Braunkolile usw. durch 
Miscben mit einer sehr geringen Menge eines Elektrolyten (CaCl2) u. Pressen, 
sowie Zerteilen der an der Luft getrockneten Stiicke. Die -letzteren besitzen stark 
absorbierende Eigenschaften. (F. P. 595172 yom 16/3. 1925, ausg. 28/9. 1925.

Internationale Bergin-Compagnie voor Olie-en-Kolen-Chemie, s’Grayen- 
bage, Holland, Behandlung von sehwercn Kohleiucasserstoffen oder von naturlichen, 
festen Brennstoffen, wie Steinkohle, Braunkohle, Torf, Holz u. dgl. mit Wasserstoff

yom 26/4i 1924, ausg. 8/10. 1925.) O e l k e r .

Holi. Prior. 31/1. 1925.) K a u s c h .
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bei JioJicm Druck und hoher Temperatur. Das Verf., wclches in An- oder Abwesen- 
heit eines fl. Verteilungsmittels ausgefiihrt werden kann, ist dad. ausgezeichnet, daB 
das von einem druekfesten Heizmantel umgebene diinnwandige ReaktionsgefaB durch 
ein durch den Heizmantel stromeudes Heizmedium, wie hoclisiedende KW-stoffe 
oder h., keinen O enthaltende Gase, auf eine Temp. von etwa 4001 erhitzt wird, 
wobei dieses Heizmedium im ICreislauf durch die auBen l;egcnde Heizquelle u. den 
Heizmantel des ReaktionsgefiiBes gefiihrt wird u. zwar unter einem so hohen Druck 
(etwa 100 Atm.), daB der von innen auf die diinnen Wiinde des ReaktionsgefiiBes 
ausgciibte Druck dadurch ausgeglichen wird. — (Holi. P. 13129 vom 30/3. 1921,
ausg. 15/G. 1925. D. Prior. 23/1. 1915 u. Oe. Prior. 25/1. 1918.) Oelk er .

Allgemeine Vergasungs-Gesellschaftm. b. H., Berlin-IIalensee, Yerschwelung 
und Yergasung von Olschiefcr unter nachtragliehem Heizstoffzusatz, 1. dad. gek., daB 
der Zusatzbrennstoff zwischen Schwclzone u. Verbrennuugszone eingefiihrt wird. —
2. dad. gek., daB das Schwelgut, bevor es in die Yerbrennungszone gelangt, fiir 
sich gekiihlt wird. — Eine Storung des Betriebes infolge zu geringen Zwisclien- 
raumes zwischen Ausbrennzone u. Schwelzone tritt nicht ein. (D. R. P. 421085
KI. lOa yom 15/9. 1923, ausg. 5/11. 1925.) Oelker .

Cornelius Kroll, Tulsa, V. St. A., Druckwarmespaltung von Kohlenwasser- 
stoffen. (D. R. P. 420192 KI. 23b voin 9/2. 1923, ausg. 19/10. 1925. — C. 1923. 
1Y. 222.) Oelker.

Oberschlesische Kokawerke und Chemische Fabriken A.-Gh, Berlin, 
Friedrich Russig, Berlin-IIalensee, und Alexander Supan, Hindenburg, O.-S., 
Yeredelung von Crackdestillaten, 1. dad. gek., daB man die rolien, iibelrieehenden Zer- 
setzungsprodd. mit einer miiBig konz. H2S04, zweckmiiBig y o n  1,5 3  spez. Gew., 
behandelt, um die den ublen Geruch yerursachenden Bestandteile in milde u. 
wtirzig riechende Korpcr uberzufiihren. — 2. dad. gek., daB man die dabei an- 
fallenden Erzcugnisse durch Dest. in gereinigte benziniihnliche Ole u. Ruckstandsol 
zerlegt, welches letztere wieder in die Zersetzungsdest. zuriickgegeben wird. (D. R. P. 
421558 KI. 23b vom 1/1. 1922, ausg. 16/11. 1925.) ' Oelker.

W illiam  S. Bamickel, St. Louis, Missouri, Y. St. A., Zerlegung von Petrolcum- 
emulsionen in ihre Bestandteile. Man behandelt die Emulsionen mit einer kleinen 
Menge (0,1—1°/0> yon Prodd., welche durch Einw. yon Cl, Br, HNOa, IIaS04 o. dgl. 
auf Harze erhalten werden u. iiberliiBt die Mischung der Ruhe, wobei sich das 01 
yom W. trennt u. sich nacli einiger Zeit an der Oberflache abscheidet. (A. P. 
1555818 vom 23/4. 1923, ausg. 6/10. 1925.) O elker.

Jacąue C. Morrell, Oak Park, 111., V. St. A., Herstellung von Emulsionen. 
Um die Viscositat von Emulsionen zu yergroBern oder zu yerringern, yerandert 
man den Fliissigkeitszustand der dispersen Phase durch Zusatz yon anderen mehr 
oder weniger fl. Emulsionen. Bcispielsweise kann eine hochviscose AsphaKemulsion 
dadurch leichter fl. gemacht werden, daB man sic mit einer Kreosotolemulsion yer
mischt. (A. P. 1556005 vom 18/5. 1923, ausg. 6/10. 1925.) O elker.

Gulf Refining’ Co., Pittsburgh, ubert. von: Almer Mc Duffie Mc Afee, Port 
Arthur, Texas, Olraffmation. Man dest. Schwerole in Ggw. yon A1C13 bis ein Teil 
des Óles in fluchtiges Ol ubergegangen ist; der Rest besteht in hochsd. Schmicrol. 
(Can. P. 246921 yom 7/4. 1924, ausg. 17/2. 1925.) K a tjs c ii.

George Frederick Forwood und John Gilbert Taplay, London, Cracken 
von Kohlentcasserstoffcn. Man fuhrt die KW-stoffe in Dampf- oder Spriihform iiber 
h. animal. oder tier., aus Riickstanden yon Mineralschiefer gewonnene oder aus 
Mineralolen erzeugte Kohle zusammen mit einem Gas oder Dampf, der II3, NH3, 
CO, HaS, Nickelcarbonyl, HCOOH usw. heryorbringt. ZweckmSBig setzt man 
einen Katalysator hinzu. (E. P. 239556 vom 15/3. 1924, ausg. 8/10. 1925. F. P. 
594604 yom 5/3. 1925, ausg. 16/9. 1925. E. Prior. 15/3. 1924.) K a u s c h .
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Hermana Reinbold und Hugo Reinhold, Omaha, Nebraska, Mittel zum 
Bleichen, Cracken und Entschwefeln von Petroleum und anderen Kohlenwasserstoffen 
bestchend aus wasserhaltiger SiOg u. Li Cl. (A. P. 1558631 vom 21/1. 1924, ausg. 
27/10. 1925.) K a u s c h .

Hermann Reinhold und Hugo Reinhold, Omaha, Nebraska, Mittel zum 
Bleiclien, Cracken und Entschwefeln pon Petroleum oder anderen Kohlenwasserstoffen, 
bestehend aus wasserhaltiger Si02, A1C13 u. LiCl. (A. P. 1558632 vom 21/1. 1924, 
ausg. 27/10. 1925.) K a u s c ii.

W. M. Cross, Kansas, Missouri, Cracken von Kohlenwasserstoffen. Man li alt 
eine betr&chtliche M. Ol im fl. Zustande unter der Temp. u. dem Druck des Crack- 
yerf. Das h. Ol wird sodann in einen Behiilter unter geringeren Druck gebracht, 
um die leiehteren Fraktionen zur Dest. zu bringen. (E. P. 240339 vom 24/12.
1924, ausg. 22/10. 1925.) K a u s c h .

Sinclair Refining Co., Y. St. A., Cracken von Kohlenwasserstoffen. Man erhitzt
eine Olmasse auf eine Cracktemp., halt in dem Ol eine absorbierende M. (Fuller- 
erde) in fein verteiltem Zustande, laBt das Ol durch diese M. hindurchstromen u. 
gibt frisches Ol hinzu, um das Ol auf der urspriinglichen Konz. zu lialten. (F. P. 
594818 vom 28/2. 1925, ausg. 19/9. 1925. A. Prior. 8/4. 1924.) K a u s c h .

Gulf Refining Co., Pittsburgli, iibert. von: Almer Mc. Duffie Mc Afee, Port 
Arthur, Texas, Óldestillalion. 01 wird in Ggw. von A1C13 dest., die iibergehenden 
AlCl3-D;impfe werden verdiehtet, das Ó1 wird von gebildetem Schlamm abgezogen
u. noehmals mit A1CI3 dest. (Can. P. 247143 vom 7/4.1924, ausg. 24/2.1925.) K a u s c h .

Sinclair Refining Co., V. St. A., Erhitzen von Destillationsblasen beim 01- 
cracken durch Gemische von durch die h. Vcrbrennungsgase eines Ilerdes vor- 
gewarmtem -Gas mit Verbrennungsgasen. (F. P. 594817 yom 28/2. 1925, ausg. 
19/9. 1925. A. Prior. 1/4. 1924.) K a u s c h .

Sinclair Refining Co., V. St. A., Ólerhitzer. Zum Erhitzen der Crackapp. 
dienen dic h. Verbrennungsprodd. eines Herdes, der mit erhitzter Luft betrieben 
wird. Die h. vom Herde entweichenden Verbrennungsprodd. werden mit h. Gasen 
tieferer Temp. gemischt; u. dann erst an die zu erhitzenden Flachen lierangeleitet. 
(F. P. 594816 yom 28/2. 1925, ausg. 19/9. 1925,) K a u s c h .

Societe Anon. des Etablissements „Tecalemit", Paris, Benzinfilter, dessen 
filtrierendes Organ eine taschenformige Oberfliiche besitzt u. aus Waschleder besteht, 
das an einem JRahmen befestigt ist. — Um den Betrieb der Yorr. iiberwachen zu 
konnen, ist die filtrierende Tasche im Innern einer durchsichtigen glasernen Wannę 
angeordnet. — Durch die Verwendung von Waschleder zur B. des Filterorgans 
wird unter n. Druckverhiiitnissen eine yollstiindige Abscheidung des dem Bzn. 
haufig' beigemischten W. crmoglicht. (Oe. P. 101038 vom 1/2. 1924, ausg. 25/9.
1925. F. Prior. 10/2. 1923.) O e l k e r .

L. C. Lutyens, London, und R. 0. Child, Harrow, Middleses, Bitumenhallige
Massen. Zu einem auf etwa 100° erhitzten Bitumen setzt man geringe Mengen 
yon koaguliertem Casein, Starkę, EiweiB, Blut oder Irischmoos, der Mischung kann 
man noch Fullmittel, Faserstoffe, feuersichermachende Mittel usw. zusetzen; die 
Misellung dient ais Dachdeckmassc, elektr. Isoliermittel usw. (E. P. 238586 vom 
11/4. 1924, ausg. 11/9. 1925.) F ra n z .

Asphalt Cold Mix Ltd., England, Bituminose Emulsionen. Die bituminose 
Substanz wird geschmolzen, ein wenig (2—10°/o) eines Emulgiermittels (sulfoniertes 
fettes 01 o. dgl.) zugesetzt u. das Ganze mit h. W. oder einer h. yerd. Alkalilsg. oder 
beiden gemischt. (F. P. 595151 yom 14/3. 1925, ausg. 28/9. 1925. E. Prior. 8/4.
1924.) K a u s c h .

Metallbank und Metallurgische Gesellschaft, A.-G., Frankfurt a. M., 
Enticassern und Erwarmen von Olen. Die Entwiisserung der Ole, welche mittels



1088 H XIX. B r e n n s t o f f e ; T e e r d e s t il l a t io n  u s w . 1926. I.

Luft oder anderer geeignetcr Gase bewirkt wird, u. die Erwiirmung durch eiu 
•Jberfliichenheizsystem werden in einem Arbeiisgauge yorgenommen. Dabei wird 
tlie Luft gleichzeitig dazu benutzt, da's 01 im schnellen Strora an don Heizflachen 
vorbeizufiihren. (D.E,.P. 419868 K I. 23b vom 25/9.1924, ausg. 12/10.1925.) O e l k e r .

Alfred Augustę Marie Massenet, Paris, Entschwefeln von Olen, Kohlen- 
wasserstoffen und Tecrcn durch innige Miscliung mit einer kleinen Menge yon ent- 
schwefelnden Stoffen, wie Metallen,'Metallyerbb., Legierungen oder Amalgamen, u. 
durch Dest., 1. dad. gek., daB man zur Entschwefelung Prodd. yerwendet, die die 
erwiihnten entscliwefelnden Stoffe, z. B. Na, in emulgierter Form, z. B. mit Olen, 
Teeren, Petroleum usw., gegebenenfalls in einer Menge yon etwa 50% emulgiert, 
enthalten. — 2. dad. gek., daB die Metallemulaion durch Yerriihren des ge- 
schmolzenen oder fein pulyerisierten Metalles boi erhćihter Temp., yorzugsweise 
mit einem bei gewohnlicher Temp. festen KW-stoff, z. B. Naphthalin, oder einem 
schweren oder fetten 01, z. B. Transformatorenol, erfolgt. — Bei diesem Yerfahren 
wird die Energie des Eeinigungsmittels yollig ausgenutzt, so daB man zur Erzielung 
einer befriedigenden Entschwefelung geringere Mengen desselben ais bisher benotigt. 
(D. R. P. 421263 Kl. 23b yom 28/G. 1922, ausg. 9/11. 1925.) O e lk e r .

Sun Oil Co., V. St. A., Mineraloldestillation. Das Eohol liiBt man sich in einen 
Baum yerteilen, der unter Yakuum steht. Ilg-Dampf flieBt im Gegenstrom zu dem 
01 aber nicht in Beriihrung mit ilun. Es yerdampfen dabei die leichtesten 
Fraktionen des Oles. (F. P. 595209 yom 16/3. 1925, ausg. 29/9. 1925. A. Prior. 
17/3. 1924.) K a u s c h .

Gusta V Grisard, Basel, Herstellung eines Katalysators zur Geińnnung leichter 
Kohlenwasserstoffe aus schweren Mineralolen und Schieferolen. Man yermischt AlCIa 
mit einem Alkali, einem Erdalkali, einem Silicat u. einem Mineralol yon bohem 
Gehalt an S u. ungesatt. KW-stoffen bis zur B. einer peehartigen, wenig hygro- 
skop., zum Transport u. zur Lagerung geeigneten M. u. liiBt die letztere sich dann 
absetzen. — Das Prod. wird, wenn es ais Katalysator zum Spalten yon Olen yer
wendet werden soli, denselben unter Erwiirmen u. Ruhren zugesetzt. (Schwz. P. 
111354 yom 30/7. 1924, ausg. 1/9. 1925.) O e lk e r .

Compagnie Industrielle des Moteurs & Ezplosion, Paris, Jieinigungsapparat 
fur Ole, insbesondere Schmierole von Explosionsmotoren u. dgl., der die Unreinigkeiten 
mit Hilfe der Sehleuderkraft ausseheidet, 1 . dad. gek., daB in einem Behalter ein 
um eine yertikale Achse drehbarer Yerteiler yorgesehen ist, der zwei Gruppen von 
senkrechten oder schriigen Kammern u. zwei horizontale Kammern enthalt, welch 
letztere die Ausbreitung des zu reinigenden Oles in einer diinnen Schicht ermog- 
lichen, in der Weise, daB die inneren senkrechten oder schriigen Kammern das 
gereinigte 01 u. die auBeren die ausgescliiedencn Unreinigkeiten aufnehmen. —
2. dad. gek., daB zwei Paare yon Kammern hintereinandergeschaltet werden, von 
welchen jedes aus einer horizontalen Kammer u. aus einer Eeihe yon senkrechten 
bezw. schrSgen Kammern besteht, zum Zwecke, das Ol in zwei aufeinanderfolgenden 
Arbeitsgiingen zu reinigen. — Der App. gewahrleistet eine besonders gTiindliche 
Eeinigung des Oles. Ferner wird durch die konzentr. Anordnung der Eippen die 
Entstehung yon Wirbeln yermieden, welche die Wrkg. der Sehleuderkraft aus- 
gleichen wurden. (D. R. P. 417862 Kl. 23a vom 14/3. 1924, ausg. 24/8.
1925.) O e l k e r .

Joseph Alesander Young, Belleyue, Pa., V. St. A., Schmierol fiir Blattfedem, 
Schrauben u. dgl., wclches durch Auf losen yon etwa ?/, Teil Campher in etwa 
15'/a Tin. einer Mischung von etwa l l 1/, Tlu. Rohpetroleum u. 4 Tin. eines 
raffinierten Sclimierols erhalten wird. (A. P. 1555899 yom 6/5. 1922, ausg. 6/10.
1925.) O e l k e r .
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Darco Corporation, Wilmingtpn, iibcrt. von: Victor S. Allien, Wilmington, 
Dcl., V. St. A., Jieinigung von gebrauchteii Schmierolen. Man liiGt dąs 01 in w. Zu
stande absitzcn, entfernt die iibrigen festen Verunreinigungcn durch Zentrifugieren, 
diimpft das 01 zwecks Entfernung flttchtiger Bestandteile, zentrifugiert abermals u. 
behandelt es schlieClich mit Fullererde. (A. P. 1556396 vom 19/1. 1922, ausg. 6/10.
1925.) O e l k e r .

Plausons (Parent Co.) Ltd., London, Herstellung von wasserlialtigen pastosen 
Sehmiermitteln aus Minerał- oder Teerolen. Ein Gemiseh derartiger Ole mit W. 
wird unter Zusatz einer geringen Menge fein gemahlener fester Stoffe, die in der 
Wasserólemulsion unl. sind, oder unter Zusatz groBerer Mengen yon festen, eyentuell 
mit festen Fetten, geinischten Sehmiermitteln, wie Graphit, Talkum etc. in der 
Plausonschen Kolloidmiihle mit einer Tourenzahl yon mehr ais 1000 Umdrehungen 
in der Minutę behandelt. (Holi. P. 12995 yom 11/3. 1922, ausg. 15/9. 1925.
D. Prior. 15/3. 1921.) O e l k e r .

Standard Development Co., New York, ttbert. yon: Arman E. Becker, 
Elizabeth, N. J . , Schmiermittel. Man unterwirft Metallwolle auf 300—500° F. der 
Einw. yon erhitztem Ol. (Can. P. 247369 yom 22/5. 1924, ausg. 3/3. 1925.) K a .

H. Hey, Dewsbury, Yorkshire, Reinigen von Olen und Losungsmitteln. Um W. 
oder andere Fil. oder feste Verunreinigungen aus gebrauchten Schmierolen zu ent- 
fernen, yerwendet man Losungsmm. zum Extrahieren u. Trockenreinigen, u. be
handelt andere Ole mit sulfurierten Olen oder Fetten, ihren K-, Nil,- oder Na- 
Seifen oder mit wss. oder alkoh. Lsgg. dieser sulfurierten Stoffe. (E. P. 239916 
yom 16/6. 1924, ausg. 15/10. 1925. Zus. zu E. P. 176540; C. 1922. IV. 285.) K a d s c ii .

Aktiebolaget Separator. Stockholm, iibert. yon: F. R. C. Boyd, Boston, V. St. A., 
Wiedergeicinnuhg von Sehmiermitteln. Man erzeugt eine kontinuierliehe lleinigung 
des in dem Schmiersystem der Maschine zirkulierenden Óles, indem man einen 
Teil des Óles derart abkiihlt, dafi die 1. Verunreinigungen gefiillt werden, worauf 
der Nd. entfernt wird. (E. P. 240 438 yom 9/9. 1925, Auszug yeroff. 18/11. 1925. 
Prior. 26/9. 1924.) K a u s c h .

E. S. Dickie, Bedford, und British Burmah Petroleum Co., Ltd., London, 
Wasserfeste Breiter. Keisspelze (Oryza satiya) wird mit C'a{011)2 gekoeht, am 
besten unter Druck, bis die Schalen zum Teil zerbrochen sind u. die Si02 (ais 
CaSiOs) in Freiheit gesetzt ist. Dann wird das Materiał mit NaOH gekoeht, ge- 
mahlen, mit 10% langfaserigem Stóff (Hanf, Jute, Esparto) u. 5—20% emulgiertem 
Bitumen u. Fe203, Ocker o. dgl. in einem Dampfmantelmischer innig gemiseht. 
Hierauf werden Platten hergestellt, mit Bitumen tiberzogen u. die OberflSehe wird 
mit Talk gctrocknet. (E. P. 239970 yom 16/7. 192-i, ausg. 15/10. 1925.) K a u s c ii.

Orin Fletcher Stafford, Eugene, Oregon, V. St. A., Trockene Destillation von 
Holz o. dgl. (D.R.P. 420635 KI. lOa yom 13/1. 1920, ausg. 29/10. 1925. A. Prior. 
10/9. 1917. — C. 1922. IV. 1153.) ' O e lk e r .

Paul Kaisler und Waldemar Lemmermann-ladinsky, Berlin, Treibmittel 
fiir Explosiónskra/'tma$chinen. Das im wesentlichen aus Bzl.-Spiritus bestehendo 
Treibmittel ist dad. ausgezeiclmet, daB es bis zu 30% W. neben geringen Mengen 
Bzl. u. Zusatzen yon organ. Fil., wie Aceton sowie yon Nitrobenzol, enthalt. — 
Die Leistungsfiihigkeit u. dauernd gleichmiiBige Wrkg. des Motors wird bei der 
Yerwendung dieses Treibmittels trotz des hohen Wassergehaltes erhoht. (D. P. P. 
411388 KI. 23b yom 30/1. 1923, ausg. 12/11. 1925.) O e lk e r .

Jean La Biboisiere, Washington, Motortreibmitid bestehend aus einem KW- 
stoff, Anilin u. einem A. (A. P. 1557257 vom 26/8. 1925, ausg. 13/10. 1925.) K au s ch .

Lucien Degas, Frankreicli, Brenngas fur Motoren. Man erhitzt Gemische von 
Ilolzkohle u. Starkę (6—10%) auf Tempp. zwischen 1000 2000°. (F. P. 594741 
yom 6/6. 1924, ausg. 17/9. 1925.) K a u s c h .
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Allgemeine Elektrizitats-Gesellschaft, Berlin (Erfinder: Friedrich E.ein- 
hardt, Hennigsdorf), Nutzbarmachung der Abgase von Gaskraflmaschitien zur 
Destillation von Brennstoffen, dad. gek., daB die Abgase einer Schwelgaskraft- 
mascbine zur AuBenbeheizung einer Retortę benutzt werden, in der das Schwelgas 
erzeugt wird. — Es wird eine wcsentliehc Ersparnis an Heizstoffen erzielt u. dic 
Scbwelung bei einer, die bei Feuerungen unyermeidlichen Strahlungsyerluste ver- 
mindernden, genugend tiefen Temp. durchgefiihrt. (D. R. P. 421202 Kl. lOa yom 
8/1. 1921, ausg. 7/11. 1925.) • O e lk e r .

Allgemeine Elektrizitats-Gesellschaft, Berlin (Erfinder: Heinrich Treitel, 
Charlottenburg), EinricMung zur Entnahme von Rauclujasproben mit stcliendem, von 
einem Heizmantel umgebenen Enlnahmerohr, dad. gek., daB der erforderlicheufalls 
mit einer Warmeisolation yersehene ummantclte Teil des Entnalimerohrs uber das 
Maucrwerk des Ofens ein groBeres Stiick emporragt u. die AnscbluBstclle des die 
Raucligase nach dcm Prufapp. fiłhrenden, in bekannter Weise zuniiehst in der 
Stromungsrichtung abfallenden, erforderlichenfalls besonders gekiililten Rohrstiickes 
innerhalb des ummantelten Teiles liegt. — Das Zusetzcn des Entnahmerolirs durch 
mit W. abbindende Flugasclie wird yermieden. (D. B,. P. 419 685 K l. 421 yom 
16/11. 1924, ausg. 8/10. 1925.) K O ii l in g .

XXI. Leder; Gerbstoffe.
Pierre Gourlay, Studium der Praparierung und Eonscrvienmg der Rohhaule. 

Besprechung neuerer Veroffentlichungen hieruber unter bes. Berilcksichtiguug der 
Mc Laughlinschen Methode der Konseryierung, bei der durch Behandeln der ge- 
waschcnen Haute mit einer 25 Salzlsg. u. Ablaufenlassen sofort nach der 
Schlachtung das Blut entfernt wird. (Journ. Soc. Leather Trades’ Chemists 9. 67 
bis 71: 1925.) R ie ss .

Henry B. Merrill, Wirkung da- Sulfide auf die alkalische Hydrolyse von Haut 
und Haaren. (Vgl. Ind. and Engin. Chem. 17. 36; C. 1925. II. 123.) Auf die 
Hydrolyse der Haut haben Sulfide nur insofern EiniluB, ais sie die Alkalitiit der 
Lsg. (pjj-Wert) iindern. Die Hydrolyse der Haare dagegen nimmt mit steigender 
Sulfidkonz. zu u. ebenso bei konstantom Sulfidgehalt mit steigender Alkalitat (Pn). 
Das Ilaar absorbiert Sulfid, die Haut nicht. Mit Sulfid yorbeliandeltes Haar wird 
yon Alkali yiel starker hydrolysiert ais unbehandeltes. Vf. zielit daraus den SchluB, 
daB im sulfidhaltigcn Asclier die Hydrolyse in 2 Phasen yerlauft: 1. Absorption 
von Sulfid durch das Haar, 2. Rk. zwischen dcm nunmehr yeriinderten Ilaar u. dem 
Alkali. (Journ. Soc. Leather Trades1 Chemists 9. 58—67. 1925.) R ie ss .

Arthur W. Thomas und Margaret W. Kelly, Yegełabilische Gerbung. Es 
wird das Gerbvermogen (irreyersibcl gebundener Gerbstoff) yerschiedener Gerb
stoffe in Abhiingigkeit yon der Konz. an Hautpulver untersucht: Die Gerbstoff- 
fixierung erreieht bei einer bestimmten Konz. ein Maximum, das bei yerschiedenen 
Gerbstoffcn etwa bei derselben Konz. liegt. Bei weniger adstringenten Gcrbstoffen 
yerschiebt sich das Maximum etwas nach der Seite hoherer Konz. an Gesamtlosl. 
Die Ggw. von Nichtgerbstoffen yerzogert nicht immer die Gerbung, sondern kann 
sie unter gewissen Bedingungen bcschleunigen, (Journ. Soc. Leather Trades’ Che
mists 9. 80—87. 1925.) . R ie ss .

C. Schiaparelli und L. Careggio, Uber den Euijlufi von Neulralsalzen auf die 
Gerbung mit normalem, violetten Chromalaun. Das Gerbyermogen wurde durch Best. 
der Schrumpfungstemp. der Leder gemessen: X. yioletter Cr-Alauu gibt kein koch- 
gares Leder. Cr-Sulfat gerbt noch schlechter u. erreieht auch durch Zusatz der 
entsprechenden Menge KjS04 nicht das Gerbyermogen des Cr-Alaun. NaCl ver- 
zogert die Gerbung; stark yerzogernd wirken FeCla u. besonders SnCl .̂ Durch
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Zuaatz von K2Cr207 zum Cr-Alaun erhalt man ein kocligares Leder, (Journ. Soc. 
Leather Trades’ Chemists 9. 413—18. 1925.) RlESS.

Andrea Ponte, Beitrag zum Studium der chemischen Funktionen der Jlaut. Das 
Saurebindungsyermogen von Blosse ist ein betrachtliches u. sehr von der Natur der 

Siiure abhiingig; mehrbasische Sauren werden stiirker fisiert ais einbas. Mit A. liiBt sich 
die Siiure nicht entferncn, dagegen tcilweise mit W. (Hydrolyse), jedoeli sehr langsam. 
Die Silureaufnahme aus verd. Lsgg. ist fast gieich der aus konz. Lsgg. Die Yer

schiedenen Siiuren lassen sich nach stcigender Aufnahme wie folgt ordnen : Essigsiiure, 
Ameiseusaure, IICl, Oxalsiiure, H2S04, Weinsiiure, Citroneusiiurc. (Journ. Soc. Leather 
Trades’ Chemists 9. 386—99; Bollct. Industria delle Pełli 3. 259—68. 279—84.1925.) El.

G. Parsy, Mimosarindenextrakt in der Sohlledergerberd. Vergleichende Gerb- 
yersuche im groBen ergaben, daB Mimosarinde den Kastaniengerbstoff yollig ersetzen 
kann. Gerbdauer u. Lederąualitiit sind dieselben. Mimosa gibt bei geringerem 
Gerbstoffyerbrauch ein hoheres Eendement, doch ist das Leder etwas lichtempfind- 
licher. (Journ. Soc. Leather Trades’ Chemists 9. 88—99. 1925.) Riess.

Cesare Schiaparelli, Bdtriige zum Studium des Sohlleders. Die zur Best. des 
Auswaschbaren im Sohlleder augewandte Methode der Extraktion bei 45—50° ent
spricht nicht prakt. Verhiiltmssen. Ein besseres Bild crhiilt man, wenn man zu- 
niiebst mit k. W. u. danach in der Witane extraliiert. Vergleiche an FaB- u. 
Grubenleder ergaben bei ersterem mehr kalt Auswasehbares, bei letzterem melir in 
der Wiirme Loslichcs. Grubenleder nimmt langsamer W. auf u. ist etwas reiB- 
fester ais FaBleder, doeli ist im Gebraueh kein wesentlicher Unterschied. (Journ. 
Soc. Leather Trades’ Chemists 9. 418—26. 1925.) Eiess.

Nikołaj Ivanovic Berestovoj und Liboslav Iffasner, Die Mctraktion des 
Chroms aus Cliromleder mittcls Seignettesalz. Die Entcliromung yon Eiemenkroupons 
mit Seignettesalz ist yon der Zerkleinerung des Leders, von der Temp. u. von der 
Menge u. Konz. des Salzes abhiingig. Dic Regenerierung des Seignettesalzes er
folgt durch Zugabe der berechnetcn Menge ILSO.,, um das schwerlosliehc saure 
K-Tartrat auszufiillen. Zur Regenerierung des Cr muB man durcli Calcinicren des 
Eindampfruekstandes den Koinplex zerstoren. Die Entcliromung auf diesem Wege 
ist moglich, jedoch vom okonom. Standpunkt aus noch zu studieren. (Journ. Soc. 
Leather Trades’ Chemists 9. 449—53. 1925.) Eiess.

J. A. Wilson und A. F. Gallun jr., ZerreiBfestigkeit und Dehnbarkcit von Kalb- 
imd Ziegenleder in Abhiingigkeit vom Ólgehalf. Beim Vergleich yon yegetabil. u. 
cliromgegerbten Fellen zeigt. sich, daB bei niederem Fettgehalt im allgemeinen 
Cliromleder etwas stiirker u. bei hoherem Fettgehalt etwas schwiicher sind ais 
yegetabil.. Leder. Chromgare Kalb- u. Ziegenleder wurden mit yerschiedenen Mengen 
Klauenol gefettet: bei Kalblcder wird die ZerreiBfestigkeit durch das Fctt stark 
erhoht, die Dehnbarkeit nicht wcsentlich geiindcrt, wśihrend bei Ziegenleder mit 
steigendem Ólgelialt die Dehnbarkeit stark zunimmt, aber die. ZerreiBfestigkeit kaum 
geiindert wird. (Journ. Soc. Leather Trades’ Chemists 9. 123—25. 1925.) ElESS.

K, Seshachalam Choudary, Gdrung von Gerbbriihcn. Der Artikel gibt ein 
Bild iibor den heutigen Stand unserer Kenntnisse der Yerśinderungcn, welehe die 
Gerbbriihen bei liingerem Stehen erleidcn unter besonderer Beriicksichtigung der 
Siturebildung. (Journ. Soc. Leather Trades’ Chemists 9. 111—23. 1925.) Eiess.

Gino Carrara, Neuere Entwicklungen in der Chemie der natiirlichen Gerbstoffe. 
Zusammenstellung der neueren Literatur iiber die Konst. der natiirlichen Gerbstoffe. 
(Giorn. di Chim. ind. ed appl. 7. 466—71. 1925. Karlsruhe, Polytechn.) Zandek.

P. Jakimow, Uber die Gewinnung der Badanwurzel. Die Gewinnung des 
Badan ist eng mit der Waldarbeit yerbunden. Yon den beiden in RuBland massen- 
liaft yorkommenden Arten desselbcn, Saxifraga crassifolia u. Saxifraga crassifolia 
Sibiriea, kommt yorwiegend letzterer in Betracht, da dessen Wurzeln groBer u.
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leichter zu ernten sind. Die ertragreichsten Gebiete sind: der Oberlauf des Jenissei, 
das Altaigebiet u. das Gebiet yon Semipalntinsk. Die bis 2,/2 m langen u. bis 
2‘/2 cm dicken Wiirzeln werden gesamraelt, erst an der Luft, dann in Trocken- 
riiumen gut getrocknet u. endlich auf liii Ben yersehifft. Feuehter Badan fermen- 
tiert leiebt unter namhaftem Gorbstoffyerlust, ebenso schiidHcli wirkt zu schnelles 
Trocknen. (Collegium 1925. 534— 37.) R ie s s .

P. Jakimow, Badan, ein sibirisehes Gerbmilłel. Ergiinzcndcr Ikricht. Das 
Haupthindernis fiir die Yerbreitung des Badan ist die Entfernung u. die Unbewohnt- 
heit der Stiitten seines V., weshalb Badan teurer ist ais ausliind. GerbstofFe. Der 
Gerbstoffgehalt ist nicht hoeh (ea. 20%)• Extraktfabriken an Ort u. Stelle kiinnten 
die Gewinnung rentabler machen. Eine andere Moglichkeit ware der Anbau v on 
Badan im niirdlichen europaischen RuBland, wo er sehr gut gedeilit. Dic Pflanzen, 
die ebensoyiel Gerbstoff entlialten wie die Wurzcln, erneuern sieh aus diesen inner- 
halb 3 u. aus den Samen innerhalb 4 Jahren. (Collegium 1925. 537— 39.) R ie s s .

C. Schiaparelli und C. Avenati-Bassi, Uber vegetabilische Gerbstoffe und 
Pseudogerbstoffe. Vf. fiihrt das geringe Gerbycrmogen nicht basifizierter Cr-Alaun- 
Isgg. auf den sauren Charakter der Lsg. zuruck u. schlieBt daraus, daB yegetabil. 
Gerbstoffe saurer Natur ebenfalls schlechter gerben mtissen. Verss. an BlfiBen- 
stucken ergaben folgende Schrumpfungatempp.: Tannin G3—04°; Summach 76° u. 
Quebracho 81—82°. Danach wiire Tannin infolge seines sauren Charakters ein 
Pseudogerbstoff u. nicht die COOH-Gruppe, sondern eine Chinon- oder Aldehyd- 
gruppe trSte in R k . (Journ. Soc. Leather Trades’ Chemists 9. 411—13. 1925.) R ie ss .

Schell, Studium und Befurwortung der Entwicklung neuer Gerbmaterialieti in 
FranJereich. Die einheim. IiastanienwSlder drohen einer Krankheit (maladie de 
1’Encre) zum Opfer żu fallen. ’ Yf. diskuiiert die Moglichkeiten der BekSmpfung 
derselben resp. den Anbau von Mimosaarten (Mimosa tannifera u. acacia deeurrens 
mollisaima), die das wachsende Defizit an Kastaniengerbstoff ausgleichen kSnnten. 
(Journ. Soc. Leather Trades’ Chemists. 9. 71—73. 1925.) R ie s s .

E. Simoncini, I.Tam ais Btizmittel bei der Aufburstfiirbung von Jlandsclmhledern 
und sein Ersatz. Die Verss. ergaben, daB ais Ersatz fiir yergorenen Harn mit 
Yorteil folgende Lsgg, yerwandt werden konnen: 1. NaJIPO., 470 g, NH4C1 200 g, 
NH, 200 g in 100 Liter W. — 2. NasHP01 450 g, NH4C1 250 g, Nn„C03 80 g in 
100 Liter W. (Bollet. Industria delle Pełli 3. 269—76. 1925. Neapel.) Gp.imme.

J. E. WeiBberg, Das Weich- und Blosseugewicht. Die fiir die Betriebskalku- 
lation so wichtige Best. des Weich- u. Blossengewichts ist vom pjj-Wert der Lsg., 
der Temp. u. der Zeit des Abtropfens weitgehend abhangig. Schon nach 2-stiin- 
digem Abtropfenlassen ist der Wassergclialt der geweichten HSute gleich dem der 
frischen Haut. Vf. schliigt deshalb vor, das Blossengewicht bei dem isoelektrischen 
Punkt der Haut, bei bestimmter Temji. nach 2-stiindigem Abtropfenlassen zu be- 
stimmen, (Collegium 1925. 522—25.) R ie s s .

G. Parsy, Bestimmung des Gesamtsehicefels in Gerbexlrakten. Besotidei‘e Einzel- 
heiten iiber den Gebrauch der kalorischen Bombę von Malher. Die Methode besteht 
in der Yerbrennung des mit 10°/0 MgO gemisehten Estraktes in der kalorimetr. 
Bombę wie bei einer Heizwertbest. Die Bombę enthiilt etwas NaOH zur Bindung 
der HsS04, dic grayimetr. bestimmt wird. (Journ. Soc. Leather Trades’ Chemists 
9. 400—02. 1925.) R ie s s .

E. Klinger, Beitrag zur Untersuchung gebrauchier Ghromgerbbruhen. Yf. findet, 
daB die Cr-Best. in gebrauchten Briihen durch Osydation mit Na,02 u. Titration 
mit Ferrosalz u. Permanganat geniigend genaue Resultate gibt; Zusiitze von CaS04 
oder Lederleim bceinflussen die Ergebnisse nicht. (Collegium 1925. 525—26.) R ie s s .
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