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C h e m i s e h e s  Z e n t r a l b l a t t .

1926 Band I, Nr. 16, 21. April

A. Allgemeine und physikalische Chemie.
Niels Bjernim, Die Enłdeckung des Aluminium3. (Vgl. G o l d s c h m id t ,  S. 805.) 

Die Arbeiten F o g h s  u .  T o u s s a i n t s  zoigen, daB es wohl móglich war, nach dem Verf. 
OERSTEDTs Al zu erhalten. Die Behauptung W oH LERs, das A l O e r s t e d t s  sei 
nur Al-haltiges K  gewesen, war olino Bereehtigung. (Ztsohr. f. angcw. Ch. 39. 316

Otto Merz, Hundert Jahre Benzol. Geschichtliches u. Beschreibung der Eigen- 
schaften u. Verwendung des Bzl. (Kunststoffe 16. 29—30. Berlin-Neukólln.) S u v e r n .

F. Schuster, Studien zur Zustandsllieorie der Materie. III . Beziehungen zwischen 
der Oberfluchenspannung und den Konstanten der ZusUmdsgleichung. {II. vgl. S. 1755.) 
Von der Waldenschen Gleichung pklys =  konst. (pk =  krit. Druek, y3 =  Oberflachen- 
spannung) (vgl. P. W a l d e n , Ztschr. f. physik. Ch. 66 . 385; C. 1909. II. 90) ausgchend, 
gelangt Vff. zu einem Ausdruck fiir die erste van der Waalsche Konstantę: bk — cl T J y s 
(Ts == Kp.) (vgl. auch W. H e r z , Ztschr. f. Elektroehem. 27. 25; C. 1921. U L  849). 
Ftir n. Stoffe ergibt sich. fiir 10h-bk -yJ T s ein Mittelwert von 31,1- Auf assoziierte 
Medien ist die Formel nieht anwendbar. Die zweito Konstanto liiBt sich durch afc =  
C2 Ts2/y t  ausdrucken u. gilt mit hinreichender Annaherung fiir n. Fil.; im Mittel findet 
Vf. ftir 108-ak y J T f  6,10. (Ztschr. f. Elektroehem. 32. 40—47. Wien, Univ.) U l.

T. Carlton Sutton, Ober die Natur des „Jcritischen Inb'ements“ chemischer Wirkung. 
Yf. betrachtet den ZusammenstoB zweier aktivierter Moll. vom Standpunkt der kinet. 
Theorie u. kommt zu denselben Resultaten wie GARNER (Philos. Magazine [6] 49. 463; 
C. 1925. I. 1840), der die Frage thermodynam. behandelte. Bei diesen Zusammen- 
stoBen hangt der Erfolg, d. h. die B. neuer Moll., ab von der Translations- u. der Ro- 
tationsenergie der aktm erten  Moll., u. es gibt viele ZusammenstóBe, bei denen keine 
neuen chem. Einheiten gebildet werden. (Philos. Magazine [7] 1. 606—08.) H a n t k e .

W. P. Jorissen, lieaktionsgebiele. I. Vf. betrachtet die Rkk. zwischen 3 ver- 
schiedenen Substanzen u. ermittelt die Reaktionsgebiete, indem er die Grenzmischungen 
bei denen noch eine Rk. eintritt, graph. unter Benutzung von gleichscitigen Dreiecken 
auftrśigt. Dieses Verf. wird fiir Reaktionsmischungen von 3 Gasen, von 2 Gasen u. 
einer festen Substanz, von Fil. m it festen Korpern u. von 3 festen Kórpern angewandt 
u. an Hand einer groBen Anzahl von Beispielen illustriert. (Chem. News 132. 149—52. 
Leiden, Univ., Lab. f. anorg. Chemie.) H a n t k e .

Niels Bjerruni, Zur Theorie der chemischen Reaktionsgesehwindigkeit. II. (I. vgl. 
Ztschr. i. physik. Ch. 108. 82; C. 1924. I. 2665.) Vf. sucht naehzuweisen, daB dio 
Ansicht von BRONSTED (Ztschr. f. physik. Ch. 115. 337; C. 1925. II. 511), wonach 
die fiir eine einseitig verlaufende Rk. giiltige Geschwindigkeitsformcl auch fiir die 
Geschwindigkeit de8 inneren Umsatzes im Gleichgewichtszustande gelten muB u. 
dadurch auf ihre Richtigkeit gepriift werden kann, nicht richtig ist. Auf die Kompli- 
ziertheit des Problemes wird hingewiesen. Seine eigene „Konzentrationshypothese“ 
halt Yf. aufreeht: Eine einfache, einseitig verlaufende chem. Rk., bestehend in der 
Umwandlung von einzelnen Moll. oder von Molekulkomplesen bestimmter Konfigu- 
ration, verlauft m it einer der Konz. der betreffenden Molekulart oder des Molekiil- 
komplexes proportionalen Geschwindigkeit. (Ztschr. f. physik. Ch. 118. 251—54. 
1925. Kopenhagen, Tierarztl. u. Landw. Hochsch.) UlmaNN.

bis 317. Kopenhagen.) J u n g .
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E. Briner, H. Biedermann und A. Rothen, tlbcr die Kompreasibilitat des 
Stickoxyds und seinen Zerfall. (Journ. de Chim. physiąue 2 3 .157—75. 1925. — C. 1926. 
I .  1625.) S c h m id t .

Marie Lewitsky, Bas Biegen des Sleinsalzes in Luft und Wasser. Bei der Messung 
der Elastizitatsgrenze von iS/etn^afekrystallen wurde festgestellt, dafl die rontgenograph. 
gemessene Elastizitatsgrenze f '  nicht mit der mit Spiegel u. Skala gemessenen /  tiber- 
einstimmt. ETstere liegt hoher ais diese u. fallt zusammen m it dem beginnenden FlieBen 
des Krystalls. In  dem Gebiete zwisehen diesen beiden Punkten ist keine Andcrung der 
Laueflecke zu bemerken, woraus Yf. schlieBt, dafi die Deformation aus reiner Trans- 
lation besteht. In  W. u. NaCl-Lsgg. bleibt die Elastizitatsgrenze /  dieselbe wie in Luft, 
doeh tr it t  bald hierauf das FlieBen des Krystalls ein, auch die rontgenograph. gemessene 
/ '  andert sieh nicht. Dieses stiitzt den eben genannten SchluB, jenes erklart die Plasti- 
zitat des NaCl unter W. Bei dem P u n k te / ' beginnt die Zerstórung des Krystallgitters 
des NaCl. — Die Elastizitatsgrenze des untersuchten (Bachmuter) Steinsalzes betragt 
bei Zimmertemp. 720 g/qmm, bei 300° 400g/qmm; der Elastizitatsmodul betragt 
4179 kg/qmm (20°) u. 3380 kg/qmm (300°). (Ztsohr. f. Physik 35. 850—62. Leningrad, 
Phys.-Teehn. Rontgeninst.) H a n tk e .

H. Grunert, U ber innere Beibungen und Dićhten von gemischlen wafirigen Salz- 
und Sdurełosungen. (Vgl. Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 145. 394; C. 1925. II. 1124.) 
Verss. zeigen, daB die innere Reibung von (N H ^SO ^L sg . dureh f f 2SOt-Zusatz stetig 
erhóht wird. Tragt man den S&urezusatz ais Abszisse, die innere Reibung ais Ordinate 
auf, so wird bis zu 1,72 Mol H 2S04 (Dauer der B. des salzsauren Salzes) eine schwach 
gekrummto Linio, von hier ab eine Gerade erhalten. Zusatze von H N 03 zu KNOyLsg. 
u. HCl zu NaCl-Lsg. geben in dieser Beziehung keine Unstetigkeitsstellen. Die D.- 
Zusatzkurve ist in allen 3 Fallen eine Gerade. Ein Vergleieh der einzelnen S&uren 
bei Angabe in Molen ergibt, dafi H 2SO j die innere Reibung des Sulfates am meisten 
steigert, dann folgen m it sinkender Wrkg. HNOs auf N itrat u. HCl auf Chlorid. (Ztsohr. 
f. anorg. u. allg. Ch, 151. 309—12. Breslau, Univ.) U l m a NN.

V. U nkow skaja und E . W olowa, Bie Koe.ffizi.entm der inneren Reibung einiger 
Paare isofluider Flilssigkeiten. Es wurde die Viscositat rj folgender isofluider (vgl. 
BlEON, C. 1912. II. 2008) Fliissigkeitspaare untersucht: Chlorbenzól u . Brombenzol, 
Propylacelat u . Alhylpropionat, i-Bulylacetatu.Athyl-i-mlerianat, i-Butyl-for>niatn.Atkjl- 
propionat, Athylbulyrat u. Athyl-i-butyrat. betragt bei 20° 0,00800, 0,01136, 0,005756,
0,005309, 0,006936, 0,00745—0,00765, 0,006276, 0,00663 bezw. 0,00590. Fur die r\ 
der Gemische gilt m it genugender Annaherung die Formel von SsACHAKOW u. R j a - 
CHOWSKI (Journ. R uss. Phys.-Chem. Ges. 47. 113; Ztschr. f. physik. Ch. 86. 529; 
C. 1916. I. 729; 1914. I. 1625) r] — rji z2 - f  rj2 (1 — a )2 +  k  T ^ r ^ a '* (1 — x )< worin 
Tji u. rjt die Viscositaten der Kompononten, a: u. 1 — x  ihre Molenbriiche, k eine Kon
stantę bedeutet. k ergab sich fur das erste Paar zu 1,941 (20°), 1,970 (40°) bezw. 1,982 
(60°); fur das 2. Paar 1,991 (20°) bezw. 1,999 (40°); fur das 3. 2,012 (20°) bezw. 2,005 
(40°); fur das 4. 1,993 (20°) bezw. 1,998 (40°). Die 7] des Paares Athylbutyrat—Athyl-i- 
butyrat setzen sich additiv aus rj1 u. i]% zusammen. Wie ersichtlieh sind die Abwei- 
ehungen von der Additivitat auch in den anderen Paaren nicht grofi (am hóchsten 
im 1. Paar bei 20°: 1,98%) u- fallen m it steigender Temp. Die i] ist gróBer ais die 
nach der Additiyitatsregel borechnete in den ersten 3 Paaren, kleiner im vierten. 
(Journ. Russ. Phys.-Chom. Ges. 57. 107—23. 1925.) BlKEBMAN.

G. Friedel, Zum Oegenstand der Fettsauren und der smektischen Korper. (Vgl. 
C. r. d. 1’Acad. des sciences 180. 409; C. 1925. I. 2142) Erwiderung auf die von 
W y c k o f f , H u n t u. Me r w in  (S. 2167) erhobene Kritik. Die Fettsauren gehoren 
nach der Ansicht des Yfs. gar nicht zu den smekt. Korpem, da sie in krystallisiertem 
Zustand schon lange bekannt sind. AuBerdem zeigen sie im ROntgenogramm neben
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den auch don smekt. Śtoffcn eigenen Ringen noch deutliche weitere Ringe, welohe 
den Reflexen einer ganzen Reihe reehtwinkliger Ebenen entsprechen. Der smekt. 
Zustand ist von dem subkrystallinen (L e h m a n n ) yollkommen verschieden u. stellt 
ein eigenes Zustandsgebiet dar. (C. r. d.PAcad. des sciences 182. 425—27.) E n s z l in .

N. Kolossowsky, Thermochemische UntersuchuTujen iiber den Lósungstorgang. 
5. u. 6. H itt. (Joum . Russ. Phys.-Chem. Ges. 57. 17—21. 22—26. 1925. — C. 1925.
II. 144. 145.) B ik e r m a n .

N. Kolossowsky und KraeJf, Thermochemische Unlersuchungen uber den Lósungs- 
vorgang. 7. Mitt. (Joum. Russ. Phys.-Chem. Ges. 57. 27—30. 1925. — C. 1925. II. 
144.) B ik e r m a n .

Wlad. Perscllke, Die Verteilung eines Stoffes zwischen zwei Ldsungsmittdn und 
die Lóslichkeit. (Vgl. S. 2427.) Auf Grund der thermodynam. Hauptsatze gibt Vf. 
einen theoret. Beweis fiir die Gleichłieit der Verteilungskoeffizienten eines Stoffes 
zwischen zwei nichtmischbaren Fil. m it dem Lóslichkeitsverhaltnis desselben Stoffes 
in denselben Losungsmm. u. bei derselben Temp. — Unters. des Systems Hezan- 
Methylalkohol-Azóbenzol, bei welchem die Losungsmm. eine erhebliohe gegenseitigo 
Lóslichkeit besitzen, ergab fur den Verteilungskoeffizienten einen W ert (ca. 0,9), 
welcher ziemlioh gut mit dem des L6slichkeitsverhaltnisses in den Losungsmm., die 
sich dureh die Ggw. einer gegebenen Menge Azobenzol verandert haben, iiberein- 
stimmt. Hingegen weicht der Verteilungskoeffizient erheblich ab von dem Loslieli- 
keitsverhaltnis sowohl in reinen LSsungsmm., wie auoh. in solchen, die sieh vorher 
gegenseitig gesatt. haben. — Desgleichen ist im System W.-A.-Bemsteinsaure die 
Dbereinstimmung zwischen den Verteilungskoeffizienten (ca. 6,1) u. dem Lflslichkeits- 
Yerhaltnis bei den durch Ggw. der Saure geanderten LSsungsmm. ganz befriedigend. 
Das L8slichkeitsverhaltnis bei Lasungsmmi, die sich bei Abweseuheit der S&ure gesiltt. 
haben, differiert hingegen von dem Wert des Verteilungskoeffizienten um 14%. Die 
Verss. wurden m it yerschiedenen Mengen Saure u. bei verschiedenen Tempp. aus- 
gefiihrt. Dio Abhangigkeit des Wertes des Verteilungskoeffizienton von der Menge 
des Yertcilten Stoffes laCt sich berechnen nach der Gleiohung K  =  5,16 -}- 0,0225 S . . .  
(S  -  Summę der Konzz. der wss. u. ath. Schicht) (vgl. auch B e r t h e l o t  u .  Ju n g - 
FLEISCH, Ann; Chim. et Phys. 26. 400 [1872]) u. ergibt gute Obereinstimmung mit 
den von BERTHELOT u. JuN OFLEISCn gefundenen experimentellen Werten. — -Es 
gibt selbst bei konstanter Temp. lceinen konstanten Verteilungskoeffizienten, der von 
den absol. Mengen der verteilten Substanz unabhangig ware. Den Ansohauungen 
des Vf. widerspricht auch nicht der Fali der Verteilung einer FI., die sich m it den 
Losungsmm. in allen Yerhaltnissen mischt. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 151. 239—52. 
Swedlowsk, Polytechn. Inst. zu Ural.) UŁMANN.

Henry L. Cox und Leonard H. Cretcher, Der Einflup der Temperatur auf die 
reziproke Lóslichkeit von Monoalkylathern des Aihylenglykols und Wasser. (Vgl. 
C r e t c h e r  u . P ir tiN G E R , Joum . Americ. Chem. Soc. 46. 1503; C. 1924. II. 820.) 
Vff. haben dio Lóslichkeit des Athylenglykohnono-n-butyldthers u. des Athylenglykol- 
mcmo-i-butylathers in W. untersucht u. die Ergebnisse tabellar. u. graph. niedergelegt. 
Dio Ather misclion sich m it W. in jedem Verha.ltnis u. bilden geschlosseno Loslich- 
keitskurven. (Joum. Americ. Chom. Soc. 48. 451—53. Pittsburgh, Univ.) W ink .

F. H. Constable, Die Dynamik der Oberflachenuńrkung in geschlossenen Oefafim. 
Vf. entwickelt Gleichungen fur die Geschwindigkeit katalyt. Rkk. in geschlossenen 
GefaCen. (Naturo 117. 230—31. Cambridge, St. Johns Coli.) JOSEPHY.

A,. A tom struk tu r. R adlochem ie. Photochem ie.
Haber, Die Versuche, chemische Ełemente in  andere zu terwandeln. Vortrag in 

der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft. Geschichtliche tlbersicht iiber obiges Thema bis 
zu den jungsten Yerss., Hg in A u  umzuwandeln, von N a g a o k a  u . M i e t h e  u. St a m m -
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REICH. Nachprtifungen diescr Verss. ergaben jedoch, daB das im Hg nach elektr. 
Behandlung gefundene Au nur ais Verunreinigung anzusehen ist, die aus den eloktr. 
Łeitungsteilen stammt. (Metallborse 16. 540—41.) JO SEPH Y .

G. Tarninami, Uber die Verłeilung zweier Atomarten in  Mischkrystnttreihen. 
Vf. wendet sieli gegen eine Arbeit von L a u e  (S. 1928). Die Bemerkungen iiber die 
regelmaBigen u. die n. Anordnung der Atome in Mischkrystallreihen beziehen sich 
auf die Systeme Au-Cu, KCl-KBr, Fe-Si u. Cu-Pd. (Ann. der Pliysik [4] 79. 81—84. 
Leipzig.) L u d e r .

Sven Holgersson, liontgenographische Slrulcturuntersuchungen von einigen Metali- 
legierungen. (Die Reihen AuAg wid NiCu.) Vf. stellte róntgenograph. die Gitter- 
konstanten der Misehkrystallrcihen Ag-Au  u. Ni-Cu fest u. besprieht die Zusammen- 
hange zwischen den Ergebnissen diescr Methode u. den sonstigen Eigenschaften der 
Legierungen. (Ann. der Physik [4] 79. 35—54. Leipzig.) L u d e r .

Stab des Versuchslaboratoriums der General Electric Co,. Die Emission von 
Elektronen unter dem Einflu/3 starker elektrischer Fdder. Untcr Mitarbeit von B. S. Goss- 
ling. Es wird eine Besehreibung der elektr. Phanomene gegeben, die unter dem Ein- 
fluB hoher elektr. Felder an Metalloberflachen vor sioh gehen, u. die untcr dem Namen 
LlHENFELDs Auto-Elektronen-Entladung bekannt sind. Die Verss. stimmen im all- 
gemeinen m it denen von M il l ik a n  u . E y r in g  (S. 2289) iiberein. Wabrend diese 
Autoren jedoch nur ein Abnehmen der Starkę des Elektronenstroms nach dem Er- 
zeugen verbaltnismaBig hoher ,,Feldstróme“ beobnchten, finden Vff. auch den ent- 
gegengesetzten Effekt, der durch den EinfluB von Na-Salzen herrorgerufen wird. Sio 
vermeiden es, eine allgemcine Erklarung der Phiinomcne zu geben, da die experimen- 
tellen Grundlagen nieht genau genug Bind. (Philos. Magazine [7] 1. 609—35.) H a n tk e .

M. Bronstein, Uber die Bewegung eine-s Elektrons im Felde eines festen Zenlrums 
mit Berlicksichtigung der Massenrerandenmg bei der Ausstrahlung. Die Bewegung eines 
Elektrons im Coulombsehen Zentralfeldc Tvird betrachtet. Die Berucksichtigung des 
Einsteinschen Gesetzcs iiber die Tragheit der Energie zeigt, daB in diesem Falle die 
Kuhemasse des Elektrons von seiner Lage im elektr. Felde abhangt. Die Bewegung des 
Elektrons stellt sich bei Benutzung der Lagrangeschen Bewegungsgleichungen ais eine 
rosettenfórmige Bahn dar, bei der die Periheldrcliung im umgekehrten Sinne wie in 
der Sommerfeldschen Theorie stattfindet. Nach dem Vorbilde SOMMERFELD3 werden 
Quantenbedingungen aufgestellt, in denen die Bahnenergie durch 2 (Juantenzahlcn 
dargestellt r ó d .  Die Resultate weichen ganz bedeutend yon denen SOMMERFEI.Ds 
ab, indem die Relatiyitatskorrektion in diesem Falle negatiy ist. Zu den gleichen Resul- 
taten fiihrt eine Benutzung der Hamilton-Jaeobisehen Methode u. der Storungsmethode 
von B o h r . — Eine Anwendung der Ergebnisse dieser Betrachtung auf die Spektren 
wasserstoffahnlicher Atome ist jedoch nicht stattbaft, da hier nur das Einkórperproblem 
behandelt ist, wahrend im andern Fali ein Zweikorperproblem vorliegt. (Ztschi'. f. 
Physik 35. 863—82. Kiew.) H a n t k e .

G. Hertz, Uber die Diffusion langsamer Elektronen im elektrischen Felde. Nach 
Versuchen m it R. K. Kloppers. Yf. priift experimentell das Ergebnis seiner theoret. 
Dbcrlcgungen (Ztachr. f. Physik 32. 298; C. 1925. I I . 637) mit folgender Anordnung. 
An einem Punkte in der Mitte zwischen zwei Metallplatten werden Elektronen einer 
bestimmten Geschwindigkeit v0 erzcugt. Haben beide Plattcn dasselbe Potential, so 
werden die auf die beiden Platten gelangenden Elektronenstróme gleich sein. Wird 
dagegen zwischen die beiden Platten eine Spannung gelegt, so werden mehr Elektronen 
auf die in der Richtung der negatiyen Feldstarke gelegene P latte gelangen ais auf die 
andere. Das Yerhaltnis der auf die beiden Platten gelangenden Elektronenstróme (boi 
Anwesenheit des Feldes) laBt sich berechnen. Die Versuchsergebnisse fur Ne u. Ar 
bestatigen die zunachst iiberraschende Folgerung aus der Theorie, daB Elektronen bei 
Anwesenheit von Gasmoll., mit denen sie elast. zusammenstoBen, in hoherem MaBe
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imstando sind, gegen eiń elektr. Feld anzulaufen ais im Vakuum. (Physikal. Ztschr. 26. 
868—70.1925. E in d h o v e n .)  K. W o lf .

Arthur Bramley, Geschichtele Enlladmig im Wasseretojf. Mit Hilfe yon 11 in 
das Entladungsrohr eingeschmolzonen Drahten wird dio Potentialverteilung, dio Elok- 
tronenkonz. u. die mittlere Elektronenonergie langs des Weges der Entladung bestimmt. 
(Physical Review [2] 26. 791—99. 1925.) K e lle rm a n n .

G. P. Thompson, Die freie Wegldnge langsamcr Protonen in  Helium. Zu der Mitt. 
von D e m p s t e r  (vgl. S. 1365) bemerkt Vf., daB die Streuung von Protonen in Me 
ein Masimum fur Strahlen von der Energie von etwa 10 000 V ist. Fur die langsamsten 
der unt-ersuchten Strahlen von 3500 V betragt die Streuung nur 75% des masimalen 
Wertes. In  Ha treten solche Abnormalitaten wie in He u. No nicht auf. In  H 2 wachst 
die Streuung mit abnehmender Energie der Strahlen. (Naturo 117- 235. Aberdeen, 
TJniy.) J o s e p h y .

J. Stuart Foster, Elektrische Entladung in Gasen. Besohreibung der Vorgango 
in verschiedenen Entladungsrohren. (Naturo 117- 197. Montreal, Mc GiLL Univ.) Jos.

Robert W. L&wson, Restionisation in  gescMossenen Gefdpen. Hinweis auf dio 
bisher scheinbar unbckannt gebliebene Arbeit von B e r g w t t z  (Elster-Geitel-Fest- 
sehrift 1915. 585), in der der kleinsto W ert der Restionisation von 0,8 Ionenpaaren 
pro com pro seo. gefunden wordon ist. Die Restionisation ist von Bedeutung fur dio 
Ionisation der Atmosphare dureh die durchdringende Nebel-y-Strahlung. (Naturo 
117. 235. Sheffield.) J o s e p h y .

A. Quintana Mari, Die Begriffe der Radioaklwitat. Elementare Darst. der Theorio 
der Radioaktivitat. (Quimica o Industria 3. 29—32. Tarragona.) H a n t k e .

Benjamin Markus Bloch, tiber eine Abschdtzung der Leuehtdauer der Wasserstoff- 
Eanalstrahhnem i-ssion aus dem Verhalten derselben beim Ubergang ans einem elektrischen 
Felde in einen feldfreien Raum. Die MeCanordnung des Vfs. beruht auf dem Prinzip, 
daB Wasserstoff-Kanahtrahlen ein gewisses Gobiet durchlaufen, dossen einer Teil feld- 
frei ist, wahrend im anderen sieh ein elektr. Feld befindet. Die Kanalstrahlen, die zuerst 
den Raum m it dem elektr. Feld durchlaufen, mussen den Starkeffekt zeigen u. ilm on 
der Grenze des feldfreien Raumes bei einem bestiminten Verhaltnis zwischen Leucht- 
dauor u. Geschwindigkeit noch eine gowisse Strecke m it in den feldfreien Raum hincin- 
nehmen. Bei bekannter Geschwindigkeit laBt sieh also die Leuehtdauer berechnen. Dio 
Resultato spreohen dafiir, daB die Leuehtdauer hóchstens von der GroBenordnung 
10-10  sec ist. (Ztschr. f. Physik 35. 894—904. Prag.) H a n t k e .

Jean Thibaud, Die Spektrographie der y-Strahlen. Sekundare fi-Spekiren und 
krystaUine Diffrakiion. (Vgl. Joum . de Physiąue et le Radium [6] 6 . 82; C. 1925. II. 
1335 u. S. 1763.) Eine Zusammenfassung der bisherigen Arbeiten des Vfs. uber obiges 
Thema. Vf. hebt horror, daB seine Darlegungen dureh dio Arbeit von H a h n  u . M e i t - 
NER (S. 1934) bestatigt werden. (Ann. de Physiąue [10] 5. 73—152.) K. W o l t .

C. G. Barkla und S. R. Khastgir, Die „inodifiziert gestreute“ Ronlgcnstrahlung. 
(Vgl. B a r k l a , Philos. Magazine [6] 49. 1033; C. 1925. II. 886.) Nachdem die J-Um- 
wandlung in einer gestreuten Rontgenstrahlung stattgefunden hat, u. diese eine 
„modifiziert gestroute“ Strahlung geworden ist, ist ihre Absorbierbarkeit dureh Sub- 
stanzen nach ihrom Durehgang dureh diese Subatanzen genau so groB wie die der 
primaren, gemessen an anderen Substanzen. Ferner ist die Durchdringungskraft 
der sekundaren u. primaren Strahlungen dureh einige Substanzen gleich. Trotzdem 
sieh die Wellenlange andert, andert sieh die Absorption in allen Substanzen nicht 
entsprechend. Dann wird zweifelhaft, ob eine Anderung des Diffraktionswinkels bei 
spektroskop. Messungen auch wirklich einer Anderung der Wellenlange entspricht. 
Die krit. Bedingung, wolehe das J-Phanomen beherrseht, ist nicht dio Wellenlange 
sondern etwas der „Temp.“ des Strahls (Durehdringungsverm6gen) Analoges. Vff. 
sehen sieh somit vor dio folgenden beiden Altemativen gestellt: 1. Die -2. Spektra!*
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linio in COMPTONs Vers. etellt keine andero Wellenlange der auf den Krystall des 
Spektrometers einfallenden sekundaren Strahlung dar, oder 2. die Wellenlange kann 
sich ohne eine cntspreohondo Anderung der Aktivitat einer Róntgenstrahlung andcrn. 
Dioses soheint nur unter der Annahme einer zweifachen N atur der Strahlung, wie 
Bie J .  J .  T h o m s o n  gemacht hat, moglich zu s o in .  (Naturę 117* 228—29. Edinburgh, 
Uniy.) J o s e p i iy .

G. E. Uhlenbeck und S. Goudsmit, liotierende Elektronen und die Struktur der 
Spektren. Vff. zeigcn, dafl sio mit ilirer Ilypothcso (vgl. S..1106) die Feinstruktur 
der Spektren erklaren kónnen. Zur Erlauterung isfc cin Beispiel mit Zeiclinung ..an- 
gegeben, das dio Unterschiede in der alten Sommorfeldschen Theorie u. der neuen 
Theorie der Vff. doutlich heryortreten liiBt. Auch dio Struktur der Rontgenspektron 
wird dureh dio noue Theorie erklart. An die Ausfiihrungen der Vff. schlieflt N ..B ohr 
cinige Bemerkungen. (Naturo 1 17 . 264—65. Leyden, Inst. voor Theoret. Natuur- 
kunde.) J o s e p h y .

Johann Kudar, Zur Quanienłheorie der Dublettspektren und ihrer anomalen Zeeman- 
effekte. Vf. gibt eino Verb. der relativist. u. magnet. Theorie der Dublctts, dio zu einer 
Erweiterung des Korrospondenzprinzips fuhrt. Hiermit lafit sich der EinfluB von 
schwachen u. starken Magnetfeldern auf ein n. Dublettmodell deuten. (Ztschr. f. Physik 
35. 888—93. 36. 168. Szeged.) H a n t k e .

J. R. Collins, Die Anderung des infraroten Absorptionsspektrums von Wasscr 
mit der Temperatur. Maxima der Absorption werdcn bei folgenden Wellenlangen fest- 
gestellt:

0 ° ..................... 0,775 — 0,985 1,21 1,45 1,96/i
9 5 ° ..................... 0,74 0,845 0,97 .1,17 1,43 1,94 [X
Es zeigt sich ein Gang nach kiirzeren Wellenlangen bei steigender Temp. Die Erscliei- 
nung laCt sich mit einer Anderung des Assoziationsgrades des HaO erklaren. (Physical 
Review [2] 26. 771—79. 1925.) K e l l e r m a n n .

Frederick H. Getman, Die idtravioletten Absorptioiuspektren wdsseriger Losungen 
ton Schivefeldioxyd und einiger seiner Derivate. Die Extinktionskoeffizienten der Lsgg. 
wurden m it Hilfe eines groCen Hilgerąuarzspektrographen mit einem Ultraviolett- 
soktorphotometer nach L ew is gemessen. Die oxperimentellen Daten sind graph. 
dargestellt. Dio wss. Lsgg. von S 0 3 zeigen eino charakterist. Absorptionsbando boi 
A =  276 fj/4 . Die Absorption wiid dem hydratisiertcn Schwefeldioxyd, S 02-H20 , 
das aus dem Anion der schwefligen Sauro gebildet wird, zugeschrieben. , Wenn Oa 
u. COj ferngehalten werdcn, werden stets reproduzierbare Werto erhalten. Das 
Beersohe Gesetz gilt fur keino dieser Lsgg. — Frisch hergcst. Lsgg. von Kalium- 
meiahisuljil, K ,S2Os, liefern eine charakterist. Absorptionsbando bei. ?, — 263 jjfi. 
Beim Stehen der Lsgg. verschwindet diese Bandę, s ta tt dessen tr itt dio des Schwefel- 
diosyds boi 276 /ujj, auf. Aus der Bando bei 263 fj.pi, wird auf die Existenz des unzcrs, 
Metabisulfits in der Lsg. gcschlossen. In  Lsgg. von N ą2S 0 3 wurdo keino. selektirc 
Absorption gefunden. Frisch bereiteto Lsgg. von N aH S03 absorbieren auch nieht 
Belektiy, aber beim Stehen im Licht tr i t t  bei Ggw. von 0 2 Photooxydation des Ions 
H S 03~ ein, gleichzeitig tr it t  die Bando der Schwefeldiosydlsgg. auf. Der Absorptions- 
koeffizient nimmt etwa 30 Tage lang zu, bis das Maximum erreicht ist. Durch die 
Ggw. von Rohrzueker wird dio Oxydation, die nur im Licht stattfindet, stark ver- 
zogert. — Dio Beziehung zwischen den absorbierten ultravioletten Freąuenzen u. der 
fundamentalen infraroten Vibrationsfrequenz yon B a ły  (vgl. Philos. Magazine [6] 27. 
632. 29. 223 [1914], 30. 510 [1915]) wird an den charakterist. Absorptionsbanden 
yon SOa-OH u. K ,S20 5 bestatigt. (Journ. Physical Chem. 30. 266—76. Stamford 
[Conn.], Hillside Labor.) JOSEPHY.

Enos E. Witmer, Das kritische Potenlial des negativen Bandenspektrums vom 
Slickeioff. Reiner, auf chem. Wege hergestellter N , wird durch. Elektronen, die yon
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oinem W-Draht ausgehen, angeregt. Anodę ist eine Ni-Hiilse mit einem seitlichen Looh, 
durch das die spektroskop. Beobachtung erfolgt. Bei einorn Druok von 0,1 mm u. boi 
22,75 V sind die negativon Banden sehr doutlich, bei abnehmender Spannung sinkt 
die Intcnsitat, bei 17,75 V ist X — 4278 A nooh Bichtbar, desgl. Spuren von ). —  4708 
u. 4236 A. Dio Verss. zeigen, daC die negativen Banden ais Ganzes bei der Ionisierungs- 
spannung vonNa erscheinen oder imBereioh zwischon Ionisierungsspannung u. 17,75Volt. 
(Physioal Roview [2] 26. 780—85. 1925.) K e l le rm a n n .

M. Duflieux, Die Natur des aktiven Slicksioffs. (Vgl. B irg e , S. 1766, u. S p o n e r , 
S. 1106.) Vf. ist derAnsicht, daB der akt. Stiekstoff atomarer Stickstoff ist, vqi) ihm 
wird die 2. positiye u. dio negative Gruppe ausgesandt. Ein Linionspektrum sendot 
das N-Atom jedoch untor den Bedingungen, unter welchen obige Gruppen emittiert 
werden, nicht aus. . Das bei viel hóhcrer Spannung emittiertę Linienspoktrum scheint 
ein Funkenspektrum hóherer Ordnung zu sein u. von einem mehrfach ionisierten N- 
Atom herzuriihren, desson Struktur von dom des n. ncutralen N-Atoms, wio os im 
akt. Stickstoff vorliogt, sehr yerschiedcn ist. (Naturę 117. 302—03. Marseille, Facultó 
des Sciences.) Jo se p h y .

Raymond T. Birge, Die Energieniveaus des Kohlenmonozydmolekuls. Vf. findet, 
daB die von D u n ca n  (S. 1367) dem N2 zugeschriebonen Bandensysteme zum C ge- 
hóren, u. zwar ist DUNCANs zweito negative Gruppe dio ersto negative Gruppe doa
C, seine 7. positiye Gruppe ist die 4. positiye Gruppo des C, die gewohnlich dem CO 
zugeschrieben wird, u. aeino 5. positiye Gruppe ist wahrsckeinlich die 3. positivo 
Gruppe des C, die gewohnlich dem C02 zugeschrieben wird. Ferner werden dio Elek- 
tronenonergieniyeaus des CO-Molekuls u. des ionisierten CO+ berechnet. Dio o-o- 
Bande der yorschiedenen Systemo muBte danach bei don folgonden Spannungon 
angeregt werden: 4. Gruppe (A 1545) bei 8 V, Angstrómbande (A 4511) bei 10,7 V, 
Kometenschweifbande (A 4880) bei 16,7 V, 1. negativo Gruppe (A 2190) u, Kombi- 
nationsbande (A 3974) boi,19,8 Volt. (Naturę 117. 229—30. Univ. of Califomia.) Jos.

W . E. Curtis, Neue Serien im  sekundaren Wasserstofjspektrum. Im  sekundaren 
)Vasserstofjspektrum findet Vf., dafi einigo Linien, dio bisher nicht klassifiziert werden 
konnten, ais Glioder einigor neuer Serien angosprochen werden kónnen. Dio bisher be- 
kannto K-Serie u. die neu gefundenen werden zusammengcstellt, u. das Verh. der Serien 
u. Linien wird charakterisiert. Die vom Vf. gefundenen Serien werden mit G u. U  bc- 
zoichnot, sio enthalten 6 bozw. 5 Linien, von donon schon einigo von KlMURA u . N aka- 
m u ra  (Jap. Journ. Phys. 1. 85; C. 1923. III . 1204) angefuhrt wurden. Dio K- u. G- 
Serien sind einigermafien gesichert, wahrend dio H -Serio trotz der reguliiron Differenzen 
etwas problemat, ist. Eino zahlenmaCigo Beziekung zwischon den 3 Serien konnto 
nicht gefunden werden. Das Tragheitsmomcnt des Ha-Mol. betragt 3,7-10-41 g/qcm. 
(Philos. Magazine [7] 1. 695—700.) H a n tk e .

A. L. M. Sowerby und S. Barratt, Die Absorptionslinienspektren der Alkali- 
metaUe. (Vgl. S u r  u .  G o sh , Philos. Magazin [6] 49. 69; C. 1925. I. 1477.) Aus den 
Arbeiten von F o o t e ,  M o h l e r  u. MEGGERS wurdo gefolgert, daC dio Linie la—3fi 
(4641 A) in Abwoscnheit von auBeren Feldern u. im Gcgensatz zum Auswahlprinzip 
entsteht. Eine zufalligo Beobachtung der Absorption der entsprechenden Rb- 
Linio l s —3d (5165 A) durch den Metalldampf yeranlaBte Yff. zu untersuchen, ob 
s&mtlicho Alkalimetallo dieso „yerbotenen“ Linien zu absorbieren yermogen. Dio 
Verss. zeigen, daB die Alkalimetallo die Kombinationslinien ls— md absorbieren. Die 
Absorption von ls —2d fur K  wird nicht beeinfluBt in Ggw. von Ar bei 2 a t Druck. 
Auf Grund gewissor Annahmen wird geschatzt, daB 12000-mal so viel Atomo die ersten 
Glieder der Hauptserien von K  u. Rb zu absorbieren yermogen, ais dio die Linio ls —3d 
absorbieren; das Verhaltnis ist fur beide Metalle dasselbe. Dio entsprechenden Linien 
der verschicdenen Alkalimetallo lassen sich in Absorption bei gloichen Dampfdrucken 
feststellen. .Dio atom. „Losohungskoeffizienten“ miisaen angenaherfc dieselben fiir
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entspreohende Linien sein. (Proc. Royal Soo. London, Serio A. 110. 190—97. London, 
Univ.) K. W o l f .

R. V. Zumstein, Das Absorptionsspektrum von Hangandampf im Sichibaren und 
Ullraviolelł. (Vgl. Physical Review [2] 25. B23. 26.189; C. 1925. II. 138.1931.) Vf. unter- 
sucht das Absorptionsspcktrum von Mn boi 1200—1600°. Ais Liclitquelle dient eine 
100-Watt-W-Lampe, fiir ldeinere Wellenlangen ais A 4000 A wird eine Pb-Bogenlampo 
benutzt. Es werden 31 Absorptionslinien gefunden u. den verschiedenen Termen zu- 
gcordnefc. (Physical Review [2] 26. 765—70. 1925.) K e l le rm a n n .

J. L. Snoek, jr., Inten-siid(sverteihing in  der FeinsłruHur (Trabantem) des Queck- 
silbertripleits 2 pi — 2 s. (Ztschr. f. Physik 35. 883—87. Utrecht, Phys. Inst. d. 
Univ.) H a n t k e .

F. Goos und H. Meyer, ŻJber dic Intensitat der Resonanzstrahlung, des Quecksilber- 
dampfes. Mit einer photograph.-pkotometr. Methode wurde bei Veranderung der Temp. 
des Dampfes zwischen 0 u. 40° u. bei Veranderung des eintretenden Liclitbuschels die 
Intensitat der Resonanzstrahlung des Hg-Dampfes gemessen. Es zeigte sich, daB jo 
naeh der Eindringungstiefe die Intensitat weehselte, u. zwar lag dio Hochstintensitat 
boi einer Eindringungstiefe von 0,6—0,8 mm. Bis zu diesen Tiefen nimmt die Intensitat 
stark zu, um bei groBeren Tiefen abzunehmen. Dio Abnahme ist groBer bei hoheren 
Tempp. Mit Anniiherung der erregenden Strahlungsquelle an das Beobachtungsfenster 
wird der Intensitatsabfall steiler. Zusatz von Luft zum Hg-Dampf hat denselben Effekt. 
Weitere Verss. beschaftigen sich m it der Abhangigkeit der Hochstintensitat von der 
Temp. des Dampfes bei konstantom Abstand der Eintrittsblende vom Austrittsfenster. 
(Ztschr. f. Physik 35. 803—11. Hamburg, Phys. Inst. d. Univ.) H a n t k e .

Hugh S. Taylor, A. L. Marshall und J. R.Bates, Durch Resonanzstrahlung hcrvor- 
gerufene chemische Wirhmgen. (Vgl. S.3.) Dic Verss. der Vff. zoigen, daB sich ll„ u. 0 2 
bei Ggw. einer Konz. von Hg-Dampf, wie sio dureh das Durchleiten der Gaso durch 
fl. Hg entsteht, unter der Resonanzstrahlung aus einem gekiiklton Hg-Bogen schnell 
vereinigen. Dieso Befunde stehen im Widerspruch zu denen von H i r s t  u. R id e a l  
(vgl. S. 1362), welche eine Katalyso durch die Oberflacho des fl .  Hg angenommon 
haben. Vff. finden ferner, daB I lfi„  dabei ais primares Rk.-Prod. auftritt, dio Menge 
des H„02 nimmt ab, wenn dio Strómungsgoschmndigkeit der Gase abnimmt, dann 
wird dio Menge des gebildoten W. gróBer. Daneben wird auch HgO gebildet. Bei 
Abwesenheit von Hg-Dampf r a d  in den Verss. der Vff. weder H 20 2 noch W. gebildet, 
sondom die kurzeń Wellonliingcn des Hg-Bogens bewirken nur wio auch boi Ggw. 
von Hg-Dampf Ozonisierung. Da ł l 20 a bei Ggw. von Hg-Dampf in der Gasphaso 
nachwcisbar ist, muB die Oberflacho des fl. Hg die Rk.-Geschwindigkeit beeinflussen, 
da II20 2 bei Ggw. von Hg zers. wird. Solche sekundaren Wrkgg. des fl. Hg treten 
auch bei der Rk. von H 2 u. C2H4 u. von H 2 u. CO, wenn auch im entgegengesetzten 
Sinn, auf. Eine photosynthetisierendo Wrkg. des fl. Hg r ó d  von Vff. abgelehnt. 
(Naturę 117. 267. Princeton [N. J.], Univ.) Jo se p h y .

Adrien Perret, Zinkoxyd ais pholochemischer Sensibilisalor. Das photochem. 
Verh. des ZnO wird vom Standpunkt der Theorie von B a u r  (Ztschr. f. Elektroehem. 
29. 105; C. 1923. I II . 661) untersucht, wonach das Grundphanomen der Sensibilisation 
in einer Molekularelektrolyse besteht, da auch bei der Photolyse dieselben Oxydations- 
u. Reduktionsprodd. des zersetzten Kórpers wie bei der Elektrolyso entstehen. Da 
diose jedoch groBo Neigung zur Wiedervereinigung haben, stellt der ganze Yorgang 
cin Analogon einer Wechsclstromelektrolyse mit hoher Frequenz dar, die ebenfalls 
nur schwer dio eigentlichen Prodd. der Elektrolyso liefert. Durch Anwendung von 
Depolarisatorcn, Substanzen, die sich schnell mit einem der Elektrolyscnprodd. ver- 
binden, kann man die Ruckkekr zum Ausgangszustand verhindern u. die Zers.-Prodd. 
der Molekule, d. h. ihro Ionen, erhalten; diese werden durch den Sensibilisator ent- 
ladcn, — AnschlieScnd wird ein histor. Uberblick iiber die von verschiedenen Autoren
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angestellten Unterss. der photochem. Aktiyitat des ZnO gegeben. — Vf. knilpft bei 
seinen Unterss. an die Beobacktungen von TAMMANN (Ztsehr. f. anorg. u. allg. Cli. 114. 
151; C. 1921. I. 399) sowie K o u l s c h u t t e r  u . d ’A l m e n d r a  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 
54. 1961; C. 1921. III . 1187) an, wonach Lsgg. von AgN03 oder Ag2S 04, dio ZnO ent- 
halten, durch Sonnenlioht geschwiirzt werden. Vom Standpunkt der Baursehen Theorie 
spielt in diesem System das AgNOa die Bolle eines idealon Depolarisators, da das Ag- 
Atoni leioht oxydierbar ist. Der kathod., in metali. Phase Bieh verteilende Depolari- 
sator yerhindert die Wiedervereinigung der anod. u. kathod. Zers.-Prodd. u. ormoglicht 
dio anod. Entw. yom 0 2. Wird der Sensibilisator durch das Symbol ZnO ©  u. ZnO ©  
darge3tellt, so ergibt sich folgendes Beaktionsschema:

Z n O e  +  Ag+ =  Ag u. ZnO ©  +  OH~ =  7 2H 20  +  ^ O ,,
Falls NO-3 odor AgN08 ais anod. Depolarisator wirken, laBt die Baursche Theorie die 
Entw. von Ha nach dem Schema: ZnO ©  -f- H + =  -1/2THT2 u. ZnO ©  -[- OH-  -|- Bedukt- 
tionsmittol =  Oxydationsprod. -j- 1/2H„0 erwarton. Bei Wiederholung der Verss. von 
TAMJIANN wurden bei kurzer Belichtung auf der Oberflache des ZnO glanzende schwarzo 
Flitter beobaohtet, die mit kleinon Gasblasen bedeekt waren; die ganze M. war in 
Essigsaure yollstandig 1. Bei melirstd. Exposition war dagegen keine Spur der gliin- 
zenden Flitter mehr yorhanden, sondern eine gelbliche, in Essigsaure unl. Substanz. — 
Dio qualitative u. quantitativo Unters. der Prodd. der Bk. ergab die B. yon metali. Ag, 
einer intermediaren 0-Verb. des Ag u. in der Lsg. Zn(N03)2. Der Verlauf der Bk. wird 
durch dio Gleichung 2AgN03 -f- ZnO =  2Ag -f- 1I20 2 +  Zn(N03)2 yeransehaulicht, 
■wobei zu beachten ist, daB dio Auflosung des ZnO nur eine Nebonerscheinung ist, dio 
mit der eigentlichen Photolyse nichts zu tun  hat. Dureh Prufung des ZnO auf Beinheit 
wurdo festgestellt, daB es sich um eine spezif. Wrkg. des ZnO handelt; andere Kontroll- 
verss. ergaben, daB dio von den meisten Autoren behaupteto Sensibilitat des Ag20 , 
das durch Einw. des alkal. ZnO auf AgN03 entstehen soli, nicht yorhanden ist, sondern 
daB ais Zwischcnprod. Silberperoxyd entsteht. — Die Priifung des Experiments von 
SCHULTZE (E d e r , S. 120), wonach eino photochem. Sensibilitat von Ag-Salzen bei 
der Bk. mit CaCOa wirksam ist, ergab, daB dio daboi auftretendo schwarzo Farbung 
auf der B. des Ag-Photochlorids beruht, sowie daB die Einw. von CaC03 auf AgN03 
nach der Gleichung 2AgN03 +  CaC03 =  Ca(N03)2 +  Ag2C03 ycrlauft u. ganz ver- 
schicden yon der des ZnO unter denselben Bedingungen ist.

Zur Verallgememerung der Sensibilisationstheorio wurden noch andero Kationen 
auf dieselbe Fahigkeit wie das Ag+ gepruft, wobei dio Unterss. auf solcho ICationenlsgg. 
beschrankt wurdo, dio in Beriihrung mit ZnO nicht merklich Hydroxjrdo oder Oxysalze 
bilden u. dereń Normalpotentialo negatiyer ais das des Ag+ sind. Dicsen Bedingungen 
entspricht das Hg++ in Sublimatlsgg. Das Sensibilisationsschema ist:

ZnO ©  +  OH- =  Vi0 3 +  V2H 20 , ZnO ©  +  HgCl2 =  7 2Hg2Cl2 +  Cl". 
Analoge Depolarisationsrklc. spielen sich zwischon ZnO u. Hg2Cl2 sowie zwischen ZnO 
u. dem Cl'-Ion ab: — Die Yerss. ergaben, daB die Bk. viel langsamer yerlauft ais die 
zwischen ZnO u. AgN03. Dio Prodd. der Bk. sind: 0 2, Hg2Cl2 u. ZnCl2; die Photolyse 
yerlauft nach don Gleichungen:

ZnO ©  +  OH - =  V40 2 +  7 2H 20  u. ZnO ©  +  Hg++ =  V2HgX'l2.
Dio Gesamtumsetzung entspricht der Gleichung:

2HgCl2 +  ZnO =  Hg2Cl2 +  V20 2 +  ZnCla, 
wobei zu bemerken ist, daB diese Bk. ebenso wie dio mit AgN03 unter Zunahme der 
freien Energio yerlauft. Kontrollyerss. ergaben, daB eine gesatt., filtrierte Lsg. von ZnO 
nicht photochem. auf HgCl2 einwirkt. Ebonsowenig ist die Bk. durch Zers. der Oxy- 
dationsprodd. der Hydrolyso am Licht zu erklilren, ferner wurdo dio Stabilitat von 
HgClj-Lsgg. festgestellt. — Dio photochem. Unters. des Kalomels ergab, daB es bei 
Ggw. yon Luft im Gemisch mit ZnO sowohl oxydiert wie reduziert wird. Die Oxydation 
des Kalomels durch O, boweist, daB dio Photolyse von HgCla-Lsgg. im gcschlossenen
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GefaC einom stationaren Gleichgewichtszustand zustrebt; der 0 2 der Luft spielt dio 
Hauptrolle bei der Oxydation. In  Ggw. von organ. Rcduktionsraitteln wio Rohr- 
zucker u. Glueose findet eino erhebliche Red. des Hg2Cl3 statt. Die Unters. des Ein- 
flusses der organ. Reduktionsmittel ergab, daB sich in ilirer Ggw. die photochem. Red. 
von Hg2Cl2 zu Hg ebenso schnell wio die Red. von HgCla zu Hg2Cl2 yollzieht.

Im  AnschluB a n  Verss. yon CHAK.RAVARTI u . D h a r  (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 
142. 299; C. 1925.1. 1683) iiber die Einw. von Sonnonheht auf Lsgg. yon Mełhylenblau 
wurde der Farbstoff auf seine Eigenschaften ais Depolarisator untersueht u. festgestellt, 
daB ZnO bei dor photochem. Umwandlung des Methylenblaus in seine Leukoverb. u. 
ein Oxydationsprod. ais Sensibilisator wirkt. Bei 2-std. Einw. von ZnO u. kiinstlichem 
Licht auf Methylcnblaulsgg. ( I g  ZnO +  150 ccm Lsg. M/16500) tr i t t  yolligo Ent- 
farbung ein, im Dunkeln kohrt die Farbę bei LuftabschluB in 24 Stdn. nicht zuriick, 
aber schnell bei Luftzutritt. Das Reduktionspotential des ZnO erreicht bei der Son- 
sibilisation das Normalpotential von H 2 u. sein Oxydationspotential das des 0 2, wahr- 
schcinlich sogar des 0 3. Journ. de Chim. physiąuo 23. 97—129. 1925. Ecole polytech- 
nique fódćrale.) R. S c h m id t .

T. M. Lowry, Optische Rotaiionsdispersion. E in Beitrag zur Erinneruwj an Biot 
(1774—1862). Geschichtliche tJbcrsicht. (Naturo 117. 271—75.) J o s e p h y .

A. D. Power, Fluorescenz von Cadmiumdampf. Hg-Dampf, m it Al-Funken be- 
strahlt, fluoreseiert die Linie X — 2537 A starker, wenn der Dampf frisch gebildet ist, 
ais wenn er alter ist. Vf. untersueht die Yerhaltnisso bei Cd-Dampf. Erregt 'wird mit 
Cd-, Fe- oder Ni-Funken. Die Linien X =  3262, 4678, 4800 u. 5086 A erscheinen starker 
bei frischem Dampf. X — 2289 wird durch den Cd-Funken ebenfalls starker erregt bei 
frischem Dampf, m it Fe- u. Ni-Funken erfolgt keine Anregung. Besondere Verss. zeigen, 
daC die frische B., nicht Temp. u. Druck maCgebend fiir die Verstarkung der Fluorescenz 
i?t. — Th u. In, die im Cd ais Verunreinigungen yorhanden sind, werden auch zur 
Fluorescenz angeregt, obgleich die Linien, dieser Mctalle im Erregerfunken nicht ent- 
halten sind. (Physical Reyiow [2] 26. 761—64. 1925.) K e l l e r m a n n .

S. Wawilow und W. Lewschin, Die Beziehungen zwischen Fluorescenz und Phos- 
phorescenz in festen und fliissigen Medien. Es werden 2 Phosphoroskope beschriebon, 
die es gestatten, Phosphorescenz yon einer Dauer yon 10- 1  bis 10“® sec zu beobaehten. 
Mit diesen App. wurdo die Phosphorescenz u. Fluorescenz einiger Farbstoffe (besonders 
am lihodidinoraruje N) in yerschiedenen Lósungsmm. untersueht, urn festzustellen, ob 
die Fluorescenz in zahen Medien im Vergleich zu der in weniger ziihen Medien ver- 
langert wird, eine Konscquenz, die aus der Auffassung W a w il o w s  (Ztschr. f. Physik 31. 
750; C. 1925. I. 2610) folgt. Dicse Annahme wird durch die Verss. nicht bestatigt. 
Weitero Verss. fiihrcn Vff. zu dem SchluC, daB zwischen Fluorescenz u. Phosphorescenz 
ein wesentlicher Unterschied besteht, u. daB kein t)bergang zwischen beiden Phano- 
menen existiert, trotzdem die Spektren von Phosphorescenz u. Fluorescenz die gleichen 
sein kónnen, wie die Unterss. der Vff. Ieliren. Auch in bezug auf die Polarisation ver- 
halten sich beide Erschcinungen gleichmaBig. — Im  TJranglas tr i t t  nur Phosphorescenz 
auf, keine Fluorescenz. Sie beginnt m it einer Verspatung von 5-10"° bis 1 • 10“" sec 
gegen das erregende Licht u. weist ein Maximum auf, das bei 3 bis 5 • 10-5 sec liegt. 
Uranylnitrat yerhalt sich ahnlich. Durch Verminderung der Absorption bei Beleuchtung 
m it intensiyem Funkenlicht lieBen sich die Zeiten des erregten Zustandes der phospho- 
rescierenden Moll. am Uranglas ermitteln. Doch ist die Genauigkeit dieser Messung 
geiing. (Ztschr. f. Physik 35. 920—36. Moskau.) H a n t k e .

H. Beutler, St. v. Bogdandy und M. Polanyi, Uber Luminescenz hochverdunnter 
Flammen. (Vgl. B e u t l e r  u . POLANYI, Naturwissenschaften 13. 711; C. 1925. II. 
1501.) Vff. beschreiben eine neue Anordnung zur Unters. des Leuchten3 bei der Rk. 
yon Alkalidampfen mit Halogcnen, durch die sowohl dio Intensitat des Lichts ais auch 
dio_ Lichtąusbeute um das Yielfaohe gesteigert werden. Die thermoelektr. gemessene



1926. I. A3. K o l l o id c iie m ie . Ca f il l a r c h e m ie . 2655

Lichtatrahlung betragt'bei der Rk. von N a  bezw. K  mit Cl2 bezw. Sttblimał 10% 
dea theoret. mOgliclien Maximums. In  Ubereinatimmung hiermit betróg die photo- 
rnetr. gemessene Lichtstarke der D-Linie 2—0 HK. Die Lichtatrahlung des K  besteht 
zum grSBten Teil aus der Doppellinie 7665/99. Das Licht wurdo auch spoktral unter- 
sucht, bzgl. der Einzelheitcn der Ergebnisse sei auf das Original yerwiesen. Die 
Energie, des einzelnen Elementarprozesses schreibt keineswegs die Anregungsgrenzo 
vor, diese wird boi Na +  HgCla bis zu 42 kcal. uberschritten. Bei Na tra t die bisher 
noch nicht beobachtete Linie 1 s—3 d auf, die auch bei K  ungcwohnlich stark war. 
Leitfahigkeitsmessungen an der Flamme ergaben eine Ionisation von etwa Yioooo 
dor umgeaetzten Stoffe. (Naturwissenschaften 14. 164—65. Berlin.) JO SEFH Y .

As. K olloldchem ie. C aplllarchem le.
R. Zsigmondy, Uber Hydrogele und Hydrałe. Vf. geht au f d ie  Publikationen 

von WlLLSTATTER u. K r a u t  u. anderen u. d en  abweichenden Standpunkt von VAN 
B e m m e l e n  bzgl. des Auftretens von  bestimmten Hydraten in  den  Hydrogelen der 
O xydo ein. — Gegen die Allgemeingiiltigkeit d e r Auffassung von  WlLLSTATTER, K r a u t  
u. F r e m e r y  (B er. Dtsch. Chem. Ges. 57- 1499; C. 1924. II. 2126), daB durch F est- 
atellung einer iiber ein gróBcres Temperaturintcrvall bestandigen Zus. des getrockneten 
Gelruckstandes der Beweis eines chem . Hydrats erbraeht werden kann, auBert Vf. Be- 
denken. — Wiihrend VAN BEMMELEN die Gleichgewichte zwischen dem  Dampfdruck 
d e r Gele u. der Gasphase in  zahlrcichen Fallen u. damit das Schieksal, welches die Gele 
bei langsamer Trocknung erleiden, genau festgestellt hat, sucht WlLLSTATTER durch 
rasehes Arbeiten die Umwandlung der Hydrate móglichst zu vermeiden u. ih re  Zus. 
nach neuen Methoden festzustcllen. Auch dieses V erf. ist fu r d ie Kenntnis der Gele 
wertvoll. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 59. 467—70. Gottingen, Inst. f. anorgan. Ch.) Bu.

F. Haber, Uber die I ły  dr ozy de das Aluminiums und des dreiwerligen Eisens. 
(Vgl. BÓHM, S. 1518.) Yon den Hydroxyden des Al u. Fem existieren zwei krystallo- 
graph. verschiedcne Verbindungsrcihen, dio y- u. die a-Reihe, die folgende Gestalt 
haben: Al(OH3) y:  Hydrargillit, a :  fehlt; A102H y: Bauxit, a :  Diaspor; A l,03y : y-Alu- 
miniumosyd, a :  Korund; Fe(OH)3 fehlt in der y- u. der a-Reihe; F e02H y:Rubin- 
glimmer, « : Goethit; Fe«03 y .  y-Eisenoxyd, a :  Eisenglanz. Diese Formcn sind durch 
chem. Zus. u. krystallograph. Merkmalo wohl definiert. Bemerkenswert iat, daB 
alle krystallisierten Form en Zuss. haben, die mit einem Atom Al bezw. Fo in der 
Konst.-Formel geschrieben werden kónnen, u. es fchlcn bisher krystallisierto Formen, 
die nach ihrer Zus. zwei oder mohr Metallatome im Mol. besitzen miissen. Daraus 
kann man schlieBen, daB die krystallisierten Verbb. tatsachlich Monometallhydrosyde 
sind, u. daB diese vor den Polymetallhydroxyden durch gróBercs Krystallisations- 
yermogen ausgezeicbnet sind. Das wird auch dadurcli bestatigt, daB von den drei 
Verbb. A l^-H aO * A]20 3-2H20  u. A120 3-3H20  nur die zweite Verb., ein bisher nicht 
in krystallisierter- Form beobachtetes Hydrat, ein Polymetallhydrosyd ist. — DaB 
beim Fe die dem Hydrargillit entsprechende Form fehlt, ergibt sich thermodynam. 
aus dem Unterschied der Hydratisierungswiirmcn der Tonerdo u. des Eisenoxyds. 
Bei beiden Metallen ist dio y-Reihe die unstabilero. Beim Erhitzen in einem Luft- 
strom, der einen Partialdruck von 10 mm Wasserdampf besitzt, treten merkliche 
W.-Verluste bei den folgenden Tempp. ein: Hydrargillit 200°, synthet. Bauxit 300°, 
Diaspor 420°, Rubinglimmer 240°, Goethit 290°. — Bemerkenswert ist ferner die 
Stabilitat der Krystallanordnung bei den Umwandlungen, dio innerhalb der einzelnen 
Reihen stattfinden. Beide Reihen sind gittermaBig in sich gleichartig u. gleichzeitig 
yoneinander durchaus yerschieden. — Femer behandelt VI. die Frage. durch welchcn 
Meehanismus dio Monometallhydroxydo aus den Lsgg. entstehen. Dio Bauxitbildung 
laBt sich mit Hilfe des amphoteren Charakters der Tonerde erklaren. Thermodynam. 
iat es móglich, daB ein amorphes oder hóohst feinteiliges Oxydhydrat bei konstanter
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Temp. sich freiwillig in ein anderea verwandelt, das einen anderen W.-Gehalt hat, 
u. daC dieses neue H ydrat wieder bei derselben Temp. freiwillig in eine grob-krystallino 
Form des Ausgangshydrats iibergeht. — Von den nieht krystallisiertcn Polymetall- 
hydrosyden ist das Hydroxyd AlaOEH4 bekannt, das ais cinfachstes Ergebnis des 
Zusammentritts ungleich geladener Ionen Al(OH)2+ u. OAl(OH2)_ aufgefaCt werden 
kann, die im amphoteren Gebiet nebeneinander auftreten. — Zum SchluB geht Vf. 
noch auf den gallertartigen Zustand dieser Hydrosyde ein. (Naturwissenschaften
13. 1007—12. 1925. Berlin-Dahlem.) JOSEPHY.

J. Smorodinzew und A. Adowa, Uber die Grenzen der Fdllbarkeit der Gelatine 
durch Tannin. (Joum. Russ. Phys.-Chem. Ges. 57- 124—26. 1925. — C. 1925. II. 
2117.) B ik e r m a n .

William D. Harkins und Henrietta Zollman, Grenzflachenspannung und Emul- 
gierung. I . Die Wirkung von Basen, Sałzen und S&uren auf die Grenzfldchenspannung 
zwischen wasserigen Natriumóleatlosungen und Benzol. II . Extrem kleine, durch geloste 
Stoffe hervorgerufene Grenzfldchenspannungen. Vff. bestimmen dio Grenzflachenspan- 
nung y  zwischen Bzl. u. wss. Lsgg. von Na-Oleat mit verschiedenen Zusatzen, u, zwar 
oinersoits sofort nach dem Zusammenbringen der bciden Phascn, andererseits nach 
Einstcllung des Gleichgewichts durch langsames Schuttcln. Die Grenzflachenspannung 
zwischen W. u. Bzl. bei 20° ist 35,0 dyn/cm, zwischen Bzl. u. 0,1-n. wss. Na-Oleatlsg. 
sofort nach dem Zusammenbringon 2,64 dyn/cm, im Gleichgewicht 1,46 dyn/cm. Ggw. 
von NaOH, NaCl oder N aJ in der wss. Phase oder von Olsaure in der Bzl.-Phase er- 
niedrigt y; die Wrkg. von Ólsiiuro ist jcdoch erst bei hóheren Oleatkonzz. merklich. 
Der EinfluC der Zusatze unter Glcichgewichtsbedingungen ist nur in beschrankten 
Fallen meCbar, da beim Schiitteln spontan Emulgierung eintritt, wenn y  K  ca.
1 dyn/cm ist. In  den nicht gemischten Systemen werden dio kleinsten y-Werte —
0,04 dyn/cm — bei gleichzeitigcr Ggw. von Na-Oleat, NaOH, NaCl u. Olsaure in 0,1-n. 
Konzz. erhalten. — Unter Am^endung besonders feiner Spitzen von ca. 0,4 mm Radius 
werden die sehr kleinen Grenzflachenspannungen zwischen wss. NaOH u. Lsgg. von 
Olsaure in Bzl., Paraffinól u. Olivenol bei Ggw. von NaCl u. CaCl2 untersucht. Die 
Daten sind z. T. der unveroffentIichten Arbeit von Harkins u. Thomas entnommen. 
Zusatz von geringen Mengen CaCla hebt die durch NaCl bcwirkte Erniedrigung von y  
auf. Aus der Gibbssohen Gleiehung in der Form jx =  — [a c/2li T] [3 yjd  (a. c)] 
(a =  Aktivitatskoeffizient des Elektrolyten) ergibt sich fiir die von einer Na-OIeat- 
molekel in dem monomolekularen Film eingenommene Flachę in rein wss. Lsgg. 47 A, 
bei Ggw. von NaCl 40 A. (Journ. Americ. Cheni. Soc. 48. 69—80. Chicago [111.]) K ru .

M. Lewalt-Jeserski, Uber den osmolischen Druck der Losungen. (Vgl. S. 1127.) 
Vf. folgert aus der Literatur, daB der osmot. Druck, die Dampfdruck- u. die Gefrier- 
punktserniedrigung einander tatsachlich proportional sind u. bekennt sich zur Hypo- 
these, wonach diese GroCen auch mit der wirklichen Konz. der Lsg. proportional sind. 
(Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. 57- 151—60. 1925.) B ik e r m a n .

S. Liepatow, Uber die Kinełik der Quellung und EnłqueUung der Gde. (Joum. 
Russ. Phys.-Cherii. Ges. 57- 55—64. 1925. — C. 1925. H. 272.) B ik e r m a n .

Jul. Salkind, Die Qudlung von Kautschuk und die chernische Konstitution des 
Ldsungsmittds. Zur Untcrs. der Frage, ob der Untcrschicd in der Quellung von der 
chem. N atur der FI. oder von einer bestimmten physikal. Konstanto abhangig ist, wurdo 
die Quellung in isomeren Fil. naher untersucht. Ais solche wurden eine Reiho von 
Estem  yerwendet u. zwar: Atliylformiat (I), Methylacetat (H), Propylformiat (III), 
Athylacełał (IV), Methylpropionał (V), i-Bulylformiat (VI), Propylacetat (Tli), Athyl- 
pro-pionat (VIII) u. Melhylbułyrat (IX). — Die (juellung wurde bei rohem Kautschuk, 
„Para fine“ , „Smoked sheets“ u. auch bei vulkanisiertem Kautschuk gemessen. Ob- 
gleioh dio Quollung des vulkanisiertcn Kautschuks kleiner ais die des rohen bloibt, 
yerhalten sich die isomeren Ester auch hier ahnlich wie dort. Das Qucllungsmaximum
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wachst m it dem Mol.-Gew. des Estera. Bei isomeren Estern sind die Quellungsmaxima 
verschieden groB, u. zwar dort groBer, ivo eine langere grade C-Kette vorhanden ist 
(III >  IV, IX >  YIII). Das Radikal der Saure scheint einen groBeren EinfluB ais das 
Radikal des Alkohols auszuiiben (V >  III, VIII >  V II); dieser EinfluB des Saureradikals 
kann sogar die Wrkg. einer langeren C-Kette iiberwiegen (VII >  VI). Die CJuellungs- 
maxima bei leiehteren Estern (I, II, IV) bleiben fast dieselben beim rohen u. yulkani- 
siertem K autschuk; die Vulkanisalion yermindert also nicht die Zahl der aufgcnommenen 
Moll. Bei VI—IX findet man aber mit dem yulkanisierten Kautschuk ganz erheblich 
niedrigere Werte: die groBeren Moll. scheinen viel schwerer in den vulltanisierten Kaut- 
schuk eindringen zu konnen. — Weder die DE., noch die Capillaritat oder D. verlaufen 
auch nur annahemd parallel der Quellung; die Formel von Wo. OSTWALD (Kolloid- 
Ztschr. 29. 100; C. 1922. I. 1377) ist also nicht anwendbar u. die chem. Konst. scheint 
hier die ersto Rolle zu spielen: die chem. Verwandtschaft der C-Kette zum Kautschuk- 
KW-stoff scheint bei der Quellung mitzuwirken. — Dio Geschwindigkeit der Quellung 
ist bei isomeren Estern annilhernd dieselbe; sio wird deutlich kleiner beim Ubergang 
von den Estern C4HS0 2 zu den Homologen CGH 10O2; auscheinend ist dabei die innero 
Reibung der FI. entseheidend, welehe die Geschwindigkeit der Diffusion beeinfluBt. 
(Ber. Dtsch. Chem. Ges. 59. 525—28. Leningrad.) B u s c h .

L. Abonnenc, Die Rolle der Adsorplion in  der Kolloidchemie. (Vgl. Rev. gćn. 
des Sciences pures et appl. 36. 229. 262; C. 1925. II. 902.) Die Bedeutung der Ionen- 
adsorption fur die kataphoret. Geschwindigkeit u. die Stabilitat lcolloider Teilehen wird 
besprochen. (Rov. gćn. des Sciences pures et appl. 37* 106—13.) K r u g e r .

Otto RuJf, Aktive Kohle. VI. Die Theorie der Adsorplion an Kolden. (V. vgl. 
S. 2308.) Vf. gibt ein Bild von der Struktur einer aktiven oder aktm erbaren, d. h. 
amorphen Kohle, sowie dem Wesen ihrer A k tm ta t. Amorphe Kohle enthiilt neben 
geordneten auch ungeordnete, ungesatt. Atome, die in Schichten kleine Hohlriiume 
umschlicBen (UltraporositUt nach H e r b s t ). Dieses Gefiige bildet den aktiven Grund- 
kórper aller amorphen Kohlen u. die ungesatt. von der Oberflache der Hohlraume 
hor zuganglichen C-Atome bilden dio Anziehungszentren der Adsorption. Liegt dieser 
Korper zutage, so ist die Kohle aktiv, wio die an Eisen abgeschiedenen CO-RuBe 
oder die durch Verkohlung organ. Stoffe mit Alkalien erhaltenen Kohlen. — Bei 
allen anderen Formen liegt der Grundkorper unter einer H aut dicht gelagerter, un
gesatt. C-Atome, die bei nachtraglicher Aktivierung amorpher Kohlen entfernt werden 
muB. Die Tiefenentw. des Grundkorpcrs u. ihr Verhaltnis zur Dicke der H aut be- 
stimmen die scheinbaro Dichte der Kohlen. Solange die H aut gesclilossen ist, ver- 
ringem die Hohlraumo die scheinbare Dichte, nach Entfernung der H aut kann die 
Dichte durch Fiillung der Hohlraume mit FI. steigen. Sie naliert sich der des Graphits. 
Ordnung der Atome des Grundkorpcrs, wie sio durch liohere Temp. eintritt, ver- 
ringert die Aktivitat u. damit auch die Dichte. — Nach der Inaktm erung zeigt der 
Grundkorper m ir schwacho Graphitintcrferenzen. Vf. schlagt vor, die durch Er- 
hitzen aus amorpher Kohle erhaltene (Jbergangsform ais „p a r  a k r  y  s t  a 11 i n  e n 
K o h l e n s t o f f “ zu bezeichnen. (Kolloid-Ztschr. 38. 174—77. Breslau.) L a s c h .

R. A udubert und M. Q uintin, Uber den Mechanismus der lonenadsorplion. 
KurzesRef. nach C .r.d. 1’Acad. des sciences vgl. C. 1925.1.2541. Naehzutragen ist: die 
Hydrolyso yon Cu-, Zn- u. Cd-Salzen wurdo elektrometr. untersucht. — Albumin u. 
Casein verhalten sich in bezug auf H '-Ionen wio Gelatine. — Verschiedene Unt-erss. 
anderer Autoren uber die Adsorption von Farbstoffen werden kurz beschrieben u. ihre 
Ergebnisse ais Bestatigung der eigenen Auffassung des Adsorptionsmechanismus u. der 
Formel u — A-C'1* angefiihrt. (Journ. de Chim. physiąue 23. 176—96.) R. S c h m id t .

R. Kenworthy Schofield, Eine experimentelle Bestatigung von Gibbs' Adsorptions- 
gleichung durch Beobachtung der Adsorplion von Quecksilberionen ans der Losung von
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Quecksilber wid ikr Yerhalten zur Nemalachen Theorie des Eleklrodenpotentials. Vf. miBt 
einerscits den Betrag von Mercuiosulfat, der in einem System Hg-Hg^SO^ (— 1/io‘n - 
H 2S04) von der Quecksilberobcrflaohe adsorbiert ist. Andererseits bestimmt er dureh 
Messungen der Oberflaclienspannung unter Benutzung der Gibbsschen Adsorptions- 
gleichung dieselbe GroBe u. findet, daB beide Werte ubereinstimmen. Die Zahl der 
Y o n  der Hg-Oberflache adsorbierten Hg-Ionen ist ident. m it der Zahl von Ionen, die 
gemaC der Nemstschen Theorie des Elektrodenpotentials an die Hg-Oberflache ab- 
gegeben wird u. ihr ihre Ladung erteilt. Diese Ladung laBt sieh auch aus der Lippmann- 
sehen Gleiehung d ajd A  =  e-10’ berechnen, wo a die Oberflachenspannung u. A  die 
Potentialdiffercnz zwischen Metali u. Lsg. bedeuten, u. steht in engster Beziehung zur 
Gibbsschen Gleiehung, wio Vf. zeigt. (Philos. Magazine [7] 1. 641—58. Cambridge 
Trinity Coli.) H a n t k e .

S. Liepatow, tfber die Adsorption der Eleklrólyte an Baumwollfaser. Cellulose (go- 
bleiehte Baumwollgewebe) adsorbiert verdd. Sauren prakt. gar nicht. l 6°/0ig. u. noch 
starkere H N 03 wird schwach adsorbiert u. zwar ca. proportional der Konz. NaOH 
wird begierig aufgenommen; die adsorbierte Menge steigt bis ca. 16% linear m it stei- 
gender Konz, von NaOH (im Gleichgewicht), nimmt dann (bei ca. 17—19%ig. NaOH) 
sehr steil zu, um bei noch hóheren NaOH-Konzz. fast konstant zu bleiben. Der er- 
hóhten Adsorptionsfahigkeit in 17—19%ig. NaOH entspricht eine starkę Quellung 
der Cellulose, die dabei glasiges Aussehen bekommt. Dio Adsorption von NaOH ist 
reversibel. — Es wurdo NaOH-Aufnahme aus yerschieden konz. Lsgg., die daneben 
etets 1 Mol. bezw. 0,6 Mol./l KC1, KCNS oder K N 03 enthielten, untersucht. Sio 
bleibt bei geringen NaOH-Konzz. hinter der in Abwesenheit yon Salzen beobachteten 
zuriick, erreicht aber die Werte filr reine NaOH-Lsgg. boi hoheren Konzz. Die Ano
malie bei 17—19% NaOH ist viel schwacher ausgepriigt. (Joum. Russ. Phys.-Chem. 
Ges. 57. 31—47. 1925.) B ik e r m a n .

S. Liepatow, U ber die Adsorption von Ałkalien dureh Cellulose. (Joum. Russ. 
Phys.-Chem. Ges. 57. 48—54. 1925. — C. 1 9 2 5 .1. 2154.) B ik e r m a n .

R. Whytlaw-Gray, Sauch ais Luftkolloid. Raueli kann ais eine Suspenaion in 
Luft aufgefaBt werden, u. W. E. GlBBS glaubt an einen engen Parallelismus dieser 
kolloiden Systeme mit den bokannton Hydrosolen. Nach den Unterss. des Vf. weicht 
feiner Oxydrauch aus nichtfluchtigen Substanzen jedoch in zwei wesentlichen Punkten 
von den Hydrosolen ab. 1. Im  Rauch findet auch bei Verd. spontane Anhaufung 
sta tt. Im Gegensatz zu den bestandigen Metallhydrosolen, sind also die „Aerosole*' 
unbeatandige, koagulierende Systeme; ein nicht koagulierendes Aerosol ist bisher 
unbekannt. 2. Die geladenen Teilchen im Rauch haben nicht allo das gleiche Vor- 
zeichen, sondem Rauch ist elektr. neutral. — Vf. untersucht die Koagulation dieser 
Aerosole vom Standpunkt der Smoluehowskischen Theorie. Die aus der Groflen- 
verteilung u. m it Hilfe der Stokesschen Gleichimg bcrechneten Radien der Teilchen 
fallen viel zu klein aus. Die wahren Radien der Rauchteilchen sind im allgemeinen 
gróBer ais 3 X 10-5 cm, so daB in vielen Fallen die ultramkr. geglaubten Teilchen 
mkr. Dimensionen besitzen. Obgleich die Bestandteile eines komplexen Teilchens 
fest aneinander gebunden sind, fuhren sie die Brownsche Bewegung unabhangig von- 
einander aus. Das Rauchteilchen st-ellt somit ein System primarer Einhciten dar, 
die sieh unter den entgegengerichteten Kraften der Brownschen Bewegung u. der 
elektr. Anziehung oder Kohasion im dynam. Gleichgewicht befinden. (Naturę 117. 
201—02.) J o s e p h y .

B. Anorganische Chemie.
Julios Meyer und Walter Gulbins, U ber Nitrosi-selensaure. Lóst man fl. 

ArsOt in atarker H,SOi odor Selensaure auf, die 10—20% H ,0  enthalt u. dureh festea CO,
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gekiiklt wird, tr i t t  B. von 2 blaugefarbten Schichten auf; dasselbe beobacktet man beim 
Schtitteln yon fl. N 20 . bei tiefen Tempp. m it etwas W., indem nach der Gleichung 
2N20 4 H20  =  N20 3 -|- 2HN03 eino obere Schicht aus H N 03, dio durch aufgelósto
Stickoxyde blaugefarbt ist, u. eine untere aus blauem, fl. N20 3 entsteht. Ałmlich wirkt 
auch dio kleine Wassermenge in der H 2S04 u. H 2Se04 auf das fl. N20 4 ein. Aus der 
unteren dunkelblauen Schioht entsteht bei etwas hoherer Temp. Nilroaylsden- bezw. 
Nitrosylschuiefdsaure, die gegen Feuchtigkeit sehr empfindlich sind. Die B. einer blauen 
Dinitrosyherb. (vgl. L e n h e p . u. Ma t h e w s , Journ. Amcric. Chem. Soc. 28. 516; C. 1906. 
I. 1774; Me y e r  u . W a g n e r , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 55. 690; C. 1922. I. 915) tr i t t  
nicht ein. — Beim Auflosen yon Nitrosylsdens&ure in Sdemauremonohydrat, H 2Se04 -f- 
H 20  u . Schtitteln m it wenig Hg entsteht eine Blaufitrbung, die durch Kupferselenatlsg. 
yertieft werden kann. Bei Verd. der blauen Lsg. m it W. oder durch milde Oxydations- 
mittel Yerschwindet die Blaufarbung unter Entw. yon NO. — In  der blauen Saure licgt 
■wahrscheinlich eine Nitrosisdensaure (HO)ON- SeOaH yor; entsteht auch aus einer 
Aufl5sung yon NaNO, in starker Selensaure u. Schtitteln mit Hg. Is t nur in hochkonz. 
Selenśaure bestandig, in 80%ig. nur yoriibergehend, in 60%ig. gar nicht:

(HO)ON • Se03H  =  NO +  H 0 -S e0 2-0H  .
Das Cu-Salz ist ticfblau; das Cu liegt anscheinend in komplex gebundener Form yor; 
die blaue Farbę der Saure ist auf das 4-wert. N-Atom zuruekzufuhren. (Ber. Dtsch. 
Chom. Ges. 59. 456—57. Breslau, Univ.) B u s c h .

W. Ipatjew und W. Nikolajew, Einuńrkung von Wasserstoff und Wasser auf 
Phosphor bei hóher Temperatur unter Druck. (Vorl. Mitt.) Roter oder weiBer P  gibt 
beim Erhitzen unter Druck mit W. u. H 2 Phosphorsaure u. Phosphorwasserstoff; die 
Druck-Temp.-Kurven haben eine regclmaCige Form. In  Abwesenheit yon W. wird (bei 
nioht iiber 360°) nur die B. von PH 3 beobachtet; die Kurye wird gradliniger; d. h. die
B. von PH 3 yerlauft entsprechend langsam. Ohne H 2, nur in Ggw. von W., wird wicder
B. yon PH30 4 u . PH 3 beobachtet, wobei sich letztercr mm auf Kosten des W. bildet. 
Die Rk.-Kurve wird in diesem Fali zu einer geraden Linie, die bei ca. 290° u. einem 
Druck von 40—50 at. einen Knickpunkt aufweist, der dem Zeitpunkt der B. yon 
PH 3 entspricht. — Bei AussehluB von H 2 wird 35% der P-Menge bis zur Phosphorsaure 
oxydiert; bei Ggw. von H , yerringert sich dieser Anteil bis zu 20—15% der P-Menge, 
um so mehr, je mehr H 2 yorhanden war. Die Menge des PH 3 yariiert in entgegen- 
gesetztem Sinne. — Die Darst. der P-Oxydation duTch W. durch die Gleichungen: 
3P2 +  15H20  =  3P20 5 +  15H2, 3P2H 5 +  9H20  =  GPH30 „  5Pa +  15H2 =  10PH3 
ergibt dieselben Zahlen, wie die Verss. — In  den Yerss. schwankte die Temp. zwischen 
238 u. 360°, der Druck zwischen 57 u. 360 at. — Beim kurzeń Erhitzen yon P  m it W. 
(248° u. 48 at.) u. schnellem Unterbrechen des Prozesses beobachtet man B. des krystallin. 
purpurfarbigen P, unl. in CS2, Entflammungspunkt 210°, D. 1,93. — Bei Tempp. nicht 
unter 216° u. einem, Druck nicht unter 89 at., am besten bei 360—380° beobachtet man
B . des schwarzen krystallin. P, wohl auf Kosten des Zerfalls des PH 3; D. 3,06; Ent- 
flammungstemp. um 500°; unl. in CS2. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 59. 595—97. Lenin
grad, Akad. d. Wiss.) B u s c h .

W . K istjakow ski, Soddbildung beim Kontakt von Eisen, Glaubzrsalzlósung und Luft 
im Zusammenhang mit dem Rostm des Eisens. (Vgl. S. 1517.) Ein Je-Band wird zum 
Teil in 2%ig. Na^SO^-J^sg. eingetaucht. Nach einigen Tagen scheiden sich am Fliissig- 
keitsrand iStaiakrystalle aus. Ais techn. Verf. zur Sodadarst. hat diese Bildungsweise 
keinen Wert, da dio hochste Ausbeute nur 4 g Na2C03 pro 1 m Kontaktlinie betrug. 
Die Ausbeute wird erhoht durch COa-Anreicherung der Luft, Besehleunigung der 
Verdampfung der Lsg., Verwendung des „subaktiven„ Fe (eA =  0,2—0,4), Abwesen
heit der Mg-Salze. — Das Eisen iSst sich in Na2S04-Lsg., wahrend gleichzeitig Na‘ 
an der Oberflache ais Soda gefallt bezw. mit COs"  neutralisiert wird. Yerhindert
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mań die Verdampfuńg dor Lsg. u. damit dio Sodaabscheidung, so mischt sieli die go- 
bildete Soda mit dor iibrigen Lsg., wobei dic R k .:

Na2C03 +  FeS04 +  H20  — *  Na2S04 +  Fe(OH)2 +  C02 
u. daran ansclilieBend Fe(OH)s — y  Fe(OH)3 erfolgt. (Joum . Russ. Phys.-Chem. 
Gos. 57. 97—106. 1925. St. Petersburg, Polytechn. Inst.) B ikerm an .

Otto H ahn, Zur Frage nach der Exislenz des Ekacaesiums. Die Stellung der 
Elemente 85 u. 87, des Ekajods u. Ekacasiums, im period. System macht es wahr- 
scheinlich, daB diese Elomente, wenn sio uberhaupt esistieren, radioaktiv sind, denn dio 
benachbarten Elemente 84, 86 u. 88 sind ais radioaktiy bekannt. Dann ist es unwahr- 
soheinlich, daB Ekajod u. Ekacasium in don Mineralien ihrer nioderen Homologen, die 
nioht radioaktiy sind, yorkommen, sondern man muB sio bei den bekannten radioaktiyen 
Substanzen suchen. Da die n. Umwandlungsreihen des U u. Th bekannt sind, kónnten 
Ekajod u. Ekacasium nur in sog. Vorzweigungen oder Seitenlinien auftreten. Vf. 
diskutiert dio Móglichkeiten, wio diese beiden Elemente in Form radioaktiyer Atom- 
arten ais Seitenlinien bei dem n. Zerfall der Radioelementc entstehen kónnten. Ais 
Muttersubstanz fiir das Ekacasium (Ordnungszahl 87) kamen in Frage einerseits 
Actinium (Ordnungszahl 89) bezw. sein Isotop Mesothor 2, andererseits die radioaktiyen 
Emanationen (Ordnungszahl 86). Mit einem hochakt. Ra-haltigen Mesothorpraparat 
wird versucht, das hypothet. Ekacasium an Cs gebundon abzutrennen. Die Aktiyitat 
des Cs betrug 2 Tage nach dem Boginn der Yerarbeitung des MsTh 1,5 Zehnmilliardstel 
der Ausgangsaktiyitat des MsTh. Auch diese minimalo Aktiyitat riihrt wahrscheinlioh 
nur vom MsTh her. Die Existenz eines aus MsTh 2, RaEm oder ThEm entstehenden 
Ekaciisiums mit einer Halbwertszeit von einigen Stdn. oder dariiber diirfte nach Ansicht 
dea Vfs. damit prakt. ais ausgeschlossen zu botrachten sein. (Naturwissenschaften
14. 158—62. Berlin-Dahlem, Kaiser-Wilhelm-Inst. f. Chemie.) JoSEPHY.

R. Weinland und Adolf Stark, Uber Kompleze der Ameisensaure mit Thorium. 
Anhang: Uber ein Aluminium- und ein Manganiformial. Yff. haben im Thorium ein 
Metali gefunden, das mit Ameisensaure sowohl Anionen ais mehrkemige Kationen 
bildet. Verbb. I—V sind solelie mit Formiatothoriumanionen; I—III  enthalten ein 
Hesaformiatoanion; IV u. V enthalten nur 5 Ameisensaurereste, wonach dem Th 
in ihnen die Koordinationszahl 5 zukame; sie konnen aber auch zweikernig nach la  
formulicrt werden, bo daB die Koordinationszahl der Zentralatome 6  wird. —  Bei 
der Darst. der Salzo muB das betreffende Metallformiat in groBem tJberschuB yor- 
handen sein; die einmal gebildeten Tlioriumformiatoanionen sind aber ganz bestiindig; 
dio Salzo lassen sich aus W. umkrystallisieren, reagieren samtlich neutral, mit Aus- 
nahme des Pyridinsalzes mit schwachsaurer Rk. Die wss. Lsg. der Salze wird beim 
Erwarmen sauer, beim Yerdampfen der Lsg. krystallisieren die Salze unyerandert 
wieder aus; durch NH3 oder Alkalihydroxyde werden die Salzo zers. — In  den Verbb. 
VI—X wird der Fali eines 4-wertigen Metalls (Th) beobachtet. Ersetzt man im bas. 
Formiat X einen Ameisensaurerest durch den tjberchlorsaurerest usw., so gelangt 
man zu den Salzen YI—IX; danacli leiten sich alle yon einem Kation ab, das aus 
3 Th-Atomen, 6 Ameisensaurerosten u. 5 OH-Gruppen besteht; X ist das Formiat 
dieses Kations; die ionogen gebundenen Saurereste im Anion lassen sich leicht aus- 
tauschen. — Was die Konst. des Hexaformiatotrithoriumkations betrifft, so kommt 
der Zusammenhalt der Th-Atome fraglos durch Nebenyalenzen eines O-Atoms der 
COOH-Gruppo zustande. Abor es bleibt wiUkiirlich, wie man dio einzelnen Bestand- 
teilo des Kations anordnet. — Einem oder mehreren W.-Moll. ist so, wie sio ihnen in 
don typischen Metallammoniakyerbb. zukommt, eine wichtige Rolle im Komplex 
nicht zuzusehreiben; indessen konnen sich die W.-Moll. doch teilweise in dem mehr- 
kemigen Kation befinden, nur nicht mit derselben Funktion wio in den Metall- 
ammoniakyerbb.
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I  ThlH*COO)8](NIi4) j; I I  Ba; I I I  Sr; IV [Th-(H-COO)5]K; Y H .C ,H 5N; 
v r  fT . (form U 0 10  , 12H 0  Y II  N 0 3 +  1011,0 V II I  Ć10„ +  16HS0  

l / N O H ) J UU< +  IX . CNS +  7H 20  X Form +  2 IŁ 0
["(form —)3 T h ^ f o r m ^ Th (— form)8-|MCjI I ;  d s  Doppclaaiz geschriebcii: 

l a 0' ' ”  form™ H.OOO™  Th(H • COO), +  2H • COO-NH,
V e r  s u c h e : Ammoniumhezafonnialolhoreat (I), aus */ioo Mol. Thoriumformiat 

in w. W. -f- Yio Mol. Ammoniumformiat; farblosc Krystalle von octaedr. bezw. kub. 
Habitus; 11. in W. — Bariumhexaformialothoreal (II), weiBes, krystallin. Pulver, aus 
W .; zll. in W .; enthftlt 2 H 20, das es nicbt im Vakuum (iber H 2S04 yerliert. — Strontium- 
hcxaformiaU)thoreat (III), weiBe Saulchcn, u. Mk., aus W .; enthalt 2 H 20 , das es nicht 
im Vakuum iiber H 2SO,, yerliert. — Kaliumpentafornuatothoreat (IV), weiBe kugelig- 
strahlige Aggregate, u. Mk., aus W. — Pyridinpcntaformiatothoreat (V), Tafeln, aus 
W. — Hexafcmniatopentahydroxotrithoreperchlorat (VI), aus Thoriumformiat +  W. -)- 
Natriumperelilorat; sechsseitige Pyramiden, u. Mk., yerliert im Vakuum iiber H 2S04 
das gesamte W .; yerwittert an der Luft; yerpufft nicht beim Erhitzen. — Ilemformiato- 
pentahydroxotrithorenitrat (VII), yierseitige Prismen, aus W., yerwittert an der Luft; 
yerliert das W. im Vakuum iiber H 2S04; 11. in W. — Hexajormiatopenlahydroxotri- 
łhoreclilorat (VIII), farblose Krystalle, aus W., yerwittert an der Luft; yerliert das 
W. im Vakuum iiber H2S04. — IIexafor»iiutopentahydroxotrithorerhodanid (IX), recht- 
winklige Tafelchen, u. Jlk., aus w. W., yerwittert an der Luft, yerliert iiber H 2S 04 
das gesamte W. — Hexaformiatopentahydroxotrithoreformiał (X), aus Thoriumformiat 
in w. W. +  5»/„ig. NH3-Lsg.; Tafeln von rhomb. TJmriB, u. Mk.; yerwittert nicht 
an der Luft; yerliert iiber H 2S 04 im Vakuum sein W. — Manganifonniat, 
[Mn3forin6]form3 +  2H20 , aus M n02 +  90°/oig- HCOOH; rotbraune Stabchen; wird 
yon W. u. A. zers. unter Abscheidung von Mn20 3+  xH 20 ; 1. in Essigsaure mit tief- 
dunkelroter Farbo. I)a>c3 sich in hoehst konz. Alkaliformiatlsg. zers., konnen keine 
Verbb. m it Formiatoanionen dargestellt werden; auch Verbb. m it einem Formiato- 
kation lieBen sich mittels NaC104 usw. nicht erhalten, da das Manganiformiat in dieser 
Lsg. ebenfalls hydrolyt. gespalten wird. — Bas. Aluminiumformiat, Al(form)2(OH) +
H ,0 , aus frisch gefiilltem Al(OH)3 in li. 90%'g- HCOOH; weiBes Pulver, yerliert 
iiber H 2S04 kein W .; 1. in k. W. mit schwacher Trubung. Verss., Salze eines Alu- 
miniumformiatokations darzustellen, fuhrten nicht zum Ziel. (Ber. Dtsch. Chem. 
Ges. 59. 471—79. Wiirzburg, Univ.) B u s c h .

Alfred Benratli, U ber saure Salze des Chloropenłammoniakkobalt-(3)-resles. (Mit- 
arbeit L. Sontheimer u. J .  Mannheims.) (Vgl. Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 135. 226;
C. 1925. I. 945 u. auch S. 2554.) Verss. zeigen, daB die Loslichkeit des Chloropent- 
anmoniaklcobalt-(3)-cMorids in Ggw. steigender Mengen HC1 oder KC1 bestandig ab- 
nimmt, wahrend aber der Bodenkórper sich nicht yerandert; es tr i t t  keine B. eines 
Doppelsalzes ein.- Bei Ggw. von HgCl2 steigt, bis zu einem Gelialt von 0,1782 g HgCl2 
in 100 g W., die Loslichkeit des Kobaltsalzes an, um nachher abzufallen, wahrend der 
Bodenkórper sich rosa farbt u. die Verb. [Co(NH3)5Cl]Cl2-3HgCl2 darstellt (vgl. J o r -  
GENSEN, Journ. f. prakt. Ch. 18. 224; 19. 51.) Auf Grund weiterer Verss. u. von Leit- 
fahigkeitsmessungen teilt Vf. dem Komplex die Formel [Co{NH3\(Cl-HgCl2)](Cl-HgCl2 )2 

zu. Anzeichen fiir eine Anlagerung von HC1 oder Chloriden an den Kationkomplex 
wurden nicht gefunden. — Das Chloropentammoniakkobalt-(3)-sulfat krystallisiert 
aus W. je nach den Versuchsbedingungen stabil wasserfrei [Co(NH3)sCl](S04), oder 
metastabil wasserhaltig [Co(NH3)5Cl](S04) -2H20 . Vf. untersueht diese Verhaltnisse 
die Angaben von JORGENSEN ergiinzend. Enthalt die Kobaltlsg. zwischen 13 u. 
48% H2S04, so ha t der Bodenkorper die Zus. [Co(NH1)5Cl]4(S04)4-3H2S04, in Ggw. 
nocli groBerer Mengen yon H 2S04 bildet sich der Bodenkórper [Co(NH3)5Cl](S04)- 
H 2S04. — Wird die Annahme fallen gelassen, daB sich die Sauren u. das HgClj an

VIII. 1. 173
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das komplcxe Kation anlagcrn, so kommt man fiir die untcrsuchten Doppel- 
verbb. zu don Formeln: [Co(NH3)5Cl3Hg](Cl3Hg)2; [Co(NH3)6C1]1(S0 1)(S04-S04H ^ ;  
[Co(NH3)5C1](S04-SOjH2). (Ztschr. f. anorg. u.allg. Ch. 151. 343— 48. Aachen, Techn. 
Hochsch.) U lm ann.

W. Manchot und E. Linckh, Ober die Konstitulion und die Absorptionsspektren 
der Ferro- und Cupri-Slickozydsalze. (Vgl. Ztschr. {. anorg. u. allg. Ch. 140. 22;
C. 1925. I. 28.) Es werden dio Absorptionsspoktra der dissoziierenden Ferrostickoxyd- 
salze, bei denen man schon nach ihrer Farbę drei Reihen von Salzen unterschoiden 
kann (braune bis braunschwarze, grune u. rotę), bei konstanter Schichtdicke unter 
Variation der Konz. unters. (vgl. Diss. LlNCKH, Munchen, Techn. Hochsch. 1924). — 
Dio in wss. Lsg. entstehenden braunen Ferrostickoxydverbb. FeSOlt NO sowio 
FeSeOv  NO u. FeCl2, NO  stimmen bzgl. Form u. Lage ihrer Lichtabsorptionskurven 
vollstandig uberein; charakteriBt. ist die starko Bando im Gclb u. die Durchlassigkeit 
im Griin. Der Trager der braunen Farbę in ihnen ist das Kation FoNO"; dieser 
Komplox wird durch dio opt. indifferenten Ionen Cl', SO /', Se04"  nicht verandert. 
Bei der Umsetzung der Salze m it Laugcn wird er in der Form FeNO(OH)2 nieder- 
geschlagen. Auffallond ist dio vollkommene Ahnlichkeit der Kurven der griinen 
Verbb. untereinander (FcC12, NO in A., Estem wie Essigester, Benzoesaureester, 
Malonoster u. konz. HC1). Der farbtragende Komplex muB also in den griinen Lsgg. 
auf gloiche Art aufgebaut sein. An dio Stello der Ester- oder A.-Molekule im Komplox 
kann also auch das Mol. HC1 treten. Dicse griinen Verbb. enthalten zufolge dem 
tTborfuhrungsyers. ein NO-haltiges Ferroanion. — Andersartig dagegen muB die 
Konst. der farbtragenden Komplexe sein in der roten Lsg. von FeS04, NO in konz. 
H 2S 04. Hier liegt also ein besonderer Fali vor. Ahnliche Bewandtnis hat es mit 
der Lsg. von FeCl2, NO in Pyridin. — Weiter wurden dio Lichtabsorptionskurven 
von Kupferslickoxydsalzen in konz. H 2SO,„ A. u. Essigsaureester aufgenommcn. Dio 
Form ist bei allen drei Kurven .sehr ahnlich, die Maxima u. Minima liegen im Boreich 
der gleichen Wellenlangen. Alle dieso Kupferstickoxydverbb. gehóren somit dem 
gleichen Typus an u. entspreehen dem griinen der Ferrostickoxydsalze; das Analogon 
der braunen fehlt hier ganzlich. — Im  Gegensatz zum Fe gehort die Lsg. in konz. 
H 2S04 zu demselbcn Typus wio die Lsgg. in organ. Losungsmm. u. in konz. HC1. 
In  allen diesen Lsgg. mussen also die Kupferstickoxydverbb. gleichartige Konst. 
haben; viclleicht kommt die tintenblaue Farbo lediglich der Verb. CuX2, NO zu. — 
Die niehtwss. Losungsmm. vermindern auBerordentlieh stark die Dissoziation des 
gebundenen NO, wobci wohl ein Additionsvermogen des NO an diese Losungsmm. 
eine unterstiitzendo Rollo spielt. — Beim Cu tr it t  somit nur eine Reihe von NO- 
Verbb. auf, welcho der griinen Reihe beim Fe entspricht. (Ber. Dtseh. Chem. Ges. 
59. 406— 11.) B u s c h .

W. Manchot und E. Linckh, Ober die Konstitution und die Absorptionsspektren 
der Schwefeleisen-Stickoxyd- Verbindungen (Roussinschen Salze) und ihre Bezielningen 
zu den dissoziierenden Ferro-Stickoxydsalzen. Die Schwefeleisenstickoxydsalze unter- 
scheiden sich von den Ferrostickoxydsalzen (vgl. vorst. Ref.) hauptsiichlich darin, 
daB bei ihnen der leichte Zcrfall inNO u. Fe-Salz fehlt; das NO ist in ihnen fest ge- 
bunden, u. zwar an jede Atomgruppe FeS 2 NO. — Man unterscheidet eine Reihe 
roter u. eine Reihe schwarzer Salze, dio samtlich dio Gruppe FeS(NO)2 im Anion 
enthalten, wahrend NH4, K  u. a. ais Kation auftreten (vgl. ROUSSIN, Ann. Chim. 
et Phys. [3] 52. 285 [1858]; P a v e l ,  Ber. Dtsch. Chem. Ges. 15. 2600 [1882]). — 
Dio Synthesen von D eriw . des roten Salzes Fe(NO)2SK, das durch Abbau aus dem 
sehwarzen Salz Fe4(NO),S3K entsteht, in denen das K-Atom durch die an S gebundene 
Gruppe -S03K  oder durch Alkyl ersetzt ist (vgl. HoFMANN, Ztschr. f. anorg. u. allg. 
Ch. 9. 295 [1895]), kommen darauf hinaus, daB FeS04, NO mit einer die Gruppe 
-SH cnthaltenden Substanz in Ggw. von NO reagiert, welches nicht nur mit dem
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vollen Betrag des von FeCl2 zu bindenden einen Mol., sondcrn dariiber hinaus noch 
m it einom 2. Mol. addiert wird. Kaliumłhiocarbcmat, Natńumxanthogenał, Thio- 
salicyls&ure u. a. Thiosauren liefem mit FeCls, NO samtlich Kórper von der Art der 
Roussinschen Salze; man kann daher allgemein sagen, daB Substanzen, welehe. eine 
HS-Grujype enthaltcn, Sehwefeleisenstickoxydsalzo liefern, u. umgekehrt bei posi- 
tivem Ausfall der Rk. auf Ggw. einer HS-Gruppe schlicBen. — Nach Verss. yon
H . H aunschild  ergab die Syntheso der Verb. Fe(NO)tS -S 0 3K  aus Ferrosulfat, Thio- 
sulfat u. NO bei yerschiedenen Partialdrucken von NO stets einen Verbrauch yon 
2 NO; bei der Verfolgung des Zers.-Vorganges eines nach H o fm an n  dargeatellten 
Pr&parates der gleichcn Yerb. wurden dagegen gelegentlich Substanzen beobachtet, 
bei welchen das Verhaltnis F e: NO dem W ert 1: 1 fast genau entsprach; es waren 
aber Zufallsprodd.,-die-nach dem Umkrystallisicren wieder den urapriinglichen K 6rper 
mit dem Verhaltnis F e : N O =  1: 2 lieferten. Die Verb. Fe(N0)2S -S 03K  wird halt- 
barer, wenn man sie nach dem Umkrystallisicren aus W. m it A. abwascht. — Die 
Absorptionsspektren der drei Verbb. der roten Reihe, K-Salz, -S03K-Verb. u. C2H6- 
Verb., lassen ihren analogen Aufbau erkennen; die unter sieh ubereinstimmenden 
Absorptionsspektren finden unter den dissoziierenden Ferrostickoxydsalzen kein 
Analogon. — Das roto Salz Fe(NO)2SK, bezw. das Bruohstiick Fe(NO)2S- ist der 
Baustein, der an dem Aufbau der schwarzen Schwefeleisenstickoxydsalze einon 
wesentlichen Anteil hat. Die Konst. des roten Esters Fe(NO)2S-C2H5 konnte dureh 
die komplexe Formel I  ausgedruckt werden. — Die Konstitutionsformel II  fur die
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Salze des schwarzen' Typus Fe4(NO),S3K  konnte einmal dureh den Vergleich der 
Absorptionsspektren bewiesen werden; das Spektrum der schwarzen Schwefeleisen- 
stiekoxydsalze ist sehr ahnlich dem der braunen dissoziierenden Ferrostickoxydsalzo 
(ygl. ,vorst. Ref.); die Lichtabsorptionskurye des schwarzen Salzes zeigt ein aus- 
gepragtes Minimum u. Maximum fur die gleichen Wellenlangen wie die Kurven der 
braunen dissoziierenden Ferrostickoxydsalze, laBt aber zugleich ein zweites Maximum 
an der gleichen Stelle erkennen, wo es bei den roten Schwefeleisenstickoxydsalzen 
auftritt. Der zweite Beweis beruht auf der Synthese des schwarzen Salzes aus dem 
roten Salz dureh Umsetzung m it FeS04, NO nach der Gleiehung:

3Fe(N02)SK +  Fc(N0)S04 =  F e<l(NO)7S3K +  K 2S04.
Entsprechend der Formel I I  wird beim Sattigon von FeS04 7H20  in W. boi 0® 
mit NO u. Zugoben in der NO-Atmosphare von 3 Moll. Fe(NO)2SK +  2H20  in W. 
u. weiterem Sattigen m it NO dureh das zentrale Fe-Atom 1  Mol. NO, aber nicht
2 NO wie dureh die drei anderen Fe-Atome gebunden; schwarze Krystalle, aus 70° 
h. W. — Nach I I  konnen die roten Salze aus den schwarzen nur dureh Abbau unter 
teilweiser Zers. entstehen, d. h. unter Abspaltung von Fe, das, mit NO yerbunden, 
austritt, dabei aber zu Oxyd oxydiert wird, indem N20  u. a. Red.-Prodd. (NH3) auf- 
treten. Umgekohrt konnen dio roten Salze in schwarze nur bei Zusatz von Ferro- 
stiekoxydsalz umgewandelt werden. Diejonigen roten D eriw . von Fe(NO)2SK, in 
denen das K-Atom dureh einen unbeweglichen Substituenten oreetzt ist, konnen 
iiberhaupt nicht in D eriw . der schwarzen Reihe ubergefuhrt werden. — Die schwarzen 
Salze stellen somit einen tjbergang vor zwischen den roten Schwefeleisenstickoxyd- 
salzen u. den normalen Ferrostickoxydsalzen der braunen Reihe, also eine Kombination 
dieser beiden Verbb. Hierbei ist das zentrale Fe-Atom der schwarzen Salze im elektro- 
ehem. Sinne, d. h. nach seiner Oxydationsstufe, ais zweiwertig anzusehen, weil es 
an zwei einwertige Anionon gebunden ist u. dio NO-Gruppe sieh ais Neutralteil be- 
tatigt. Fiir die rotę Reihe ergibt sieh einwertiges Fe, z. B. in [(NO)2FeS]K. (Ber. 
Dtseh. Chem. Ges. 59. 412—18. Miinchen, Techn. Hochseh.) B u s c h .

173*
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L. Tschugajew und W. Chłopin, Ober Oxydation von Komplexverbindungen des 
-Platins. I. Oxydation durch Wassersloffsuperoxyd und Ozon. Bearbeitet und verfaBt 
von E. Fritzmann. (Vgl. T s c h u g a je w  Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. 55- 287. 319;
C. 1925. II. B3G. 537.) Vff. untersuchen Oxydationsrkk. bei Komplexverbb., um ein 
tieferes Eindringen in die Konst. derselben zu ermogliohen. Durch / / 20 2 gehen Verbb. 
des P t11 in der Regel in solehe des P tIV tiber, wobei an jedes Pt-Atom je zwei OH- 
Gruppen gebunden werden, wenn nur die Reaktionsbedingungen die B. von freiem 
Halogenid ausschliefien. Oxydation durch 0 3 in salzsaurem Medium erhóht die Wertig- 
keit des P t, wodurch zwei Cl-Atome in die innere Koordinationssphare eindringen u. 
dort gebunden werden. Viel komplizierter liegen dio Verhaltnisse bei Oxydation in 
alkal. Medium, wobei an das Zentralatom zwei OH-Gruppen gebunden werden, wenn 
in der inneren Sphiire eine geniigende Menge NH3-Gruppen yorhanden sind u. somit 
eine Substitution ausgeschlossen ist. Andernfalls findet eine Addition u. Substitution 
zugleich sta tt, wenn in dem Reaktionsmedium freie Ionen von Hydroxyl u. Ammonium 
zugegen sind. Bei der Oxydation von Isomeren maeht sich in einigen Fiillen eine be- 
merkenswerte Passiyitiit des einen Cl-Atoms, welches stets in der trans-Stellung ge
bunden ist, bemerkbar.

V e r s u c h s t e i l .  — Dihydroxochloro<platinaUimmonium, [PtCl4(OH)2]-2NH4, 
krystalhn. orangefarbiger Nd., durch Einw. von 10%ig. H 20 2 auf eine wss. Lsg. von 
Ammoniumchlorplatinit in Ggw. von (NH.,)2C03. Die wss. Lsg. des Salzes gibt mit 
der I. Reisetschen Base ein rosafarbenes Prod. der Zus. [Pt-4NH3]PtCli(OH)2, in 
W. 11. In  beiden Verbb. ist das OH leicht durch Saurereste ersetzbar, z. B. [Pt-4N H 3] 
PtCl4(H S04)2 +  4HaO. — [Pł-2N H 3-Cl2-(OH)2] aus dem Peyroneschen Salz [Pt- 
2NH3-C12] durch H 20 2; es ist isomer mit der aus dem Chlorid der II. Reisetschen Base 
durch H 20 2 erhaltbaren Verb. — Wird in wss. salzsaure Lsg. von IC- oder Ammonium
chlorplatinit ein 0 3-Strom eingeleitet, so fallt bald das betreffende Chlorplatinat aus. 
Unter den gleichen Bedingungen ergab die I. Reisetsche Base \P t-4N H 3-Cl^\Cl2. — 
Verb. [P t‘2En-Cl^\[PtGl^\, durch Einw. von 0 3 auf das Chlorid des Plato-diathylen- 
diamins u. Zugabe von Kaliumchloroplatinit. — Verb. [Pt-2C5HaN 20 2-Cl2] ent- 
sprechend aus Plato-mothylathylglyoxim. — Die Einw. von 0 3 in alkal. Medium 
nehmen Yff. in einer Lsg. von (NH4)2C03 u. NH3 vor. Das Peyronesche Chlorid geht 
hierbei in das Platmhydroxopentamin (iber. Das zur Ausgangsyerb. isomere Chlorid 
der II. Reisetschen Base gibt unter den gleichen Oxydationsbedingungen u. naeli 
TJmwandlung des Carbonates in das Chlorid die Ve,rb. [Pt-5NH3-Cl]Cl3. Es tr itt  hier 
der Unterschied in der Beweglichkeit der beiden trans-Cl-Atome deutlich zutage. — 
Verb. [Pt-4NH3(OH)2’\Cl2, entsprechend, aus dem Chlorid der I. Reisetschen Base. — 
Verb. PtCuflnNtPiNa, aus Plato-methylathylglyoxim u. NaOH, gelbe Krystalle. 
(Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 151. 253—G8. Leningrad, Akad. d. Wiss.) Ulmann.

D. Organische Chemie.
David Henry Peacock und Bala Krishna Menon, DarsteUung von Methyl- 

und Alhyljodid am  den entsprechenden Toluolsulfotisaureeslern. Zur Lsg. von 42 g K J  
in  42 ccm W. gibt man 47 g p-Toluolsułfon.sduremethylester bezw. 50 g -athylester, 
kocht im letzteren Fali 2l/2 Stdn. u. dest. Ausbeute an Methyljodid 30 g =  84,5%. 
an Athyljodid 26 g =  66,6% . ( Quarterly Journ. Indian Chem. Soc. 2. 240. 1925. 
Rangoon, Univ.) L indenbaum .

S. Lebedew und E. Filonenko, Untersuchungen auf dem Oebiete der Polymerisation. 
X. Uber die Einwirkung einiger Silicate auf ungesdtiigte Yerbindungen. (Journ. Russ. 
Phys.-Chem. Ges. 57- 127—34. 1925. — C. 1925. I. 947.) BlKERMAN.

A. Terentjew, Uber Magnesiuimlkóholale und ihre Anwendung zur Synthese 
ton Alkoholen. I II . Uber Kondensalionen zwischen verschiedenen Ałkoholen. (II. vgl.
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S. 1960.) Vf. hat einige Falle untersucht, in denen ein Alkohol auf das Mg-Alkoholat 
eines anderen Alkohols zur Einw. gelangt. Hier war von vornherein mit teilweiser 
Verdrangung des m it Mg verbundenen Alkohols durch den anderen u. daher mit B. 
schwer trennbarer Gemischc von Alkoholen zu rechnen. In  der Tat gelang es auch 
bisher nicht, im einfachsten Fali, niimlich Einw. von C2HsOH auf (CH30 )2Mg, die B. 
von Propylalkohol mit aller Sicherheit nachzuweisen. Wenn aber der Kp. des zu er- 
wartenden hoheren Alkohols lioch genug licgt, so gelangt man zum Ziel. — (Mit 
I. Gribkow.) n-Amylallcolwl, CsHu -OH. Man bereitet, wie friiher beschrieben, Mg- 
Propylat u. laflt auf dasselbe C2H6OH einwirken (400°, 4—5 Stdn.), wobei sich Gase 
entwickeln. Rektifikation des Rk.-Prod. liefert 7%  Ausbeute (auf Mg berechnet). 
Kp. 137—138°, I).204 0,8220, «d20 =  1,4153. Ersatz von Big durch Ca yerbessert die 
Ausbeute nicht. — (Mit N. Titow.) sek-JIextjlalkohol, CII3• [CH2]3■ CH(OH) ■ GH3. 
Aus Mg-Propylat u. i-Propylalkohol (375—380°, 31/* Stdn.). Kcine Gasentw., Temp. 
in der Kolonne gleichmaBig 82°, also weder B. von Propen noch von Aceton. Ausbeute 
ca. 5%. Kp. 136—138°, D .204 0,8215, nD20 =  1,4193. — Der i-Propylalkohol wurdo 
durch Hydrierung von Aceton nach S a b a t i e r  u . S e n d e r e n s  dargestellt, u. zwar 
in demselben App., der zur Kondensation der Alkohole mit den Mg-Alkoholaten dientc. 
(Buli. Soc. Chim. de France [4] 39. 44—47. Moskau, Univ.) LlNDENBAUM.

Pastureau und Zamenhof, Uber die Darstdlung des Propyliden- und i-Amyliden- 
acelons iiber die enlsprechenden Ketole. Vff. haben sich zur verbesserten Darst. dieser 
ungesatt. Ketone des von G r ig n a r d  u. D u b ie n  (Ann. de Chimie [10] 2. 289; C. 1925.
I. 637) fur das Butylidenaeeton angegebenen Verf. bedient. Die Ketole wurden genau 
nach Vorschrift, nur unter Eiskiihlung u. Schiitteln, hergestellt. — Hexanol-(3)-on-(5), 
CH3-CH2-CH(OH)-CH2-CO-CH3. AusAceton u.Propionaldehyd. K p.^900, D .15.,0,951, 
nD18 =  1,4368. Spaltet bei Dest. unter 30 mm sehon teilweise H20  ab. Ausbeute 60%- —
2-Methylheplanol-(4)-on-(6), (CH3)2CH-CH2-CH(OH)-CH2-CO-CH3. Aus i-Valeralde- 
hyd. Kp., 75°, D .204 0,9247, nn20 =  1,4366. Ausbeute 70%. — Die Dehydratisierung 
der Ketole wird am besten nach dem Yerf. von L0CQUIN (Ann. de Chimie [9] 19. 
41; C. 1923- III . 1262) durch Dest. m it 2% wasserfreier Oxalsaure bewirkt. Die Prodd. 
werden erst m it Na2S04, dann durch Dest. m it vollig wasserfreiem Bzl. getrocknet, 
wie es GRIGNARD u . D u b ie n  fiir das Butylidenaeeton vorgeschlagen haben. Ausbeute 
an Propyliden- u. i-Amylidenaeeton 90%. (C. r. d. l'Acad. des sciences 182. 323 
bis 25.) L in d e n b a u m .

Pastureau und Bader, Uber die Cldorhydrine einiger a.fi-ungesattigter Ketone. 
P a s t u r e a u  u .  B e r n a r d  (C. r. d. TAcad. des sciences 174. 1555; C. 1923. I. 817) 
fanden, dafl Mesityloxyd leicht HOC1 addiert unter B. des Chlorhydrins. Dio Rk. 
laCt sich auf andere a,^-ungesatt. Ketone iibertragen. Vff. haben sich jetzt des Verf. 
von D e t o e u f  (Buli. Soc. Chim. de France [4] 31. 102; C. 1922. III . 40) bedient. — 
Athylidenacetonchlorhydrin, CIi3 • CI1( OH) ■ CH.C1 ■ CO ■ CH3. Zur Lsg. von 94,45 g Chlor- 
harnstoff in 1  1 W* gibt man 84 g Athylidenaceton u. 15 g Eg. u. schuttelt auf der 
Maschine. Die Temp. steigt auf ca. 35°. Nach 4 Stdn. ist die HOC1 yerschwunden. 
Am anderen Tag wird in A. aufgenommen. Gelbliche, eampherartig riechende, die 
Schleimhautc reizende FI., Kp.ls 75—78°, D .224 1,1254, nn22=  1,4548. Zers. sich am 
Licht unter Schwarzfarbung. Ausbeute 35%. — Propylidenacetonchlorhydrin, C2H5- 
CH(OH) • CHC1 ■ CO • CH3. Darst. analog. Keine Temp.-Erhóhung, Rk. trage, nach
2 Tagen noch Spuren HOC1 vorhanden. K p .13 94°, D .154 1,1396, nn 15 =  1,4639, sonst 
wie das yorige. Ausbeute 19%. — i-Amylidenacetonchlorhydrin, (CH3)2CH-CH2- 
CH(OH)-CHCl-CO -CHj. Rk. noch trager, nach 3 Tagen noch HOC1 vorhanden. 
Erhohung der Konz. ist ohne EinfluB. Aromat, riechende, nicht reizende FI., Kp .5 61°,
D .224 1,099, nu22 =  1,4690, sonst wie die yorigen. Ausbeute 6% . — Die Ausbeute an 
Chlorhydrin fallt also m it wachsendem Mol.-Gew. dea Ketons; beim Mesityloxyd be- 
trug sie 33%- (C. r. d. l'Acad. des sciences 182. 527—29.) L in d e n b a u m .
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H. Ley und H. Hiinecke, Lichfabsorption einfacher Carbonsduren im Ultravioletł. 
Die vorliegcnden Messungen wurden ais Vorarbciten zur Aufklarung gewisser 
-Ąnomalien bei der Absorption ultravioletten Liolites durch aliphat. Aminosauren (L e y  
u. Z s c h a c k e , Ber. Dtseli. Chem. Ges. 57- 1700; C. 1924. II. 2480) unternommen. Bei 
siimtlichen untersuchten Estem, Sauren u. Salzen hatten die yerwendeten Lóaungsmm. 
(W., A., Hexan, Chlf. u. A.) auf die Absorption sehr erheblichen EinfluB. Dieser zeigte 
sich am deutlichsten beim Methylacelat, dessen Absorption in wss. Lsg. am geringsten, 
in Hexanlsg. am stiirksten war, wahrend die alkoh. Lsg. ein mittleres Verh. aufwies. 
Ais ungefahrcs MąC fiir die Verschiedenheit des Einflusses der Losungsmm. dienten 
die Frequenzdifferenzen ciner Reiho von Molarextinktionen fiir je 2 Losungsmm. Fiir 
Methylacetat ergaben sich die fast konstanten Werto /d \y -A  (W.— A.) =  34,4; 
A a -H  (A.—Hexan) =  13,1. — Fiir Athylacetat ergaben sich ungofahr die gleichen 
Zahlen. Monochloressigsaureathylesłer u. Dichloressigsaureathylester lieBen in ihren Lsgg. 
in A. u. Hexan mit wachsender Zahl der Cl-Atome Verschiebung der Absorption nach 
langeren Wellen u. Abnahme der Frequenzdifferenzen erkennen, eine Erscheinung, die 
beim Trichlormethyl- u. Trichlorathylacetat in den gleichen Losungamm. noch deut- 
licher in die Augen fiel. Die Frequenz-Extinktionskurven kamen hier fast ganz zur 
Deckung, u. die Differenzen entzogen sich der Beobachtung. Fiir Glykolsaureathylesler 
war abweichend von den bisher untersuchten Stoffen die Reihe der Medien (nach zu- 
nehmender Absorption geordnet): W., Hexan, A. Den opt. EinfluB der Losungsmm. 
erklaren Vff. durch B. von Solvaten dcrgestalt, daB die Moll. von Medien mit starken 
Rcstaffinitaten (W. u. Alkoholo) sich m it der ungesatt. Carbonylgruppe des Esters ver- 
einigen. Gestiitzt wird diese Auffassung dadurch, daB nach Arboiten anderer Autoren 
der opt. EinfluB des Losungsm. auf Aceton u. einige andere Carbonylverbb. der gleiche 
ist wie auf Methyl- u. Athylacetat, u. durch Messungen V. H e n r is  (Ber. Dtsch. Chem. 
Ges. 46. 1314 [1913]), wonach die im auBeren Ultrayiolett meBbare Grenzabsorption 
hochstwahrscheinlich der CO- bezw. der- COOH-Gruppe zugehort. Im  Gegensatz zu 
den Estern ergibt sich fiir die Sauren nach zunehmender Absorption folgende Reihe 
der Medien: W., Hexan, A., A., u. zwar ist der Sinn der Absorptionsanderungen der 
gleiche fiir Essigsdure, Mono- u. Trichloressigsaure u. Glykolsaure. Salzbildung mit 
starken Basen verschiebt die Absorption nach kurzeren Wellen. Die Absorption des 
Ions wird vom Medium nur wenig beeinfluBt. Die Frequenzdifferenzen zwischen den 
Absorptionen von Na-Salz u. Saure in wss. Lsg. sind gleichsinnig fiir Essig-, Chloressig- 
u. Glykolsaure u. nicht allzuselir verschieden. Fiir TricMoressigsaurt ist Zl^as — ̂ HS 
sehr gering. Zur Erklarung des Absorptionsunterschiedes zwischen Sauren u. Estern 
ist zunaehst zu beriicksichtigen, daB die Ester auch in Medien mit niedriger DE. nach 
Unterss. von BECKMANN u. AUWERS fast gar nicht assoziiert sind, wahrend Trichlor
essigsaure in Hexan nach Messungen der Yff. vorwiegend Doppelmolekule bildet, was 
auch fiir Essigsaure u. Chloressigsaure in Hexan wahrscheinlich ist. Ferner nehmen 
Vff. an, daB in den Sauren sowohl CO- ais auch OH-Gruppe solvatationsfahig sind, 
wahrend in den Estem  sich nur das Carbonyl ais lyophile Gruppe betatigt. Fiir die 
Existenz einer komploxen Saureform [RC02]H im undissoziierten Zustand mit salz- 
artiger Absorption neben der bisher ausschlieBlich angenommenen mit esterartiger Ab
sorption fanden Vff. keine Anhaltspunkte, da die bei Sauren beobachteten Losungs- 
mitteleffekto auch bei Estern auftreten, die Saurekurve durchaus nicht immer zwischen 
Ester- u. Salzkurve verlauft u. die durch Salzbildung bewirkte Anderung der Absorption 
von derselben GrSBenordnung ist wio die durch Medien hervorgerufene. Etwas kom- 
pliziertor ais bei den rein aliphat. Verbb. lagen die Absorptionsverhaltnisse bei der 
Phenylessigsaure, ihrem Methylester u. dem Na-Salz insofem, ais hier erstens in A. u. 
W. eine langwellige Absorptionsbande auftrat, die in Hoxanlsg. sich in drei Teilbanden 
aufloste u. dem Benzol zuzusehreiben ist, u. ferner ein kurzwelliges Gebiet, das durch 
alle drei Losungsmm., sowie durch Salzbildung in gleichem Sinne beeinfluBt wurde.
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wie die entsprechenden Yerbb. der Essigsaure u. infolgedessen wohl der Carbonylgruppo 
angehórt. Samtliche Messungen wurden nach der Methode von H e n r i  (Physikal. 
Ztschr. 14. 516 [1913]) unter Verwendung allerreinster Materialien ausgefiihrt. (Bor. 
Dtsch. Chem. Ges. 59. 510— 24. Munster, Chem. Inst. d. Univ.) G r u n e r t .

M. Tilitschejew, Zersetzung cyclischer Ester durch Erhitzen. Zersetzung des Bem- 
sleinsaureesters des Athylenglykols. (Ygl. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 56. 2218; C. 1923. 
I II . 1552.) Die meisten cycl. Ester zerfallen beim Erhitzen in Saureanhydrid u. 
Aldehyd, z. B. Kohlonsaureathylenester in Acetaldehyd u. C02 (YoRLANDER, L ie b ig s  
Ann. 280.188; C. 94. II. 657; ygl. auch B u t l e r ó w , L ie b ig s  Ann. 111. 248; G o l o w - 
KINSKI, L ie b ig s  Ann. 111. 252; D e s c u d Ś, Ann. Chim. et Phys. [7] 29. 525; C. 1903.
II . 656; A d a m s  u . W e e k s , Journ. Americ. Chem. Soc. 38. 2519; C. 1917- I. 633). 
Ahnliche Zers. erfahrt auch Bernsteinsaureathylenester, der aber zum geringen Teil 
auch Athylen u. C02 liefert.

V e r s u c h e .  Bernsteinsaureathylenester, C6H80 4, aus 100 g Bernstcinsaure u. 
52,5 g Athylenglykol bei 150—275°; Trocknung bei 275° unter 9 mm Druck. Aus
beute 90%- F. 88—89“. Unter Atmospharendruck auf 350—355° erhitzt, licferten 
29 g Ester ca. 2 g Bemsteinsaureanhydrid, 0,6 g Acetaldehyd, 150 ccm Athylen, 
6,8 g C02, 4,7 g Kohle u. ein saures Ol, Kp .7 160—205°. Unter 3— 6 mm Druck bei 
340—390° ergaben 15,4 g Ester 12,5 g krystallin. Destillat, das nach Wasohen mit 
Chlf. 2,4 g Bemsteinsaureanhydrid zuriicklieB. Das eingeengto Chlf.-Filtrat m irde 
mit CH3OH gefallt: 0,85 g Krystalle (aus A.), F . 129—130°, Zus. C6# 80 4, die Kryo- 
skopie in Eg. weist auf ein doppeltes Mol.-Gew. hin, dennoch halt Vf. die Verb. fiir 
ein Isomeres des Bemsteinsaureathylenesters. Das F iltrat wurde durch Erhitzen bis 
360° von fliichtigen Bestandteilen befreit u. es blieb ein bei 110—122° schm. Prod., 
das wahrscheinlich das eben genannte Isomere in unreinem Zustand darstellt. (Journ. 
Russ. Phys. Chem. Ges. 57. 143—50. 1925. Moskau, Landw. Akad. Petrowsko-Rasu- 
mowskoje.) BlKERMAN.

Richard Kaim und Fritz Zumstein, tjber die Konfiguration der Diaminóbemstein- 
siiuren. II. (Zur Stereochemie des tetraedrischen Kóhlenstoffatoms. III.)  (II. vgl. 
Ber. Dtsch. Chem. Gos. 58. 1429; C. 1925. I I . 2204.) Die Zersetzlichkeit des d,l- 
Dichlorhydrates u. des d,l-Dibromhydrates der a,/?-Diaminoberosteinsaure im Gegen- 
satz zu der Bestandigkeit der entsprechenden Salze der meso-Siiure spricht dafiir, 
daB das abweichende Verh. der Diaminosauron bei der Salzbildung nicht durch spezif. 
Lijslichkeitsunterschiedo crklart werden kann, u. daB dio Ursacho der Erscheinung 
in einer verschiedenen Basizitat der NH2-Gruppen zu suchen ist. — Vff. nehmen an. 
daB die Salzbildung an der zweiten N H2-Gruppe um so schwieriger vor sich geht, je 
naher die bereits geladeno -NH2+-Gruppe ist. Diese wird ja auf H+-Ionen, dio sich 
in ihrer Umgebung befinden, eine elektrostatischo Abstoflung ausiiben. Daraus folgt, 
daB die NHS-Gruppen der meso-Saure (I), die leicht ein Dichlorhydrat bildet, weiter 
voneinander cntfernt sind ais die 3SIH2-Gruppen der d,l-Sauro (II); fiir dio yerschiedene 
Basizitat wird auch der Um stand von Bedeutung soin, daB dio NH2-Gruppen von I  
durch die Kraftfelder anderer Atome getrennt sind, im Gegensatz zu I I ; I  u. I I  lassen 
sich dahin deuten, daB die AbstoBung der COOH-Gruppen fiir die Konfiguration 
der Molekule von groBerer Bedeutung ist ais die AbstoBung der NH2-Gruppen. — 
Die Grundannahmo dieser Konfigurationabetrachtung, daB die Basizitat der zweiten 
NH2-Gruppo um so schwacher ist, jo naher die erste NH2-Gruppe sitzt, hat sich durch 
Best. der Dissoziationskonstanten anderer Diamino (vgl. nachat. Ref.) bestatigt. Fur

COOH COOH I I I
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dio Formeln I u. II spricht ferner das Ergebnis von XTmlagerungsverss.; I komito nicht 
in II, diese aber in I umgelagert werden.

V e r s u c l i e .  d,l-Diaminobemsteinsaure- 
R  dichlorhydrat, C4H80 4N2,2HC1, aus der
CaH6-5s *CH CO d,l-Saure in 4 Teilen konz. HC1 u. Einleiten

OÓ *ÓH Ó-CaH6 von HC1; Prismen, Zers. ISO0; 11. in k.
jifjj  ̂ CO^ W- — meso - Diaminóbemsteinsauredibrom-

hydrai, C4HaO.,N2, 2HBr, B. m it konz. HBr 
u. Einleiten von HBr bei 0°; Prismen, F. ca. 204° (Zers.); mit W. Zerfall in Diamino- 
sśiure u. HBr. — meso-Diaminobernsteinsauresulfat, C4II80 4N2, H 2S04, aus der meso- 
Sauro in 3 Teilen h. 40%ig. H 2S04; Tafelchen, Zers. 203° (unkorr.). — d,l-Diamino- 
lemsteimduremonobromhydrał, C4H 80 4N2, HBr, aus der d,l-Saure in bei 0° gesiitt. 
HBr +  A.; Prismen; Zers. 205°; 11. in W. — d,l-Diaminobenisleinsduredibromhydrat, 
C4H80 4N2, 2HBr, Prismen, Zers. ca. 180°, nach 2-monatigem Aufbewahren ea. 190°. — 
meso-Diaminobemsteinsdure gibt mit 38%ig. HC1 im Rohr bei 140° braune Zers.- 
Prodd. von kollidinahnlichem Geruch, bei 180° weitgeliendc Zers. — d,l-Diamino- 
bemsteinsaure gibt in 15%ig. sd. HC1 meso-Diaminobernsteinsauredichlorhydrat, 
F. 186°. d,l-Dibenzoyl- u. l-Dibenzoyldiaminóbemstemsdure gibt ebenso meso-Dichlor- 
hydrat. — meso- bezw. d,l-Diaminobernsteinsaure geben in 1-n. NaOH -f- /?-Naph- 
thalinsulfochlorid in A.-freiem A. die meso- u. die d,l-N,N'-Di-fj-nayldhalinsulfodiamino- 
bemsteinsaure, C2lH 20O8N 2S2; aus 2 Teilen W. -f- 1 Teil A. gibt die meso-Verb. spindel- 
fórmige Krystalle, F. 234° (unkorr.), dic d,l-Verb. Tafelchen, F. 200° (unkorr.). — 
meso- bezw. d,l-Diaminobemsteinsaure geben in 1-n. NaOH mit Phenyl-i-cyanat 
die Urcidosauren, die durch sd. 25°/0ig. HC1 in die doppelten Hydantoine III oder in 
Verbb. der Konst. IV ubergefiihrt werden. Das Deriv. der meso-Saure ClsHu OlNi 
gibt reehtwinkligo Rauten, swl. in den ublichen Losungsmm., das der d,l-Saure 
Cle/ /u 0 4iY4 Tafelchen, aus sd. Eg. — Das Zwischenprod. N,N'-Diphenylureido-d,l-
oi.fi-diaminobemsleinmure, C18H 180 6N4, bildet aus wss. CH3OH u. Eg. farblose Nadeln, 
F . 200° (unkorr.); 11. in verd. NaOH; durch Kochen mit 25%ig- HC1 entsteht das 
d,l-Hydantoin. — meso-Diaminóbemsteinsdure gibt in konz. HC1 u. W. mit Cl u. NO 
meso-Dichlorbernsleimaure, C4H40 4C12; Prismen, aus A., F. 215° (unkorr.). — d,ł- 
Diaminobenisteinsaure gibt ebenso mit Nitrosylchlorid d,l-Dićhlorbernsteinsdurc, 
C4H 40 4C12, F. 175°. — Mit Nitrosylbromid entstehen ebenso meso-Dibrombemstein- 
saure, C4H40 4Br2, aus A. u. h. W., F . 241° (unkorr.) u. d,l-Dibrombemsteinsdure, 
C4H40 4Br2, aus A., F. 107° (unkorr.). — Dasselbe Ergobnis wie m it NOBr u. NOC1 
erhalt man durch Eintragen von AgN02 in die stark HBr- bezw. HCl-saure Lsg. der 
Diaminobernsteinsauren. — Dasselbe Verf., Zusatz von AgN02 zur stark salzsauren 
Lsg. u. Turbinieren bei 0°, bei dem sich das AgN02 durch NaN02 ersetzen laCt, diirfte 
aueh zur Umwandlung von opt.-akt. Aminosauren in opt.-akt. Ilalogenfettsduren sehr 
geeignet sein; l-Asparaginsdura gibt so opt. reine (—)-Chlorbemsteinsdure, F. 176°; 
[a ]D20 =  — 21,6° (in W.). — d,l-Diaminobernsteinsaure gibt in 10%ig. HC1 +  W. 
mit N aN 02 ausschlicBlich Traubensdure. — In allen untersuehten Fallen erfolgt der 
Ersatz der NH2-Gmppen durch -OH, -Cl u. -Br entweder ohne Konfigurationswechsel, 
oder es findet gleichzeitig an beiden Asymmetriezentren Waldensehe Umkelirung 
s ta tt. — Umsetzungen der beiden Diaminobernsteinsauren m it nur 1 Mol. N ilrit 
bezw. NOC1, um durch Abspaltung von Halogenwasserstoff aus den Halogenamino- 
bernsteinsauren zu den N-haltigen Analoga der cis- u. trans-Glyciddicarbonsaure 
zu gelangen, fiihrten nio zu Oxyasparaginsaure bezw. Chloraminobernsteinsaure: 
50% der angewandten Diaminosaure blieben unverandert, 50% wurden zu Wein- 
saure bezw. Dichlorbemsteinsaure umgesetzt. Die Angabe von N e u b e r g  u. SlLBER- 
m a n n  (Ztschr. f. physiol. Ch. 44. 154; C. 1905. I. 1089), daB bei der Einw. von 
Ba(N 02)2 auf meso-Diaminobernsteinsaure in schwefelsaurer Lsg. Oxyasparaginsaure
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entsteht, wurde nicht W statigt. — (—)-Dibenzoyldiaminobernsteinsdure gibt mit sd. 
lB°/0ig. HC1 das Chlorhydrat der akt. (—)-JDiaminobemsleinsaure ueberi meso-Saure, 
von der sieh die opt.-akt. Diaminobernsteinsaure auf Grund ihrer gróBeren Loslich- 
keit in k. verd. HC1 trennen laBt. Die akt. Saure C4H 80 4N2 bildet Nadeln; 
[oc]d20 =  — 18,9° (in 10°/oig. HC1, auf freie Diaminosaure berechnet); [a]o2U =  —10,1° 
(in 0,3-n. KOH, auf freie Diaminosaure berechnet). — Die (—)-Diaminobernstein* 
saure gibt mit NOBr die opt. akt. Dibrombernsteinsaure, [cO d20 =  + 42 ,7“ (in Essig- 
ester). (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 59. 479—88.) B usch.

R ichard  K uhn  und F ritz  Zum stein, tlber die Dissoziationskonstanten aromalischer 
Diamine und iiber den raumlichen Bau des Benzidins. (Zur Siereochemie aromatischer 
Verbindungen. II.) (I. vgl. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 1432; C. 1925. II . 2207.) 
Vff. entwiekeln ein Verf. zur Berechnung der 1. u. 2. Dissoziationskonstanten von 
Diaminen, dessen Anwendbarkeit am Beispiel des o-, m- u. p-Phenylęridiamins gepriift 
wird. Die gefundenen Dissoziationskonstanten werden unter dem Gesiehtspunkt 
der Theorie von B je r ru m  (Ztschr. f. physilt. Ch. 106. 220; C. 1923. III . 1589) er- 
ortert, u. es wird eine Nutzanwendung der gemach ten Erfahrungen auf das Problem 
des Benzidins versucht. — Die MeBmethode beruht auf der elektrometr. Best. der 
Wasserstoffionenaktmtat in annahernd aquimolaren Mischungen von freier Baso 
u. Monochlorhydrat, woraus die 1. Dissoziationskonstante K1 abgeleitet wird, u. in 
anniiliernd aquimolaren Mischungen von Mono- u. Dichlorhydrat, woraus die 2. Dis
soziationskonstante K 2 folgt. Die Salzbildung betrachten Vff. ais zustandekommend 
dureh Anlagerung eines H+-Ions an die NH,-Gruppe. — Die Messungen wurden teils 
in W. (DE. 81), teils in 50%ig. CH3OH ausgefulirt, u. zwar in Gemischen gleicher 
Yolumteile CH3OH u. W., so daB der CH3-OH-Gehalt etwa 44,5 Gew.-°/0 betragt; 
fur die Mischung ergibt sieh DE. 61. — Fur die 1. u. 2. Dissoziationskonstante eines 
Diamins werden folgende Formeln abgeleitet:

in V ...............................— log K{ =  — log>H+ — lQg- [jjzIi^cTi “  ° ’32

in 50°/oig. CH3OH . . . -  log K i = -  log an + -  l o g -  0,43 

iu w ................................ -  log K . =  — log aH+ -  log * -  0,96

h  _ I _  f T T + 1  3 _________

in 50%ig. CH3OH . . .  -  log Ą  =  -  log aH+ -  log -  1,28 ]/cloa

Ilierin bedeuten oh+ =  die potentiometr. gemessene Aktivitat der Wasserstoffionen, 
[Bz] =  die Konz. des ungeladenen Benzidins, ci0n =  die Ionenkonz. der Lsg., 6 =  
die aus der Einwage bereehnete molare Konz. an Monochlorhydrat, c =  die Mola- 
r ita t des Dichlorhydrats in den aus den beiden Chlorhydraten dargestellten Puffer- 
gemischen.

Y e r s u e h e :  o-Phenylendiamin, aus W., F. 103° (unkorr.). — C„H8N2, HC1, 
aus 15 Teilen CH3OH +  ber. 20%ig. HC1 +  A., Prismen. — CeH8N2, 2HC1, aus h. 
W. -f- iiberschussiger konz. HC1, sehwaeh rosastichige Krystalle. — m-Phenylen- 
diamin, Kp.15157°; F. 65° (unkorr.). — p-Phenyłendiamin, aus W., F. 141° (unkorr.). — 
C6H8N2, HC1, Prismen. — C6H 8N 2, 2HC1. — Wahrend der Messungen blieben die 
Gemische aus Mono- u. Dichlorhydrat farblos, wahrend die Gemische aus freier Base -f- 
Monochlorhydrat schwach violette Farbę annahmen. — Benzidin, aus A., F. 127 
bis 128° (unkorr.). — C12H 12N2, HC1, aus 12 Teilen w. CH3OH 4- berechneter 20%ig. 
HC1, Prismen, aus W. — C12H 12N2, 2HC1, aus h. 90%ig. A. +  2 Teilen absol. A., 
Plattehen. — Einzelheiten der MeBmethode sind aus dem Original zu ersehen; es 
wurden folgende 1. Dissoziationskonstanten Px — — log Kl (mit 1. bezeichnet) u.
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2. Dissoziationskonstanten p2 =  — log K 2 (mit 2. bezeichnet) gefunden: o-Phenylen- 
diamin 1. in W. 4,60; 1. in  50%ig- CH3OH 4,57; 2. in 50%ig. CH3OH 1,3. — m-Phenylen- 
diamin 1. in W. 5,02; 2. in W. 2,65. — p-Phenylendiamin 1 . in W. 6,23; 2. in W.
з,29. — Benzidin 1. in 50%ig. CH3OH 4,89; 2. in 50°/o’g- CH30H  3,74. — Die Basi- 
zitat der erston Aminogruppo steigt beim t)bergang von der o- zur m-Verb. etwa auf 
da3 2,5-fache, beim Obcrgang yon der m- zur p-Verb. annahernd auf das 16-fache; 
es ist die umgekehrte Reihenfolge, dio hinsichtlich der Aoiditat der ersten COOH- 
Gruppe bei den Benzoldicarbonsauren gefunden wurde. Dio Benzoesaure ist erheblicli 
schwacher ais die Terephthalsiiure in erster Stufe, das Anilin fugt sich zwischen dio 
J^-W crte von o- u. m-Phenylendiamin ein. — Die 2. Dissoziationskonstanten der 
Phenylendiamine nehmen in derselben Reihenfolge wie die 1. Dissoziationskonstanten 
zu, im Gegensatz zu den Dicarbonsauren, bei denen dem gróBeren /i^-Wert der kleinere 
Jv„-Wert entspricht. — Aus den Dissoziationskonstanten der Phthalsaurcn u. der 
Phenylendiamine wird der Ab3tand der ionogenen Gruppen bei denselbcn in A.-E. be- 
rechnet u. mit den gcfundenen in einer Tabelle zusammcngestellt. — Wenn man die 
Abweichung zwischen Theorie u. Experiment (rt>er.— rgot.< wobei r den Abstand 
der Ladungcn in cm bedeutet) m it B j e r r u m  auf Elektronenverschicbungen in der 
Atomkette zuruckfiihrt, so folgt aus dem Yergleich der Dicarbonsauren m it den 
Diaminen, daB die Wrkg. durch die Atomkette des Bzl. wesentlich von der N atur 
der Substituenten abhangt. Ferner folgt, daB bei den Diaminen die Wrkg. nach 
der p-Stellung starker ist ais nach der m-Stellung. — Aus den Dissoziationskonstanten 
des Benzidins in 50%ig- CH30H  erhalt man fur den Abstand der beiden NH2-Gruppen 
r — 7,5 A.-E. Dieso Messungen lassen sich mit der Benzidinformel von K a u f l e r  (Ber. 
Dtsch. Chem. Ges. 40. 3253; C. 1907- II- 1072) nicht in Einklang bringen, stchon 
aber mit der klassischen Formel des Benzidins in keinerlei Widersprueh; trotzdem 
kann man die gcfundenen Dissoziationskonstanten mit den von K a u f l e r  beschriebenen 
RingschlieBungsrkk. vereinbaren, wenn man die Yorstellung eines starren Benzidin- 
Mol. aufgibt. Es konnte etwai im Krystallgitter der Kauflersehen Formel entsprechen, 
in Lsg. aber u. bei der Salzbildung konnten infolgo der AbstoBung der geladenen NH2- 
Gruppen dio Bzl.-Kerne auseinander weiehen. — Beziiglich der Zwischenbindung 
im Diphenyl wird die Ansicht von VoRLAXDER (S. 111) bestatigt. Die Zwischen
bindung verhalt sich, auch in Hinsicht auf die Dissoziationskonstanten wie ein Isolator
и. ist von ganz anderer A rt ais die Bindungen innerhalb der beiden Bzl.-Kerne. (Ber.
Dtsch. Chem. Ges. 59. 488—98. Miinchen, Bayer. Akad. d. Wiss.) B u s c h .

Y. Asahina und S. Nakayama, Uber die Verseifung der hoheren fi-Ketonsaure- 
ester der Fettreihe. Auf Grund der Beobachtung von A s a h in a  u . N a k a n is h i  (S. 135), 
daB der j3,x-Diketomyristinsaureester m it Lauge nur die Ketonspaltimg erleidet, 
haben Vff. einige hohere /?-Ketonsaureester nach dieser Richtung untersucht. — 
fi-Ketoundecylsaureesler, CH3 ■ [CH2], ■ CO • CH, ■ C02C2H5. Pelargonsaurechlorid wird 
m it Na-Acetessigester kondensiert u. das Rohprod. mit NH40H  behandelt. Gelbliches 
Ol, K p .26 140—160°, D .20 0,907. Wird von FeCl3 rot gefarbt. Cu-Salz, F. 87°, 1. in Bzl., 
Chlf. Gibt mit Phenylhydrazin l-Phcnyl-3-octylpymzolon-(!>), C17H MON2, F. 239° 
(Zers.), Blaufarbung mit FeCl3. Der Ester wird von 0,5°/oig- Lauge (70°, 30 Min.) in 
Methyloctylketon (Semicarbazon, F. 119—121°), Pelargonsdure u. Essigsaure gespalten. 
Die rohen sauren Spaltprodd. farben sich mit FeCl3 rot, enthalten also fi-Keloundecyl- 
udure. — fi-Ketomyristinsauree&ter, CH3- [CH2]10-CO • CH2 • C02C2TT5. A us Laurinsaure- 
chlorid. K p .0 155—173°. Liefert m it l° /0ig. Lauge (70°, 1 Stde.) hauptsachlich fl-Keto- 
myrislinsaure, CMH 260 3, F . 39—40°, mit FeCl3 Rotfarbung; Semicarbazon, F. 253°. 
Bei langerer Dauer oder m it starkerer Lauge erleidet der Ester Spaltung in Methyl- 
widecylketon (Semicarbazon, F. 118—119°) u. Laitrinsaure. — fi-Kelostearinsaureester, 
CIi3 ■ [CHs]h • CO • CH j-CO Ą H j. Aus Palmitinsaurechlorid. Krystalle aus PAe., 
F. 104—105°. Mit FeCl3 Rotfarbung. Liefert m it 2%ig. alkoh. KOH (100°, 4 Stdn.)
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nur f}-Kctostearinsaure, C18H310 3, F. 64—65°, die von FeCl3 nicht gefarbt wird; Semi- 
carbazon, F. 295—300°. — Aus den Verss. folgt, daB der Widerstand der y?-Koton- 
sauren gegen die Siiurespaltung mit steigendem Mol.-Gew. zunimmt u. daB yS-Keton- 
sauren, die m it FcCl3 keine roten Komplexsalze mehr liefem — dies gilt auch von 
der Diketomyristinsiiure (1. c.) —, auch keine Siiurespaltung mehr erlciden. (Joum.
Pharm. Soc. Japan 1925. No. 526. 3—5.) L in d e n b a u m .

James B. Allison und R. M. Hixon, Synthese und Eigenschaften der 3-Chlor- 
diacełonglucose. 3-Chlordiacelonglucose (II), R-Cl, wurde durch Einw. von PC15 auf

Diacetonglucose (I) in 25°/0ig. Ausbeute, 
ferner durch Chlorierung von I I I  mit 
PC15 in trocknem PAe. erhalten. Ea 
ist ein farbloses Ol, das im Hoch- 
vakuuin (0,05—0,005 mm) bei 127° 
siedet. Das Cl-Atom iat sehr fest go- 
bunden, beim Kochen m it 6-n. NaOH- 
Lsg. wird die Verb. nicht verandert; 
m it konz. alkoh. Natron erfolgt aber 
Verseifung zu I. Durch diese Vorsoif- 

barkeit u. die 2 verschiedenen Darst.-Mothoden ist die fiir I I  angenommene Konst. 
bewiesen. — Bis-[diacełonglucose]-sulfit (III), R—O—SO—OR, wurde durch Einw. 
von S0C12 auf I, sowio auf das entsprechendo Na-Salz bei 0° in quantitativer Ausbeute 
erhalten. Ea ist ein farbloses Ol u. wird von Hydrazin u. verd. Alkali-Lsg. zu I ver- 
seift. LaBt man S0C12 bei 70—90° auf R—OH oder R—ONa einwirken, so entsteht 
neben III  Diacetonglucosediacetonglucosesulfonat, R—O—S 02—R , das mit Hydrazin 
Hydrazindiacetonglucose, F. 98°, gibt. Dio Bcstandigkeit diesea Sulfonats zeigt ebenso 
wio die Stabilitat des Cl-Atoms in I I  den negativen Charakter des 3. C-Atoms in Di- 
acotonglucose an. (Journ. Americ. Chem. Soc. 48. 406—10. Ames, Jowa State Coli.) Wl.

John Walter Hyde Oldham, UmwaTidłungen der Zuckersalpetersdureesłer.
2,3,5-Trimethylglucosan in Chlf. gibt m it rauchender H N 03 2,3,5-Trimethylglucosi- 
1,6-dinitrat, l,6-Diacetyl-2,3,5-trimothylglucose dagegen einen Sirup. Trimethylglucoso- 
dinitrat reduziert Fehlingsche Lsg. weder vor noch nach dom Kochen mit Saure. Die 
Nitrogruppe in 1 kann durch Methoxyl beim Kochen mit CH3OH in Ggw. von BaC03 
ersetzt werden. Es resultiert Trimethylmethylglucosid-6-mononitrat. Nach der Hydrolyse 
entsteht dasselbe Trimethylmethylglucosid, daa aus Trimethylglucosan erhalten wird. 
Einen endgultigen Beweis fiir die 6-StelIung der Nitrogruppe bildet der tlbergang mit 
N aJ in dasselbe Trimethylmethylglucosidjodhydrin, das aus der Acetodibromglucose 
erhalten wurde. (Vgl. I r v in e  u. O ldiiam , S. 2184.) — Die Einw. von rauchender 
H N 03 auf Triacetylglucosan ergab einen gelben Sirup m it hohem N-Gehalt u. ein 
Triacetylglucose-lfi-dinitrat, das obenfalla Fehlingsche Lsg. weder vor noch nach dem 
Kochen reduzierte, Durch Kochen m it Eg. u. Na-Acetat entstand Telraacetylglucose- 
6-mononitrat, daraus durch Hydrolyso Tetraacetylglucose, ein Isomeres des von FISCHER 
beschriebenen Prod., in dem die Hydroxylgruppe in 6 nicht substituiert ist. Mit CH3OH 
entsteht Triacetylmethylglucosid-6-mononitrat u. daraus Triacetylmełhylglucosid u. Tri- 
acetylmethylglucosid-6-jodhydrin. Methylglucosid-6-mononitrat ist atets durch Acetamid 
Y e ru n re in ig t .  Triacetylmethylglucosid-6-jodhydrin ergab mit Dimethylamin eine g e -  
ringe Ausbeute an Methylglucosid-6-jodhydrin. Boi der Darst. von Triacetylmethyl- 
glucosid-6-mononitrat wurde oin geringer Abbau zur Pentosegruppe beobachtet.

V e r s u c h o .  2,3,5-Trimethylgłucose-l,6-dinitrat, C9HI6O10N2; aus abs. A. Nadeln. 
F. 86°. Unl. in W. u. PAe., sonst 1. [<x]d =  +149,3° (Chlf.; e =  2,3193). — Trimeihyl- 
mełhylglucosid-6-inononitrat, C10H i9O8N. Aus PAe. F. 53—54°. nn =  1,4565. Unl. in 
W., sonst 1. [gc]d =  —5,2° (Chlf.; o =  2,0653). Liefert durch Kochen m it Fe-Staub 
in Eg. in 50%ig. Lsg. Trimethylmethylglucosid. — Triacelylglucose-l,G-diniłrat, CUH U'

- C - O )  .CU
I H C - O /  X-CH.
0  I
1 H C -O H =  R -O H

—  C - H  
HC—O CH3

H o C -O / XCH.
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0 13N2. Triacctylglucosan in einer Mischung von 30% Clilf. u. 70% H N 03 (D. 1,54) 
gel., dazu festes N20 5. 110 Stdn. bei gcwohnlicher Temp. Aus b. absol. A. F. 132—133°. 
Unl. in W., PAe., k. A. [oc] d =  +144,2°. (Gemisch von 70% rauchender H N 03 u. 
30% Chlf.; e =  5,0.) — Tetraacetylglucose-6-mononitrat, CuHJ90 12N. Aus absol A. 
F. 142—143°. Reduziert Fehlingsche Lsg. beim Koehen. [a]o =  +23,2° (Eg.; c =  
2,494). — Tetraacelylglucose, C14O10H20. Aus A. Nadeln. F. 126,5—127,5°. [«]d = + 9 ,8 °  
(Chlf.; c =  0,816). — Triacelylmethylglucosid-6-mononitrat, C13H 19OuN. Roter Riick- 
stand nus absol. A. F. 133,5— 134,5°. [a]n =  — 14,3° (Chlf.; e =  5,964). — Triacelyl- 
mełhylglucosid, C13H 20O9. Aus A. F. 134—134,5°. [a]D =  —19,1° (Chlf.; e =  1,514). — 
Methylgliwosid-G-mononiłrał, C7H]3OsN. Sirup. 2-mal mittels Ag02 methyliert. Das Prod. 
krystallisierto beim Animpfen mit Trimethylmethylglucosid-6-mononitrat. Aus PAe. 
umkrystallisiert zeigte es den F. dieses Prod. — Triacetylmethylglucosid-6-jodhydrin, 
C13H 1S0 8J- A u s  w ss . A. Nadeln F. 111—112,5°. Unl. in W., PAe., [<x] d =  + 0 ,9° (Chlf.; 
c =  3,027). — Melhylglucosid-6-jodhydrin, C7H 130 6J . Sehlechte Ausbeuten . Aus Chlf.- 
Essigester farblose Krystnlle; gewóhnlich schwach rosa gefarbt. F. 157—158°. [<x ] d =  
—16,1° (Chlf.; o =  l,677). — Acetonitropentose, Cu Hi5Oł()N. Mutterlaugen voin 
Triaeetylmcthylglucosid-6-mononitrat zur Trockne eingedampft, 1/2 Stde. mit Acet- 
anliydrid u. Na-Aeetat gekoeht. Aus absol. A. F. 168—169°. [a]n =  +92,0° (Chlf.; 
c =  1,214). (Journ. Chem. Soo. London 127- 2840—45. 1925. St. Andrews, Univ.) B e r .

Edmund Knecht und Eva Hibbert, Das Verhałten der Głucose und verschiedener 
anderer Kohlehydrate gegen Farbstoffc und Ferricyankalium in alkalisćher Losung. (Vgl. 
Journ. Soc. Dyers Colourists 41. 94; C. 1925. II. 1103.) Die vorliegenden Verss. wurden 
hauptsaehlieh mit dem K-Salz der Indigotetrasulfonsaure ausgefuhrt. Die reduzierte 
Indigomenge entsprach einer O-Aufnahme yon 3 Atomen auf 1 Mol. Glucose, 4 Atomen O 
auf 1 Mol. Ldmdose u. 31j2 Atomen O auf 1 Mol. Invertzucker. Galaktose u. Glucosamin- 
chlorhydrat zeigten dasselbe Verh. wie Glucose. Maltose wurde augenscheinlich hydro- 
lysiert, da das Mol. eine 6 Atomen O entsprechendo Meńge Indigo reduzierte. Mit 
Thioindigosulfonsaurc wurden ahnlicho Resultate erzielt. (Vgl. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 
40. 3821; C. 1907- II. 1709.) — Ferricyankalium kann bei der Titration von Glucose, 
Lavulose u. Glucosamin Indigo ersetzen. Die Rk. geht hier auBcrordentlich schnell 
(15 Sek.) vor sich. Das entstandene Ferrocyanid wurde nach Zugabe von H2S04 mit 
KMnOj titrimetr. bestimmt, der UberschuB an Ferricyanid m it TiCl4 in Ggw. von 
Spuren von FeCl3 zurucktitriert. In  allen 3 Fallen wurden ubercinstimmcnde Ergebnisse 
erhalten. Vff. nehmen an, daB bei der Oxydation der Glucose u. Galaktose Hexantetra- 
oxydicarbonsauren entstehen, bei der Lavulose gleiche Mengen einer Mono- u. einer 
Dicarbonsiiure gebildet werden. Eine Identifizierung der Oxydationsprodd. golang 
jedoeh trotz wiederholter Verss. nicht. Die bei der Oxydation der Glucose u. Lavulose 
mit Ferricyankalium entstandenen Dicarbonsauren konnten durch Titration mit Phenol- 
phthalcin ais Indicator nachgewiesen werden. — Bekanntlich kommen bei der Red. von 
Fehlingscher Lsg. durch Glucose weniger ais 21/2 Atome O auf 1 Mol. Glucoso. Wird 
dagegen CuCOa-Lsg. in einer Lsg. von Na2C03 +  NaHC03 angewandt (ygl. SOŁDAINI, 
Gazz. chim. ital. 6 . 322 [1876]), so ist die Oxydationswrkg. doppelt so stark. Verss., 
durch Zusatz yon alkal. Carbonat bei der Titration der Glucose mit Indigo die Osyda- 
tionswrkg. zu steigern, lieferten jedoch keine yon den friiheren abweichende Resultate. 
Bei dieser Titration miissen die einzelnen Prodd. in bestimmter Reihenfolge zur Glucose 
zugegeben werden. — Bei der Titration mit Kitonblau (I) entsprachen 1 Mol. Glucose

I  (p) MeS03. CGH3-(S03[ 0 ] ) - C < g { |^ ; g 1I};
l _ ____________________ 1 1 7

u. 1 Mol. Lavulose einer O-Aufnahme von genau 2 Atomen. Dieses wurde der B. von 
Glucuronsiiure aus der Glucose u. Oxygluconsaure aus Lavulose entsprechen. Bei 
nachfolgender Titration mit Indigo wurden von der Glucose u. Liivulose noch je ein



1
woiteres O-Atom aufgcnommen. — Bei Rosindulin 2 B  ais Oxydationsmittel entsprach 
dio O-Aufnahme 1 Atom auf 1 Mol. Glucose. Bei einer folgenden Methylenblautitration 
wurdo eine weitere Oxydation nicht beobachtet. Vff. nehmen hierbei eino quantitative
B. von Głuconsaure an. — Dio Ausfuhrung der Titrationen war in allen Fiillon dieselbe. 
Eine gewogene Zuckermonge, atn bestcn 0,01—0,05 g, wurdo mit einer bestimmten 
Menge der Farbstofflsg. (UberschuB) im N2-Atom erhitzt. Zur sd. Lsg. wurde KOH
0,5 g oder 5 -ccm einer 10%ig. Lsg. zugegeben, u. das Koclien eine bestimmte Zeit 
fortgcsetzt, dann angesauert u. der UberschuB an Farbstoff mit TiCl4 im C02-Strom 
zuriicktitriert. (Journ. Chem. Soc. London 127- 2854—00.1925. Manchester, Univ.) Be.

James Coląuhoun Irvine und John Walter Hyde Oldham, Polymerisation 
von fi-Glucosan. DieKonslitution synlhelisch er Dexlrine. Vff. setzen dio Unterss. PlcTETs 
ii ber die Polymerisation von /J-Glucosan fort. Ais Katalysator wurde metali. Zn vor- 
wandt. Die Ausbeute an yorschiedenen Polymerisationsprodd. ist ferner abhiingig von 
der Temp. u. der Dauer des Erhitzens. — Alle Verss. wurden bei einem Druck von 
15 mm ausgefiihrt. Dio Polymerisationsprodd. wurden durch fraktionierte Fallung aus 
wss. Lsg. in 3 Hauptfraktionen erhalten, die m it zunehmender Loslichkeit folgende 
Abnahme im spezif. Drehungsvermógen zeigten: Dextrin I  +83,9°, Dextrin I I  +60,7° 
u. Dextrin I I I  -j-29,9°. Im  Gegensatz zu den yon PlCTET beschriebenen Prodd. gaben 
alle Dextrine ein Triacetat. Durch Methylieron konnto naehgewiesen werden, daB je 
6 C-Atomen 3 Hydroxylgruppen entsprechon. Die Prodd. wurden ais Heptaglucosan, 
Tetraglucoscm u. Triglucosan charakterisiert, womit jedoch die Zahl der moglichen 
Isomeren nicht erschopft ist, da Vff. ebenfalls dio Darst. von anderen Isomeren ge- 
lang. — Das von ihnen untersuchte Tetraglucosan ist, wie die charakterist. Daten 
zeigen, verschieden yon dem von PlCTET u. spaterhin von P r in g s h e im  untersuchten 
Prod. — Die Annahme, daB die Hydroxylgruppen gleichmaBig an den C6-Komplexen 
eines Polysaccharids yorteilt sind, bedarf in jodem Fali einor besonderen Unters., da 
Vff. zeigen konnten, daB .boi der Methylierung u. folgenden Hydrolyse des y3-Glucosans 
eine 2,3,5-Trimethylglucose entsteht, wahrend yon oinem polymerisierten Glucosan Di-, 
Tri-, u. Tetramethylglucose erhalten wurdo (ygl. Journ. Soc. Chem. London 119. 1744;
C. 1922.1. 678). — Bei vorliegender Unters. schlieBen Vff. aus der Iden titat der physikal. 
Konstanten der Gemische, daB Hepta-, Tetra- u. Tri-(trimethylglucosan) dicselben 
Di-, Tri- u. Tetramethylglucosen goben. Die hierbei isolierte Tetramethylglucose ist 
ein unmittelbares Spaltprod. der methylierten Dextrine. — Dio bei der Methylierung 
des yollstandig polymerisierton Prod. erhaltenen Isomeren wurden durch Vakuumdest. 
yoneinander getrennt. Die ersto Fraktion bestand aus Trimethylglucosan, die zweite, 
ein yiscoser Sirup, aus Di-(trimethylglucosan). Der zuriickbleibende Sirup, nicht 
fliiehtig bei 200°/0,4 mm, erstarrto beim Erkalten durchsichtig ro t glasig. Dieses Prod. 
enthielt alle hóheren Polymeren u. wurdo ais Poly-(trimethylglucosan) bezeichnet. 
Di-(trimethylglucosan) ergab Dimethylmethylglucosid u. Tctramothylmothylglucosid u. 
daraus 2,3,5,6-Tetramethylglucoso u. eino Dimothylglucose. Poly-(trimethylglucosan) er
gab 2,3,5,6-Tetramethylmethylglucosid, 2,3,5-Trimethylmethylglucosid, Dimethylmethyl
glucosid u. wenig Monomethylmethylglucosid, infolgo unyollstandiger Methylierung. — 
D e r  P o l y m e r i s a t i o n s m e o h a n i a m u s .  Da 2,3,5,6-Tetramethylglucoso 
u. eine Dimethylglucose aus allen Polyglucosanen erhalten werden, so folgt daraus, 
daB zuerst eine Umwandlung yon Glucosan in Glucose stattfindct, worauf 1 Mol. der- 
selben sich m it 1 Mol. Glucosan kondensiert usf. Obwohl dio Konst. der entstandenen 
Dimethylglucose noch nicht feststeht, nehmen Vff. die der 2,5-Dimethylglucose ais 
die wahrscheinlichere an. Fur Diglucosan kame dann Formel I  in Betraeht. Da bei 
allen hóheren Polymeren daneben noch 2,3,5-Trimethylglucose entsteht, so kann Tri
glucosan nur die Konst. II besitzen. — Dio beiden isomeren Formen des Tetraglucosans 
kónnen dadurch erklart werden, daB die Polymerisation in dem einen Fali stattfindet, 
indem das gebildete Diglucosan sich mit einem weiteren Molekuł Glucosan zum Tri-

1 9 2 6 . I .  D . O r g a n is c iie  C h e m ie . 2 6 7 3



2 6 7 4 D . Or g a n is c iie  C h e m ie . 1926. I.

glucosan u. dieses in gleicher Weise zum Tetraglucosan kondensiert, wahrend im zweiten 
Fali 2 Moll. der Di-Verb. sich zu einer Tetra-Verb. vereinigen konnen. — Die Struktur- 
ahnlichkeit des Triglucosans u. der Maltose erlaubt die Bozeichming Glucosanmaltosid 
fur Triglucosan. — An verschiedenen Beispielen suchen Vff. die Anwendbarkoit der 
Methylierung bei Strukturaufklarungen der Kohlehydrate nachzuweisen.

-C H
j, CHOH A
O i .  i _____ J P-

o  i ÓH— O—  Ć II • CH(OH) • CH(OH) • C H  • CH(OH) • CH2. OH

'------ Ć H  Glucoserest

L .
Ć H . O H

-C H j 
GlucoBanrest

r

-C H  11

CH • OH __________ o _________
CH------ O------- CH • CH(OH) • CH(OH). CH.CH(OH)-CII„
I !

-C H  O
Óia.OH OH • CH, • CH(OH). CH- CH(OH) • CH(OH) • CH
j '  i------------o ---------- 1

V e r s u c h e .  P o l y m e r i s a t i o n  d e s  / 3 - G l u c o s a n s .  7 g  Glucosan +
0,1 g Zn-Staub im Yakuumkolben, in dem dio Luft vollstandig durch trockenes H a 
verdrangt ist, auf 250° erhitzt. Beim Schmelzen des Glucosans Leitung zur Wasser- 
etrahlpumpe geschlossen, da i sich sonst das Prod. unverandert verfluchtigt. Durch 
wochselweises Offnen u. SchlieCen der Leitung wurde eino vollstandige Polymerisation 
ohne Zers. erreicht. Riickstand m it sehr wenig h. W. ausgezogen u. mit A. versetzt. 
Dunkler Nd. Nach Entfarben absol. A. zum Filtrat. Dextrin I .  Feines Pulver. Aus 
zuviel W. dagegen klebriger Nd. Mutterlauge eingeengt u. m it A. nacheinander 
Deztrin I I  u. Dextrin I I I  gefallt. — Dezłrin I ,  Heptaglticosan, (C6H 10O6),. Hygro- 
skop. Pulver. Unl. in organ. Losungsmm. auBer in CH3COOH. Reduziert nicht. 
[«1d =  +  83,9° (W.; o =  2,08). Daraus Triacełat C12HieOs. Aus h. absol. A. Pulver. 
F. 142°. Unl. in W., k. absol. A., A., sonst 11. [oc]d =  +85,1°. (50%ig. A . ; c =  2,2315.) 
Durch Erhitzen des Dcxtrins in mit HC1 gesatt. CH30 H  entsteht Methylglucosid. — 
Dextrin I I ,  Tetraglucosan. Hygroskop. Pulver. [o c ]d  =  +  60,7° (W.). Gibt das- 
selbe Triacetat wie Dextrin I. — Deztrin I I I ,  Triglucosan. [oc]d =  29,9° (W.); 
etimmt im sonstigen Verh. m it Dextrin I I  uberein. — Bei der Methylierung von 
Dextrin I  in CH30H  wurde die Einw. von AgaO u. CH3J  unterbrochen, wenn zwei 
Alkylgruppen in jeden C,-Komplex eingefuhrt sind. Das entstandene glasige Prod. 
C8HM0 5 ist leicht zu pulvem. [a]D =76,0° (Chlf.; e =  0,6035). Mit Methylsulfat 
methyliert resultiert ein Prod. von [a ]D =  89,4° (Chlf.; c =  2,745); durchweg 11. — 
Dextrin I I  u. Methylsulfat gibt einen Sirup. [«]d =  +  66,6° (Chlf.; c =  3,3335). 
Nach 9 Methylicrungen noch unvollstandig. — Dextrin I I I  11-mal m it Methylsulfat 
methyliert, trotzdem unyollstandig. [a ]D =  +  53,5° (Chlf.; o =  2,1035). Bei 180 
bis 200°/0,5 mm Depolymerisation. — Die indirekte Isolierung von Polyglucosancn 
in Form methylierter Derivr. ergab durch Dest. Fraktion I. K p .0,2 135°. 17%
Trimethylglucosan, CjHw0 5. Krystallisiert. Fraktion I I  23,6% Di-{lrimeihylglucosan), 
(CjHjjOj)^ K p .0)2 205—210°. Sirup. [a ]D20 =  +  46,5° (Chlf.; c =  1,9516). Riick- 
etand 57,8% Poly-(lrimelhylglucosan). Glasig. [oc]D =  +  63,3° (Chlf.; c =  1,850). 
(Joum . Chem. Soc. London 127. 2903—22. 1925. St. Andrews, Univ.) B e r e n d .
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P. Karrer und Th. Lieser, Polysaccharide. XXXIV. Beitrag zur Kenntnis der 
Hydro- und Oxycdlulose. (X X X III. vgl. S. 2194.) Vff. verweisen auf dio Angaben 
yerschiedcner Forschcr iiber dio Nichteinheitlichkeit dor Hydrocelluloso u. Oxycelluloso 
Die nach dem Knoevonagel-Hess’achcn Verf. gewonneno Hydrocellulose steht der 
eigentlichen Cclluloso naher ais die meisten Hydrocellulosen. — Vff. haben eine volI- 
kommen alkalilósliche Hydrocellulose dargestellt, dereń Schwalbesehe Kupferzahl unter 3 
liegt. Ih r Reduktionsverm6gen kommt damit nahe an das bei manchen nativon Cel- 
lulosen beobaehtete heran. Nach yiermaligem Methylieren dieses Prod. betrug der 
Methoxylgehalt 42,5% (gegen 45,5% fur ein yollstandig methyliertes Prod.) Durch 
Erhohung der Alkalikonz. u. der Temp. konnte eine Steigerung dieses Wcrtes nicht 
erzielt werden. Es vcrhalt sich also Hydrocellulose mit niederer Kupferzahl beim 
Methylieren wie natiye Gerustcellulose u. Reservecellulose (Lichenin). Sie ist ebonso 
in k. W. klar 1., u. fiillt beim Kochen wieder aus. — Die Acetolyse der Hydrocelluloso 
ist langsamer ais die der Baumwolle bei gewohnlicher Temp., bei 120° (Dauer 1,5 Min.) 
nahezu gleich. — Vff. nehmen an, daB die Auflósung der Hydrocellulose in NaOH 
auf einer Peptisation oder B . von Additionsverbb. m it den Alkalihydroxyden beruht. 
Durch Leitfahigkeitsbestst. in 2-n. NaOH war ein Beweis hierfiir nicht zu crbringen. 
Die Leitfśihigkeit der Lauge erfahrt durch Auflósen von Hydrocellulose eine Vermin- 
derung. — Zum Unterschied gegen Oxycellulosen fehlt guten Hydrocellulosen der 
saure Charakter. (Vgl. Sc h w a l b e  u. B e c k e r , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 54. 545;
C. 1921. H . 881.) — Vff. bestatigen dio Angaben ScHWALBEs u. seiner Mitarbeiter 
uber die Titration von Oxycellulosepraparaten. Die Aciditat m d  durch die Aciditats- 
zahl ausgcdruckt: das ist die Anzahl ecm Normallauge, die von 1  g Substanz bei der 
Titration gebunden werden (Phenolphthalein). Die łBosaccharinbildung, die bei der 
Kalkkochung der Oxyćellulose u. gewisser Hydrocellulosepraparate beobachtct wurde, 
tr itt  bei der nativen Cellulose nicht ein. Nach der Dialyse der Lsgg. von Oxycellulose 
in 10%ig. NaOH bis zur Alkalifreiheit zeigt sich gallertartiges Ausflocken des gróBten 
Teiles der Cellulosepraparate in der Dialysierhulle.

Zur Reinigung der Cellulosezanlhogenate wurden ihre Lsgg. dialysiert. Bei steter 
Bewegung der Viscoselsg. war sie nach ca. 8 Stdn. farblos u. alkalifrei. Die Analyse 
ergab, daB auf 2 Reste CaHJ0O5 jo 2 S u. 2 oder otwas weniger Na treffen. Die FI. 
reagiert gegen Phenolphthalein neutral. Dio Lsgg. sind wenig haltbar, da dio Hydrolyso 
desXanthogenats durch die starko Vcrdunnung bei der Dialyse begunstigt wird. In  den 
dialysierten Lsgg. ist unter dem Ultramikroskop Brownsche Bewegung zu beobachten. 
Im  elektr. Oberfuhrungsvers. (220 Volt) zerfallt dio Verb. in ihre Bestandteile. An 
der Anodę scheidet sich S-frcie Cellulose ab. Mit Metallsalzen geben die Xanthogen- 
lsgg. die bekannten Schwermetallsalzfallungen von zum Teil anderer Farbung. Mit 
Dimethylsulfat entsteht der Methylester der Cellulose-Xanthogensdure; er ist sehr un- 
bestandig. Verss. m it dem Xanthogenat der Reservecellulose fielen analog aus. Nach 
O t t  (S. 1966) stimhien die krystallinen Anteile von Reservecelluloso (Lichenin) u. 
umgefallter Gerustcellulose (Hydro- u. Hydratcclluloso) chem. uberein. (Vgl. KARRER, 
Joos u. S ta u b , Helv. chim. Acta 6. 800; C. 1923. I II . 1454.)

V e r s u c h e .  Darst. von Hydrocellulose mit H3P 0 4. Gut zerzupfte W atte in 
84%ig. H 3P 0 4 walirend mehrerer Stdn. unter griindlichem Durchruhren bei Zimmer- 
temp. stehen gelassen. Darauf %  Stdo. im W.-Bad auf 35° erwarmt, allmahliche Lsg. 
Durch Einruhren von Eisstiickchen wurdo die Cellulose langsam zur Ausfallung ge- 
bracht. Nach dem Absaugen mehrere Stdn. mit W. gewaschen. In  diesom Zustand 
in 8%ig. NaOH spielend 1., nach dem Trocknen weniger leicht u. nicht yollstandig. 
Zur Trocknung wurde die Phosphorsaure-Hydrocellulose langere Zeit in A., danach 
in A. gelegt; dieser schlieBlich im Vakuumexsiccator verdampft. Kupferzahl 2,9. — 
M e t h y l i e r u n g  d e r  P h o s p h o r s a u r e - H y d r o c e l l u l o s e .  In  20%ig. 
NaOH unter Riihren gel., dann Dimethylsulfat unter Turbinieren eingetropft, Temp.
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unter 25°. Noch NaOH u. Dimethylsulfat zugegeben, bis Lsg. gerade neutral. Zum 
Sieden erhitzt, ausgcfallene Methylcełlulose nach Absaugen mit sd. W. gowaschen. 
Noch 2-mal in gloichcr Weise methylicrt. Beim 3. Mai Rk.-Gemiseh stets schwach 
alkal. gehaltcn. Rk.-Dauer 2 Stdn., Temp. um 0°. — Fermentativer Abbau der Phos- 
phorsaure-Hydroeollulose: 0,1 g trockene Phosphorsaure-Hydrocellulose, 1 ccm Phos- 
phatpuffer (pa =  5,28) u. 4 ccm Schneckenenzym 18 Tage im Brutschrank aufbewahrt. 
Nach der Filtration im Filtrat 99,6 mg Glucose, also 89,6% Spaltung. — Best. der 
Aeiditiitszahl alkalil. Cellulose: Osycellulose in 2-n. NaOH gol., +  W., m it n. HC1 
(Phenolphtlialein) zuriicktitriert. Differenz in ccm, dividiert dureh Einwage =  Aci- 
ditatszahL — In  einer Tabelle geben Vff. einigo Verss. zum Nachweis der Inhomogenitat 
der Oxycellulosen wieder. — Red. von Hydro- u. Oxycellulose. Hydrocellulose besitzt 
nach der Red. m it Na-Amalgam gegen Felilingsche Lsg. kein Reduktionsvermógen, 
ist aber yollkommen alkalillóslich; Oxycellulose, in gleicher Weise behandelt, reduziert 
Fehlingsche Lsg. spuren weise. Ebenfalls vollkommen alkaliloslich. — Dialyse der 
Viscose. Vol. der Viscoselsg. wahrend der Dialyse (8 Stdn.) ca. auf das Yierfache vcr- 
mehrt. Ausdialysierto Viseoselsg. klare oder sehr schwach getriibte, schwer bewegliche 
FI. Verss., das Cellulosexanthogenat aus der dialysierten Lsg. dureh Konz. derselben 
im Vakuum u. Ausfallen der Praparates mit A. zu isolieren, fuhrten zu Zersetzungsprodd.
— Methylester des Cellulosexanthogensaure. Gallerte, Atomyerhiiltnis S:CH3 =
0,21:0,12, ungefahr wie es ein Xanthogensaurc-Methylester R-CSSCH3 yerlangt. 
LI. in 10%ig. NaOH, unl. in organ. Losungsmm. Langsam zersetzlich. — Lichenin- 
zanthogenat wird in almlicher Weise wie das Cellulosexanthogenat hergestellt u. besitzt 
iihnlieho Zus. wio letzteres. (Cellulosechemie 7. 1—6.) B e r e n d .

R. O. Herzog, Rontgenspektrographischer Yergleich von Lichenin und Cellulose. 
Wahrend sieh das Rontgendiagramm von Lichenin von demjenigen der natiyen 
Cellulose deutlich unterscheidet (vgl. Ztschr. f. physiol. Ch. 141. 63; C. 1925. I. 1940), 
weist es zu dem Rontgendiagramm von umgefiillter Hydratcellulose bedeutend groBere 
Ahnlichkeit auf, ohne mit ihm ident. zu sein. Danach darf man annehmen, daB 
Lichenin u. /J-Cellulose einander chem. sehr nahestehen u. daB dereń krystallisierte 
Hauptmengen vielleicht nicht ganz einheitlich, in der Hauptsache aber ident. sind. 
Es wird die Vermutung ausgesprochen, daB die umgefiillte Cellulose die Vorstufe 
der natiyen Cellulose darstellt, die sieh aus ihr im Organismus bildet. Fur dio Amor- 
phisierung der Cellulose u. des Lichenins beim Umfiillen wird eine bestimmte Vor- 
stellung entwickelt. Der wesentliehe Unterschied bei boiden Diagrammen liegt in 
der Interferenz am naehsten dem DurehstoBpunkt, dereń Glanzwinkel bei /?-Cellu- 
lose zu 6° 4', boi Lichenin zu 5° 46' gemessen wurde. Dio Photometrierung ergibt, 
daB es sieh um eine Doppellinie handelt, die mit dem Auge nieht, wohl aber dureh 
das Photometer aufgelóst wird; ihre Komponenten liegen bei beiden Praparaten 
innerhalb der Fehlergrenzen von 6—11 Min. an der gleichen Stelle, treten aber mit 
yerschiedener Intensitat auf, so daB der Schwcrpunkt der Sehwarzung beim Liche
nin nach innen, bei der ^-Cellulose nach auBen gelegt wird. (Ztschr. f. physiol. Ch. 
152. 119—24. Berlin-Dahlem, Kaiser-Wilhelm-Inst. f. Faserchemie.) G u g g e n h e im .

H. W. Gonell, Rdnłgenographisćhe Studien an Chitin. Das Cliitin liefert bei der 
rontgenoskop. Unters. infolge seiner krystallograph. Struktur Debye-Seherrer-Ring- 
diagramme, wio yon einer ungeordneten Krystallmasse. Isoliert man dureh Behandoln 
mit Glycerin +  25°/0ig. HC1 dio einzelnen Schichten des Chitinpanzers yoneinander, 
so erhalt man ein schones Faserdiagramm, iilmlieh wie bei Cellulose, das beim Chitin 
der Kafer am schónsten ausgepragt war, weniger beim Chitin der Ringelwurmer, 
Kaferschneeken, KopffiiBer, Kaferpuppen, Schmetterlingsraupen, Krebse. Es be- 
statigt sieh dabei die Erfalirung, daB bei Kórperteilcn, dio eine bevorzugto Wachstums- 
richtung aufweisen u. krystalline Substanz enthalten, die Krystallite in der Wachstuins- 
richtung geordnet sind, wobei der Grad der Ordnung sehr yersehieden ist. Yon den
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untersuchten 13 verschiedcnen Chitinarten zeigten nur die Schalen von Nautilus u. 
dio Kiefer des Ringelwurmes Eunice gigantea gewisse Abweichungen. Dugegcn be- 
■saBen Chitinpraparate aus den Pilzen Cantharellus cibarius (Pfifferling) bezw. Boletus 
cdulis (Steinpilz) die gloichen Diagramme wie die Chitine tier. Herkunft. Die Kante 
des Elementarkórpers (Identitatsperiodo) in der Faseraclise ist c =  10,44 A. Bei 
der Auswertung der Diagramme ergaben sieli folgende Anhaltspunkte fiir die S truktur: 
Bei hexagonalem Elementarparallelepiped ist die Kante der Basis a =  21,8 A, das 
Yolumen 4280 A3. Der Elementarkorper enthalt 18 Acetylglucosaminanhydridmole- 
kiile, von denen je 1, 2, 3, 6 oder alle in einem Krystalliten enthaltenen eine Gruppe 
bilden kónnen. (Ztschr. f. physiol. Ch. 152 . 18—30. Bcrlin-Dahlem, Kaiser-Wilhelm- 
Inst. f. Faserstoffchemie.) GUGGENHEIM.

Leonid Andrussow, tfber die kalalytische Oxydation von Cyanwasserstoffsaure 
und Ammoniak. (Ein Vergleićh.) Eine vollstandige Analogie zu der katalyt. Oxy- 
■dation von NH3 (Ztschr. f. angew. Ch. 39. 321) findet man bei der Verbrennung der 
IICN  (vgl. H a r a  u. S in o z a k i ,  The tcclmology reports of the Tóhoku imp. univ. 5. 
71; C. 19 2 5 . II. 2124). — In  einer Figur werden die Versuchsergebnisse der NH3- 
u. HCN-Verbrennung zusammengestellt. — Die HCN-Oxydation wurde noch nicht 
bei Tempp. unter 450—500° yerfolgt; die Versuchsergebnisso unter 600° sind infolge 
Inhomogenitat des Gasgemisches ungenau. — Die Oxydations- u. Reduktionsprozesse 
*1111 Katalysator miissen im wesentlichen in Addition, innerer Umlagerung u. Spaltung 
bestehen. Zielit man eine Parallele zu den Verbrennungen von HCN u. NH3, so 
lcommt man zu folgenden móglichen Rkk.:
I. NH3 +  0 2 =  NH30 2 =  HNO +  H 20  I. HCN +  0 2 =  HCN02 =  HNO +  CO. 
Das sich in beiden Fiillen bildende HNO fuhrt im weiteren Verlauf der Rkk. zu Stick- 

+ O.
oxyden: II. 2 HNO H , +  2 NO. — Beide Rkk., 1. u. II. sind umkehrbar. —
Durch Red. von NO mit TI kommt man zum HNO u. dann in Ggw. von H 20  zu NH3, 
in Ggw. von CO zu HCN. — Die B. von NH3 u. HCN neben N2 aus NO konnte ąuali- 
ta tiv  bestatigt werden. — Das Nilroxyl kann nach I I I  in Rkk. eintreten, die zur B. 
von freiem N fiihren:

IIE  HNO +  NH3 =  N .H40  =  N2H 2 +  H 20  =  N2 +  H 2 +  H20  
HNO +  HCN =  N2H 2C0 =  N2H 2 +  CO =  N2 +  H 2 +  CO, 

wodurch das Auftreten groCer Mengen N bei Tempp. unter 600° zu erklaren ist; mit 
steigender Temp. gewinnt die zu Stickoxyden fuhrende Rk. das Ubergewicht. Bei 
Tempp. von 550° an u. hoher wird bei etwas gróCeren Verweilzeiten auch eino andere 
Gruppe von zu N fiihrenden Rkk. bemerkbar, die jedoch einen andoren Zeitverlauf 
zeigen u. dereń EinfluB durch VergróBerung der Gasstromungsgeschwindigkeiten gering 
gemacht werden kann. — Die am P t von 500° an meBbarc Rk.:

4NH3 +  6NO =  5N2 +  GH20  +  431000 Cal. 
ist durch den therm. Zerfall des NII3 u. NO bedingt. Bei den Rkk.:

4IICN +  lONO =  7NS - f  4COa +  2ILO +  850000 Cal.
4HCN +  6NO =  5N„ +  4CO +  2H2Ó +  492000 Cal.

2NO +  2CO =  N2 +  2C02 +  179000 Cal. 
ist dasselbe Verh. zu erwarten. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 59 . 458-—61.) B u s c h .

John Baldwin Shoesmith und Robert Henry Slater, HersteUung, Hydrolyse 
und ■ Reduktion von Fluor-, Chlor- und Brombenzylbromiden. (Vgl. Journ. Chem. Soc. 
London 1 21 . 1392. 125  . 2278; C. 1923 . I. 60. 19 2 5 . I. 484.) Dio weiter unten an- 
gefuhrten Benzylbromide verlieren ihr Br in wss.-alkoh. Lsg. ais Bromidion mit einer 
Leichtigkeit, die sioh durch folgende Roihe ausdriicken laBt: 1. p-Fluorbenzylbromid >  
Benzylbromid >  o-Fluor >  m-Fluorbenzylbromid; 2. Benzylbromid >  p-Chlor >  o- 
Chlor >  m-Chlorbenzylbromid; 3. Benzylbromid >  p-Brom >  o-Brom >  m-Brom-

VIII. 1 . 174
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benzylbromid. Dio Leiclitigkeit der llcd. m it H J  laflt sich wie folgt zusammenstelleu r 
1. o-Fluor >  m-Fluor >  Benzylbromid >  p-1'luorbenzylbromid; 2. o-Chlor >  p-Chlor 
>  m-Chlor >  Benzylbromid; 3. o-Brom >  p-Brom >  m-Brom >  Benzylbromid.

V e r  s u c h e. Die Chlorverbb. wurden aus dem entsprechenden Chlortoluol durcii 
Chlorieren m it PC16, Verseifen m it 98% HCOGH, Umsetzen des Aldehyds m it KOH 
u. Bromieren des Alkohols mit HBr in Bzl. hergestellt. o-Chlorbenzylbrornid, C,H6ClBr. 
K p ,9 102°; m-Chlorbenzylbromid, K p .10 109° (aus m-Nitrobcnzaldehyd). Die Brom- 
verbb. wurden durch Bromieren von Bromtoluolen hergestellt, die Jodverbb. aus 
den Bromvcrbb. durch Kochen m it K J  in verd. Aceton. o-Brombenzyljodid, C,H6B rJ, 
aus PAe., F. 47°. m-Brombenzyljodid, F. 42°. p-Brombenzyljodid, F. 73°. Zur Herst. 
der Fluorbenzylbromide wurden die entsprechenden Toluidine bei —5° diazotiert, 
die Lsg. mit kauflicher HF-Lsg. in einer Kupfcrretorte m it Kupferkuhler unter Kiihlung 
yermischt, daim yorsichtig auf dem Wasserbad 1 Stde. erwarmt, das Reaktions- 
gemisch m it absteigendem Kupferkuhler in ein mit 30% NaOH beschicktes Kupfer- 
gefafi dest. u. die Fluortoluolc m it A. extrahiert. Durch die siedenden Fluortoluole 
w iide mit Br-Dampf gesatt. Luft hindurchgeleitet u. die Fluorbenzylbromide nach 
einer eingehend beschriebenen Reinigung im Vakuum fraktioniert. o-Fluorbenzyl- 
bromid, K p .J5 84—85°, m-Fluorbenzylbromid, K p .12 'i'!0, p-Fluorbenzylbromid, K p .15 85°. 
Die Hydrolyse in verd. A. wurde durch Titration des freiwerdenden HBr vcrfolgt, 
die Red. in Eg. durch H J  bei 101° wie friiher (1. c.) bestimmt. (Journ. Chem. Soc. 
London 1926. 214—22. Edinburgh, Univ.) T a u b e .

Harold Ward Dudley und William Veale Thorpe, Eine Synthese von N-Methyl- 
pulrescin und von Putrescin. Bei Einw. von CH3-NH2 auf ó-Brom- oder Jodbutyl- 
amin tra t stets Ringschlufi unter ausschlieClicher B. von Pyrrolidin ein. Dagegeu 
liefem die nahezu quantitativ entstehenden Monobenzoylverbb. jener Halogenbutyl- 
amine mit Methylamin Monobenzoyl-N-melhylputrescin, aus dem C0H5-CO durch 
HCl abgespalten wird. Auf' demselben Wege wird unter Yerwendung von NH3 
Putrescin erhalten. Hier entsteht aber neben Monobenzoylputrescin auch Di-ó-benzoyl- 
aminobutylamin, Nil[(CH2)4-NH-CO• C0H5]2, aus dem durch Entbenzoylierung I)i- 
d-aminóbutylamin erhalten wurde. — N-Methylputrescin wurde femer auf folgendem 
Wege synthetisiert, wobei aber die Gewinnung des Nitrils Schwierigkeiten maclite;

B r• (CH,), • OC8Hs - ’- - V  CU3 • NH • (CHa)s • O C0H6 

CHj• N i l • (CH,)S• Br -°-a- ł— - > -  C H ^ N fC O -C JD ^ C H ^ .B r — >- 

CH3.N(CO-C0H6).(CH2)3.CN ya+C,1Ił'° H)>- CH3-NH-(CH2)4.N H 2
V e r s u c h s t e i l .  Phenoxybidylamin. HCl-Salz, F. 157,5° (korr.). Pikratr 

F. 159,5° (korr.). — Benzoyl-d-brombutylamin, Krystałle (aus A.), F. 52° (korr.). — Mono- 
bcnzoyl-N-mcthylpuirescin, Ol, unl. in W., wl. in A., 1. in A. u. Chlf. Gibt bei weiterer 
Benzoylierung das Dibenzoylderiv. HCl-Salz, farblose Nadeln (aus alkoh. Lsg. durch
A.), F. 150°. — N-Meth ylputrescin, CjH^Nj, farbloses, an Luft raucliendes Ol von 
piperidinartigem Geruch, Kp. 161—163°, sil. in W., fast unl. in A., 1. in Chlf. HCl- 
Salz, C5HI1N2-2HC1, bygroskop. Nadeln (aus 95%ig. A.), F. 179° (korr.), sil. in W., 
unl. in A. u. Aceton. Pikrat, C5HhN2• 2C0H3OTN3, Prismen oder Nadeln (aus W.),. 
F.-229—230,5° (korr.; Zers.), fast unl. in A. u. k. W. Chloraurat CsH 14N2*2HAuCl3- 
HjO, tiefgelbe Prismen (aus 1/10-n. HCl), F. 192° (korr.) nach Erweichen, Zers. 215® 
(korr.). — Chlorplalinat, C6H I4N2-H2PtCI6, rotliche Prismen (aus verd. HCl), Zers. 
230,5° (korr.), fallt aus wss. Lsg. durch A. Pikrolonat, Nadeln (aus W.), Zers. zwischen 
254 u. 265°, swl. in A. HgClz-Yerb., Krystałle (aus W.), F. 148° (korr.), wl. in A. — 
Dibenzoyl-N-melhylputrescin, Nadeln (aus verd. A. oder aus Chlf. durch A.), F. 115,5° 
-(korr.), sil. in Chlf. u. A. — Monobenzoylputrescin. Aus dem Gemisch der bei Er- 
iiitzen  von Benzoyl-ó-jodbutylamin mit alkoh. NH3 auf 100° erhaltenen Basen scheidet
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sich nach Lóscn in 10°/0ig. HC1, so daB neutrale Lsg. resultiert, allmahlich, schncller 
in Kaltomischung, das Salz des Di-<5-bonzoylaminobutylamins ab, aus dom F iltrat 
hicryon das Salz des Monobenzoylputrescins. Dessen Base ist ein Ol, wl. in W., unl. 
in A., sil. in Chlf. u. A. HGl-Salz, Cn H„ON2Cl, Nadeln (aus A.), F. 171° (korr.), 1. 
in W. u. A. Pikrat, Prismen (aus W.), F. 173° (korr.), wl. in W. u. A. — Puircscin. 
Dichlorhydrat, F. 300°. — Di-5-be.nzoylaminobutylamin, C22H 2D0 2N3, Nadeln (aus 
alkoh. Lsg. durch W.), F. 68°, sil. in A. u. Chlf., wl. in W. u. A. HCl-Salz, C ^ H ^ O ^ C l, 
Prismen (aus A.), F. 233° (korr.), wl. in k. W. u. A. Pikrat, Nadeln (aus sehr verd. 
Aceton), F. 121° (korr.), wl. in W. u. A. — Di-ó-aminobłilylamin, C8H21N3, an feucliter 
Luft rauehendes Ol von Geruch wie Putrescin, sil. in W. u. Chlf., mit Dampf nicht 
fliichtig, durch sd. 25%ig. NaOH nicht angegriffen. HCl-Salz, Nadeln (aus verd.
A.), bei ca. 290° unter Schwiirzung erweichend, sil. in W., unl. in A. Tripikral, 
C8H 21N3■ 3CcH30,N 3, nadelalinliehe Tafeln (aus W.), F. 255° (korr.; Zers.), wl. in A. 
Cliloraurat, Prismen (aus 1/10-n. HC1), F. 209° (korr.; Zers.). (Biochemical Journ. 
19. 845— 49. 1925. Mount Vernon, Nat. Inst. f. med. res.) Sp i e g e l .

D. Iwanow, Ober die Barslellung von Phenolen aus Organoniagnesiumverbindu7igen. 
Wahrend aliphat. Organomagnesiumverbb. bei der Oxydation mit O oder Luft gute 
Ausbeutcn an Alkoholen liefern, sind die Ausbeuten an Phenolen aus aromat. Organo
magnesiumyerbb. infolge zahlreicher Nebenrkk. nur gering. P o r t e r  u. St e e l  (Journ. 
Americ. Chem. Soc. 42. 2650; C. 1921. I. 491) erhielten aus C6H5MgBr bei 0° ca. 23% 
Phenol u. formulieren die Hauptrk. wie folgt:

CJIjMgBr +  O* — >  C JIj-O .O .M gB r — 2 CJI6-OMgBr.

Von dem Gedankcn ausgehend, daB es darauf ankommt, dic B. der Peroxyde zu ver- 
hindern oder letztero durch Red.-Mittel zu zersetzen, haben Yff. den EinfluB der ver- 
schicdcnen Faktoren untersucht. Erniedrigung der Temp. erwies sich ais gunstig, 
bei —20° . waren die Ausbeuten um ca. 6%  hoher ais bei PORTER u. STEEL. Noch 
tiefere Tempp., ferner Erhóhung der Konz. u. Oxydationsgeschwindigkeit waren ohne 
EinfluB. Ersatz des A. durch Bzl. erhohte die Ausbeuten um einige %. — Dio Zahl 
der brauchbaren Red.-Mittel erwies sich ais recht beschrankt. Am besten haben sich 
alipliat. Organomagnesiumyerbb. (1 Mol. auf 1 Mol. der aromat.) bewahrt, u. zwar 
um so besser, je hoher ihr Mol.-Gew. ist. Bei Anwcndung von i-C5HnMgBr u. —20° 
in A. waren die Ausbeuten ca. 20% hoher ais ohne dasselbe. Erhóhung der Mengo 
der aliphat. Organomagnesiumyerb. war ohne nennenswerten EinfluB. Bemcrkenswert 
ist, daB nur Chloride u. Bromide, nicht jedoch Jodide wirksam sind. — Zur Auf- 
klarung des Rk.-Mechanismus wurden die bei der Oxydation der verschiedenen Organo- 
magnesiumyerbb. entwickelten Warmemengen bestimmt. Sie betrugen in - cal. pro 
g-Mol. CeHsMgBr ca. 60000, CJJ^CH^MgCl 66500, n-C3H,MgBr 77000, C2HLMgBr 
82500. Da die Hauptrk. zweifellos obigem Schema entspricht, so ist klar, daB die 
Affinitiit der aliphat. Organomagnesiumyerbb. zum O groBer ist ais dio der aromat. 
Zuerst bildet sich daher das aliphat. Peroxyd, das tcilweise vom aromat. RMgX redu- 
ziert wird. Da man aber sehr wahrscheinlich den aliphat. Organomagnesiumyerbb. 
auch die grOBere reduzierende Wrkg. zuschreiben muB, so wird ein Teil des aliphat. 
Peroxyds yom aliphat. RMgX reduziert werden, u. zwar ein um so groBerer, jo groBer 
dio Affinitat des letzteren zum O, d. h. jo kleiner sein Mol.-Gew. ist. Daher sind die 
Ausbeuten an Phenolen bei Anwendung hoher molekularer aliphat. Organomagnesium
yerbb. hoher. — Die Menge des gebildeten Phenols ist dem absorbierten 0-Vol. nicht 
proportional, sondern fur kleinere 0-Voll. groBer. Das kommt daher, daB im Anfang 
die Konz. des reduzierenden C6H5MgBr lioch ist u. die Rk. n. nach obigem Schema ver- 
lauft, wrahrend spater die Nebenrkk. einsetzen. (Buli. Soc. Chim. de France [4] 39. 
47—55. Sofia, Uniy.) L in d e n b a u m .

174*
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Henry Gilman und J. Merriam Peterson, Die elektręnische Deutung der Athylen- 
bindung. Um die Art der Atliylendoppelbindung zu untersuchen, haben Vff. ver- 
schiedene Athylenverbb. auf Athylmagnesiumbromid, ferner 1,1-Diphenylathylen auf 
Butoxymagnesiumjodid, n. C4H0OMgJ, 'p-Tolybnercaptanmagnesiunijodid, CH3C6H4SMgJ, 
Meihylanilinmagnesiumbromid, CaH6N(CH3)MgBr u. Athylzinkjodid einwirken lassen. 
Dabei fand keine Addition statt. Deswegen nehmen Vff. an, daB die Atliylenbindung 
entweder nicht akt. oder polar ist oder daB sie zu wenig akt. ist, um Verbb. vom Typ. 
RMgX zu addieren. (Joum . Americ. Chem. Soc. 48 . 423—29. Ames, Jowa State 
Coli.) WlNKELMANN.

J. V. Supniewski und Roger Adams, Organische W ismulterbindungen. I. Dar- 
sleUung von Tricarboxytriphenylwismutdichloriden und einigen Nitrolriarylwismutver- 
bindungen. T r i a r y l w i s m u t v e r b b .  wurden dargestcllt, indem man zu 3 Moll. 
oines aromat. Halogenids u. 3,3 Moll. Mg in A. eine Lsg. von 1 Mol. BiCl3 langsam 
hinzugab. Die Ausbeute betrug meist 30—65%, beim Tri-p-anisylwismut jedoch 
nur 10%. Neu war Tri-o-anisylwismut, (o-CH3OC6H4)3Bi, aus Chlf., F. 169—170°. — 
T r  i a r  y  1 w i s m u t  d  i h a 1 o g e n  i d e wurden aus den in CC14 gel. Triarylwismut- 
verbb. durch Einw. von Halogen (Cl u. Br) bei niedriger Temp. erhalten. Tri-m-tolyU 
wismutdichlorid, (m-CH3C„H4)3BiCl2, aus Aceton, F. 132—133°. Tri-m-tolylwismut- 
dibromid, (m-Cn3C0H 4)3BiBr2, F. 52°, zersetzte sich schnell an der Luft. Triphenyl- 
wismutdiacetat, F. 152—153°, Tri-p-tolylwismutdiacetat, F. 162°, u. Tri-m-lolyhmsmut- 
diacetat, F. 148—149°, gingen beim Erhitzen mit HC1 in dio entsprechenden Chloridc 
iiber. — Tri-o-carboxytriphenyluńsmułdichlorid, (o-H02CC6H4)3BiCl2, aus Tri-o-tolyl- 
wismutdichlorid durch Oxydation mit Chromsaure in Eg.-Lsg. bei 68—70° in 15°/0ig. 
Ausbeute, F. 157—159°. Tri-p-carboxylriphenylwi&mutdichlorid, (p-H02CC6H 4)3BiCl2. 
aus Tri-p-tolylwismutdichlorid durch Oxydation m it Chromsaure oder mit 2,5%ig. 
KMn04-Lsg. unter 20°. F. 130°. Tri-p-carbomethoxytriphenylwismutdichlorid, (p-CH3. 
0 2CCeH4)3BiCl2, aus der Saure u. in der Kalte mit HC1 gesatt. Methylalkohol. F. 103°. — 
T r i a r y l w i s m u t d i n i t r a t e  wurden durch Behandlung der entsprechenden 
Dihalogerude in Aceton mit AgN03 in 50%ig. Alkohol dargestellt. Es sind farblose 
Verbb. u. sie lassen sich leicht aus Aceton reinigen. Tri-m-tolyluńsmutdinitrat u. Tri- 
p-carbomethoxytriphenylwismutdinitrat explodierten heftig bei 150—160° u. kónnten 
daher nicht analysiert werden. Trinitrotriphenylwismutdinitrat, (p-NO2C0H 4)3Bi(NO3)2, 
aus Triphenylwismutdinitrat u. rauchender H N 03 bei 0°, zersetzte sich bei 147°. 
TrinitrotriphenylwismutdicJdorid, (p-N02C6H 4)3BiCl2, aus dem Dinitrat durch Erhitzen 
mit konz. HC1. F. 132—134°. Trinilrolri-p-tolylwismutdinitrat, [N02(CH3)C9H3]3 
Bi(N03)2, aus Tri-p-tolylwismutdinitrat u. rauchender H N 03 bei Zimmertemp., aus 
Aceton, 2ers. bei etwa 160°. Trinitrotri-p-tolylwismułdiMorid, [N02(CH3)C6H3]3BiCl2, 
aus Aceton, F. 156°. Trinitrolri-o-tóltjhvismutdichlorid, [N02(CH3)C6H3]3BiCl2, F. 149 
bis 150°, sehr unbestandig. Triniłrotri-p-carbomełhoxytriphenylwismułdinitrat, [N 02 
(CH3)0sCCeH3]3Bi(N03)2, explodierte bei 150—160°. Trinitrotri-p-carbomethoxytri- 
phenylwismutdićhlorid, [N02(CH3)02CC8H3]3BiCl2, aus dem Dinitrat durch Kochen 
mit 10%ig. HC1, F. 250—260° (Zers,). — Die R e d .  v o n T r i a r y l w i s m u t -  
d i h a l o g e n i d e n  zu  T r  i a r  y  1 w i s m u t  v e r  b b. lieB sich am besten inAceton, 
bei 0° mit Natriumhydrosulfit in konz. wss. Lsg. ausfiihren. Trinitrotriphenylwismul, 
(p-N02CaH4)3Bi, F. 121°, zersetzte sich beim Stehen. Trinitrotri-p-tolylwismut, 
[N02(CH3)C6H 3]3Bi, F. 126°. — Durch Sulfurierung von Tri-o-iolylwismiddichlorid 
mit 98%ig. H 2S 04 wurde eine Verb. erhalten, die bei 154° schmolz u. sich nach einigen 
Tagen zersetzte. — Versuche, aus o-Brombenzylmelhylather, Ivp.745 225°, u. p-Brom- 
benzylmethylather, Kp .750 201°, die Grignardschen Verbb. herzustellen, um daraus die 
entsprechenden Triarylwismutverbb. zu gewinnen, waren erfolglos. (Journ. Americ. 
Chem. Soc. 48 . 507—17. Urbana, Illinois, Univ.) WlNKELMANN.
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N. Kishner und G. Wendelstein, Ober die hydrólytische Zerselzuiuj der Sulfon- 
siiuren isomerer Xylole unl er besonderer Berilcksichiigung der Reinigung des teclinischen 
Xylols. Die Zus. eines Gemisehes von m- u. p-Xylol kann aus seinein F. ermittelt 
werdcn; das reine p-Xylol schm. bei 13,6°, ein Gemisch aus 75% P- u- 25% m-Xylol 
bei 2,5°, ein Gemisch aus je 50% m - 11 • p-Xylol bei —12°. Athylbenzol erniedrigt den 
F. des p-Xylols um den gleichen Betrag, wie das m-Xylol. — Zur Isolierung der Xylole 
aus ihrem Gemisch kann mail sich der verschiedenen Haltbarkeit ihrer Sulfonsauren 
bedienen. Man lost Xylol in 1,2 Vol. H 2S04 (D. 1,84) auf dem Wasserbad (weil p-Xylol in 
der Kalte sich zu langsam lost), versetzt mit 1,1 Vol. W. u. erhitzt. 1. Am RiickfluB- 
kuhler. Bei 135° zerfiillt die Sulfosaure aus dom m-Xylol in 30 Min. zu 12%, in 90 Min. 
zu 98%, dio aus dem p-Xyloi in 1 Stde. zu 6%, in 12 Stdn. zu 100%. 2. Bei Dest. 
zwischen 130—150° geht 78%, zwischen 150—180° noch 18% m-Xylol iiber; vom 
p-Xylol wird abdestilliert 5% bis 1G0°, 42% zwischen 160—180°, 20% zwischen 180 
u. 210°. — Die Sulfonsaure atts o-Xylol gleieht in ihrer Bcstiindigkeit der aus p-Xylol.
— Athylbenzol lóst sich nur in rauchender H 2S 04, die entstandene Sulfosaure zers. 
sich m it W. bis 160° nur zu 5%, bis 200° zu 50%. — Ein Gemisch aus 75% m- u. 25% 
p-Xylol mit H 2S04 (D. 1,84) u. W. wie oben behandelt, gab bei Dest. eine Fraktion 
(65,3% des Gemisehes, 125— 150°) mit nur 8,5% p-Xylol, wahrend dio bei 180—210° 
entstandene Fraktion 78% p-Xylol enthielt. In  anderen Verss. gluckte die Trennung 
noch yollstandiger. (Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. 57- 1—12. 1925. Trust „Anil- 
savody“ .) BlKERMAN.

P. J. van Ryn, Die Einmrkung von Natriumdthylal auf symmelrisches Trichlor- 
dinilro- und -triniłróbenzol und voii Hydrozylamin auf symmelrisches Triniłrolrimeth- 
Óx'y(phenoxy)benzol. Nach B o r s c h e  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 56 . 1494. 1939. C. 1923 .
III. 550. 1313) werden OCH3, OC2ł ł 5, OC6H5 in aromat. Verbb. durch NH2OH u. durch 
darauffolgende Oxydation der NHOH-Gruppe mit konz. H N 03 durch die Nitrogruppe 
ersetzt. Das Ziel der Arbeit war die Darst. des Penta- u. Hoxanitrobenzols. — 1,3,5- 
Tricklor-2,4,6-lriniirobenzol, C6C13(N02)3, F. 184°, wurde nach der Vorschrift von J a c k 
s o n  (Amer. Chem. Journ. 18 . 667 [1896]) nur in sehr geringer Ausbeute erlialten. 
Bei der Einw. von NaOCH3 (2 Moll.) auf l,3,5-Trichlor-2,4-dinitrobenzol (1 Mol.) in 
benzol-methylalkoh. Lsg. entstehen zwei isomere Monochlordinitrodimethozybenzole, 
C8II,O0N2Cl vom F. 218° (I) u. 102° (II), daneben noch l,3,5-Trichlor-2-nilro-4-melh- 
oxybenzól, F. 45,50(HtjgOUNENQ, Ann. Chim. et Phys. [6] 20 . 526 [1890] fand 48,5°). 
I  gibt beim Erhitzen m it Anilin ein 4,6-Dinitro-5-anilido-l,3-dimethoxybenzol vom 
F. 189°, das B l a n k s m a  (Rec. trav. chim. Pays-Bas 27 . 253; C. 19 0 8 . II. 1923) auf 
andere Weise dargestellt hat. Hieraus schlieBt Vf. auf die Richtigkeit der Formeln

I u. II. — l-Chlor-2,4,6-trinilro-
3,5-dimelhoxybmzol, C8H90 8N3C1
(III) aus I oder II durch (24 Stdn.). 
Einw. von k. H N 03 (D. 1,52). 
Schuppen aus A., F. 85° (vgl. 

u. u to , .  — iLi,iww*y-*,j:,6-iTiniirobenzol, C9H8OsN 3 (IV) aus
III m it NaOCH3 in Bzl. Krystalle aus CH3OH, F. 75°. Beim Kochen (21/* Stdn.) 
einer absol.-alkoh. Lsg. von IV (IMol.) mit 3,5 Moll. NH2OH-HCl u. der entsprechenden 
Menge NaOC2H6 entsteht hauptsiichlich l,3,5-Tridthox>/-2,4,6-trinilrobenzol (V), F. 118° 
( J a c k s o n ,  Amer. Chem. Journ. 1 5 . 612 [1893]; 32 . 173 [1904] fand 119°) u. in geringer 
Menge Trinitrodioxami?imthoxybenzol, C6(N02)3(NH0H)2-0C2H5, F. gegen 200°. —
l,3,5-Tribrom-2,4,6-trinitrobenzol nach J a c k s o n  (Amer. Chem. Journ. 10 . 284 [1888]
12. 9 [1890]), dabei entsteht noch eine Verb. von F. 224°, die 1,3-Dinilro-2,4,5,6- 
tetrabrombenzol, C8(N02)2Br4, F. 228°, zu sein scheint. l,3,5-Triphenoxy-2,4,6-tri- 
nitrobenzól, C24H 1;>0 9N3 (VII). Aus V mit Phenolnatrium in Bzl., Krystalle aus Bzl., 
F. 181° ( J a c k s o n  fand 175°, Amer. Chem. Journ. 13. 189 [1891]). Gibt beim Stehen
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mit NaOC2H6 Vcrb. V. Einw. von NH2OH auf VII gab nebcn unverandertem Aus- 
gangsmaterial ein Phenol onthaltendes Harz. Auoh IV gab mit NH2OH kein faC- 
barea Prod. (Rec. trav. chim. Pays-Bas 45 . 257—66. Leiden, Univ.) B r a u n s .

Herbert Henry Hodgson und Francis Harry Moore, Die Nitrierung des m- 
Bromphenols. (Vgl. S. 903.) Vf. dehnt die Nitrierungsverss. am m-Chlorphenol 
(Joum. Chem. Soc. London 127- 1599; C. 1925 . I I .  1845) nunmehr auch auf das 
m-Bromphenol aus. m-Bromphenol liefert mit NaN03 u. konz. H 2S04 nitriert 3-Bro>n- 
6-niiropherwl, aus PAe., F. 42°, Methylather, F. 85,5°, Benzoat, F. 104°. Analog
3-Brotn?4-nitrophenol, aus PAe., F. 131°, Methylather, F. 45°, Benzoat, F. 102°. Die 
Nitrierung mit H N 03 u. Oleum gibt 3-Brom-2-nitrophenol, C6H 40 3NBr, aus PAe. 
gelbe Nadeln vom F. 65—67°. (Dio gelben Nadeln stellen die wasscrfreie Verb. dar, 
daneben ist noch eine wasserhaltige, farblose Form bestandig, aus PAe., F. 33°.) 
Methylather, C,H60 3NBr, aus verd. A., F. 73°, Benzoat, aus A., F. 133°, Na-Saiz. 
Bei der Nachpriifung des friiher (1. e.) beschriebenen 3-Chlor-2-niirophmols zeigten 
sieh ebenfalls zwei Formen u. zwar die gelbe, wasscrfreie Form vom F. 45—47° u. 
die farblose wasserhaltige Form, C8H 40 3NC1-H20  aus PAe., F. 37,5—38°. Die 
heftigere Nitrierung des m-Bromphenols liefert 3-Brom-4,6-dinitrophenol, C6H 30 6N2Br, 
aus PAe., F. 92°, Ag-Salz in zwei gelben u. einer roten Modifikation. Ferner 3-Brom-
2,6-dinitrophenol, C6H 305N2Br, aus PAe., F. 131°, Ag-Salz; 3-Brom-2,4-dinilrophenoL 
C6H3OsN2Br, aus W ., F. 175°, Ag-Salz. 3-Brom-2,4- u. -2,6-dinitrophenol liefern mit 
wss. NaOH 2,4-Dinitroresorcin vom F. 146°, mit NH3 im Rohr eine Verb. CeHgO^N,, 
vom F. 258°, wahrscheinlich entweder 2,4- oder 4,6-Dinitro-m-phenylendiamin. Die 
heftige Nitrierung des m-Bromphenols liefert 3-Brom-2,4,()-trinitrophenol, aus W ., 
F. 149°, Ag-Salz. Ferner 3-Brom-2,5,6-trinitrophenol, CGH 20 7N3Br, aus W ., F. 146°, 
Ag-Salz u. 3-Brom-2,5,6-trinitrophenolkaUum-4-sulfonsaures-K, CGBr(0K)(N02)3 'S 0 3K. 
aus A. gelbe Krystalle, welche beim Erhitzen explodieren. (Journ. Chem. Soc. 
London 19 2 6 . 155—61. Hućfdersfield, Techn. Coli.) T a u b e .

Walter M. Lauer, Die Konstitution des Tribromphenolbrotnids und vernvndter Ver- 
bindungen. Dem Tribromphenólbromid wurde von B e n e d iic t (LlEBIGs Ann. 199- 

OHal O 127 [1879]) die Konst. I, von T h ie le  u.
E ic h w e d e  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 33- 

Half T i | Hal Ha Hal 673 [1900]) die Konst. II  gegeben. — Die
vom Vf. angestellten Verss. ergaben min, da (5 
Formel II  fur das bei Einw. von Br2 auf 
Tribromphenol entstehende Prod. unwahr- 

sclieinlich ist, dufi aber ganz entfernt dio Moglichkeit besteht, es ais ein Gemisch einer
o- u. p-chinoiden Form anzusehen. Formel I erklart die angefiihrten Tatsachen, 
wenn man eine partielle Umlagerung von Trihalogenphenolchloriden, welche Br in 
p-Stellung erhalten, zu den isomeren Trihalogenphenolbromiden annimmt.

E s p e r i m e n t e l l e s :  Verb. C6H2BrCl30 . B. i-Brom-2,6-dichlorphenol (nach 
H u n t e r  u. J o y c e , Joum . Americ. Chem. Soc. 39. 2644; C. 19 1 8 . II. 187, aus p-Brom- 
phenol dargestellt) wurde mit Chlor behandelt u. das entstehende Prod. in h. Chlf. 
aufgenommen. Beim teilweisen Verdunstcn des Chlf. blieb eine gelbe, krystallin. 31. 
zuriick, die sieh bei 114° unter Entw. von Br2 zersetzte. — Verb. C J ltClB\\0. B. 
analog der soeben beschriebenen dureh Einw. von Brom auf p-Chlordibromphenol 
(welches naeh H u n t e r  u. J o y c e  bereitet wurde). Gelbe Krystalle. Bei etwa 115° 
Zers. unter Br-Entw. — Bei Einw. von Chlor auf Tribromphenol entstand ebenfalls 
eine Verb. C^lljOlBr.f), wrelchc sieli beim langsamen Erhitzen bei 131° unter Br-Entw. 
zersetzte. — Die tetrahalogenierten Phenole gaben beim Erhitzen mit A. Halogen 
ab, u. zwar:

Verb. C6H2ClBr30  (aus p-Chlordibromphenol) 96 %  Br u. 4 °/o Cl 
,, C6H 2ClBr30  ( „ Tribromphenol) 43,5% „ „ 56,5°/0 „
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Verb. G6H 2Cl3BrO (aus Trichlorphenol) 96% Br u. 4 %  Cl
„ C6HaCl3BrO ( „ p-Bromdichlorphenol) 40% » » 60 %  »•

(Journ. Americ. Chem. Soc. 48. 442—51. Minneapolis [Minn.], Univ.) WlNKELMANN.
Pierre Nicolle, Uber einige acydische trisubstituierle c/.-Glykole. Vf. hat fest- 

gestellt, daB Hexyldimethylglykol, C6H 13-CH(OH),C(OH)(CH3)2, u. Hezyldiphenyl- 
glykol, CeH 13 • CH(OH) • C(OH)(C6H6)2, ohnc Umlagerung zu Hexyl-i-propylketon, 
CgH13• CO ■ CH(CH3)2, u . Hexylbeyizhydrylkelon, CeH13• CO • CH(C0H5)2, dehydratisiert 
werden. Das entspricht den Erfalirungen von TlFFENEAU u. Mitarbeitern, nacii 
denen fiir das Zustandekommen einer Umlagerung bei der Dehydratisierung trisub- 
stituierter a-Olykole die Ggw. von mindestens o i n  e m Aryl erforderlich ist, welches 
sich auBerdem an demselben C-Atom befinden muB wie das H-Atom. Ein acycl. 
Radikal mit 6 C-Atomen ist dem C„H0 in dieser Hinsiclit nicht gloichwertig. — Vom 
Hexyl<ithylbutylglykol, C0HI3 ■ CH(OH) • C(OH)(C2H5)(C1H9), wurden nach dem Verf.
von T i f f e n e a u  u. L e v y  (C. r. d. 1'Acad. des sciences 178. 1724; C. 1924. II. 647) 
beide stereoisomerc Eormcn dargestellt, wic ubrigens 1. c. schon kurz erwahnt. — 
Eine grofiere Anzahl acycl. trisubstituierter Glykole wurde zwecks Unters. ihrer hypnot. 
Eigenschaften dargestellt. Uber lctztere hat Vf. bercits berichtet (vgl. Buli. Sciences 
Pharmacol. 31. 433; C. 1924. II . 2349). Die hypnot. Wrkg. ist danach nicht an die 
Ggw. eines cycl. Radikals gebunden.

T e r s u c h e .  Propyldiathylglykol oder 3-Athylheptandiol-(3,4), C3H,-CH(OH)- 
C(OH)(C3H5)2. Man bereitet aus Butyraldehydbisulfit u. KCN in wenig W. a-Oxy- 
pentansaurenitril, sattigt die absol. alkoh. Lsg. desselben bei 0° mit HCl, gieBt auf 
Eis u. athert aus. Der erhaltene a-Oxypentansaureathylester wird mit C2H5MgBr 
umgesetzt. Nadeln aus PAe., E. 45—46°, ll. in W., A., zł. in PAe., von etwas bitterem 
Geschmack. — i-Propyldimethylglykol oder 2,4-Dimethylpentandiol-(2,3), (CH3)2CH- 
CH(OH)■ C(OH)(CH3)2. Aus oc-Oxy-i-valeriansaureathylester (Kp .700 1 70°, aus i-Bu- 
tyraldehyd wie oben) u. CII3Mg.I. Nadeln aus PAo., E. 59°, 11. in W., A., PAe. — 
i-Propyldiathylglykol oder 3-Athyl-5-mdhylhexandiol-(3,4), C9H 20O2. Mit CaH5MgBr. 
Nadeln aus PAe., F. 76°, wl. in k. W., 11. in A., A., PAe. — i-Butyldimethylglykol oder
2,5-Dimethylhexandiol-(2,3), (CH3)2CH-CH2-CH(OH)-C(OH)(CH3)2. Aus i-Butylglykol- 
saureathylester (Kp. 180—185°, aus i-Valeraldehyd) u. CH3MgJ. Angenehm riechendes 
Ol, Kp.2l) 100—105°, D. 0,925, wl. in W., 1. in A., PAe. — i-Butyldiathylglykol oder
3-Athyl-6-methylheptandiol-(3,4), C10H 22O2. Mit C2H5MgBr. Nadeln, F. 75—76°, wl. 
in W.,- 11. in A., zl. in PAe., Olivenol. — i-Butyldipropylglykol oder 4-Propyl-7-mdhyl- 
ocłandiol-(4,5), C12H20O2. Mit C3H,MgBr. Aus PAe., F . 59—60°, swl. in W. — i-Butyl- 
,glykolsaureamid, C6H 130 2N. Aus obigem Ester mit konz. NH4OH. Aus Bzn., F. 51—52°,
11. in A., wl. in PAe. — Die folgenden Glykole der Formel C8H 13-CH(OH)-C(OH)R3 
werden aus Hexylglykolsaureathylester (Kp .,60 230—235°, aus Onanthol) u. RMgX 
dargestcllt. — Hexyldimethylglykol oder 2-Hdhylnonandiol-{2,3), C10H 2i!O2. Enthalten 
in den Fraktionen'K p .21 115— 125°, 125— 139°, von angenehmem, stechendem Geruch,
D.° 0,9375, wl. in W. Wird von k. konz. H 2S04 iibergefiihrt in Hexyl-i-propylketon, 
C10H 2OO, Kp. 200—202°, D.° 0,843. Letzteres wurde zum Vergleich wie folgt syn- 
thetisiert: Onantholoxim (F. 51°) wird m it sd. Acetanhydrid (5 Stdn.) zu Heptan- 
saurenitril (kummelartig riechende FI., Kp. 175—180°) dehydratisiert u. dieses mit 
i-C3H,MgBr umgesetzt. Das Keton gibt kein Oxim oder Semicarbazon. — Hexyl- 
didthylglykol oder 3-Athyldecandiol-(3,4), C12H260 2, aus PAe., F. 45—46°, "swl. in W., 
zl. in 01ivenol. — Hexyldipropylglykol oder 4-Propylundecandiol-(4,5), Cu H30O2, aus 
PAe., F. 57—58°, 11. in A., zl. in PAe., 01ivenól, swl. in W. — Hexyldibutylrjlykol oder 
ó-Bułyldodeccmdiol-(5,6), 0 lsH3l0 v  aus PAe., F. 73—74°, fast unl. in W., zl. in 01ivenoi.
— Hexyldiphenylglykól oder l,l-Diphenyloctandiol-(l,2), C20H 260 2, aus A., F. 102—103°, 
unl. in W., wl. in PAe., zl. in A., 1. in Bzl. Wird von k. konz. HaSOj iibergefiihrt 
in Hezylbenzhydrylketon, C20H2.,O, nach Reinigung uber das Semicarbazon (Nadeln
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aus A., F . 121°) Kp.jo 225—230°, D.° 1,022; lieferte bei der Oxydation mit Cr03 in 
Essigsaure Benzophenon. — Ais Ausgangsmaterial fiir die folgenden Glykole der 
Formel C6H ,3 • CH(OII) • C(OH)RR' dient das Hexylglykolsaureamid, C6H 13'CH(OH)- 
CONHj, das mit 70°/o Ausbeute durch Einleitcn von HCł-Gas in die atli. Lsg. von 
Onantkolcyankydrin erkalten wird. Es liefert mit RMgX die Ketonalkokole C6H 13 ■ 
CH(OH)*CO*R, die mit R'MgX umgesetzt werden. Die Ausbeuten sind hier besser 
ais in der Pkenylreiko (vgl. T if f e n e a u  u. L e v y , S. 905). — Hexylacelylcarbinol oder 
Nonanól-(3)-on-(2), C9H 180 2. Aus dem Amid u. CH3MgJ. Gelbliche Fl., K p .31 125 
bis 130°, D.° 0,9513. Reduzicrt (wie alle folgenden Ketonalkokole) Feklingscke Lsg. 
Semicarbazon, F . 184°. — Hezylpropionylcarbinol oder Decanol-(4)-on-(3), C10H 20O2. 
Mit C2H5MgJ. Ivp.2l 126—131°, D.° 0,9349. Semicarbazon, F. 121°. — Hexylmethyl- 
ałhylglykol oder 3-Methyldecandiol-(3,4), CnH 240 2. Aus Hexylacetylcarbinol u. C2H5MgBr 
oder aus Hexylpropionylcarbinol u. CH3MgJ. Ol, Kp.la 126—142°, D.° 0,939. — 
Hc.xylbutyrylcarbinol oder Undecanol-(5)-on-(4), CuH 220 2. Aus dem Amid u. C3H,MgBr. 
Gelbe Fl. von brennendem Geschmack, Kp.ls 134—136°, D.° 0,9243. Semicarbazon, 
aus A., F. 258—260° (Zers.) bei schnellem Erhitzen. — Hcxylmethylpropylglykol oder
4-Methylundecandiól-(4,5), C12H 2e0 2. Aus dem vorigen u. CH3MgJ. Dicke Fl., K p .18 150°,
D. 0,9355. — Hexylbenzoylcarbinol oder l-Phenylodanol-(2)-on-(l), CwH20O2. Aus dem 
Amid u. CeHsMgBr. K p .36 200°. — Hexylmdhylphenylglykol oder 2-Phenylnonandiol- 
(2,3), C15H 2.,02. Aus dem yorigen u. CH3MgJ. K p .10 160—180°. Hexylvalerylcarbinol 
oder Dodecanol-(6)-on-(5), Ci2H 240 2. Aus dem Amid u. C4H 0MgBr. Gelbe Fl., K p .19 145 
bis 146°, D .15 0,904. Semicarbazon, F. 270°. — Hexylathylbutylglykol oder 5-Athyl- 
dodecandiol-(5,6), CJ4H 30O2. u.-Fortn: Aus Hexylpropionylcarbinol u. C4H,,MgBr. Aus 
PAe., F. 61°, 11. in A., zl. in 01ivenól, wl. in PAe., swl. in W. f}-Form : Aus dem yorigen 
u. C2H5MgJ. Aus PAe., F. 46— 47° [nicht 106°, wie bei T i f f e n e a u  u . L ev y  (1. c.) 
angegeben]. (Buli. Soc.Chim. de France [4] 39. 55—67. Paris, Hópital Boucicaut.) Lb.

Jeanne Levy, Semiphwkolinumlagerung. i)ber die Notwendigkeit der Gegenicarl 
des Phenylradikals fiir die molehdaren Umlagerungen. II. (I. ygl. Buli. Soc. Chim. de 
France [4] 33. 1655; C. 1924. I. 2682.) Aus den bisherigen Unterss. geht heryor, daB 
trisubstiluierte a -Glykole in folgenden Fallen o k n e Umlagerung dekydratisiert werden:
1. Glykole vom Typus I., wenn R ' =  Alkyl, R  =  CH3, C6H5-CH2 (1. Jlitt.) oder C6H 13 
(NlCOLLE, vorst. Ref.); wenn R ' =  C6H5, R =  CH3 (STORMER, Ber. Dtsck. Ckern. Ges. 
39. 2302 [1906]), i-C4H , (T if f e n e a u , C. r. d. TAcad. des sciences 143. 127 [1906]), 
CgHu (yorst. Ref.), C8H 5-CH2 (1. Mitt.). 2. Glykole yom Typus II., wenn R =  Alkyl 
(T if f e n e a u  u . L e v y , Buli. Soc. Chim. do Franco [4] 33. 742; C. 1924. I .  2246). 
Um den Ureachen dieses Verh. naher zu kommen, hat Vf. einigo Glykole untersucht, 
dereń Radikale sehr yerschiedene Affinitatsgehalte aufweisen. Es wurden gowahlt: 
CH3 u. C6H5 m it starker, C6H6.CH2 u. (C6H5)2CH mit sekwaćker Affinitat. Es ergab 
sich jedoch, daB die Glykole III., IV. u. V. sowohl von konz. ais verd. H 2S 0 4 okne 
Umlagerung dehydratisiert werden, wahrend z. B. das III . analoge Phenyldibenzyl- 
glykol Umlagerung erleidet (O r ŹCHOW, Buli. Soc. Ckim. de Franco [4] 25. 113; 
C. 1919. III . 259). Hierau8 folgt yon neuem, daB die Ggw. eines an der Gruppe 
CH(OH) haftenden C6H5 fiir das Zustandekommen einer Umlagerung unbedingt not- 
wendig ist.

I. R .CH(OH).C(OH)<!', II. 11 • CII(OH)• C(O H )<^ H

III. CII8 • CII(OH) • C(OH) (CH,. C J I ^  IV. (CeH5)2CII • CII(OII) • C(OIl)(CH:l),
V. (C J I^ C II  ■ CII(OIl) • C(OII) (C JIJj

V e r s u e h e .  Mdhyldibenzylglykol oder l-Phenyl-2-benzylbulandiol-(2,3) (III.). 
Aus Milehsaureatbylester u. Benzyl-MgCl. Rohprod. m it Dampf dest. Kp.M 241 bis 
243°, sehr yiscose, beim Abkiihlen erstarrende M., F. 34—35°. — l-Phenyl-2-benzyl- 
butawn-(3), CH3-CO-CH(CH2-C6H5)2. Aus III . mit sd. 50%ig. H 2S 04 (6 Stdn.).
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K p .20 200—205°. Semicarbazon, aus A., F. 154—155°. Das Keton wurdc zum Vergleioli 
wie folgt synthetisiert: l-Phenyl-2-benzylbutanol-(3). Aua Dibenzylacetaldehyd (Kp. 
200—210°) u. CH3MgJ. Kp.n5 215— 220°. Wird vonC r03 in sd. Essigsaure zu obigem 
Keton oxydiert. — Benzhydryldimethylglykol oder 3-Methyl-l,l-diphenylbutandiol-(2,3) 
(IV.). Man behandelt Benzhydrylglykolsiiurenitril in absol. A. mit HCl-Gas, zerlegt 
m it W. u. setzt den Benzhydrylglykolsaureester (F. 66°) mit CH3MgJ um, Rohprod. 
m it alkoh. KOH kochen. Sehr viscose Fl., K p .37 235— 236°. 3-Methyl-1,1-diphenyl-
butanon-(2), (C0H,),CH-CO-CH(CH3)2. Aus IV. mit k. konz. H 2S04. Aus PAe., 
F. 76— 77° (vgl. T if f e n e a u  u . O r e c h o w , Buli. Soc. Chim. de France [4] 33. 195; 
C. 1923. III . 1015). — Benzhydryldiphenylglykol oder 1,1,3,3-Tetraphenylpropan- 
diol-(J,2) (V.). Aus Benzhydrylglykolsaureester u. C6H6MgBr. Aus A., F . 110—111°..
— Tetraphenylacelon, (C6H5)2CH ■ CO • CH(C0H5)2. Aus V. 'm it konz'. H2S 04 bei 0° oder 
sd. 50%ig. H 2S04. A us Eg., F. 135—136°. (Buli. Soc. Chim. de France [4] 39. 67—72. 
Paris, Fac. des Sciences.) L in d e n b a u m .

V. Grignard und F. Chambrefc, Ober die Keionspaltmig der tertiaren Alkohole. 
VeranlaBt durch dieBeobachtungen, daB die ausMethylheptenon u.RMgXdargestellten 
tertiaren Alkohole bei der Dest. unter at-Druck wieder in KW-stoff u. genanntes 
Keton zcrfallen (vgl. Grignap.D u. E s c o u r ro u , C. r. d. l’Acad. des sciences 176. 
1860; C. 1924. I. 36), obwohl sich die Doppelbindung in y  befindet, u. daB Phenyl- 
methyl-a-pentenylcarbinol bei der Vakiiumdest. in Acetophenon u. a-Penten zer- 
fallt (vgl. G r ig n a rd  u. D u b ien , Ann. de Chimie [10] 2. 285; C. 1925. I. 637), haben 
Vff. zahlreiche gesatt. sowie K-, /?- u. j/-ungesatt. tertiare Alkohole in dieser Richtung 
untersucht. Am wenigsten stabil sind die a-Alkenylcarbinolo; bei Dest. unter at- 
Druck erleiden sie hauptsachlich Dehydratisierung, in gutem Vakuum dagegen einige 
recht glatt die Ketonspaltung. Gesatt. sowie /9- u. y-Alkenylcarbinole sind im all- 
gemeinen unzers. destillierbar, einige geben bei mehrstd. Kochen Spuren von Ketonen. 
Setzt man sie aber hoheren Tempp. aus, so tr i t t  zunachst Dehydratisierung ein, die 
m it steigender Temp. zugunsten der Ketonspaltung zuriicktritt. Letztere erfolgt 
bei - 650—700° fast ausschliefilich, allerdings unter teilweiser Verkohlung. Um diese 
zu rermeiden, laBt man die Substanz ein mit Glaswolle gefiilltes, auf ca. 600° (bei 
at-Druck)oder4—500°(imVakuum) erhitztesRohr passieren. U nter diesenBedingungen 
scheint die Ketonspaltung eine ganz allgemeine Erscheinung zu sein, da Vff. keiner 
Ausnahme begegnet sind. Am wenigsten glatt verlauft die Rk. bei den a-Alkenyl- 
carbinolen, da diese gleichzeitig stark dehj^dratisiert werden. — Die folgenden Re- 
sultate wurden, wo nichts angegeben, unter at-Druck bei ca. 600° erhalten. Die ein- 
geklammerten Zahlen sind Ausbeuten in % . — Phenylmethyl-cc-octenylcarbinol bei 
einfacher Vakuumdest.: Acetophenon. — Benzylmethyl-u.-octenylcarbinol ebenso: 
Onanlhylidenacelon. — Propyl- u. i-Butylmethyl-rj_-pentenylcarbinol (G r ig n a rd  u. 
D ub ien , 1. c.) bei 500° u. 180 mm: Butylidenacekm. —  Allylmethylpropylcarbinol: 
Methylpropylketon' (50, bei 500° u. 160 mm 60—65). — AUylmethylbenzylcarbinol: 
Phenylaceton (60, bei 400—450° u. 30 mm 90). — Allylmethylphenylcarbinol: Aceto
phenon (80). — Crotonylmethylbutylcarbinól-. Methylbutylketon (30). — Crotonylmeihyl- 
benzylcarbinol: Methylbenzylkełon (60—65, bei 400° u. 30 mm 90). — Crotonylmethyl- 
phenylcarbinol: Acetophenon (80). — y-Butenylmełhylbulyl- u. y-Bulenylmethylbenzyl- 
carbinol: Allylaceton (20—30 u. 50—60). — y-Butenylmelhylphenylcarbinol: Aceto
phenon (50) u. wenig Allylaceton. — y-Pentenylmethylbutyl- u. y-Pentenylmethyl- 
benzylcarbinol: Crotcmylaceton (50 u. 50—60). — y-Pentenylmethylphenylcarbinol: 
Acetophenon (50—60) u .  wenig Crotonylacelon. — Methyldibutylcarbinol: Methylbutyl
keton (30). — Phenyldimelhylcarbinol: Acetophenon (80). — Benzyldimethylcarbinol: 
Aceton (60). — Athylpropylbutylcarbinol: Gemisch von Ketonen. — Dio beiden ersten 
Carbinole werden aus ónanthylidenaceton dargestellt. Dieses erhalt man nach dem 
Verf. von G r ig n a r d  u. D u b ien  (1. c.), wenn man in Aceton, mit A. vercl., -j- NaOH
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Onanthol ointropfen l&Bt u. im Vakuum verdunstet. Das Ketol bildet Blattchen aus 
PAe.-A., F. 70—72°. Is t nach einigen Monaten in ein Dimeres, F. 100—103°, uber- 
gegangen. — Die Ketonspaltung kann zur Beat. der relativen Affinitiitsgehalte ver- 
schiedener Radikale dienen, denn das ais KW-stoff abspaltende Radikal haftet am 
lockersten. Nach den Torliegeuden Verss. ordnen sich die Radikale mit abnehmendem 
Affinitatsgehalt in folgendo Reiho: C6HS, CH3, y-Alkenyl, Benzyl oder Alkyl (aufier 
CH3), /9-Alkenyl. (C. r. d. 1’Acad. des sciences 182. 299—302.) L in d e n b a u M.

W. P. Jorissen und P. A. A. van der Beek, Die Oxydation des Benzaldehydu und 
die Aklivierung des Sauersioffs durch denselben. Bei der Oxydation des Benzaldehyds 
durch Luftsauerstoff haben S ch o n b e in  (Journ. f. prakt. Ch. 74. 328 [1885], L udw ig  
(Ber. Dtsch. Chem. Ges. 29. 1456 [1896]), B ach  (C. r. d. 1’Acad. des sciences 124. 
951 [1897]), E n g le r  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 30. 1677 [1897]) u. S ta u d in g e r  
(Ber. Dtsch. Clicm. Ges. 46. 3530 [1913]) nur geringo Mengen Pcroxyde gefunden. 
J o r i s s e n  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 29. 1707 [1896]) hat bei der Oxydation von Benz
aldehyd in Essigsaurcanhydrid das Peroxyd des Benzoylacetyls erhalten u. vermutet 
dabei ein Zwischenprod. Um dieses zu fassen, wiederholt er den Vers. in Losungsmm. 
wie Aceton, Bzl., Benzin, CHC13, Pyridin u. CC14. In  Acetonlsg. fanden Vf. bei der 
Einw. von Luftsauerstoff u. Sonnenlicht auf Benzaldehyd bis 6 3 %  eines Peroxyds. 
Durch Abdest. des Losungsm. u. Dest. des Riickstandes bei 1 mm bis 95° wurde ein 
Prod. vom F. 40—41° isoliert, das in seinen Eigeuscliaften mit denen des Benzoyl- 
wasserstoffsuperozyds von B a e y e r  u . VlLLIGER (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 33. 1582 
[1900]) ubereinstimmt. (Rcc. trav. chim. Pays-Bas. 45. 245—47. Lciden.) B ra u n s .

J. Bougault, Ein Beispid eines Ketonhydratoxyds. (Vgl. S. 2334.) Vf. berichtet 
iiber das Lacton vom F. 82°. Dasselbe wird erhalten, wenn man 37 g Na-Salz der 
Amidsaure in 220 ccm Eg., 15 ecm HC1 u. 30 ccmW. 8 Stdn. kocht, 500 ccmW . zu- 
fugt u. den Nd. in 100 ccm Bzn. +  10 com A. aufnimmt. Die Bzn.-Lsg. wird mit 
Sodalsg. gewasehen, welche etwas Benzylphenylathylbernsteinsaure (vgl. S. 1155) 
entfemt, dann m it 50 ccm konz. NaOH u. 100 ccm W. geschuttelt. Es bilden sich 
drei Schichten; die unter© wird entfem t u. durch W. ersetzt, dio alkal. Lsg. mit HC1 
gcfallt. Die bald erstarrende sirupóse M. ist das Lacton C'19£fls0 3, dem Vf. Formel I.

CJI5. CH, • CII, • C - 0  C0H5-CH, ■ CII, • C • Oli
I. ' 0 < |  I II. ' 0 < |

Cali, • CII, ■ CH2 ■ C -C O  C J I, • CII, • CII3 • C • CO J I
erteilt. Krystalle aus A. +  PAe., F. 82°, unl. in W., PAe., 1. in A., A., Bzl., Chlf. 
Wird von Alkalien zur Ozys&ure II. hydrolysiert u. aus dieser durch Dehydratisierung 
regeneriert. Die Verrnutung, daB I. ein Zwischenprod. zwischen ,der Amidsaure u. 
dcm Laeton vom F. 120° (1. c.) sei, hat sich durch den Vers. nicht stutzen lassen, da
I. bei weiterer Einw. von HC1 in Essigsaure nicht verandert wird. Beide Lactone 
bilden sich auf vcrschiedenen Wegen nach der Gleichung:

C20H23O6N  =  NH3 +  C0 2 +  H20  +  c 19h 18o 3.
(C. r. d. l’Acad. des sciences 182 . 582—84.) L in d e n b a u m .

S. Nametkin, Zur Frage der Konfiguration alicydischer a-Glykole. (Beilrage zur 
Slereochemie alicydischer Verbindungen. IV.) (III. vgl. Journ. Russ. Phys.-Chem. 
Ges. 55. 75; C. 1925. I. 222.) Da nach B o e s e k e n  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 56. 2409;
C. 1924. I. 313) die aus Cyclohexenoxyden entstohenden oc-Glykolc die trans-, die 
mit KMnOj aus Cyclohexenderivv. entstehonden a-Glykole die cis-Konfiguration 
Jiaben, so mussen in der friiheren Arbeit Vfs. (Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. 55. 70:
C. 1 9 2 5 .1. 217) ,,cis“ - u. „trans"- vertauscht werden, wodurch aber das Grundschema 
nicht geandert wird. — DaB dio beiden Formen gleichzeitig entstehen konnen, zeigt 
z. B, die KMnO.,-Oxydation des l-Phenylcydohexens-(l), wobei Vf. mit N. Iwanowa 
bei 0° ein oliges Glykol (Kp.12 166— 167°) erhielt, wahrend naeh B o e s e k e n  die beiden
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l-Phenylcydohexandiole-(l,2) krystallin. sind; in Vfs. Verss. cntstand also ein Gemisch 
der beiden. (Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. 57. 75—79. 1925. Moskau, 2. Univ.) Bior.

Woodford Stanley Gowan Plucknett Norris, cydo-Hexanspirocycloliexan. 
N ó r r i s  u . T h o r p e  (Journ. Chom. Soc. London 119 . 1199; C. 1922 . I .  93) haben 
aus oyclo-Hexylidenaceton u. Na-Malonester den Ester I I  u. aus diesem cyclo-Hexan- 
spirocyclohexan-3,5-dion (I) hergestellt. Nach C r o s s l e y  u. Le S u e u r  (Journ. 
Chem. Soc. London 83. 110 [1903]) liefert I  in Chlf. mit PC13 das ungesatt. Chlorketon
III. Die Red. von I I I  m it Na u. feuchtem A. liefert nur wenig des spiro-AlkohoIs IV, 
dagegen fiihrt dio Red. mit Zn in sd. Eg. glatt zu cyclo-Hexanspirocydokexan-3-<m (V).
V gibt mit Na u. feuchtem A. reduziert cyclo-Hexanspirocydohexan-3-ol (IV), dessen 
Konstitution aus der Oxydation mit H N 03 zu cydo-Hexan-l-essig-l-propionsdure (VI) 
hervorgeht. Die Umsetzung von IV zu dem Bromderiv. VII yerlauft auBerordentlich 
schwierig, doch kann durch Red. m it Zn in A. cydo-Hexanspirocydohexan (VIII) 
neben einem ungcsiitt. KW-stoff IX oder X erhalten werden. Letzterer liefert dann 
schlieBlich mit H , u. Pd VIII.

1 ( ' I ] ^ C H j • CHjS. rt • C O \r ,r r
1  Vh * < c h , • C H >  > C H a>CO>OHa

I I I  C5H 10> C < g ; ^ g 1> C II  

V CiH lp> C < g ;- > .c^ > C H ,

VII C5Ht̂ C < ^ ^ | b H 2 

IX csii10> gŁ ch~ ch! > ciIs

x  C5H 10> C < g | ; (g “ > C H

V e r s u c h e .  cyclo-Hexanspirocyclohexan-3,5-dion (I) liefert mit wss. B a(0H )2 
vereeift cydo-Ilexan-l-aceton-l-essi(jsdvre, CnH 180 3, aus PAe., F. 67°, 11. in A., Bzl. 
u. A., wl. in W. u. PAe., Semicarbazon, C12H 21ON3, aus Methylalkohol, F. 183,5° 
(Zers.). I  gibt mit PC13 in Chlf. 3 Stdn. ruckflieBend erhitzt cydo-Hexanspiro-5-chłor- 
A*-cydohexen-3-on, CnH^OCl (III), aus PAe., F. 47°, K p .12 157°, Semicarbazon, 
OiaHlgONaCl, aus Methylalkohol, F. 219° (Zers.). Die Red. von III  in sd. Eg. mit 
Zn-Staub (24 Stdn.) fiihrt zu cyclo-Hexanspirocydohexan-3-on, CuH190  (V), K p .15 130°, 
Kp.7-3 225°, nD =  1,48685, d 21'7 =  0,98417, Semicarbazon, ClaH21ONs, aus A., F. 224,5° 
(Zers.), Oxim, CnH^ON, aus PAe., F. 128°. V gibt in feuchtem A. m it Na reduziert 
cydo-Hexanspirocyclohexan-3-ol, CnH20O, (IV), Kp .15 127—128°, F. 58°, p-Niłro- 
benzoat, C13H 230 4N, aus A., F. 102°. Die Oxydation von IV mit H N 03 in der Hitze 
liefert cyclo-Hexan-l-essig-l-propionsaure, CuH 180 4, (VI), aus Chlf. PAe., F. 142,5°, 
Ca-Salz, Athylester, C15H 280 4, K p .14 179—183°. Die Einw. von HBr auf IV liefert 
ein unreines Bromderiv. (VII), ebenso gibt HCl kein einheitliches Prod. Das robo 
Bromprod. gibt in 90°/o A- mit Zn-Staub reduziert ein Gemisch von VIII mit IX 
bezw. X u. dieses mit.H2 u. Pd reduziert cydo-Hexampirocyclohexan, CUH20, Kp.777 208°, 
d20,° =  0,87833, iid =  1,47313. Femer noch bei der Einw. von PC15 auf I cyclo- 
Hexanspiro-3,5-dichlor-A‘1,i-cydohexadien, CnHX4Cl2 (XI), K p .21 152°, doch kann das 
Halogen weder durch saure, noch durch alkal. Red. befriedigend entfernt werden. 
(Journ. Chem. Soc. London 1 9 2 6 . 245—53. Sunbury, Anglo-Persian Oil Co.) T a u b k .

Raymond Delaby u n d  Maurice-Marie Janot, Uber cyclo-Hexylglycerin. 
Wahrend aus Vinylalkylcarbinolen, CH2: CH -011(011)-Alk, u. Br in n. Rk. Alkyl- 
dibromhydrine, CH2B r• CHBr• CH(OH)• Alk, ehtstehen (vgl. DELABY, Ann. de Chimie 
[9] 19 . 275; C. 19 2 4 . I .  2338), erhielten M o u r e u  u. G a l l a g h e r  (Buli. Soc. Chim.

TI CH ^ C H j^ C H j^ n  ^.C Hj-C O '. /-,px 
I I  c h 2< q H  ̂_ CH2-^  CH2 • CO< 2

COOC2H.

IV C5H10> C < g W H ) > CHi

VI C4H 10> C < ^  c o o h o o h

VIII C3H10> C < g V C H :>CH,

.C H r^C Cl 
XI C3H10> C <  > C H

N 3H, • CCI
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de Franco [4] 29. 1009; C. 19 2 2 . I. 741) ans Yinylphenylcarbinol u. Br Phenyltri- 
bromhydrin, CH2Br • CHBr • CHBr • C6H5. Vff. haben daher das Vinyl-cydo-hexyl- 
carbinol, CH2: CH-CHtOHJ-CjHjj, nach gleicher Riehtung untersucht. Es entsteht 
aus molekularen Mcngen Acrolein u. cyclo-Hexyl-MgBr bei tiefer Temp. K p .13 93—94°,
D .°0 0,9362, D .17'!0 0,9202, nD17.5 =  1,4811. Allophanat, F. 169—170°. Mit Br in 
Eg. erhalt man in n. Rk. cydo-Hexyldibromhydrin, F. 73,5° (Hg-Bad), ident. mit dem 
von VALEUR u . L u c e  (Buli.Soc. Chim. de France [4] 27. 611 [1920]) beschriebencn 
„Bromid“ . Dieses liefert mit K-Acetat in Eg. — unter teilweiser HBr-Abspaltung
— ein Gemisch von Acetinen u. letzteres mit l% ig. methylalkoh. HC1 cyclo-Hexyl- 
glycerin, nach Vakuumdest. (Kp.20 188—190°) sofort erstarrend. Prismen aus Essig- 
ester, F. 73,6“ (Hg-Bad), weniger hygroskop. ais die Alkylglycerine, wl. in A., unl. 
in Bzl., Chlf., 1. in CH3OH, Essigester. Ausbeute mindestens 30% (berechnet auf 
Carbinol). (C. r. d. l’Acad. des sciences 1 81 . 1146—47. 1925.) L in d e n b a u m .

Marcel Godchot und Pierre Bedos, Beitrag zur Kennlnis der geomelrischen. 
SUreoisomerie in der cydo-Hexanreihe. I II . Ober die Chlorierung des inaktiven m-Methyl- 
cydo-hexanons und die Konstitution einiger Disubstilutionsprodtikte des cyclo-Hexanols. 
(II. vgl. S. 1980.) (Kurzes Ref. nach C. r. d. l’Aead. des sciences vgl. C. 1924. II. 
639.) Nachzutragen ist: Vorliegende Arbeit enthalt die in der 2. Mitt. angekiindigte 
Beweisfiibrung fur die Konst. der 2-Chlor-5-methyl- u. 2,5-Dimethyl-cyclo-hezanole 
u. des 2,5-Dimethyl-cydo-hexanons (Semicarbazon, F. 122°). Nachdem Verss., ge- 
nanntes Keton oder das Dimethyl-cyclo-hexanol (Allophanat, F. 158°) zu oxydieren, 
die Chlormethyl-cyelo-hexanole zu m- oder p-Methyl-cyclo-hexanol zu reduzieren 
oder dic Dimethyl-cyclo-hexanole zu einem Xylenol zu dehydrieren, keine brauch- 
baren Ergebnisso geliefert hatten, wurde folgender Weg gewahlt: Oxydation der 
Chlormethyl-cyclo-hexanole zu einem Chlormethyl-cyclo-hexanon u. Abspaltung von 
HC1 aus diesem, wobei ein 4-Methyl-cyclo-hexen-(2)-on-(l) (I.) oder ein 5-Methyl- 
cyclo-hexen-(2)-on-(l) (II.) • 7,u erwarten war. K o t z  u. STEINHORST haben inakt.

CII-CII CH-CH I- 11 • ®kt. II. dargestellt u. ihre Konst. be-
H o C r^ ^ C H  II C r ^ S C H  wiesen. Yff. waren daher genotigt, die Darst.

ri I. | '  J  II. des inakt. II. aus inakt. m-Methyl-cydo-
2 hezanon nachzuholen, wobei sie sich des

 ̂ Verf. genannter Autoren bedienten. Das fl.,
nicht absol. reine inakt. 2-Chlor-5-methyl-cydo-hexanon, C,HU0C1, besaC Kp.e 80—86°,
D .2°20 1,089, nc20 =  1,47 0 65, das andere, K p .0 90°, bildet Nadeln aus Lg., F .  55—56°, 
Yon schwach minzenartigem Geruch, u. ist bereits von FAW ORSKI u . B a j o w s k i  
(Joum . Russ. Phys.-Chem. Ges. 4 6 . 1097 [1914]) beschrieben worden. — Das aus 
seinem Semicarbazon, CeHI3ON3, Blattchen aus CH3OH, F .  182°, regenerierte inakt.
5-Meihyl-cydo-hexen-(2)-on-(l), C7H10O (II.), ist eine bewegliehe, schwach nach Pfeffer 
riechendo F l.,  Kp.;eo 170° (korr.), D .26 0,919, no20 =  1,44 635. — Das durch Oxydation 
des Chlorhydringemisches aus A  3-Methyl-cyclo-hexen erhaltene Chlormethyl-cydo- 
hexanon konnte nicht zum Krystallisieren gebracht werden, da es offenbar durch 
nicht zu entfernende Reste von Chlorhydrin verunrcinigt war, die iibrigens bei der 
weitcren Verarbeitung nicht stóren. Wie unten gezeigt werden wird, liegt nur eines 
der beiden Stereoisomeren vor, u. zwar das vom F. 55—56°. — Eine cinfachc tlber- 
legung sagt bereits, daC aus /d3-Methyl-cyelo-hexen iiber die Chlorhydrine einerseits, 
aus m-Methyl-eyclo-hexanon durch Chlorierung andererseits hervorgehende Chlor- 
methyl-cyclo-hexanone, die durch Abspaltung von HC1 samtlich II. liefern, nur
2-Chlor-5-methyl-cyclo-hexanone sein konnen. Trotzdem haben Yff. noch die drei 
auf den beschriebenen Wegen gewonnenen Chlormethyl-cyclo-hexanone mittels 
CH3MgJ in die 2,5-Dimethyl-cydo-hexanone iibergefuhrt. Diese Ergebnisso (schon 
im kurzeń Ref. mitgeteilt) bestatigen die Richtigkeit der Formeln. Da das nicht 
krystallisierende Chlormethyl-cyclo-hexanon aus dem Chlorhydringemisch (ygl. oben)
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dasselbe Dimethyl-cyclo-kexanon (Semicarbazon, F. 122°) liefert wic das Chlormethyl- 
cyclo-hexanon vom F. 55—56°, so ist es mit diesem ident. (Buli. Soc. Chim. de France 
[4] 39 . 83—99. Fac. des Sciences dc Montpellier.) L in d e n b a u m .

S. Nametkin und A. Sseliwanowa, Uwiersuchungen in der iso-Bomilangru.ppe. 
Kurzes Ref. nach Ber. Dtsch. Chem. Ges. vgl. C. 19 2 4 . II. 2747. Nachzutragen ist, 
daB das sek. Nitro-i-bornylan (I.), C10Hi7O2N, bei Oxydation mittels KMn04 in alkal. 
Lsg. ein Ketongemisch (Kp. 205—206°) liefert u. nicht, wie erwartet wurde, das 
i-Bornylon. Dadurck wird nahegelegt, daB auch I. ein Gemisch ist, welches zustande 
kommt, weil H N 03 die beiden Binge des i-Bornylans gleichzeitig anzugreifcn yermag. 
Auch die Konst. des t-Bomylons wird dureh diesen Bef und in Frage gestellt. 
(Joum . Russ. Phys.-Chem. Ges. 57- 65—74. 1925. Moskau, 2. Univ.) B ik e r m a n .

S. Nametkin Hild L. Brtissowa, Uutersuchungcn auf dem Oebiete der Campher- 
homologen. (Joum. Russ.Phys.-Chem. Ges. 57. 80—86.1925. — C. 1924 . II. 2145.) Bkm.

S. Nametkin und A. Sabrodina ( =  Zabrodin). Uber die Nitrierung des Tri- 
cydens und den Mcchanismus der Einwirktmg von Salpetersdure auf Kohlenwasser- 
stoffe verschiedener Bei hen. (Journ. Russ. Phya.-Chem. Ges. 57- 87—96. 1925. —
C. 19 2 5 . I. 1182.) B ik e r m a n .

William L. Gilliland und Arthur A. Blanchard, Nickdcarbonyl, Kohlenozyd und 
Grignardsche Reagentien. Kohlenoxyd wurde in Form von Nickelcarbonyl m it Phenyl- 
MgBr in Rk. gebracht, u. zwar derart, daB das Nickelcarbonyl aus dem frei werdenden 
Ni u. zugeleiteten CO bestandig regeneriert wurde. (Beschreibung der Apparatur 
s. im Original). Ais Rk.-Prodd. wurde neben einem unkrystallisierbaren Ol Triphenyl- 
melhan, Triphenylvinylałkohol, Pentaphenyldłhan u. Tetraphenylathylen isolicrt, dereń 
Entstehung Vff. analog den Grignardschen Rkk. u. indem sie fur Nickelcarbonyl die 
Konst. Ni(—C—0 )4 annehmen, folgendermaBen formulieren:

O ‘V1° 15r C0H /  -MgBr
II gibt bei der hydrolyt. Spaltung Triphenylmethan. Aus I entsteht a) Triphenyl- 

vinylalkohol, b) Tetraphenylathylen:

Ct!Ii5\  +co C,H,s. ?  C H
a) BrMgO-)C—MgBr BrMgO^C—C-M gBr — > ^»!>>C r:C =;0 — y

C „H / C8H /  ^

C;’h “> C = C < C ,JL B‘ (C0H6)jC—C(C6H5)OH 

b) 2(C0H5)3C < g g f 1' — y  (CeH5)i C=C(C6H6)a +  (MgBr)aO 

Dureh Einw. von CO auf II  entsteht die Verb. (C8H5)3C—C—MgBr. Diese gibt mit
6

/ C eH5
2Moll. C.IIjMgBr eineVerb.(C,.H5)3C—Cr-M gBr, aus welcher dureh hydrolyt.Spaltung

X C6H5
Pentaphenylathan gebildet wird. Wie man ersehen kann, ist dio Zahl der móglichcn 
Umsetzungen sehr groB. Wahrscheinlich besteht das unkrystallisierte Ol aus einem 
Gemisch verschiedener solcher Zwischenprodd., wie sie in diesem Schema angegeben 
sind. (Joum. Americ. Chem. Soc. 48- 410—20. Cambridge [Mass.], Inst. of Techn.) W in .

B. Helferich und H. Sieber, Berichtigung. Die frtiher ( v g l .  H e l f e r i c h  u . Mit- 
arbeiter, Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 872. 1605; C. 1925. II . 279. 2271) ais salzsaures 
Triphenylcarbinol beschriebene Yerb. ist eine Doppeluerb. von salzsaurem Pyridin mit 
Triphenylcarbinol, C19H 160,C5H5N,HC1; aus Essigestcr oder Aceton, F. 174°. (Ber. 
Dtsch. Chem. Ges. 59. 600.) B u s c h .
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Andrś Kling und Daniel Florentin, Ober die Hydricrung organischer Sv.bstanr.en 
bei hoher Temperatur und unter erhohtem Druck, in  Oegenwarl nicht hydrierender Kataly- 
satoren. (Vgl. S. 2320.) Viclc Moll. erleiden erst bei so hoher Temp. Dissoziation, daB 
sie ohne weiteres fiir das Verf. nicht in Frage kommen. Vff. haben gefunden, daB 
sich die Temperaturschwelle der Rk. durch Zusatz gowisser Katalysatoren erniedrigen 
laflt, welche entweder innerc Rkk. auslosen oder intermediiire unstabile Additions- 
oder Substitutionsprodd. bilden. LaBfc man z. B. auf cyclo-Hcxanol in Ggw. von 
A120 3 oder eines anderen dehydratisierenden Katalysators bei 420—440° H unter 
Druck einwirken, so erhalt man fast quantitativ cyclo-Hemn, auBerdem etwas Hezan. 
Auch vcgetabil. Ole, Schieferole usw. werden in Ggw. eines solehen Katalysators 
viel leichter in KW-stoffo iibergefiihrt ais ohne ihn. Besonders wirksam ist cin Ka- 
talysator bei polycycl. Substanzcn. Naphthalin zerfallt ohne Katalysator mit H  
unter Druck bei 500° nur schwer. Setzt man aber einige °/o FeCl3, A1C13 oder alkal. 
Erdchlorid zu, so werden bei 460° in 3 Stdn. mehr ais G0% ohne Teerbildung in eine 
hauptsachlich aus Bzl., Toluol, Xylolen usw. bestehende FI. iibergefiihrt. Auch Stein- 
kohlenteer, Anthracenóle u. selbst Kohle liefern auf dicsc Weise mehr oder weniger 
crhcbliche Mengen von Benzol-KW-stoffen. (C. r. d. l'Acad. des sciences 182 . 52G 
bis 527.) L in d e n b a u m .

Marcus Aurelius Matthews, Realdionen der meso-Oxyanthrone. (Vgl. B a r n k t t  
u, M a t t h e w s ,  Journ. Chem. Soc. London 123 . 380; C. 19 2 3 . I. 1225.) Unter den- 
selben Reduktionsbedingungcn, welche friiher (1. c.) im Falle des Anthrons angewandt 
wurden, liefert 10-0xyanthron (III) Dihydrodianthranyl, welche Vcrb. nach I  oder II 
konstituiert sein kann. Dio Red. liefert walirscheinlich aus I II  zunachst unter Pinakon- 
kondensation IV, dieses verliert iiber den Ring lunweg H20  u. das entstchende V 
liefert bei weiterer Red. I  oder II. 10-0xy-10-phenylanthron gibt im Gegensatz zu
III  bei der Red. ein Dianthranyl u. kein Dihydroanthranylderiv. Dio direkte Chlo- 
rierung des Anthrons lieferts unter geeigneten Bedingungen 10-Chloranthron, welches 
am besten ais P jT id in ium salz  identifiziert wird. Die Chlorierung von 4-Cldoranthron 
u. 1-Chloranthron liefert 4,10-Dichloranthron u. -1,4'-Dicldor-9,9’-dianthron. Oxy-
anthron gibt unter LuftabschluB m it W. gckocht in ausgezeiclmeten Ausbouten 
Anthrachinól. Die Nitrierung des Dihydxodianthi’anj'ls liefert Nitrodihydrodianthranyl, 
ohne daB Oxydation eintritt, die Bromierung in CS2 gibt Dibromdihydrodianthranyl. 
Die Red. des Dianthranols mit H J  in Eg. liefert ausschlieBlich Anthron, dio Red. mit 
Sn u. HC1 ein Gemisch von Anthron u. Dihydrodianthranyl. Das Anthron eutsteht 
hierbei wahrscheinlich sekundar ais Reduktionsprod. des 'sich durch Ketonisierung 
bildenden Dianthrons.

V e r s u c h e .  10-0xyanthron liefert in Eg. mit Zn u. HC1 reduziert Dihydro
dianthranyl, C28H 20 (I oder II) aus Bzl., F. 298—300°, 11. in Chlf., wl. in CS2, Pyridin, 
Aceton u. A. In  organ. Losungsmm. zeigt die Verb. blauviolette Fluorescenz. Mit 
B r in CS2 Dibromdihydrodianthranyl, C28H18Br2, aus PjTidin kein F. bis 320°, Ver- 
farbung am Licht. I  liefert mit HNOa in Eg. Nitrodihydrodianthranyl, CjuHjjOoN, 
aus Eg., F. 305° (Zers.). Dichlordihydrodianthranyl (BARNETT u. łlATTHEWS, Journ. 
Chem. Soc. London 1 23 . 2549; C. 19 2 4 . I. 2123) gibt in Eg. mit UNO- in der Warme 
Dichlordiniirodianthranyl, C28H 140,,N2C12, aus Pyridin +  A. kein F. bis 330°. 1-Chlor-

OH HO
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9-anthron gibt in Pyrićfin +  Essigsaureanhydrid l-Chlor-9-anthranylacctat, C16HU0 2C1, 
aus A., F. 110— 112°; analog 4-Chlor-9-anthranylacetat, F. 124— 126°. Die Bromicrung 
von 1-CbloTanthron in CS2 licfert 1-Cldor-lO-bronuinlhron, C14HgOClBr, aus Chlf., 
F. 165° (Zers.), daraus durch Verseifen mit ires. Aceton 1-Chlor-10-oxyanthron. 
CUH S0 2C1, aus Bzl., F. 144—145°. Analog aus 4-Chlor-10-bromanthron 4-Chlor-
10-oxyanthron, aus Bzl., F. 144—145° (keine Sclunelzpunktsdepression mit dcm
l-Clilorderiv.). 10-0xyanthron liefert mit HC1 in Toluol 10-Chloranihron, CJ4HaOGl, 
aus Bzl. m it CcH„, F, analysenrein 225° (Gasentw.); mit Pyridin in der Warme lO-Ozy- 
anthranyl-9-pyridiniumchlorid, C19H 140NC1 ''H20 , aus selir verd. HC1, F. 204° (Zers.).
4-Chlor-10 -oxyanthron liofert in Bzl. m it HC1 4,10-Dichloranlhron, Cu l lgOCl2, aus 
Chlf. u. PAe., F. 127—128°. (Journ. Chem. Soc. London 1926. 236—45. John Cass 
Teehn. Inst.) T a u b e .

Harry H. Reynolds und Lucius A. Bigelow, Eine Unterswhung iiber die Dar- 
stellung von Chinizarin. Es wurde der Einflufi versehiedener Faktoren auf die Aus- 
beute u. Reinheit des aus p-Chlorphenol, Phthalsaureanhydrid, Borsaure u. konz. 
H 2S 04 dargestelltcn Ghinizarins untersueht. Dabci werden folgende Bedingungen 
ais die giinstigsten erkannt: Die geeignetste Temp. ist 200°. Durch Verlangerung 
der Reaktionszeit stcigt die Ausbeute. Borsaure hat einen bemerkenswerten EinfluG 
auf die Rk., man nimmt am besten 2,5% der angewandten H2S04. Es empfiehlt sich, 
227% der berechneten Menge Phthalsaureanhydrid anzuwenden. Vf. gibt eine aus- 
fiihrliehe Darst.-Methode an, nach wcleher die Ausbeute an reinem Chinizarin, F. 194 
bis 195° (korr.), 75% der Theorie betrug. (Journ. Americ. Chem. Soe. 48. 420—22. 
Providence, Rhode Island.) WlNKELMANN.

Praphulla Chandra Guha und Satis Chandra Dey, Uber Heteroringbildungen 
mit Thiocarbohydrazid. H . Kondensationen mit Diketonen und Aldehyden. (I. vgl. 
Quarterly Joum . Indian Chem. Soc. 1. 141; C. 1925. I. 1999.) Mit o-Diketonen reagiert 
Thiocarbohydrazid (I) in yerschicdener Weise. Je 1 Mol. der Komponentcn tr it t  zu- 
sammen in den Fallen Benzil, Acenaphthenchinon, Campherchinon u. Allomn. Den 
neuen Verbb. kommt wahrscheinlich nicht die allgemeine Formel II., sondern I II . zu, 
da sie nicht die Eigensehaften von Mercaptanen besitzen. Dagegen kondensieren sich 
yom Phenanthrenchinon, fi-Naphthocliinon u. Isatin je 2 Moll. mit 1 Mol. I. Da auch 
diese Verbb. in Alkali unl. sind, so wird man sie nicht nach IV., sondern nach V. zu 
formulieren haben. — Einige o-Diketonmonoxime liefem mit I  n. Hydrazone (VI.), 
welche sich Ieicht zu Bistriazolen (VII.) anhydrisieren lassen. Aus Phenantlirenchinon- 
monoxim entsteht ohne Zwischenprod. sofort die Verb. VII. — Aldehyde u. Kelmc 
kondensieren sich m it I  zu Dihydrazonen (VIII. u. IX.). Monohydrazone sind nicht 
erhaltlieh.

II. III. IV. V.
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Ve r  s u c h e. Die Kondensationen der Diketone u. Monosime m it dem Hydro- 
chlorid von I  werden in sd. Eg. ausgefiihrt. — 3-Thiokeło-6,7-diphenyl-l,2,4,S-hepta- 
teirazin, C^H^N^S (nach III.). Aus Benzi. Ausbeute selir gering. Nach Waschen 
mit W. u. Aceton hellgelbe Krystalle, F. 118—120°, 11. in A., Pyridin, unl. in W., Aceton, 
Bzl., verd. Sauren u. Laugen. — 3-Thiokełoacenaphłhen-l,2,4,5-hcptatetrazin, C12H8N4S, 
aus Nitrobenzol oder Pyridin, dunkelbraun, F. 253°, unl. in A., Aceton, Bzl., Eg., 
verd. Sauren u. Laugen. H 2S 04-Lsg. dunkelbraun. — 3-Thioketocampher-l,2,4,5-hepla- 
tetrazin, CnHlcN4S, gelbe Nadeln aus Nitrobenzol, schm. nicht bei 290°, 11. in A., zl.
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in Eg., unl. in Aceton, Bzl., Chlf., verd. Sauren u. Łaugen. H 2S04-Lsg. gelb. — 3-Thio- 
ketoaUoxan-l,2,4,5-heplałelrazin, CjHiOsN6Sf orangegelbe Krystalle aus Pyridin, schm. 
nicht bei 295°, unl. in W., A., Aceton, Eg., Bzl., Nitrobenzol, verd. Sauren, 11. in h. 
Pyridin, Laugen. l I 2S04-Lsg. braun. — Dipheimnthreiicliinonthiocarbohydrazon, 
C20H 1BO2N4S (nach V.), scliarlachrote Krystalle, F. 242°, aus Pyridin hellrote Nadeln 
m it 1C6H 5N. — Di-fl-naphthochinontliiocarbohydrazon, C2lH 140 2N 4S, graue, amorphe M. 
aus Pyridin (Tierkolile) +  W., dann Nitrobenzol, schm. nicht bei 290°, unl. in W.,
A., Eg., Aceton, Bzl., vcrd. Sauren u. Laugen. Verkolilt mit konz. H 2S04. — Diisatin- 
thiocarbohydrazon, C17H 120 2N6S, orangefarbige Nadeln aus Nitrobenzol, F. 262° (Zers.),
11. in Pyridin, sd. Nitrobenzol, swl. in A., unl. in W., Aceton, Bzl., Chlf., Eg., verd. 
Sauren, 1. in verd. Laugen (rot). H 2S04-Lsg. violettrot. — Diacetylmonoximthiocarbo- 
hydrazon, C9H 180 2N6S (nach VI.), aus Pyridin (Tierkohle) -j- W., amorph, F. 285° 
nach Verkohlen bei 220°, 11. in Eg., Pyridin, Laugen (rot), unl. in A., Aceton, Bzl., 
Chlf., verd. Sauren. — Thioketobisdimdhyltriazol, C9H]2N0S (nach VII.). Aus dem vorigen 
mit Eg. +  konz. HC1 (Rohr, 100°, C Stdn.). Amorph, schm. nicht bei 300°, unl. — 
Thiokelobisphenanthrenlriazol, C20H 18N6S, Nadeln aus Nitrobenzol, F. 230°, 11. in sd. 
Nitrobenzol, Pyridin, unl. in A., Aceton, Bzl., Chlf., Eg., verd. Sauren, swl. in sd. verd. 
NaOH (rot). H 2S 04-Lsg. braun. — Isaloximlhiocarbohydrazon, C17Hi40 2NBS, gelbe 
Nadeln aus Nitrobenzol, F. 228° (Zers.), 11. in A., Eg., Nitrobenzol, verd. NaOH (rot), 
unl. in W., Aceton, Bzl., verd. Sauren. H 2S04-Lsg. ticfrot. — Thiokelobiaisatinlriazol, 
C17H 10N8S. Aus dem vorigen mit alkoli. HC1 (Rohr, 100°). Grunstieliig gelbe Nadeln 
aus P jT id in , schm. nicht bei 290°, 11. in Pyridin, Nitrobenzol, wl. in Eg., unl. in A., 
Aceton, Bzl., Chlf., verd. Sauren u. Laugen. H 2S 04-Lsg. rot.

Dio Kondcnsationen mit den Aldehyden u. Ketonen vollziehen sich in wss.-alkoli. 
Lsg., teilweise schon bei Zimmertemp. — Dibenzylidenthiocarbóhydrazid, C15H 14N4S 
(nach VIII.), aus Eg., F. 194°, zl. in A., unl. in W., A. Gibt m it AgN03 in A. einen 
gelben, gelatinosen Nd. —, , Di-m-nilrobenzylidenihiocarbohydrazid, C15H 12O4N0S, nach 
Auskochcn mit A. gelbes Pulver, F. 227°, meist swl. — Dicinnamylidenthiocarbohydr- 
azid, ClsH 18N4S, nach Auskochen mit A. gelbe Platten aus Nitrobenzol, F. 235° (Zers.), 
wl. oder unl. auBer in sd. Nitrobenzol. — Di-o-oxybenzylidenłMocarbohydrazid, C15H 140 2 
N4S, Platten aus Aceton, F. 190° (Zers.), 1. in A., Aceton, unl. in A., Bzl., Chlf. — 
Dianisylidenthiocarbóhydrazid, C17H 18OaN4S, hellgelbe Platten aus verd. Aceton, F. 158°, 
unl. in W., A., Chlf., wl. in sd. Bzl. — Difurfurylidenthiocarbohydrazid, CuHł0O2N4S, 
Platten aus Eg., F. 250° (Zers.), unl. in W., A., Bzl., wl. in Aceton, 11. in h. A. — 
Dipiperonylidenthiocarbohydrazid, C17H 140 4N4S, gelbliche Platten aus Aceton oder Eg., 
F. 195° (Zers.), unl. in W., A., Bzl., Chlf., zl. in Aceton. — Diacetonthiocarbohydrazon,
C,H14N4S (nach IX.), Krystalle aus Aceton +  W., F. 195° (Zers.). — Diacetophenon- 
thiocarbohydrazon, C17H 18N4S, Platten aus A., F. 185°. — Dibenzophenonth iocarbo- 
hydrazon, C27H22N4S. Hier tr itt  die Rk. erst nach Zusatz von Na-Acetat ein. Krystalle 
aus A. oder Eg., F. 230° (Zers.) bei schnellem Erhitzen, unl. in W., A., Bzl., Ćhlf., 
Nitrobenzol, zl. in h. A., Eg. — Dimełhyldłhylketonłhiocarbohydrazon, CsHI8N4S, K ry
stalle aus W., F. 220° (Zers.), unl. in A., A., Bzl., Chlf. (Quarterly Journ. Indian Chem. 
Soc. 2. 225— 39. 1925. Dacca, Univ.) L in d e n b Au m .

B. Sjołlema und L. Seekles, Ober Ketoenóldesmotropie. des S-Mełhyl-2-łhio- 
hydantoins. (Vgl. Rec. trav. chim. Pays-Bas 44 . 827; C. 19 2 5 . II. 1966.) Um die 1. c. 
bereits vermutete Ketoenoldesmotropie des 5-Methyl-2-thiohydantoins zu beweisen, 
haben Vff. eine opt.-akt. Form desselben vom 1-Alanin aus nach dem Verf. von JOHNSON 
dargestellt. Tatsachlich verschwindet die Aktivitat vollig, wenn man die wss. Lsg. 
mit 1 Mol. KOH yersetzt. Der ublichen Anschauung entsprechend ist das Asymmetrie- 
zentrum infolgc Enolisierung verloren gegangen. Da die Verb. nur schwach dreht 
(vielleicht wegen teilwciser Racemisierung bei der Darst.) u. daher keine ganz sicheren 
Schlusse gestattet,^ wurde noch das Benzoylderiv. (I.) vom 1-Benzoylalanin aus dar-
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gestellt. Dasselbe liefert m it 1 Mol. KOH eine hellgelbe, nocli die volle urspriingliche 
Drehung zeigende Lsg. Erst mit einem zweiten Mol. KOH wird dio Lsg. inakt. u. 
gleichzeitig farblos. Zweifellos bildet sieli zuerst das Salz II., darauf das Enolsalz III., 
womit auch der Earbwechsel seine Erklarung findet.

I. II. III.
OC------- CII-C II, OC------------ CH-CII, KO- C-  ....— C-CII3

I I N• CS • N • COCaHs Ń : C(SK)-N• COC0H. N  : C(SIC)-N-COCoII,
V e r s u e h e .  l-Benzoylalanin. Darst. nach FISCHER (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 

3 2 . 2454 [1899]). Nach G-maligem Umkrystallisieren des Brueinsalzes zeigfce die 
daraus abgeschiedene Saure F . ca. 140°, [a]n15 =  —37,4° (8,823%ig. Lsg. des K- 
Salzes). — l-AlaninhydrocMorid. Aus dem rorigen mit 20°/o'g- HC1. [<x] d20 =  —9,6° 
(11.68°/0ig. wss. Lsg.). 1-Alanin wird daraus mit frisch gcfalltem Pb(OII)2 abgeschieden.
— l-5-Methyl-2-thiohydantoin. Aus 1-Alanin, NH4 • SCN u. Acetanhydrid (0°, 1 Woche), 
dann in Eiswasser. Das 1-Acetylderiv. (F . 163—160°) wird mit konz. HC1 cingedampft. 
Aus A., F . 161°, [<x]d17 =  — 3,4° (l,3125%ig. wss. Lsg.). —  l-l-Benzoyl-5-methyl-2-thio- 
hydantoin. Ebenso aus l-Benzoylalanin (4 Tage). Lufttrockenes Rohprod. mit A. 
bei 0° bis zur Lsg., darauf mit Tierkohle schiitteln, im Eisschrank iiber H 2SO., vcr- 
dampfen. Hellgelbe Prismen, F . 158—159°, wl. in W., zl. in A., 11. in Aceton. [<x] d20 =  
—8,7° (8,42°/oig- Acetonlsg.). (Rec. tray. chim. Pays-Bas 45 . 232—35. Utrecht, 
Univ.) . L in d e n b a u m .

P. Bilion, Ober Verbindungen von Oximen mit Zinkchlorid. Bei der Darst. 
von Oximen aus Ketonen u. Crismersalz (Hydroxylamincklorozinkat) sind noch nicmals 
Zwischenprodd. isoliert worden. Solche erhalt man boi AussehluC von W., am besten, 
wenn man ganz ohne Lósungsm. arbeitet. Sie bestehen aus 2 Moll. O xim -\-1 Mol. 
ZnCl2, bilden Krystalle von scharfem F. u. sind meist 1. aufier in Lg., mittels dessen 
sie von freiem Oxim getrennt werden konnen. Man kann sie auch aus fertigem Oxim 
u. ZnCl2 in absol. A. darstellen. Von W. werden sie in die Komponenten zerlegt, woraus 
folgt; daC ihre Existenz bisher unbemerkt bleiben muCte, weil man in wss.-alkoh. Lsg. 
gearbeitet hat. Bisher wurden krystallisiert erhalten die Verbb. aus: Aceton, F. 104°; 
Methyldthylkelon, F. 71°; 3Iethyl-i-propylketon, F. 94°; Didthylketon, F. 51°; Dipropyl- 
keton, F. 42°. Aus anderen Ketonen erhielt Vf. fl. Prodd., ist daher nicht sicher, ob 
es sich um definierte Verbb. oder einfache Lsgg. handelt. Aus Acetylaceton entstcht,

gleich, ob man mit 1/2 oder 1 Mol. Crismersalz 
Zn CL arbeitet, der ZnCl2-Komplex des Dimethylisoxazols

(nebenst.), F. 92—93°. (C. r. d. lAcad. des sciences 
182 . 584—8G.) L in d e n b a u m .

Leslie Marshall Clark, Quatenuire Salze des Benzoxazols. (Vgl. Clark, Journ. 
Chem. Soe. London 1 27 . 973; C. 19 2 5 . I I .  722.) Benzoxazoljodmethylat gibt in W. 
gel. eine gegen Lackmus saure Lsg., aus w’elcher nach Zugabe des Aquivalentes an 
Alkali o-Formylmethylaminophenol isoliert werden kann. Analog liefern 1-Methyl- 
benzoxazol- u. l-Phenylbenzoxazoljodmeihylat o-Acetyl- bezw. o-Benzoylmethylamino- 
phenól. Die Rk. verlauft somit nach:

C°H‘< S c i ^ > CR +  H‘°  =  # * < $ k - C O R  +  HJ-
Die Reversion der Hydrolyse durch Rk. von o-Benzoylmethylaminophenol mit trocke-

nem H J  gelingt nicht. Yerss., durch Methylierung 
CaII4< x  q jj >CR OH  ein Zwischenprod. der nebenstehenden Formel zu

fassen, schlugen fehl, es konnte lediglich o-Benzoyl- 
melhylaminoanisól isoliert werden, dessen Konstitution durch Synthese aus o-Nitro- 
anisol bestatigt wurde. Die Benzoxazoliniumsalze unterscheiden sich somit von den 
Benzthiazoliniumsalzen durch ihre Unbestandigkeit in W. u. dic Unmoglichkeit der 
Reversion aus den o-AcYlmethvlaminophenolen durch Sauren.

VIII. 1. 175

CH3.C .C II: C-CH3 
11 1
N---------O
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V o r s u c h e .  Aus l-Methylbenzoxazol u. CH3J  bei 100° (8 Stdn.) hergestelltcs 
1-Methylbenzoxazoljodmethylat, C9H 10ONJ, aus Aceton F. 196° (Zers.),, liefert in 
W. gel. u. mit Na-Pcrchlorat gefiillt l-Methylbenzoxazolmethoperchlorat, C9H 10O6NCl, 
aus Aceton -f- A., F. 173°. Dieses liefert in W. P/a Stdn. erhitzt, o-Acetylmethyl- 
aminophcnol vom F. 151°. Dieses entsteht auch aus dem Jodmethylat mit KOH 
oder Ag20 . Aus l-Phenylbenzoxazol u. CH3J  bei 100° (36 Stdn.) hergestelltcs 1-Phenyl- 
benzoxazoljodmethylat, CI4H 12ONJ, aus A., F. 196° (Zers.), liefert in W. mit KOH
o-Benzoylmethylaminophenol; aus diesem mit Phenylcarbimid das Urethan, c 21h 18o 3n 2, 
aus A., F. 144°. l-Phenylbenzoxazoljodmethylat liefert mit Dimethylsulfat u. NaOH
o-Benzoylmelhylaminoanisol, C15H 150 2N, aus verd. A., F. 115°. Die Verb. wurde 
zur Identifizierung synth. aus o-Nitroanisol iiber die Aminoverb. hergestellt. (Journ. 
Chem. Soc. London 19 2 6 . 232—35. Hampton Wick.) T a u b e .

P. J. van Ryn, Die Nitrierung des 2,4,6-Trimethylpyridins (Kollidins). Die Nitric- 
rung von Kollidindicarbonsauro m it H K 03 im EinschluBrohr bei 200° gab neben C02 
u. NO, nur unverandertes Ausgangsmaterial. Bei der Einw. von H N 03 u. H 2S04 
(mit 7,5°/0 S03 Gehalt) auf Kollidin (3 Stdn. bei 100°) wurde ein Mononitrokollidin, 
C8H 10O2N2, erhalten, F. 35,5°. Dio Einfiihrung einer zweiten Nitrogruppe miBlang. 
Salze des Mononitrokollidins: Pikrat, C8H ]00 aN2'C8H30 7N3, F. 176° nach Sintern 
boi 170°. Clilorplatinat, C8H 10O2N2-H2PtCl8-2 H20 , F. gegen 200°. Chloraurat, 
CsH 10O2N2 ■ H  AuC14, F. 128°. — Methyljodidverb. CsH 1(10 2N2 ■ CH3J. Durch Erhitzen 
(4 Stdn.) mit CH3J  im EinschluBrohr auf 100°. Blattchen aus A., F. 210—211°. (Rec. 
trav. chim. Pays-Bas 45 . 267—70. Leiden, Univ.) B r a u n s .

Leonard Erie Hinkel und William Rees Madei, Die Kondensation von 3-Brom- 
und 3-Nitro-4-diinethylaminóbenzaldehyd mit Acelessigester und Ammoniak. (Vgl. 
Journ. Chem. Soc. London 1 17 . 137; C. 19 2 0 . I . 894.) Untersucht wurde das Ver- 
halten der 3-Brom- u. 3-Nitro-4-dimethylaminobenzaldehyde bei der Hantzschen 
Pyridinsynthese. Das bei der Kondensation m it Acetcssigester entstehendo Dihydro- 
lutidin (I) laBt sich mit gasfórmiger salpetriger Saure in normaler Weise oxydieren,

1  ^ H< C (CT h): CcCOOCJIJ'^ 0  ^  3 ^ ^ ^  3'1 
liefert jedoch kein Jodmethylat. Analog reagiert auch 3-Nitro-4-dimetliylamino- 
benzaldohyd. — 3-Brom-4-dimethylaminobenzaldehyd liefert in Acetcssigester mit 
alkoh. NH3 zur Rk. gebracht 4-[m-Brom-p-dimethylaminop]ienyl]-2,6-dimethyl-l,4- 
dihydropyridin-3,5-dicarbonsauredia.ihylesler, C21H 270 4N2Br (I), aus A., F. 133°, 11. 
in verd. HC1. Die Oxydation mit gasfórmiger salpetriger Saure fiihrt zu 4-\m-Brom- 
p-dimethylaminophenyl]-2,6-dimethylpyridin-3,5-dicarbonsdure, C21H2i 0 1N2Br, aus A., 
F. 91°, Analog wie oben aus 3-Nitro-4-dimethylaminobenzaldehyd 4-[m-Niłro- 
p - dimethylaminophenyl] - 2,6 ■ dimethyl • 1,4 - dihydropyridin - 3,5-dicarbonsduredidlhylester 
C21H270„N3, aus verd. A., F. 127°. Durch Oxydation hieraus 4-[m-Nitro-p-dimelhyl- 
amhwphenyl]-2,6-dimelhylpyridin-3,5-dicarbonsdure, C^H^OgN^ aus A., F. 109°. 
(Journ. Chem. Soc. London 1926 . 161—63. Swansea, Univ.) T a u b e .

James Davidson Fulton, Die Einmrkung von Acetylenlelrabromid auf organische. 
Basen. Tertiare organ. Basen geben m it Acctylentetrabromid Additionsverbb. der 
entsprechenden Hydrobromido mit C2H 2Brr  Die so entstehenden Verbb. sind in 
h. Methylalkohol u. A. 11., Umkrystallisieren aus Aceton oder Chlf. liefert fast quan- 
titatiy  die reinen Hydrobromide, durch W. werden die Verbb. zersetzt ,indem C2H 2Br4 
in Freiheit gesetzt wird. — Verb. aus Nicolin, Cj0Hi4N2-2HBr-2C2H 2Br4, F. 178—180° 
(Zers.). Sintern bei 140° u,. (C1(,Hj4N2-2HBr)2-C2H 2Br4, F. 182—183° (Zers.). Brom- 
aurat, C10HJ4N2 • 2HBr • AuBr3, F. 183°, 1. in A., wl. in W. Fer6. aus Pyridin, C6H6N- 
HBr-C2H 2Br4, F. 108—109°, Bromaurat, C6H5N • H B r■ AuBr3, F. 318—319°. Verb. aus- 
Chinolin, (C8H,N-HBr)2-C2H 2Br4, Sintern bei 115°, F. 136°, Bromaurat, (C9H 7N-HBr)2- 
AuBr3, F. 171—172°. Verb. aus i-Chinolin, (C9H;N -IIBr)2-C2H 2Bra, F. 155— 150°-
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(wahrsohoiniich nicłit ganz rein), Bromaurat, C#H ;N ■ HBr • AuBr3, F. 223°. Vcrb. aus 
Lutidin, (C7H,,N ■ HBr)2 ■ C2II,Br,,, F. 136— 140°. Verb. aus a-Picolin, C6H,N-HBr- 
C2H2Br4, F. 104— 105°. Pipcridin, Coniin, Homopiperonylamin, Mcnthylamin, Hexa- 
methylentetramin u. Phenylhydrazin geben wio oben behandelt nur die Hydrobromide, 
Antipyrin krystallisicrt aus C2H 2Br4 unvera.ndert aus, ebonso crwcist sich Pyrrol ais 
indiffcrcnt. (Journ. Chem. Soe. London 1926. 197— 99. Glasgow, Univ.) T a u b e .

si
Calvin J. Overmyer, Eine Synthese von Substilutionsderimten deslndigos. I. o-Nitro- 

benzoylessigsaure und verwandte Verbindungen. Es werden einigo Verbesserungen 
fiir dio Darst. von Indigo aus o-Nitróbenzoylessigsdure (1), ferner dio Konst. u. Eigen- 
sohaften des aus o-Nitróbenzoylaeelessigsaureatliylester (II) erhaltenen Reduktionsprod. 
u. einige yerwandto Verbb. besehrieben. Bei der Red. von I  mit Dextrose oder Zink- 
staub in alkil. Lsg. betrug die Ausbeute an Indigo etwa 80%> bei Red. mit Ferro- 
sulfat u. Ammoniak entstand 2,4-Dioxychinolin (III). Weitere Umsetzungen von 
Chinolinderiw., dio bei Red. von II  erhalten wurden, sind aus dem angegebenen 
Schema ersichtlieh.

OH
i

C
r ^ N C I I

I I I

N
COII

Erhilzeo^N^

N

E x p e r i m e n t e l l o s .  II  wurde nach BiiLOW u. H a i le p .  (Ber. Dtsch. Chem. 
Ges. 35. 915; C. 19 0 2 . I. 805) hergestellt, woraus nach der Methode von G a b r i e l  
u. G e r h a r d  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 54 . 1069; C. 1 9 2 1 . III . 333) o-Nitrobenzoyl- 
essigsauredthylesler krystallin. erhalten wurde, der bei Behandlung mit H 2S04 dio 
Saure ergab. — 2,4-Dioxychinolin (III), Nadeln, ist in den iiblichen Mitteln unl., gibt 
mit Ferrichlorid Rotfarbung. — 2-Methyl-4-oxychinolin-3-carbonsdurcathylesteroxyd 
(IV), aus I I  in verd. Na- oder Ammoniumhydroxydlsg. mit heiflgesatt. Ferrosulfat- 
lsg., Nadeln (aus A.), gab beim Verseifen 2-Melhyl-4-oxychinolin-3-carbonsaureoxyd (V), 
Nadeln, F. 214°, welches durch Red. mit Zn u. HC1 in 2-Methyl-4-oxychinolin-3-carbon- 
sdure (VIII) iiberging; Nadeln aus verd. Essigsaure, F. 245° (Zers.). LI. in h. W., Bzl., 
A., 1. in A. u. Alkalien. — 2-Mełhyl-4-oxychinolin (VII) wurde durch Erhitzen von 
VIII u. durch Red. von 2-Methyl-4-oxychinolinoxyd (VI) gewonnen. — 2-Methyl-

175*
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4-methoxychinolincarbonsdureoxyd (IX), farblose, krystallin. M., F. 190° (Zers.), ]. in
A. u. Alkalicn. (Journ. Americ. Chom. Soo. 48. 454—60. Brookline [Mass.] Oxford 
Univ.) WlNKELMANN.

Paul Fleury, Qmntitative Untersrićhung der Einwirkung yon Quecksilbersalzen 
auf Dialkylbarbitursauren. II. Diallyl- und i-Propylallylbarbitursaure. (I. vgl. S. 1998.) 
Der Inhalt dieser Arbeit ist sehon nach einer anderen Zeitsclirift referiert (vgl. S. 1463). 
(Buli. Soc. Chirn. de France [4] 39. 99— 108.) L in d e n b a t jm .

Emil Abderhalden und Ernst Schwab, Studien uber strukturisomere Formen der
2,5-Dioxopiperazine und der Polypeptide. Enolisierte Dioxopiperazine (vgl. S. 1193) 
lassen sich leiehter ais die Ketoformcn zu Dipeptiden aufspalten, welche unter Um- 
standen in der Enolform erhalten werden konnen. Es wird yermutet, dafi Proteine, 
welche gegeniiber den Verdauungsfermenten selir widerstandsfahig sind (Seiden- 
fibroin, Keratin usw’.), in der stabilen Ketoform yorlicgen, wahrend die leieht ver- 
dauliehen EiweiBkórper in der Enolform auftreten. In  den Enolformen erblieken 
die Vff. mogliclie Zwischenprodd. zur B. von Aminoalkoholen, Aminoaldehyden u. 
polycycl. hydroaromat. Verbb. wie Cholestei’in, sowie eine Erkliirung fiir die Labilitat 
der physikal.-chem. Eigensehaften der Proteine u. fiir den Umstand, dafi bei der 
Hydrolyse stets geringe Beimengungen von Racemverbb. auftreten (L e v e n e  u . 
P f a l t z , Journ. Biol. Chem. 63. 661; C. 1925. II. 30'2). Letztere wurden der Enol
form entstammen, wahrend die Halbenolform u. die desmotropen Verbb., welehe die 
Doppelbindung zwischen C u. N cnthalten, zu opt.-akt. Aminosauren fuhren. — 
Enolisierles Olycinanhydrid, welches sich beim Erwarmen der wss. Lsg. zwischen 
90° u. 100° in die Ketoform umlagert, wird durch Sehutteln mit 20%ig. n. Na OH 
raseh aufgespalten. Nach Neutralisation mit H J  wird zur Trockne gedampft u. das 
N aJ mit A. entfernt. Das zuruekbleibende enolisierte Glycylglycin zeigt ungesatt. 
Charakter, entfarbt kalte KMn04-Lsg.; Salpetersaure gibt positive Xanthoprotein- 
u. Ninhydrin-Rk., negative, Anliydrid-R-k. L. m it gelber Farbę, welche beim E r
warmen yersehwindet. Bei der Einw. von Diazomethan entsteht ein in A. -f- A. 11. 
Rk.-Prod. von stark bas. Bk,, das nicht krystallisiert erhalten werden konnte u. 
neben dem Atherester C6H 130 3N2 wahrseheinlich noch Ester C5H 10O3N 2 enthielt. 
Das enolisierte Leucylglycin wurde durch Aufspaltung des entsprechenden Anhydrids 
u. durch Erhitzen von Leucylglycylleucin m it der 10-fachen Menge Diphenylamin 
auf 200° neben Anhydrid erhalten. Das Diphenylamin wurde mit A., das Anhydrid 
mit Chlf. entfernt. Ausbeute an enolisiertem Dipeptid 20%- Die Enolform des 
Leueylglyeins wird durch 1/.-n. NaOH nach 9 Stdn. gespalten, wahrend die gesatt. 
Form nach 15 Stdn. noch keine Veranderung des pn auswies. (Ztechr. f. physiol. Ch. 
152. 88—94.) ‘ G u g g e n h e im .

Emil Abderhalden und Fritz Gebelein, Uber Decarboxylierung von Amino
sauren unter Bildung der entsprechenden Aminę und uber die Darstellung der Enol
form von 2,5-Dioxo-piperazinen. (Vgl. yorst. Ref.) Tyrosin liefert beim Erhitzen 
in der 20-fachen Menge Diphenylamin auf 240° Oxyphenylathylamin in einer Aus
beute von 95% (vgl. hierzu JOHNSON u. DASCHAVSKY, Journ. Biol. Chem. 62. 197;
C. 1925. I. 672). Glykokoll u. Alanin liefern unter den gleichen Bedingungen Methyl- 
u. Athylamin. d,l-Leucylglycin spaltet zwischen 210—230° W. ab u. verwandelt 
sich in die Enolform des d,l-Leucylglycinanhydrids vom F. 240°. Die Doppelbindung 
liefl sich mit KMn04 nicht quantitativ titrieren. J  wird nieht angelagert. Bei der 
Benzoylicrimg bei sehwach soda-alkal. Rk. erfolgt Aufspaltung zum Dipeptid. oc-Amiiw- 
i-butyryl-a-amino-i-buttersaure, ein Dipeptid, dessen Aminogruppen an einem ter- 
tiaren Kohlenstoffatom haften, liefert entsprechend der Voraussetzung ein Anhydrid, 
das keine Enolbindung u. infolgedessen eine negative Xanthoprotein- u. K JIn04-Rk. 
aufweist. — d,l-Leucyl-d,l-valin yerwandelt sich beim Erhitzen auf 180—190° fast 
quantitativ in die Enolform des Anhydrids Gn Hz()N„02 vom F. 242°, d,l-Alanyl-d,l-
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»
alanin zwischen 220—230° in das Anhydrid CtH10N iO2 vom F. 262°, d,ł-Leucyl-d,l- 
leucin boi 180—185° in das Anhydrid 0 12/ / 22iV20 2 vom F. 266°. Beim Erhitzen von 
Tripeptiden mit Diphenylamin entstehen keine einheitlichen Verbb. Auch Glycyl- 
glycin u. Glycylalanin yerhalten sieh nicht wie die anderen Dipeptide. Eine Um- 
lagerung der stabilen Dioxypiperazinform in dio Enolform gelang nicht. — (/.-Brom-
i-bulyryl-cf.-amino-i-bidtersa.ure C8H 140 3NBr aus a-Brom-i-butyrylbromid u. a-Amino-
i-buttersaure; weiBe Blattchen aus verd. A., U. in A. u. A., wl. in W., unl. in KW- 
stoffen, F. 169°. a.-Amino-i-butyryl-a.-amiiw-i-buUersdure C8HI0O3N2, derbe Krystalle, 
F. 244—246°, zl. in W. — Amino-i-butyrylamino-i-buttcrsaureanhydrid C8H 140 2N2,
B. beim Erhitzen des Dipeptids mit der 15-fachen Menge Diphenylamin auf 180°. 
Sublimiert bei 260°. (Ztschr. f. physiol. Ch. 152 . 125—31.) G u g g e n h e im .

Emil Abderhalden und Hans Sickel, Beitrag zur Kennlnis des Prolins. Prolin- 
chlorhydrat C5H 0O2N • HC1; derbe Krystalle aus W., F. 140°, Zcrs. bei 240°. — Prolin- 
iithylesterchlorhydrat C7H 150 3N-HC1, mit W. nur schwierig vcrseifbar. Mikrokrystallin, 
sehr hygroskop. — Prolindthylester. Kp.10_u  78—79°. Leieht beweglieho FI.
von eigentumlichem Geruch u. brennendem Gesehmack. In organ. Losungsmm. 
mischbar. Beim Stehen in W.-freiem A. erfolgt B. von geringen Mengen von Prolin- 
anhydrid C10H 14O2N2, feine Niidelchen, F. 176°, nach vorherigem Sintem bei 165°, 
Rk. schwach sauer. Ninhydrin-, Xanthoprotein- u. Biuret-Rk. negativ. Dagegen 
positive Carbonyl-Rk. Geschmack bitter. LI. in W. u. A., maBig 1. in Chlf. u. Aceton, 
in Essigester wl., swl. in A. (Ztschr. f. physiol. Ch. 152 . 95—100. Halle a. S., 
Univ.) G u g g e n h e im .

Anukul Chandra Sircar und Pran Kumar De, Ober keterocydische Verbin- 
dungen. I. Yom 2,3-Diaminophenazin (I) aus sollen verschiedcne Typen von Verbb. 
mit zwei unglcichartigen Heteroringen aufgebaut werden, um zu erfahren, ob lotztere 
einen gegenseitigen EinfluB aufeinander ausiiben. I  ist zu Ringkondensationen weniger 
geeignet ais o-Phenylendiamin, der Azinring scheint die Reaktionsfahigkeit der NH2- 
Gruppen herabzusetzen. Mit Dicarbonsaureanhydriden u. Aldehyden entstehen Phen- 
azinoimidazolderiw. (II. u. III.). Dio Verbb. II. sind samtlich gelb wie I . — Das Kon- 
densationsprod. von I  mit Oxalylchlorid ist nicht ais a.,f}-Dioxo-2,3-phenazinochin- 
omlintełrahydrid, sondern ais das tautomere Dioxyphenazinochinoxalin aufzufassen, 
da es nicht die Kondcnsationsfahigkeit der o-Diketone besitzt. — jNIit H N 02 liefert I  
ein Azimid, mit Senfolen nur Thioharnstoffe, keine cycl. Guanidine. Mit Acetanhydrid 
oder Benzoylchlorid entstehen keine Imidazole. Mit Chlorameisensaureester oder S 02 
reagiert I  nicht.

N N - C O -  N NH
i

Y o r s u e h e .  Campheroyleii-2,3-phenazinoimidazol, C22H 20ON4 (nach II.). I  wird 
mit Camphersaureanhydrid bei 240° verschm., 1/2 Stdo. auf 210° erhitzt, spater mit A. 
extrahiert, A.-Ruckstand mit W. ausgekocht. Gelbe Nadeln aus verd. A., F. 215—219° 
nach Sintem bei 2029, unl. in W., 1. in A., A. H2S 04-Lsg. griinlichschwarz. — o-Ben- 
zoylen-2,3-phcnazinoimidazol, C20H 10ON4. Mit Phthalsaureanhydrid (210—230°, 2 Stdn.). 
Nach Ausziehcn mit W. u. Eg. hellgelbe Nadeln aus Nitrobenzol, schm. nicht bei 300°, 
unl. in \V., A., swl. in A., Bzl., Eg., 11. in Pyridin, Nitrobenzol. H 2S04-Lsg. rot. — 
Naphthoylen-2,3-phenazinoimidazol, C24H 12ON4. Mit Naphthalsaureanhydrid (270 bis 
280°, 1V2 Stde.). Nach Auskochen m it A. u. Eg. hellgelbe Nadeln aus Nitrobenzol, 
schm. nicht bei 300°, unl. in W., A., A., Eg., wl. in Pyridin. H 2S0 4-L‘3g. tiefviolett. — 
Diphenoylen-2,3-phenazinoimidazol, C26Hu ON4. Mit Diphensaureanhj7drid (220—240°,
1 Stde.). Nach Ausziehen mit A. u. Pyridin grunlichgclbe Nadeln aus Nitrobenzol,
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tschm. nicht boi 290°, unl. auBer in Nitrobenzol. H 2S04-Lsg. blutrot. — 4/i-Phenazino-
2-phenylimidazol, Ci;>H12N4 (nach III.). Mit sd. Benzaldehyd. Braune Nadeln aus A., 
schm. nicht bei 290°, unl. in W., 1. in A. mit gruner Fluorescenzj Bzl. H 2S04-Lsg. 
blutrot. — 4,5-Phcnazino-2-[4'-mclhoxyphenijl]-imidazol, C2()H 14ON4. Mit sd. Anis- 
aldeliyd (1 Min.), mit A. fiillen. Orangegclbc Platten aus Nitrobenzol, schm. nicht bei 
270°, unl. in W., A., 1. in A., Eg., PjTidin, Nitrobenzol, w. verd. NaOH (rot). H 2S04-Lsg. 
ticfblau. — 4,5-Phenazi7w-2-[3'-nilrophenyl]-imidazol, C19Hu0 2N5. Mit m-Nitrobcnz- 
nldehyd in sd. verd. HC1 -|- wenig A. (7 Min.). Nach Auskochen m it NH,OH orange- 
gelbe Nadeln aus Nitrobenzol, schm. nicht boi 300°, unl. in W., verd. IICl, zl. in A.,
1. in Eg., Nitrobenzol, w. verd. NaOH (rot). — 4,5-Phenaziiw-2-[4'-ditndhylamino- 
phenyl]-imidazol, C21H 17N5. Ebenso m it p-Dimethylaminobenzaldehyd (15 Min.). 
Schokoladcnbrauno Nadeln aus Nitrobenzol, schm. nicht bei 290°, unl. in W., verd. HC1,
A., -wl. in A., 11. in Eg., Pyridin, Nitrobenzol. H 2S04-Lsg. blutrot. — Dioxy-2,3-phen-
azinoćhinozalin, C1,1H 80 !,N.1. Mit Oxalylchlorid in sd. Nitrobenzol (15 Min.), mit A. 
fallen, aus NH4OH +  IICl umfallen. Amorph, braun, schm. nicht bei 280°, unl. auBer 
in Alkalien. H 2S04-Lsg. blutrot. — 2,3-Phenazinoazimid, C12H7N5. Mit K N 0 2 in 
starker HC1 (Zimmertemp.). Nach Waschen mit Na-Acctatlsg. goldgelbe Nadeln aus 
Nitrobenzol, F. 280°, unl. auBer in Pyridin, Nitrobenzol, verd. NaOH (tiefrot). H 2S04- 
Lsg. blutrot. — 3-Aminoplienazin-2-o-tolylthioureid, C20H 17N5S. [Die Bezeiclmung 
„Ureid“ ist unzutreffend. D. Ref.] Mit o-Tolylsenfol in sd. Eg. (1/2 Stde.), mit W. 
u. etwas NaCl fallen. Violetto Nadeln aus A., schm. nicht bei 300°, 1. in A., h. W., 
verd. HC1. H 2S 04-Lsg. griin. (Quarterly Journ. Indian Chem. Soc. 2. 312—18. 1925. 
Dacca, Univ.) L indenbaum .

Cli. Courtot und Jan Krolikowski, t/ber eine neue Darstdlung des a.-Ind anons. 
(Ygl. C o u r t o t  u . D o n d e l i n g e r ,  S. 1168.) Dieselbe besteht in der Oxydation von 
a-Chlorindan m it 50%ig. H 2S04 u. 50%ig. Na2Cr20,-Lsg. (entsprechend 1 Atom O) 
bei 55—57°. Ausbeute an y.-Indanon 90—95%. Man braucht nicht von reinem Inden, 
sondern kann von den ca. 10% Inden enthaltendcn Phenololen des Steinkohlenteers 
ausgehcn, dio mittels NaOH u. verd. Sauren von Phenolen u. Basen befreit u. rekti- 
fiziert werden. Dio von 175—185° sd. Indenole (cnthaltend 56—62% Inden) werden 
bei 0° mit HCl-Gas gesatt. u. die uberschiissigo HC1 unter 10—15 mm bei 40—50° 
entfernt. Aus der Gcwichtszunahme, entsprechend der B. von a-Chlorindan, bcrcchnet 
sich dio Menge des Oxydationsmittels, da die Begleitstoffe keinen O yerbrauchen. 
Ausbeute ca. 72%. (C. r. d. 1'Acad. des sciences 1 8 2 . 320—23.) L in d e n b a u m .

Harry Dugald Keith Drew, Cyclische Organometallverbindv,ngen. I. Tellur- 
verbindungen. (Vgl. MORGAN u. D r e w ,  Journ. Chem. Soc. London 127- 2307;
C. 19 2 6 . I. 1147.) TeCl4 u. Diphenylathcr reagieren in der Hitze miteinander unter
B. von p-Phenoxyphenyltdluritrichlorid, C6H 5-0-C6H4-TeCl3, einer Verb., in der die 
Gruppe -TeCl3 ein II  des arom. Kerncs crsetzt hat. Dies folgt aus den Rcsultaten 
der Red. mit K-Mctabisulfit, welche pp'-Diphenoxydiphenyldilellurid, C6H50  • C0H4 • 
T e ! Te-C6H 40-C 6H5, liefert, eineVerb., welcho in Bzl. n. kryoskopisches Verh. zeigt. 
Auf 200° erhitzt, liefert das Tellurtrichlorid unter HCl-Verlust 10,10-DicMorphenox- 
lellurin (I), welches durch Red. in Phenoxtellurin (II) ubergefiihrt werden kann.
II addiert leicht Br u. J  unter B. der 10,10-Dihalogenvcrbb., sowie H N 03 zu dem 10,10- 
Dinitrat. Wie MORGAN u. D r e w  (1. c.) gezeigt haben, nimmt die -TeCl3-Gruppe bei 
Kondensationen mit Phenetol stets die p-Stellung zum Athoxyl ein, was durch Analogie- 
schluB fiir das Telluritrichlorid (s. oben) die Formcl III yerlangen wiirde. HI kónnte 
dann durch Umlagerung u. innere Kondcnsation I  liefem. Zur Nachprufung wurde 
dio Einw. von konz. H N 03 auf das Ditellurid untcrsucht, welche zunachst das Telluri- 
trinitrat, C6HsO ■ CeH4 ■ Te(N03)3, u. weiter pp’-Dinilrodiphenyldtlicr liefert. Dies kann 
nach C6HsO-C6H4-Te(NO3)3 +  H0NO 2 =  Te(NO3)3OH +  C6HsO-CflH 4NO2 oder nach 
C6H50-C 6H 4-Te(N03) +  H N 03 =  Te(N03)4 +  C6H5-0-C6H 6 erklart werden, ohne daB
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somit eino Entscheidung bozuglicli der Stellung des Te-Atoms moglich ware. Ais 
Nebenprod. der Kondensation von TeCl4 u. Diphenylather sowio beim Erhitzen des 
Tellurtrichlorides mit uberschussigcm Diphenylather auf 160° entstolit pp'-Diphen- 
ozydiphenyltelluridichlorid, C6H6O-C6H4-TcCl2-C0H4-O' C6H5. Ober die Stellung des 
Te-Atoms in p- oder o-Stellung laBt sich auch bei dieser Verb. nichts aussagen. ]

Te Cli Te Cl3Te

0 QO e ę o  "§ ^ 0
V e r s u c h e .  TeCl4 u. Diphenyliither liefern 26 Stdn. in Chlf. riickflieBend, 

erhitzt, p-Phenoxyjjkenyllellurilrichłorid, C12H9OCl3Te, aus Chlf. oder CC14, F. unscharf 
1B6—157°, unl. in PAe., wl. in CC14, 1. in Chlf. u. Bzl. Dio obige Verb. liefert erneut 
mit Diphenylather 6 Stdn. auf 140—165° erhitzt, pp'-Diphenoxydiphenyltelluri- 
dichlorid, C24H 180 3Cl2Te, aus A. oder Methylalkohol, F. 157—158°, 11. in Bzl., Chlf. 
u. A., unl. in PAe. Dio Red. de3 Trichlorides mit K-Metabisulfit fiihrt zu pp'-Di- 
pheiwzydiphenylditdlurid, C24H 180 2Te2, aus PAe. oder A. dunkelrote Nadeln vom 
F. 87—88°, Sintem bei 85°, 11. in Bzl., Chlf., CC14 u. A., unl. in W. Mit Br entstcht 
in Chlf. ein Bromid vom F. 180°, wahrscheinlich ein Analogon des obigen Trichlorides. 
TcC14 liefert mit Diphenylather im N2-Strom im Laufe von 13 Stdn. von 100° auf 
240° erhitzt, 10,10-Dichlorphenoxtdlurin, C12H8OCl2Te (I) aus Toluol, F. 265°, unl. 
in A. u. PAe., wl. in Chlf. u. A., 1. in Bzl. u. Toluol, 11. in Aceton. Dio Red. von I  
mit K-Metabisulfit liefert Phenoxlellurin, Cł2H8OTe (II), aus PAe. citronengelbe 
Nadeln vom F. 78—79°, unl. in W., 11. in A., A., Bzl. u. CC14. Mit konz. HNOs aus II 
das Dinitrat, Zers. bei 258°. Ferner das 10.10-Dibromid, aus Chlf. Zers. bei 290°, 
u. 10,10-Dijodid, unscharfe Zers. bei 270°. (Journ. Chem. Soc. London 19 2 6 . 223—31. 
Edgbaston, Univ. Birmingham.) T attbe.

Praphulla Chandra Guha und Manindra Nath Chakladar, Ober Dithiobrenz- 
catechin. Vff. haben Dithiobrenzcalechin (I) auf drei verschiedenen Wegen dargestellt. 
Das ersto Verf. geht aus vom K-Sałz der 5-Brom-2-xanlhobenzolsulfonsdure, Br- 
C8H3(S • CS • OC2H5)(S03K) (vgl. A r m s t r o n g  u . N a p p e r , Proceedings Chem. Soc. 16 . 
160 [1900]). p-Bromanilin-o-sulfonsaure wird in verd. H 2S 04 diazotiert u. das isolierte 
Diazoanliydrid mit gesatt. wss. Lsg. von Iv-Athylxanthogenat umgesetzt, schlieBlich 
bei 70°. Gelbliche Krystallchen aus W. — K-Salz der 4,4'-Dibrcnndiphenyldisulfid-2,2'- 
disulfonsaure, [Br • C6H 3(S03K) • S—]2. Das vorige wird ca. 1 Stde. m it yerd. KOH 
gekocht, dann lange Luft durchgeblasen u. eingeengt. — Disulfochlorid, [Br-C(JH 3(SO!,Cl) ■
S—]2. Aus dem vorigen mit PC15 (Wasserbad, 4—5 Stdn.), dann auf Eis. Aus Bzl. 
umkrystallisieren. — 4-Bromdithiobrenzcalechin, C6HEBrS2 (II). Aus dem yorigen mit 
Sn u.'li. konz. HC1 (5— 6 Stdn.), mit Dampf dest. Aus A. W., F. 43—44°, 11. in A., 
A. Pb- u. Hg-Salz hellgelb. — Dithiobrenzcatechin, C0H6S2 (I). Aus dem vorigen mit 
Zn-Staub u. sd. Yerd. KOH (9—10 Stdn.), ansauem, ausathern. Wio Thiophen o 
riechcndes Ol, Kp. 238—239°, E. 28—29°, 11. in A., A. — Das zweite Verf. geht auch 
vom Bromxanthobenzolsulfonat aus. Dieses wird mit sd. wss. KMn04-Lsg. zum K-Salz 
der <t-Broińbenzol-l,2-disidfonsdure oxydiert u. lotzteres wio oben in das Disulfochlorid 
ubergefuhrt. Aus Bzl., F. 100°. Bei energ. Red. desselben mit Sn u. HC1, wobei ein 
rotes Zwischenprod. (wahrscheinlich ein Thiolacton) auftritt, crhalt man II. Besser 
reduziert man das Brombonzoldisulfonat mit Zn-Staub u. KOH, fallt das Zn m it C02 
aus, engt ein u. krystallisiert das K-Salz der Benzol-o-disulfonsdure aus W. um. Dieses 
wird mit PC15 in das Disulfochlorid (aus Bzl., F. 143°) ubergefuhrt u. letzteres mit Sn 
u. HC1 zu I  reduziert, wobei ebenfalls ein rotes Zwischenprod. auftritt. Man dest. das 
Rohprod. m it Dampf, bringt durch Eiskiihlung zum Erstarren, filtricrt schnell, kry
stallisiert aus A. -f- W. um u. dest. — Das dritte Verf. besteht darin, daB Na-Phenolat



m it S 6 Stdn. auf 170—180° erhitzt wird, wobei wrschiedene Substanzen, darunter I, 
entstehen. Wegen sehr gcringer Ausbeute ist dies Yerf. nicht zu empfehlen.

Disulfid des Dithiobrenzcatechins, C0II4S2. Aus I  m it alkoh. J-Lsg. Is t nach Waschen 
m it A., KJ-Lsg. u. W. rein. F. 185—190°, unl. — Libenzoylditliiobrenzcalechin, 
C20Hu O2S2, aus Aceton, F. 77°. — o-Nitrobenzylidendithiobrenzcatechin, C0H4: S2: CII • 
C8H,j-N02. Mit o-Nitrobenzaldeliyd in m it HC1 gcsatt. A. (Rohr, 100°, 8 Stdn.). Gelbe 
Nadeln aus A., F. 106°. — Yerb. GwHl0OS„ =  (Cł()H8CO)C: S2 :C8H4. Mit Acenaphthen- 
chinon in sd. A. (7—8 Stdn.). Gelbe Nadeln aus A., F. 190°. — DistJfid des 4-Brom- 
dithiobrenzcałechim, C6H 3BrS2. Aus II m it alkoh. J-Łsg. F. 154°, unl. — Dibenzoyl-4- 
bromdithióbrenzcatechin, C20Hi3O2BrS2, F. 85°. — 4-Bromdithiobrenzcatechindidthylather, 
CI0H 13BrS2. Aus dcm K-Salz von II: 1 . mit C2II5Br in sd. 50%ig. A.; 2. m it Chlor- 
ameisenester in sd. Bzl. unter Abspaltung von 2C02. Krystalle aus verd. A., F. 54°. — 
4-Bronibenzol-l,2-diikiodiglykolsaure, Br • C0H,( S ■ CH, ■ COsH)2. Man erwarmt das 
K-Salz von II mit K-Chloracetat in W. u. siiuert an. Platten aus W., F. 170°. — Kocht 
man aber ca. I/2 Stde. m it freicr Chloressigsaure u. siiuert an, so erhalt man das Thio- 
lacłon CsH /)B rS 2-j- 2H20  (III.), Krystallo aus W., F. 191°, 1. in Laugen, unl. in Di- 
carbonat. — Benzyliden-4-bromdithiobrenzcalechin, Br • C6I13: S2:CH • C8HS. Aus dem 
K-Salz von II m it Benzalchlorid in sd. Toluol oder aus II u. Benzaldehyd in alkoh. HCI 
(Rohr, 100°, 7—8 Stdn.). Aus Bzl., F. 170°. — Glyoxaldi-4-bromdiihiobręnzcatechin,

S-CIL
n L  Bl- C A < S.ÓO ^ ‘ 8  VI.

OC J < |> C „ I I 3-Br .C O .S ^ r w  n
IV. B r.C 8Ha<  , > C 8H3Br O V. a ‘< C O -S > C  ̂ 1

o  • CJtl • o

(Br-C6H3:S2:CH—)2 odcrIV.(IV. wird bevorzugt). Aus deńiK-Salz von II mitAcetylen- 
tctraclilorid in sd. Toluol, mit PAe. filllen. Prismen aus Bzl., F. 236— 238°, unl. in A.—
4-Bromdithióbrenzcatechinsidfit, Br-C8H 3:S2:SO. Ebenso m it S0C12. Gelbliche Sub- 
stanz, F. 220° (Zers.), unl. — 4-Bromdithióbrenzcatechinoxalat, Br-C8H 3:S2:(CO)2. 
Mit Oxalylchlorid. Krystallin. Prod. aus A.-Bzl., sublimiert bei 150°. — 4-Bromdithio- 
brenzcałechinlhiocarbonat, B r’C8H3:S2:CS. Mit Thiophosgen, mit A. fallen. Gelbe 
Nadeln aus Aceton (Tierkohle), F. 140°. — Yerb. GltH^02BrS3 (V. oder VI.). Aus II 
u. Phthalsaureanhydrid -j- ZnCl2 (125—136°, 3—4 Stdn.). Nadeln aus W., unl. in 
k. Alkali. Da die Verb. schon von sd. Eg. yerseift wird, bevorzugen Vff. Formel VI. 
Es ist bemerkenswert, daB Brenzeatechin unter gleichen Bedingungen Alizarin u. 
Hystazarin liefert; hier zeigt sich die Reaktionsfahigkeit der SH-Gruppen. — Yerb. 
C„orin OBrS2 — (Ci2H8CO)C:S2:C0H3-Br. Aus I I  u. Phenanthrenchinon in sd. A. 
(6 Stdn.). Hellgelbes krystallin. Pulver aus Eg., F . 195°. — Yerb. C^H^Br^S^ — 
C12H8(C:S2:C8H 3-Br)2. Ebenso in alkoh. HCI (Rohr, 100°, 7—8 Stdn.). Krystallin. 
Prod. aus A., F. 115°. (Quarterly Journ. Indian Chem. Soc. 2. 318—35. 1925. Dacca, 
Univ.) L in d e n b a u m .

Edmund Speyer und August Popp, Uber die Einwirkimg ton Ozon auf Dihydro- 
Icodein und Athyl-dihydro-morphin. (Ein Beitrag zur Aufspaltung des Morphin-Molekills.) 
Vff. setzen die Verss. PsCHORRs (vgl. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 40 . 3652; C. 1 9 0 7 . II. 
1423) mit Morphin u. Kodein fort. Bei der Ozonisierung des Kodeina sowohl in neutraler 
ais auch in ameisensaurer Lsg. konnte trotz durchgreifender Verandcrung der Subst-anz 
ein krystallisierendes Prod. nicht isoliert werden. — Bei der Einw. von Ozon auf eine 
ameisensaure Lsg. von Dihydro-kodein farbt sich dic Lsg. gelb, dann dunkler u. wird 
schliefilich annahernd farblos, um nach Zugabe von NH3 wieder dunkelbraun zu werden. 
Mit Chlf. wurde ein in W. 1. Ol Ozo-dihydrokodein (I) isoliert. Die Cl-, Br- u. Jodhydrałe 
CiSH 230 5N,HCl(HBr,HJ) waren schon krystallisierendo Verbb. Dio tertiaro Natur 
des Stickstoffs zcigto sich in der glatten B. eines Jodmethylats, C18H230 5N,CH3J . In
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der neuen Verb. ist clie im Dihydro-kodein vorliandene selcundare Alkoholgruppe 
ebenfalls enthalten, was durch dio B. einer Monoacetylverb. (II) nacligcwiesen wurde. 
Ferner konnto die alkoh. Hydroxylgruppe bei der Einw. von PCi5 durch Cl ersetzt 
werdcn. Die Erhaltung der O-Brucko folgte aus der Unloslichkeit der Verb. in fixen 
Alkalicn in der Kaltc. Eine Keton- oder Aldekydbildung konnte nicht festgestellt 
werden. Fehlingscho Lsg. wurde nicht reduziert. — Dio Aufspaltung des Mol. fand 
an der Doppelbindung der C-Atome 3,4 des Benzolkerns sta tt, indem das eine O-Atom 
am C-Atom 3 unter Esterbildung, das andere O-Atom am C-Atom 4 unter Lacton- 
bildung eingetreten war. Dieses konnte durch Verseifung dea Ozonisierungsprod. 
nachgewieśen werdcn. Hicrbei rcsultierte Dihydrojnorphinsaure, C17H 230|.N (IV). 
Die bas. Eigenschaftcn dieser Aminosaure wTaren dcrart zuriickgedrangt, daB wreder 
Salzbildung noch eine Addition von CII3J  erfolgte. — Ein weitercr Bcweis fur die 
Sprengnng der Doppelbindung wurde durch die Ozonisierung des Dihydroathyl- 
morphins erbracht. Es resultierte eine oligo Base Ozodihydroathylmorphin (V), dio 
ein krystallisiertes Jodhydrat, C19H 2505N, H J, lieferte. Bei der Verseifung der Baso 
entstand eino Aminosaure, C17H 23O0N (IV), die ident. war nut dem aus Ozodihydro- 
kodein erhaltenen Prod. — Die elektrolyt. Red. nach T a f e l  ergab aus dem Ozo- 
dihydrokodein eino in W. 11. Aminosaure: 5-Desoxydihydromorphinsaure (VI), C17H 230 6N.
— Da das Ozodihydroathylrnorphin bei der elektrolyt. Red. zur gleichen Verb. fiihrte, 
so liiBt sich dieRk. durch eine Verseifung des Methylesters in Stellung 3 boi der elek
trolyt. Red. in schwefclsaurer Lsg. unter gleichzeitiger Addition von 1 Mol. H 2 an 
die Lactonbindung erklaren. — Beim Schiitteln des Ozodihydrokodeinchlorhydrates 
m it Pd-H3 fand eine Aufnahme von 1 Mol. H , statt. Es resultierte 5-Desoxydihydro- 
morphinsaure-3-mełJiylester, C,8H250 5N (VII), dereń bas. Charakter durch die B. eines 
CI- u. Jodhydrates u. eines Pikrates nachgewieśen wurde. Die sekundiire Alkohol
gruppe in 6 wurde durch die B. einer Monoacetylverb., ferner eines Chlorderiv. be- 
wiesen. Da die bydrierte Verb. bei der Verseifung in saurer u. alkal. Lsg. schr 
leicht in VII iiberging, so muB die Addition von 1 Mol. H 2 am Lactonring erfolgt 
sein. — Die Hydrierung des Ozodihydroathylmorphins u. nachfolgende Verseifung 
der resultierenden Base lieferte wieder VII. — Bei der Einw. von Pd-H2 auf Dihydro- 
morphinsauro fand eino Aufnahme von 1 Mol. H 2 sta tt, u. cs resultierte Tetrahydro- 
morphinsdure, C,7H25OeN (VIII oder IX).

I  X =  OH I I  X =  CH3 .C 0 -0  I I I  X =  Cl
IV C-CH : CH • COOHO : C C- CH:  CII-COOCIL

H O O C ^ ^ jC I L
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'CH ^ - CH’

1> c !C > CH> 1cĥ
GIL CHS 

CH
CH30 .C r j^ V |C H  
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CH , |cH
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V e r  s u c h e. Aus Ozodihydrokodein (I) das 
Chlorhydrat C18H 230 6N, HC1. Aus 96%ig. A. Na- 
deln. Zers. bei 242°. [a ]D16 =  +77,6° (W., o =  

Jodhydrat, C18H ,305N, H J. Aus W. Saulen. 
bei 248—250°. Bromhydrat, C^H^OjN, 
Aus A.-A. rhomb. ICrystalle. Zers. bei

5,0).
Zers.
HBr.
238°. Pikrat, C^I-LgOjjN,,. Aus Eg. verfilzte
Nadeln. Sintern bei 230°. Zers. bei 238—239°.

— Ozodihydrokodeinjodmeihylat, Ci8H230 5N, CH3J . Aus 96°/0ig. A. Trapezfórmige 
Saulen. Sintern bei 152°. Zers. bei 155°.
Aus 96°/0ig. A. verfilzto Nadeln. F . 157-

Chloroozodihydrokodein ( IH ) , C18H220 4NC1. 
158°. Sintern bei 162°. In  A., Chlf., A. 11.

Aus Eg. Nadeln. Zers. boi
- Acelylozodihydrokodein (II). Dunkelbraunes Ol. Daraus Pikrat, 
Aus verd. A. Nadeln. Zers. bei 208—209°. — Diliydromorphinsdure

In  W. swl. Chloroozodihydrokodeinpikrai, C2iH2r)OnN,Cl. 
249—250°.
C2sH28Oj3N 1j.
(IV), C],H230 6N. Aus 96°/0ig. A. Nadeln. Sintern bei 195°. Zers. bei 227°. In  W. 
u. Eg. 11., in Aceton, A., Bzl. u. Chlf. swl. [a ]D16 =  +30,9°. (W.; c =  1,838.) — Ozo- 
dihydroalhylmorphin (V), rotgelbes, viscoses Ol. In  W., A., A. u. Chlf. 11. Ozodihydro- 
athylmorphinjodhydrat, C19H 2rj0 5N, H J.. Aus A. u. einigen Tropfen W. Nadeln. Zers. 
bei 255—25G°. [<x]n17 =  -+-69,1°. (W.; e =  2,508.) — Dihydromorphinsaure aus V 
ident. mit IV. — Dio Red. von I  mit Zn-Staub u. CH3COOH liefert ein Ol u. daraus 
ein Chlorhydrat, CwH270 5N, HC1, Prismen. P. 232—233°. Ausbeute 5%  der Theorie.
— Dio elektrolyt. Red. von I  fuhrte zur 5-Desoxydihydromorphinsaure (VI), C17H 230 6N. 
Aus wss. A. +  A. Nadeln. Bei 245° Sintern; F. 248° (Zers.), [a ]D17 =  +28,3°. (W.; 
c =  5,0). Pikrat, C,3H 260 12N1. Aus A. Nadeln. Zers. bei 222—223°. — Die Red. 
des Hydroehlorids von I  mit Pd-H2 lieferte 5-Desoxydihydromorphinsaure-3-methyl- 
eslerchlorhydral (VII), CjgH^OsN, HC1. Aus wss. A. Blattchen. F. 247—248°. [a]D18 =  
+ 13° (W.; c =  5,0). — Aus I  u. Pd +  H 2 resultiertc 5-Dcsoxydihydromorphinsaure-
3-meihylester (VH), C^Hj-OrN- Aus 96%ig. A. Prismen. F. 150—151°. LI. in W., 
A., Chlf. 5-Desoxy-dihydro-rnorphinsaurc-3-melhylesler-jodhydrat, C18H 2J0 5N, H J. Aus 
wss. A. Blattchen. Zers. bei 195°. S-Desoxydihydromorphinsdure-3-melhylesterpih-al, 
C21H2S0,,N 4. A us Eg. Nadeln. Zers. boi 228—229°. 5-Desoxydihydromorphinsdure-
3-meihylesterjodmeihylat, C^Hj-OjN, CH3J. Aus wss. A. Prismen. F. 183—184°. — 
Acetyl-5-desoxydihydromorphinsdure-3-methylester. Ol. Jodmethylat, C21H 30O0N J, aus 
70°/oig. A. Zu Druson yereinigte Nadeln. Zers. bei 225°. — Cldoro-5-desoxydihydro- 
morphinsdure-3-meihylestcr, C18H 2J0 4NC1. Aus 96%ig. A. Saulen. F. 143°. In  A., A., 
Chlf. 11., in W. swl. Pikrat, C2.,H2T0 11N1C1, aus 96°/0ig. A. Blattchen. Zers. boi 213 
bis 214°. — Die Verseifung von VII lieferte VI. — 5-Desoxydihydromorphimdure-3- 
dlhylesler. Ol. Pikrat, C25H 30OJ2N4. Aus verd. A. Nadelchon. Zers. bei 234—235°. 
Auch der Athylester lieferte nach der Verseifung VI. — Wss. Lsg. von IV mit H2- 
gcsatt. Pd-K ohle in einer H 2 - Atmosphare gesohuttelt. 1 Mol. H 2 aufgenommen. 
Tetrahydromorphinsdure, CuH^OjN (VIII oder IX). Aus 96°/„ig. A. Stabehen. Sintern 
bei 202°. F. 217—218°. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 59. 390— 406. Frankfurt a. M., 
Univ.) B e r e n d .
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F. V. Bruchhausen und Katsuji Saway, Uber die Alkaloide von Corydalis cava: 
Corybulbin und i-Corybulbin. Dio Ver5ffentlichung der Yersa. vón S p a t h  u. 
D o b r o w s k y  (vgl. Ber. D ts c k . Chem. Ges. 58. 1247; C. 1935. II. 1165) yeranlaBt 
Vff. zum Abbruch ihrer Unterss. u. zur Mitteilung der bislierigen Resultate. — 
Zur Darst. der Mcthyl-alhyl-athar-nor-m-hemipinsaure gehen Vff. vom Rreosolathylather 
(I) aus. Dieser kondensiert sich mit CII3COCl u. A1CI3 zum 3-Melhoxy-4-dihoxy-6-accto- 
loluol (II). Bei der Oxydation in sodaalkal. Lsg. mit Permanganat entsteht daraus
2-Metliyl-4-methoxy-5-alhoxybenzoesdure (III) u. 2-Mełhyl-4-methoxy-5-dthoxybenzoyl- 
ameisensaure (IV), die bei der Oxydation mit H20 2 u. Alkali glatt in III ubergeht. Bei 
weiterer energ. Oxydation mit Permanganat entsteht Methyl-dthyl-dther-nor-m-hemipin- 
sdure (V). Das hieraus hergestellte Ałhylimid sehm. bei 205°, in t)bereinstimmung mit 
den Angaben von .Sp a t i i  u. D o b r o w s k i .

Y c r s u c h e .  Kreosoldlhyldther (I), Kp.n  108—110°. 3-Methoxy-4-dthoxy-G-aceto- 
toluol (II), Kp.n 156— 160°. Aus Bzn. Nadeln. F. 50—51°. — Oxim. Aus Bzn. F. 99 
bis 100°. —  Semicarbazon. Aus W.-A. Nadeln. F. 185— 186°. —  Die Oxydation von II 
mit KMn04 gibt 2-Methyl-4-mcthoxy-5-alhoxybenzoesdure (III), CnH 140 4 u. 2-Mełhyl-
4-methoxy-5-dthoxybenzoylameisensdure (IV), C12H 140 6, die durch fraktionierte Aus- 
sehuttelung getrennt werden. — IV aus 30%ig. CH3C 00H  Nadeln. F. 75—77°. Me- 
thylesler. Aus wassprfreiem CH3OII. F. 108—109°. — III aus 30%ig. CH3C 00H  
Nadeln. F. 180—183°. Methylesler. Aus CH3OH Nadelchen. F. 64—65°. — Oxy- 
dation von III in Sodalsg. mit KMn04-Lsg. in der Siedehitze zu Methyl-dthyl-ather- 
nor-m-hemipinsdure, Cn H 12O0 (V). Trennung der entstandenen Dicarbonsaure vom 
unańgegriffenen Ausgangsmaterial mittels der Ba-Salze. F. der freien Sauro 184—185°.
— Ałhylimid. Sublimation bei 185°. Aus A. F. 205°. (Arch. der Pharm. u. Ber. 
der Pharm. Ges. 263. 602—05. 1925.) B e r e n d .

F. V. Bruchhausen, Uber die Konslilulion des Corycavidins und Corycaramins. 
(Vgl. G a d a m e r  u . v. B r u c h iia u SEN, Arch. der Pharm. u. Ber. der Pharm. Ges. 
260. 97; C. 1923. I II . 68.) G a d a m e r  gibt fiir Corycavidin dio empir. Formel CzjHjsOjjN 
an. 2 O-Atome wurden von ihm ais Methoxylsauerstoffatome, 2 weitero O-Atomo 
ais zu einer Dioxymethylengruppe gehorig erkannt. Yorliegende Unterss. bestatigen 
die Ergebnisse Ga d a m e r s . Um die Funktion des 5. O-Atoms aufzuklaren, wurde 
eine Umlagemng m it CH3COCl zur quartaron Isovcrb., wie sie bei den Zehnerring- 
basen bisher immer beobaehtet war, versueht. Sie tra t jedoch nicht ein; ebensowenig 
gelang die Feststellung einer CO-Gruppe mittels NEI2OH oder Semicarbazid. Die 
Methylierung u. Aufspaltung des Methosulfates des Corycavidins m it Na-Amalgam 
in satirer Lsg. fuhrte zu einer tertiaren Base, die opt. akt. war u. ais ein Tetrahydro- 
methylderiw C23H310 5N erkannt wurde. Verss., die gleichzeitig eingetretene Red. 
einer Carbonylgruppe zur sekundaren Alkoholgruppe durch Veresterung der ent
standenen Hydroxylgruppe mit CH3C0C1 nachzuweisen, fuhrten s ta tt dessen unter 
Wasserabspaltung zu einer inakt. Anhydrobase. Dieser Vorgang erinnert an das Vcrh. 
des Toluylenhydrates, das gleiehfalls unter der Einw. verd. Sauren W. abspaltet u. 
in Stilben ubergeht. Durch den Ubergang des opt.-akt. Tetrahydroprod. in das inakt. 
Anhydroprod. -wird der Ort der as. C-Atome festgelegt u. mit holier Wahrscheinlich- 
keit auch der des urspriinglichen as. C-Atoms. Nach der Annahme eines toluylen- 
hydratartigen Kórpers muC das urspriingliche as. C-Atom zwischen 2 Phenylresten 
stehen. — Dio Oxydation des Anhydroprod. durch Einw. von KM n04 auf das neutralo
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Acetat des Anhydrotetrahydrometliylcorycayiditfs, C23H 2S0 4N ergab 5 Spaltstiicke: 
einen mit W.-Dampfen fliiehtigen neutralen Korper vom F. 70—71° (I), eine in A.
II. Saure vom F. 183° (II), eine in A. swl. Saure rom  F. 243° (III), einen N-haltigen 
Aldehyd: N-Mełhylhydrastinin (IV), eine N-haltige Saure mit innerer Salzbildung:
4,6-Dioxyvielhylen-2,fi-dimethylaminodihylbenzoeisaure. I  ist ein Korper yon der Formel 
Cn H,.,03, dessen O-Funktionen ais Methoxylsauerstoff u. Carbonylsauerstoff bestimmt 
wurden. Dureh die Rk. mit Hypojodit, wobei neben Jodoform die Saure II entsteht, 
wurde der Korper ais Methylacetoieratron, CuHu 0 3 erkannt. Zus. u. Eigenschaften 
von II stimmen mit den von P e r k in  (vgl. Journ. Chem. Soc. London 1 09 . 81B;
C. 1917- I. 236.) fur Methyheratrumsdure, C10H 12O.j gefundenen Werten uberein. Zum 
Vergleieh wurden Methylacetoyeratron u. Methylveratrumsaure vom o-Kresol aus- 
gehend dureh Synthese u. auch dureh Abbau des Corydalins dargestellt. — III ist 
eine hoehmolekulare, N-freie Saure, wahrscheinlich dureh Aboxydation der Dimcthyl- 
aminoathylseitenkette zur Carboxylgruppe entstanden. Sie wurde infolge der ge- 
ringen Ausbeuten nieht weiter untersucht. — Aus diesen Oxydationsergebnissen folgt 
fiir das Anliydrolelrdhydromethylcorycavidm die Strukturformel V. Daraus leitet sieh 
die Formel des Tetrahydromelhylcorycavidins ais das dem Stilbenderiv. V zugehorige 
Toluylenhydrat VI ab. Die Formel des Corycavidins wurde riicksehlieBend daraus 
ais das dem Toluylenhydrat entsprechende Desoxybenzoinderiv. aufgefaBt gemaB
VII. — Bei der Behandlung des Coryeayidins m it Chlorkohlensaureathylester tra t 
eine ansehnliehe Aufspaltung ein, was zu gewissen Bedenken gegen Formel VII Anlafi 
gab. Das hierbei erhaltenc Urethan VIII war im Gegensatz zum Ausgangsmaterial 
linksdrehend u. enthielt loekcr gebundenes Cl im Mol., ein bisher in der Papayeraceen- 
rcihe nieht beobaehteter Fali. Immerhin gibt Formel VII noch den besten Ausdruck 
fiir das Verh. des Corycavidins. Hiermit steht auch das Verh. der Methinbase, wie 
sie yon GADAMEK dargestellt worden war, in Einklang. Ferner wird dureh diese 
Formulierung eine Erklarung der Tatsache erreicht, daB Corycavidin der Umlagerung 
in die Isoverb. Widerstand entgegensetzt. Beim Corycavin, das sieh leicht umlagern 
laBt, muBtc aus opt. Griinden die Enolkonfiguration angenommen werden. Bei dieser 
Formulierung brauchte nur dio OH-Gruppe an den Stickstoff iiberzutreten, um die 
Isoverb. zu liefem IX ->- X. Beim Corycavidin muB, gleichfalls aus opt. Griinden, 
die Ketoform XI angenommen werden, bei der die Moglichkeit einer Umlagerung 
erst dann besteht, wenn die Verb. in die Enolform IX ubergegangen ist. Das Re- 
duktionsprod., Dihydrocorycavidin, muBte dann in seine Isoverb. umgelagert werden 
konnen. Unter dem EinfluB von CH3COCl tra t diese Umlagerung in eine cjuartarc 
Form (XII), die sieli vom 4-Methyltetrahydroberberinehlormethylat nur dureh die 
opt. A ktivitat unterscheidet, in der Tat ein. Beim Verkochen mit NaOH entsteht 
aus beiden Prodd. die gleiehe Des-Base rom  F. 161°, der aus Analogieschliissen u. 
aus opt. Griinden die Struktur XIII zuerteilt wird. Dureh diese Identitat findet die 
Formel VII fiir das Coryeavidin ihre letzte Bestatigung. — Corycammin, C21H 2IN. 
Das di'ittc Alkaloid der Corycavingruppe ist das yon G a d am  ER (vgl. Arch. der Pharm. 
u. Ber. der Pliarm. Ges. 2 40 . 81; C. 19 0 2 . I. 819) entdeckte u. mit Z ie g e n b e i n  u. 
WAGNER untersuehte opt.-akt. Corycavamin. Es enthiilt 2 Dioxymetliylengruppen. 
Der Stickstoff ist monomethyliert. Wegen der nahen Beziehung zum Corycayin wurde 
dem Coryeayamin eine dem gleichfalls opt.-akt. Coryeayidin analoge Struktur XIV 
zuerteilt, nach der es die desmotrope Form des Corycavins XV ist. Bewiesen wurdo 
diese Formulierung dureh Uberfiihren des opt.-akt. Corycavamins beim Erhitzen im 
Hj-Strom in das opt.-inakt. Corycayin. Ein weiterer Beweis wurde dureh die Darst. 
der Methinbase erbracht, dio ident. ist mit dem aus Corycavin analog abgeleiteten 
Prod.

V o r s u c h e .  Trennung des Coryeayidins vom Corycayin iiber die Chlorhydrate. 
Coryeayidin aus yiel CH3OH umkrystallisiert, Empir. Formel des Coryeayidins
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Corycavamin (Ketofonu) Corycayin (Enolform)
CjjH^OjN durch analyt. Daten des Vf. bestiitigt. [o!.]d20 =  +210,8° (CH30 H ; c =
1,5508). — Methosulfat, aus W. zu Buscheln yereinigte Nadeln. F. 220—222°, unter 
vorherigem Sintern bei 208°. [a]D 20 =  + 16° (50°/oig. A.; c =  1,732). Daraus mit 
K J  Jodmethylał. [a ]D20 =  —11° (50°/oig- A.; e =  1,816). — Aus dem Methosulfat 
m it Na-Amalgam Telrahydromethylcorycavidin, CjjHjjOjN. Amorph. Hydrochlorid, 
aus Aceton Prismen, F. 190°. Fiir die Rohbase [<x]d20 =  +36° (CHC13; c =  1,752). 
Ober das Chlorhydrat gereinigt [ocJd20 =  +39,9  (CHC13; c =  6,428). Pt-Salz kugel- 
artige Gebilde, F. 164—165° (Zera.). — Anhydrotetrahydromethylcorycavidin, C23H 29O4TS * 
Durch Eindampfen einer salzsauren Lsg. von Tetrahydromethylcorycavidin auf dem
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W.-Bad. Chlorhydrat der Anhydrobase aus W., Nadeln, F. 233—235°. Anhydro- 
baso amorph. In  Chlf. findet ohne HBr-Entwicklung Br-Aufnahmo sta tt. Br-Addi- 
tionsprod. aus Aceton Drusen, F. 213—214°. — Nitrat, C23H 290 4N • H N 03, gelbliche 
schiofwiirflige Krystalle. — Melhylacetovero.tron (2,3-Dimethoxy-6-acetotoluol) C6H2CH3- 
(OCH3)2COCH3. A us PAe. scchsseitige Tafeln. F. 70—71°. Daraus durch Oxydation 
m it Hypojodit Melhyheratrumsdure. Aus 50%ig. CH3COOH, F. 182—183°. Sub- 
limiert leicht bei 75°. Semicarbazon des Methylacetoveratrons C12II17N30 3. Wiihrcnd 
des Erhitzens auf dem W.-Bad Nadeln, F. 235—236°. Aus CH3OH F. 203l), Sintern 
boi 198°. — Methylveralrumsaure (2-Methyl-3,4-dimethoxybenzoesaure), C10H 12O1. 
Aus 50%ig. CH3COOH Nadelbuschel, F. 183°. — Saure vom F. 243°. Aus verd. Eg. 
schwach gelbliche Nadeln. — N-Methylhydrastinin (4,5-Dioxymethylen-2-/?-dimethyl- 
aminoathylbenzaldehyd). Nicht isoliert, sondern ais Trimcthylhydrastylammonium- 
jodid identifiziert. — 4,5-Dioxymethylen-2-fl-dimethylaniinoathylbenzoesaure (CH20 , • 
C0H 2CH2 • CH2 ■ N[CH3]2)COOH. Hg-Doppclsalz aus 50%ig. A., F. 202°. Au-Sa"lz 
aus w es. CH3OH Flitter, F. 202—203°. — Zur synthet. Darst. der Mcthylveratrum- 
sauro wurdo — nach vergeblichen Vcrss. mit iP-Mekonin — o-Kresol ais Ausgangs- 
matcrial benutzt. Aus dem trockenen Na-Salz des o-Nitrokresols mit Dimethyl- 
sulfat o-Nitrokresolmeihyłdther, C6H 3(CH3)1(0CH3)2(N02)3. Daraus durch Iicd. mit 
Sn u. konz. HC1 Amidokresolmelhylather, C6H3(CH3)1(OCH3)2(NH2)3. — 3-Oxy-2-Meth- 
oxytoluol, C6H3(CH3)1(OCH3)2(OH)3. Destillicrt bei 208—209°. — 2,3-Dimethoxy- 
loluol, C6H 3CH3(OCH3)2, Kp.u 115— 117°. Aus 5-Nitro-2,3-dimethoxytoluol (vgl. 
M ajim a u . O kazak i, Ber. Dtsch. Chem. Ges. 49 . 1482; C. 19 1 6 . II. 175) durch 
weitere Nitrierung 5,6-Dinitroderiv. Partielle Red. zum 6-Nitro-2,3-dimethoxytoluol 
ergebnislos. — 2,3-Dimethoxytoluol liefert bei der Kondensation mit CH3C0C1 u. 
A1C13 nur 6-Aceto-2,3-dimethoxytoluoł. Aus PAe., F. 70°. Ident. m it dem durch Oxy- 
dation aus Corycavidin dargeatellten Prod. Bei der Oxydation mit KM n04 aus beiden 
Methylketonen viel Sauro vom F. 130—135°, wahrsclicinlich die entsprechcnde a-Keton- 
sauro; geht beim Erwarmen mit alkal. H 20 2 in Methylyeratrumsaure iiber. — Aus 
Corycavidin m it Chlorkohlensaureathylester das Urethan, C25H 20O,NCl, aus verd. 
CH3OH, F. 91°. [oc]d20 =  —111° (Chlf.; c — 0,9765). Das in gleicher Weise aus dem 
inakt. Corycavidin erhalteno Urethan bildet stemformige Nadeln, F. 129°. — Dihydro- 
corycavidin, C22H 270 5N , durch Red. des Corycavidins mit Na-Amalgam in schwach 
saurer Lsg. Aus CH3OH +  W. Nadeln. F. 147—148° (unscharf) [a ]D20 =  —44,3° 
(Chlf.; c =  0,7900). Salze dieser Base samtlich U. — Daraus m it CH3C0C1 i-Dihydro- 
corycavidinchlorid. Strahlig krystallisierende M. [<x] d20 =  +  ca. 104° (c =  2,95). 
Durch Fallen des Chlorids m it K J  Jodid. Aus 50%ig. A. F. 152°. Aus dem Chlorid 
Des-N-methyl-4-methyltetrahydroberberin. Aus CH3OH. F . 160—161°. Opt.-inokt. — 
Aus Dihydroberberin, F. 164°, 4-Hethyldihydroberberin. Aus Chlf.-A. F. 121—122°. 
(Vgl. F r e u n d  u . F l e i s c h e r ,  L ie b ig s  Ann. 409 . 188; C. 1 9 1 6 - 1. 756.) Daraus 4-21 e- 
thyltetrahydroberberin. Aus Chlf.-A. Prismen. F. 211—212°. — 4-iIethyltelrahydro- 
berberinjodmethylat. Aus verd. A. F. 245—247° (Zers.). — Des-N-melhyl-4-methyl- 
telrahydroberberin. Aus CH3OH Prismen. F . 160—161°. — Die Base vom F. 1910 aus 
Corydalis cava ist i-Corycavidin. Reinigung iiber das Chlorhydrat. Aus A. Prismen. 
F. 193—194°. Opt.-inakt. — Corycavamin. Durch Erhitzen des Corycayamins im 
Ha-Strom auf 155° (5 Minuten) Corycavin. Aus Chlf. -j- A. Prismen. F. 216—218°. — 
Methinbase. Aus Chlf. -f- CH3OH. F. 152—153°. Ident. m it dem von G a e b e l  dar- 
gestellten Coryeavinmethin. (Arch. der Pharm. u. Ber. der Pharm. Ges. 263 . 570—602.
1925.) B e r e n d .

H. Herissey und J. Cheymol, Ober die aus Gein (Geosid) erhaltenen Zucker;
Geicinnung von Vicianose durch fermentative Spałtung dieses Glucosids. (Buli. Soc. Chim. 
Biol. 8. 50—55. — C. 1 9 2 6 . I. 2358.) L in d e n b a u m .
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A. W. van der Haar, Untersuchungen iiber die Saponinę und verwandte Korper. 
XV. Uber das Aescigenin. (XIV. vgl. Rec. trav. chim. Pays-Bas 44 . 740; C. 19 2 5 .
II. 571.) Die Saponino des Kastanienbaumes (Aesculus Hippocastanum L.), kurzweg 
Aescin genannt, sind ein Gemisch, das MASSON (Buli. Sciences Pharmacol. 20 . 65;
C. 19 1 8 . II. 40) in die W. 1. Aesculininsaure u. die W . unl. Aesculinsiiure getrennt 
hat. Vf. selilagt vor, besser von einem W. 1. u. W. unl. Aescin zu sprechcn. Die von 
M a s s o n  bei derHydrolyso erhaltenen Sapogenine sind infolge unvollstandiger Hydrolyse 
keine reinen Verbb. Vf. erhielt aus dem unl. Aescin das Aescigenin. E r fand, ebenso 
wie WlNTERSTEIN (Diss. Techn. Hochschulo Ziirich, 1923) das Sapogenin schwer 
hydrolysierbar, halt aber die von W lNTERSTEIN geauCerte Ansicht, das Endsapo- 
genin sei ein Tiglinsaurcester fur unwahrscheinlich. Das Aescigenin ist ein dreiwertiger 
Alkohol der Formel 024113504 (aus den Analysen von ROCHLEDER, Sitzungsber. K. 
Akad. Wiss. Wien 45 . 675 [1862] 56. 39 [1867], bcrechnet sich die Formel C22H30O4). 
F. 310—311° (WlNTERSTEIN fand 304°), ocd =  35,28° in Eg. (W lNTERSTEIN fand 
in A. 26,75°). Es gibt dio Liebermannsche Cholestolprobe, die Salkowsky-Hessesclie 
Rk. u. mit ELSO.] die yiolette Saponinrk.; mit Br ein Bromsubstitutionsprod. vom 
F. 167—175°. Dio Zinkstaubdcst. gab terpenartige Verbb., die nicht rein erhalten 
wurden. — Darst. des Saponingemisehes: 13 kg entfetteter Samen werden dreimal 
mit 95°/„ig. A. ausgekocht, zur Troekne verdampft, Ruekstand in CH3OH gelost, 
das Saponin m it A. gefallt. Seine wss. Lsg. gibt nach der Dialyse u. dem Eindampfen 
das Saponin. — Hydrolyse des Saponins: Saponin wird mit 2%ig. H 2S04 2 Stdn. 
gekocht, das ausgefallene Sapogenin mit 6°/„ig. H 2S 04 6 Stdn., dana mit 4%ig. in 
40°/0ig. A., weiter mit 5%ig. in 70°/oig. A. u. schlieBlich mit 5°/0ig. HCl in -50°/oig. A. 
gekocht. Das filtrierte, getrocknete Sapogenin wird in absol. A. gel., m it n. alkoh. 
KOH u. A. versetzt u. das F iltrat nach dem Ansauern mit HCl verdampft. Riick- 
stand gibt nach dem Umkrystallisieren aus 70—90%ig. A. Sapogenin in gliinzenden 
Nadeln. (Rec. trav. chim. Pays-Bas 45 . 271—77. Utrecht.) B r a u n s .

Helene Goldman, Uber das Tartarylhamin von Stefan Hajdu. Neue Analysen an 
dem von H a j d u  (S. 706) hergestellten Praparat nach Beseitigung eines Gebrechens 
an dem von jenem benutzten App. fiir Elementaranalyse. C entsprach jetzt annahernd 
dem friiher von einem auswartigen Analytiker erhaltenen u. auch dem theoret. Wert, 
H  blieb unter, Fe uber diesem. (Biochem. Ztschr. 1 6 8 . 456. Budapest, K . Ungar. 
Univ.) SPIEG EL.

Harold Ward Dudley und Otto Rosenheim, Die chemische Konstilution des 
Spermins. II. Die Methylierung des Spermins. (I. vgl. Bioohemical Journ. 18 . 1263;
C. 19 2 5 . I. 1090.) Die Methylierung erfolgte mit CH3J  in CH40  unter allmahlichem 
Zusatz von methylalkoh. KOH. Die HJ-Salzo wwden in HCl-Salze verw’andelt, aus 
der wss. Lsg. das HgCl2-Doppclsalz des Dekamethylspermins abgeschieden u. mit H2S 
zerlegt, aus der nun erhaltenen Lsg. das Pikrat abgeschieden, aus dem dann das HCl- 
Salz u. die anderen Salze bereitet wurden. — Dekamethylspermin, C20H60O4. Chlorid, 
sehr hygroskop., gibt mit J-KJ-Lsg. schokoladenbraunen, krystallin. Nd., mit alkoh. 
Lsg. von ZnCl2 ebenfalls krystallin. Nd. Chloraurat, C20H5()N4(AuCl4)4, prismat. Nadeln 
(aus 15°/„ig. HCl), F. 278—280° (Zers.), wl. in W., 11. in wss. Aceton, woraus es in 
Tafeln krystallisiert. Chloroplatinat, C20H50N4(PtCl0)2, stumpforangefarbene, in Form 
dem NH4C1 iihnlicho Krystallchen (aus 15°/0ig. HCl), F. 286—288° (Zers,). swl. in W.
u. A. Tetrapikrat, C20H50N4(C6H 2O,N3)4, Nadeln (aus W.), F. 272—274° (Zers.), swl. 
in W., bei Zimmertemp. ca. 1:6500. HgCl.,-Doppdsalz, stemfórmige Gruppen von 
Prismen (aus verd. HCl), swl. in k. W. (Biochemieal Journ. 19 . 1032—33. 1925. Mount 
Vemon, Nat. Inst. f. med. res.) SpiE G E L .

Harold Ward Dudley und Otto Rosenheim, Mitteilungen iiber Spermin. 
(Vgl. vorst. Ref.) Spermin hat sich ais ident. erwiesen mit dem Musculamin von ĆTARD
u. V i l a  (C. r. d. 1’Acad. des sciences 135 . 698. 136 . 1285; C. 19 0 2 . II. 1365. 19 0 3 .
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II. 127), mit dem Neuridin, von BlUEGER (Ptómaine [1885]) u. dem Gerontin von 
G r a n d i s  (Atti R. Accad. doi Lincei, Roma 6. 213 [1890]). — Untersa. uber die Ver- 
teilung des Spermins in tier. Geweben u. Hefe crgaben, daC es in Bullensamen, Rinder- 
blut, Kuhmileh u. Huhnereiern fehlt. Es kann danach weder fiir die Befruchtung all- 
gemein, noch fiir Entw. u. Wachstum des jungcn Tieres von wesentlicher Bedeutung 
sein. 3. C. Druminond stellte fest, daB Spermin das Yitamin B  nicht zu ersetzcn 
vermag, R. A. Peters, daB es nicht antineurit. wirkt, A. Harden, daB es nicht ais 
Cocnzym boi der alkoh. Garung fungiert. (Biochemical Joum . 19 . 1034—36. 1925. 
Mount Vernon, Nat. Inst. f. med. res.) S p i e g e l .

Rudolf Engeland, Ein neues Hydrólyaenprodukt aus Elaslin. Elastin enthiiłt 
kein oder sohr wenig Ty108!11! trotz starker Millonscher Rk. Aus dem zum Sirup 
verdampftcn, dami mit W. bis zum 8-fachen Gewicht des angewandten lufttrockencn 
Elastins verd. Hydrolysegemisch wurden die bas. Prodd. durch 50°/oig. Phosphor- 
wolframsaure gcfallt u. m it 5°/oig- H 2S04 gewaschen. Der Nd. wurde mit Pb(OIi),, 
<lann yorsichtig mit Ba(OH)2 behandolt, aus der Lsg. Pb mit H ,S entfemt, das im 
Vakuum zu diinnem Sirup eingeengto Eiltrat mit Cu(OH)2 gekocht. Aus dem wiedor 
stark konz. E iltrat schied sich nach Zusatz von GIL,-OH bis zu starker Triibung bei 
0° ein tiefblaues Cu-Salz ab, das nach Wegwaschen nebenbei entstandener brauner 
Flocken in eiskaltem W. suspendiert u. mit H2S zerlegt wurde. Dio resultierende 
Lsg. gab nach Einengen lange weiBe Nadeln. Dieso, aus verd. CH3-0H  umkrystal- 
lisiert, ais Hyphasmin bezeichnet, hatte Zus. C15H 220 5N2 oder C15H 20OsN2, wahr- 
seheinlieher ClcH 21O0N2, wofiir die Analyse des Cu-Salzes, C16H 220 5N2Cu, dunkelblauer 
Nadeln, swl. in W., sprieht. Dio freie Substanz schmeckt ctwas bitter, ist zl. in W. 
u. Eg., gibt bei Eindampfen der wss. Lsg. (Braunfarbung) oder bei Behandlung mit 
Osydationsmitteln wie NaC103 -f- HCI charakterist., blumenartigen Geruch, mit 
konz. H N 03 bei Iiochen leichte, mit NH3 intensiver werdende Gelbfiirbung, mit 
M i l l o n s  Reagens schon in "der Kai te Rosafiirbung (weniger intensiy ais bei Tyrosin), 
mit Diazobcnzolsulfosaure in Na2C03-Lsg. Orangefarbung, mit Russulainfus in Ggw. 
von Luft Rotfarbung mit blauem Scliein, nach Stdn. blauliehbraun werdend. Bei 
Erhitzen Vcrfarbung bei ca. 200°, Sintcrn ca. 220°. In  Huhnoreiermembran konnte 
dieser Stoff nicht nachgewiesen werden. (Biochemical Journ. 19 . 850—51. 1925. 
Munchen.) S p ie g e l .

E. Biochemie.
E t . Enzym chem ie.

Marc Bridel, Ober das Vorkommen von zwei neuen Fermenlen, der Primverosidase 
und Primverase im Emulsin ans Mandeln. (Vgl. S. 1211.) Nachzutragen sind folgende 
experimentelle Angaben. Bei Einw. von 5 g Emulsin auf 5,0245 g Monołropitosid 
in 250 ccm dest. W. ( +  Toluol) bei 30° wird nach 4 Wochen ein starker Geruch nach 
Salicylsauremethylester bemerkt. Die IJnters. der gebildeten Zucker ergab, daB die 
Spaltung nicht bei der Hj'drolyse des Monotropitosides zu Salicylsauremethylester -p 
Primverose stehengeblioben war, sondem daB die Primverose weiter zu Xylosc -j- 
Glucose gespaltcn wurde. (Buli. Soc. Chim. Biol. 8 . 67—69.) H e s s e .

Mihovil Gracanin, Ein Beitrag zur Kennlnis der Katalasewirkung bei autołrophen 
Pflanzen. Untersucht wird die Tatigkeit der Katalase beim Keimen von Pisum satiyum, 
Avena sativa, Hordeum vulgare, Zea mays, Sinapis alba, Pisum arvense. Von den 
auf feuchtem Filtrierpapier gekeimten Samen \vurde jeden Tag eine Probe entnommen, 
bei 40° getrocknet, gemahlen u. dio Fahigkeit dieses Mehles zur Zers. von H20 2 im 
Katalasomełer von DUCHOU (ZemSd61sky-Archiv 12 . 399 [1925]) bestimmt. DerApp,, 
welcher im Original abgebildet ist, gestattet unter vollstandigem VerschluB das Per- 
hydrol zu dem Mehl zu geben u. den gebildeten 0 2 in einem MoBrohr aufzufangen.
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Dio Wrkg. der Katalaso steigt mit der Dauer des Keimens u. erreieht am fiinften Tage 
ein Maximum. Die fiir dio einzelnen Samen erlialtenen Kurven sind selir almlieh; 
nur bei Pisum sativum u. Sinapis alba beobaehtet man nach einem Tage eine Ab- 
nahmo, der dann ein rasehes Steigen der Katalascwrkg. folgt. — Uber dio Verteilung 
der Katalase werden folgende Angaben gemaeht. Bei den gepriiften Dikotyledonen 
(Pisum sativum, Lupinus angustifolius, Sinapis alba, Citrus nobilis) findet man dio 
Katalase hauptsachlich im Embryo u. in den Kotyledonen. Bei der monokotyledoncn 
Zea mays findet sich das Enzym im Endosperm u. im Embryo. Die Testa hatten 
meist nur einen unbedeutenden Katalasegehalt. — In den Kotyledonen von Pisum 
satiyum u. Pisum arvense steigt der Katalasegehalt bis zum 5. Tage u. fallt dann ab; 
in den Wurzeln steigt der Katalasegehalt sofort u. bleibt dann auf annahemd kon- 
stanter Hóhe. In  den Stengeln steigt der Katalasegehalt vom ersten Tage ab u. zwar 
rascher ais in den Wurzeln. Vf. maeht darauf aufmerksam, daB die Versuehsanordnung 
infolgo der Verandorung, die die Katalaso beim Trocknen erleiden kann, nicht ganz 
einwandfrei ist. Insbesondere kann der Gehalt an Katalase dabei erhóht werden, 
vgl. v. E u l e r  u . B o r g e n s t a m m , Bioehem. Ztschr. 102. 124; C. 1920. I. 744. — Es 
wird dann noch iiber eine unveroffentlichte Arbeit von J. Valek beriehtet. Danach 
findet man in vollig entwickolten Pflanzen von Lupinus angustifolius, Medieago 
sativa u. Zea mays, daC die Blatter u. Wurzeln mehr Katalase enthalten ais die Stengel. 
(Bioehem. Ztschr. 168. "429—42. Prag, Pflanzenphysiol. Inst. von Dr. N e m e c .) H e .

Pierre Girard, Bemerkung uber den Mechanismus der Wirkung von proteolylischen 
Fermenien. Polemik gegen HUG0UNENQ u. LoiSELEUR (S. 1665) u. Hinweis auf 
eine friihero Arbeit des Yfs. (vgl. Buli. Soc. Chim. Biol. 7. 75; C. 1925. I. 1757). 
(Buli: Soc. Chim. Biol. 8 . 30—34.) H e s s e .

Ludwig Pincussen, Fermente und Lichł. V III. Franz Seligsohn, Katalase. I. 
(VII. vgl. Bioehem. Ztschr. 152. 416; C. 1925. I. 675.) Die Einw. von Strahlen auf 
ungereinigto Blutkatalase verlauft nach den friihcr fiir andere Fermente gefundenen 
Gesetzen. Dio Wrkg. der Strahlung ist um so groBer, je yerdiinnter die Lsg.; sio 
ist am starksten am Punkt der optimalen Formentwrkg.; Salzzusatz zur Ferment- 
lsg. bewirkt infolge VergroBerung der Kolloidteilehen eino relative Minderung dor 
Strahlenwrkg. Durch im Licht abgospaltones J  wird die Formentwrkg. abgeschwacht; 
ist jedoch Salz im UberschuB vorhanden, so kommt diese Schadigung nicht zur yollen 
Auswirkung. — Es wird darauf hingewiesen, daB die in der Arbeit angegebene Methodik, 
insbesondere die Zeiten, genau eingehalten werden miissen. (Bioehem. Ztschr. 168. 
457—63.) H e s s e .

Ludwig Pincussen, Ober V eranderungen des Fermentgehaltes des Blutes. Franz 
Seligsohn, II. Mitt. Die Beeinflu/3barkeit der Katalase. (I. vgl. Bioehem. Ztschr. 168. 
457; C. 1925. II. 1888; vgl. auch vorst. Ref.) Untersucht wurde der EinfluB von 
subcutan injizierten Pharmaeis, dereń EinfluB auf das vegetativo System bekannt 
ist, auf Katalase.* Durch Injektion yon Pilocarpin wurde die Katalasemenge in der 
entnommenen Blutprobe yergrofiert. Adrenalin schadigt dagegon das Ferment. 
Darauffolgonde Injektion von Insulin steigerte in einem Falle die Schadigung, wahrend 
in einem zweiten Beispiel das Insulin dio durch Adrenalin bewirkte Schadigung auf- 
hob. Wurde erst Insulin u. dann Adrenalin injiziert, so fand man eine Schadigung 
durch Insulin, die durch Adrenalin fast vółlig ausgeglichen wurdo. — Injektion von 
KCN-Lsg. fuhrte zu nicht eindeutigen Ergebnisscn. Meist wurde zunaohst eine Ver- 
gróBerung der Katalascwrkg. beobaehtet, die dann bald yerschwand. (Bioehem. 
Ztschr. 168. 464—73. Berlin, Urbankrankenhaus.) H e s s e .

Ludwig Pincussen, Ober Veranderungen des Fermentgehaltes des Blutes. III . Mitt. 
Die Beeinflussung der Katalase durch Strahlung. (II. vgl. vorst. Ref.) Es wurden 
Verss. mit Kaninchen angestellt; die Bestrahlung erfolgte nicht mehr mit kunst- 
lichem Licht, sondern mit Sonnenlicht. — In  allen Fallen fand man nach der Be-

VIII. 1. 176
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strahlung oine deutlicho Abnahme des KatalaSegehaltes des Blutes. Es Echeint, daB 
das Hohenklima keinen spczif. EinfluB hat. (Błochem. Ztschr. 168 . 474—80. Davos, 
Schweizcr. Inst. f. Hochgebirgsphysiologie.) H e s s e .

K3. Pflanzenphyslologie. Bakteriologie.
S. L. Jodidi, Slicksloff-Stoffu-ecJisel in  Maissanien bei Ausschlufl von Licht. 

Durch den Iveimungsvorgang — bei AusschluB von Licht — werden in 8 Tagen bis 
zu 48% des SameneiweiB in wasserlosliche N-Verbb. umgewandelt. Vom Keimungs- 
beginn bis zum 8. Tage nehmen Saureamide u. Aminosiiuren zu, Humin- u. EiweiB-N 
dagegen ab. (Journ. Agricult. Research 31. 1149—64. 1925. Unit. Stat. Dep. of 
Agric.) T r ź n e l .

J. A. Larsen, Melhoden zur Stimulaticm von Samen der „western tvhiłe-]ńne“. 
Dio YerzSgerte Keimung der genannten Samen kann lodiglich durch die Undurch- 
dringlichkeit der Samenkiille yerursacht sein, weil sich die Erscheinung durch chem. 
Angriff (45 Min. in konz. H 2S04), durch mechan. Abschleifen u. durch niedere Tempp. 
beseitigen lieB. (Journ. Agricult. Research 31 . 889—99. 1925. Priest Riyer Forest 
Exp. Stat.) T r e n e l .

E. Petersohn, Weitere V er suche iiber die Heranziehung der Katalysenwirkung von 
Samenkómem zwecks Beurteilung der Keitnfdhigkeit und der Ursachen des Verłustes 
derselben. Vf. benutzt die katalyt. Wrkg. ,die keimfahige Samen auf die Zers. von
H ,0 2 (etwa 2%ig.) ausiiben, zur Erkennung der durch Hitze abgetóteten Samen von 
Rot- u. WeiBkohl, Mohren. Bei Kiimmel, Gurken u. Spinat yersagte die Methode. 
(Ztschr. f. Pflanzenemahr. u. Diingung Abt. A 6. 291—94.) TREN EL.

Meirion Thomas, Der einschrankende Einflup von Kohlensloffdioxyd. V. Eine 
quaniilalive TJnlersuchung iiber die Produktion von Athylalkohól und Acetaldehyd durch 
Zellen der hoheren Pfłanzen in Beziehung zur Konzenlralion von Sauerstoff und Kohlen- 
sle>Jfdioxyd. Vf. hat m it der Neubergschcn Methode die Anhaufung yon A. u. Acet
aldehyd in Apfeln mit der Zeit unter yerschiedenen Bedingungen untersueht. Keine 
dieser Verbb. hauft sich ais Zwischen- oder Endprod. der Atmung yon Apfelzellen in 
der Luft an oder wird durch das Apfelgewebe oxydicrt. Bei Abwesonheit yon 0 2 ist 
die Atmung von zymas. Typus („anaerobe Zymasis“), indem sich A. u. Spuren Aldehyd 
in den Zellen anhiiufen. C02 kann selbst in Ggw. yon-reichlichem 0 2 die Atmung der 
Apfelzellen ebenfalls zu zymas. Typ umwandcln (,,C02-Zymasis“); bei COj-Konzz, 
iiber 50% begann bei allcn untersuchten Apfeln diese Zymasis sofort, wahrend sich 
bei Konzz. von 10—30°/0 sehr yerschiedene Widerstandsfahigkeit ergab. Wahrend bei 
anaerober Zymasis das Verhaltnis A. :Aldehyd 50:1 ist, ist es bei C02-Zymasis in Ggw. 
von 0 2 2:1. Da der Aldehyd giftiger ais A. ist, konnen Gemische von C 02 u. 0 2 sehad 
licher auf Apfel wirken ais anaerobe Bedingungen. (Biochcmieal Journ. 19 . 927—47 
Cambridge, Food Inyestigation Board; Low Temp. Res. Station.) SPIEG EL.

C. G. Deuber, Kaliumjerrocyanid und Ferri-Ferrocyanid ais eisenhaltige Pfłanzen 
nahrsloffe. K4Fe(CN)8 erzeugte bei Sojabohnen u. Spirodela polyrhiza bis Konzz. von
0,066 p. p. m. Fe n. Waohstum, das durch hóhere Konzz. nur wenig yerzogert wiu'de. 
Dio Wachstumskurye von Sojabohne m it M e r c k s  Fcrri-Ferrocyanid ais Eisenąuelle 
zcigte zwei Maxima bei p s  5 u. ph 7,6 u. ein Minimum bei pa 6,4. (Soil Science 
21 . 23—26. Univ. of Missouri.) T r Ć n e l .

Victor Henri, Die spezifische photochemisćhe Wirkung bei der Kóhlensaure- 
assimilation nach den Versuchen von Wurmser. Vf. wendet sich gegen die Ausfiihrungen 
von O. W a iu su eg  (ygl. S. 1823) bzgl. Bemerkungen uber die Verss. yon W u r m s e r  
u. erlautert die Berechnungsmethodcn der Absorption des Chlorophylls. Fiir die 
Assimilation im Rot ergibt sich eine Energieausbeute von 60%> im Griin nach WURMSER 
eine Energieausbeute yon 70%, nach WARBURG u . N e g e l e i n  44%- Die Kohlen- 
saureassimilation stollt eine Folgo rein photochem. u. Dunkelrkk. dar u. unterscheidet
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sieh von don rein photoehem. Rkk. dadurch, daB bei diesen stets dio Energio eines 
Quants groBer ist ais dio zur Rk. erforderlicho Energie, wahrend zur Assimilation 
112 300 cal nótig sind u. die Energie eines (Juants im Rot nur 43 200, im Grim 51 200 cal 
entspricht, womit die Frage nach der Anwendbarkeit oder Nichtanwcndbarkeit des 
Einsteinschen Aquivalentgesetzcs hinfallig wird. (Naturwissenschaften 14 . 165—67. 
Ziirich, Inst. f. physikal. Chemie.) Jo S E rilY .

Otto Warburg, Erwiderung auf die Arbeit von Victor Henri: Die spezifische 
photocliemisehe Wirkung bei der Kohlensaureassimilation nach den Yermchen von 
Wurmser. (Vgl. H e n r i ,  yorst. Ref.) Vf. blcibt der Ansicht, daB die Yerss. von 
WURMSER keine sicheren Resultate liefern konnen. Den Ansichten H e n r i s  ttber 
dio Kohlensaureassimilation stcllt Yf. folgende Theorie gegenuber, dio davon ausgeht, 
daB die Assimilation ein Vorgang ist, der sieh an festen Grenzflachen abspielt. Vf. 
denkt sieh das Chlorophyll an dem Chlorophyllkern in monomolekularer Schicht ad
sorbiert u. daran wieder die C02 adsorbiert. Dureh Belichtung wird das Chlorophyll 
aktiviert, reduziert die C02 u. kehrt selbst wieder in den Ausgangszustand zuriick. 
Dieser Vorgang muB sieh mehrmals wiederholen, bis die C02 die Reduktionsstufe 
der Glucose erreicht hat. Nach yollendeter Assimilation łost sieh das Endprod. ab 
u. wird dureh ein neues C02-Mol. ersetzt. Nach dieser Auffassung reagieren die akti- 
yierten Chlorophyllmolekule, die zur yollstandigen Red. der C02 nótig sind, nicht 
gleichzeitig mit der C02, sondern naeheinandcr u. red. die C02 stufenweise. Eerner 
schlieBt Yf. aus der roten Fluorcscenz des Lichts, dio unabhangig von der Wellenlange 
des erregenden Lichts ist, daB jeder Absorptionsvorgang, unabhangig von der Farbo 
des einstrahlenden Lichts, immer den gleichen aktivierten Zustand des Chlorophylls 
hervorbringt. Dann ist die Zahl der absorbierten Quanten, dio zur Red. des C02- 
Mol. notig ist, fiir alle Wellenlangen gleieh, u. dio spezif. photochem. Wrkg. muB Bich 
m it der Wellenlange so andem, wie es das Einsteinsehe Aquivalentgesetz yerlangt. 
(Naturwissensehaften 1 4 . 167—68. Berlin-Dahlem.) J o s e p h y .

Elliot Q. Adams, Die Energieausnutzung bei der Photosynthe.se dureh Chlorella. 
Vf. schreibt dem b-Chlorophyll dio Formel CMH ,2OeN4Mg zu, dio mit der Willstatter- 
sehen Formel innerhalb der Fehlergrenzen der organ. Elementaranalyse ubereinstimmt, 
u. nimmt folgenden Reaktionscyclus bei der COr Assimilation an: 1. a-Chlorophyll-f- 
H20  -f- 2 Quanten (A =  666 uix) ~'r. CMH7j0 4NjMg -f- H 20 2; 2. C65H 720 1N4Mg~f- C02 -y 
b-Chlorophyll; 3. b-Chlorophyll -\- H aO +  2 Quanten (A =  640 /ju )  ->-. CMH 720 6N4Mg-f- 
H 20 2; 4. C^IL-iOjN^Mg II20  ->-. a-Chlorophyll +  Formaldehyd. Dio Energie der
4 absorbierten Quanten betragt 174,4 Cal/mol, die Warmetonung der Rk. C02 -f- 3H20 =  
2H20 2 +  HCHO ist — 171,0 Cal/mol, woraus sieh unter Benutzung der Daten von 
W a rb u rg  u. N e g e le in  (Archives nćorland. sc. exact. et nat. [3] 7 . 415; C. 1923 . 
II. 1130) uber die Photosynthese dureh dio Algę Chlorella die Energieausnutzung in 
bezug auf die Formaldehydbildung im Rot im Mittel zu 91,6%, maximal zu 98,6% 
ergibt. Die Absorption von 2 Quanten dureh das a- bezw. b-Chlorophyll wird m it der 
Ggw. yon 2 konjugierten Ketten in ihren Moll. erklart. (Joum . Americ. Chem. Soc. 
48 . 292—94. Cleveland [Ohio], Nela Research Labor.) K r u g e r .

Maneck Merwanji Mehta, Biochemische und histologische Studien uber Holz- 
bildung. I. Teil. Die Natur des Lignins: seine physiologische Bedeutung und seine Be- 
slimmung in Stdmmen. Nach dem negativen Yerh. bei der Xanthogenatrk. kann Ligno- 
celluJose weder eine esterartige noch eine Adsorptionsyerb. sein. Auf Grund yon Be- 
trachtungen iiber die reaktiyen Gruppen ihrer Konstituenten scheint das Lignin in 
chem. Bindung mit Cellulose u. anderen Polysacchariden zu einem aromat. Glucosid 
getreten zu sein. Der aromat. Bestandteil ist unmittelbar vor der Verholzung nicht 
von der Natur des „Hadromals" (CZAPEK), da er nicht mit Phloroglucin, wohl aber 
mit Vanillin in konz. H 2S04 reagiert. Vanillin hat sieh ais empfindlichstes Reagens 
fiir Lokalisierung der aromat. Substanzen erwiesen, die spater dureh OxjTdation in
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Substanzen von A rt des Hadromals verwnndelt" werden, die sich direkt m it Cellulose 
unter B. von Lignocellulose verbindcn u. mit Phlorogluein positiy, mit Vanillin negativ 
reagieren. — Dio Lignocellulose wird durch Erhitzen mit 4%ig. NaOH-Lsg. unter
10 a t Druck in 1 Stde. yollstandig in ihre Komponenten gespalten ohne radikale Spal- 
tung des Lignins, das durch Sśiure aus der alkal. Lsg. gefallt u. durch Ausziehen m it A. 
quantitativ in reinem Zustande gewonneu werden kann. Im  Holz findet sich Lignin 
zum Teil durch A. ausziehbar, hauptsachlich aber in durch Alkali spaltbarer Verb. 
mit Polysacchariden. Zum Nachweis des Lignins ist eine Lsg. von Phosphorwolfram- 
saure u. Phosphormolybdansaure in Phosphorsiiure ein hóchst empfindliehes Reagens, 
das m it ihm in Ggw. von Na2C03-Lsg. eine tiefblaue Farbung gibt. Unterss. iiber die 
Yerteilung des Lignins in der schott. Tanne mit diesem Reagens ergaben die Ggw. von 
Lignin in jungen Zweigen wio auch in Blattern u. Knospen. — Das aus Holz isolierte 
Lignin  ist braun, amorph, schwach sauer, von angenehm aromat., zuweilen an Vanillin 
erinnernden Geruch, F. 170°, unl. in W., 1. in verd. Alkalien u. A., J-Zahl 139, Siiure- 
wert 477. Mit alkal. Erdmetallen liefert es unl. Salze von unbestimmter Zus. — Bei 
der Spaltung der Lignocellulose durch Alkali bleibt ein Ruckstand yon reiner cr.-Cellidose. 
(Biochemical Journ. 19 . 958—78. 1925. Univ. of Birmingham.) S p i e g e l .

Maneck Merwanji Melita, Biochemische und hislologische Studien Uber Holz- 
biłdung. II . Hislologische Studien iiber die Polysaccharide und die aromalischen Bestand- 
ieile der Zellwand. (I. vgl. vorst. Ref.) a-, fi- u. y-Cdlulose, a-, fi- u. y-Hydrocellulose, 
Mannan, Galakłan, Pektin, Amylohemicdlidose, Gummis, Siarkę, Lichenin u. Chitin 
wurden in  moglichst reiner Form hergestellt u. auf Farbbarkeit gepriift. fi- u. y-Celluloso 
zeigten gróBere Affinitilt gegen Farbstoffe ais a-Cellulosc, Oxycellulosen wurden im 
Gegensatze zu den Cellulosen u. zu Hydrocellulose durch Rutheniumrot gefarbt. Von 
Hydrocellulose kónnten 2 Arten unterschieden werden, Yon denen sich nur eine mit 
J-KJ-Lsg. filrbt. Die mikroehem. Struktur von Nadeln u. Stamm der Kiefer wurde 
durch Entfernung spezif. Bcstandteile durch Behandlung mit Losungsmm., wie NH3, 
NH,j-Oxalat, NaOH, HC1 u. A. u. folgende Farbungen verschiedener A rt untersucht. 
Die mittlere Lamelle jungor Stamme zeigte sich aus neutraler Pektinsubstanz zusammen- 
gesetzt, wahrend sie bei alten aus Lignin, Gummis u. Hemicellulose ohne Pektin be- 
steht. Dio Holzbildung beginnt sehr friih im Pflanzenleben u. findet sieh in Grund- 
gewebe, Fibrovaskularbundeln, Mark u. Cuticularzellen. (Biochemical. Journ. 19 . 
979—97. 1925. Univ. of Birmingham.) S f i e g e l .

A. Lacassagne und A. Paulin, Zerstorung des bakteriolylischen Prinzips durch die 
korpuskulare Strahlung des Radiums. Unter geeigneter Vers.-Anordnung wird das 
bakteriophag. Prinzip durch Ra-Em. wie die Toxine u. ultrafiltrierbare Vira zerstort. 
(C. r. soc. de biologie 93. 1502—03. 1925.) O p p e n h e im e r .

H. Bechhold und L. Villa, Die Siclitbarmachung subvisibler Gebilde. (Vgl. 
S. 2387.) Das zunachst durch eine dichte Chamberlandkerze filtrierte Virus wird durch 
ein Ultrafilter filtriert, das den subvisiblen Erreger oder dergleichen zuruckhalt, feiner- 
disperse Bcstandteile der Lsg. (Proteine u. dergleichen) aber durchlaBt. Das so ab- 
gesonderto Virus wird durch AuC13 yergoldet, das uberschussige A uC13 auf einem U ltra
filter ausgewaschen, das yergoldete Virus auf Objekttrager ausgcstrichen, getroeknet 
u. yerbrannt, dann durch Rod. einer AuCl3-Lsg. zu kolloidalem Au in Ggw, yon K 3Fe(CN)6 
yerstarkt. Das Gebilde, eine Pscudomorphose des urspriinglichen Objekts, wird da- 
durch im Ultramikroskop fiir das Augo sichtbar. Pocktnvirus bleibt auch hiemach 
unsichtbar, der d’Herellesche Bakteriophage wird, wenn in Haufen, gerade sichtbar. 
Dieser hat danach erhcblieh gróBeren Durchmesser ais Hamoglobin u. Albuminteilohen 
u. ais die kleinsten Kollargoltcilchen (mittlerer Durchmesser 35 /i/t). In  der GroBe 
zweier yerschiedener Bakteriophagenstamme konnte trotz sehr yerschiedener Phagier- 
wrkg. kein Unterschied festgestellt werden. Die Bakteriophagen erscheinen nach 
diesem Yerf. im Dunkelfeld ais maBig leuchtende, gelbliche bis rótliche Scheiben, die
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wahrsehcinlich Zerfallsprodd. des B. coli sind. (Ztschr. f. Hyg. u. Infekt.-Krankh. 105. 
601—13. Frankfurt a. M., Inst. f. Kolloidforsch.) S p i e g e l .

Vera Reader, Eine Mitteilung uber die in  gewissen Bakterien vorhandenen Lipo- 
chrome. In Sarcina auranłiaca wurden 2 Lipochrome gefunden, Caroten u. Lycopin, 
yon denen das zweite iiberwiegt. Streplothriz corallinus enthalt nur ein Lipochrom, 
anscheinend von don bekannten yerschieden, fiir das der Name „Coralin“ vorge- 
sohlagen wird. Keincr dieser Organismen vermag merkliche Mengen von Vitamin A  
zu bilden. Cholesterino u. Phytosterine scheinen in Streptothrix corallinus u. anderen 
nicht yorzukommen. Hefe enthalt Spuren von Caroten. (Bioehemical Journ. 19. 
1039—46. 1925. Uniy. of London.) Sp i e g e l .

E. G. Pringsheim, Uber das Gesetz vom Minimum in Pilzkulturen. Vf. diskutiert- 
das „Wirkungsges'etz'der Wachstumsfaktoren" nach MiTSCHERLICII u . bestatigt es
auf Grund eigener Verss. mit Pilzkulturen. (Ztschr. f. Pflanzenemahr. u. Diingung
Abt. A 6. 280—84.) T r e n e l .

M. Eisler und N. Kovacs, Uber Giftentstekung und Giftgeiuinnung aus Bakterien. 
Wie andere Forseher aus Vibrionen, Dysenteriebacillen u. Staphylokokken, konnten 
Vff. auch aus Tetanus-, Botułinus- u. Diphtheriebacillen durch Estraktion aus den 
Bakterienleibern Prodd. darstellen, die mit den Bouillongiften der betreffenden Bak
terien ident. sind; dies ist bei allen bisher darauf untersuchten Mikroorganismen der 
Fali, die ein 1., in dio Bouillon ubergeliendes Gift produzieren, man kann daher an- 
nehmen, daC diese Bouillongifte nicht durch einen besonderen Sekretionsprozefi ent- 
stelien, sondern lediglich aus den Bakterienleibern extraliiert werden. Dafiir spricht 
besonders das Ergebnis von Verss. an Vibrio Kadikjo; der hóchstc Giftgehalt der 
Bouillon fiel nicht mit der Hoclistzahl lebender Keime zusammen, sondern fand sich 
zu einem Zeitpunkte, in dem die Zahl der lebenden schon stark abgenommen hatte, 
also fortgeschrittener Zerfall u. Auslaugung der Vibrionen eine w'esentliclie Rolle 
spiclte. Im gleichen Sinne fielen Verss. mit gctrockneten u. selbst auf 100° erhitzten 
Tetanusbacillen aus u. gleichfalls Verss. iiber den Zusammenhnng von Wachstum 
u. Giftbildung, der aber immer nur fiir einen bestimmten Stamm gilt. — Andercr 
Art sind dic Endotoxine. (Ztschr. f. Immunitatsforsch. u. exper. Therapie I. 46. 
238—64. Wien, Staatl. Serothorapeut. Inst.) SPIEG EL.

Hans Fischer, Bemerkung zur 111. Mitt. uber Koproporphyrinsynthese durch 
Hefe und ilire Beeinflussung. (Vgl. S. 1826.) Nach Ziichtung von Saccharomyces 
anamensis in Bierwiirzo lassen sich wio bei gewóhnlicher Hefe Hamin u. Spuren von 
Koproporpliyrin nachweisen. Bei Ziichtung von Hefe auf blutfarbstoff- u. porphyrin- 
freien Nahrboden erfolgt keine Anderung des Cytochromgehaltes. Die Angaben von 
K e i l ix  (Proc. Royal Soc. London, Serie B. 98. 312; C. 1925. II. 1770), sowie von 
A nson  u. M irsk y  (Journ. of Physiol. 60. 50; C. 1925. II. 577) konnten bestatigt 
werden, jedoch ist der Hamochromogenstreifen bereits nach %  Stde. yerschwunden. 
Da bei der Eg.-A.-Methode zur Extraktion 12 Stdn. stehen gelassen wird, wurde 
daher in den friiheren Verss. das „Hamin“ nicht gefunden, wohl aber Porphyrin. 
Wurde der Hamin-A. aus Lówenbraufrischliefo nach Abtrennung der Porphyrin- 
fraktion auf Porphyrin yerarbeitet, so ergaben sich Zahlen, die nahezu auf ein Gemisch 
von Kopro- u. Kammcrers-Porphyrin stimmten. (Ztschr. f. physiol. Ch. 152. 144—45. 
Miinchen, Techn. Hochsch.) G u g g e n h e im .

E 4. T ierchem le.
Ch. Hollande, Dic Uratzellen da- Acrididen (Orlhoptcrcn) und der Ursprung 

dieser Urale. W ie bei gewissen SchmetterliDgcn lassen sich auch bei Heuschrecken 
Uratzellen nachweisen. Die Urate stammen nicht aus dem Blut, sondern sind Um- 
wandlungsprodd. der umgebenden Zellen. (C. r. d. l’Acad. des sciences 181. 1175 
bis 1176. 1925.) O p p e n h e im e r .
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Ragnar Berg, Das Vorkrmmen sdtener Elemente in  den Nahrungsmitteln und 
mcnscMichen Ausscheidungen. (Vgl. Ztschr. f. Unters. Nahrgs.- u. GenuBmittel 49. 
378; C. 1925. II. 2112.) Vf. fand bei der genauen Unters. von Nahrungsmitteln eino 
Reihe von Metallen vor. Der friiher ais MnS angesprochene Nd. enthiilt N i  bis zu 2 mg 
auf 100 g Substanz, Spuren Co u. ziemlioh viel Zn  (in manchen Nahrungsmitteln, 
wie Spinat u. griinen Bohnen bis 20 mg ZnO in 100 g Substanz), Spuren von Thallium 
u. PI, Cu bis zu Mengen von 1 mg in 100 g Substanz u. Spuren von Ti. Nach Unterss. 
des Vfs. seheinon dieso Schwermetalle auch in den menschl. Ausscheidungen vor- 
zukommen. Ober ihre Bedeutung fiir das Leben laBt sich noch nichts sagen. (Bio1- 
chem. Ztschr. 165. 461—62. 1925. Physiol. chem. Lab. WeiBer Hirsch.) LASCH.

Emile Andre und Th. Franęołs, Beitrag zur Kenntnis der Ole von Seełieren. 
U ber das Pollualol und den Walrat. (Vgl. S. 1827.) Die Angaben sowohl iiber das aus 
der Kopfhóhle ais auch iiber das aus dem Unterkautfett (Speck) des Pottwals stam- 
rnende Ol gehen ausoinander. Nach den einen sollen es fl. Wachse, frei von Glyceriden, 
sein, nach anderen sollen sie bemerkenswerte Mengen letzterer enthalten. Vff. haben 
ein Spermacetiol des Handels (I), ein Speckol (II) u. ein Muskelfleischol (III), letztere 
beiden von einer Jagdexpedition stammend, untersucht. Ein Prod. letzterer Art ist 
bisher noch nie zur Unters. gekommen. In  allen drei Prodd. wurde neben hoehmole- 
kularen Alkoholen Glycerin gefunden, u. zwar enthielten an Glycerin u. Alkoholem
1 1,8 u. 36,4, II 1,3 u. 40,0, III 5,5 u. 17,5%. Daraus folgt, daB I u. II zwar iiber-
wiegend Wachse darstellen, aber doch 13—18% Glycerido enthalten, wahrend III 
zu mehr ais der Halfte aus letzteren besteht u. sich daher den gewolmlichen Fetten 
nahert. — Im AnschluB hieran haben Vff. festgestellt, daB auch der feste Walrat 
des Handels Glycerin enthalt, allerdings nur ca. 0,7%, entsprechcnd 7—8%  Gly
ceriden. — Nach diesen Unterss. nehmen die aus dem Korper des Pottwals gewonnenen 
Fettstoffe eine Mittelstellung zwisehen den n. Fetten u. den Wachsen ein. (C. r. d. 
1’Acad. des sciences 182. 497—99.) - L in d e n b a u m .

A. Desgrez und J. Mennier, tlber die das Oxyhamoglóbin des Pferdes begleitenden 
Mineralbcstmidteile. (Vgl. C. r. d. 1’Acad. des sciences 176. 608. 1923; C. 1923- in .  321). 
Bei der ersten Krystalłisation des Hamoglobins haften am Molekuł: K, Na, Ca, Li 
u. geringe Spuren Mn. Das Spektrum laBt das Uberwiegen von K  erkennen. Bei 
einer zweiten Krystalłisation wird die Menge des letzteren vermindert ohne merkliche 
Abnahme des Ca. Bei Lufttrocknung des Prod. der 2. Krystalłisation entstehen
2 Formen; die eine 1. in W., ohne Li m it Ca, die andere unl. in W. m it dem gesamten Li. 
K  ist in keiner der beiden Typen. (C. r. d. 1’Acad. des sciences 181.1029—31. 1925.) Or.

B. Mołdawski, tlber Inosit im Pepsin. Vf. estrahierte aus kiiuflichem Pepsin
(von W lTTE in Rostock) 85,3% Rohrzucker. E r maeht wahrscheinlich, daB das von 
R a k u s i n  u . I w a n o w  (Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. 54. 234; C. 1923. I II . 1038) 
aus Pepsin gewonnene Kohlehydrat gleichfalls Rohrzucker u. kein Inosit war. (Journ. 
Russ. Phys.-Chem. Ges. 57- 13—16. 1925. Charków, Univ.) B ik e r m a n .

Tamura Shizuaki, U ber den Gehall des Muskels und Blules an Felt und Lipoiden 
le i mit póliertem Reis gefiitterten und lei unteremdhrten Hilhnem. Fiitterung mit po- 
liertem Reis hat Abnahme des Muskclfetts zur Folgę. Cholesterin ist im Muskel weder 
bei Hunger- noch erkrankten Tieren vermindert. Fettgehalt des Blutes nur im Hunger 
etwas vermindert. Cholesterin hat im Blut sowohl beim Hunger wie in der Avitaminose 
gegen die Norm etwas zugenommen. (Acta scholae med. Kioto 6 . 461—65. 1924; 
Ber. ges. Physiol. 32. 541. 1925. Kyoto, Med.-chem. Inst. Ref. H. L a n g e .) O it.

Willy Stamm, Die Abspaltung freier Pfiosphorsćiure aus uberlelendem Oehimbrei 
und ihre Beeinflussung durch Pharmaka. Steriler Kalbsgehimbrei bildet in Loekelsg. 
bei 38° in einigen Stdn. pro 10 g Substanz ca. 7 mg anorgan. P20 6 u. ca. 5 mg N aus 
nicht koagulabler Substanz. 0 2 ist olme EinfluB. Kalte hemmt diese Prozesse voll- 
koinmen. Da Lactacidogen nicht nachweisbar war, stammt P  wahrscheinlich aus den
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Phospliatiden. Die P2Ó5-Abspaltung wird beschleunigt durch CHC13, Urethan, gehemmt 
durch Chinin, Kokain, Strychnin, Coffein, Scopolamin, Atropin. Morphin, NaBr ohno 
Wrkg.; bei Vcrwendung von isoton. NaF- u. CaCIr Lsg. anstatt Lockelsg. Hemmung. 
(Arch. f. exp. Patliol. u. Pharmak. 111. 133—48. Greifswald, Pharmakol. Inst.) M e i e r .

E 5. T ierphysiologie.
P. Junkersdorf, Tierexpcrimenidle Untersuchungen iiber die stoffwechsdphysio- 

logisdie Wirkung bestimmter Hormone. I. Mitt. P. Tórok, Die Wirkung des Adrenalins 
im Hungerzuslande. Der Verlauf der Adrenalinhyperglykiimie, Glykosuric, Blut-N, 
Harn-N u. die Verteilung des Glykogens u. Fettes auf Leber u. Muskel werden be- 
stimmt. Lobcrglykogen niedriger, Fettgchalt hoher ais bei reinem Ilunger. (P f l u g e r s  
Arch. d. Physiol.-211. 414—32. Bonn, Physiolog. Inst.) M e i e r .

P. Junkersdorf, Tierexperimentdle Untersuehungen iiber die stoffwechselphysio- 
logische Wirkung bestimmter Hormone. II. Mitt. Arno Kohl, Die Wirkung des Cholins 
im Hungerzuslande. (I. vgl. vorst. Ref.) Cholingabc beim hungernden Tier bcwirkt 
Hypoglykaraic u. Yeranderung des Blut-N, des Wassergehaltcs u. der Viscositat 
des Blutes. Leber- glykogen hoher ais bei Hungertieren, Fettgehalt der Leber ge- 
ringer ais im Muskel, erst bei langdauemdem Hunger Glykogen vermindert u. F ett 
erhoht. Abhangigkeit des Grades u. E intritts der Wrkg. vom Emahrungszustande. 
(P f l u g e r s  Arch. d. Physiol. 211. 612—35.) M e i e r .

Ernst Laąueur, P. C. Hart, S. E. de Jongh und I. A. Wysenbeek, Uber die 
Herstdlung, die chemischen und pharmakologischen Eigenschaften des Hormons des 
Owrialsystems. Vff. konnten die Angaben von A l l e n  u . Mitarbeitern (vgl. Am . Journ. 
Anat. 34. 133; C. 1925. II . 660) iiber ein solches Hormon bestatigen u. es aus einem 
Prod., das mit dem der Amcrikaner ident. oder doch in der Wrkg. sehr nahe venvandt 
ist, in eiweiBfreier, in W. 1. Form gewinnen. Sie bezeichnen ais „Menformon“ ein Pra- 
parat, das in 1 mg mindestens 10 Miiuseeinheiten enthalt, d. h. kleinste Mengen, die 
bei mindestens 2 von 3 gleichzeitig gespritzten kastrierten Mausen binnen 72 Stdn. 
eino unverkennbare Anderung des Vaginalepithels hcrvorzurufen vermSgen. Dic Hcrst. 
aus Follikolfl. beruht vor allem auf der Entfernung des EiwciBes, wofiir verschiedene 
Verff. erprobt wurden.

C h e m i s c h e  E i g e n s c h a f t e n  (mit Dingemanse). Aus den gereinigten 
Priiparaten war sclbst bei 20 u. mehr Mausccinheiten keine wiigbarc Menge Trocken- 
substanz zu erhalten, aus weniger reinen von 10 ccm 2,2 mg, worin cinzelno Krystallc. 
EiweiB war selbst in ziemlich unreincn Praparaten nicht mehr nachzuweisen, N ein 
wenig vorhanden, aber kein P  u. kein oder <  5%  Cholesterin. Trikresol u. 0,9°/0 NaCl 
andern Aussehen u. Wrkg. der Lsg. nicht, die auch bei 3 Wochen langem Stehcn bei 37° 
nicht abnahm.

P h y s i o l o g i s c h e  W i r k u n g. Bei Mausen u. Kaninchen keine schadliche 
Wrkg., auch beinl Menschen keine Allgemeinerscheinungen. Halbwegs reine Praparate 
sind ohne EinfluB auf Blutdruck, Herz, BlutgefaBe, Atmung u. Blutzuckcrgehalt. 
In Mengen von 15 Mauseeinhciten regt Menformon am isolierten jungfraulichen Uterus 
Kontraktionen an, an der Gebarmutter in situ war bisher ein EinfluB nicht festzu- 
stellen. Dagegen wird das Wachstum der Geschlechtsorgane bei jungen weiblichen 
Ratten u. Meerschweinchen deutlich gefordert. (Koninkl. Akad. van Wetensch. 
Amsterdam, Wisk. en Natk. Afd. 34. 1270—80. 1925. Amsterdam, Univ.) S p ie g e l .

Robert E. Mark, Hyperthyreoidisatio7isversuche an Hunden. I II . Mitt. ScTiilddriise 
und Kohlenhydrattoleranz. (II. vgl. S. 970.) Bei Zufiihrung einer groBeren Menge 
Zuckcr (10—20 g pro kg) steigt beim Hunde der Blutzucker hoher u. schnellcr an, 
sinkt aber auch rascher zur Norm ais beim n., wenn Schilddrusensubstanz gefuttert 
wird, beim schilddrusenlosen Hunde langsamer u. geringerer Anstieg ais n. (PFLUGERS 
Arch. d. Physiol. 211. 523—47. Wien, Physiol. Institut.) M e i e r .
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Robert K. S. Lim und A. C. Liu, Ermiidung der Magensekreiion. Durch haufig 
wiederholte Histamininjektioncn liiBt sich wcder die Magensaftsekretion, noch HC1 u. 
Pcpsingehalt des Saftes Yollkommen zum Vcrschwinden bringen, trotzdem groBe Mengen 
u. bis zu mehr ais 20% Cl des Korpers ausgesehieden werden. (P F L U G E R S  Arch. d. Phy- 
siol. 211. 647—62. Pcking, Union med. College. Abt. f. Physiol.) M e ie r .

Adam Cairns White, Insulin und Blutfelt. Wenn beim n. Hunde durch Insulin 
deutliche Hypoglykamie hcrvorgerufen wird, findet sich in der Regel, im Grade u. in 
der Anfangszeit wechselnd, eine Zunahme des Blutfettes, die mehr die Fettsituren ais 
das Cholestcrin bctrifft, bei diesem auch nicht konstant ist. Darreichung von Glucose 
mit oder nach dcm Insulin scheint in diesen Verhaltnissen nichts zu andern. (Bio- 
ehemical Journ. 19. 921—26. 1925. Univ. of Edinburgh.) S p i e g e l .

Liborio Gomez, Der Kohlenstojf-Stickstoffąuotient des Blutes unter normalen und 
unter experime7itell gesetzten pathologischen Zustanden. Das Verhaltnis C : N im Gesamt- 
blut ist bei n., Phlorrhizin, Phosphor yergifteten Hunden etwa das gleiche =  3,5, 
Rest-C (C im enteiweiBtcn Blutfiltrat vermindert um Zucker-C) : Rest-N schwankt 
sowohl bei n. ais Yergifteten zwischen 2 u. 4. (Biochem. Ztschr. 167- 424—32. Berlin, 
Experiment. biol. Abt. d. path. Inst.) MEIER.

H. K. Barrenscheen, H. Kahler und H. Kechl, Beitrage zum Problem des Blut
zuckers. I. Mitt. U ber das Verhalten von Reduklion und Polarisation des Blutzuckers 
nach peroraler und intrarenoser Olucosezufuhr. Die aus Polarisation u. Red. berechneten 
Ztickerwertc im Blut weichen beim  niiehtemen n. Menschcn in der Weise voneinandor 
ab: Reduktionswert >  Polarisation, nach 50—100 g Glucose per os ebenso, bei 30 g 
Glucose intravenós Polarisation >  Red., beim Diabctiker nuchtern: Polarisation =  
Red., bei 50—100 g Glucose per os Polarisation >  Reduktionswert. (Biochem. Ztschr. 
167- 77—91. Wien, H I. M ed. Univ.-Klinik.) M e i e r .

T. Seo, tiber experimentelle Erzeugung von chronischer Sympalhicotonie beim Kanin- 
chen. Nncli Unterbindung des BankreaSausfiihrungsganges ist die Rk. des Blutzuckers 
auf Cholin, Acetylcholin, Physostigmin abgeschwacht. Das Verhaltnis K :C a  ist 
groBer ais n. Anorgan. Pliosphate im Blut vermindert, Adrenalingehalt yermehrt, 
Blutzucker hóher ais in Gewebssaften, n. umgekehrt. Die Erscheinungen werden ais 
sympath. Reizung gedeutet. (Biochem. Ztschr. 163. 271—91. 1925. Berlin, RUDOLF 
VlRCHOW-Krankenhaus.) Me i e r .

L. Berczeller und H. Wastl, Vber die Viscositat von Blutkorperchensuspensionen. 
II. Die Viscositat von Blutkorperchcnbrei (ca. 5% Plasma) zeigt bei verscliiedenen 
Ticrarten u. nach Gewinnungsweiso erhebliche Unterschiede. (Biochem. Ztschr. 167- 
195— 202. Wien, Physiolog. Inst.) Me i e r .

Paul Szilard, Eine Methode zur isolierten Gewinnung der weipen Blutkorperchen. 
Auflosung der roten Blutkorperchen u. Thrombocythen mit einem Gemisch Wein- 
saure u. Essigsiiure 1: 4, nach Neutralisation kurzdauerndes Zentrifugieren 1000 bis 
1500 Touren unter móglichster Vcrmeidung von Abkiihlung. Im  Sediment sind nur 
wenig geschadigte Lcukocyten. (P f l u g e r s  Arch d. Physiol. 211. 597—611. Buda- 
pest, I I . Med. Klinik.) M e i e r .

Josef Csapó, Der Alkaligeha.lt des Blulserunis gesunder und kranker Kinder. Dio 
unter C02-Atmosphare aus 1 ccm Kinderserum dialysierende Alkalimenge entspricht 
4,8 ccm 1/100-u. Lauge, bestimmt aus Saurebindungsvermogen vor u. nach Dialyse. 
Es besteht zwischen dieser u. dem Eiweifigehalt n. Weise ein ziemlich konstantes 
Verhaltnis, was bei Krankheiten (Tuberkulosc, Appendicitis) geandert sein kann. 
(Biochem Ztschr. 167. 38—42. Budapest, Univ. Kinderklinik.) Me i e r .

M. Dorle und H. v. Weiss, t)ber den Zusammenhang von Fełtspaltvermogen und 
Cholesterinspiegel im Bluiserum bei Ilypertonien. Arteriosklerose u. Hypertonie haben 
bei hohem Cholesteringehalt geringes Fettspaltungsvermogen des Scrums. Jodbehand-
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lung bewirkt dann, wenn klin. Bessenmg eintritt, Sinken des Cholesterins u. Steigerung 
des Fettspaltungsycrmógens. (Bioehem. Ztsehr. 167- 395—400. Freiburg, Med. Poli
klinik.) Me i e r .

O. Amd und E. A. Hafner, ijbtr die Iłefraklicm der Serumeiweipkorper wid 
die Individualilat von Albumin und Globulin. Die spezif. Refraktion des Gesamtserum- 
eiweiBes schwankt zwischen 0,00181 u. 0,00238. Bei der Best. muB dio individucllo 
Restrefraktion stets beriicksiehtigt werden, da sic sogar bei dcmselben Individuum er- 
hebliehen Schwankungcn unterworfen ist. Dio spezif. Refraktion der SerumeiweiB- 
fraktionen (fiir die Trennung von Globulin u. Albumin wird ais (NH4)2S04-Trennung 
gleichwertig Halbsiittigung m it Na2S04 bei 37° angewandt, da dann N-Best. nach 
KjELDAHL móglich ist) schwankt ebenfalls erlieblich, doch zeigen dio Wertc fiir Globulin 
u. Albumin desselbcn.Serums deutlichen Unterschied. Bei Einw. von Substanzen auf 
Serum wurde aus der Anderung der Mongo der Aussalzfraktionen eine Verschiebung 
zwischen Globulin u. Albumin gcschlossen, doch ist dies nicht berechtigt, da sich unter 
solchen Umstanden auch dio spezif. Refraktion, d. h. die EiweiBkórper chem. andern. 
Im Falle der Lecithinschutzwrkg. auf Globulin wird dies auf eino Komplexvcrb. be- 
zogen. Die Trennung yon EiweiBkórpern durch Aussalzen wird auf dio Polarisierbarkeit' 
der ausfallenden Kórper zuruckgefiihrt, da bei Einbringen einer groBen Zahl von Ionen 
in die Lsg. eines Nichtelektrolyten, dessen DE. geringer ist ais dio des Lósungsm., dieser 
leichtcr polarisiert wird u. zu Ortcn geringster Feldstarko wandert, was schlieBlich zur 
Zweiphascnbildung u. Aussalzung fiihrt. Bei Anwendung gleiehcr Konz. dcssclbcn 
fallenden Ions werden also wahrscheinlich Stoffe derselben Polarisierbarkeit ausfallcn 
u., da diese yon der Struktur des Molekiils abhangig ist, auch chem. alinlichc sein. Dio 
Tatsachen, die in chem., physikalischchem., biochom. u. biolog. Hinsicht fiir die Ahnlich- 
keit der Kórper in einer Fraktion bezw. der Ungleichheit yon verschiedenen Fraktionen 
abgesehen yon ihren Dispersitatsgrad sprechen, werden eingehend erórtert. (Bioehem. 
Ztsehr. 167- 440—73. Bascl, Physiol. chem. Anstalt.) M e i e r .

. R. Ottenberg und F. A. Stenbuck, Die isoelektrische Zone des Typhusagglutinins. 
Durch Elcktrophorcsc ergibt sich der isoelcktr. Punkt des Typhusagglutinins zwischen 
pH =  4,4 u. 4,6. (Journ. Gen. Physiol. 9. 345—50. New York, Mount Sinai 
Hospital.) M e i e r .

Adolf Hartwich, EinJlu/3 pharmakologisch wirkmmer Substanzen auf die isolierte 
Froschniere. I. Mitt. Methodik, Einflufl des meclianischen und osmotischen Druckes, 
der Wassersloffionenkonzentration, des Zuclcers und des Magneshim- und Nalriumsidfats. 
Der EinfluB oben genannter Faktoren auf dio Durchstrómungsmcngc, Harnmengc 
u. dio Ausscheidung yon Traubenzuckcr wird untersucht. (Arcli. f. exp. Pathol. u. 
Ph/irmak. 111. 81—98. Halle, Pliarmakol. Inst.) M e i e r .

S. Hamano, Photoaktivierung von Yiiamin A, Chóleslerin, von Fetten und anderen 
Substanzen durch Ultravioletlstrahlen. Cholesterin, Lebertran, Butler, Olsdure, Zimt- 
sdure, Abietinsaure, Campher, Bomeol, Menthol wrerden nach Ultrayiolettbestrahlung 
photoaktiy. Cholesterin wird besonders stark aktiv, wenn die Bestralilung im Quarz- 
rohr in Luft erfolgt, yiel weniger in H2 oder im Vakuum oder im Glasrohr. Dio Photo- 
aktivitat geht nach einigen Tagen im Dunkcl yerloren. Dio antirachit. Wrkg. des 
Cholesterins geht m it der Aktivitiit fast parallel. (Bioehem. Ztsehr. 163. 438—44.
1925. Tokio, Bioehem. Abt. des pkysik.-chem. Inst.) M e i e r .

Wilhelm Stepp und Ernst Woenckliaus, Untersuchungm zur Frage der anti- 
rachitischen Wirksamkeit der Lipoide. Wird einem bei jungen R atten schwere Rachitis 
heryorrufenden Futter Cephalin, Cerebron, Cholesterin u. Lecithin zugesetzt, so ver- 
schwindet diese Wrkg. Der Trager dieser antirachit. Wrkg. ist das Cerebron, Cephalin 
bat keine Bedeutung, Lecithin- u. Cholosterin-Fortlassung bewirkt starko Wachstums- 
hemmung bei n. Knochenwachstum. (Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak. 111. 149—69. 
GieBen, Med. Klinik.) M e i e r .
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William Robert Fearon, Eine Unterśućhung einiger biocliemisćher Farben- 
reaktionen. I II . Farbcnreaktionen im Zusammenhang mit Vitamin A . (Ygl. Biochcmical 
Journ. 12. 179; C. 1919. I. 369.) Bei der Drummondschen Rk. ist die Yiolettfarbung 
das wesentliche. Ais Losungsm. wird PAe. (Kp. 40—60°) bevorzugt, ais Kondensations- 
mittel eignet sieli s ta tt HsS04 u. a. sehr gut P 20 5, bei dessen Anwendung der Farbstoff 
nieht in das Losungsm. geht, sondern sieh ais dunkel purpumer Nd. abscheidet u. so 
abgetrennt -werden kann. Hicrfiir wird am besten die Rk. in dem yitaminhaltigen Ol 
ohno Losungsm. ausgefiihrt, nach 7 Min. P20 5 nebst dem entstehenden Pigment ab- 
zentrifugiert, mit trockenem PAe. gewaschen bis zum Ausbleiben der Cholesterinrk., 
dann in solehem suspendiert u. in viel W. eingetragen, wobei das Pigment wieder in 
seine in PAe. 1. Komponenten zerlegt wird. Das abzentrifugierte Ol ist frei von wachs- 
tumsfordemden Eigenschaften, das Vitamin geht also in das Pigment ein, das wahr- 
scheinlich ein Kondensationsprod. m it einem Sterin ist, konnte aber aus den Spalt- 
prodd. dieses Pigments nieht wiedergewonnen werden. Benutzt man 12°/oig. Lsg. von 
Trichloressigsaure in trockenem PAe. ais Kondensationsmittel, so werden m it yitamin- 
haltigem Ol u. PyTOgallol oder anderen Polyphenolen stabile, fiir colorimetr. Best. 
geeignete Farbstoffe gebildet. (Biochemical Journ. 19. 888—95. 1925. Dublin, Trinity 
Coli.) S p i e g e l .

Leon A. Tscherkes, Studien uber B-Avitaminose. I. Bei Felilen von Vitamin B 
zeigen Tauben bei reiner Fettdiat oder bei fettreieher Nalirung langsamer Krank- 
heitsersoheinungen ais bei EiweiB oder Kohlchydratdiat bei gleichem kalor. Wert 
der Nahrung. Zufiigung von EiweiB oder Kohlehydrat zu diesem W ert bewirkt immer, 
Zulage von F ett zu EiweiB u. kohlehydratarmer Diat nieht immer Beschleunigung 
des E intritts der Erkrankung. F ett stellt also die geringsten Anforderungen an Vita- 
min B. (Biochem. Ztschr. 167. 203—19. Odessa, Institu t f. allgemeine u. exper. 
Pathologie.) M e i e r .

Maurice Walter Goldblatt, Beobachtungen uber die Wirkung verschiedener 
Kóhlenhydrate auf die Ketosis des Hungerns bei menjchlichen Individuen. Olucose, 
Fruetose, Saccharose u. Maltose zeigten antiketogene Wrkg., Galaktose, Mannose, 
Lactose u. Glycerin nicht. Nach dem Hungern zeigto sieh ein gewisser Mangel an 
Speicherungs- u. Oxydationsvermogen gegeniiber Kohlcnhydraten, dio nach dereń 
Einfuhrung sieh wieder herstellen. Die Erhohung des Respirationsquotienten auf 
Zuckerzufuhr tr i t t  erst einige Zeit, naehdem der Blutzucker auf die Maximalhóhe 
gelangt ist, ein. Die hoehste antiketogene Wrkg. des Zuckers, dureh negative Nitro- 
prussidrk. gekennzeichnet, findet sieh in der Periode sinkenden Blutzuekers, also 
wahrend Speicherung u. Oxydation. (Biochemical Journ. 19. 948—57. 1925. London, 
St. Thomas’s Hosp.) Sp i e g e l .

Rudolf Schoen und Nicolaus Kaubisch, Die Wirkung zenlral erregender Mittel 
auf den respiratorischen Sloffwechsel. Dureh Kaffein wird der 0 2-Verbraueli des Menschen 
um ca. 15% gesteigert, dureh Coramin, Cardiazol, Hexeton ca. 15—20%, dureh Lobelin 
ca. 30%, dureh Strychnin ca. 10%. Vorhergehcnde Morphingabe erhóht die Wrkg. 
Respirator. Quotient nimmt bei Camphogen, Cardiazol, Coramin ab, bei Lobelin, Hexcton, 
Strychnin zu; die Steigerung bei den letzten ist aber zum Teil dureh die bei der an- 
geregten Atmung mehr ausgetriebene C02 bedingt. (Dtsch. Arch. f. klin. Med. 150. 
251—65. Wiirzburg, Med. Klinik.) M e i e r .

Otto Fttrth und Josef Marian, Unlem-achungm iiber die BezieJmngen zuńschen 
Kohlehydrat und Phosphorsauresloffwechsel. I. Mitt. Uber die Spaltung der Hernse- 
diphosphorsaure im Saugelierorganismus. Dureh P-, Na-Best. u. Elementaranalyse 
wird die Formel fiir hexosediphosphorsaures Na ais C6HI0O4(PO4Na2)2 bestatigt. Best. 
des Reduktionsvermogens vor u. nach Hydrolyse u. Oxydation des Zuckers mit 
Hehnerscher Dichromatlsg. entspricht-nur 1/2—%  der theoret. zu erwartcridcn Zucker- 
menge. Eine Erklarung hierfiiz wird in einer besonderen Struktur des Zuckers ver-
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mutet. Tiercn injizicrt ist die Substanz wenig giftig u. bewirkt koino Reizerscheinungen, 
cin groCcr Teil des P 0 4 wird retiniert, es tr itt  keine alimentaro Glykosurie ein. (Bio- 
chem. Ztschr. 167. 123—53. Wien, Chem. Abt. Physiol. Institut.) M e i e r .

Rintaro Tateyama, Uber den Zuckerabbau in der menschlichen Plazenta. Placentar- 
gewebo vermag aus Glucose, Glykogen, Rohrzueker, hexosephosphorsaurem N a, 
Milchzucker, Starkę Acetaldehyd zu bilden, aus Alanin in geringem MaBe. (Biochem. 
Ztschr. 163. 292—96. 1925. Berlin, R u d o l f  V iRCHOW -Krankonhaus.) * M e i e r .

Dayid Paton Cuthbertson, Die Verłeilung von Phosphor und Felt im  ruhenden 
und ertnudeten Muskel der Katze, mit einer Milteilung uber die Verteilung von Phosphor 
im Blut. Im  Muskcl sclieinen ais Folgę der Ermudung folgende Veranderungen auf- 
zutreten: Prakt. .keine im Gesamt-P20 5, Zunahme des anorgan. P20 5 im bewegten 
Muskel (I) bis zu 34% boi Abnahme im wahrend der Reizperiode ruhig gebliebenen (II) 
bis zu 11% , Abnahme des Lactacidogen-P.,05 in I bis 60% bei Zunahme in II um 
20—50%, geringo Zunahme der gesamten saureloslichen Fraktion, keine oder sehr 
geringe Anderungen in der Summo yon anorgan. u. Lactacidogen-P20 6, im organ, 
saureloslichen auBer Lactacidogen u. im Phosphatid-P20 5. Bzgl. der P-Verbb. im 
Blute fand sich bei Ermudung Zunahmo des anorgan. P 20 6 bis 100%, des gesamten 
saureloslichen um 12—37%, Abnahme des organ, saureloslichen um 7—36%> Zunahme 
des W. bei langerer Reizung. — Die P-haltigen EiweiBstoffe des Skelettmuskels ge- 
hórcn zu den Nudeoproteinen. Ein Vers., dio Frage der Ausnutzung von F ett u. Phos- 
pliatid bei Muskelarbeit zu losen, schoiterte. Nach sorgfaltiger Extraktion des Muskcl- 
gewebes mit A. u. A. fand sich kein „maskiertes F e tt“. (Biochemical Journ. 19. 896 
bis 910. 1925. Univ. of Glasgow.) S p i e g e l .

Masayuki Okagawa, Das Verhalten der Milchsaure bei der kiinsllichen Durch
stromung von Froschmuskdn. Bei fortgesctzter Durchstromung von Froschmuskoln 
nimmt die abgegebene Menge Milchsaure m it der Zeit ab, dies geschieht auch, wenn 
die Muskeln gereizt werden, wobei anfangs liohere Werte yorhanden sind. Trotz der 
geringeren Abgabo ist die Arbeitsleistung gleich der anfanglichen. Da einer bestimmten 
Arbeit eine bestimmto Menge gebildeter Milchsaure cntspricht, wird geschlossen, 
daB in den apatcren Perioden die oxydatiye Sjmthese ausgiebiger Milchsaure in Gly
kogen zuruckverwandelt. Bei Durchstromung unter Ausschaltung yon Oxydation 
durch N2 u .  KCN blcibt dic Ausscheidung hoch. Lactacidogen nur bei ubermaBiger 
Reizung geringe Abnahme, dabei Zunahme der Milchsaure im Muskel, sonst nicht 
gegen den Ruhewert verandcrt. (P f l u g e r s  Arcli. d. Physiol. 211. 577—96. Greifs- 
wald, Pharmakol. Inst.) M e i e r .

Masayuki Okagawa, Uber Rhodanmrkungen am M uskd und gegenseitige Yer- 
stdrJcung von Konlraktursubstanzen. Kombination yorschiedener Kontraktursub- 
stanzen yerstarkt ihre Wrkg., z. B. NaSCN, Na J  oder Dimethylguanidin +  HCl, 
NaOH, KC1, Acetylcholin, Na-Citrat oder Coffein. NaSCN, N aJ u. Dimethylguanidin 
yerstarken sich in ihrer Wrkg. auf Muskelzuckungen, nicht auf die Kontraktur. In  
Ca-freier Lsg. ist die Kontrakturwrkg. immer yerstarkt. Noyocain liemmt die NaSCN- 
Kontraktur nicht, nur die Zuckungen. NaSCN hebt die Narkose des Muskels auf. 
(Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak. 1 1 1 . 99—113. Greifswald, Pharmakol. Institut.) Mei.

Perciyal Walter Clutterbuck und Heury Stanley Raper, Das Schichsal von 
Phenylbemsleinsaure und fS- Phemjlhexansdure im Tierkorper. Auf Grund der Be- 
obachtungen iiber Oxydation von NH4-Salzen yon Fettsauren durch II20 2 (Biochemical 
Journ. 19 . 385; C. 1925. II. 1516) schion cs m5glich, daB Sauren mit 4 oder mebr 
C-Atomen in n. K ette u. einem C0H5 in /5-Stellung durch y-Oxydation im Tierkorper 
Phenylbemsteinsaure liofem konnten. Diese wird, wie der Vers. an einem Hunde 
zeigte, nicht leicht oxydiert, sondom nach subcutaner Injektion zu 61% durch den 
Ham  ausgeschieden. Nach Einsprłtzung von /3-Phenylhexansaure erschienen 45%
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davon im Harn unverandert oder ais Glucuronsaureverb., Phenylbemsteinsaure lieB 
sich nicht nachweiscn. Es findet also hier keine j'-Oxydation sta tt. (Biochemical 
Journ. 19. 911—14. 1925. Univ. of Manchester.) SPIEG EL.

Josef v. Kukuljević, Versuche mit Tophosanyl Richter. Zusammenfassondo Mitt. 
Berieht uber gunstigo Ergebnisse m it Tophosanyl Richter, eine sterile Lsg. von 
phenylchinolincarbonsaurem Na u. Natrium salieylicum (Herst.: C h e m .  F  a b r i k
A .-G . Ge d e o n  R ic h t e r ) an Menschen u. Tieren. (Fortschr. d. Landwirtschaft 1. 
157—58. Kerzthely.) Gr o s z f e l d .

Otto Krayer, Die pharmakologischen Eigenschaften des reinen Apokodeins. Reines 
Apokodcin (amorph u. krystallisiert) ist ca. 5-mal so wirksam wie bisherige Handels- 
priiparate, qualitativ ist scinc Wrkg. von diesen nicht wesentlieh yerschieden. (Areh. 
f. cxp. Pathol. u. Pharmak. 111. 60— 67. Freiburg i. Br., Pharmakol. Institut.) M e i e r .

Erich Hesse, Beitrage zur Pharmakólogie des Tełrophans. Die durch Tetrophan 
bedingtc Muskelstarre am Warmbliiter hat eine zcntral u. eine direkt im Muskel ge- 
legene Komponente, die erstere dio allgemeine, die zweite lokale Starre hervorrufend. 
Die Starre ist von Aktionsstromen, im glykogenreichen Muskel von einer Milehsaure- 
anhaufung, im glykogenarmen Muskel des Hungertieres nicht von einer solchen ge- 
genuber der Milchsaureanhaufung in n. Muskeln nach kurzem Tetanus begleitet. 
Die Starre kann durch Novocain, Tutokain u. Papaverin antagonist. beeinfluBt werden. 
(Arch. f. cxp. Pathol. u. Pharmak. 111. 68—80. Breslau, Pharmakol. Institut.) Me i e r .

M. Masslow, Zur Frage der krampfstillenden Wirkung von Adonis Vemalis und 
Digitalis. Durcli Adonidin u. schwacher durch Digitalisstoffe werden durch Kokain, 
Campher u. Pikrotoxin hervorgcrufene Krampfe abgeschwaclit. Strychninkrampfe 
u. fibrillare Zuekungen nach Physostigmin werden nicht beeinfluBt. (Arch. f. exp. 
Pathol. u. Pharmak. 111. 114—25. St. Petersburg.) Me i e r .

Chubyung Pak, V er suche uber den Ubertritl chemischer Substanzen aus der Gefd/3- 
bahn in die Geicebc. Werden der Durehstromungsfl. bei der Durchstromung von 
Froschschenkeln Substanzen zugesetzt, so kann aus der Zeit, in der in der ausstrómenden 
Fl. dio Konz. der einstrómenden Fl. erreicht ist, auf den D urchtritt der Substanz ins 
Gewebe gesehlosscn werden. Alkaloide wie Strychnin, Physostigmin, Chinin, Hydra- 
stinin, Morphin, Pilocarpin, Atropin, Adrenalin treten ebenso rascli aus wie etwa 
NH4C1, Traubenzucker u. Harnstoff. Bei Morphin, Atropin, Pilocarpin wird sogar 
in 20 Stdn. der Gehalt der einstrómenden Fl. nicht erreicht, was auf einer Speicherung 
bezw. Zerstorung im Gewebe bezogen wird. Beim Adrenalin ist dies nicht bei der 
Durchstromung von Muskeln, dagegen aber in ausgesprochener Weise bei Durch- 
strómung der Leber der Fali. (Arch f. exp. Pathol. u. Pharmak. 111. 42—59. Freiburg
i. Br., Pharmakol. Inst.) M e i e r .

E. Geiger und L. Orosz, iiber die Wirkung von Strophantin auf die absolute Krafl 
des Froschherzens. Strophantin erhóht die absol. K raft des n. Herzens u. des durch 
Arbeit ermiideten Herzens nicht, verinag aber die durch Urethan herabgesetzte ab
sol. K raft zu crhóhen. (Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak. 111. 32—37. Pćcs, Eli- 
sabeth Univ., Pharmacol. Inst.) Me i e r .

Felix Basch, Uber Schwefelxcasserstoffvergiftu,ng bei aufterlicher Applikation von 
dementarem Schwefel in Salbenform. Mit Schwefelsalbe behandelto Kaninchen an 
mechan. gereizter H aut gehen durch Resorption von S unter den Erscheinungen 
einer chroń. H aS-Vergiftung zugrunde. Im Blut u. Harn laBt sich H 2S nachweisen. 
Nebenbefund: Bei Durchleitung von elektrolyt. H 2 durch n. Blut entsteht reichlich 
H 2S, nicht bei Durchleiten von C02. (Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak. 111. 126—32. 
Wien, Pharmakol. Inst.) M e i e r .

Paul Noether, Tetania parathyreoprka und Guanidinvergiftung. Bei parathyreo- 
priver Tetanie von Katzen konnte im Harn keine Erhóliung der Guanidinbasen naeh- 
gewiesen werden. Guanidinbest. nach G r e e n w a l d  (Journ. Biol. Chem. 59. 329;



1 9 2 6 . I . Ci. A n a ly s e .  L a b o r a to r iu m . 2 7 2 1

C. 1924. II. 692). (A ch. f. cxp. Pathol. u. Pharmak. 111. 38—41. Freiburg, Phar- 
makol. Inst.) Me i e r .

Benj. H. Schlomoyitz und s. A. Mąchlis, Uber den Einflu/3 der Temperatur auf 
den Krampfanfall bei Strychnimergiflunrj. Dic Zeit bis zum E intritt des Krampf- 
anfalls bei mit Strychnin yergifteten Froschen nimmt mit Erholiung der Temperatur 
ab. Der Tempcraturkoeffizient liegt zwischen 2 u. 3. Die Erhóhung der Herztatig- 
keit u. die yermehrte Blutzirkulation bei steigender Temp. sind ohne wesentlichcn 
EinfluB. Die Moglichkeiten, welche Rk. es ist, die diesem Gang folgt, werden erortert. 
(Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak. 111.1—31. Wisconsin, Univ., Pharmacol. Lab.) Mei.

G. Analyse. Laboratorium.
K u rt Tliorm ann, Neue Porzdłangerate fur unser Laboratorium. (Vgl. S. 532.) Yf. 

beschreibt folgende Neuheitcn der Porzellanfabrik Ph. ROSENTHAL & Co., A. G., 
M arktredwitz: HeiBwassernutsche nach M a y e r , Porzellanplattchen fur Farben- 
prufung, ferner FaBchentiegel, Krystallisicr- u. Abdampfschale u. Exsiccatoren- 
cinsatz nach T i io r m a n n . (Osterr. Chem.-Ztg. 29. 28—29. Leipzig.) J u n g .

M. S., Ein pralctischer Kalteerzeugungsapparat fiir das Laboratorium. Der App. 
(Herst.: CHERRYMAN Ice Vacuum Company, Berlin SW 68) stellt ein GlasgofaB 
m it doppelter Wandung dar, das in ein DewargefaB eingefiihrt werden kann. Der 
SuBere Raum nimmt eine NHiN 03-Na2C03-Kaltemischung bczw. Eis auf. (Ztschr. 
f. medizin. Chemie 4. 5.) JUNG.

I. P astak , Mikrokryoskopie. Bestimmung des Molekulargewichts in Trinitrotoluol. 
Das 2,4,6-Trinitrotoluol ist infolge der Verwandtschaft der Formeln ein yortreffliches 
Lósungsm. fur Polynitroverbb. u. kann daher zur kryoskop. Mol.-Gew.-Best. letzterer 
dienen, wenn man bei der relatiy (gegeniiber dom Campher) niedrigen Konstanto (115) 
gewisse VorsichtsmaBregeln beachtet. Man verschm. in einem groBen Capillarrohr 
unter Ruhrcn mit einem Glasfaden gowogenc Mengen Substanz u. Trinitrotoluol mit- 
einander bis zu yolliger Lsg., wobei man zwischendurch mehrmals wieder erstarren 
laBt. Dann zerbricht man das Rohr, vcrreibt die M. u. fiillt sie in 4—5 Capillarrohrchcn. 
Ebensolche Róhrchcn bereitet man mit reinem Trinitrotoluol, wahlt von beiden Sorten 
zwei moglichst gleiche aus u. bestimmt unter Benutzung eines mindestens 0,2° an- 
zeigenden Thermometers u. sehr langsamem Erhitzen mit einem Mikrobrenner den 
Unterschied der FF. Man nimmt das Mittel aus mehreren Bcstst. (Buli. Soc. Chim. de 
France [4] 39. 82—83. Briinn, Tcchn. Hochsch.) L in d e n b a u m .

The Svedberg und Robin Fahraeus, Eine neue Methode zur Molekidargewichts- 
bestimmung von Proteinen. (Vgl. Sv e d b e r g , Kolloid-Ztschr. 36. Erg.-Bd. 53—64; 
C. 1925. II. 531.) Vf. zeigt, wio man aus dem mit Hilfo der Ultrazontrifuge crmittelten 
Sedimentationsgewicht das Mol.-Gow. von Proteinen berechncn kann. E r gibt eine 
ausfiihrliche Beschreibung der Apparatur, eine Abloitung der zur Bcrechnung dicnenden 
Formel u. ais Beispiel die Mol.-Gew.-Best. yon Kohlenoxyd- u. yon Methiimoglobin 
(aus Pferdeblut) an. Die Verss. deuten darauf hin, daB Hamoglobin aus 4 Molekul- 
komplexen m it dem Gew. 16 700 besteht, so daB das Mol.-Gew. des Hiimoglobins 
in wss. Lsg. wahrscheinlich 66 800 ist. (Journ. Americ. Chem. Soc. 48. 430—38. 
Upsalain Schweden, Univ.) W in k e l m a n n .

R. B. Mac Mullin, Ein autcnnatischer Apparat zur Schmelzpunktsbestimmung von 
organischen Yerbindungen. Vf. hat das Yerf. zur Best. des F., wclches D u b o SE (Rev. 
des produits chim. 28- 115; C. 1925. I. 2097) angegeben hat, yerbessert, indem er 
das Cjuecksilberbad elektr. erhitzt. Beim Schmelzen der Substanz ertont nicht nur 
ein Lautowerk, sondem es wird gleichzeitig ein Relais bedient, das den Hcizungs- 
stromkreis ausschaltct. Der F. wird durch ein selbstregistrierendes Maximumthermo- 
meter angezeigt. (Journ. Americ. Chem. Soo. 48. 439—42. New York.) W in k e l m a n n .
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Philip Drinker, R. M. Thomson und Jane-L. Finn, PhołomełriscJie 7erfaliren zur 
Untersuchung und Bestimmung von Sus-pensionen ton Słaub, Nebeln und Bauch. 
(Journ. Chem. Metallurg. Mining. Soc. South Africa 26. 46—57. 1925. Boston. — 
C. 1926. I. 1675.) ' J u n g .

Joseph Kenyon, Photodeklrische Polarimetrie. VI. besehreibt eine Vorr. zur 
photoclektr. Polarimetrie, die im wesentliehen aus einem Spektrometer besteht, 
dessen Collimator durch ein Polarimeter ersetzt ist. Ais Photometer dient eine Selen- 
oder Alkalimetallzelle. Neu ist die Art, wie die Beobachtungen gemacht werden. 
(Naturę 117. 304. London, Battersea Polytcchnic.) JoSEPHY.

Aristides Kanitz, Direkte Ablesung des pu beim Kompensałionsverfahren mit 
Mefidraht. Wird an die Enden eines 1 m langen MeCdrahtes ein 20-faches des Spannungs- 
abfalles, der zwischen zwoi Zehnerpotenzen der [H+] liegt, angelegt, so ist die doppelte 
Lange des MeBdrahtes durch 100 dm diert in mm, bei Stromlosigkeit gemessen gegen 
eine n. H-Elektrode, gleich dem pH- (Biochem. Ztschr. 167. 474—78.) Me i e r .

B. Solowiew, Eine Hibrodeklrode zu gleichzeitiger pu-Bestimmung in  viden und 
rerschiedenen Objekten. Glasglocke, in dereń Deckel mehrere Platinelektroden ein- 
gelassen sind, wird iiber eincn PaTaffin iiberzogenen Klotz luftdicht gestiilpt, so daB 
die Pt-Elektroden in Tropfen der Untersuchungsfll. eintauchen, die getrennt au f Glas- 
tischchen liegen. Die Tropfen sind durch Agarrohrchen mit KCl-Lsg. yerbunden, 
die mit KCl-Elektrode yerbunden ist. Durch den ganzen App. wird H 2 durchgeleitet. 
SovielElektroden u. Tischchen im Innern sind, soviel yerschiedene Fil. konnen gemessen 
werden. (Biochem. Ztschr. 167- 54—57. Kiew, Patholog. anatom. Inst.) M e ie r .

F. Arndt und P. Nachtwey, Beinisólierung von Pyridin iiber das PercMoral. 
Pyridin, Ammoniak und Indicalorcn. Pyridinium-perchlorat ais saure Urtitersubstanz. 
Pyridiniumperchlorat bildet wasserfreie Krystalle, dio in k. W. zwl. sind. 100 cem 
der bei 16° gesatt. Lsg. in W. enthalten 9,49 g; bei Versetzen von Pyridin mit 20% 
HC104 schon weitgehonde Ausscheidung. F. 288° ohne Zers. Kloinere Mengen besser 
aus A. krystallisierbar. Diese Schwerlóslichkeit u. Krystallisierbarkeit zeigt nur das 
Perchlorat des einfachen Pyridins, nicht die der Homologcn. Man kann daher durch 
Ausfallung ais Perchlorat Pyridin yollkommen selektiy von seinen Homologen tronnen. 
Man yersetzt das homologonhaltige Pyridin mit 6-n. HC1 bis zum Yerschwinden des 
bas. Geruches, fiigt etwas mehr ais das dem HCl-Vol. gleiche Yol. 6-n. Lsg. von techn. 
NaClO^ zu, laBt k. stehen, saugt scharf ab, wiiseht Nd. m it wenig W. von 0° u. trocknet 
bei 120°. Prod. ist reines Pyridiniumperchlorat, enthalt nur etwas NaCl. Wird das 
Doppelte des HCl-Vol. an NaC104-Lsg. yerwendet, so ist Nd. cliloridfroi. Hierbei 
betragt die Ausbeute bei reinem Pyridin 93—95%, bei Basengemisch von 20% 
Pyridingehalt 42%. Man yerwendet dahor ein durch Fraktionierung angereichertea 
Pyridin oder yon entwassertem rohen Basengemisch den bis 130° sd. Anteil. — Zur 
Freimachung des Pyridins aus dem Perchlorat wird dieses entweder m it der aqui- 
yalenten Menge 50% NaOH yersetzt u. die entstandene homogene Fl. unter ver- 
mindertom Druek destilhert, wobei Pyridin u. W. gemeinsam iibergehen; Destillat 
■wird mit viel festem KOH entwassert. Oder man bringt das Perchlorat in einen 
Dest.-App., leitet unter Kiihlung troekenes NH3 hindurch, so daB nur ein langsamer 
Strom unverbraucht austritt: B. von fl. Pyridin u. NH 1C101, das in der Fl. durch- 
scheinend ist. Nach Aufarbeitung ist der Kp. des wasserfreien Prod. innerhalb 1/la° 
konstant. K p .73„ 5 114,2"; Kp..a  115,0°. D.20, 0,9819, D .“ 4 0,9765, F. —40 bis —39°.

Das so gewonnene Pyridin ist frei von NH3. Dio Angaben yon B a r t h e  (Buli. 
Soc. Chim. Paris [3] 33. 659; C. 1905. II. 259), daB reines Pyridin Lackmus nicht 
blaue, sich aber von NH3 durch Dest. nicht befreien lasse, fanden Vff. nicht bestatigt. 
Eine Probe auf NH3 in homologenfreiem PjTidin (Ausfallung des Pyridins mit C<ICI2, 
des Cd" m it N a2C 0 3, Priifung des Filtrats mit N e s s l e r s  Reagenz), dio noch einen
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Gehalt von 0,01—0,02% NHS sicher erkennen laBt, gab mit jedom Pyridin, das in 
wasserfreiem Zustand bei gewóhnlichem oder vermindertem Druck destilliert war, 
negativen Befund, auch wenn vorlier bei 0° m it NH3 gesatt. war (Durchleiten von 
Luft bei 60—70°). Wird dagegen wasserhaltiges Pyridin m it NH3 gesatt. u. dest., 
so enthalten dio wasserhaltigen Vorlaufe yiel NH3; Kp. derselben z. T. niedriger 
(80—92°) ais der Minimum-Kp. von Pyridin -f- W. (92—93°); der von 100—115° 
ed. Teil gibt auch hier negative Probe auf NH3. — Auch Pyridin, dessen NH3-Probe 
negativ, blaut in wss. Lsg. Lackmustinktur (Lackmuspapier niclit mit voller Starkę). 
Diese Blauung ist auch theoret. zu erwarten, denn aus den im Schrifttum angegebenen 
Werten fur die Basenkonstante des Pyridins berechnet sich fur VlO -n. Lsg. von Pyridin 
in W. ein ph von 9,3—9,4, wahrend das Umschlagsintervall von Lackmus zu pn 5— 8 
angegeben wird. . Mit Puffergemischen nach SÓRENSEN finden Vff. die blaue End- 
farbo der Lackmuslsg. Kubel-Tiemann bei pn ca. 8,7, der Lackmuslsg. May bei ph 
ca. 8,5. Dieselbo Farbę gibt Vio"n* Pyridinlsg., dereń Ph hier also >  8,7 angezeigt 
wird; potentiometr. finden Vff. Werte zwischen 9,4 u. 9,5. Dagegen wird von anderen 
Indicatoren dieser pn nicht angezeigt. Z. B. wird Phenolphthalein von 1/w-n. Pyridin- 
lsg. nur ganz schwach rosa gefarbt entsprechend Ph von ca. 8,4; bei weiterem Zusatz 
von Pyridin geht die Farbo noch mehr zuruck. Vff. nehmen hier einen durch Einw. 
von Pyridin auf den Indicator verursachten „Basenfehler“ an, almlioh dem „Alkaloid- 
fehler“ vieler Indicatoren. Dieser „Basenfchler“ macht sich aber nur innerhalb des 
Umschlagsintemills des Phenolphthaleins geltend; wird durch eine Spur Vio'n ' NaOH 
der pn der Pyridinlsg. iiber 10 gebracht, so tr i t t  volle Rótung auf. Daher sind Pyridin- 
salze starker Sauren m it Lauge u. Phenolphthalein scharf titrierbar. Pyridinium- 
perchlorat kann also ais saure Urtitersubstanz dienen. (Ber. Dtseh. Chem. Ges. 59. 
448—55. Breslau, Univ.) A r n d t .

Karl Naegeli, Uber ein neues Indicatorprinzip in der Acidimeirie und Alkali- 
metrie. Trubungshidicątoren. Das Prinzip der Trubungsindicatoren beruht auf der 
Fiihigkeit kolloider Systeme, bei gewissen pn ibren Dispersitatsgrad derart zu ver- 
ringern, daB eine Trubung oder Flookung entsteht. Es ist dabei gleichgiiltig, ob dio 
Diapersitatsanderung von einem Farbenumsehlag begleitet ist oder nicht. Dio kol- 
loiden Systeme kónnen in kolloide Ampholyte, kolloide Elektrolyte u. nichtionogeno 
Kolloide eingeteilt werden. Dio ersteren enthalten Kórper, welche ein Flockungs- 
optimum zeigen, wie denaturiertes Albumin, Globulinę. Diese eignen sich aber zur 
Titration schwacher Sauren u. Basen nicht, da ihr isoelektr. Punkt zu naho beim 
Neutralpunkt liegt. Zu der zweiten Art gehoren die hochmolekularen Sauren u. 
Basen (Halbkolloide), wio Kongorot, Palmitin- u. Stcarinsaure, durch Lauge popti- 
sierte Hamsaure, ferner Chol- u. Harzsauren, Amylopektin u. EiweiBstoffc. Von don 
anorgan. Vorbb. gehoren zu dieser Reiho Zinn-, Kiesel-, Wolfram-, Tellur-, Perjod-, 
Blei-, Borsauro u. andere. Es wird die Konstitution dieser Lsgg., ihre Dissoziation 
u. das Massenwirkungsgcsctz fiir kolloide Elektrolyte besprochen. Bei ihnen gibt 
sich ein scharfer Punkt bei einer gewissen pn beim Zugeben von Saure zu einer alkal. 
Lsg. oder umgekehrt zu erkennen, bei welchem starko Teilchenvergro8erung olrno 
Anderung der pn eintritt, so daB eino Trubung oder Flockung mit oder ohno Farb- 
iinderung entsteht. Die nichtionogenen Kolloide (Sole von Au, Ag, Fe20 3, Ala0 3, 
As2S3, ZrOClj) lassen sich prinzipiell auch ais Trubungsindicatoren verwenden. Es 
werden die einzclnen Titrationsfehler (Salz-, AlkohoKehler usw.) bcsprochen. Ais 
Indicatoren wurden yerwandt: i-Nitrosoacetyl-p-aminoazóbenzól, C^H^N~NCeI I H  ■ 
CO ■ CH=NOH  (a), i-Nitrosoacelyl-p-toluolazo-p-toluidin (b) u. i-Nitrosoacetyl-o-tóluol- 
azo-o-loluidin (c), o-Aminóbenzalrhodanin (d), IsałinrJiodanin (e) u. Methylisalin- 
rhodanin (f). d—f wurden nur auf iliren Umschlagpunkt hin untersueht. Dio Um- 
schlagspunkte wurden m it verschiedenen Pufferlsgg. bestimmt. Die Umschlags- 
interyalle sind sehr klein, fallen aber fiir die einzelnen Pufferlsgg. nicht zusammen.
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Es wurden weiterhin die Einflusse der Temp., "Indicatorkonz., Reihcnfolge der Zu- 
satze, Konz. dor Lsg. u. der Na-Ionen auf den Umschlagspunkt bestimmt. Praktisch 
spielt nur dio Konz. des Indicators eine Rolle. Ein Verdiinnen der Pufferlsg. hat 
eino geringe Anderung der pn zur Folgę. Es wurden titriert B(OH)3, A s f i3, Phenol,

p-Chlorphenol, Glykokoll, Alanin, Leucin, Tyrosin, Asparagin u. Diathylbarbitursaure. 
Die Ergebnisse sind fiir diese Stoffe nicht durchweg konstant, doch liegen sie in einem 
engen Streuungsgebiet. Bei weiterer Ausarbeitung hofft Vf. auch die Ausnahmen 
yollends in das Scherna einzuordnen. Die Verfolgung der Floekung u. Mk. zeigt, 
dafi dio Indicatoren fast immer sofort krystallisiert zur Abscheidung kommen. Sie 
sind empfindlich gegen N II,' u. C03"-Ionen. Alkaliionen flocken entweder nicht 
oder nur in hohen Konzz. Zweiwertige Ionen sind sehr stark wirksam. Die Flockungen, 
aufier den durch NH4' -u. H '-Ionen erzeugten, losen sich beim Verdiinnen der Lsg. 
Nichtelektrolyte sind ohne Wrkg., Schutzkolloide beeinflussen nur die Art der Fallung, 
nicht aber den Floekung- bezw. Triibungspunkt. (Kolloidchem. Beiliefte 21. 305 
bis 411. Zurich.) E n s z l in .

Adalbert Elek und Harry Sobotka, Die Kjeldahl-Pregl-Melhode angewandt auf 
Nitroterbindungen. Eine Kombination des Kjeldahlverf. zur N-Best. m it PREGLS 
mikroanalyt. Methode wird beschrieben. Zum AufschlieBen wurde konz. H 2S 04 unter 
Zusatz von K 2S04 ,et was Glucose u. Kupfersulfat yerwendet. Bei yerschiedenen 
N-haltigen organ. Verbb. Wurden gute Resultate erhalten. (Journ. Americ. Chem. 
Soc. 48. 501—03. New York, R o c k e f e l l e r  Inst.) W in k e l m a n n .

E lem en te  u n d  anorganische V erbindungen.
Kinichi Someya, Anwendung flussiger Amalgame in der volumetrischen Ana

lyse. III . Die Beslimmung der Phosphorsaure unler Verwendung ton Bleiamalgam. 
(The science reports of the Tóhoku imp. univ. 14. 569—76. 1925. — C. 1926. I. 
446.) L u d e r .

Robert Schwarz und Adolf Schinzinger, Uber eine neue Methode der Silicat- 
analyse. Vff. arbeiten eine Methode aus, bei der der AufschluB der Silicate m it Lithium- 
carbonał erfolgt. 1 g Substanz wird mit 4 g Li„C03 1 Stde. im geschlossenen Pt-Tiegel 
gegliiht. Bei der Wciterarbeit erfolgt die Abscheidung des Si02 — danach Ausfiillung 
des beim AufschluB in Lsg. gegangenen P t durch H2S —, dea A120 3 u. CaO wie beim 
SodaaufschluB. Das Mg wird titrimetr. nach KLINGENFUSS (Ztschr. f. anorg. u. allg. 
Ch. 138- 195; C. 1924. II . 1716) ais As04Mg(NH4) bestimmt. Aus der verbleibenden, 
stark salzsauer gemachten Lsg. wird das uberschussige As durch H2S entfemt, die 
Lsg. mit 5 g (NHj),HPOj versetzt u. eingeengt. Der gróBte Teil des Li-Phosphats 
wird durch A. ausgefallt u. die Lsg. hernach bis zur Trockene eingedampft. Der ge- 
gliihte Riickstand wird mit W. aufgenommen, filtriert, angesauert, mit Ammonium- 
acetat ycractzt, m it NH3 neutralisiert, mit FeCl3 yersetzt, gekocht, filtriert u. ein
geengt. Der von Ammonsalzen befreite Gluhruckstand wird wiederum mit W. auf
genommen, mit Amylalkohol yersetzt u. unter Durchleiten yon Luft langsam ein
geengt. In dem Mafie, wie das W. iibergeht, scheidet sich NaCl u. KC1 aus, wahrend 
LiCl in Lsg. bleibt. Ersteres Salzgemisch wird, nachdem alles W. entfemt ist, in einen 
gewogenen Glasfiltertiegel filtriert, mit Amylalkohol gewaschen u. bei 140° getrocknet.

CII, CO-NI-I

/  N = N - /  NH-CO-GH—NOH
CH3

CII3 3 (c) (f)
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Sodann erfolgt die Best. des K  ais Perchlorat. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 151 . 214

Mykola Wikul, Eine rein empirische Melhode fiir die quantilative Bestimmung des 
Kaliums. Vf. arbeitet eine Modifikation der Kobaltinitritmethode zur grammetr. 
Best. des K  aus. Hierbei wird die zu bestimmende K-Lsg. m it so viel NaCl versetzt, 
daB auf 10 ccm Lsg. 3—4 g kommen, darauf bis fast zum Sd. erhitzt u. m it einem 
UberschuB des Kobaltinitritreagens gefallt. Nach erneutem Erhitzen zum Sd. wird 
dureh in k. W. stellen abgekuhlt, filtriert, der Nd. m it verd. Eg. u. A. gewasehen, 
getrocknet u. gewogen. Trotz Unkenntnis der genauen molekularen Zus. des Nd., 
welcher eine Adsorptionsverb. darstellt u. der die hypothet. Formel C4H40 0-CoO'Na-f- 
7K2NaCo(N02)6-H20  entspricht, gelingt die Berechnung der vorhandenen K-Menge 
aus dem Gewichtjdes Nd. mit Hilfe des Faktors 0,1598. Dio Resultate dieser Arbeits- 
weise sind, wie Bestst. an Lsgg. mit verschieden groBem K-Gehalt zeigen, befriedigend. 
Zur Darst. des Reageris werden 180 g N aN 02 in 250 ccm W. mit einer Lsg. von 90 g 
Co(N03)2-6H20  in 250 cem W. gemischt u. in kleinen Mengen 50 g Weinsaure ein- 
getragen. Nach 48 Stdn. Stehen, bis zur „Reife“, im offenen GefiiB, wird vom aus- 
gefallenen yoluminosen Nd. abfiltriert. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 151 . 338—42. 
Podfibrady bei Prag, Landw. Akad.) ULMANN.

Kinichi Someya, Ein Verfahren zur Bestimmung von Vanadium in Ferro- 
ranadium. Zur Best. des V im Ferrovanadium wird die Probe in H 2S 04 gel., oxydiert 
u. titriert m it K 2Cr20 7- u. FeS04-Lsg. unter Verwendung von Diphenylamin ais 
Indicator. Die Methode gibt im allgemeinen gute Resultate, es sei denn, daB der 
V-Gehalt geringer ais 1% i9* °der die Legierung Cr, W usw. enthalt. (The science 
reports of the Tdhoku imp. uniy. 14 . 577—91. 1925. Sendai, [Japan].) LuDER.

Swoboda, Osterreichische Normen der Anałyse von Metcdlen. Analyse von Edel- 
stahl. (Osterr. Chem.-Ztg. 2 9 . 35—38.) JUNG.

Alan Richard Powell und Walter Raymond Schoeller, Uber eine neue Methode 
zur Trennung von Taniał und Niob, sowie zum Nachioeis und zur Bestimmung kleiner 
Taiilalmengen in Niobrerbindungcn. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 151 . 221—38. —

Gr. Tammann und K. Kollmann, Zur Bestimmung des Ooldes, gelost in Quecksilber. 
Vff. geben eine quantitative Methode zur -4u-Best. in Hg an; anwendbar bei bis zu 
2-10-3%  Au. Werden zu einem Au-Amalgam elektrolyt. kleine wachsende Mengen 
von Zn zugefiigt, wobei gut durehgesehuttelt werden muB, so erhoht sieh das Potential 
des Amalgams nur wenig, da B. von AuZn eintritt. Wird dagegen die der Au-Menge 
aquivalente Zn-Menge uberschritten, so findet ein Potentialsprung statt, wodurcli 
die Berechnung der vorhandenen Au-Menge ermóglicht wird. (Ztschr. f. anorg. u. allg. 
Ch. 1 5 1 . 269—70. Gottingen, Univ.) U lm ann.

E. Duhme und A. Lotz, Zur Frage des analytischen Nachweises von Góld in 
Quecksilber. Bei dem Vers., sehr geringe in Hg gel. ^lu-Mengen dureh Auflosen in 
H N 0 3 u .  Beobachtung des Riickstandes u. Mk. zu erkeimen, entziehen sieh diese 
Mengen langere Zeit nach dem Erhitzen des Hg dem Nachweis. Nach monatelangem 
Stehen des Hg gelingt dann der Naclrweis von Au, ohno daB eine elektr. Behand- 
lung des H g  stattgefunden hat. (Naturwissensohaften 14 . 165. Siemensstadt, SIE 
MENS & H a l s k e  A.-G. u .  S ie m e n s -S c h u c k e r tw e rk e .)  JOSEPHY.

Eugenio Saz, Bestimmung des Zinns in einem Kassiterit mit einer eingestellten 
Lósung von Kaliumbichromat. Der Kassiterit wird im Ni-Tiegel mit 5 Gew.-Teilen NaaO 
U. 1 Teil Na2C03 aufgesehlossen u . das Na-Stannat nach dcm Losen mit W. vom unl. 
Riickstand getrennt. Dieses wird m it Zn u. NaOH zum Metali reduziert, unter Ab- 
sehluB der Luft. Vf. erreicht dies dadurch, daB er erst die Luft im ReaktionsgefiiB 
dureh den sieh entwickelnden H 2 verdrangt u. dann beim Abkiihlen dureh gleiehzeitiges 
Eintreten von NaHCOa-Lsg. u . konz. HC1 eine C02-Atmosphare schafft. Die HC1 lóst

bis 20. Freiburg i. B., Univ.) U l m a n n .

C. 19 2 6 . I. 738.) U l m a n n .
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gleichzeitig das Sn ais 2-wertiges Metali, das nach dem Abkiihlen unter Zugabe von 
Diphenylamin ais Indicator m it Vio"n ' K 2Cr20 7 titriert -wird. Beim Endpunkt der 
Titration tr itt ein Farbenumschlag von griin in blauviolett ein, der ziemlich scharf 
ist. Kontrollanalysen, bei denen Sn ais Metazinnsiiure bestimmt wurde, lieferten uber- 
einstimmende Resultate mit den volumetr. Analysen, wenn bei diesen die Bedingungen, 
dio Vf. naher angibt, innogohalten wurden. (Quimiea e Industria 3. 33—36. Sarria 
Instituto Quimico.) H a jś t k e .

H. Angewandte Chemie.
I. A llg em ein e  ch em iscłie  T echnologie.

R. Bohlig, Neuzeitliche Bauweise von Sauretiirmen. Beschreibung des ganz aus 
saurefesten Materialien bestehenden Saureturms System B o h l ig . (Papierfabr. 2 4 . 
Yerein der Zellstoff- u. Papier-Chemiker u. -Ingenieuro 14—16. Frankfurt a. M.) Su.

Paul Bornkessel, Berlin-Frolmau, Glashahne oder Ventilefiir allerhand Glasapparate, 
Pumpen o. dgl., dad. gek., daB die beiden die Dichtungsflachen tragenden ein- 
geschliffcnen Korper aus Glassorten verschiedener Hartegrade bestelien, um das Ein- 
sohleifen wahrend der Benutzung zu erleiehtorn u. so Undichtigkeiten des App. zu 
verhindern. (D. R. P. 425 103 KI. 67a vom 24/9. 1924, ausg. 10/2. 1926.) K a u s c h .

Elektroteehnische Werkstatten Witten Bornecke & Borchart, Witten, Ruhr, 
Mischen von Gasen oder Fliissigkeiten, bei dem die Regelung der Gas- oder Fliissigkeits- 
mengon durch Druckregler bewirkt wird, dad. gek., daB die Einstellung der Regel- 
drucke der einzelnen Regler u. damit der Gas- oder Flussigkeitsmengen in Abhangigkcit 
Toneinander erfolgt. (D. R. P. 425 169 KI. 12e vom 2/12.1924, ausg. 12/2.1926.) K a.

George Richard Schueler, Kingąton-upon-Hull, Engl., Vorrichlung zum Trennen 
von Fliissigkeiten und festen Stoffen mittels Schleuderkraft, gek. durch zwei in einem 
Gehiiuse angeordnete, sich in der gleichen Richtung, aber mit yerschiedenen Ge- 
schwindigkeiten drehende Teile, zwischen welche das zu zerlegende Gemisch gefuhrt 
wird, u. yon denen der obere Teil den Umfang u. die obero Seite des unteren Teiles 
einsohheBt, wobei der obere Teil mit Óffnungen zum Auslassen der ausgeschiedenen 
FI. yersehen ist, wahrend die festen Bestandteile zwischen dem Rande des oberen 
Teiles u. dem Umfang des unteren Teiles nach unten entweichen. — 2. dad. gek., daB 
die AuslaBbffnungen in dem oberen umlaufcnden Teile von einer zwischen diesem u. 
dem unteren umlaufenden Teile gelegenen, gewolbten Kammer ausgehen, die das 
Gemisch durch in dem oberen Teile yorgesehene Kanale zugefiihrt erhiilt u. sich nach 
unten in einen den Rand des unteren Teiles umgreifenden Flansch fortsetzt, der 
zwischen sich und dem Rand einen Ringraum frei laBt, durch den die yon der FI. 
befreiten, festen Bestandteile auf den Boden des Gehauses fallen. — 3. dad. gek., daB 
in der gewolbten Kammer an dem unteren, sich drehenden Teile geneigte Fliigel o. dgl. 
angebracht sind, welche die festen Bestandteile in dehRingraum driicken. — 4. dad. gek., 
daB an den iibergreifenden Rand des oberen umlaufenden Teiles sich ein kegelfórmiger 
Ring anschlieBt, der durch Fliigel oder Schaber an dem unteren umlaufenden Teile 
yon Stoffansatz frei gehalten wird u. die festen Bestandteile auf den Gehausebodcn, 
beispielsweise in eine ringfórmige Rinne fordert, aus der sie durch drehbare Arme der 
Austragflffnung zugefiihrt werden, wahrend die FI. in einer m it Auslassen yersehenen 
Sammelrinne aufgefangen wird. (D. R. P. 425 796 KI. 12d vom 17/6. 1924, ausg. 
26/2. 1926. E. Prior. 4/7. 1923.) K a u s c h .

Laughlin Filter Corporation, New York, ubert. von: William C. Laughlin, 
Glendale, Califomien, Trennen fester Stoffe von Flussigkeiten durch Zentrifugalbaft. 
Man yenvendet ein rotierendes GefaB, das am Umfange eine Trennkammer u. eino
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axialc Austrittsoffnung hat. AuBerdem sind rotierende Vorr. vorgesclion, die dio 
festen Stoffo von der Trennkammer einwilrts nach der Austrittsoffnung leiten, sowie 
an diesen Vorr. solche, die dio klare Fl. ablenken. (A. P. 1 572 611 vom 21/6. 1924, 
ausg. 9/2. 1926.) K a u s c h .

Hermann Rohmann, Saarbrucken, u n dElektrische Gasreinigungs G. m. b. H., 
Charlottenburg, Elektrische Gasreinigung mittełs Wechselstromes durch Aufladung der 
Staubteilchen usw. zwischen Spriihelektroden von hoher Spannung u. darauffolgender 
Niederschlagung der Staubteilchen an Abscheidungselektroden von niederer Spannung, 
dad. gek., daB zwischen, den beiden Spannungen eine Phasenverschiebung hervor- 
gerufen wird, dereń GróBe zur Erzielung einer móglichst guten Absckeidung eingestellt 
wird. (D .R .P . 425 026 K I. 12e vom 30/10. 1921, ausg. 11/2. 1926.) K a u s c h .

Siemens-Schuckertwerke G. m. b. H., Berlin-Siemensstadt (Erfinder: Richard 
Heinrich, Berlin-Siidende), Elektrische Eeinigung von Gasen, bei dem die Gase durch 
ein Rohr getrieben werden, 1. dad. gek., daB die Gase in schraubenfórmiger Wirbelung 
durch das Rohr stromen u. bei der Einw. eines unter Hochspannung stehenden, vor- 
nehmlich ais Spriihelektrode ausgebildeten Leiters, der in der Mitto des Rohres an- 
gebracht ist, ausgesetzt sind. — 2. dad. gek., daB die Rotationsrichtung des Gases 
gleichsinnig mit der den Leiter umgebenden elektr. Kraftlinienwirbelriehtung gewahlt 
wird. — 3. dad. gek., daB abwecliselnd auf jede Gasreinigungsperiode eine Rohr- 
wandungsreinigungsperiode folgt, in welcher in den Gasstrom im gleichen Wirbelsinn 
Sand o. dgl. eingeblasen wird, der nach Art eines Sandstrahlgeblases die Rohrwandungen 
von den anhaftenden Staubteilen saubert. — 4. dad. gek., daB dem Gas wahrend der 
Reinigung trockener Sand oder ahnliehe Stoffe beigemischt werden, welche dio Rohr- 
wand von den anhaftenden Abscheidungen siiubem. (D. R. P. 425 039 K I. 12e vom 
15/10. 1922, ausg. •11/2. 1926.) KAUSCH.

Siemens-Schuckertwerke G. m. b. H., Berlin-Siemensstadt (Erfinder: Richard 
Heinrich, Berlin-Siidende), Spriihelektrode fiir die elektrische Gasreinigung, bei Gasen, 
die atzende Bestandteile enthalten, 1. dad. gek., daB sie aus einem SchmelzfluB aus 
Glas, Porzellan, Quarz, Steingut oder ahnlichen Stoffen u. elektr. leitenden Stoffen 
(Metallen) besteht. — 2. dad. gek., daB ein Kem  aus Nichtłeitern mit einem tfberzug 
aus einem Schmelz fluB nach 1. yersehen ist. (D. R. P. 425 273 K I. 12e vom 29/8.
1923, ausg. 16/2. 1926.) K a u s c h .

Siemens-Schuckertwerke G. m. b. H., Berlin-Siemensstadt (Erfinder: Richard 
Heinrich, Berlin-Siidende), Elektrische Niederschlagseinrichtung mit róhrenfórmigen 
Niederschlagselektroden und linearen parallelen Spriihelektroden, 1. dad. gek., daB die 
Niederschlagselektroden aus nebeneinander angeordneten, mit óffnungen yersehenen 
Rohren bestehen, u. daB diese Rohre gegen die Horizontalc geneigt sind u. die Spriih- 
elektroden oberlialb der oben offenen Rohren verlaufen. — 2. dad. gek., daB die Spriih- 
elektroden so ausgebildet sind, daB sie nur in Richtung auf die oben offene Seite der 
Rohren eine Spriihwirkung ausiiben, nach der entgegengesetzten Seito hin aber ein 
rein elektrostat. Feld erzeugcn. — 3. dad. gek., daB die Spriihelektrode mit U-formigem 
Qucrschnitt ausgebildet ist. — 4. dad. gek., daB an den Niederschlagsróhren Klappen 
fiir das Ablassen des in den Rohren liegenden Staubes in den Hauptsammelbehalter 
angebracht sind. — 5. dad. gek., daB der gemeinsame Sammelraum fiir das nieder- 
geschlagene Gut mit einem die Verbrennung des Niederschlagsgutes unterbindendem 
Gas angefullt ist. (D. R. P. 425 274 KI. 12c vom 15/9. 1923, ausg. 15/2. 1926.) K a .

Kirchhoft & Co., Hannoyer, Eleklrodenreinigung bei elektrischen Gasreinigern, 
dad. gek., daB dio Spriihelektroden zwischen u. an den Niederschlagselektroden kreisend 
auf u. ab bewegt werden. (D. R. P. 425 025 KI. 12e vom 9/10. 1923, ausg. 20/2. 
1926.) K a u s c h .

Rudolf Holzer, Rotenbach, O.-A. Neuenbiirg, Verfahren und Vorrichtung zur 
Ausscheidmig ton FrcmdbestandteUen aus Luft, Gas o. dgl. mit einer vom Staubtrager in

177*
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Bewegung gesetzten Filterflache. 1. Verf. dad. gck.J daB der Staubtrager der Filterflache 
eine seiner Geschwindigkeit angepaflte, durchaus gleichmaBige Bewegung erteilt, um 
die Durchgangsreibung zwischen dom zu reinigenden Staubtrager u. der Filterflache 
zu yermindom u. aufzuheben u. den Staubtrager mit ausgeglichener Geschwindigkeit 
durch dio Filterflache gleiten zu lassen. — 2. Vorr. dad. gek., daB im Innem  der Filter- 
trommel, die von einem in Form eines Loffelturbinenrades gehaltenen Windrad an- 
getrieben wird, Ablenkfliichen oder Leitschaufeln, z. B. Ablenkrollen, fiir die durch 
das Filter gleitende Luft o. dgl. angeordnet sind, die gleichzeitig durch die Hemmung 
des sich bildenden u. kreisenden Luftkegels widerstandsvermindernd wirken. (D. R. P. 
425 542 K I. 12o vom 21/3. 1924, ausg. 23/2. 1926.) K a u s c h .

J. G. Faibenindustrie A.-G., Frankfurt a. M., Verfahren und Vorrichtung zur 
ununterbrodienen Reinigung von mit loslichen, unloslichen oder beiderlei fremden Bestand- 
teilen behafteten Salzen. 1. Verf. dad. gek., daB man das unreine Salz in einem Fallrohr 
durch einen aufsteigenden Strom der gesiittigten Lsg. eines reinen Salzcs gleicher Zu- 
sammensetzung hindurchrieseln liifit, worauf das gereinigte Salz nach dem Absetzen, 
gegebenenfalls unter Zufiihrung yon W. in gelostem Zustande, weitergefordert wird, 
wahrend neue Mengen des unreinen Salzes, z. B. mit Hilfc der zur Reinigung benutzten 
Waschlsg., dem Fallrohr zugeleitet werden. — 2. Yorr. dad. gek., daB das Fallrohr 
wellenfórmig gebogen ist. (D. R. P. 425 503 K I. 12c vom 1/7. 1924, ausg. 19/2. 
1926.) K a u s c h .

m .  E lektrotechnik .
J. R. Partington und N. L. Anfilogoff, Eine Verbesserung des ełeklrischm 

Vakuumofens. Der Otto-Ruff-Typ ist fiir hohe Tempp. geeignet umgeandert worden. 
E in entsprechend feuerfester Tiegel u. die Móglichkeit der Analyse der entstandenen 
Gase ist vorgesehen. (Trans. Faraday Soc. 21. 360—70. 1925. Univ. London.) WlL.

Andre Samuel, Uber einen neuen elektrischen Isolator. Wird die Kondensation des 
Formaldehyd m it Kresol in dem Augenblick unterbrochen, wenn das Prod. viscos u. 
noch in A. u. Aceton 11. ist, so erhalt man bei der Behandlung mit S2C12 einen Stoff, 
welcher dem Kondensationsprod. ohne S sehr ahnlich ist. Die Aufnahme an S,C12 
betragt etwa 12% der angewandten Menge Formaldehyd Kresol. Auch muB fiir 
dio Entfernung der entstandenen HCI gesorgt werden. Durch Losen u. Wiederaus- 
fallon entsteht ein weiBos Pulver der D. 1,18. Es wird „Thiolit“, entsprechend seiner 
Herkunft genannt. Derselbe ist geruchlos u. erweicht bei 80°.. Beim raschen Erhitzen 
auf 150° unter Druck vollzieht sich die Polymerisation augenblicklich zu einer glasigen 
M. ohne jegliche Gasentw. Das Prod. ist dann sehr hart u. in allen Losungsmm. unl. 
Es ist unschmelzbar u. nicht brennbar u. erweicht nicht in der Hitze. Das nicht poly- 
morisierte Pulver lost sich in A., KW-stoffen, Aceton, Athylacetat, Furfurol, Mesityl- 
oxyd, eyclo-Hexanol, Pyridin usw. Ein Stiick Cu mit einer diinnen Sehicht Thiolit 
iiberzogen zeigt Reibungselektrizitat wie Bernstein. Der Widerstand des Thiolits 
betragt ungefahr 300-10® Megohm/cm. Die spezif. Induktion ungefahr 4,5. Eine 
Seheibe von 4,1 mm Dicke wird von 58000 Volt eben durohsehlagen, eine solche von
0,1 mm Dicke yon 6500 Volt. (C. r. d. l’Acad. des sciences 182. 206—08.) E n s z l in .

F. Trey, Uber Unipołaritdtserscheinungen an geprefiten Pubem . (Vgl. SCHMIDT, 
Ann. der Physik [4] 75. 337; C. 1925. I. 196.) Vf. untersuehte kunstliche Detektoren, 
bestehend aus gefallten u. gepressten Metallsulfiden u. yerglich dieselben mit den ent- 
sprochenden naturlichen Krystallen. Im  ganzen wurden folgende 17 Krystalle 
(K r a n t z , Bonn) untersucht: Silberglanz (Freiberg i. Sa.), Kupferglanz (Butte,
Montana), Kupferglanz (Eisenfeld, Siegen), Kupferkies (Moonto, Sudaustralien), 
Kupferkies (Siegen), Glanzkóbalt (Riddarhyttan, Schweden), Olanzkóbalt (Kobalt. 
Ontario), Kóbaltnickelkies (Littfeld, Westfalen), Kobaltnickelkies (Sehwabengrube, 
Musen), Zinnkies (St. Agnes, Cornyal), Bornit (Afrika), Bornit (Butte, Montana),
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Schwefdkies (U. S. A.), Schwefdkies (Schweiz), Eisenpyrit, Wismutglanz (Brasilien), 
Bleiglanz. Dio Verss. zeigen, daB Silberglanz 11. gcpresstes Silbcrsulfidpulver elektrolyt. 
leitcn; die Unipolaritat wird durch die Polarisation bcdingt. Ebenso vcrhalten sich 
Glanzkobalt, Kobaltsulfidpulyer, Zinnsulfidpulyer. Von den Haloidsalzen leitet daa 
AgJ am besten. Auch hier ist wieder dio Polarisation Ursacho der Unipolaritat. Die 
Schleifencharakteristiken beim Bleiglanz u. gepreflten PbS-Pulvcr werden durch eine 
Polarisation in einer oberflachlichen Feuchtigkeitsschicht hcrvorgcrufen. Die eigent- 
liche Detcktorwrkg. kann nicht auf eine Polarisation zuruckgefuhrt werden. — Gc- 
pulyerter Bleiglanz u. gefalltcs PbS lassen nach dem Pressen den Strom in beiden 
Richtungen gleich gut durch u. gehorchen dem Ohmschcn Gesetz. Werden beido 
iiber 150° erhitzt, so tr itt  eino starkę Unipolaritat auf. Die Unipolaritat ruhrt nicht 
daher, daB sich-eine oberflachliche Schicht von P bS04 bezw. PbO bildet; sie ist iiber- 
haupt nicht an eino oberflachliche Schicht gebunden. Bleiglanzkrystalle leitcn den 
Strom besser, wenn die Pt-Spitze ist; werden dieselben gepulvert u. auf iiber 150° 
erhitzt oder yerwendet man gefalltcs PbS, das auf iiber 150° erhitzt ist, so ist die Leit- 
fahigkeit groBer, wenn die Pt-Spitze — ist. Schwefelkies, Eisenpyrit u. Eisensulfid 
yerhalten sieh wie Bleiglanz u. PbS. Kupferglanz, Kupferkics, Bornit u. Kupfcrsulfid- 
pulver gehorchen dem Ohmschen Gesetz. Bei Wismutglanz u. Wismutsulfidpulver is t 
der Widerstand so groB, daB ihre Detektorwrkg. nicht untersucht werden konnte. Es 
wurde femer die Tatsache bestatigt, daB ein spitzes Drahtende zur Erzielung einer 
Detektorwrkg. nicht unbcdingt erforderlich ist. (Physikal. Ztschr. 26. 849—62.
1925.) K . W o l e .

Alfred Soulier, Arcueil, Frankreich, Elektrolytischer Kondensator, bestehend aus 
einer Fl., die Pikrinsaure oder ein Salz dieser enthalt. (E. P. 216 139 vom 14/5. 1924, 
ausg. 16/7. 1924. F. Prior. 14/5. 1923.) K a u s c h .

Siemens & Halske Akt .-Ges., Berlin-Siemensstadt (Erfinder: August Weyl, 
CJmrlottenburg), Reinigung von Filterdiaphragmen bei dektrolytischen Prozessen, dad. 
gek., daB yon Zeit zu Zeit, zweckmiiBig unter Herabsetzung der Stromstarke, yor das 
Diaphragma eino Reinigungslsg. gebracht wird, welche die Elektrolytlsg. u. eine zu- 
satzlicho saure bzw. alkal. Lsg. enthalt, dereń Saure- bezw. Alkaligehalt so bemessen 
ist, daB dadurch die an der Kathode bezw. Anodo entstehenden Alkali- bezw. Saure- 
konzentrationen neutralisiert werden oder ein geringer UberschuB an Saure bezw. 
Alkali yorhanden bleibt. (D. R. P. 425 275 KI. 12h vom 3/12. 1924, ausg. 15/2.
1926.) K a u s c h .

Western Electric Co., Inc., New York, fibert. yon: Howard T. Reeve, East
Orange, V. St. A., Kathcden fiir Vakuumróhren. (A. P. 1565 200 yom 12/10. 1920, 
ausg. 8/12. 1925. — C. 1924. H . 1382 [Oe. P . 96 439].) K u h l in g .

Fritz Bandach, Aschersleben, Trockendement mit Eisen- und KoMedekiroden, 
dad. gek., daB-die durchlochte, innen mit einer Rostschicht iiberzogene Schwarzblech- 
elektrode ais ElementgefiiB dient u. m it angefeuchtetem feinkomigem Koks geftillt ist.
— Das Element kann sowohl ais Trocken- wie ais nasses Element yerwendet werden 
u. zeichnet sich dadurch aus, daB es dauemd durch den 0 2 der Luft, auch wahrend 
des Betriebes regeneriert wird. (D. R. P. 424 740 K I. 21b yom 20/7. 1924, ausg. 
6/2. 1926.) K u h l in g .

William H. Wood, South Euclid, V. St. A., Sammlerplatten. D iefertig formierteń 
P latten werden gespiilt u. einige Zeit in h. konz. Lsgg. von krystallwasserhaltigen Salzen 
stark eloktropositiyer Elemente, besonders MgS04, eingehangt. Sie werden dadurch 
von uberschiissiger H 2S 04 befreit u. gehen in ,,knochentrockenen“ Zustand iiber, in dem 
sie sehr haltbar sind. (A. P. 1570115 vom 7/8. 1922, ausg. 19/1.1926.) K u h l in g .

Prest-O-Lite Co., Inc., New York, ubert. von: Raymond C. Benner, Bayside, 
New York., Masse fiir die positiven Elektroden von SammdbaUerien. Man behandelt
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P b 0 2 im Gemisch m it einer Pb-Verb. geringerer D. ais das P b 0 2 (PbSO.,) mit einer 
Alkalilsg. (A. P. 1572 512 vom 6/11. 1923, ausg. 9/2. 1926.) K a u s c h .

Prest-O-Lite Co., Inc., New York, ubert. yon: Helene Gilette Weir, Nowark, 
N. J., Sammlerbatteriedektroden. Man stcllt zunachst eine Paate her, die sulfatisierbares 
P b  u. eine Pb-Verb. enthalt, dereń D. geringer ais die der herzustellenden aktiven M. 
ist. Das Gemisch wird auf einer Unterlage aktiyiert. (A. P. 1 572 586 vom 6/11. 1923, 
ausg. 9/2. 1926.). K a u s c h .

Canadian National Carbon Co., Ltd., Toronto, Kanada, ubert. von: Union 
Carbide and Carbon Research Laboratories Inc. und George W. Heise, New 
York, Depolarisator. (Can. P. 248 855 vom 2/1. 1924, ausg. 21/4. 1925. — C. 1924.
II. 2198 [A. P. 1 484 782].) K u h l in g .

Thermo Electric Battery Co., Chicago, III., ubert. von: Otto Hermann, Chicago, 
Thermoelelirisch.es Element bestehend aus oiner Legierung aus 81%  Ni, 17%  Mo u. 
2 %  V. (A. P. 1 572117 vom 4/5 . 1925, ausg. 9/2. 1926.) K a u s c h .

Canadian Westinghouse Comp., Ltd., Hamilton, Kanada, ubert. von: Leon 
Mc Culloch, Wilkinsburg, V. St. A., Eleldronen aussendendes Element. Wehnelt- 
kathoden werden mit einem Uberzug von Ba(N03)2 u. Sr(N03)2 versehen, in einer 
Atm. von C02 crhitzt, um dio Nitrate in Carbonate zu yerwandeln u. das Erzeugnis 
in einer oxydierenden Atm. erhitzt. (Can. P. 250 297 vom 9/12. 1922, ausg. 2/6.
1925.) K u h l in g .

Thomas Frederick Wall, Sheffield, EinfUkrung vcm Kapazitatseffekten in Wechsd- 
stromsysteme. Man verwendet einen ein oxydierendes Agens enthaltenden Elektrolyten 
(Platten, die Pb20  oder Pb20 3 oder Gemisehe dieser aufweisen u. in H 2S04 eingetauclit 
werden). (E. P. 215 897 vom 14/3. 1923, ausg. 12/6. 1924.) K a u s c h .

Hans Weber, Berlin-Tempelhof, VorricMmg zur Verhutxing der Korrosion an der 
Bleiautkleidung der Holzkasten fiir dektrische Bleisammler, dad. gek., daB zwischon 
dem Holzkasten u. der Bleiauskleidung eine chem. nicht angreifbare u. elektr. iso- 
lierende Schicht aus Weich- oder Hartgummi angebracht ist. — Da erfahrungsgemaB 
die Korrosion nur am Boden u. dem untersten Teil der Seitenwande stattfindet, so 
wird die Schicht zweckmaBig nur dort angebracht. (D. R . P . 424 856 K I. 21b vom
15/6 1924, ausg. 6/2. 1926.) K u h l in g .

V. A norganiscłie Industrie .
Ferdinand Roth, Uber die Chloratbildung bei fabrikmapiger Erzeugung von 

Elektrolytchlor. Die verschiedenen bei der Elektrolyse von NaCl verlaufenden Rkk. 
werden besproehen. Will man Chloratbildung bei der Herst. von Hypochloritbleich- 
lauge vermeiden, so muB stets ein UberschuB an CaO yorhanden sein u. die Temp. 
darf 37° nicht iiberschreiten. Chloratbildung macht sich durch Rotfarbung infolge 
Entstehung yon HMn04 bemerkbar. (Zellstoff u. Papier 6 . 71—72.) SuVERN.

J.A.Almquist und R.L.Dodge, Ultra-Beinigung von Gasgemischen. (Vgl. S.199.)
E s wird die yoriibergehende u. die bleibende Vergiftung von Katalysatoren durch 
geringe Mengen von Giften in den Reaktionskomponenten u. ihre Verhinderung be- 
sprochen. Bei der Synthese des N H 3 aus N2 u. H 2 bei 100 a t u. erhohter Temp. bei 
Anwesenheit von geschmolzenem Eisenoxyd m it 2,33% Al u. 0,60% K 20  ais K ata
lysator treten ais yoriibergehende Gifte 0 2, H 20 , CO u. C02, welche mit H 2 unter
B. von W. reagieren u. ihrem Gehalt an 0 2 entsprechend verzógemd wirken, auf. 
Ais bleibende Gifte sind S, P  u. Cl anzusehen. CO laBt sich nur sehr schwer ent- 
femen. Es werden an Hand der Patente yerschiedene Methoden aufgefuhrt, von 
denen die Entfemung dureh ammoniakal. Cu+-Lsg. fiir die wirkungsyollste gehalten 
wird. C02 laBt sieli durch Waschen m it W. u. alkal. Lsgg. zuriickhalten. 0 2 wird 
durch reduzierende Lsgg. oder Cu u. andere leicht oxydierbare Metalle zuriickgehalten.
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S wird m it Ausnahme des COS meist im Laufc der Entfernung der anderen Ver- 
unreinigungen unschiidlich gemacht. COS kann durch Absorption an Koks mit 
wss. NH3 zuruckgehalten werden. Die freien Halogene reagieren mit geschmolzenem 
Na oder Lsgg. von NaOH. Die Entfernung des P  kann durch h. Cu oder saure Cu2Cl2- 
Lsgg. geschehen. Ebenso kann Cr03 yerwandt werden. In dem zur NH3-Synthese 
bis jetzt nach dem Boschverf. hcrgestellten Wassergas kommt P  kaum vor, doch ist 
er in dem bei der Einw. von Wasserdampf auf P  zur Herst von H3P 0 4 entstehenden 
H 2 yorhanden. W. wird am sichersten durch fl. Absorptionsmittel zuriickgehalten. 
(Chem. Metallurg. Engineering 33 . 89—92.) ENSZLIN.

W. Landgraeber, Graphit, sein Vorkommen und seine Aufbereitung. (B rennstoff- 
chem ie 6. 355—56. 1925.) B ie l e n b e r g .

Ryziger, Natilrliche und geziichtete Perlen. Vf. beschreibt an Hand von Abbildungen 
die Unterschiede im Gefiigo der naturlich gewachsenen u. der infolge eines kiinst- 
lichen Eingriffs in der Muschel geziichteten Perlen, die Unterscheidung der Perlen 
in natiirliche u. geziichtete nach verscliiedenen Verff. (Best. der D., der opt. Eigen- 
schaften, des Verh. gegen X-Strahlen u. a.), die sich in ihren Ergebnissen gegenseitig 
stiitzen, u. erlautcrt, warum der Verkauf der geziichteten Perlen ais „Perlen“ Bchlecht- 
hin ais Betrug anzusehen ist. (Ann. des Falsifications 19. 5—15.) R u h l e .

Friedrich Riedel, Essen, Ruhr, Erzeugung von Schwefel aus schwefelhaltigen Gasen,
1. dad. gek., daB die S-haltigen Gase ais Vcrbrennungsluft — mit oder ohne Zusatz 
gewohnlicher Luft — in einem Kohlenstaub- oder Olbrenner — mit oder ohne Bei- 
mischung von Kontaktstoffen — yerbrannt werden. — 2. dad. gek., daB fiir die Fort- 
bewegung des Kohlenstaubes an Stelle von Luft 0 2-arme Gase, z. B. Yerbrennungs- 
gase, oder 0 2-freie Gase, z. B. N2 yerwendet werden. (D. R. P. 425 664 KI. 12i vom 
24/8. 1924, ausg. 23/2. 1926.) K a u s c h .

Adolf Bahr, Hamburg, Hersłellung ton Nitriten aus nilrosen Gasen, 1. dad. gek., 
daB man die getrockneten u. mit entkohlensauerter u. getrockneter Luft yerdiinnten 
Gase durch ein Absorptionsmittel leitet. — 2. dad. gek., daB man die Abgase einem 
Reduktionsyerf. unterwirft u. die entstandcnen NO-Gase m it entkohlensauerter u. zum 
mindesten yorgetrockneter Luft durch Absorptionsmittel leitet. (D. R . P. 424 950 
K I. 12c yom 2/5. 1925, ausg. 8/2. 1926.) K a u s c h .

Adolf Welter, Lothar Welter, Krefeld-Rheinhafen, und Anton Weindel, Essen- 
Ruhr, Hallbarmachung von kohlensaurem, doppeltkohlensaurem, carbaminsaurem Am- 
rnoniak u. dyl., dad. gek., daB man unter Benutzung des im Patent 336612 (C. 1921.
IV. 329) beschriebenen Vcrf. die móglichst trockenen feinpulyerigen Ammoniaksalze 
fiir sich oder mit anderen organ, oder anorgan. Salzen gemischt in dem oberen Teil 
eines Turmes oder einer Kammer einsaugt oder einbliist, gegebencnfalls wss. Lsgg. 
von Salzen anorgan. Sauren, Zellstofflaugo oder Gemischen solcher oder ahnlicher 
Stoffe in denselben Teil des Turmes hinein fein zerstaubt u. die MM. durch entgegen- 
gefiihrte, gegebenenfalls gasfórmige Sauren enthaltende Luft so herunterfallen laBt, 
daB die eingehiilltcn Ammoniaksalzteilchen trockcn u. nicht mehr backend im unteren 
Teil des Turmes anlangen. — Es konnen salzsaurehaltige Abgase yerwendet werden. 
(D. R . P. 425 335 KI. 16 vom 3/12. 1924, ausg. 16/2. 1926.) K u h l in g .

Emil Hene, StaBfurt, Hersłellung von Enlfarbungskohle (aktiver Kohle) aus mine- 
ralischer Kohle, z. B. Braunkohle o. dgl., mit Sulfaten, 1. dad. gek., daB ein mechan. 
Gemenge von Kohle u. einem ungel. Sulfat oder Bisulfat der Alkalien oder einem 
Bisulfat der Erdalkalien bei einer Temp. 600° C gegluht wird. — 2. dad. gek., daB die 
Bildungsgemische der Sulfate oder Bisulfate der Alkalien oder Erdalkalien mit der 
Kohle gemengt u. gegluht werden. — 3. dad. gek., daB an Stelle von Braunkohle ent- 
gaste Braunkohle, Grudekoks oder ein durch Auslaugen oder Erhitzen yon Braunkohle
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oder kohlenstoffhaltigen Stoffon gewonncnes Erzeugnis Ycrwcndung findet. (D. R. P. 
425 261 K I. 12i vom 12/3. 1922, ausg. 16/2. 1926.) K a u s c h .

Gesellschaft fiir chemische Produktion m. b. H., Mannheim-Waldhof, Her- 
stdlung einer hochaktiven AdsorptionskohIc. (D. R. P. 425 702 K I. 12i vom 23/2. 1924, 
ausg. 26/2. 1926. Tschechoslowak. Prior. 22/2. 1923. — C. 1924. II. 224.) K a u s c h .

Karl Swoboda, Kapfcnberg, Herstellung von Biigelkohle aus Holzkohle unter 
Verwendung von Wasserglas ais Bindemittel, dad. gek., daB man dio Zusatzmenge 
des Wasserglases soweit erhoht, daB dessen verbrennungsverzdgcmde Wrkg. aus- 
reichend zur Geltung gelangt, um die sonst-notwendigen besonderen Zusatze zu ver- 
meiden. (Oe. P. 96 790 vom 9/12. 1921, ausg. 25/4. 1924.) Oe l k e r .

Celite Co., Los Angeles, Californ., iibert. von: Clark S. Teitsworth, Lompoe, 
Califom., Absorptionsmaterial. Man laBt S i02 sich zu einem Gel in Beriilirung mit 
einem porósen Stoff abschcidcn. (A. P. 1570 537 vom 27/3. 1924, ausg. 19/1.
1926.) K a u s c h .

Deutsche Gold- und Silber-Scheideanstalt vorm. Roessler, Frankfurt a. M., 
Herstellung von lagerbestandigen AlJcalipercarbonaten, dad. gek., daB man diesen Salzen 
wahrend oder nach ihrer Erzeugung geringe Mengen von Stoffen zusctzt, welche, wie 
z. B. Alkalisilicate oder Magnesiumsilicate, befahigt sind, das Alkalipercarbonat gegen 
Zers. zu schutzen. (D. R. P. 425 598 KI. 12i vom 16/11.1915, ausg. 22/2.1926.) K a.

Emil Hene, StaBfurt, Herstellung von Sulfiten, Bisuljiten und Metabisulfiten der 
Alkalien, insbcsondero des Kaliums, durch Einwirkenlassen von CaH2(S03)2 auf Alkali- 
sulfat, dad. gek., daB aus Lsgg. von CaH2(S03)2 ftir sich oder unter Zusatz von festem 
CaS03 bezw. dessen Bildungskomponenten mit Hilfo von K 2S04 in Lsg. oder in Form 
von Syngenit oder in festcr Form K H S03-Lsgg. m it relativ viel Ca-Ionen hergestellt, 
die fiach der Filtration erhaltenen Lsgg. mit K 2S04 in Lsgg. m it verhaltnismaBig wenig 
Ca-Ionen umgewandelt u. die hierbei erhaltenen K-reichen Ndd. mit Hilfc einer Lsg. 
von CaH2(S03)2 oder dereń Bildungskomponenten, gegebenenfaUs unter neuem Zusatz 
von CaH2(S03)2 oder seinen Bildungskomponenten, in Losungen mit verhaltnismiiBig 
viel Calcium umgewandelt werden, die von neuem in der angcgebenen Weise zur Herst. 
Ca-armer K H S03-Lsgg. Verwendung finden k5nnen. — 2. dad. gek., daB die Rk. unter 
Kiihlung, unter Druck oder unter Anwendung beidcr durchgefiihrt wird. — 3. dad. 
gek., daB ais Zusatz zur Rk. ein CaS03 Anwendung findet, das aus CaH2(S03)2-Lsgg. 
durch Austreiben der uberschiissigen S 0 2 erhalten w'urde. — 4. dad. gek., daB die 
erhaltene K H S03-Lsg. dadurch yon Fe u. Ca(OH)2 befreit wird, daB die Laugen erhitzt 
u. von dem ausgeschiedenen Ca(OH)2 u. Fe durch Absetzen oder Filtrieren befreit 
werden. (D. R. P. 424 949 KI. 12i vom 2/3. 1924, ausg. 10/2. 1926.) K a u s c h .

Waldemar Recha, Gonzenheim b. Bad Homburg, Kontinuierliche Herstellung von 
wasserfreiem Natriumsulfat, dad. gek., daB Na2S04.10H20  in einem Trog eines rotieren- 
den Filters erhitzt wird oder diesem bei einer Temp. von uber 32,4° zugefiihrt wird 
u. das dabci sich ausscheidende wasserfreie Na2S04 in bekannter Weise abgesaugt 
wird. (D. R. P. 424 983 K I. 121 vom 4/10. 1924, ausg. 10/2. 1926.) K a u s c h .

Rumford Chemical Works, iibert. von: Ellery Lewis Wilson, Providence,
V. St. A., Entwassem von Calciumsulfat. Ais Nebenprod. ehem. Yerff. gewonnener 
Calciumsulfatschlamm wird zentrifugiert u. dann vor dem Gliihen einem PrcBdruck 
ausgesetzt. Diese Druckbehandlung bewirkt die Entstehung eines Erzeugnissea von 
sehrgleichmaBiger Zus. (A. P. 1 570 583 vom 22/8.1924, ausg. 19/1.1926.) K u h l in g .

American Dressler TunnelKilns, Inc., New York, iibert. von: Conrad Dressler, 
New7 York, Trocknen und Calcinieren von Oips. Der Gips wird in einem Strom 
durch eine verlangerte Heizkammer m it 2 Heizzonen gefiihrt, in dereń erster das 
Gut m it einem Gleichstrom hoch erhitzter Gase, in der zweiten m it einem Strom 
wenig hoch erhitzter Gase behandelt wird. (A. P. 1 571189 vom 25/2. 1920, ausg.
2/2. 1926.) K a u s c h . .
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Karl Ebers, Deutsehland, Verbesserung der Farbę von rohem Schwerspaf. Der 
Schwerspat wird m it FluBspat u. gegebenenfalls Salpeter gemischt, die Misehung mit 
H 2S04 erhitzt u. dann ausgewaschen. (F. P. 600 847 vom 16/7. 1925, ausg. 16/2. 1926.
D. Prior. 17/7. 1924.) K u h l in g .

Soc. Bournisien, Beau et Cie., Paris, Fullsloff fiir die Wandę von Gddschranken 
u. dgl. Es werden Oxyde von Th, Zr, Ce, Y usw. oder diese Oxyde enthaltende Ge- 
misehe yerwendet. Die Stoffe sind sehleehte Warmeleiter u. leuehten bei hohen Tempp. 
mit groBem Glanz. (E. P. 244 720 vom 22/10. 1925, Auszug veroff. 10/2. 1926. Prior. 
16/12. 1924.) K u h l in g .

S. J. P. Societśl Italiana Potassa, Rom, Gewinnung von Kali und Tonerde aua 
mit Kalk bei' holier Temp. bis zum Sehmelzen des Gemisches behandeltem Leucit, dad. 
gek., daB das ‘gesćhmolzene Erzeugnis zu mógliehst groBen Klumpen gegossen u. 
derart langsam abgekiihlt wird, daB es von selbst zu Pulyer zerfallt. (D. R. P. 
425 797 K I. 121 vom 24/1. 1924, ausg. 2/3. 1926.) K a u s c h .

American Sbeet and Tin Platę Co., Pittsburgh, iibert. von: Riidyard Porter 
und Joshna C. Whetzel, Pittsburgh, Gewinnung von Oxyden aus Eisenoxyd enthaltenden 
Metallen. Die Metalle werden in h. konz. Atzalkalilsgg. u. dann in h. Saurebader 
(HC1, H N 03) eingebraeht. (A. P. 1 572 848 yom 27/8. 1924, ausg. 9/2. 1926.) K a.

VI. Glas; K eram ik; Z em ent; B austoffe.
P. Nicolardot, Nomenklatur und Klassifikation optischer Gldser. Vf. zeigt an 

Hand einiger Nomenklatursysteme die Mangelhaftigkeit der Nomenklatur opt. Glaser. 
ZSCHIMMER teilt die Glaser nach ihrer Zus. in Silicate, Borate, Aluminoborate ein u. 
jede dieser EUassen wieder in 4 Untergruppen nach ihrem Alkaligehalt. ZSCHOCKE 
(Glasfabrik Sendling) nimmt die Klassifikation nach dom Bedarf der Optiker vor. 
Kron u. Flint werden ais Gruppenbezeiehnungen angewendet, dem werden noch dio 
Bezeichnungen Barion u. Barint zur Seite gestellt. Barion ist schweres Baryt-Kronglas 
m it schwaeher Dispersion u. hohem Brechungsindex, Barint ist Baryt-Flintglas mit 
schwacher Dispersion u. hohem Breehungsindex. — PEDDLE sehlagt yor, die Namen 
Kron u. F lint beizubehalten u. dio Bezeichnungen der nahercn Zus. hinzuzufugen, 
z. B. Na-Ca-Silicat, Na-K-Zn-Borat. (Rev. gćn. des Colloides 4. 9—13.) L a s c h .

J. Bronn, Geschmolzener Magnesit. (Vgl. S. 1469.) Es wird der EinfluB anderer 
Stoffe (CaO, Si02, A120 3) auf den F. des MgO (~2800°)besprochen. Bei Anwesenheit 
von fein yerteilter Kohle soli die Temp. bei Verwendung von geschmolzenem Magnesit 
nicht uber 1900° gesteigert werden. Seine D. betragt 3,5—3,6 u. seine Hartę etwas 
weniger ali 7. Bei Ofenausfiitterungen ist er ais Stampfmasse m it Teer oder Pech 
ais Bindemittel zu yerwenden. (Metali u. Erz 23. 91—95. Hannoyer, Rombacker 
Hiittenwerke.) ENSZLIN.

John Langbein, Hamburg, Herstellung einer polilurfdhigen Glasur auf Zement, 
Stein oder Holz, dad. gek., daB man das Casein ersetzt dureh alkal. gel. bezw. geweichte 
naturliche oder kiinstliehe Harze, Harzyerbb. oder gel. Seifen, die m it Hydroxyden, 
Hydraten, Oxyden, Salzen, Erden, Siiuren unter Zusatz von fluchtigen Olen u. 
Schlacken ais floekenartige M. ausgeschieden sind, oder dureh m it Hydroxyden, 
Hydraten, Oxyden, Salzen, Erden unter Zusatz von fluchtigen Olen u. Schlacken 
zusammengeschmolzene Harze oder Harzyerbb., u. daB man das fltichtige Ol dureh 
fette Ole, die in A,, A., KW-stoff oder einem fluchtigen Ol gel. sind, ersetzt. — Die 
Glasuren binden besser mit Zement ab ais mit Casein erzeugte. (D. R. P. 425 207 
KI. 80b yom 30/11. 1920, ausg. 13/2. 1926.) K u h l in g .

Corning Glass Works, Corning, N. Y., iibert. von: William Chittenden Taylor, 
Corning, Glas enthaltend S i02, A120 3, B203, ein Halogen u. eine farbende Metallverb. 
(Co20 3). (A. P. 1572 625 yom 7/1. 1921, ausg. 9/2. 1926.) K a u s c h .
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Fred M. Locke und Fred J. Locke, Viotor, N. Y., Keramisdies Materiał aus einer 
Mn-Verb. (Mn02) u. verhaltnismaBig viel Ton. (A. P. 1 572 730 vom 17/10. 1924, 
ausg. 9/2. 1926.) K a u s c h .

Wesley C. Pruitt, ubert. von: Herman C. Heimie, Springfield, Masse zum 
A usbesseni von StrafSenpflaster aus Zement. Man yermischt Rohkautschuk mit Harz, 
dest. Ol von 37—40° Bć, TiO,, BaS04 u. RuB; die Mischung wird auf 120—130° enviirnit 
u. in fl. Zustand in die Spriinge gegossen. (A. P. 1 570 219 vom 2/8. 1923, ausg. 
19/1. 1926.) F r a n z .

Arno Andreas, Munster i. W., Herstdlung von Leichtsteinen und Leichtplatten aus 
einer gepreBten Torf-, Kork- o. dgl. -platte u. einer Mortelschicht fiir Bauzwecke, 
insbesondere Dacheindeckungen nach Patent 423540, dad. gek., daB die Mortelschicht 
durch mechan. Druck oder Schlag, z. B. durch Walzen, aufgepreBt wird. — Der groBc 
Ycrlust an Rohstoff, der beim Arbeitcn nach dem Torkretverf. entsteht, wird vermieden. 
(D. R. P. 425 206 K I. 80b vom 19/4. 1925, ausg. 17/2. 1926. Zus. zu D. R. P. 
423540; C. 1926. I. 1695.) K U H LIN G .

Williamsport Building Products Co., Williamsport, Pennsylyan., ubert. von: 
Oscar Frosell, Hackensack, N. J., Plaslische Masse besteliend aus calcinierter mit 
W. unter Zusammenpressen u. Erhitzen hydratisierter MgO. ZweckmiiBig wird die 
Herst. der M. in Ggw. geringer Mengen (NH4)C1 durchgefiihrt. .(A. P. 1 572 714 vom 
25/3. 1921, ausg. 9/2. 1926.) K a u s c h .

Earl Holley, iibert. von: Daniel H. Meloche, Detroit, Michigan, Schutz- 
iiberzug fiir Metallformen, welchcr aus einem indifferenten, feuerfesten Isoliermaterial, 
z. B. gebranntem Ton, in Mischung mit RuB u. einer kleinen Menge eines 1., ais Binde- 
mittel dicnenden Silicats zusammengesetzt ist. (A. P. 1 568 234 vom 12/1. 1924, 
ausg. 5/1. 1926.) O e l k e r .

Universal Rubber Payiors (Manchester 1923) Ltd. und Arthur Edward Brown, 
England, Bituminose, fiir den Bau, die Erhaltung und Aiisbesserung von SlrafSen geeignete 
Mischungen. Bitumen wird m it feingemahlenem Ton u. Kautschukabfallen o. dgl. 
gemischt. (F. P. 600 293 vom 3/7. 1925, ausg. 3/2.1926. E. Prior. 3/7.1924.) K u h l.

Joseph Hay Amies, Philadelphia, Bituminose Strafienuberzugsmasse. Erdo wird 
auf etwa 2000° F  erhitzt u. mit mit sd. W. macerierter Erde gemischt, dann werden zu 
9 KubikfuB der hocherhitzten M. 20—30 Pfund feingekornter Kalk sowie Bitumen 
hinzugesetzt. (A. P. 1 570 028 vom 1/4. 1924, ausg. 19/1. 1926.) K a u s c h .

Karl Rosler, Bochum, Herstdlung jUastisćher Massen, insbesondere zur Hersldluwj 
von Teermakadam, in denen Teer, Pech, Ole, Cumaronharz u. ahnliehe Stoffo sowie 
Schwefel enthalten sind, dad. gek., daB an Stelle des Schwefels ausgebrauchte Gas- 
masse in entsprechend gróBerer Menge benutzt u. dio M. zwecks Vulkanisierung er
hitzt wird. — Die kcinen Schwefel enthaltcnden Bcstandteile der Gasmasse sind 
unschadlich, fiir vielo Zwecke sogar sehr niitzlich. (D. R. P. 425 216 K I. 80 b vom 
28/12. 1924, ausg. 17/2. 1926.) K u h l i n g .

V II. A grik u ltu rch em ie; D iin gem itte l; B oden.
Dana G. Coe, BedeiUung der verschiedenen Mdlwden des Dungerstreuens fu r  den 

Emleertrag bei bestimmtenBodenbedingungen. Infolge steigenden Verbrauchs von kiinst- 
lichen Dungemittcln gewinnt die Frage der geeignetsten Dungerunterbringung im 
Ackerboden auch fiir die Ver. Staaten von Amerika Bedeutung. Die Unterss. zeigen, 
daB alle Methoden, die die Diingesalze mit den Samen in direkte Beriihrung bringen, 
nicht empfehlenswert sind, weil dadurch die Keimung verzogert, bei hohen Gaben 
sogar verhindert wird. (Soil Science 21. 7—21. Idoma State Coli.) T r e n e l .

C. H. Arndt, Der Salzbedarf von Lupinus albus. Die giinstigste Salzkonz. fiir 
das Wachstum von Lupinus albus in Gewachshausverss. ist 0,0084-n. (auf Kationcn
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berechnet). K, Ca, Mg sollen sich wie 5 : 3 : 4 u. N 0 2', H P 0 4", S 04"  wio 5 : 9 : 4  vor- 
halten. Ein giinstiges Wachstum wurde durch folgendo Ntihrlsg. erzielt: 0,0035-n. 
K N 03, 0,0021-n. CaH4(P04)2, 0,0028-n. MgS04. Krifc. [H‘] bei pH 3,4—3,6. Hoho 
Phosphatkonzz. konnen leicht Chlorose verursachen. (Soil Science 21. 1— 6. Univ. 
of Pennsylvania.) T rŚ N E L .

A. L. Prince und H. W. Winsor, Der den Pflanzen zugdngliche Stickstoff in 
KucJienabfallen und Hanistoff im Vergleich zu ublichen Dungemittdn. Vegetationsvers8. 
mit Sandkulturen yon Gerste, Raps u. Zuekerrohr erweisen den geringen Diingerwert 
von Kuchenabfallen. Hamstoff iibertraf in seiner Wrkg. (NH4)2S04 in allen Fiillon u. 
in einigen selbst NaN03. Nach 8 Tagen waren vom Harnstoff ammonifiziert: in Sand
kulturen 6,9%, in Sand mit Boden zur Halfte gemischt 87% u. im reinen Boden 92%. 
In  einem sauren Boden, der in 15 Jahren hohe Gaben von (NH4)2S04 u. keinen Kalk 
erhalten hatte (pH 4,8), wurde die Zcrs. des Elarnstoffs erheblich yerzogert (nach 
11 Tagen waren erst 52% ammonifiziert); mit steigenden Kalkgaben stieg auch die 
Ammonifikation in diesem Boden wieder an. (Soil Science 21 . 59—68. New Jersey, 
Ag. Exp. Stat.) T r e n e l .

Ray E. Neidig und Robt. S. Snyder, Mineralische Bestandteile der Sonnen- 
blume, die ais Euttermittd angebaut wird. Der analyt. Vergleich der Asehen von Sonnen- 
blume u. Mais zeigt, daB erstere dem Boden erheblich mehr Nahrstoffe — besonders K  
u. Ca — entzieht ais letztere. (Journ. Agricult. Research 31. 1165—71. 1925. Univ. 
of Idaho.) T r e n e l .

J. Arlington Anderson, DerEinflufS von verfiigbarem Stickstoff auf die Zersełzung von 
Cellulose im Boden. I. Vf. verfolgt die Zers. von fein zerteiltem Filtricrpapier (Munktell 
No.10) in einem schweren Lehmboden bis zu 98 Tagen unter Zusatz von steigenden N- 
Gaben in Form von (NH4)2S04 u. N aN 03. DieCellulosezer3. ist den N-Gaben bis zu einem 
Masimum proportional. Unter den Bedingungen des Vers. wird dieser Punkt erreicht, 
wenn N : (C6H 10O5)x =  1 : 35 ist. Die Ivurve, die die Abhangigkeit der Cellulosezers. 
vom N-Bedarf der Mikroorganismen darstellt, biegt steil auf. NH4 kann direkt N- 
Quelle fiir die Cellulose zersetzenden Mikroorganismen sein, ohne daB Nitrate gebildet 
werden; auch Nitrifikation u. Ammonifikation konnen in Ggw. von Cellulose vonstatten 
gehen. Die Minderertrage auf Bdden, die Cellulose enthalten, erklśiren sich daraus, 
daB die Pflanze im Wettbewerb um den N den Mikroorganismen unterlegen ist. II . Eine 
zweite Yersuchsreihe mit organ. N-Tragern wie Alanin, Asparagin, Tyrosin, Pepton, 
Casein, Stalldiinger zeigt, daB der N  organ. Yerbb. fiir die Cellulosezers. in groBerem 
MaBstabe in Frage kommt, ais Vf. vorausgesehen hat. (Soil Science 21 . 115—26. Central 
Swedish Agric. Exp. Stat.) T r e n e l .

Edmund Burkę, Der Einflufi ton Nitratsticlcstojf auf den Eiweipgehalt und auf 
den Ernłeertrag von Weizen. Vf. hat yon 1911—1917 den Feuchtigkeits- u. Nitratgehalt 
yon Montanaboden untersucht, die — teils ununterbrochen, teils m it eingelegter Brache
— mit Weizen bestellt worden waren. Die Brachfelder, die stets hóhere Ernten u. 
Weizen m it hóherem EiweiBgehalt brachten, zeigten auch don hoheren Gelialt an 
N itrat-N u. bis zur Tiefe yon 3 FuB auch hoheren Feuchtigkeitsgehalt; Vf. miBt dem 
N itratfaktor die groBere Bedeutung bei. (Journ. Agricult. Research 31 . 1189—99. 
1925. Montana Agric. Exp. Stat.) T r ć n e l .

C. H. Spurway und R. H. Austin, Nachińrkungen einer Neutralsalzbehandlung 
auf die Bodenreaktion. Je  20 g der Bodenproben, die in yerschiedonen Tiefen ent- 
nommen waren, wurden 1 Stde. mit 50 ccm einer 2-n. CaCl2 bezw. MgCl2, KC1, NaCl- 
Lsg. behandelt, auf einem Filter sorgfaltig ausgewaschen u. in der wss. Suspension 
die [II ] mittels der H2-Elektrode bestimmt. Die [H'] aller Bodenproben, auch der 
sauren, wuide durch die angegebene Behandlung ins alkal, Gebiot — bis zu pa 10 
bei den tiefsten Horizonten — yerschoben. Den geringsten EinfluB hatte CaCl8, die
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anderen Salze ordnen sich m it steigender Wrkg. in die Reihe Mg, K, Na. (Soil Science 
2 1 . 71—74. Michigan Ag. E xp. Stat.) T r e n e l .

D. C. Parman, Benzol ais „Larventod“ gegen den „Schraubenumrm“. Durch 
Benzol werden die Larven der Cochliomijia macellaria Fab. meistens in 40 Min. getótet. 
In  die Wunde gcbracht, wirkt es blutstillend u. hiilt die Fliegen ab. In keinem Falle 
von etwa 3000 behandeltcn verschiedenen Tieren wurde eine giftige Nebenwrkg. fest- 
gestellt. (Journ. Agricult. Research 31. 885—88. 1925. Unit. Stat. Dep. of Agric.) T re .

E. B. Powell, Ein neuer Bodenprobenehmer. Beschreibung eines Gcrats zur
Entnahmo von einwandfreien Bodenbohrkernen. (Soil Science 21. 53—56. Missouri 
Ag. Exp. Stat.) T r e n e l .

Ercole Cerasoli, ItaHen, Dungemiltd, bestehend aus Kieselgur, Melasseschlempe, 
Zellstoffablauge u. geringen Mengen Zement, Gips, hydrat. Si02 u. CaO. (F. P. 600 678 
Tom 10/7. 1925, ausg. 12/2. 1926.) K u h l i n g .

Marcel Pierron, Frankreich, Behandlung von BohphospJiaten. An CaC03 reiche 
oder mit CaC03 vcrmischte Rohphosphate werden gebrannt, gcmahlen u. m it W. ab- 
gelóscht. Die Erzeugnisse sind fein vcrteilt u. lcicht assimilierbar. (F. P. 600 734 
yom 11/10. 1924, ausg. 13/2. 1926.) K u h l i n g .

Badische Anilin- & Soda-Fabrik (Erfinder: Wilhelm Wild und Karl Eyer 
Ludwigshafen a. Rh., tJberfuhrung ton Kalksalpeler in  ein slreufdhiges Diingesalz. 
(D. R. P. 423 958 KI. 16 yom 4/7. 1924, ausg. 14/1. 1926. — C. 1926.1. 2139.) K u.

Emanuel David, New York, ubert. yon: Howard Sanderson, Baldwin, N. Y., 
Diinger bestehend aus Kakaobohncnschalen enthaltender (das Pflanzenwachstum 
fordemder) M. (A. P. 1 571 970 vom 24/1. 1924, ausg. 9/2. 1926.) KAUSCH.

Giuseppe Trayersari, Italien, InsekłenvertilgungsmiUd, bestehend aus einer 
Mischung yon CCI,,, CS2, C8H5N 0 2, Kampher u. Kolophonium. (F. P. 581 697 yom 
15/5. 1924, ausg. 3/12. 1924.) K u h l i n g .

Leopold Griindl, Wien, Schddlingsvertilgungsmiltd. Tabakauszug, ein wasserl. 
gemachtes Teerol, Gallusgerbsaure oder eine pflanzhche Gerblsg. u. ein wss. Auszug 
aus Gallenpilz (Boletus felleus Buli.) werden gemischt u. dem Gemisch W. u. ein Kon- 
seryierungsmittel, yorzugsweise Salicylsaure, zugesetzt. (Oe. P. 101 676 vom 14/2.
1924, ausg. 25/11. 1925.) K u h l i n g .

Herbert Yeomans, Smethwick, England, Ungeziefervertilgungsmitlel, bestehend 
aus C10H 8, Mehl u. gegebcnenfalls CaO oder C10Ha, CaO, Starkę, Borsaure oder Borax. 
(E. P. 228 293 vom 2 1 / 1 1 . 1923, ausg. 26/2. 1925.) K u h l i n g .

William Stakely Cox, College Park, V. St. A., Schddlingsbekampfungsmittel, 
bestehend aus einer Mischung von Ca(OCl)a u. Parisergriin . (A. P. 1 469 773 vom 
25/4. 1921, ausg. 9/10.1923.) K u h l i n g .

fitablissements Loyer und Soc. chim. de Massy-PalaiseauReunis, Frankreich, 
Unkrautvertilgungs- und Diingemitld, bestehend aus einer Mischung von NH4C103 
u. einem Kalium- oder Natriumsalz bezw. einer Mischung von NaC103 u. NaN 03. 
Das Mittel wird in wss. Lsg. yerwendet u. kann auch durch eine Mischung yon NaC103 
u. einem Ammoniumsalz, z. B. (N H J2S04 ersetzt werden. (F. P. 573 527 yom 15/2.
1923, ausg. 25/6. 1924 u. F. P. 29 455 [Zus.-Pat.] yom 13/2. 1924, ausg. 7/8. 1925.) K u. 

fitablissements Loyer u. Soc. chim. de Massy-Palaiseau Reunis, Frankreich,
U7ikrautvertilgungsmittd. Zur Vertilgung von Unkraut werden Phenolsuhosauren, 
besonders Kresolsulfosaurcn yerwendet. (F. P. 572 888 yom 20/1. 1923, ausg. 14/6.
1924.) K u h l i n g . 

William Freeland Waddell, Glasgow, M iltd zur Tóiung und Verlreibung vou
liatlen, Mdusen, Maulumrfen und anderen Nagetieren, bestehend aus einer Mischung 
von Casein, Kaliumphosphat, Calciumphosphat, Leim, Schmierseife, Alaun u. CaS01. 
(E .P . 228 292 vom 19/11. 1923, ausg. 26/2. 1925.) K u h l i n g .
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V III. M etallurgie; M etallographie; M etałlverarbeitung.
Wilhelm Herz, Eine Kennziffer fiir den Erfólg einer Aufbereitung. Mathemat. 

Ableitung einer neuen Kennziffer fiir die Aufbereitung. Diese Kennziffer geht dem 
okonom. E rfo lg  parallel, erreicht daher ein Maximum. E s  werden prakt. Beispiele 
mit ihr durchgerechnet. (Metali u. Erz 23. 81—91. Bochum.) E n s z l i n .

Charles E. Locke, Erzzerkleinerung und Flotation. Vf. hebt in seinem Fortschritts- 
bericht iiber das Jahr 1925 die groBe Bedeutung der Flotation fiir die Aufbereitung 
hervor. Wahrend auf dem Gebiete der Erzzerkleinerung prinzipiell neue Vorrichtungen 
nicht erschienen sind, sind Verbesserungen einiger Siebe, Klassierer u. Eindicker erzielt 
worden. Hinsichtlich der Flotation u. der selektiven Schwimmaufbereitung werden 
insbesondere die Arbeiten von P a rŚ O N S , F a h r e n w a l d ,  K e y e s ,  H e a d  besprochen. 
Die Kohleaufbereitung hinkt noch stets der Erzaufbcreitung nach; es liegen einige Ver- 
besserungen der Riittelsiebe vor, wahrend eine Reihe von TJnterss. im Gange sind 
bzgl. der Anwondung der Flotation auf Kohlen der U. S. A. (Engin. Mining Joum.- 
Press 1 2 1 . 109—11. Cambridge [Mass.], Teclmol. Inst.) K. W o l f .

P. Geimer, Messungen im  Hochofenbetriebe vom Standpunkte des Hochófners. 
Vf. zeigt an Hand von Diagrammen die Notwendigkeit ,im Hochofenbetriebe jeden 
wichtigen Vorgang durch dauemde Messungen zu kontrollieren. Die heute iibliohen 
Verff. zur Messung geben brauchbare Aufschlusse zur Beurteilung des Hochofenganges. 
Am wichtigsten ist die Oberwachung der Gichtgaszus., fiir die dio MeBtechnik noch 
eelbsttatige App. zu konstruieren hat. Auch Tiefenanzeiger u. Gichtgas-Temp.-Messer 
sollten nirgends felilen. (Stahl u. Eisen 46 . 173—82. Troisdorf.) LU D ER .

George E. Lamb, Ein konkurrenzfahiger dektrischer Ofen. Vf. beschreibt einen 
elektr. Lichtbogenofen zum Schmelzen von Fe u. Stahl, der besonders rationell arbeitet. 
(Foundry 54 . 95— 99. Cleveland [O .]) L u d e r .

Seikichi Sató, Dilatomelrische TJntersuchung der A 3- und A^Urnwundlung in  
reinem Eisen. Es wurde die Umwandlung von reinem Fe von |9-Fe in y-Fe u. von y-  
in ó-Fe dilatometr. verfolgt. Bei jener erfolgt eine Verkiirzung, bei dieser wieder eine 
Verlangerung. Die Ausdehnungskurve innerhalb der ó-Modifikation stellt eine Fort- 
setzung der a-Kurve dar; was auch ais Beweis dafiir anzusehen ist, daB a-Fe u. (5-Fe 
die gleiche Modifikation darstellen. (The science reports of the Tóhoku imp. univ. 14 . 
513—27. 1925. Sendai [Japan]). L u d e r .

Seiji Kaya, Die Soliduslinie im System Eisen-Kóhlenstoff. Es wurde die Solidus- 
linie des Systems Fe-C im Bereiche von 0,23—1,60% C sowie die y-Mischkrystall- 
grenze von 1,02—1,57% C durch Messung der elektr. Lcitfahigkeit bestimmt. (The 
science reports of the Tóhoku imp. univ. 14 . 529—36. 1925. Sendai [Japan].) L u d e r .

Heinz Bablik, Das Beizen von Eisen mit Salz- und Schwefdsaure. Das Beizen 
von Fe m it HC1 u. H 2S04 setzt sich aus 2 Rkk. zusammen: Das FeO wird einerseits 
durch die Saure gel., andererseits durch den entwickelten H  abgesprengt. HC1 be- 
wirkt in hóherem MaBe den ersten, H 2S04 den zweiten Vorgang. Die Beizgeschwindig- 
keit steigt im allgemeinen mit der Temp. u. Saurekonz., u. zwar bei HC1 bis zum Ver- 
dampfen; bei H 2S04 liegt bei 25% H 2SO., ein Wirkungsmaximum. — Femer wird 
die Wirkungsweise von V o g e l s  Beizzusatz beschrieben u. die Wirtschaftlichkeit seiner 
Anwendung nachgewieśen. Die giinstige Wrkg. wird auf Capillarkrafte zuruckgefiihrt. 
(Stahl u. Eisen 46 . 218—22. Brunn a. G. [Niederosterreich].) L u d e r .

W. E. Day, jr., Kohlung durch feste Hartepuher. AUgemeine Besprechung der 
Vorgange dabei. (Trans. Amer. Soc. Steel Treating 9. 240—58. International Motor Co.,
New Brunswick, N. J.). W i l k e .

H. J. Freneh und o . Z. Klopsch, Anfangstemperatur und Massenwirkungen beim 
Abschreeken. Die Abschreckverss. wurden mit boch C-haltigem Fe (0,85—1,15%) 
ausgefiihrt. Beim Abschreeken von Eisenkugeln, -Staben u. -Platten ist die Abkiih-
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lungsgeschwindigkeit umgekehrt proportional der Dieke, groBer ais 1 u. weniger ais 2. 
Fiir eino bestimmte GroBo wird die hóchste Abkiihlungsgeschwindigkeit in Kugeln, 
dann im Stabeisen u. P latten erreicht oder boi gleieher Abkiihlungsgeschwindigkeit 
verha.lt sich der Durchmesser der Kugeln zu dem Durchmesser der Stabe u. Starkę 
der P latten wie 4:3:2, vorausgesetzt, dafl die Lange der Zylinder gleich dem 4-faohen 
Durchmesser u. die Lange u. Breite gleich der 4-fachen Starkę der P latten ist. Mit 
unbegrenzt langen Zylindern u. sehr langen u. breiten P latten ist dies Verhaltnis 3:2:1. 
Die Abkiihlungszeit ist umgekehrt proportional der gewahlten Abkiihlungsgeschwindig- 
keit, Yorausgesetzt, daB sie in einem Zeitraum gemessen wird, in dem keine grofie 
Warmeentww. durch Transformationen vorkommen. Die Beziehungen zwischen 
GroBo u. Gestalt des abgesehreckten Stahles u. der Abkiihlungsgeschwindigkeit oder 
-Zeit lassen sich durch folgende Formeln ausdriieken, in denen V die Gesehwindigkeit 
in Grad/sek. sei, T  dio Zeit in Sek., D  dio festgestellte Dimension in inches, S  die Ober
flache in sq. in., W das Vol. in cub. in. u. C, Cv  C% u. n  Konstanten: V Dn =  G , 
TjD n — C \, T  — C CJV, V =  (S/W)n x Cv  Die erhaltenen Abkiihlungsgeschwindig- 
keiten, wenn jede der einfaehen Formen unter bestimmten Bedingungen abgekiihlt 
wurde, ist eine Funktion der Oberflache bezogen auf die Volumeneinheit. Wenn zwei 
einfache Formen gleiehe Oberflachen auf die Yolumeneinheit bezogen haben, sind ihre 
Abkiihlungsgeschwindigkeiten im Innem gleich. —  Erhóhung der Anfangstemp. beim 
Abschrecken in gewohnlichen Ólen u. W. von Raumtemp. erhóht die Abkiihlungs- 
gesehwindigkeit. Die Grofie dieser Anderung ist zwischen 720 u. 800° betrachtlicher ais 
iiber 800° bei gleieher Temperaturerhóhung. AnschlieBend ist dio Aussprache an- 
gefiihrt. (Trans. Amer. Soc. Steel Treating 9. 33—74.142—43. Bureau of Standards, 
Washington, D. C.). WlLKE.

Nikolaus Czakó, Die Industrie der Ferrolegierungen. Vf. gibt eine Ubersieht 
iiber die Industrie der Ferrolegierungen. Es werden besprochcn: die Rohstoffbasis, 
die zur Herst. angewandten metallurg. Verff. u. dio Verwendung von Ferromangan, 
Ferrosilicium, Ferroaluminium, Ferrotitan, Ferrochroni, Ferrowolfram, Ferronwlybddn, 
Ferrovan.ad.in, Ferronickel u. Ferrokohalt. (GieBereiztg. 23. 89—94. Koln a. Rh.) Lij.

E. C. Bain, Die Natur der Eisen- und Chroniłegierungen. Es wird die B. u. Er- 
haltung der festen <5-Eisenlsg. bei Raumtemp. beschrieben. Die Legierungen werden 
iiber den Bereich der Austenitbildung erhitzt, die Austenittransformation durch W.- 
Abschreekung unterdriickt u. die feste <5-Eisenlsg. unverandert in einer bestandigen 
Form festgehalten, die ident. m it a-Fe oder Ferrit ist. Der Name <5-Fe bezeichnet nur, 
daB das Materiał auf eine hohere Temp. erhitzt worden ist, ais zum Bestehen von 
Austenit in Beruhrung m it a-Fe notwendig ist. Physikal. sind beide ident. a-Fe kann 
bis zu 60% Cr in f ester Lsg. auf nehmen u. bildet wahrscheinlich auch mit hoherem 
Cr-Gehalt feste Lsgg. Die festen Lsgg. von Cr in Fe, die weniger ais rund 14% Cr 
enthalten, zeigen die a-y- u. y-ó-Transformationen beim Erhitzen. Die Temp. der 
a-y-Transformation ^ ird  m it steigendem Cr-Gehalt hoher, wahrend die y-Ó-Trans- 
formation dabei fallt. Der Temperaturbereich fiir stabiles y-Fe wird daher bei 10% Cr 
klein u. y-Fe wird nicht bei keiner Temp. in Legierungen gebildet, die mehr ais 14% Cr 
enthalten, auBer durch Einw. von C. C ist fiir gewohnlich in jeder Legierung dieser 
A rt enthalten u. yergroBert den Bereich der Austenitbildung, in dem die y-6- 
Temp. erhoht u. die a-y-Temp. emiedrigt wird. C vermag sogar in Legierungen 
mit 30% Cr etwas y-Fe zu erzeugen. In  Legierungen mit hoherem Cr-Gehalt (25%) 
sind die festen a- u. <5-Fe-Lsgg. ident., es zeigt sich keine Transformation. Bei diesem 
Cr-Gehalt ist 0,40%C erforderlich, um merkbare Mengen Austenit zu bilden. Sowohl C 
ais auch Cr maehen den Austenit trage zur a-Fe-Bildung (Martensit) beim Abkuhlen. 
Ungefahr 12% C sind notig, um naeh dem Wasserabschrecken jede merkliehe Austenit
bildung bei Raumtemp. zu verhindern, sogar wenn der C-Gehalt 0,35% betragt. Die 
Fe-Cr-Legierungen m it weniger ais 10% verhalten sich also ahnlich wie niedrig ge-
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kohltes Fe beim Abschrecken. Erst uber 10°/o Cr erhalt man geniigend bestandiges 
<5-Fe. (Trans. Amer. Soc. Steel Treating 9. 9—32. Union Carbide and Carbon Research 
Lab., Long Island City [N. Y.].) WlLKE.

E. Bauer, Sćhwindung und Spannung im GufSeisen. Vf. besehreibt die v er-  
schiedenartige Auswirkung der Sćhwindung, die von der Art, Form u. Starkę der 
GuBstiieke abhangig ist, sowie die MaBnahmen zur Vorbeugung u. Abwehr der B e- 
gleiterscheinungen. An Hand von systemat. Verss. an verschicdcnen Profilen lassen 
sieh Schwindungskurven aufstellen, die eine ungefahre Vorausbest. der in einem Kon- 
struktionsteil auftretenden Sehwindungen ermogliehen. Auf einzelne Falle geht Vf. 
naher ein u. bringt eine Reihe von Abbildungen. (Giefiereiztg. 23. 61—73. 95—102. 
121—28. Liinen a. d. Lippe.) L u d e r .

Dan M. Avey, Erhitze das Flufieisen starker. Yf. besehreibt einen Regenerativ- 
ofen von BOSSHARDT fiir FluBeisen, m it dessen Hilfe das Bad auf Tempp. bis 2000° 
erhitzt werden kann. Es werden die Vorteile dieses Verf. u. der Arbeitsgang genau 
erortert u. Analysen des Roh- u. des Fertigeisens angegeben. Der Arbeit sind ferner 
eineReihe erlauternder Bilder beigefiigt. (Foundry 54. 88—91.124. Cleveland [O.].) Lu.

J. P. Gili und M. A. Frost, Die chemische Zusammensetzung von Werkzeugslahlen. 
Bei C-Werkzeugstahlen findet man einen Si-Gehalt von 0,10—0,35, 0,10—0,40% Mn, 
0,02—0,035% S u. P. Si maeht bei hoch C-haltigen Stahlen bruchig u. vermindert 
die Schneidscharfe der Kanton, was bei 0,40% Si ungefahr bemerkbar ist. Mn ver- 
groBert die Gefahr des Breehens beim Harten, 0,30% wird ungefahr der hochst zu- 
lassige Gehalt sein, da 0,45% schon zerstorend wirlten. Cr u. W sollte auf ein Gesamt- 
gehalt von 0,10% u. tiefer gehalten werden. Soli Ni zugesetzt werden, so durfen 
hochstens 0,10% angewandt werden. Nicht deformierbare, ólgehartete Stahle ent- 
halten 0,80—0,95% C, 1,01—1,65% Mn, 0,15—0,34% Si, hochstens 0,025% S u. P, 
auBerdem C, W  u. V. AnschlieBend werden die Zuss. von hoch C- u. niedrig W- 
haltigen Stahlen, bei hohen Tempp. Arbeitenden, hoch C- u. hoch Cr-haltigen u. 
Sehnelldrehstahlen besprochen. Trotzdem das vorliegende Materiał sehr umfangreieh 
u. nicht einheitlich ist, halten Vff. eino Normierung auf diesem Gebiet in jetziger 
Zeit fiir verfruht, da dies den Fortschritt hemmen wiirde. (Trans. Amer. Soc. Steel 
Treating 9. 75—98. Vanadium-Alloys Steel Co., Latrobe, Pa.) W ilk e .

Howard Scott, Langenanderungen, die beim Anlassen wid Altem  von Wcrkzeugskthl 
auflrelen. Von den benutzten Stahlen hatten nur einige einen W-, Va-, Mo- oder Ni- 
Gehalt. Die bekannte Zunahme des spezif. Vol. beim Abschrecken konnte bestatigt 
u. die dabei auftretenden Breiten-, Langen- u. HćShenanderungen noch niiher unter- 
sucht werden. Alle abgeschreckten u. nicht angelassenen Stahle zogen sieh mit der 
Zeit etwas zusammen, u. zwar war die Kontraktion bei 100° bedeutend groBer ais bei 
Raumtemp. Nach 6 Monaten war sie bei gewóhnlicher Temp. so groB wio nach 1 Stde. 
bei 100°. Werkzeuge, die in der Luft abgekuhlt waren, dehnten sieh auch mit der 
Zeit aus, aber ohne groBen Untersehied zwischen 100° u. Raumtemp. Es wird gezeigt, 
daB die Kontraktion mit langerer Zeit ident. m it der Anfangskontraktion beim Anlassen 
ist u. die Ausdehnung m it der Ausdehnung beim Anlassen, die der Anfangskontraktion 
folgt. Das die Praxis beriihrende Hauptproblem ist, Ausdehnung zu yermeiden, die 
bei in Ol geharteten Stahlen eine betrachtliche GroBe erreichen kann; hiernach ist 
ein Weg zur Bearbeitung dieses Problems angezeigt. (Trans. Amer. Soc. Steel Treating 
9. 277—304. Westinghouse Eleetrio and Manufacturing Co., East Pittsburgh, Pa.) WlL.

M. A. Grossmann und E. C. Bain, Ober die Natur einiger wenig Wolfram ent- 
haltenden Werkzeugsłahle. 2 Stahle wurden auf mechan. u. physikal. Eigenschaften 
untersucht. Stahl 1  war in Ol gehartet (1,08% C, 0,35% Mn, 0,36% Si, 2,66% W,
0,50% Cr u. 0,29% V), Stahl 2 mittels W. (1,23% C, 0,25% Mn, 0,14% Si, 2,46% W 
u. 0,14% Cr). Der m it Ol gehartete Stahl bestand aus Martensit u. Austenit, wahrend 
der mit W. gehartete diese Struktur nur an der Oberflache zeigte, das Innere bestand
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zum gróBten Teilo aus Troostit. Die Hartekuryen des in Ol geharteten Stahls zeigen 
eine zweitc Hartę bei 260° u. eine geringe bei 600°. Die Kerbzahigkeitskuryen lassen 
eine Anfangszahigkeit beim Anlassen des Stahles erkennen, dann bei 260° Bruchigkeit 
u. dann wieder ausgesproehene Zahigkeit. Die beste Vereinigung von H artę u. Zaliig- 
keit wird man also erlangen, wenn man yon 910—925° in Ol absclireckt u. bei 175° 
anlaflt. (Trans. Amer. Soc. Steel Treating 9. 259—76. United Alloy Steel Co., Canton, 
Ohio u. Carbon Research Laboratories, Long Island City, N. Y.) W lL K E .

H. Hanemann und A: Sehrader, Uber Martensit. Vff. geben eine Ubersicht iiber 
friihere Unterss. betreffs der S truktur von Martensit u. Austenit im geharteten Stahl 
ihre therm. Ausdehnung u. krit. Punkte. Die bisher allgemein anerkannte Meinung, 
die sich auf dieseVerss. stutzt, ist, daB Martensit a-Fe sei, dessen Raumgitter durch 
eine unstabile Lsg. von C im Gitter gestreckt worden sei. Es wird nun gezeigt, daB 
die Tatsachen der Austenit-Martensitrk. sich nicht mit der a-Fe-Hypothese ver- 
einigen lassen u. Yft. geben Yerss. wieder, die zur e-ł^-Hypothese fiihren. Es konnte 
erwiesen werden, daB die Martensitbildung in fl. Luft nicht den gesamten Austenit 
yerbraucht, daB die dabei gebildeten Martensitnadeln an C armer sind ais der um- 
gebende Austenit. DaB Martensitnadeln von a-Fe verschieden sind, ergibt dann noch aus 
folgendem: Wird Fe m it nur 0,05—0,20% C plótzlich stark geschreckt, so kann die Ferrit- 
bildung vollkommen unterdriickt werden. Fiir gewóhnlich sind neben den Martensit
nadeln dann einige Feriitnadeln (a-Fe) vorhanden. Diese Ferritnadeln sind von Mar
tensit deutlieh in ihrer Harto u. ihrer Farbę nach dem Atzen yerschieden. Alle diese 
Beobachtungen fiihrten Vff. dazu, anzunehmen, daB der Martensit aus 2 bisher un- 
bekannten Phasen des Fe-C-Diagramms besteht, die yom a- u. y-Fe yerschieden sind. 
Die neuen Phasen e u. r/ sind im metastabilen Gleichgewicht mit dem Austenit u. 
bilden ein peritektoides Gleichgewicht. Ein Martensitdiagramm oder metastabiles 
System I I  (das Zementitsystem ist metastabiles System I), das tiefer ais Zementit- 
system liegt — der hóchste Punkt ist 685° — wird angegeben. Die Transformationen 
dieses Martensitsystems konnen nur eintreten, wenn durch sehr schnelles Abkiihlen 
das Zementitsystom nicht in Wirksamkeit gekommen ist; kein Troostit darf sich 
bei A  r ' gebildet haben. Trifft dies alles zu, dann folgt die festo y-Lsg. den Linien des 
metastabilen Systems II. Die Warmeentww. bei diesen schnellen Abkiihlungen — 
es waren etwa 4 Sek. bei Anwendung yon Ol — wurde mittels Elektrocardiograph 
aufgenommen. Der Unterschied zwischen den a- u. e-Fe liegt in dem Betrag, den 
jede Form an C in fester Lsg. halten kann, e-Fo lost bis zu 0,10% C, a-Fe nur 0,006%. 
AuBerdem hat e- eine andere Farbę beim Atzen ais a-Fe, u. es sind scharfe Grenzen 
zwischen den beiden Phasen yorhanden. Die Eigenschaften eines Fe m it 0,05% C,
0,37% Mn, 0,053% P  u. 0,048% S sind: auf 950° angelassen u. langsam abgekiihlt 
(a-Fe): 52,500 Zug, 30%Dehnung, Brinell 122; schnell yon 950° abgeschreckt (e-Fe):
85,000, 15%, 160.

Die Mikrostruktur ist wie folgt: Fe mit weniger ais 10% hat teilweise Nadel- 
u. teilweise polygonale Struktur, was aus dem unyollstandigen Gleichgewicht zu er- 
klaren ist. Beim Anlassen der Fe m it 0,10—0,90% C lassen sich die Nadeln in 2 Arten 
teilen, solche m it niedrigem C-Gehalt u. solehe m it hohem, die Ietztere Art nimmt 
m it dem C-Gehalt auf 0,90% hin zu. Wir haben eine Mischung yon e u. 1 ] mit einigen 
kleinen Austenitteilchen. Im  Stahl von mehr ais 0,90% C bildet sich auch Austenit, 
das mit steigendem C-Gehalt zunimmt. Wir sind im 7] +  y-Bereich. Uber 1,40% C 
haben wir nur Nadelstruktur, an Stelle der martensit., weil beim Abschrecken der 
Stahl das 3-Phasengleichgewicht des neuen Systems nicht mehr beriihrt, sondern 
gleich in das 2-Phasengebiet r ]Ą- y  gelangt. (Trans. Amer. Soc. Steel Treating 9. 
169—239. 364. Berlin-Charlottenburg.) W lL K E .

Masuo Kawakami, Die Bestimmung der Niederschlagswdrme von Zementit aus 
a- und fł-Martensiten. An 8 yerschiedenen C-Stahlen mit 0,30— 1,32% C wurde die
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Reaktionswiirme bei der Ausscheidung von Fe3C aus a-Martensit gomessen. Die frei- 
werdende Warnie wackst mit dem C-Gelialt u. betragt bei eutektoidem Stahl 3,7 Gramrn- 
calorien. Die entspreohende Wiirmetonung sowohl in a- ais auch in /?-Martensit wurde 
•an 5 Legierungen gemessen. Sie ist bei /3-Martensit lialb so groB wie bei a-Martensit. 
(The science reports of the Tóhoku imp. univ. 14 . 559—68. 1925. Sendai [Japan].) Lu.

D. H. Miller, Die AhiminiuinschweiPung nach zwei Methoden. Das SchweiBen 
von Al kann m it oder ohne FluBmittel vorgenommen werden. Im  ersten Falle ent- 
fernt man die Al20 3-Hautchen durch Riihren mit Fe-Staben in der SchweiBe. Beim 
Kweiten Verf. sorgt das FluBmittel fiir die Entfernung des Oxydcs u. das Zusammen- 
flieBen der zu schweiBenden Teile. (Foundry 54. 117— 18. Cleveland [O .].) L u d e r .

Kurt Brauer, Zinnfolie wid Aluminiumfolie ais Verpackungsmitld. Vf. berichtct 
iiber fruhere Unterss. WACKENRODERS. Hundefutterungsverss. ergaben die Un- 
giftigkeit von Sn-Folien; diese erwiesen sich ais schmiegsamer ais Al-Folien. Al- 
Folien wurden von schwach alkal. Fil., besonders NH4OH, stark angegriffen, Sn- 
Folien nicht. Die Nachpriifung mit neueren Fabrikatcn ergab, daB Al-Folien schmieg
samer geworden sind, ohne die Geschmeidigkeit der Sn-Folien zu erreichen; sie weisen 
hoch feine Risse auf u. reiBen an scharfen Kanten ofters ein. Weder Al- noch Sn- 
Folien verfarbten sich in' H 2S-haltiger Luft. (Ztschr. f. medizin. Chemie 4. 2—4. 
Cassel.) J u n g .

Ernest V. Pannell, Die Ałuminiumlegienaujen gdangen zu groperer Anwendung. 
Vf. gibt eine Zusammenstellung von Al-Legierungen mit Zusiitzen von Cu, Zn, Si, 
Ni u. Mg unter Angabe der Bezeichnungen, unter denen sie im Handel rorkommen, 
u. ihrer hauptsachlichen Eigenschaften. (Foundry 54 . 105— 07, Cleveland [O.].) Lii.

Hikozo Endo, Die Beziehungen zwischen dem Gleichgewichlsdiagramm und der 
Magnelisierbarkeił von binaren Legierungen. Yf. untersuchtc an den binaren Systemen 
Cu-Sn, Cu-Zn, Bi-Sn, Zn-Sn, Pb-Tl, Bi-Pb, Sb-Sn, Sb-Cu, Bi-Zn, Sb-Pb, Bi-Tc u. 
Gu-Mn die Beziehungen von Zustandsdiagramm u. Magnetisierbarkeit y_. Dic Kurven 
vón ^ waren gerade Linien, wenn die Legierung ein lieterogenes Gemenge zweier Kry- 
stallartcn darstellte. Eine stetige Kurve deutet auf Mischkrystallc. Chem. Vćrbb. 
werden durch scharfe Knickpunkte gekennzeichnet. Die Systcme Pb-Sb u. Bi-Te 
wurden auch therm. mkr. u. auf ilire elektr. Leitfahigkeit untersucht. (The science 
reports of the Tóhoku imp. univ. 14. 479—512. 1925. Sendai [Japan].) L u d e r .

Paul Cebrat, Verschiedene Arten von Maschinen zur Herstdlung nahtloser Rohre. 
Yf. beschreibt die verschiedenen Verff, zur Erzeugung nahtloser Fe-Rohre, M a n n e s 
m a n n  usw., ihro Vorzuge, Nachteilo u. Wirtachaftlichkeit. (Iron Age 117- 473—76. 
New York.) L u d e r .

H. A. Schwartz, Die Temperaluren der langlebigen Gufifonnen bestimmen die Eigen~ 
schaften des Gusses. Die Harto eines GuBstiickes hangt von der Graphitausscheidung 
im Fe ab. Diese kann durch entsprechende Zus. beeinfluBt werden u. vor allem durch 
die Abkiihlungsgeschwindigkeit des gegossenen Stiickes, u. zwar wird das GuBstiick, 
das in der langlebigen Form langer belassen wird, harter, da sich weniger Kohlenstoff 
ausschcidet, entsprechend der langeren Zeit der schnellen Abkuhlung, ais ein kjirzere 
Zeit in der Form belassenes. Um eine bestimmte Hartę im GuBstiick zu erhalten, 
ist es dalicr notwendig, bei einer vorherbestimmten Temp. des GuBstiickes das Stiick 
aus der Form zu entfemen. Diese Temp. licgt hoher, wenn gróBere Weichheit u. nied. 
riger, wenn hóhere Hartę gcwiinscht werden. Entsprechend dem Querschnitt u. der 
Materialvertcilung, ob mehr oder weniger abgeschiedener C gewiinscht wird, werden 
die aus der Form entfernten GuBstiicke weiter abgekiihlt. Es ist nun hierauf ein 
neues Verf. ausgearbeitet worden, das sich aber nur fiir Massenproduktion eignet u. 
ganz gleichartige Prodd. liefert, Es ist dabei eine sichere u. prakt. Einrichtung vor- 
gesehen, durch die die GuBstiicke, sobald eine bestimmte Temp. erreicht ist, aus der Form
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entfernt werden. Auf diese Weise werden in grOBeren JIM. GuBstucke mit derselbea 
Harto u. allgemeinen Struktureigenschaften erreieht. Man kat es dann wieder in der 
Hand, durch gceignete Abanderungen eine neue Serie von Massenartikeln m it andorn 
Eigenschaften zu erzeugen. (Foundry 54. 147. 149—50.) W i l k e .

Hans Rudolf Karg, Das Aluminieren bezw. Chromalisieren von Roststaben mitiels 
des Metallspritzverfahrens. (Vgl. S. 1882.) Vf. beschreibt das Aluminieren von Rost- 
staben durch das Spritzverf. u. die erhóhtc Widerstandsfahigkeit dieser Stabe. Gegen- 
teilige Erfahrungen werden auf die Versehiedenartigkeit der Brennstoffe u. sonstigen 
órtlichen Bedingungen zuruckgefiihrt, (Zenjralbl. d. Hiitten u. Walzw. 30. 57—61. 
Berlin-Neukólln.) LiŻDER.

William E. Greenawalt, Denver, Colorado, Hetallurgisches Verfahren zur Ex- 
traktion von Kupfer aus Beinen Erzen. Man untcrwirft die aus den Erzen extrahierten 
Cu-Lsgg. abwechselnd einem Reduktionsmittel u. der Elektrolyse zum Abscheiden des 
Cu u. zur Rcgenerierung der Saure u. wiederholt alle Operationen (Auslaugen, Redu- 
zieren u. Elektrolysieren) bis die Lsg. durch die Verunrcinigungen ganz unrein geworden 
ist. Hierauf wird ein Teil der Lsg. einer Elektrolyse ausgesetzt, die Saure reduziert u. 
dann dieser Teil wieder reduziert u. elektrolysiert. (A. P. 1 572114 vom 2/9. 1924, 
ausg. 9/2. 1926.) K a u s c h .

Soc. Metallurgica Chilena ,,Cuprum“, Valparaiso, Chile, Auslaugen ozydischer 
Erze und somtiger melallurgisćker Produkle. (D. R. P. 425 363 KI. 40a vom 27/9.
1923, ausg. 16/2. 1926. — C. 1923. II. 32.) K u h lin g .

Adolf Barth, Frankfurt a. M., Ausbringen von Metatten aus Gekrałzenund Aschen, 
dad. gek., daB man das zerkleinerte oder in zerkleinertcr Form vorliegende metall- 
haltige Gut zunachst auf mechan. Wege in Bestandteile von groBerer u. geringerer 
Schwebefahigkeit zerlegt, worauf man durch chem. oder elektrochcm. Losungswrkg. 
in den vorgctrennten beiden Sorten das Metali besonders herauslost. — Das Verf. 
yerlauft schnell u. gibt gute Ausbeuten. (D. R. P. 425 028 K I. 40 a vom 9/11. 1923, 
ausg. 9/2. 1926.) K u h l i n g .

Edward Livingston Ford, Youngstown, V. St. A., Puddelverfahren. (D. R. P. 
425 277 K I. 18 b vom 19/3. 1924, ausg. 15/2. 1926. A. Prior. 9/4. 1923. — C. 1924. 
I I .  1021.) K u h l i n g .

Westinghouse Electric & Manufacturing Co., iibert. yon: William J. Merten, 
Pittsburgh, V. St. A., Ilartungsbad, bestehend aus 15—24% Alkalichlorid, 5—20% 
Alkalicyanid, 5—20% eines Erdalkalioxyds (CaO) u. W. (A. P. 1 571 290 vom 4/5.
1925, ausg. 2/2. 1926.) K u h l i n g .

Georg Stig und Einar Stig, Odda, Norwegen. Ilerstellung slickstoffarmer, chrom- 
haltiger Eisen- und Stahllegierungen. (D. R. P. 424 957 KI. 18 b vom 13/3. 1924, 
ausg. 8/2. 1926. N. Prior. 27/3. 1923. — C. 1924. I I . 756.) K u h l i n g .

George Coleman Nixon, Syracuse, New York, V. St. A., M iltd  zur Oberfldchen* 
liartung von Stahl und Eisen. Es besteht aus einem Gemisch von Koks, Steinkohle usw. 
u. Alkaliphosphaten, man trankt z. B. Koks mit etwa 10% Trinatriumphosphat. 
(A. P. 1566 766 w in  20/10. 1923, ausg. 22/12. 1925.) F r a n z .

Thomas J. Bray, jr., Youngstown, Ohio, Stahlerzeugung. Man desoxydiert den 
Stahl und fuhrt in seine Schmelze eine geringe Menge Na,C03 ein. (A. P. 1 572179 
vom 5/6. 1922, ausg. 9/2. 1926.) K a u s c h .

Niels C. Christensen, Salt Lake City, Utah, Gewinnunrj von Blei wid Z ink aus 
gemischten Blei-Zink-Sulfiderzen. Man mischt die feingemahlenen Erze mit einer 
sauren, konz. Salzlauge, hierbei lóscn sich das Pb u. ein Teil des Zn ais Chloride u. der
S wird ais H2S ausgetrieben. Letzterer wird mit Kalk behandelt u. das Ca(SH)2 
zum Fallen zuerst des Pb u. dann des Zn benutzt. (A. P. 1 572 268 vom 31/12. 1923,. 
ausg. 9/2. 1926.) K a u s c h .
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Ernst Pokorni, Hallo a. S., Abscheiden von Kupfer und Wismut aus Molybdan
glanz, 1 . dad. gek., daB der Molybdanglanz bis zur yollstandigen Auflsg. der Kupfer- 
u. Wismutteilchen in Ggw. voii W. der Einw. von Chlorgas ausgesetzt wird. — 2. dad. 
gek., daB der Molybdanglanz nur so lange mit, Cl2 bchandelt wird, bis sich dic Ober- 
flache der ICupfer- bezw. Wismutmineralteilchen yerandert, u. dann flotiort wird. — 
Hfihere Temp. begunstigt dio Einw. des Cl2. (D. R. P. 425 364 K I. 40 a vom 16/6.
1923, ausg. 17/2. 1926.) K u h l i n g .

William E. Greenawalt, Denver, Colorado, Metallurgisches Verfahren der Kupfer- 
geuńnnung. Cu-Erze werden mit einer Saure ausgelaugt u. die erhaltencn Lsgg. in einer 
Reihe yon clektrolyt. Einheiten, deren jede einen Reduktions- u. einen Elektrolysier- 
raum enthalt, unter Aufrechterhaltung eines konstanten Durchflusses elektrolysiert. 
(A. P. 1 572115 vpm 1/12. 1924, ausg. 9/2. 1926.) K a u s c h .

Norske Molybdenprodukter A/S, Oslo, Eerstellung von Mólybddnverbindungen,
1. dad. gek., daB Molybdan-Schwefelyerbb. mit B, Ti, Zr einzeln oder beliebig kom- 
biniert, reduziert u. B, Ti, Zr in solchem Uberschufi yerwendet werden, daB Molybdan- 
boride, -titanide usw. entstehen; gleichzeitig konnen Th, V, die Metalle der Chrom- 
u. Eisongruppe mit ihren unmittelbaren Nachbarn zugesetzt werden, die Zusatze zu 
den Molybdan-Schwefelyerbb. konnen elementar. oder in Yerbb. erfolgen. — 2. dad. 
gek., daB geringe Mengen C, Si, Nz oder P  rein oder in Verbb. zugesetzt werden, um 
Hartę u. Festigkeit zu erhohen. — Die Erzeugnisse sind bestandige, sehr harte Korpcr, 
welche ais Schleifmittel u. dgl. yerwendet werden konnen. (D. R. P. 424 990 KI. 40 b 
vom 15/5. 1921, ausg. 9/2. 1926.) K u h l i n g .

Harry Hey, Melbourne, Austral., Gewinnung von Blei und Silber aus Schwefderzen 
und mełallurgischen Produkten. Man erhitzt die Erze in Ggw. von HCl-Gas in nichtoxyd. 
Atm., um das Pb u. das Ag zu ehlorieren, dann Iaugt man die beiden Chloride aus. 
(A. P. 1572 388 vom 20/1. 1921, ausg. 9/2. 1926.) K a u s c h .

Fred. M. Ekert, Laubendorf b. Niirnberg, Ais Dampfdichtung geeignete Legie- 
rungen aus Nickd, Kupfer und Blei, gek. durch eine Zus. von 15—40 Teilen Ni, 4 bis 
15 Teilen Sn, 10—30 Teilen Cu, 30—65 Teilen Pb, 1—10 Teilen Zn u. 1—10 Teilen 
Mn, Cr, W, Co oder V. — Zur Herst. schm. man zunachst Ni, Cu u. Zn unter Luft- 
abschluB zusammen u. setzt der Sehmelze ebenfalls unter LuftabsehluB die iibrigen 
Bestandteile der Legierung zu, (D. R. P. 424 970 K I. 40 b vom 22/2. 1924, ausg. 
8/2. 1926.) . K u h l i n g .

Aluminium Die-Casting Corporation, New Jersey, ubert. von: Roderick 
L. Johns ton, Plainfield, N. J., Legierung bestehend aus 89% Al, 5— 10% Sn u. 
1—15% Si. (A. P. 1572 357 vom 26/12. 1922, ausg. 9/2. 1926.) K a u s c h .

Aluminium Manufacturers Inc., Cleveland, Ohio, ubert. von: Ernest Raymond 
Crosby, Cleveland, Meiallegierung bestehend aus Al mit 3—8%  Si u. etwa 3% Sn. 
(A. P. 1572 382 vom 7/7. 1921, ausg. 9/2. 1926.) K a u s c h .

Aluminium Co. of America, Pittsburgh, ubert. yon: Aladar Pacz, Cleyeland, 
Ohio, Aluminiumlegierung bestehend aus 70 Teilen Al, 15—27,5 Teilen Cu u. 2,5 bis 
15 Teilen Si. (A. P. 1 572 502 vom 12/9. 1919, ausg. 9/2. 1926.) K a u s c h .

Aluminium Co. of America, Pennsylyanien, iibert. von: Aladar Pacz, Cleveland 
Heights, Ohio, Aluminiumlegierung enthaltend 2,5% Ni u, 10% Si- (A. P. 1 572 503 
vom 31/5. 1921, ausg. 9/2. 1926.) K a u s c h .

De Bats Metals Co., Bloomfield, N. J., iibert. von: Jean H. L. de Bats, East 
Orange, N. J., Legierung bestehend aus 15—30% (des Ganzen) Ni u. mindestens je 
15% (des Ganzen) zweier Metalle der Cr-Gruppe (zusammen 70—85% des Ganzen). 
(A. P. 1 572 593 yom 24/1. 1924, ausg. 9/2. 1926.) K a u s c h .

International Nickel Co., New York, iibert. von: Paul D. Merica, New York, 
Nickellegierung. Man desosydiert geschmolzenes Ni oder Monelmetall, am besten mit

178*
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Mg, u. mischt die Schmelze dann mit geacłimolzenem Al bezw. Al, Mn u. Cu. (A. P. 
1572 744 vom 26/6. 1923, ausg. 9/2. 1926.) K a u s c h .

Jose Selles, Frankreich, Lotmittd fiir Aluminium. KC1, NaCl, LiCl u. K F werden 
zusammengeschmolzen u. die Schmelzc gepulvert. In  die M. wird ein erhitzter Alu- 
miniumstab getaucht, der von der M. iiberzogen wird. Zum Loten bestreicht man dio 
zu verbindenden Stellen mit dem Stabe, indem man sie gleichzeitig erhitzt. (F. P. 
600 299 T o m  3/7. 1925, ausg. 3/2. 1926.) K u h lin g .

Cśsar Parolini, Frankreich, Uberziehen von Gegenstdnden mit Meta Hen auf gal- 
vanoplastischem Wer/e. Die Gegenstande werden zunachst m it Metali- oder Metali- 
oxydpulvern eingestaubt, in ein Versilberungs- oder anderes Metallisierungsbad ge
taucht, mit W. gewaschen u. dann in iiblicher Weise auf galvanoplast. Wege mit Metali 
iiberzogen. (F. P. 600 674 vom 10/7. 1925, ausg. 12/2. 1926.) K u h l i n g .

X . Farben; F arberei; D ruckerei.
M. G. Kotibłiasliker, Die Reduktionskraft von Sulfitablauge und ihre Verwendung 

beim Farben und Bleichen. Das Farben von Indigo unter Verwendung der Sulfit
ablauge ais Reduktionsmittel wird mit dem Farben unter Hydrosulfitzusatz ver- 
glichen, Angaben iiber Abziehen von Indigo u. anderen Kiipenfarbstoffen u. Pararot. 
(Journ. Soc. Dyers Colourists 41. 361—62. 1925.) S u v e r n .

Paul Pfeiffer und Olga Angern, Zur Theorie des Anfarbens von Wolle uńd 
Seide. Zur Aufklśirung der Farbevorgdnge haben Yff. m it einfachen chem. Verbb., die 
die wichtigstcn Atomgruppicrungcn der Wolle u. Seide enthalten, Modellverss. an- 
gestellt, um so die chem. Krafte kennen zu lernen, die fur den FarbeprozeB in Betraclit 
kommen. Da in der Wolle u. Seide bas. NH2-Gruppen, saure Carboxylgruppen u. Saure- 
amidgruppierungen enthalten sind, wurde das Verh. von Aminosauren u. Saureamiden 
gegen Farbstoffe untersueht (vgl. P f e i f f e r  u . W it t k a , Chem.-Ztg. 40. 357; C. 1916.
I. 1207) im AnschluB an friihere (Ztschr. f. physiol. Ch. 143. 265; C. 1925. II. 39; im 
Original stcht falschlich Ztschr. f. physiol. Ch. 146. 98) Verss. — Ais Farbstoffe wurden 
einfache Oxy- u. Aminoazobenzole, ais Aminosauren Phenylalanin u. Sarkosin gowahlt. — 
Es wurden salzartige Mol.-Verbb. erhalten, in denen die phenol. OH-Gruppe des Farb- 
stoffs die NH2-Gruppe der Aminosaure absattigt. Das Sarkosinanhydrid gibt mit 
sauren wie mit bas. Azofarbstoffen gut charakterisierte Mol.-Verbb., dio durch Auf
nahme der F.-Kurven usw. sicher gestellt wurden. Die Verbb. aus Benzolazophenol, 
Benzolazoresorcin u. Benzólazosalicylsdure mit Sarkosinanhydrid sind nach dem Ver- 
haltnis 1 Anhydrid : 2 Farbstoff zusammengesetzt. Durch W . werden die 3 Additions- 
prodd. wieder in die Komponentcn gespalten. Ais Haftstellen im Sarkosinanhydrid- 
molekiil miissen die Carbonyl-O-Atome betrachtet wrerdcn, so daB sich fiir die Sarkosin- 
anhydridrerb. des p-Oxyazóbenzols Formel I  ergibt. — Yon bas. Azofarbstoffen wurden 
p-Aminoazobenzól u. o-Toluolazo-o-toluidin untersueht; ihre Sarkosinanhydridverbb. 
entsprechen II u. III, wonach der H der NH2-Gruppe fur die Additionsrkk. maBgebend 
ist. — Aus den Resultaten ziehen Vff. den SehluB, daB beim Anfarben der Seide u. 
W o lle  mit bas. u. sauren Farbstoffen rein chem. Krafte zum mindesten stark beteiligt 
sind, u. daB es ganz allgemein auf die Entstehung von Mol.-Yerbb. zwischen Faser u. 
Farbstoff zuriickzufuhren ist, die salzartig sein konnen, es aber nicht immer zu sein 
brauchen. Mit der Adsorptionstheorie von GEORGIEVICS steht die chem. Auffassung 
nicht im Widerspruch; wahrend jene aber die Frage nach der N atur der Affinitat zwischen 
Faser u. Farbstoff offen liiBt, zeigen die Modellverss., daB chem. Krafte im Spiel sind, 
vergleichbar den sogenannten Nebenvalenzkraften, die zwischen den einzelnen Moll. 
in den Verbb. hoherer Ordnimg tatig sind. — Besonders scharf tr i t t  bei den Yerss. der 
Vff. die Bedeutung der auzochromen OH-Gruppe hervor. Azóbenzol, das Chromogen 
der Azofarbstoffe, ist eben deshalb kein Farbstoff, weil es keine chem. Affinitat zu den 
wichtigstcn anlagerungsfahigen Gruppen der Seide u. Wolle besitzt; erst der Eintritt
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einer OH-Gruppe ruft diese Affinitat liervor. — Die Existenz von Verbb. aus Sarkosin
anhydrid u. Aminoazokorpern zeigt, daB sich die NH2-Gruppe weitgehend der OH-

Gruppe anselilioBt, also bei den Farbe- 
0 -H 0*G 0H4'N  : N-CjHj prozessen die Bindung zwischen Faser u.

C H  • N < T  CH2̂ > \ • C H  |  bas.Farbstoffbedingt. DieDimethylamino-
3 ‘ CH, • 3 gruppe kommt fiir Additionsvorgange an

{VhO -C.H 4-N : N* C6H5 Saureamidgruppen nicht in Betracht.

I I  , , rT , T.„TT , Tr > N  • C8I l4 • N : N • C6H5
( | . ii^ C H j • N(CH3K p — n /

• C<-N(CH3).CH„>0—u 
CH3
I

I I I  O : C < gH ó iN > c  : O .H 2N .C 0H3(CH,)-N : N-C6H4-CIla 

ĆH?,
V e r s u c h e .  Verb. Cn H120 2N 3, aus Phenylalanin -f- Benzolazophenol ( 1 : 1)  

in W. +  96°/0ig. A.; goldgelbe Nadeln, F. 188° (Zers.), wenn man bis 170° yorwarmt 
u. schnell erhitzt; wird durch W., A., Bzl. leicht gespalten. — Verb. am  SarkosinĄ- 
Benzolazophenol (1 : 1), B. in A. +  wenig W.; goldgelbe Blattehen, Zers. 188° (Vor- 
wtirmen auf 170°; schnelles Erhitzen), wird durch WT gespalten. — Verb. am  Sarkosin -j- 
Bcnzolazoresorcin (2: 1) ,  B. in A. ~|~ wenig W .; goldgelbe Nadeln, Zers. 180—183° 
(Vorwarmen bis 160°, schnell weiter erhitzen); durch W. Spaltung. — Verb. am  Sarkosin- 
anhydridĄ- Benzolazophenol (1 : 2) (I), B. in h. A.; orangefarbenc Blattehen; die F.- 
Kurve ergibt bei 129°, entsprechend einer Verb. mit dem Molckularverhaltnis 1 : 2 
ein ausgesprochenes Maximum. — Sarkosinanhydrid -f- Azobenzol ergibt nach der
F.-Kurve keine Verb.,, ebensowcnig Sarkosinanhydrid +  p-Methoxyazobenzol, — Verb. 
aus Sarkosinanhydrid +  Benzolazoresorcin (1 : 2), B. in w. 96°/oig- A.; bordeauxrote 
Blattehen, geben auf Ton braungelben Strich; F. 170° (Vorwarmen auf 160°); wird 
diurch W. gespalten. — Verb. aus Sarkosinanhydrid -(- Benzolazosalicylsdure (1 : 2), B. 
in h. A.; bemsteinfarbenc Krystalle, sintert bei 150°; schm. klar bei 154°; wird durch 
W. gespalten. — Verb. aus Sarkosinanhydrid -f- p-Aminoazobenzol (2 : 1) (II), B. in 
sehr wenig A.; ornngefarbene Bliittchen, werden bei 106° weich, F. 110°; wird durch 
W. zers. Die F.-Kurve besitzt einen starken Knick; aus der Lage desselben u. der Form 
der Auftaukurve ergibt sich, daB eine Verb. im molekularen Yerhiiltnis 2 : 1 existiert. — 
Verb. am  Sarkosinanhydrid +  o-Toluolazo-o-łoluidin ( 1 : 1)  (III)- B. in A.; orangerote 
Prismen, Strich auf Ton gelborange, F. 125°, wird bei 124° weich; W. spaltet sie auf. 
Dic F.-Kurve zeigt bei dem Molekularverhaltnis 1 : 1  ein deutliches Maximum. — 
Zwischen Sarkosinanhydrid u. p-Dimethylaminoazobenzol existiert keine Verb. (Ztsehr. 
f. angew. Ch. .39. 253—59. Bonn, Univ.) B u s c i l .

Hans Wagner, Uber die Lichtechiheit der Korperfarben. (Farben-Ztg. 31. 1023 
bis 26. 1073—76. Stuttgart, — C, 1926. I. 1886.) SuVERN.

E. Figg, Priifungsergebnisse bei Ansłrichen, die sich abwechselnd in Wasser und 
Luft befinden. Besprechung einer groBeren Reihe von Untersuchungsergebnissen. 
Bereits nach 18 Woclien war die Unbrauchbarkeit verschiedener Anstriche, welche 
Lacke ais Bindemittel enthielten, zu erkennen. Bas. Pb-chromat scheint Vorzuge 
vor Fej,03 nicht zu besitzen, Asphaltlacke erwiesen sich durchweg ais schlecht. Guter 
łlostschutz kann durch einen Grundanstrich mit Mennige in rohem Leinól, Uberzug 
mit Pb-WeiB u. Rebschwarz (vegetable black) im gleichen Bindemittel oder durch 
zwei Anstriche von Zn-WeiB u. Zn-Staub in rohem Leinól erhalten werden. Bis zu 
56 Wochen erwiesen sich Zn-WeiB-Zn-Staub-Mischungen allen anderen Kombinationen 
ais iiberlegen. Wesentlich ist, daB der Anstrich moglichst lange seine Elastizitat
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behalt. (Journal of tho Oil and Colour Chemiats’ Association 1925. 314; Farbę u. 
Lack 1926. 64—66.) Suveun .

Hans Wolff und G. Zeidler, tlber die Adsorption loslicher Salze dureh Farb- 
filme. Die Anstrichfarben stellen kolloidale Systeme dar, weskalb das Hcrauslósen 
wasśerl. Salze aus Filmen nicht so leicht yon statten geht. — NaCl wird mit dem Farb- 
korper u. Lcinolfirnis angerieben. Ais Pigment dienten Zinkweifi, Lithopone, BleiweifJ, 
Eisenglimmer u. ein hoehwertiges Eisenoxydrot. Es zeigte sieh, daB das NaCl aus dom 
Eisenrot, dem ZinkweiB u. Litkoponefilm mit W. leicht vollig herausgelóst wurde. 
Bei BleiwciB tr itt eine erhebliehe Yerzogcrung ein, noch starker bei Eisenglimmer. Man 
kónnte sieh vorstellen, daB die Oberflachenspannung Eisenglimmer u. NaCl geringer 
ist im Verhaltnis zu den Oberflachenspannungen der anderen Phasen (Ól-Glimmer, 
Glimmer-W., Ol-W.) ais die entsprechcnden Spannungen bei den anderen Farbkorpern, 
so daB eine besonders starkę Adsorption stattfindet. — Beim Einruhren konz. NaCl- 
Lsgg. s ta tt festes Salz geht das Auslaugen viel schneller vor sieli. Es wird dies so er- 
klart, daB das gel. NaCl sofort in das W. diffundieren kann, wahrend bei festem Sal-/, 
das W. erst in den Film eindringen muB, oder durcli die ycrsehiedenen Oberflachen- 
spannungen an den Phasengrenzflaehen Farbkorper-Salzlsg. bezw. Farbkórper-NaCl. — 
Es wird geschlossen, daB ein yolliges Hcrauslósen des NaCl etwa dureh Regen im Falle 
des Glimmcrfilms ltaum moglich ist. (Korrosion u. Metallschutz 1. 211—13. 1925. 
Bcrlin-Waidmannslust, Chem. Inst. d. chem. Fabriken Dr. JOACHIM W lERNIIC u. Co. 
A.-G.) L a s c h .

A. Eibner, Beitrćigezur W ertbestiynmung weifSer Farbsloffe, zum Vortrage P. Wolski. 
Zu dem Vortrag yon W OLSKI (Ztschr. f. angew. Ch. 38. 834 [1925]) bemerkt Vf., daB 
fiir die Best. der Deckfahigkeit von Olfarben nur der Naturvers. des mehrmaligen Uber- 
striches der streiehfertig gestellten Farbę auf nieht saugender Unterlage bis zur er- 
reiehten Deckwrkg. maBgebend ist. Ein Kunstvers., wonach die Deckwrkg. oder die 
Durchsichtigkeitsgrenze mit einmaligem Anstrich zu erreichen gesueht wird, ist fehler- 
haft. Es besteht kein Bediirfnis, ein Verf. einzufuhren, das die bekannte Tatsaehe, daB 
Zinkweifi dem Bleiwei/3 an Deckfahigkeit unterlegen ist, nicht erkennen laBt. (Ztschr. 
f, angew. Ch. 39. 261—62. Munchen, Yortr. auf der Hauptvers. des Y. d. Chem. Niim- 
berg, 1925.) B u s c h .

W. Reglin, Beurteilung dtr Verstreichbarkeit, der Dichtigkeit und der Komuny 
eó* Anstrichfarben. UngleichmiiBigkeiten in der Dichtigkeit des Anstrichs, Deck
fahigkeit, Verschiedenheiten in der ICórnung des Farbkorpers lassen sieh beim Durch- 
leuchten eines Anstrichs auf gelatiniertem Papier erkennen u. beurteilen. (Ztschr. 
f. angew. Ch. 39. 334—35.) J u n g .

H. R. Hirst, Ein vorgeschlagenes System von Prufungen der Echtheit von Farb- 
stoffen auf Wólle. Fiir die einzelnen Echtheiten werden zum Vergleich heranzuziehende 
Farbstoffe angegeben. (Journ. Soc. Dyers Colourists 41. 347—54. 1925.) S u y e rn .

George S. Bohart, Washington, District of Columbia, V. St. A., Fdrbererfahren. 
Man trankt das Gewebe mit einer alkal. Lsg. von Azulviinsaure u. behandelt hic-rauf 
mit einer yerd. Saure oder der sauren Lsg. eines Schwermetallsalzes (Can. P. 246 313 
yom 15/11. 1923, ausg. 27/1. 1925.) F r a n z .

Gusta? Digel, Emil Makowski und Gustav Fritzsche, Hamburg, Herstdlung 
von Farbungen auf liarzgedeckten Flachen. 1. dad. gek., daB auf die zu farbende, 
gegebenenfalls zuerst mit einem widerstandsfahigen tJberzug yersehene Flachę ein 
Harz oder Wachs aufgestrichen u. an den zu farbenden Teilen ein mit dem Harz oder 
Waehs eine Farbwrkg. erzeugender Stoff zur Einw. gebracht wird, wahrend die nicht 
behandelten Teile den unyeranderten Ton der harzgedeekten Flachen beibehalten. —
2. dad. gek., daB die dureh Einw. eines zweiten Stoffes eine Farbung gebende Harz-
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oder Wachssohicht zwischen zwei Sehichten eingeschlossen wird, welche durch die 
Bestandteile der Harz- oder Wachsschicht u. die der farberzeugenden Stoffe nicht 
zerstort werden. (D. R. P. 425 204 K I. 75c vom 24/1.1925, ausg. 13/2.1926.) K a u s c h .

Pierre Joseph Franęois Souviron, Frankreich, Herstellung roler Antimonsulfid- 
farbstoffe. Die Fallung von Antimonsalzen mittels Thiosulfate erfolgt in Ggw. eines 
Aluminiumsalzes. Die Erzeugnisse zeichnen sich durch lebhafte Farbung u. groBe 
Bestandigkeit gegen W annę u. Licht aus. (F. P. 600 894 vom 18/7. 1925, ausg. 17/2.
1926.) K u h l i n g .

Shuck, Maclean & Co., Ltd. und William Percy Price, London, Herstellung 
von Druckfarbe, die das Wischen oder Feuchlen entbehrlich macht. (D. R. P. 425 615 
KI. 151 vom 3/3. 1925, ausg. 22/2. 1926. E. Prior. 13/3. 1924. — C. 1925.
II. 2327.) ------  K a u s c h .

Harry T. Bennett, George B. Murphy und Le Roy G. Story, Tulsa, Oklahoma, 
Uberfuhrung von Sauresclilamm, der asphaltahnliche Stoffe enthalt, in Anstrichmittel u. dgl. 
durch Mischen des Schlammes mit einem Lósungsm., das A. enthalt (z. B. Bzl. u. A.) 
u. einem Kohlenteerprod. (A. P. 1 568 261 vom 20/2. 1924, ausg. 5/1.1926.) K a USCH.

X II. K autschuk; G uttapercha; B alata.
Hans Weller, Die Preglsche mikroanalytische Bestimmung des Stickstoffs im Kaut- 

schuk (Methode Dumas). Vf. schlagt zur Best. der Inhomogenitat der Kautschuk- 
mischungen vor, die Preglsche Mikro-N-Best. anzuwenden. Durch Beispiele wird be- 
legt, daB es gelingt, rasch u. mit groBer Genauigkeit festzustellen, ob eine Kautschuk- 
mischung inhoinogen ist. (Gummi-Ztg. 40. 1198—99.) E v e r s .

K. D. P. Ltd., London, Konzentrieren von Kautschukmilch. Man setzt eine diinne 
Schicht von Kautschukmilch der Warme aus u. fiihrt die yerdickte Schicht wieder 
in die urspriingliehe- Kautschukmilch zuruck. Man leitet z. B. durch eine drelibare, 
teilweise mit Kautschukmilch gefiillte Trommel erwarmte Luft. (E. P. 243 016 vom 
13/11. 1925, Auszug veroff. 13/1. 1926. Prior. 14/11. 1924.) F r a n z .

Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Leverkusen b. Koln a. Rh. (Er* 
fiuder: Waldemar zieser, Elberfeld), Kautschuklosungen, insbesondere zur Herstellung 
von Kautschukiiberziigen und -waren, gek. durch einen Gehalt an j>iperidyldithio- 
carbaminsauren Salzen, gegebenenfalls unter Zusatz von Zn-Verbb. — Nach dem 
Verdunsten des Lósungsm. hinterbleibt eine Kautschukschicht, die schon bei maBiger 
Teinperaturcrhohung vulkanisiert werden kann. (D. R. P. 413 470 KI. 39b vom 5/2.
1921, ausg. 20/2. 1926.) F r a n z .

Thomas W. Miller, Ashland, Oliio, Vulkanmeren von Kautschuk. Man stellt zwei 
Teile Kautschukmischungen her, die die Vulkanisiermittel, Beschleuniger usw. in 
solchen Mengen ęnthalten, daB ein Anvulkanisieren beim Vermischen in den Knetvorr., 
Walzen usw. nicht eintreten kann; nacli Bcendigung des Mischens werden die beiden 
Teile zu Fellen ausgewalzt, dann durch abwechselndes tJbereinanderlegen der Kaut- 
schukfelle die Gegenstiinde hergestellt; nach einiger Zeit wird bei gelinder Warme 
vulkanisiert. (A. P. 1 569 662 vom 24/5. 1923, ausg. 12/1. 1926.) F r a n z .

E. I. du Pont de Nemours & Company, iibert. von: Winfield Scott, Wilmington, 
Delaware, V. St. A., Vulkanisationsbeschleunigcr. Man kondensiert 3 Moll. Acetaldehyd 
mit 2 Moll. Anilin etwa 2 Stdn. unter RiickfluB u. gibt dann s/3—2 Moll. CH20  ais 
40% ig. Lsg. zu ; nach Beendigung der Rk. wird das W. im Vakuum entfernt u. das 
ęrhaltene gelbe harziihnliche Prod. pulverisiert. (A. P. 1 571 739 vom 19/12. 1922, 
ausg. 2/2. 1926.) F r a n z .

The Atlantic Dyestuff Company, Boston, iibert. von: Albert C. Burrage, jr., 
Hamilton, Massachusetts, V. St. A., Vidkanisieren von Kautschuk. Ais Yulkanisations-
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beschleuniger vcnvendet man Diphenyl-o-tolylguanidin. (Can. P. 245 929 vom 27/2. 
1924, ausg. 6/1. 1925.) F r a n z .

The Atlantic DyestufJ Company, Boston, ubert. von: Albert C. Burrage, jr., 
Hamilton, Massachusetts, V. St. A., Herstdlung von Vulkanisationsbeschleunigem. 
Man lafit auf diarylsubstituierte Thioharnstoffe PbO u. ein aromat. Amin einwirken; 
bei der Einw. von PbO u. o-Toluidin auf Diphenylthiohamstoff erhalt man Diphenyl-o- 
tolylguanidin. (Can. P. 245 930 vom 27/2. 1924, ausg. 6/1. 1925.) F r a n z .

The Atlantic Dyestuff Company, Boston, ubert. von: Albert C. Burrage, jr., 
Hamilton, Massachusetts, V. St. A., Vulkanisieren yon Kautsdiuk. Zum Vulkanisieren 
yon Kautschuk verwendet man ein Gemisch von Vulkanisationsbeschleunigern, die 
bei verschiedenen Tempp. wirksam sind, z. B. ein Gemisch von aromat. Thioharnstoffen 
mit anderen Beschleunigern, oder ein Gemisch von Methylenparatoluidin u. Tri-o- 
tolylguanidin. (Can. P. 247 108 vom 19/2. 1923, ausg. 24/2. 1925.) F r a n z .

The Dovan Chemical Corporation, ubert. von: Morris L. Weiss. New York, 
y .  St. A., Beschleunigung der Yulkanisation von Kautschuk. Ais Yulkanisations- 
beschleuniger yerwendet man ein aryldisubstituiertes Guanidin, das in o-Stellung eine 
Alkylgruppe enthalt. (Can. P. 247 133 vom 12/6. 1924, ausg. 24/2. 1925.) F r a n z .

S. J. Peachey, London, und A. Skipsey, Woking, Surrey, Vulkanisieren von 
Kautschuk. Der nach dem Verf. des E. P. 230 637; C. 1925. II. 1098, mit Hilfe von 
Phosphorsulfiden vulkanisierte Kautschuk wird einer Nachbehandlung mit gas- 
formigem NH3 oder einer wss. Lsg. von NH3 unterworfen. (E. P. 242 464 vom 9/12.
1924, ausg. 3/12. 1925.) " F r a n z .

Gummiwaren-Fabrik M. Steinberg, Lindenthal b. Koln a. Rh., Herstdlung ge- 
fdrbter Kautschukgegenstande nach dem Tauchverfahren. Man taucht die Kautschuk- 
gegenstande in ein Bad, auf dessen Oberflache sich die gemusterte oder marmorierte 
Farbschicht befindet; zum Gliinzendmachen taucht man den Kautschukgegen- 
stand zum SchluB in eine klare Lsg. (E. P: 242 900 vom 28/5. 1925, ausg. 10/12. 1925. 
Prior. 17/4. 1925.) F r a n z .

The B. F. Goodrich Co., New York, ubert. von: Allan B. Merrill, Akron, Ohio, 
Vereinujen von Kautschuk mit Metali. Man iiberzieht das GefaB aus Eisen, Stahl usw. 
mit einer Mischung von Rohkautschuk, gelóst in Gasolin, Kalk, Schwefel u. einem zur 
Erzeugung von Hartkautschuk geeigneten Vulkanisationsbeschleuniger, nach dem 
Verdunsten des L8sungsm. wird auf die klebrige Schicht die Weichkautschukmischung 
aufgebracht u. vulkanisiert; das Verf. eignet sich zum Oberzielien von GefaBen, 
Walzen usw. mit Kautschuk. (A. P. 1 570 445 vom 14/7. 1924, ausg. 19/1.1926.) F r .

The Hevea Corporation, New York, ubert. von: F. R. Henderson & Co., Inc., 
New York, ubert. von: Chauncey C. Loomis, Yonkers, und Gerald E. Perry, Brooklyn, 
New York, V. St. A., Saumen von Oeweben. Man bringt zwischen die iibereinander 
gelegten Kanten der Gewebe eine Kautschuklsg. oder Kautschukmilch u. prefit. 
(Can. P. 252 179 vom 8/6. 1923, ausg. 28/7. 1925.) F r a n z .

S. M. Kirkpatrick, Glasgow, Kautschukmischungen. Man vermischt rolie oder 
vulkanisierte Kautschukmilch mit einem Konserrierungsmittel, Wasserglas, Kaliseife, 
W. u. gegebenenfalls Gummi arabicum; die M. eignet sich zum Vermischen mit Zeinent, 
Mórtcl, Ton usw. (E. P. 242 345 vom 6/8. 1924, ausg. 3/12. 1925.) F r a n z .

H. Beckmann, Berlin-Zehlendorf, Porose Kautschukmassen. Man verwandelt 
Kautschukmilch, die mit einem Vulkanisationsmittel vermischt ist, durcli Zusatz 
von Mg- oder Erdalkalisalzen in ein zusammenhangendes Gel u. vulkanisiert unter 
solchen Bedingungen, dafl ein Verdampfen der fliichtigen Anteile der Mischung ver- 
mieden wird; das erhaltene Vulkanisat enthalt eine groBe Anzahl mkr. kleiner Poren. 
(E. P. 240 430 vom 1/9. 1925, Auszug veróff. 18/11. 1925. Prior. 27/9. 1924.) F r a n z .

C. Pickstone, Radcliffe, Lancashire, Kautschukmassen. Jlan vermischt K aut
schuk mit gepulvertem Schiefer, Bitumen u. Yulkanisiermitteln, nach dem Vulkani-



s ie rc n  e r h a l t  m a n  h a r tk a u ts c h u k a h n lio h e  P ro d d . (E. P. 241993 vo m  31/7. 1924, 
a u s g .. 26/11. 1925.) F r a n z .

Paragon Rubber Manuiacturmg Co. Ltd. Hull, u. W. A. M. Valon, Hesslc, 
Yorkshire, Gegenstande aus Hart- und Weichkautschuk. Man setzt der den Hart- 
kautschuk bildenden Mischung einen Vulkanisationsbesckleuniger zu u. vulkanisiert 
difnn die Hart- u. Weichkautschukschichten gleichzcitig; das Verf. eignet sich zur 
Herst. von Rohren, BatteriegefaBen usw.; man stellt zunachst die innere Wandung 
eines BatteriegefaBes aus einer Hartkautschukmischung, die m it einem Vulkani- 
sationsbeschleuniger versetzt ist, her, bringt dann die Weichkautschukmischung u. 
schlieBlieh die auBere aus der gleichen Hartkautschukmischung bestehende Schicht 
auf, das Ganze wird dann gepreBt u. erhitzt. (E. P. 242 687 vom 12/7. 1924, ausg. 
10/12.1925.) -----  F r a n z .

Taylorall, Inc., Cincinnati, iibert. von: Benjamin P.'Taylor, Wyoming, Ohio.
V. St. A., Kautsclmkklebemittd. Man yermischt Kautschukmilch mit W. u. Furfurol 
u. setzt gegebenenfalls noch Mono- oder Trichlornaphthalin oder ihre Gemische zu, 
den Mischungen kann man erforderlichenfalls noch Schwefel, ZnO u. Yulkanisations- 
beschleuniger zusetzen. (A. P. 1 566 566 vom 5/4. 1924, ausg. 22/12. 1925.) F r a n z .

General Rubber Co., iibert. von: M. C. Teague, New York, Kautschukklebmittel. 
Man vermischt eine wss. Kautschukcmulsion, z. B. Kautschukmilch, mit einer Emułsion 
eines Kunstharzes, z. B. Cumaronharz, in W .; man emulgiert das Harz mit Hilfe 
geringer Mengen eines tier., pflanzlichen oder minerał. Oles usw. oder Seife in W., 
gegebenenfalls unter Zusatz T o n  Traganth, Agar-Agar, Irischmoos, Casein, Saponin 
u. Wasserglas. Der Mischung kann man Fiillstoffe, Yulkanisierungsmittel oder Kon- 
servierungsmittel, wie NaF, Na-Benzoat zusetzen. (E. P. 240 141 vom 19/8. 1925, 
Auszug veróff. 1 1 / 1 1 . 1925. Prior. 18/9. 1924.) F r a n z .

X V I. N ahrungsm ittel; G enulim ittel; F u tterm itte l.
Miguel Masriera, Eine neue Methode des Trocknens in der Technik. Vf. schildert 

einen App. zur Trochmng von Much u. a., der auf der Verwendung einer Zerstauber- 
scheibe beruht. Diese bringt dic zu trockncnde Substanz in eine derartige Verteilung, 
daB die einzelnen Partikeln Dimensionen von 10—50 j l  erhalten. Die Trocknung selbst 
geschieht durch einen Strom von warmer Luft. (Quimica e Industria 3. 38—41. 
Zurich.) H a n t k e .

Ralph Hoagland und Wilmer C. Powiek, Chemische Unlersuchung des Fleisches
ton abgemagertem Vieh. Das Fleisch wird durch hohen Wassergchalt u. geringen Nahr- 
wert gekennzeichnet. (Journ. Agricult. Research 31. 1001—13. 1925. Unit. St. Dep. 
o f  A gric .) T r e n e l .

Winifred Mary Clifford, Die Wirkung kurzer Perioden von kalter Lagerung auf 
Pdnd- und Haimndfleich. Bei 25 u. 35° F. erschien das Fleich bis zum 3. Tage im Aus- 
sehen noch wie friscli geschlachtetes. Bei 25° F. zeigte es am 6. Tage Eisnadeln u. 
das charakterist. Aussehen von Gefrierfleisch, hei 35° F. hielt es sich in w. ongi. AuBen- 
temp. nicht so langc. Im  35°-Fleische nach 3 Tagen u. im 25l>-Fleischo nach 13 Tagen 
war keine Anderung des Gehaltes an Gesamt-N, 1. N, Amino-N, Carnosin oder Kreatin 
festzustellcn. (Biochemical Journ. 19. 998—1003. 1925. Kensington [London], Kinga 
Coli. f. women.) S p i e g e l .

Alexander Torovil Robert Mattick und Norman Charles Wright, Der Einflv/.i
der Eingabe gewisser Salze auf die Ausbeute und Zusammensetzung der Milcb. Es wurde 
versucht, durch Darreichung von C'aCl2, NH4C1, NaHC03 u. Na2H P 0 4 den Gehalt 
an Ca im Blutplasma einer Kuh u. die Zus. ihrer Milch zu verandem. Die erste A rt der 
Anderung gelang sehr schwer, die zweite gar nicht. Im Falle des NH4C1 verursaehte 
die schwere Stoffwechselstdrung in Gemeinschaft mit der W. entziehenden Wrkg. dea
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Salzes fast vołlige Unterdriickung dor Milchsekre£ion, in spateren Stadien von zeit- 
weiser Zunahme der Konz. der Milchbestandteile begleitet. (Biochemical Journ. 19. 
915—20. 1925. Reading, TJniv. Coli.) S p i e g e l .

R. Herzner, Uber die Bestimmung icasserloslicher Proteine in Getreidemehlen. 
W eg en  d e r  Wchselwrkg. zwischen Leeithin u. Protein (vgl. F a n t o  u . H e r z n e r , 
Ztschr. f. Unters. Nahrgs.- u. GenuBmittel 49. 153; C. 1925. II. 619) u., weil nur 
freies Leeithin dafiir in Frage kommt, empfiehlt sich folgende Arbeitsweise: 10 g 
Mehl 12 Stdn. mit A. ausziehen, Riickstand m it 100 ccm W. u. 4 ecm A. schiitteln, 
zentrifugieren u. aliąuoten Teil eindampfen u. nach K j e l d a h l  den N bestimmen. 
(Fortschr. d. Landwirtschaft 1. 151—52.) G r o s z f e l d .

J. Straub, Laboratoriumsmitteilungen uber das Jahr 1925 vom Warenpriifangs- 
amte in Amsterdam. Besondere Verss. uber den Nachweis yon MUch mastitiskranker 
Kuhe. Solche Milch kann auBer yerandertem auch yollstandig n. Gefrierpunkt zeigen; 
die einzelnen Vierlel des Euters ergeben bisweilen recht yersehiedene Milch. Beduktase- 
próbę u. Bakterienzahl driicken yersehiedene Eigenschaften von Milch aus. Milchfetl- 
best. mit dem Laktoskop ist nur auf etwa 0,15% genau u. bei pasteurisierter Milch 
unbrauchbar. — Zum Nachweise yon Milchfett in Margarine erwies sich die Kirschner- 
sehe Zahl ais dio beste. — Zur Best. von Nitraten bewahrte sich die Allensehe Methode 
(Dst. mit MgO +  Deyardas Legierung). — Weitere Einzelheiten iiber Best. von HCN,  
Citronenol, Kreatinin, Farbstoffen, Mehl, Brot, Zucker, Sirupen, Gewiirzen, Kaffee, Tee 
u. Kakao. (Chem. W eekblad23. 142—45. Amsterdam, Warenpriifungsamt.) G r o s z f .

Harry R .Fulton und John J. Bowman, Washington, Col., V. St. A., Kon- 
senieren von frischen Friichten u. dgl. Man behandelt die Friichte usw. oberflachlich 
m it einer Lsg., welche anniihemd 5 Gewichfcsteile Boras u. 1,39 Gewiohtsteile wasser- 
freies Na2C03 auf 100 Gewiohtsteile W. enthalt. (A. P. 1 571 938 yom 14/9. 1925, 
ausg. 9/2. 1926.) ^ . O e l k e r .

Harry M. Heimerdinger, Blackfoot, Idaho, V. St. A., Nahrmittel, welchea aus 
einer gekochten, getrockneten, starkemehlhaltigen Substanz, z. B. getrocknetem 
Kartoffelbrei, in feiner Verteilung besteht, welche eine yerhaltnismaflig groBe Menge 
Mineralsalze, Protein u. Starkeumwandlungsprodd., sowie 5—8%  W. enthalt. (A. P. 
1 571 945 vom 21/10. 1925, ausg. 9/2. 1926.) O e l k e r .

Emma Rose Mc Sorley, Woodliaven, New York, Teig zur Herstellung von Makka- 
roni und Nudeln, welcher aus Sojabohnenmehl, Weizenmehl, Eiern, S u. einem Alkali 
zusammengesetzt ist. (A. P. 1 570 443 vom 6/3. 1925, ausg. 19/6. 1926.) O e l k e r .

Ladislans Berczeller, Wien, Herstdlung von Mischbrot aus Sojabohnen. Ein aus 
Sojabohnen ohne jede Vorbehandlung gewonnenes Sojabohnenmehl wird mit gewohn- 
lichen Brotrohstoffen zu einem Teig yerarbeitet, der dami in Ggw. starkeabbauender, 
insbesondere diastat. Zusatze bei niederer Temp. langsam yerbacken wird. Die saure 
Rk. der Sojabohnen wird durch Zusatz von Alkalien zum Mehl oder Teig aufgehoben. 
(Oe.P. 97 252 vom 7/3. 1921, ausg. 25/6. 1924.) ' O e l k e r .

John A. Rice, Berkeley, Calif., Herstellung von kiinstlichem Schnee. Man ver- 
mischt ein in W. geweichtes Protein, z. B. Casein in Ggw. von Lab mit einem Schaum 
erzeugenden Mittel, z. B. einer Harzseifenlsg., schlagt die Misohung zu Schaum u. 
setzt CaCl2 oder ein anderes Ca-Salz hinzu. (A. P. 1 569 396 vom 31/12. 1923, ausg. 
12/1. 1926.) O e l k e r .

J. D. Riedel Akt.-Ges., Berlin-Britz, Herstellung stark wirkender Siiflstoffe aus 
o-Benzoesauresulfimid und p-Phenetolcarbamid, dad. gek., daB man beide Stoffe in 
solchon Mengenverhaltnissen miteinander mischt, daB die Mischung von gleieher oder 
groBerer SiiBkraft ist al3 die SuBkraft der dem Gewichte der Misohung entsprechcnden 
Menge o-Benzoesauresulfimid. (D. R. P. 425 605 KI. 53 k vom 11/12. 1920, ausg. 
22/2. 1926.) O e l k e r .
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Tobacco Treating Co., Inc., New York, iibert. von: Alfred Charles Buensod, 
New York, Behandlung von griinem Tabak. Man unterwirft die griinen Tabakblatter 
Strómen yon Luft von 95— 110° F. u. einer Feuchtigkeit von 70—75% , bis das gesamte 
Fleisch der Zellen yerzehrt ist. (A. P. 1568 316 vom 30/12. 1921, ausg. 5/1.
1926.) K a u s c h .

Eugen Spitalsky, Moskau, Ununlerbrochene Ilerstdly,ng von Fleisch- oder Fisch- 
mehl, gek. durch die Verb. folgender Teile in der angegebenen Reihenfolge: einer oder 
mehrerer untereinander yerbundener, mit Fórderschnecke versehcner Gefriertrommeln, 
einer Miihle zum Zerkleinern des gefrorenen Gutes, eines dem Gefrierteil entsprechend 
ausgebildeten Auftauteiles u. einer Kiihlanlage, dereń Kuhlmittel im Gegenstrom 
durch den Gefrierteil, den erstcn Teil des Auftauteiles u. zuriick zur Kiihlanlage, u. 
dereń Kiililwasser'vom letzten Teil des Auftauteiles zum Kiihler flicfit. (D .R. P. 
424 351 KI. 53 i yom 30/5. 1923, ausg. 23/1. 1926.) O e l k e r .

Bartol Plisie, Whitehall, Montana, Hersłdlung von Butter. Man erwarmt die 
zu yerbutternde Milch auf Bluttemp., kirnt sie dann in iiblicher Weise, giefit die er- 
haltene kremartige M. in einen Kessel, laBt die Butter sich in diesem abscheiden, ver- 
flussigt sie nach Abscheidung der Buttermilch u. bringt sie dann durch Abkiihlung 
wieder zur Erstarrung. (A. P. 1 572 123 yom 25/4. 1925, ausg. 9/2. 1926.) O e l k e r .

X V II. F ette; W achse; Seifen; W aschm ittel.
B. M. Margosches und Karl Fuchs, Zur ćhemischen Natur der Fette. I II . Be- 

deututig des Abslandes zwischen der Uberjodzahl und der Jodzahl eines Fettes; die Differenz- 
Jodzahl. (II. ygl. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 1064; C. 1925. II. 990.) Der Abstand 
zwischen Uberjodzahl (P.-J.-Z.) u. Jodzahl (J.-Z.) ist bei den yerschiedenen Sorten eines 
Fettes innerhalb enger Grenzen konstant, gleichgultig, ob die J.-Z. des betreffenden 
Fettes den niedersten, hochsten oder einen innerhalb des J.-Z.-Bereiches liegenden 
W ert ergibt. Die Differenz dieser 2 Wertc, ais Differenz-Jodzahl (D.-J.-Z.) bezeichnet, 
diirfte sich deshalb ais besonders kennzeichnende Fettkonslante erweisen.

V e r  s u c h e. Die D.-J.-Z. ist besonders charakterist. fiir die Gruppe der Trane. 
Sogenannte Trane, wie z. B. der Dóglingslran, werden durch diese Zahl ais nicht in 
die Gruppe der Trane gehórend gekennzeichnet. — Olivenól, J.-Z. 80,6; 82,6; 89,0; 
84,3; P.-J.-Z. 111,9; 115,0; 124,1; 119,7; D.-J.-Z. 31,3; 32,4; 35,1; 35,4. — Erdnupól, 
J.-Z. 91,7; 102,4; P.-J.-Z. 130,7; 141,2; D.-J.-Z. 39,0; 38,8. — Riiból, J.-Z. 102,6; 
99,7; P.-J.-Z. 142,6; 141,5 ;.D.-J.-Z. 40,0; 41,8. — Manddól, J.-Z. 97,5; 101,5; P.-J.-Z. 
143,3; 147,5; D.-J.-Z. 45,8; 46,0. — Sesamol, J.-Z. 110,2; 108,0; P.-J.-Z. 155,4; 154,8;
D.-J.-Z. 45,2; 46,8. — Cottonól, J.-Z. 97,0; 108,3; P.-J.-Z. 146,8; 159,9; D.-J.-Z. 49,8;
51.6. — Leindl, J.-Z. 165,9; 175,0; P.-J.-Z. 218,3; 229,1; D.-J.-Z. 52,4; 54,1. — Holzol, 
J.-Z. 171,7; 178,8; P.-J.-Z. 224,9; 231,1; D.-J.-Z. 53,2; 52,3. — Sojabohnenol, J.-Z. 
134,7; 136,8; P.-.J.-Z. 191,4; 193,5; D.-J.-Z. 56,7; 56,7. — Sonnenblumenol, J.-Z. 
134,0; 123,5; P.-J.-Z. 198,5; 187,0; D.-J.-Z. 64,5; 63,5. — Mohnól, J.-Z. 133,6; 132,7; 
P.-J.-Z. 198,1; 196,5; D.-J.-Z. 64,5; 63,8. — Ricinusol, J.-Z. 87,7; 90,3; P.-J.-Z. 
162,2; 165,4; D.-J.-Z. 74,5; 75,1. — Waltran, J.-Z. 108,1; P.-J.-Z. 138,7; D.-J.-Z.
30.6. — Leberlran, J.-Z. 115,1; P.-J.-Z. 145,7; D.-J.-Z. 30,6. —  Fischtran, J.-Z., 152,9; 
P.-J.-Z. 184,6; D.-J.-Z. 31,7. — Sardinentran, J.-Z. 174,7; P.-J.-Z. 204,3; D.-J.-Z.
29.6. — Dóglingslran, J.-Z. 69,0; P.-J.-Z. 77,0; D.-J.-Z. 8,0. — Cocosól, J.-Z. 7,1; 9,0; 
P.-J.-Z. 9,8; 11,5; D.-J.-Z. 2,7; 2,5. — Palmkemol, J.-Z. 14,0; P.-J.-Z. 16,6; D.-J.-Z.
2.6. — Auch fiir die Systeimtik der Fette diirfte die D.-J.-Z. von Wert sein. — D ie  
friiher (1. o.) angefiihrten Werte fiir Sesamol, Baumwollsamenól u. Sonnenblumenol 
besitzen im Gegensatz zu obigen keino Bedeutung, da yerunreinigte Prodd. yorlagen. 
(B e r. Dtsch. Chem. Ges. 59. 375—76. Briinn, Dtsch. Techn. Hoclisch.) B u s c h .
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Douglas-Pectin Corporation, ubert. von: R . Douglas und H. G. Loesch,
Rochester, N. Y., Ol- und Feltemulsionen. Ais Emulgierungsmittel werden Pcctinlsgg, 
verwendet. (E. P. 221 466 vom 27/2.1924, ausg. 29/10.1924. A. Prior. 4/9.1923.) O e .

Kunerolwerke Emanuel Khuner & Sohn, A.-G., Wien, Gleichzeitige Reinigung 
und Entsa.ue.rung von Olen und Fetten. Man behandelt dio Ole u. Fetto mit neutrali- 
sierend wirkenden Oxydationsmitteln, vorzugsweise Na20 2, wobei dieso Osydations- 
mittel in gel. Form verwendet werden. (Oe. P. 96 831 vom 13/11. 1922, ausg. 10/5.
1924.) Oe l k e r .

Willy Franke, Breslau, Kuhlvorrichtung zur Herstellung von Seifenpidver, wobei 
die zu troeknende M. auf eine drehbare Walze oder Trommel mit Innenkiihlung auf- 
getragen u. die troekene M. durch Abstreichmesser entfernt wird, dad. gek., daB ein 
Kuhlluftstrom von einem Ventilator aus unmittelbar gegen die auf der Walze oder 
Trommel abgelagerte Seifcnmasse gelcitet u. dann durch die von der Walze oder 
Trommel abgenommene Seifenpulvermasse hindurchgefiihrt wird. (D. R. P. 388 678 
KI. 23 f vom 26/6. 1922, ausg. 28/1. 1926.) O e l k e r .

Willy Franke, Breslau, Kuhlvorrichtung zur Herstellung ton krystallisiertem Seifen- 
pulver nach Pat. 388 678, dad. gek., daB die Trommel etw'a bis zur halben Hóhe von 
einem Gehause umgeben wird, an dem der Kuhlstrom entlang gefiihrt u. dieht unter- 
halb des Schabers gegen die ihm entgegenfallende Seifenpulvermasse getrieben wird, 
die dadurch seitlich auf eine Rutsche abgelenkt wird. (D. R. P. 404 014 KI. 23 f 
vom 18/12. 1923, ausg. 27/1. 1926. Zus. zu D. R. P. 388678; vorst. Ref.) O e l k e r .

Raymond Vidal, Frankreich, Seifen mul nichtkaustisches Reinigungstnitld. Man 
fiihrt freie Fettsauren in Kali-, Natron- oder Ammoniakseifen ein u. gibt gegcbencn- 
falls 5% Acetaldehyd zu. (F. P. 29 885 vom 25/6. 1924, ausg. 10/8. 1925. Zus. zu
F. P. 577389; C. 1925. I. 1660.) K a u s c h .

David Raymond Kellogg, Edgewood, V. St. A., Mitlel zur Reinigung und zum 
Schulze der Haut vor Beschmulzung, bestehend aus einer Mischung von Bentonit, W. 
u. Seife. (E. P. 236 069 vom 26/8. 1924, ausg. 23/7. 1925.) K u h l i n g .

Marie Edouard Joseph Cathala, Frankreich, Haarwaschmittel, bestehend aus 
einer Mischung von C2H,,C12 u. C2H 3C13. Ais Yerdiinnungsmittel kann A. gebraucht 
werden u. es kónnen Riechstoffe zugefiigt werden. (F. P. 598 518 vom 11/9. 1924, 
ausg. 18/12. 1925.) K u h l i n g .

Marius Chevalier, Var, Frankreich, Waschen von Leinen in der Kalte. Man ver- 
wendet eine Seife, die mit einem in W. unl. Fettlosungsm., wie Bzn. vermischt worden 
ist. (F. P. 600 541 vom 2/5. 1925, ausg. 9/2. 1926.) F r a n z .

X V in . Paser- und Spinnstoffe; Papier; C ellulose; 
K unststoffe.

Ernst Blau, Neuzeitliche pnemnatische Baumwolltransport-, Misch- und Ent- 
staubungsanlagen. Beschreibung Yerschiedener Anlagen der Firma P a u l  P o l l r i c h

& Co., G. m. b. H., Dusseldorf, (łlelliands Textilber. 7- 122—24.) SuY ER N .
A. T. King, Die spezifische Schwere von Wolle und ihre Beziehungen zum Schwellen 

und zur Sorption in Wasser wid anderen Fliissiglceiten. Angaben iiber die Wrkg. der 
Sorption auf dio Best. der D., iiber Durchdringung durch Losungsmm. u. Ole, iiber 
den EinfluB von Salzen auf das Schwellen u. die Sorption u. iiber Dichtebestst. zur 
Ermittlung der Wiederaufnalime von Losungsmitteldampfen u. der Zus. von Woll- 
Baumwollgemischen. (Journ. Textile Inst. 17. T 53—67.) S u v e r n .

E. Belani, Die Gasmaschine ais Kraftąuelle fiir die Zellstoff- und Papierindustrie. 
Betriebswirtschaftlicher Yergleich von Betriebsmitteln, welche ais Kraftąuelle in 
Betracht kommen. Die Gaskraftanlagen mit Urteergewinnung u. Abwiirmeyerwertung
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ermogliehen eine so ho'he Ausniitzung der Brennstoffe, wie keine der heute bestehenden 
Dampf- oder Dieselmasehinenanlagen. (Papierfabr. 24. Yerein der Zellstoff- u. 
Papier-Chemikcr u. -Ingenieure 17—19. Villach.) SuV ER N .

Max Wintermeyer, Die stetigen Schleifer. Angaben iiber die Entw. der Yoith- 
sehen stetigen Schleifcr u. iiber ihre Wirkungsweise. (Papierfabr. 24. Verein der 
Zellstoff- u. Papier-Chemikcr u. -Ingenieure 65—73. Heidenheim a. d. Brenz.) Su.

E. Óman, Theorie der Harzleinmng. Von Theorien (ibor Harzleimung wird 
zunaehst I l l ig s  Auffassung, dann die Resinattheorie u. W uR S T E R s Freiharztheorie, 
weiter SCHWALBE u. R o b s a h m s  Unterss. iiber die Einw. von Alaun auf Sulfit- 
zellstoff u. die kolloidchem. Auffassungen Uber den Verlauf der Leimung yon STOCKIGT, 
K l i n g n e r  u .  L o r e n z  besprochen. Vf. ist, da Harz von der Faser aufgenommen 
werden kann, oline daB sieh Al im W . yorfindet, der Ansieht, daB die Faser zunaehst 
Al aufnimmt u. positiye Ladung erhalt, worauf sieh das negatiy geladene Harz mit 
der positiy geladenen Faser yereinigt. Die Fahigkeit der Faser, Harz aufżiinehmen, 
ist unter weehselnden Bedingungen hijchst yerschieden. (Papierfabr. 24. Verein der 
Zellstoff- u. Papier-Chemiker u. -Ingenieure 49—58.) SuV ER N .

H. Wenzl, Bleichstudien an Hólzzdlstoffen. (Vgl. aueh S. 794.) Starker hydro- 
lysierte Hypoehloritlsgg. yermogen wirksamer zu bleichen. Die Auflosefahigkeit 
fiir die Zellstoffinkrusten ist bei Alkalihypochloriten groBer ais bei Erdalkalihypo- 
chloriten. Neutralsalze yermogen die Loslichkeit der dureh Oxydation abgebauten 
Inkrusten in der Bleichflotte zu beeinflussen, sie beeinflussen ferner die Loslichkeit 
von C02 im Bleichbad u. konnen damit den Bleichvorgang stóren. WeiBmessungen 
ergeben, daB Chlorkalksorten mit groBorem Chloridgehalt bei gleichem Verbraueh 
an wirksamem Cl2 schlcchteren Effekt erzielen lassen. GroBere Zusatze an Neutral- 
salzen yerringern im allgcmoinon bei gleichem Aufwand an wirksamem Cl2 den Bleich- 
effekt. Die Stufenbleiehe unter Einschaltung einer Zwischenwasche mit W., Na2C03 
oder verd. HC1 bedeutet bei gleichem Aufwand an wirksamem Cl2 liinsichtlich der 
durehgehenden Bleiche in bezug auf das erzieltc WeiB keinen Erfolg. Mit CaC03 
beschwerte Faser ergibt mangelhaften Bleicheffekt. Dio Chlorriickgangsąuote ge- 
stattet, den Vcrlauf des Bleichvorgangs in jedem einzelnen Abschnitt zu benrteilcn. 
Der Na2C03-Gehalt der NaOCl-Lsgg. ist von ausschlaggebender Bedeutung fur die 
Bleichgeschwindigkeit w. das Bleichergebnis. Die Wirksamkeit der C03"-Ionen wurde 
erneut gepruft u. bestatigt. Chloride u. Sulfate yermogen den Bleichyorgang nur 
yerzógernd zu beeinflussen. Soweit dureh sie eine AusfiŁllung des in Lsg. befindlichen 
Carbonats bewirkt wird, ergibt sieh eine mśiBige Besehlcunigung des Bleichyerlaufs. 
Zusatz von N itrat u. Chlorat bewirkt Verzógerung. Ggw. von Acetat fiihrt zu rascher 
Cl2-Abnahmc unter wesentlicher Verschlechterung des Bleieheffekts. Die Ggw. u. 
Wirksamkeit von Salzen niederer Fettsiiuren in ausgebrauehtcn Bleiclibadern u. 
dereń Wirksamkeit im bcschriebcnen Sinne ist anzunehmen. (Papierfabr. 24. Yerein 
der Zellstoff- u. Papier-Chemiker u. -Ingenieure 81—88. Frankfurt a. M.) • SuV ER N .

Chr. Lucke, Ein Ruckblick auf die alte Papicnnacherkunst im Kurfiirstenlum 
Sachsen. Geschichtliche Angaben auf Grund yon Aufzeichnungen aus den Jahren 
1630—1840. (Papierfabr. 24. Verein der Zellstoff- u. Papier-Chemiker u. -Ingenieure 
36—37.) S u v e r n .

H. Postl, Nadelpapier. Einzelheiten iiber Herst. des schwarzen, fiir die Ver- 
paekung der Nadeln dienenden Papiers. (Papierfabr. 24. Verein der Zellstoff- u. 
Papier-Chemiker u. -Ingenieure 23. Biedermannsdorf b. Wicn.) S u v ern \

Curt Rilhl, Uber die Verwendung von Warme und Kraft in der Papierfabrikation. 
Dio Verwendung der Abgaswarme zur Speisewassercrzeugung oder zum Trocknen der 
Rinde, Slinderung der Warmeverluste infolge Obergangs in die Luft durcli geeignete 
Leitungsąuerschnitte u. hohen Dampfdruck, genaue Betriebskontrolle, die yerschie- 
denen Moglichkeiten der Dampfausnutzung ohne oder mit eigener Kraftanlage, die
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Vorteile der Gegendruckanlagen, zentralisierte u. dezentralisierte Krafterzeugung, 
der Warmeverbrauch bei der Papicrtroeknung, Kondensaty erwcrtung, der Dampf- 
bedarl zur Heizung u. Liiftung u. Warmebilanzen werden besproehen. (Papierfabr. 
24. Vcrein der Zellstoff- u. Papier-Chemiker u. -Ingenieure 97—106. Charlotten- 
burg.) SuV ER N .

K. J. Breuer, Isolationssloffe aus imprdgniertem Harlpajńer. (SchluB zu Kunst* 
stoffe 15. 34; C. 1925 . II. 1113.) Angaben iiber clektr. u. mechan. Festiglceit. (Kunst- 
stoffe 16 . 23—24.) SiiV ER N .

E. Zop£, Eleklrische Gasreinigung unter besonderer Beriicksichtigung der Zdlslojf- 
induetrie. (Vgl. S. 2224.) Beschreibung vou Cottrell-Móller- u. Lurgianlagen u. 
Zusammenfassung der fiir die Zellstoffindustrie durclł die elektr. Gasrcinigung sich 
ergebenden Vorteile. (Papierfabr. 24 . Verein der Zellstoff- u. Papier-Chemiker u. 
-Ingenieuro 38—43.) SuV ER X .

Arthur St. Klein, Alkalibedarf bei der Erzeugung von Holzzdlsloff. Aus einer 
Reihe von Zahlen yerschiedener Fabriken geht hervor, daB die Angabe, der Alkali- 
bedarf sei 20% des Holzgewichts, wozu noch 25% dieser Alkalimenge benótigt werden, 
um die Phenole u. Alkohole in Lsg. zu halten, viel zu hoch ist. Ais Durchschnitts- 
yerbrauchszahl fiir den AufschluB yon Fichtenholz konnen etwa 16—18 kg je 100 kg 
trocknen Holzes angesehen werden. (Zellstoff u. Papier 6 . 70—71. Dahlem.) SuV ER N .

Rudolf Sieber, Uber Alkalwerluste im Bdriebe der Sulfatzdlstoffabrikatim. Die 
Móglichkeiten yon Yerlusten in der Kaustizieranlage, beim Lósen der feuerfl. Schmelze, 
durch den Sehomstein u. in den Waschanlagen werden besproehen. (Papierfabr. 24. 
Ycrein der Zellstoff- u. Papier-Chemiker u. -Ingenieuro 6—7. Kramfors.) SuVERJS\

Carl Kullgren, Die Veranderung der Alkalitdt der Lauge icdhrend der Kochiing 
ion Natron- und Sulfatzdłstoff. Die gewóhnlichen, fiir die Best. der freien Alkali- 
menge in den Kochlaugen angewandten Methoden ergeben keine sicheren Resultate. 
Die einzig anwendbare Methode ist die yon KO ELLIC H EN  (Ztsehr. f. physik. Ch. 
1 9 0 0 . 33. 129.) Die Ursachćn der hóheren Ausbeute an Zellstoff beim Koehen mit 
Sulfatlauge gegcniibcr reiner NaOH-Lsg. werden besproehen. Dem NaSH kommt 
eine besondere Wrkg. im KochprozeB nicht zu. (Papierfabr. 24 . Verein der Zellstoff- 
u. Papier-Chemiker u. -Ingenieure 20—23.) SuV ER X .

L. Wolkow, Zellsloffhersldlung aus minderu-ertigem Papierholz. Beim Lagern 
des Papierholzes entstandene Blau- u. Rotfdule, die mit 50% die Querschnittflache 
des Papierholzstammes ausfullen, bilden kein Hindernis, einen Zellstoff zu gewinnen, 
der dem aus gesundem Papierholz oder einem guten finn. nicht nachsteht. Solcher 
Zellstoff ist vom chem. Standpunkt aus ais n. zu betraehten. Auch aus dcm Wipfel 
des Stammes laBt sich ein hinsichtlich Reinheit u. mechan. Beschaffenheit zufrieden- 
stellender, ganz leidlichcr Zellstoff ohne erhóhte Harzstórung gewinnen. (Zellstoff u. 
Papier 6 . 75—76.) SuV ER N .

A. W. Allen, Wirtschaftliche Ausnutzung von Sulfitablaiige. (Vgl. S . 1738.) Eine 
Quadrupeleffekt-Verdampferanlage ist beschriebcn. Die konz. Ablauge wird in 
Mischung mit Ol unter den Kesseln yerbrannt. Von dem sauren Kondensat der Ver- 
dampfung wird ein Teil zur Bereitung der sauren Kochlauge yerwendet. (Paper Trade 
Journ. 82 . 48—50.) S u v e r n .

H. Kirmreuther, E. Schlumberger und W. Nippe, Uber Fluoresce>izversuche 
an teehnischen Sulfitzdlstoffen. Die bei ultrayioletter Bestrahlung von ungebleichtem 
Sulfitzellstoff auftretende Fluoreseenz nimmt in ihrer Intensitat mit steigenden Cl2- 
Verbrauehszahlen zu. Dasselbc Leuchten zeigt wss. Sulfitablauge. Gebleichte Zell- 
stoffe fluorescieren nur schwach griinlieh. (Papierfabr. 24 . Vcrein der Zellstoff- u. 
Papier-Chemiker u. -Ingenieure. 106—07.) StiV ERX .

V0n LaBberg, Ablaugeneindampfung. Nach Besprechung yerschiedener móglicher 
Eindampfyerff. fiir Ablauge wird auf die Brudendampfkompressionseindampfapp.,
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die besonders fur das ISindampfen von Ablauge geeignet erscheinen, naher eingegangen. 
(Papierfabr. 24. Verein der Zellstoff- u. Papier-Chemiker u. -Ingenieure 58—61.) Su.

H. Serger, Gdlophan, ein neuartiges Verpackungsmaterial. Cellophan, ein durch- 
sichtiger, aus reiner Cellulose bestehender Pergamentpapierersatz, dehnt sich wie 
letztere8 mit W. aus, bildet eine halbdurchlassige Membran u. ist vorziiglich fiir 
Deckbldtter in der Marmeladen- u. Konfiturenfabrikation geeignet, weniger gut ais 
Verpaekung fiir Brot u. Pflaumen, weil es eine Austrocknung derselben nicht yer- 
hindert. (Konserven-Ind. 13. 99— 101.) GROSZFELD.

Benno Schmidt, Aus der Fruhzeit der Wachstuchherstdlung. Angaben iiber 
Wachstuehherst. in Frankfurt u. den Naehbarstadten, Leipzig u. ihre Ausdehnung 
auf andere Stadte. (Kunststoffe 16. 28—29.) SuVERN.

Robert George Fargher und Maurice Ernest Probert, Die chemische Analyse 
ton Baumwólle. Aschengehalt und Aschenalkalitat typischer Baumwollen. Mit Asehen- 
alkalitat bezeichnet Vf. die Anzahl Milliaquivalente Saure, die zum Neutralisieren 
der Asehe von 100 g reiner Baumwólle erforderlich sind. Durch Dividiercn der 
Aschenalkalitat durch den Aschengehalt erhalt man die Alkalitat des Gramms Asehe. 
Die Menge Mineralstoffe in nord- u. siidamerikan., agypt. u. Sea-Islandbaumwolle 
liegt zwischen 1 u. 1,3%, hohere Żabien finden sich zuweilen bei amerikan. Saaten, 
die in anderen Landem gezogen Bind u. bei ind. Baumwólle. Die Alkalitat im Gramm 
Asehe ist fiir die verschiedenen Sorten Baumwólle konstant, sie liegt bei nord- u. siid- 
amerikan. Baumwólle im allgemeinen niedriger ais bei ind., agypt. u. Sea-Island- 
Baumwollen u. auBerhalb Amerikas gezogenen. (Journ. Textile Inst. 17. T 46 
bis 52.) Su v e r n .

S. G. Barker und A. T. King, Ein Vergleich ton Messungen des Durchmessers 
ton Wollfascrn mittels der Mikrowage und des Projektionsmikroskops mit Anicendungen 
auf die Bestimmung der Dichte und Markzusammensetzung. Die beiden Methoden 
geben fiir markfreie Wollen gut iibereinstimmende Zahlen u. die grawimetr. Methode 
ist ein zweckmaCigeS Mittel zur Best. des Faserdurchmesscrs. Bei markhaltigen 
Fasern ist der bercchnete Durchmesser geringer ais der beobachtete, die Differenz 
wachst mit dem Markgehalt. Angaben iiber Querschnittsberechnungen. (Journ. 
Textile Inst. 17. T 68—74.) SiiVERN.

E. Schiilke, Bestimmung statt Schatzung des Bendements bei Schu-ei/iwolle. Yor- 
schlage fiir rasch durchfiihrbare Bestst. des Gehalts an absolut trockner u. reiner 
Wolle, die genauer sind ais die meist angewendete einfache Handwiische. (Melliands 
Textilber. 7- 121.) S u v e r n .

Rudolf Lorenz, Uber Methoden zur Bestimmung der Korngrope ton Fiillstoffen. 
(Forts.. u. SchluB von S. 1739.) Die opt. MeBmethoden, mkr. Ausmessung u. ultra- 
mkr. Auszahlung werden nur ais halbquantitativ angesehen. Siebmethoden kommen 
gerade fiir Papierfiillstoffe weniger in Betracht, weil geeignete SiebgroBen fehlen. 
Schlammverff. sind ebenfalls nur fiir groberes Materiał, ais es in den Papierfiillstoffen 
vorliegt, zu empfehlen. Allen Anforderungen gerecht werden die Sedimentieryerff., 
am yorteilhaftesten ist die photograph. Aufnahme u. graph. Wiedergabe nach GESSNER. 
(Papierfabr. 24. Verein der Zellstoff- u. Papier-Chemiker u. -Ingenieure 33—36. 74—76. 
91—92. Tharandt i. Sa.) SiiV ER N .

Fritz Riihlemann, Uber die Festigkeitsbestimmung ton Zdlstoff. Das Arbeiten 
mit dem Festigkcitspriifer „Deforten“ ist beschrieben. (Papierfabr. 24. Verein der 
Zellstoff- u. Papier-Chemiker u. -Ingenieure 1—6. Wolfsgriin.) SuVERN.

Helmer Roschier, Ober die Trockengdialtsbestimmung des in der hydraidischen 
Presse geprepten Holzschliffes. Anweisung fiir zweckentsprechende Probeentnahme. 
(Zellstoff u. Papier 6. 76—77.) Su v e r n .

O. S. Rhodes, Eine Probe zur TJnterscheidung ton Fiseose- und Kupferseide. 
Tiefere Farbungen ais mit der yon K. GÓTZE (S. 1071) empfohlenen ammoniakaL
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Ag-Lsg. erhalt man, wenn man AgN03 mit Na2S20 :, yersetzt u. nach Ver8chwmden 
des zunachst auftretenden Nd. NaOH-Lsg. zugibt. Mit dom Reagens gibt auck 
Nitroseido Braunfarbung. (Journ. Textile Inst. 17. T 75—7G.) Suvern .

Randal Thomas Mowbray Berkeley und Ernest Stenhouse, Foxcombe, Eng- 
land, Schutzen von Holz, Pelzen, Leder u. dgl. vor pjlanzlichen und lierischen Schdd- 
lingen. Die zu schiitzenden Gegenstando werden mit einer Lsg. yon CH„0 in Kerosen 
oder Terpentin bebandelt. (E. P. 221 599 vom 3/7. 1923, ausg. 9/10. 1924.) KuFIL.

Alfred Boothe Callaghan, New York, V. St. A., tJberzugsma-sse. Man yermischt- 
Glimmer mit Ton, Casein, Alaun u. Weinstein. (Can. P. 246 616 vom 2/6. 1921, ausg. 
3/2. 1925.) F r a n z .

Clarence D. Shaffer, Kalamazoo, Michigan, V. St. A., Wasserdichtmachende Masse. 
Man yermischt eino Lsg. yon Kolophonium in Gasolin mit einer Lsg. von Paraffin 
in Gasolin u. Kautschuklsg. (Can. P. 250 249 yorn 27/5. 1924, ausg. 2/6. 1925.) F r .

Grant Hammond, New Haven,Conn., V.St.A., Entjernen vonDruckerscluciirze u.dgl. 
aus Papier. Man bchandelt das Papier in einem Hollander bei Tempp. unter 110° F. 
mit NaOH, wiischt den so erhaltenen Papierbrei aus u. yersetzt ihn bei gewohnlicher 
Temp. m it einem geringen OberschuB eines sauren Alkalisulfits, wie NaHS03, wodurch 
die M. gleichzeitig gebleicht u. neutralisiert wird. (A. P. 1 572 478 vom 12/3. 1925, 
ausg. 9/2. 1926.) O e l k e r .

Grant Hammond, New Haven, Conn., V. St. A., Entfemen von Druckerschioarze 
mis Altpapier. Man behandelt das Papier mit einer Lsg., welche eine seifenartige 
Substanz, yorzugsweise Naphthaseife u. Glucose o. dgl. enthalt, u. wiischt die M. 

hierauf m it W. aus. (A. P. 1572 479 vom 24/5. 1922, ausg. 9/2. 1926.) O e l k e r .
U. S. Cartridge Company, ubert. von: James H. Carmichael, Lowell, Massa

chusetts, V. St. A., Wasserdichte Papierrohre. Man iiberzieht das Papier bis auf einen 
schmalen Rand mit einem polymerisierbaren Ol, rollt das Papier mit der geoltcn Seite 
nach auBen zu einem Rohr, trocknet u. erhitzt zur Polymerisation des Oles langere 
Zeit in einem Ofen. (A. P. 1 571 706 vom 18/2. 1925, ausg. 2/2. 1926.) F r a n z .

Otto Wild, Ebersberg, Oberbay., Herstdlung von mehrfarbigen tlberzug- o. dgl. 
Papieren, dad. gek., daB die fiir das Druckverf. notwendige positiyo Platte irgendeines 
Musters in irgendeiner Farbę gedruckt wird u. die negative P latte m it einer gewissen 
Registerdifferenz in abweichender Farbę u. gegebenenfalls entsprechender Musterung 
auf den Grunddruck aufgedruckt wird. — Es entstehen hierbei Dmcke von piast. 
Wrkg. (D. R. P. 422 759 KI. 15k vom 10/11. 1922, ausg. 9/1. 1926.) F r a n z .

U. S. Enyelope Company, Springfield, Mass., ubert. von: Charles E. Swett, 
West Roxbury, Mass., V. St. A., Herstdlung von transparentem Papier. Das mit 
Harzen o. dgl. impragnierte Papier wird einer wiederholten abwechselnden Erhitzung 
u. Kiihlung unterworfen. (A. P. 1570 098 yom 18/5.1922, ausg. 19/1.1926.) O e l k e r .

U. S. Envelope Company, Springfield, Mass., ubert. von: Charles E. Swett, 
West Roxbury, Mass., V. St. A., Herstdlung von Transparentpapier. Man behandelt 
Papier m it einer alkoh. Lsg. yon Gerbsaure u. Terpentin. (A. P. 1571976 yom 
11/8. 1924, ausg. 9/2. 1926.) O e l k e r .

Gregg A. Russell und Hugh C. Russell, ubert. yon: Robert Morgenier, Oak- 
land, Calif., Herstdlung von Papierstoff aus Reishulsen. Man kocht dic Hiilscn in 
einer NaOH-Lsg. yon 10° B6 etwa 2 Stdn., entfernt dann die Fl. u. bearbeitet die 
M. in einem Hollander. (A. P. 1 570 389 vom 7/12. 1920, ausg. 19/1. 1926.) O e l k e r .

LinnBradley, Montclair, N. J., und Edward P. Mc Keefe, Plattsburgh, N. Y., 
Herstdlung von Zellstoff. Man unterwirft zerkleinertes Holz der Einw. einer NaOH 
u. Na2S20 3 enthaltenden Kochlauge. (A. P. 1572 840 vom 28/3. 1921, ausg. 9/2.
1926.) Oe l k e r .
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Heinrich Renck, Hamburg, Deutschland, Cdluloiddruckjilatten. Die Celluloid- 
platte wird auf der Oberflache durch Behandeln mit einem Lósungsm., Eg., erweicht, 
hierauf m it einer Lsg. von Gclatine, die Eg. enthalt, uberzogen u. dann dio Dichromat- 
Gelatineschicht aufgebracht. (A. P. 1565815 vom 4/11.1924, ausg. 15/12.1925.) F r .

Leon Lilienfeld, Wien, Osterreich, Kunstfaden. Man yerwendet einon Cellulose- 
alkylather, der in W. iiber 16° unl., in W. unter 16° quellbar ist, in Misohung mit 
einem Weichmachungsmittel. (Can. P. 249 776 vom 21/6.1923, ausg. 19/5.1925.) F r .

Jean Robert Lavaud, Belgien, Schwerverbrennlichmachen von Nitrocdlulosefaden. 
Man behandelt Nitrocellulosefaden m it einer 10% ig- Essigsaure oder einer 5%  ig. 
Ameisensaurelsg. 30—40 Minuten bei einer Temp. von 30°, nach dem Spiilen in einer 
Schleuder goht man in eine 10% ig. Lsg. von Na2S -j- 9H20  u. MgS04 +  7H20  bei 
einer Temp. von 25^-30°, nach 2%—3 Stdn. geht man in eine 5% ig. Lsg. von Na2S20 1 
und nach dem Spulen in ein viertes Bad aus 10% ig. Lsg. von A1C13 -j- 12H20 , sehlieB- 
lichgeht man durch einBad, das aus 8Teilen(NH4)2S04, 21/2TeilenNH4HC03NH4NH2C02,
3 Teilen H3B 03 und l 1/* Teilon Na2B40 7 +  10 H20  besteht; nach 30 Minuten wird 
gespiilt u. getrocknet. (F. P. 600 852 vom 17/7. 1925, ausg. 17/2. 1926. Belg. Prior. 
23/4. 1925.) F r a n z .

Eastman Kodak Company, iibert. von: John I. Crabtree, Rochester, New York, 
Konservierungsrn itld fiir Filme. Um die Biegsamkeit der Filme zu erhalten, behandelt 
man sio mit einer Lsg. von Glycerin u. Glykol in W. (A. P. 1 568 658 vom 3/3. 1925, 
ausg. 5/1. 1926.) F r a n z .

E. I. du Pont de Nemours & Company, Wilmington, Delaware, iibert. von: 
Harry J. Hoffman, Stamford, Connecticut, V. St. A., Elektrisch nicht erregbare Filme. 
Man uberzieht den nicht yollkommen trocknen Film m it der Lsg. von Elektrolyten, 
die die Leitfahigkeit des Filmes erhóhen, in einem Lósungsm., das auch Lósungsm. 
fiir dio zur Horst, des Filmes dienenden Celluloseester ist, man yerwendet z. B. eine 
Lsg. von NH4-Nitrat, -Acetat, -Jodid, -Sulfocyanat, K J, CdJ2, Ca(N03)2 usw. in A., 
CH30H , Aceton. (A. P. 1 570 062 vom 12/10. 1921, ausg. 19/1. 1926.) F r a n z .

E. I. du Pont de Nemours & Company, Wilmington, Delaware, iibert. von: 
Earle C. Pitman, Parlin, New Jersey, V. St. A., Elektrisch nicht erregbare Filme. Der 
Cellulosenitratfilm, der aus einem Cellulosenitrat mit mehr ais 11,5% N hergestellt 
ist, wird auf der Riickseito m it einem Film aus einem Cellulosenitrat mit geringerem 
N2-Gehalt, Glycerin, Natriumacetat, Saponin uberzogen. (A. P. 1 570 076 vom 16/9. 
1920, ausg. 19/1. 1926.) F r a n z .

E. I. du Pont de Nemours & Company, Wilmington, Delaware, iibert. von: 
Earle C. Pitman, Parlin, New Jersoy, V. St. A., Elektrisch nicht erregbare Filme. Der 
Film, der aus einem Colluloseacetat mit mehr ais 55% gebundener Essigsaure besteht, 
wird auf der Riickseite mit einem Film aus Celluloseacetat mit weniger ais 55% 
gebundener Essigsaure, Glycerin u. Ammoniumaeetat uberzogen. (A. P. 1 570 077 
vom 16/9. 1920, ausg. 19/9. 1926.) F r a n z .

Leon Lilienfeld, Wien, Osterreich, Plastische Massen. Man yerwendet eine 
Misohung von einem Cdlulosealkylather, einem Lósungsm. u. einem Phenolester. (Can. 
P. 249 773 vom 16/6. 1922, ausg. 19/5. 1925.) F r a n z .

Earl E. Snook, Billings, Montana, V. St. A., Plastische Massen. Man vermischt 
Leim, Gelatino mit W., gekochtem Leinól, ,,Titanox", Kreide, Chromgelb u. Salicyl
sauremethylester. (A. P. 1 568 098 vom 16/2. 1925, ausg. 5/1. 1926.) F r a n z .

Jean Paisseau, Paris, Fischschuppentinktur. Die Rohstoffe, Fischschuppen, 
•Schwimmblasen, Haute usw. werden mit Stoffen behandelt, welche die die Krystalłoide 
umhiillenden organ. Stoffeauf cinmal entfemen; man behandelt die Rohstoffe z. B. mit 
einer wss. neutralen Seifenlsg., erwarmt 1—3 Stdn. auf 35—60°, laBt dann absitzen 
u. wascht dann mit dest. W., an Stelle der Seife kann man Saponin, Fermente, Pan-

v m . 1. 179
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kroatin, Diastase yerwenden. (Oe. P. 97113 yom 26/8. 1921, ausg. 10/6. 1924. 
Schwz. P. 98 796 vom 22/8. 1921, ausg. 16/4. 1923.) F r a n z .

Sydney Rauschenberg, San Diego, Califomia', V. St. A., M ittd  zum Verzieren von 
Oberflćichen. Man erhitzfc Muscheln, insbesondero Perlmuttermuschel, in einem Ofen, 
bis die einzelnen Schichten abbliittern, dio gliinzenden Teilo werden ausgesucht u. durch 
Behandeln mit W., dom ctwas Alkali zugcsetzt sein kann, gereinigt; das erhaltene 
Prod. kann mit einem Lack vcrmisclit zur Erzeugung von Uberziigen usw. yerwendet 
werden. (A. P. 1 570 183 vom 17/5. 1924, ausg. 19/1. 1926.) F r a n z .

X IX . B rennstoffe; T eerd estilla tion ; B eleuchtung; H eizung.
W . Steuer, Die Untersuchung von Grubcnwettern. Zur Unters. von Gruben- 

wettern auf CH4 kann die vom Vf. friiher (vgl. S. 800) yorgescMagene Methode zur 
B e st. yon CH| in Lcuchtgas yerwendet werdcn. (Gliickauf 62. 22—24. Breslau, Teclin. 
Hochschule.) B i e l e n b e r g .

Hermann Becker, Die Bewerlung von heiflcn und kalten Braunkolden- und 
Steinkohlengeneratorga-sen auf Grund der Bezugszald. Die Bezugszahl ist der (Juoticnt 
eingefahrto W3rmcmeiigc . Diescr W crt ^  fUr Rftl ; 

kg Abgas
Ileizwert der in den Ofen eingefiihrten Gase _ 

kg Abgas
fiir Heiflgas wird der Ziihlcr durch yior Faktoren (Heizwert des Gases u. des 
Teeres, fiihlbaro Warme des Gases u. der Feuchtigkeit), der Nenncr durch zwei 
Faktoren (Abgase u. Feuchtigkeit) beeinfluBt. Vf. zeigt die Bewertung der Gase 
unter diesen Gesichtspunktcn an yerschiedcnen prakt. Beispiclen. (Braunkohle 24. 
793—99. 1925. Koln.) B i e l .

E. Klapper, Verschwdung von Slaubkolde. Die Rohkohle wird gebrochen u. , 
gemahlen, gelangt dann in den Oberteil eines Ofens, von wo sio ais Staubwolke gegen 
einen yon unten eingeleiteten Strom eines ncutralen HeiBgases herabsinkt. Wenn 
die Kohle auf den Boden des Ofens ankommt, ist sie bereits yerkokt; der Vorgang ist 
kontinuicrlich. Der staubformige Halbkoks soli fiir Staubfcuerung sehr geeignet sein; 
die Teerausbeute soli besonders hoch, das Schwelgas sehr heizkraftig sein. (Asphalt- 
Tecrind-.Ztg. 26. 6—7.) BlELEN BERG .

A. Thau, Die Verschwclung ais Vorstufe zur Verkokung. Vf. weist zunachst auf 
dio yerschiedenartige Vcrwendung des Wortes Bitumen hin u. bezeielinet im vor- 
liegenden Falle ais Bitumen die Bestandteilo der Kohle, dio bei der Erwarmung er- 
weichen u. dio B. eines gebackenen Kokses bewirken. Die Anschauungen yon I l l i n g - 
WORTH iiber den EinfluB der Temp. auf dieses Bitumen u. die Bedeutung des Verli. 
des Bitumens gegeniiber hoheren Tempp. auf dio B . des Kokses werden besproehen. 
Wciter werden dio Eingliederung einer Schwelanlage in den Kokereibctrieb u. mehrero 
Vcrff. fiir die mehrstufige therm. Behandlung der Kohle erortert. SchlieBlich folgt 
eine Besprechung des Salemi-Schwelofens. (Gliickauf 62. 1—11. Halle a. S.) B i e l .

Hans Broche und Theo Bahr, U ber das ólbiiumen und das Festbitumen der 
Sleinkolde. Zugleich Bemerkungen zu der Arbeit von W. A. Bone, A . R. Pearson und 
R. Quarendon-. „Die Ertraktion von Steinkohłen mil Benzol unter Druck.“ Vff. schildern 
zunachst noch einmal ihre bereits friiher (Brennstoffchemie 5. 299; C. 1924. II. 2720) 
beschriebene Arbeitsweise u. stcllen die Abwreichungon derselben von der von B one, 
P e a r s o n  u. Q u a r e n d o n  (Proc. Royal Soc. London. Serie A. 105. 608; C. 1924. II. 
776) angewandten klar. Der Unterschied besteht wesentlich darin, daB BONE u. seine 
Mitarbeiter die erhaltenen Bitumina zu Kokspulyer u. nicht zu den extrahicrten Kohlen 
gaben. — Vff. machen weitere Mitteilungen iiber die Zerlegung von Ol- u. Festbitumen 
sowie iiber die Extraktion von Stcinkohle m it PAe. bei 285°. Ferner wird der EinfluB
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der KorngroCo der cxtrahicrtcn Kolilo u. der Verkokungsmethode auf die Beschaffen- 
lieifc des Kokses besproehen. (Brennstoffchcmie 6. 349—54. 1925. Miilheim-Ruhr, 
Kaiser-Wilhelm-Institut f. Kohlenforschung.) B ie l e n b e r g .

Erich Stach, Die Untersuchung des Clarains oder Anthraxylóns in der Kohle. 
Die mlcr. Untcrs. von Diirmsehliffen gibt keine sicheren Anhaltspunkte fiir das Aus- 
gangsmaterial des Clarains. Besser geeignet ist das Verasehungsverf. nach G u m b e l  
oder die von T u r n e r  u. R a n d a l l  angewandte Methode (oberflachlicbe Veraschung 
eines Kohlenanschliffs u. Unters. desselben u. Mk. im auffallenden Licht). Mit den 
beiden genannten Vcrff. hat Vf. zeigen konnen, daB die oberbayr. Peehkohle eine 
Humuskohle ist u. daB bei der B. des Clarains die verholzende Substanz eine herrschende 
Rolle gespielt hat. (Gluckauf 61. 1398— 1402. 1925. Berlin, PreuB. Geol. Landes- 
anstalt.) . . . .  .  BIELENBERG.

A. R. Powell und J. H. Thompson, Die Entschwefdung von Koks dureh Wasser- 
dampf. Verss., Koks dureh Behandeln mit W.-Dampf zu entschwefeln, waren von 
Erfolg gekrónt. Es gelingt zwar nicht, den S vollstandig auszutreiben, jedoeh lassen 
sieli dureh abwechselnde Behandlung mit Dampf unter Druck u. nachfolgendcm Va- 
kuum 20—25% des gesamten S entfernen. Vakuum gewechselt m it naturlichem 
Dampfstrom gibt eino Umsetzung von 15—20% S, ein unterbroehener Dampfstrom 
eine solche von 10—15%. Die geeignetste Temp. liegt bei 750°, die Dauer des Prozesses 
betragt 2—4 Stdn. (Stahl u. Eisen 46 . 226—28t Pittsburg [Pa.].) L u d e r .

Andre Duparęiue, tlber die mikroskopische Struktur der Steinkohlen. Bei der 
Unters. der Steinkohlen mit dem Erzmikroskop konnten zwcierlei Arten von Stoffen 
festgestellt werden. Einmal solche vegetabilen Ursprungs (I) (Ligninsubstanz, Algcn 
u. Sporen), dann eine teigige, strukturlose M. (II), welche wahrscheinlich sekundarer 
Entstehung ist. Bei den Bogheadkohlen tr i t t  II stark zuriiek. Ihr Gasgehalt betragt 
ctwa 400 cbm pro t. Die Cannelkohlen sind gasarmer (300—330 cbm pro t). Sie 
werden dureh Mikrosporen gebildet u. II betragt manchmal 25% ihrer M. Dio Oayet- 
kohlen sind mit ihnen verwandt. Bei ihnen treten II mchr hervor, auch sind sio gas
armer. Dio Glanzkohle scheint aus Ligninsubstanz zu bestehen, welche dureh II ver- 
k ittet ist. Die Durainkohle hat eine ahnliche Zus. wie die Cannclkohle. Die gewohn- 
liche Steinkohle gibt otwa 230—255 cbm Gas pro t. Bemerkenswert ist die Pro- 
portionalitat des Gasgehalts mit der M. der Substauz I. Der Gehalt an fluchtigen 
Bestandteilen ist nach der Ansicht des Vfs. wachsartigen oder olartigcn Stoffen, 
dereń Zus. der alipliat. Korper ahnłich ist, zuzuschreiben. (C. r. d. 1’Acad. des sciences 
182 . 475—77.) E n s z l in .

K. Deimler, Zahlenmafiige Bestimmung der terschiedenen Orójien bei der Auf- 
trocknung, unter besonderer Beriicksichtigung der Braunkohle. Fortsetzung u. SchluB 
(vgl. S. 2269.) (Braunkohle 24. 876—83. Halle a. S.) B ie l e n b e r g .

H. I. Watennan und A. F. H. Blaauw, Weitere Untersuchung der fliissigen 
Reaktionsprodukte, die bei der Einwirkung von Wasserstoff auf Paraffin unter hohem 
Druck bei 4500 erhalten werden. Beitrag zur Kenntnis der Hydrierung nach Bergius. 
(Vgl. Koninkl. Akad. van Wetensch. Amsterdam, Wisk. en Natk. Afd. 34 . 259; C. 1 9 2 5 .
II. 2301.) Vff. erhitzten Rangoon-paraffin (84,6% C, 14,8% H) im Autoklaven unter H 2 
90 Min. auf 450°, wobei der Druck bis auf 290 a t stieg, u. erhielten aus 400 g durch- 
schnittlich 360 g fl. Prod. von D.18 0,722—0,733, die dureh Dest. bis 150° in eine Frak- 
tion I (ca. 40%) u. in eine hóher sd. Fraktion II getrennt wurden. II bestand aus nicht 
oder nur wenig zersetztem Paraffin u. erstarrte bei 12°. Dureh sorgfaltigste Fraktio- 
nierung konnten in I groBe Mengen aufeinanderfolgendo Glicder aliphat. KW-stoffe 
(Pentan bis Nonan), vermischt mit ca. 10% Olefinen naohgewiesen werden. Bzl. war 
nicht, Toluol nur in ganz geringer Menge nachweisbar. (Rcc. trav. chim. Pays-Bas 45 . 
284—95. Delft, Techn. Hochschule.) B r a u n s .

179*
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E. O. Rasser, Holzkonsermerung. Verschiedene fiir HoIzkonservierung vor- 
Yorgeschlagene Mittel werden bcsprochen. (Kunststoffe 16. 26—28.) S u v E R N .

R. K attw inkel, Uber die ZJntersuchung und Beicertung von Kokskohlen. Die Metho- 
den der Unters. von Kokskohlen — Tiegelprolie, Desfc. u. Backfahigkeit — sowie von 
Koks — D., Porositat u. Zerreiblichkeit — werden erlautert. Abiinderung der Methode 
zur Best. der Baokfiihigkeit nach M e u r i c e  u. App. dazu. Ergebnisse der Unters. 
einer Anzahl westfal. Norma 1-Kokskohlen u. ICokse, Ableitung einer Kennziffer fiir 
Kokskohlen daraus. Die zur Klassifizierung der Kohlen gut geeigneten Priifmethoden 
geben fiir die Kolcsbildung im Betriebsofen. keine ausreiehende Erklarung. Ebenso 
rersagt die aus dem Verh. bei der Tiegelverkokung hergeleitete Bitumentheorie von 
FISC H ER  teilweise, weil dio Bedingungen des prakt. Verkokungsprozesses im Tiegel 
nicht reproduzierbar sind. Beim Entstelieu von stiickfestem u. geschmolzenem Koks 
aus Sand- u. Sinterkohle entgegen der Theorie FlSC H E R s miissen experimentell schwer 
naehweisbare Krafte einwirken, vielleicht beeinflussen — in Annaherung an die An- 
sehauungen von SlMMERSBACH — isomere Veranderungen des C-Molekiils wahrend 
der Giirungszeit stark die Kokseigenschaften. (Gas- u. Wasserfach 69. 145—50. 
Gelsenkirchen.) W o l f f r a m .

F. Moll, Untersuchung auf Impragnierung von Holz mit Metallsalzen durch Ronigen-
strahlen. Entgegnung an S c h a n t z  (S . 1079). S c h a n t z  hat offenbar irrtiimlioher- 
weise die abweichende Farbtonstarke des Splintholzes fiir den EinfluB des HgCl2 
angesehen. (Ztschr. f. angew. Ch. 39. 335—36. Berlin.) J u n g .

J. H . Steinkam p, Das registrierende Gascalorimeter von „Fairweather“ . Die „Gas- 
regulation Act. 1920“ verpfliehtet die engl. Gaswerke mit einer jahrliehen Gasabgabe 
von mehr ais 28000 cbm zur Aufstellung eines registrierenden Calorimetcrs zwecks 
Nachweis, daB der vorgeschriebene Heizwert nie liinger ais 2 Stdn. um mehr ais 5% 
unterschritten wird, da sonst in jedem Falle eine BuBe von 5 ■£ verwirkt ist. Das 
infolgedessen offiziell eingef,ijhrte registrierende Calorimeter von „Fainveather“ wird 
ausfuhrlich beschrieben. (Het Gas 46. 115— 17.) W OLFFRAM.

Charles J. Hoover, New York, Feueranziinder. Er besteht aus etwa 8% Stein- 
kohle, 60% Sagemehl, 2%  Lycopodium u. 30% Rohterpentin. (A. P. 1 570 585 vom 
18/3. 1925, ausg. 19/1. 1926.) F r a n z .

Walther & Cie. A.-G., Coln-Delbruek, Wilhelm Otte, Essen, und Max Birkner, 
Bergisch-Gladbaeh, Zweistufige Verbrennung$verfahren, insbesondere fiir minderwerlige, 
wasserreiche, holzige und bituminose Brennstoffe, wobei in der ersten Verbrennungsstufe 
der Rohbrennstoff ganz oder teilweise entgast oder auch teilweise vergast und der so 
beliandelte Brennstoff zur Vorbereitung fiir dio zweite Verbrennungsstufe gemahlen 

'wird, dad. gek., daB die Entgasung oder auch teilweise Vergasung des Brcnnstoffs 
unter sofortiger Nutzbarmachung der frei werdenden Warme erfolgt und sich die 
Kohlenstaubverbrennung unmittelbar an den Mahlvorgang und damit an die erste 
Verbrennungsstufe anschlieBt, um so das Gesamtverfahren in kontinuierlichem Betriebe 
durchzufiihren. (Schwz. P. 113 125 vom 13/5. 1924, ausg. 2/1. 1926.) O e l k e r .

Louis Chavanne, Franlcreich, Vergasung fester Brennstoffe. Man fiihrt die Brenn
stoffe in brikettierter Form an einer u. die feinen Anteile an einer anderen Stelle in 
den Ofen ein u. gewinnt die Gase aus yerschiedenen Regionen. (F. P. 597 096 vom 
29/7. 1924, ausg. 12/11. 1925.) K a u s c h .

Koppers Co., V. St. A., Vergasung von Kohle mit Zufiihrung von Wasserdampf, 
wobei die Vergasung der Kohlenmasse im unteren Teile des Generatora, w'0 der Dampf 
eingefiihrt wird, yollendet wird. (F. P. 597 415 vom 9/8. 1924, ausg. 20/11.
1925.) K a u s c h .

Soeiete de Recherches et de Perfectionnements Industriels (Erfinder: George 
Baume und Arnold Justin Rothen), Frankreich, Wasserige Emulsionen von Teer,
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Bilumen oder ólen. Man setzt zu dera Emulsionswasser Saponit, Kali-, Natron- oder 
Ammoniakscifen. (F. P. 597 925 vom 14/8. 1924, ausg. 2/12. 1925.) K a u s c h .

Charles Ab-der-Halden, Frankreich, Kontinuierliche Destillalion von Teeren u. dgl. 
Man fiihrt zweckmilBig crhit/.ten Roh-Teer in den Ruckstand von der Dest. ein, den 
man auf geeignete Temp. erhitzt u. lebhaft durch Wasserdampf oder Gas umruhrt, 
worauf das Prod. untcn in eine Rektifikationskolonne eingebraeht wird, in der die 
Yerdichtung der Dampfe u. die Zuriickfiihrung des Kondensats durch Einfiihrung von 
kaltem W. an einer oder verschiedenen Stellen der Kolonne bewirkt wird. Ferner 
wird eine chem. Umsetzung des Kondensats durch direkte Einfiihrung des Reagenz 
n die Kolonne herbeigefuhrt. (F.P. 598 531 vom 13/9.1924, ausg. 18/12.1925.) K a .

Alphonse Mailhe, Frankreich, Entparaffinierung von primarem Teer. Man be- 
kandelt den Teer mit CH3OH in der Kalto oder bei 40—60°, um im orsten Fali die 
nicht gelósten Paraffine durch Filtration usw. abzusclieiden, im zweiten Fali laBt man 
die gesamte Lsg. des Teers abkuhlen, bis sich die Paraffine vollstiindig abgcschieden 
haben. Der CH3OH wird durch Dest. der von den Paraffinen abgetrennten alkohol. 
Lsg. zuriickgewonnen. (F .P . 597 919 vom 13/8. 1924, ausg. 2/12. 1925.) K a u s c h .

Koppers Co., V. St. A., Entfernung von NąpMkalin u. dgl. aus Verbrennungsgasen. 
Man benut-zt ein Losungsm. fiir das Naphthalin u. dgl., indem man es dem Gase in 
einem Turm entgegenrieseln laBt u. laBt es zirkulieren. Gleiehzeitig fiihrt man dem 
Turm frisches Losungsm. zu. (F. P. 597 430 vom 6/4. 1925, ausg. 20/11. 1925.) K a.

Augustin Amedee Louis Joseph Damiens, Sevres, Frankreich, Abscheiden von 
Kohlenoxyd aus Industriegasen mittels einer Cu20-Verb. nach D. R. P. 422621, dad. 
gek., daB man mit einer H 2SO,j von unter 66° Be bei einer Temp., die je nach dem 
Verdiinnungsgrade bis 100° u. noch hoher gehen kann, arbeitet, gegebenenfalls unter 
Anwendung eines erhohten Druekes, worauf man gegebenenfalls die Cu20-Verb. sowie 
das CO aus den erhaltenen komplexen Verbb. durch Erhitzen in Ggw. von H 2S04 von 
unter 66° wiedergewinnt. (D. R. P. 425 418 KI. 12i yom 26/11. 1924, ausg. 18/2. 1926.
F. Prior. 12/4. 1924. Zus. zu D. R. P. 422621; C. 1926. I. 1248.) '  K a u s c h .

Thermal Industrial & Chemical (T. I. C.) Research Company Ltd. und Douglas 
Rider, London, Eniwasserung und DesliUation von Teeren oder Ólen. Man leitet die 
Ausgangsstoffe durch ein Rohr, welches in einem Metallbade liegt und halt dabei dio 
Temp. des Bades auf einem Grad, welcher den Kp. des am hóchsten sd. Destillates, 
das gewonnen werden soli, nur um wenige Grade ubersteigt, wodurch ein Cracken 
der Fl. yermieden wird. (E. P. 221 528 vom 10/4. 1923, ausg. 9/10. 1924.) O e l k e r .

Wilhelm Hartmann, Offenbach a. M., und Adolf Dasbach, Hermiihlheim b. 
Koln a. Rh., Yerriwjerung des Feuchligkeitsgekalles der rohen (sogen. griinen) Braun- 
kóhle, auf ihrem Wege zu den Trockenapp. durch Zusatz von bereits getrockneter 
Kohle, dad., gek,, daB die von den Trockenapp. kommende getrocknete Kolile 
gegebenenfalls uoter Absaugung des sich bildenden feinen Staubcs derart gesiebt wird, 
daB die kleineren, im Ganzen auf den richtigen Feuchtigkeitsgchalt getrockneten 
StiickgroBen abgeschieden und unmittelbar zu den Brikettpressen abgeleitet werden 
und nur die gróberen, mit einer stark iibertrockneten Kruste yersehenen Stiicke nach 
Bcdarf der griinen Kohle wieder zugesetzt und auf ihrem Wege zu den Trockenapp. 
mit derselben innig gemischt werden. (D. R. P. 424 791 KI. lOb vom 26/4. 1924, 
ausg. 28/1. 1926.) O e l k e r .

Georges Meunier und Charles de Brisson de Laroche, Frankreich, Zerlegung 
von Torf. Man behandelt kolloidalen Torf mit einer Fl. (Alkalilauge), um die Fasern 
u. die anderen feinen Bestandteile zu trennen. Letztere werden hydrolysiert, um die 
Humusstoffe zu isolieren. (F. P. 597 387 vom 24/4. 1925, ausg. 19/11. 1925.) K a.

Herman de Meyer, Briissel, Verarbeitung ton Torf, Braunkohlen und ahnlichen 
Stoffen. Die Rohmasse wird, ohne einem wesentlichen Druck ausgesetzt zu werden,
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allmahlich so fein zerschnitten, daB prakt. allo Fasern offengelegt werden u. die M. 
die Zus. eines diinnenBreies erhalt, welcher durch oine Strangpresse gefiihrt u. in Stiicke 
zerteilt wird, die an der Luft getrocknet werden. (Schw. P. 113 122 vom 13/3. 1925, 
auag. 2/1. 1926.) O e l k e r .

Cosden & Co., Tulsa, Oklahama, iibert. von: Frederick B. Koontz, Tulsa, 
Cracken von Kohlenwassersloffen. Man fiihrt einen Strom der KW-stoffe durch eino 
auf der Cracktomp. erhaltene Zone, dann in eine Trennkammer, wo sich die kohligen 
Riickstando absetzen. Diese letztere Karamer wird auf einer unter der Cracktemp. 
aber immerhin hóheren Temp. gehalten. Die kohligen Riickstando werden bestandig 
abgefiihrt. Die Gaso werden mit solcher Geschwindigkeit, daB sie noch in ihnen ent- 
haltcnen Kohlenstoff absetzen konnen, gekiihlt u. die hochsd. Fraktionen daraus 
verdichtet. (A. P. 1 567 062 vom 8/5. 1924, ausg. 29/12. 1925.) K a u s c h .

David C. Collier, Santa Fe, Neu-Mexico, Gewinnung von Ol aus ólhaltigen Sanden 
u. dgl. Man vermischt den Sand mit W. u. fein verteiltem kohlenstoffhaltigem Materiał 
u. riihrt die M. gut durch. Hierbei bildet sich ein auf dem W. schwimmendes Agglomerat 
von Kohle u. Ol, wahrend sich der Sand am Boden des MischgefaCes absetzt. Das
Ol kann von der Kohle durch Dest. getrennt, oder mit dieser zusammen ais Brennstoff 
benutzt werden. (A. P. 1 570 205 vom 8/4. 1921, ausg. 19/1. 1926.) O e l k e r .

William F. Downs i ,  Chatham, N. J. (Mary Gardner Downs), Behandlung von 
niedrigsiedenden Kohlentcasserstoffen zwecks Steigemng der Giite (des Gasolins), darin 
bestehend, daB die Kondensation der Diimpfe der KW-stoffo in Ggw. poroser wasser- 
freier Metallehloride (A1C13) erfolgt, von denen die kondensierten Verbb. bestandig 
abgezogen werden. (A. P. 1568 812 vom 6/5. 1922, ausg. 5/1. 1926.) K a u s c h .

William F. Downs i ,  Chatham, N. J . (Mary Gardner Downs), Reinigen flilssiger 
Koldenwasserstoffe mittcls eines ein unter dem Kp. des KW-stoffs erhitztes Metall- 
chlorid (A1C13) enthaltenden Filters. (A. P. 1568 813 vom 6/5. 1922, ausg. 5/1.
1926.) , • K a u s c h .

Charles Russell Burkę, Tusla, V. St. A., JRaffinieren und Spalten von schiceren 
Kohlenwasserstoffólen. (D. R. P. 424 250 KI. 23b vom 27/8. 1921, ausg. 22/1. 1926. —
C. 1923. II. 877.) Oe l k e r .

Standard Development Co., Delaware, ubert. von: Edgar M. Clark, New York, 
Deslillation von Petroleumólen. Man verwendet die Hitze eines durch Feuer geheizten 
Kessels zur weiteren Dest. von Destillationsriickstanden. (A. P. 1 566 828 vom 24/4.
1924, ausg. 22/12. 1925.) K a u s c h .

Alfred R. Earl und Thomas W. Reeves, Toledo, Ohio, 8e.rientre.nnv.ng von Boh- 
Petroleum. Das Petroleum wird dabei mit gesattigtem u. iiberhitztem Dampf direkt 
oder indirekt erhitzt u. die Temp. nicht so hoch gewahlt, sondern das Ol unter Minder- 
druck yerdampft. (A. P. 1 567 429 vorn 25/8. 1923, ausg. 29/12. 1925.) K a u s c h .

Daniel L. Newton, Fullerton, Califom., Destillieren von Kohlemcassersloffen. 
Man erhitzt das die KW-stoffe enthaltende Absorptionsmittel, indem man es vor- 
erwarmt unter Druck in eine h. Destillationszone einstaubt, fuhrt es alsdann durch eine 
Reihe erhitztcr Kammem in einer Richtuiig, mischt mit den Destillationsgasen Dampf 
u. fiihrt das Gemisch unter Druck in entgegengesetzter Richtung durch die erhitzten 
Kammem. (A. P. 1 567 457 vom 19/7. 1924, ausg. 29/12. 1925.) K a u s c h .

Daniel L. Newton, Fullerton, Califomien, Destillation von Kohlenwassersloffen. 
Der hierbei verwendeto App. besteht aus einem zylindr. Behalter mit einer oberen 
Destillationskammer u. einer untcren Dampfzufiihrungskammer, sowie niehreren 
zwischen beiden genannten Kammem angeordneten Destillationsraumen, dereń jeder 
einen Boden m it Offnungen und Rohren mit seitlichen Offnungen daruber besitzt. 
(A. P. 1567 458 vom 19/7. 1924, ausg. 29/12. 1925.) K a u s c h .

Barber Asphalt Co., Philadelphia, iibert, von: Charles N. Forrest, Rahway und 
Harold P. Hayden, Perth Amboy, N. J., Behandlung von Kohlenwassersloffen. Man
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lilCt durch die Reaktionszone des Crackapp. Stiicke •yon inertem widerstandsfahigem 
Materiał hindurchgchen u. unterwirft dieses nahe seincm Austritt einem begrenzton 
Gegenstrom des Vcrbrennungsmaterials. (A. P. 1 568 018 vom 15/6. 1920, ausg. 
29/12. 1925.) K a u s c h .

TTniversal Oil Products Company, Chicago, ubert. von: Jacque C. Morrell, 
Chicago, 111., V. St. A., Raffinieren tern Kohlenwasserstoffólen. Man unterwirft die Ole 
nacheinander der Einw. von H2S04 u. Bleiglatte enthaltender NaOH u. behandelt 
sie hierauf mit S 03. (A. P. 1 568 904 vom 27/4. 1923, ausg. 5/1. 1926.) O e l k e r .

Universal Oil Products Company, ubert. von: Jacąue C. Morrell, Chicago,
111., V. St. A., Raffinieren ton Ólen, insbesondere gecrackten Kohlenwasserstoffólen. Man
unterwirft die Ole der Einw. eines in W. gel. Alkalimetallplumbits, trennt dann die 
Lsg. von dem Ol, behandelt lotzteres mit einem Metallsulfid u. scheidet den ent- 
standenen Nd. ab. (A. PP. 1 569 870 vom 28/8. 1922 und 1 569 872 vom 31/8. 1922, 
ausg. 19/1. 1926.) Oe l k e r .

Universal Oil Products Company, ubert. von: Jacgue C. Morrell, Chicago,
111., V. St. A., Raffinieren von Kohlenwasserstoffólen. Man behandelt die Ole mit einer 
wss. Lsg. von Natriumplumbit, trennt diese dann von dem Ol, unterwirft letzteres 
der Einw. von einer Metallsulfidlsg., trennt dio dadurch ausgeschiedenen Prodd. yon 
dem Ol und fiilirt darauf in dieses ein Ausflockungsmittcl ein, um die ubrigen Ver- 
unreinigungen abzuseheiden. (A. P. 1 569 871 vom 31/8.1922, ausg. 19/1.1926.) O e .

George W. Acheson, Caldwell, Raffinieren von Kohlenwasserstoffólen. Man yer
mischt die Ole mit aus einer kolloidalen Suspension ausgeflocktem, getrocknetcm u. 
calciniertem Ton, sauert dio Mischung mit H2S04 an, gibt nochmals eine kleine Menge 
jenes Tones hinzu u. laBt nach gutem Durchriihren der M. absitzen. Es werden fast 
neutrale Ole erhalten, dereń S-Gehalt wesentlich yerringert ist. (A. P. 1 570 193 
vom 14/8. 1924, ausg. 19/1. 1926.) O e l k e r .

Henri Leon Carroll, Frankreich, Koniinuierliche Raffination von Petroleum, o. dgl. 
Rohes oder eines Teiles seiner leichten Bcstandteile beraubtes Naphtha wird in ein 
GefaB gebracht, in dem es schnell umlauft u. auf eine dem K p . benachbarte Temp. 
der schwerstcn Fraktion, die man gewinnen will, erhitzt wird. Das h. Ol wird unten in 
eine Reaktionslcolonno eingefuhrt, in der dio Dampfe der zu gewinnenden Fraktionen 
sich t r e n n e n  yon der B ch w e re ro n  Fl., um f r a k t i o n i e r t  yerdichtet zu w e r d e n .  (F. P. 
598 295 vom 2/9. 1924, ausg. 12/12. 1925.) K a u s c h .

Morduch Berko Trepel, Frankreich, Aufarbeitung ton Sdiwefdsdureschlammen 
der Kohlenwassersloffreinigung durch Erhitzen unter Zufiigung von K o h le , inerten 
Stoffen u. Neutralisationsmitteln wie Schwefelalkalien oder Schwefelerdalkalien. 
(F .P . 29 881 yom 27/5. 1924, ausg. 10/11. 1925. Zus. zu F. P. 591334; C. 1925. II. 
19*2.) K a u s c h .

Herman Reinhold und Hugo Reinhold, Omaha, Nebraska, V. St. A., Mittel 
zum Bleichen, Spalłen und Enłschwefdn ton Pdroleum und anderen Kohlenwasserstoffólen, 
welches aus einer kolloidalen Tonerde vom Bentonittyp besteht u. dadurch erhalten 
wird, daB man ein naturliches uncalciniertcs Aluminiumsilicat mit HCl-Gas behandelt. 
(A. P. 1 570 005 vom 21/1. 1924, ausg. 19/1. 1926.) O e l k e r .

Bataafsche Petroleum Maatschd£>pij, Haag, Holland, ubert. von: H. Jan 
Mackenzie und Alexander Wilhelmus Steenbergh, Tjepoo, Java, Gasolin aus Gasolin 
enthaltenden, naturlichen Gasen. Man komprimiert die Gase, kiihlt sie unter dcm 
Kompressionsdruck auf gewohnliche Temp., scheidet das Gasolin-Gas ab, mischt es 
mit Mischgasolin, kiihlt das Gemisch in komprimiertem Ztistande ab, liebt den Druck 
auf, trennt das Gas von der erhaltenen Fl., bringt dieses Gemisch auf gewohnliche 
Temp. u. scheidet, sobald der Druck den atmospharischen erreicht hat, das Gas yon der 
Fl. (A. P. 1 569 433 vom 26/9. 1923, ausg. 12/1. 1926.) K a u s c h .
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Frank Tinker, Sutton Coldfield, Engl., Yorrichtung zur Herstellung von Oasólin. 
Sie setzt sioh zusammen aus einer Fraktionskolonne, einem Kondensator, einer Ein- 
richtung zur Oberfuhrung der Dampfe aus der Kolonne zum Kondensator, einem 
Sammelbehalter fiir das aus dem Kondensator kommende Fl.-Gasgemisch, einom 
Wascher, dem das Gasgemisch aus dem Sammelbehalter zugefuhrt wird, einem Kiihler 
fur das in der Kolonne gewonnene Kondensat, einer Pumpe zur Uberfiihrung dieses 
Kondensats zum Wascher u. einer zweiten Pumpe zur Riickfiihrung der FI. zur 
Kolonne. (A. P. 1 572 626 vom 7/6. 1923, ausg. 9/2. 1926.) O e l k e r .

Joseph H. Adams, Brooklyn, N. J ., Uberfiihrung mehr oder weniger raffinierter 
Mineralole in fliichłigere Produkie wie Gasólin durch Erhitzen mittels eines eingebrachten 
elektr. Widerstandes unter tlberdruck. (A. P. 1 568 016 vom 5/12. 1917, ausg. 29/12.
1925.) K a u s c h .

Asbury B. Hutton, Indian Head, Pa., SćhmiermiUd, welches aus Yaseline, Blei- 
weiC, Graphit, S, Leinol u. Talg zusammengesetzt ist. (A. P. 1568 606 vom 18/4.
1922, ausg. 5/1. 1926.) O e l k e r .

John C. Black, Destrehan, Louisiana, und James W.Weir, Fillmore, Calif., 
Herstellung von Sclimierólen. Man behandelt KW-stoffóle mit H2S04, entfem t den 
liierbei entstehenden Schlamm, yermischt das Ol mit Neutralisations- u. Bleichmitteln, 
erhitzt die Mischung auf 180“ F., filtriert u. kiililt das F iltrat ab. (A. P. 1572 465 
vom 19/10. 1922, ausg. 9/2. 1926.) O e l k e r .

Robert Frederick Brown, Great Clacton, England, Bekampfung von Schicamm- 
schaden. Das zu schiitzende Holz wird mittels einer Biirste mit einer Mischung von 
frisch gebrannter, fein gemahlener Holzkohle u. W. behandelt. (E. P. 224 043 vom 
15/9. 1923, ausg. 27/11. 1924.) K u h l i n g .

Albert Charles Holzapfel, New York, Holzerhaltungsmittel. Salze der lioch- 
molekularen organ. Sauren, besonders der Olsaure mit Hg, Cu oder Zn werden in 
KW-stoffen oder in Leinol gel. u. eine Lsg. von Kautschuk in Cumaronharz o. dgl. 
zugefiigt. (E. P. 231 029 vom 6/5. 1924, ausg. 16/4. 1925.) K u h l i n g .

Hendrik Douwe Pieter Huizer, Amsterdam, Hólzerhaltung. Das Holz wird 
gleichzeitig der Einw. von 200—300° u. einem Druck von 10—100 at. oder mehr 
ausgesetzt. (E. P. 233 778 vom 14/2. 1924, ausg. 11/6. 1925.) K u h l i n g .

William Andre Audibert, Frankreich, Behandlung von Holz. Das Holz wird 
im geschlossenen GefaB entliiftet, dann wird es der Einw. yon Sauren oder sauren 
Salzen unter Druck ausgesetzt u. schlieBlich m it reinem W. ausgewaschen. Die Be
handlung bezweckt die Zerstorung der lignosen Bestandteile u. der Faulniserreger 
u. die Gewinnung von Harzen, Aceton, Essigsaure, A. usw. (F. P . 586 856 vom 4/10.
1924, ausg. 4/4. 1925.) K u h l i n g .

Soc. Franęaise des Glycśrines, Frankreich, Fiillen der Poren ron Hólzem. Die 
Poren werden nach Entluften, durch Druck oder in sonstiger, an sich bekannter Weise 
mit Formaldehyd- oder Dichromatgelatine oder (nacheinander) m it Lsgg. gefiillt, 
welche, wie die von BaS u. ZnS04, unter B. eines Nd. reagieren. (F. P. 589 829 vom 
28/11. 1924, ausg. 5/6. 1925.) K u h l i n g .

Leon Praillet und Suzanne Praillet, Belgien, Mittel zum Imprdgnieren von 
Holz, bestehend aus einer Mischung yon Kreosot, Bitumen u. Mineralol. (F. P. 597 330 
vom 26/3. 1925, ausg. 18/11. 1925.) K u h l i n g .

Rudolf Ditmar, Graz, Imprdgnieren von Holz. Kautschukmilch (Latex) wird mit 
0,1—10% Glycerin innig gemischt u. das ausgetrocknete Holz in diese Mischung ein- 
gelegt. Das so behandelte Holz bildet eine schwingende elast., wasserfeste M. Das 
Verf. ist besonders fiir das Impragnieren von Geigen-, Orgel-, Klavier- u. dgl. -holz 
geeignet. (Oe. P. 100 729 yom 27/11. 1923, ausg. 10/8. 1925.) K u h l i n g .

Ralph H. Mc Kee, New York, Ifolortreibmiitel, welches aus einer homogenen



Mischung von einer gasolinahnlichen Fraktion aus Schieferol, A. u. Athylen u. Bzl. 
beatelit. (A. P. 1 570 161 vom 19/11. 1923, ausg. 19/1. 192G.) O e l k e r .

X X . Scłdelł- und  Sprengstoffe; Zundw aren.
— , Giftigc Sprengstoffga.se bei den Sprengmitteln der osterreichischen Monopol- 

ve>~u)dllung. Abdruck yon 2 Gutacliten in einer Straf- u. ZiyilprozeBsache gegen 
die osterreieh. Monopolyerwaltung fiir Pulyer u. Sprengstoffe iiber ein von dieser 
geliefertes Gelatinedynamit, mit dem beim Sprengen Vergiftungen, zum Teil mit 
todlicliem Ausgang, yorgekommen waren.- Das Hauptgutachten yon B a h b e r g e r  u . 
BOc k  (Techn. Hoelisch. Wien) fiihrt die Vergiftungen auf unyollstfindige Detonation 
infolge Wasseraufnahme des hygroskop. SprengstofTs zuriick. (Montan. Rundach. 17. 
737—44. 1925.) ' K a s t .

B. Meuhoff, Yerandert der Einschhifi die Wirkwig des Knalląuecksilbers? Verss. 
im kleinen Trauzlschcn Bleizyliuder mit Sprengkapseln aus yersehiedenem Werk- 
stoff, Eisen, Messing, Cu, Zn, Al u. ohne Hiille, wobei die Aufbauchung in der 
angegebenen Reihenfolge steigt. Der Untersehied in der Wrkg. beruht darauf, daB 
zur Zerstorung der Hiille eine yersehieden groBe Kraft notig ist. Bestiitigt wird 
dies durch die in derselbeu Reihenfolge steigenden, fiir die Detonation yon 0,5 g 
Tetryl notigen „Grenzladungen11. Diese wechseln auch, wie weitere Verss. zeigen, 
mit dem W iderstand, den die Schutzhulse je  nach ihrer GroBe u. Lochofihung 
bildet. (Ztschr. f. d. ges. SchieB- u. Sprengstoffwesen 20. 186—87. 1925.) K a s t .
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Ernst Pungs, Troisdorf b. Koln, Entfernung der Nitriersauren aus Nilrocellulose. 
Zwecks Entfernung der bei der Herst. von Nitrocellulose dcm Nitriergut nach dem 
Abschleudern noch anhaftenden Nitriersauren fiillt man das Nitriergut in einen 
Zylinder, iiberschichtet es mit W. u. saugt dieses m it Hilfe eines Vakuums durch das 
Nitriergut in ein SammelgefaB ab. — Es wird eine schnelle u. yollstandige Entsaucrung 
der Nitrocellulose erziclt. (D. R. P. 424 941 KI. 78c yom 19/4. 1923, ausg. 9/2.
1926.) O e l k e r .

Norddeutsche Torf-Kokerei A.-G., Stadc, Hersldlung von Spr&ngsloffeti. Zur 
Herst. von Schwarzpulycr u. anderen Sprengstoffen wird Torfmehl benutzt, das 
gewonnen wird, indem der nach dem ublichen Verf. gcwonnone Torfmull plotzlich 
Tempp. iiber 100° ausgesetzt, scharf getroclcnet u. dann durch Raspeln auf Mehlfeinheit 
zerkleinert^wd. — Die Wrkg. der Sprengstoffe wird yerbessert. (D. R. P. 424 379 
KI. 78c vom 16/10. 1924, ausg. 20/1. 1926.) O e l k e r .

Les Petits Fils de Franęois de Wendel & Cie., Hayange, Moselle, Frankreich,
ii bert. von: Guillaume Weber, Hayange, Sprengladungen mittds fliissiger Luft. Man 
fiilirt in die Bohrlócher zuerst dichte Behalter ein u. belad diese dann mit den mit fi.
0 2 oder fl. Luft.getrankten Stoffen. (A. P. 1 565 766 vom 11/10. 1923, ausg. 15/12.
1925.) K a u s c h .

William M. Dehn, Seattle, Washington, Hersldlung von Mischungen von Natriutn- 
und Ammcmiumiiilrat fiir Sprengstoffzwecke. Mischungen der beiden Salze werden 
erhitzt, bis sie teilweise geschmolzen sind, dann schnell abgekuhlt u. pulycrisiert. 
(A. P. 1 568 324 vom 13/10. 1924, ausg. 5/1. 1926.) ' O e l k e r .

Tenney L. Davis, Somemlle, Mass., V. St. A., Sprengstoff, welcher ais w'esentlichen 
Bestandteil Hexanitrodiphenylhamstoff enthalt. Der Sprengstoff soli zur Herst. von 
Ziindsatzen fiir Sprengkapseln, Ziindhutchen usw. dienen. (A. P. 1 568 502 yom 
8/3. 1924, ausg. 5/1. 1926.) O e l k e r .

E. VOn Herz, Charlottenburg, Sprengstoffe. Die Salze der Isonitramine oder 
Nitrosohydroxylamine werden ais Initialzundsatze yerwendet. Die Salze werden 
erhalten durch Behandlung geeigneter Ketone oder Nitroparaffine in alkoli. Lsg.
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mit Na0  in Ggw. von Natriumathylat, (E. P. 241892 vom 15/10. 1925, Auszug 
y erfiff . 16/12. 1925. Prior. 23/10. 1924.) O e l k e r .

George Woywode, Deutschland, Sprengpairone. In  der Hulse ist ein weicher 
Metalidraht befestigt, dessen Lange so gewS.hlfi werden kann, daB er um die Ziindschnur 
gewickelt werden kann. (F. P. 597 519 vom 1/5. 1925, ausg. 23/11. 1925.) K a u s c h .

Sprengatoffwerke Dr. R. Nahnaen & Co. A.-G., Hamburg, und Gottfried 
Pyl, Greifswald, Ilcrstełlung von Initialziuidmitteln, insbesondere ZiindsStzen, Spreng- 
kapseln u. Detonatoren, gek. dureh die Verwendung yon Acetonsuperoxyd ais Haupt- 
ladung, Aufsatzladung oder Beimengung. —- Die neuen Zundmittel sind geeignet, 
Knalląueeksilber zu ersetzen. (D. R. P. 423176 KI. 78e vom 8/3. 1925, ausg. 21/12.
1925.) O e l k e r .

X X IV . Photographie.
A. Seyewetz, Die Bedeutung der Farbstoffe bei der Enlwicklung der Photographie. 

(Ygl. S. 1352.) Zusammenfassender Berieht iiber die Anwendung von Farbstoffen 
zur Sensibilisation, Desensibilisation, Hcrstcllung von orthochromat. u. liohthof- 
freien Platten, Farbung von Diapositiven u. Filmen. Fiir yerschiedene Bader werden 
Rezepte gegeben. (Buli. Soe. Chim. de France [4] 37- 1197—1223. 1925.) K e l l .

Walter Clark, Die verschleiernde Wirkung von Wasserstoffperozyd. Eine zu- 
sammenfassende Literaturiibersicht iiber diesen Gegenstand haben SHEPPARD u . 
WlGHTMAN (Journ. Franklin Inst. 195. 337; C. 1923. IV. 555) u. Vf. (Brit. Journ. 
Phot. 70. 763 [1923]) gegeben. Vf. studiert die Verhaltnisse an Einschiehtplatten; 
diese werden aus AgBr-Gelatineemulsion ohne Zusatz von AgJ gegossen. Die Ope- 
rationen werden bei yollstandiger Dunkelheit ausgefuhrt. Wahrend des Ganges der 
Verss. wird auf genau gleiche Naehbchandlung geachtet. Von den mit H20 2 behandelten 
Platten werden Mikrophotogramme von 2500-facher VergroBerung gemacht, die 
Korner ausgezahlt u. in 10 GroBenklassen eingeteilt. Der Prozentsatz der dureh 
H20 2 beeinfluBten Kómer steigt' mit der Einwirkungedauer bis zu einem Masimum 
von ca. 60%, danach sinkt er wieder. Der Vergleich der einzelnen GroBenklassen 
ergibt, daB die groBeren K5rner im allgemeinen starker beeinfluBt werden. Vf. be- 
streitet die von S h e p p a r d  fur die Wrkg. des H20 2 aufgestellte Theorie, daB die bei 
der Zers. von H 2Oa auftretende Chemiluminescenz die Ursache sei. E r weist darauf 
hin, daB die schleiemde Wrkg. in saurer Lsg. starker sei ais in alkal., wahrend eine 
Zers. von H20 2 in alkal. Lsg. leichter vonstatten geht. Dureh Zusatz von Kartoffel- 
extrakt steigert Vf. die Zers. von H20 2; warc Chemiluminescenz die Ursache der 
Verschleierung, so miiBte dadurch eine Verstarkung des Effektes eintreten, das Gegcn- 
teil wird aber beobachtet. Es Bcheint also eine rein chem. Wrkg. des H20 2 vorzuliegen. 
(Photogr. Journ. 66. 78—84.) K e ł l e r m a n n .

A. P. H. Triyelli und S. E. Sheppard, Uber die sichtbare Zersełzung i•on Halogen- 
silberkomem dureh Licht. (Vgl. Journ. Franklin Inst. 200. 51; C. 1925. II. 1919.) 
Nach den Unterss. verschiedener Autoren kann ais feststehend angesehen werden, 
daB die Prodd. der Ag-Halogenidphotolyse Ag u. freies Halogen sind. Eine einwand- 
freie Bestatigung des Einsteinschen Aquivalentgesetzes fiir diesen Vorgang liegt 
noch nieht vor. Vff. beobachten u. Mk. den Zerfall einzelner Korner; die Krystalle 
werden aus NHS-Lsg. geziiohtet. Die auf dem Krystall anfanglich vorhandenen Flecken 
vergroBem sieh bei Beliohtung, auBerdem entstehen neue. Die Zers. sehreitet in 
bestimmten Riohtungen fort, das entstehende Ag setzt sieh langs der Linien des 
gróBten Wachstums ab, die Ecken bleiben auffalligerweise frei. — Statist. Messungen 
werden untemommen zur Feststellung der Beziehung zwischen sichtbarer Schwarzung 
u. KorngroBe. Mikrophotogramme von 2500-facher VergroBerung lassen erkennen, 
daB die Empfindliehkeit eines einzelnen Korns um so groBer ist, je gróBer sein Durch- 
messer ist. Dureh Auszahlen werden die Korner einer Emulsion in yerschicdcne
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Grofienklassen cingeteilt, von jeder GróBenklasse wird der Prozentsatz der bei be- 
stimmter Beliohtungszeit geschwiirzten Kórner ermittelt. Die Prozentzahlen in 
Abhangigkeit von der GroBe werden in .Tabellen 11. Kurven wiedergegeben. Oxy- 
dationsmittel setzen den Prozentsatz herunter, der EinfluB ist aber klciner ais beim 
entwickelbaren latenten Bild.

Vff. unternehmen den Vers. einer theoret. Erklarung des Vorgangs. Dio Photo- 
lyse des Krystalls ist autokatalyt. orientiert, die wirksame Energie wird vom Ag- 
Halogenid absorbiert. Ausgangspunkte sind die Kernc, die durch Oxydationsmittel 
zerstort werden konnen. ' Bei weiter fortgeschrittener Beliehtung u. Zers. haben diese 
Kerne nur noch geringe Bedeutung, die primar ausgeschiedenen Prodd. wirken ais 
opt. Sensibilisatoren. Die Vorstellung yon W e i g e r t  (Ztschr. f. Elektrochem. 33. 
367; C. 1918. I. 259), wonach nur dann eine Umwandlung von Strahlungsenergie in 
andere Energieformen stattfinden kann, wenn dio Elektronenhiillen durch Nachbar- 
teilchen deformiort sind, findet hicr Anwendung. Im Krystall liegen deformierte 
Elektronenbalmen vor, das primar ausgescliiedeno Ag wirkt ais deformierendes 
Nachbarteilchen. (Journ. Physical Chem. 29. 1568—82. 1925.) K e l l e r m a n n .

P- Weigert, Zur Photochemie photographischer Schichten. E g g e r t  u . NODDACK  
(Ztschr. f. Physik 31. 922; C. 1925. II. 704) haben festgestellt, daB die Absorption 
der Gelatine in Halogen-Silber-Emulsionen starker ist ais in reiner Gelatino derselben 
Schichtdieke. Im Gegensatz hierzu findet Vf. bei Anfarbung mit Filtergelb (Hóehst) 
an Halogen-Silber-Emulsionen eine geringere Verstarkung der Lichtabsorption ais 
in reiner Gelatine. Vf. glaubt daher, den Yerss. von E g g e r t  u . N o d d a c k  den Boden 
entzogen zu haben. (Ztschr. f. Physik 34. 907—17. 1925.) L e s z y n s k i .

J. Eggert und W. Noddack, Zur Photochemie photographischer Schichten. Be- 
merkungen zu der vorangehenden Arbeit non F. Weigert. Die Verss. W e i g e r t s  (vorst. 
Ref.) bestatigen, daB fiir diffuse Medien durch besondere Rechnungsweise die Licht
absorption ermittelt werden muB. Da Gelatine eine 50mal sehwaehere Absorption 
zeigt ais der von W e ig e r t  benutzte Farbstoff, ist die Rechnungsweise in den beiden 
Filllen eine andere. Die Berechtigung der von den Vff. benutzten Rechnungsweise 
ist experimentell erwiesen durch den Befund an Platten, die dasselbe Dispersions- 
mittel, aber s ta tt des gefarbten AgBr das ungcfarbtc AgCl enthielten. (Ztschr. f. 
Physik 34. 918—20. 1925.) L e s z y n s k i .

E. L. Turner und C. D. Hallarn, Ber Trager des Bildes beim Licht-Sieindruck.
Vff. zeigen, daB das EiwciB der wesentlichc Bestandteil ist. Um vorzeitiger Abnutzung 
yorzubeugen, muB darauf gcachtct werden, daB es vollstandig koaguliert ist. Das 
laBt sich erreichen, wenn man dic P latte nach dem Entwickeln etwas erwarmt. (Pliotogr. 
Journ. 64. 85—86.) K e l l e r m a n n .

Rene Rossignon, „Noxa“-Apparat zur Photographie voii Gege?istdnden und zur 
Reproduklion, zur Yergrofierung und Verkleinerung ganzer Urkunden. Beschreibung 
u. Gebrauchsamvaisung. (Biill. soc. encour. industrie nationale 1925. 790—94.) K e l l .

F. J. Tritton, Ober die Theoric des Carbroverfahrens. Vf. studiert eingehend
den EinfluB der Zus., der Temp. u. der Ein wirku ngsdauer des Bades, dessen wirksame 
Bestandteile KBr, K3[Fe(CN)6], K2Cr20- u. HCl sind. Das Verh. der Gelatine wird 
ausfiihrlich erórtert. (Photogr. Journ. 66. 126—33.) K e l l e r m a n n .

A. Ninck, Obersensibilisation von Autochrom- und geicohidichen Platten. Nach- 
teile sind die geringe Haltbarkeit, die erschwerte Behandlung beim Entwickeln u. der 
hohe Preis. Vorteile sind die erhohte Empfindliehkeit u. damit die Moglichkeit, Moment- 
aufnahmen zu machen, u. die erzielte Vcrbesserung der Gradation. Furj die Behandlung 
werden eingehendo Vorsehriften gegeben. (Rev. Franęaise Photographie 7- 49—51.) K e l.

R. Mauge, Die Empfindliehkeit der photographischen Papiere und der Kontrast. 
Vf. untersucht an verschiedenen photograph. Papieren die Abhangigkeit der Gradation 
vom Entwiekler. E r findet, daB fiir manche die Art des Entwicklers gleichgiiltig ist,
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fiir andere ergibt sich starkę Abhangigkeit. Es wird festgestellt, daB die Empfindlieh- 
keit ein u. derselben Papiermarke bis zu 15°/0 schwankt. (Rev. Franęaise Photographie 
7- 17—19. 32—33.) K e l l e r m a n n .

George R. Harrison, Eigenschaften des photographischen Materials im ultra- 
violellen Licht. Fiir genaue Intensitatsmessungen in der Spektroskopie erscheint es 
wiinsohenswert, eine Methode zu finden, um die Intensitiiten der Linien versehiedener 
Wellenlilnge mitcinander zu vergleichen. Vf. untersucht die Empfindlichkeit der photo- 
graph. P latte fiir Wełlenliingen X <  4000 A. Ais Lichtąuelle dient eine Quarzqueck-
silberlampe oder ein Cd-Funken zwischen .rotierenden Scheiben, einfarbiges Licht
wird durch einen Monochromator erzeugt. Alle Platten ergeben eine Abnahme des 
Kontrastes m it abnehmender Wellenlange, ein Minimum liegt bei 2800 A, bei 2100 A 
werden ganz geringe Werte erreicht. Mit abnehmender Wellenlange ergibt sich eine 
auffallende Abnahme des Schwellenwcrtes. Fiir die kurzeń Wełlenliingen wird die 
Giiltigkeit des Reziprozitiitsgesetzes festgestellt. (Journ. Opt. Soc. America 11. 
341—56. 1925.) K e l l e k m a n n .

A. Lumiere, L. Lumiśre und A. Seyewetz, Photographisches Verstdrkungs- 
terfahrcn durch Farben des Silbers. Die Verstarkung mit Hilfe von Farbstoffen wurde 
von I v e s  entdeckt, der das Ag der P latte mit K s[Fe(CN)0], K 2Cr20- u. CH3COOH 
beizte u. dann mit einem Gemisch von yiktoriagriin u. Safranin, das eine neutrale 
Farbung gab, behandelte. Vff. schlagen eine Beize m it Cu(SCN)2 u. Farbung mit einem 
Gemisch von Methylenblau, Rhodamin D  u. Phosphin M  vor. Die Verstarkung ist sehr 
regelmaBig u. ist in 15 Min. beendet. Ferner wird der EinfluB dieser Verstarkung auf 
den Gradationswinkel untersucht. Ein schwach entwickeltes u. verstarktes Negativ 
ergibt ein y, das dem bei n. Entw. erhaltenen iihnlich ist; bei anfanglich liingerer Entw. 
wird y  nach dem Verstarken kleiner. — Die verstarkten Platten konnen durch saure 
Lsg. von KMnO., abgeschwacht werden, durch Einw. von NH3 erhalt man ein blaues 
Bild, durch H2S04 cin rotviolettes. (Rev. Franęaise Photographie 7- 1—2.) K e l l .

L. A. Jones und E. Hnse, Ober die Beziehung zwischen Zeit und Intensitat bei 
der photographischen Exposition. (Vgl. Scient Publicat. Res. Lab. E a s t m a n  Kodak Co.
19 2 4 . 22; C. 19 2 5 . II. 1004.) An verschiedenem Plattenmaterial wird festgestellt, 
daB der Gradationswinkel y  von der gewahlten Lichtstarke unabhiingig ist, selbst 
bei starken Unterschieden. Ordnet man die Wcrte von y , die zu gleichen Prodd. aus 
Lichtstarke u. Zeit gehóren, ais Funktionen der Intensitat, so erhalt man eine nahezu 
horizontale Linie. Dio Entwicklungsdauer ist von EinfluB auf y ;  die geradlinigen 
Stiicko der charakterist. Kurven bei yerschiedener Entwicklungsdauer haben einen 
gemeinsamen Schnittpunkt untcrhalb der Abscissenachse. Unter Beriicksiclitigung 
dieser Tatsache werden die Werte fiir das Prod. aus Zeit u. Intensitat korr.; die daraus 
erhaltenen Kurven zeigen eine leichte Krummung, die auf eine Abweichung vom Rezi- 
prozitatsgesetz hindeutet. Die Schwarzschildsche Gleichung gOt nicht, es wird aber 
eine empir. Formel, ahnlich der von K r o n  ( E d e r s  Jahrbuch 1914 . S. 6) fur die 
Kurven gleicher Schwarzung aufgestellten, gefunden, die sich den Beobachtungen 
sehr gut anschlieBt. E s  existiert eine optimale Intensitat, dereń GróBe jedoch nur 
unsicher zu bestimmen ist. (Journ. Opt. Soc. America 11 . 319—40. 1925.) K e l l .

Raymond H. Lambert und E. P. Wightman, Ein automatischer Registrier- 
apparat fiir die Messung der Gru(ie-Ildufigkeilverteilung von Silberkomern. Der App. 
beruht auf demselben Prinzip wie der von O s t w a l d  u. H a h n  (Kolloid-Ztschr. 30. 
62. 1922; C. 19 2 2 . IV. 345) angegebene. Die Yerschicbung des Meniskus im Capillar- 
rohr wird mit Hilfe von liehtempfindlichem Papier registriert; das Rohr wirkt dabei 
ais Zylinderlinse. (Journ. Opt. Soc. America 11 . 393—402. 1925.) KELLERMANN.
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