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A. Allgemeine und pbysikalische Chemie.
A. Jouniaux, (Jber die Temperaturanderung der Molekulargewichti der chemischen 

Elemente. Zusammenfassung friiherer Ergebnisse (vgl. Buli. Soc. Chim. de France 
[4] 3 7 . 67. 513. 1525. 1534; C. 1 9 2 5 . I. 1931. II. 795. 1 9 2 6 . I. 1633. 1625). Das Mol- 
Gew. eines Elementes nimmt mit steigender Temp., solange die Temp. tief ist, ab, ist 
bei „mittleren" Tempp., d. h. in der Gegend seines F. konstant, u. zwar meiatena 
gleieh dom At.-Gew., steigt bei weiterer Tcmperaturerhohung, geht durcłi ein Masimum 
u. fallt bei extrem hohen Tempp. wieder mit dem At.-Gew. zusammen. Diose an- 
genaherte Regel hat viele Auanahmen (Na, Hg usw.) (Buli. Soc. Chim. de France [4] 
39. 150—58. Lille, Fąc. des sciences.) B i k e r m a n .

. Theodore W illiam Richards, Atomgewichie und Ieotope. (B u li. Soc. Chim. 
de France [4] 3 9 . 109—41. — C. 1 9 2 4 . II. 911.) B i k e r m a n .

Paul Rosbaud, MełalleinkryataUe. Kurze Beschreibung der bisherigen Methoden 
zur Darst. von Motalleinkrystallen u. ihrer Verwendungsmoglichkeit sowie ihres Verh. 
bei mechan. Beanspruchung. (Umschau 3 0 . 277—78.) F r a n k e n b u r g e r .

N. Tanzow, Ober die KryslaMisation der iibersaiłiglen Losungen von Nalrium- 
sulfat und Soda. (Vgl. Journ. Russ. Phys.-Chom. Ges. 5 5 . 342; C. 1 9 2 5 . II. 515.) Der 
Befuiid, wonach aus ubersatt. Na2SOi- u. Na2GOr ~Lsgg. bei mechan. Auslósung der 
Krystallisation sofort die Dekahydrate aussoheiden, widorspricht- sowohl der Ostwald- 
schen Stufenregel, wie auch der Regel des Vf.s, wonach die Salze mit geringerem 
Temperaturkoeffizient der Lósliehkeit sich zuerst ausoheiden sollen. Bei der Nach-. 
prufung ergab sich abor, daC aus NajjSC^-Lsg. sich primar das instabile Heptahydrat 
niederschlagt, aus Na2C03-Lsgg. ein Hydrat unbekannter Zus., welches leicht ins Hepta- 
(oberhalb 15°) oder Dekahydrat (unterhalb 15°) iibergeht.:— Die ubersatt. Lsgg. wurden 
dargestellt, indem man eine bei 100° gesatt. Lsg. in einem Destillierkolben bei 0—25? 
unter dauerndem Auspumpen verdunsten liefi. Am Rande des Fliissigkeitsspiegels 
traten dann Kjystalle des unbestandigen Hydrates auf, die beim Aufhoren der Dest. 
weiter wuchsen. Das dabei entstehende Hydrat des Na-Carbonats bildet Nadeln, 
die in einem Vers. die Zus. Na2C03-4,2H20  hatten. Beim Abkiihlen der Lsg. wachsen 
die gebildeten Krystalle nur sehr wenig, was auf einen geringen Temperaturkoeffi- 
zienten ihrer Lósliehkeit schlieBen laBt. — Das Verduństen im Destillierkolben kann 
auch durch langsames Abkiihlen der ubersatt. Lsg. im geschmolzenen Rohr ersetzt 
werden. — Die Gefiifle miissen unmittelbar vor dem Vers. mit Chromsehwefelsaure 
u. Wasserdampf gewasehon werden. (Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. 57- 215—20. 
1925. Smoleńsk, Univ.) B i k e r m a n .

John Oglethorpe Wakelin B arratt, Kurven der hydrolyłischen Dissoziation. 
Vf. entwickelt die nach dem Massenwirkungsgesctz geltenden Formeln fur die Gleich- 
gewichte zwischen starken Basen und schwachen Sauren bezw. starken Sauren u. 
schwachen Basen mit den entsprechonden, hydrolyt. gespaltenen Salzen u.' weist 
experimentelł ihre Giiltigkeit nach. (Biocliemical Journ. 1 9 . 875—81. 1925. London, 
Lister Instit.) F r a n k e N b u r g Er .

S-Wosnessenski und K. Tsehmutow, Ober die Verteilu-ng der Elektrolyte unłer 
zwei fliissige Phasen. Es wurde die Verteilung von HCl u. Pikrinsdure zwischen W. 
U‘ Bzn. bei 17° untersucht. Die extremen Konzż.: 0,05672 Mol HCl im Liter W. u.
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0,000128 Mol HC1 im Liter Bzn., bezw. 0,00584 u. 0,000036 Mol./l; 0,05045 Mol Pikrin- 
siiure im Liter W. u. 0,000626 im Liter Bzn., bezw. 0,00189 bezw. 0,000011. Zur Er- 
rechnung des Verteilungskoeffizienten brauchen Vff. die Konz. des „undissoziierten“ 
Anteils, die Bie mit Hilfe der Aktivitatskoeffizienten finden. Der Verteilungskoeffizient 
bleibt nur bei den geringsten Konzz. konstant. (Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. 57- 
343—46. 1925. Moskau, Techn. Hochsch.) B ikek m an .

Alexander von Philippovich, Uber die Zerseizung des Kohlenoxyds mit und ohne 
Katalysatoren. t)bersicht uber die vorhandene Literatur. (Abhdlg. z. Kenntnis d. 
Kohle 7- 37—43. 1925. Sep. Mijlheim-Ruhr.) V. WANGENHEIM.

Hans Tropsch und Alex. von Philippoyich, Vergleichende Versuche iiber die 
Zersetzung von Kohlenozyd an Kontaktsubstanzen. Gereinigtes u. getrocknetes CO 
wurde bei 400° iiber Kontaktsubstanzen geleitet. Seine Zers. nach 2CO — >• C02 +  C 
wurde durch Best. der C02 gemessen. Am wirksamsten ist Ni, doeli laBt sioh seine 
katalyt. Wirksamkeit durch Legierung mit 50% Sn fast garn vernichten. Bei den 
Terschiedenen Fe-Sorten zeigen sioh groBe Unterschiede. Im einzelnen wurden bei 
Stromungsgesohwindigkeit von 400 ccm/Stde. folgende %-Gehalte C02 im Endgase 
festgestellt: Ni 36,4, Fe aus Oxyd 10,4, Ferr. reduct. 2,3, ZnO 0,9, MnO 0,8, Cr20 3 0,6, 
NiSn 0,3—0,6, A120 3 0,4, BaSO,' 0,4, Fe verzmnt 0,4, MgO 0,2, Cu 0,0. (Abhdlg. z. 
Kenntnis d. Kohle 7- 44—45. 1925. Sep. Mulheim-Ruhr.) v. W angenheim.

A. Schellenberg, Uber die Zersetzung des Meihylalkohols an MetaMen und Metall- 
ozyden. Zusammenstollung der Literatur iiber die therm. Zers. des CH3OH an Ter
schiedenen Kontakten. (Abhdlg. z. Kenntnis d. Kohle 7- 9—12. 1925, Sep. Miilheim- 
Ruhr.) v. W a n g e n h e im .

Hans Tropsch und Albert Schellenberg, Uber die Zerseizung von Heihylalkóhól 
an Eisen, Zinn und Aluminium. CH3OH-Dampf wurde iiber die erhitzten, in einem 
Verbrennungsrohr ausgebreiteten Metalle geleitet. Bei 520° fand an Fe RuCabscheidung 
u. Zers. zu einem Gase mit 4—7% C02, 20—25% CO, 55—60% H2 u. 3—12% 
statt. Das in geringer Menge anfallende Kondensat war neutral u. enthielt CH20. 
An.verzinntem Fe war die Zers. des CH3OH unter den gleichen Bedingungen nur ganz 
gering. An Al bildete sioh bei 520° ein Gas von 5% C02> 23% CO, 60% E 2, 4% CH4, 
wahrend bei 270° das Gas 2% C02, 5% CO, 52% H2, 30% CH4 enthielt u. in der 
mit fl. Luft gekuhlten Vorlage ein Al-haltiges Reaktionsprod. kondensiert wurdś 
(anscheinend Al-Trimethyl). (Abhdlg. z. Kenntnis d. Kohle 7. 13—14. 1925. Sep. 
Mulheim-Ruhr.) v. W a n g e n h e i m .

Hans Tropsch u n d  Otto Roehlen, Uber die katalytische Zerseizung des Form
aldehyds. Der durch Verdampfen von Paraformaldehyd oder von wss. CH20-Lsg- 
erhaltene CH20-Dampf wurde bei hoheren Tempp. (meist 400°) iiber K o n ta k t s u b 
stanzen (Na2C03 [300—500°], CaC03, BaC03, ZnO, A120 3, Th02, Cr20 3, U02, Fe, 
alkalisiertes Fe, Sb, Pb [195°], Quarz [600°], akt. Kohle) geleitet. Die Zers. verlief 
auCer an Sb u. Quarz meist sehr Bchnell. CH30H-Bildung war betrachtlich an Na2C03, 
BaCOa, A120 3 (bis 44% des zers. CH20), ThOa, U 02 u .  akt. Kohle, bei den beiden 
erstgenannten unter starker Kohleabscheidung aus H20-freiem CH20. Die B. von 
CH4 fand besonders an Cr20 3 (8%) u. akt. Kohle (9%), die von ungesatt. KW-stoffen 
an A1j03 (5%), von HCOOH an U 02 (5%) statt. ZnO gab wenig hóhermolekulare 
Reaktionsprodd.; es zers. trocknen CH20  glatt zu CO u .  H2, feuchten zu C02 u .  H2. 
Fast stets wurde d a s  Auftreten eines terpenartig rieohenden Oles u .  mehrfach fett- 
artigo MM. beobaehtet. (Abhdlg. z. Kenntnis d. Kohle 7* 15—36. 1925. Sep. Mulheim-
Ruhr.) V. W A N G E N H EIM .

H ans Tropsch, Uber die katalytische Zersetzung der Ameisensaure. H20 -freie 
HCOOH wurde in Dampfform iiber erhitzte Kontaktsubstanzen geleitet. Bei 355° 
findet die Zers. zu COa -f- Ha am leiehtesten an Fe u. verzinntem Fe, sehwieriger an Cu 
u. am geringsten an Al statt. Ein Teil der HCOOH wurde stets zuriickerhalten. Bei
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255° zersetzen die verzinnten Fe-Spane auch zu CO +  H20  u. bilden geringe Mengen 
CH4. Glaswolle, Asbest u. Bimsstem zersetzen die HCOOH bei 355° in beiden Rich- 
tungen, u. zwar in steigendem MaBe in der angegebenen Reihenfolge. Ebenso wirken 
CaC03 (bei 400°), Li5jC0 3 (255—410°) u. Th02 (356°) unter gleichzeitiger B. gelber, 
fl. Reduktionsprodd. (anscheinend CH3OH enthaltend). A120 3 bildet bei 305 u. 435° 
fast nur CO -f- H20, auch bei Ggw. von H20-Dampf. (Abhdlg. z. Kenntnis d. Kohle 
7. 1—8. 1925. Sep. Miilheim-Ruhr.) V. W a n g e n h e i m .

A j. A tom struktur. R ad ioch em ie. P h otoch em ie.
A. Einstein, Yorschlag zu einem die Natur des elemcnlaren Strahlungs-Emiesims- 

prozesses belreffenden Experiment. Vf. beschreibt eine einfaehe Versuchsanordnung, 
mit dereń Hilfe entschieden werden kann, ob die Interferenzfahigkeit dor Strahlung 
u. die Periodizitat des emittierenden Atoms in irgend einem Zusammenhang stehen. 
(Naturwissenschaften 14. 300—01. Berlin.) JO SEPH Y .

J. Palacios, Theorie der Lichłemission nach dem Modeli von Rutherford-Bolir. 
Vf. entwickelt im AnschluB an die experimentellen Unterss. von W ien uber das 
Leuchten von Kanalstrąhlen eine Theorie fiir die Lichtemission der Einzelatome. 
Nach ihr soli die Lichtaussendung eines Atoms nicht gedampfte Wellenzuge hervor- 
bringen u. die Elektroneniibergange durch die Gesetze des Zufalls bestimmt werden. 
Hieraus ergibt sich, dafl die Ausstrahlungsdauer bei der Erzeugung der Linien 
und Hj, dieselbe ist; es scheint danach, daC das Plancksche Wirkungsąuantum h ais 
das Produkt zweier universeller Konstanten, eines Zeit- u. eines Energieąuantums, 
betrachtet werden kann. Weiterhin fuhrt die Theorie zur Annahme, daC im Atom 
eine oder mehrere Vorratsbahnen fur Elektronen bestehen, die entfernt vom Kern 
liegen u. der groBten Stabilitat entsprechen. Ein weiterer Teil der Arbeit befaBt 
sich mit den bei den experimentellen Unterss. von W ie n  mit in Betraeht zu ziehenden 
śtorenden ZusammenstoBen, welche die zum Leuchten angeregten Atome erfahren. 
(Ann. der Physik [4] 79- 55—80. Madrid, Lab. de Investigaciones Fisicas.) F r.

K. W. F. Kohlrausch, Neue Forschungen uber den Ałombau. Populare Darst. 
der heutigcn Ansichten iiber die Struktur der Atome, den Aufbau ihrer auBeren 
Elektronenschalen u. ihrer Keme. (Umschau 3 0 . 245—48. 269—71.) F r a n k e n b .

G. Friedel, Ober die Rontgenogramme von Mischkryslallen. Mischkrystalle, die 
durch Auekrystallisieren isomorpher Stoffe entstanden sind, liefern durch Brechung 
der RSntgenstrahlen Rontgenogramme, die sich nicht von denen eines einheitlichen 
Krystalles von mittlerem Parameter unterscheiden. Eine Erklarung hierfiir sei nach 
Ansicht des Vfs. nicht in der Krystallstruktur zu suchen, sondem mit groBerer Wahr- 
schoinlichkeit in dem opt, Verh. der Róntgenstrahlen. Auf Grund theoret. tlber- 
legungen kommt Vf. zu dem SchluB, daB es sehr schwierig ist, das mittlere Rontgcno- 
gramtn eines solchen Mischkrystalls vorherzusagen, sicher sei nur bei Auftreten einer 
Periodizitat, daB diese nicht dem mittleren Parameter zugeschrieben werden kann. 
Die Richtungen der abgelenkten Róntgenstrahlen werden auch dieselben scin, wie 
bei einem einheitlichen Krystall, uber die Intensit&ten dagegen kann theoret. keine 
Aussage gemacht werden. Nicht nur bei der Ausdeutung isomorpher Gemische, 
sondem auch bei pseudo-paramorphen Krystallstmkturen sei die gróflte Vorsicht 
geboten. (C. r. d. l’Acad. des sciences 182. 741—44.) H a a s e .

Wemer Kolhorster, Bericht iiber die durchdringmde Strahlung in der Atmosphare. 
Vf. gibt eine zusammenfassende Darst. der seit 1915 yeróffentlichten Arbeitcn iiber 
die durchdringende Strahlung in dor Atmosphare, zu denen Vf. einen groBon Teil bei- 
getragen hat. Die zu den Ionisationsmessungen benutzten Instmmente sind genau 
heschrieben, dann folgen die Ergebnisso der yerschiedenen Beobaehtungen, u. daran 
schlieBen sich die iiber die durchdringende Strahlung aufgestellten Hypothesen. (Natur- 
wissenschaften 1 4 . 290—95. 313—19. Berlin.) J o s e p h y .
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G. Hoffmann, Uber den Compton&ffekt bei y-Strahlen. Die Messungen von 
Co m p t o n  uber die Veranderung der Hartę sekundarer y-Strahlen werden yon  dem 
Vf. erweitert. Ais Strahler diente ein Radiumpraparat von 30 mg Ra-Gehalt, die 
weiche Strahlung wurde durch einen 1 cm dicken Bleimantel zuriickgehalten. Ais 
Streustrahler diente ein zylindr. Kohlestab. Die Messungen ergaben hinsichtlich 
der Abhangigkeit der Wellenlange (aus der Anderung des Absorptionskoeffizienten 
bestimmt) von der Richtung der Strahlung eine sehr gute tJbereinstimmung mit 
der Compton-Debyeschen Theorie. (Ztschr. f. Physik 3 6 . 251—58. Konigsberg [Pr.], 
Univ., Phys. Inst.) HAASE.

V. Posejpal, Quanłitative experimentelle Konlrolle der Resonanzabsorpłion der 
Rdntgemtrahlen. Wie in der vorhergehenden Unters. (S. 2074) benutzte der Vf. 
Wolfram ais Strahler u. ein Wolframbleeh, das er in einer Entfernung von 1 cm von 
der^photograph. Platte aufstellte, ais Absorbens. Aufierdem noch eine Anzahl ver- 
schieden starker Cu-Bleche, die ebenfalls ais Absorbens dienen sollten. Die Dicke 
der Cu-Bleche schwankte zwischen 0,0109 u. 0,1006 cm; die des W-Bleches betrug
0,010 cm. Durch Vorechalten verschieden starker Cu-Bleche konnte der VI. die 
Absorptionskoeffizienten fur die W K  a,, a 2-Strahlung feststellen u. vergleichen mit 
den Werten, die nach der Formel von B r a g g - P e ir c e  berechnet werden konnten. 
(C. r. d. 1’Acad. des seiences 1 8 2 . 767—69.) H a a s e .

Pierre Auger, Uber die Flwrescenzausbeute im Oebiele der Róntgenslrahlen. 
Vf. gibt im AnschluB an seine yorhergehende Arbeit (S. 585) eine Definition der 
Fluorescenzausbeute, u. zwar ais Beziehung der Zahl der ausgesandten charakterist. 
Quanten durch die angeregten Atome zur Zahl der einfallenden absorbierten Quanten. 
Mit Hilfe der Wilsonschen Kondensationsmethode wurde die Ausbeute an Fluorescenz- 
strahlung bestimmt. Die Versuche an Ar ergaben, daB der einfache photoelektr. 
Effekt des iT-Niveaus gleich dem des i-Niveaus ist. Anders beim Kr, das unter 
bestimmten Anregungsbedingungen drei sehr unterschiedliche Strahlen bezw. photo
elektr. Effekte aufweist, u. zwar bei 11 KV, bei 14 KV u. bei 18 KV. Die Ausbeute 
der Fluorescenz im Z-Niveau ergab fiir Kr den Wert 0,51; das Yerhaltnis der Quanten- 
zahlen der einfallenden, absorbierten Strahlung in don K- u. jD-Niveaus wies den Wert
7,58 auf. Diese Werte stimmen sehr gut iiberein mit den Rechnungen von A llen" 
(Physioal Review [2] 24- 1. [1924]). (C. r. d. l’Acad. des sciences 182. 773—75.) Ha.

Reinhold Maunkopff, Uber die Ausloschung der Resonanzfluorescenz von Nalrium- 
dampf. Die Messung der Ausloschung der -D-Linienresonanz erfolgte photometr. 
Um die sekundaro Fluorescenz in ausreichendem MaBe herzustellen, benutzte Vf. 
ein , Quarzentladungsrohr, das mit Na u. Edelgas gefullt war. Zur Ausloschung der 
Katriumresonanz diente ein Ne-He-Gemisch, Wasserstoff u. Stickstoff, von denen 
die beiden letzteren Gase sehr stark auslóschten, in sehr viel geringerem MaDe da- 
gegen das Ne-He-Gemisch. Yf. diskutiert die erhaltenen Kurven u. zeigt, daB sich 
aus ihnen die Ausbeute an Stóften zweiter Art entnehmen laBt. Diese Ausbeuten 
verhalten sich beim Ne-He, H 2 u. Na wie 0,017 zu 0,5 zu 1,0. Der StoBradius des 
angeregten Na-Atoms ergibt sich hieraus ais 1,7-mai so groB, wie der der von THOMAS 
errechneten Bahnflache des Leuchtelektrons in der 2 u. 2 Bahn. Ais Haupt- 
fehlerąuelle boi diesen Messungen wird angegeben, daB es nie yollstandig gelungen 
war, die Vergleichshelligkeit frei von zerstreutem Lichte der Ladenb urglanipe zu 
halten. (Ztschr. f. Physik 3 6 . 315—24. Góttingen, Univ., II. Phys. Inst.) H a a s e .

M. Holweck, Kritische K-Poteniiale der leichten Atome. Im AnschluB an eine 
friihere Ver6ffentlichung (S. 1766) bespricht der Vf. die beobachteten Diskontinuitaten, 
die in der Hauptsache darin bestehen, daB eino oder mehrere Linien der eigentlichen 
Absorptionsbande vorhergehen u. daB diese Struktur von der chem. Natur, in der 
das Element gebunden ist, abhangt. Die Potentiale fiir die erwahnten Linien beim 
Stickstoff, Sauerstoffy Stickozydul u. beim Baricasserstoff werden mitgeteilt. Wird das
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krit. Z-Potential durch die erste Diskontinuitat definiert, so kann man die gefundenen 
Zahlen mit groBer Genauigkeit auf einer Kurre auftragon naoh Art der Moseleyschen 
Kurve. (C. r. d. l’Acad. des seiences 1 8 2 . 779—81.) H a a s e .

A. Sommerfeld und A. Unsold, Ober das Spektrum des Wasserstoffs. Vff. 
scklieBen sich der Auffassung von G o u d s m it  u . U h l e n b e c k  (Physica 5 . 266 [1925]) 
an, indem auch sie das Spektrum des Wasserstoffes nach dem Schema der Alkalien 
auffassen. Durch Beibehaltung der relativist. Formel fur die Niveaudifferonzen, 
die Niveaus aber mit (Juantenzahlen bezeichnet, war es moglich, die Intensitóten 
ganzzahlig zu berechnen in gutor t)bereinstimmung mit P a s c h e n s  experimentellen 
Unterss. in bezug auf He+, X —  4686. Eine von Ge h r c ic e , L a u  u . H a n s e n  fest- 
geatellte Intensitatsanomalie der Balmerlinien wird mit groiJer Wahrscheinlichkeit 
auf die Metastabilitat des 2 s-Terms zuriickgefuhrt. Der Paschen-Back-Effekt bei 
H a wird erklart u. dabei gefunden, daB die bei 10000 Gauss zu einer Linie ver- 
Schmolzene n-Komponente nicht in der Mitte des feldfreien Dubletts liegt, sondem 
nach der langwelligen Seite hin yerschoben ist. Dies entspricht der Alkaliauffassung 
der Wasserstoffstruktur. (Ztschr. f. Physik 3 6 . 259—75. Miinchen.) H a a s e .

George S. Monk, -Sekunddre WeUenlangennormen in den Spekłren von Neon und 
Eisen. Vf. arbeitet nach der Interferenzmethode. Ais Primamormen dienen die mit 
einer Cd-Rohre erhaltenen Wellenlangen, die mit denen einer Michelson-H-Rohro 
iibereinstimmen. Die angenommenen Werte fiir zwei Ne-Linien bei 5852 u. 6402 A 
sind fraglich. Die bei Fe im Rot erhaltenen Werte liegen systemat. um 0,002 A niedriger 
ais die bisher angenommenen. (Astrophys. Joum. 62. 375—86. 1925.) L eszynski.

Alfred Coehn und Gerd Heymer, Photochemische Aquivalenz und Kettenreaktion. 
Vff. erklaren die Tatsache, daC Cl2 u. H2 bei Ggw. von Feuchtigkeit im schon sicht- 
baren Licht reagieren, wahrend sie im troekenen Zustand nur bei Beatrahlung mit 
ultraviolettem Lieht reagieren, durch folgende Kettenrk.:

a) feueht: Cl2+ h v  (klein) =  Cl's; Cl2' +  Cl2 =  Cl2 +  2C1;
Cl +  H20  =  HC1 +  OH; OH +  H2 =  H20  - f  H; H +  CI2 =  HC1 +  Cl 

usw-, bis H auf Cl bezw. Cl auf Cl trifft. Der Vorgang in den troekenen Gasen wird 
folgendermafien dargestellt:

b) trocken: Cl, +  h v (groB) =  Cl2"; Cl2" +  H2 =  CL +  2H;
(2-mal) H +  CI2 =  HC1 +  Cl; Cl +  Cl =  Cl2 . 

iJaa Experiment ergab: da 13 feuchtes Chlorknallgas fiir ein Quant absorbierter Strahlung 
sichtbaren u. auch kurzwelligen ultravioletten Lichts ea. 10000 Moll. HC1 liefert, daB 
" eitgehend getrocknetes Chlorknallgas auch bei mchrere WochenandauernderEinw. tiber- 
haupt keine Vereinigung erkennen laBt, u. daB im troekenen Chlorknallgas bei Bestrah- 
lung mit kurzwelligem Ultraviolett deutliche Vereinigung statt hat, dereń Messung mit 
Sicherheit aussagen laBt, daB fiir 1 absorbiertes Quant weniger ais 7 Moll. HCI ent- 
stehen. Es wird angenommen, daB dom Aquivalenzgesetz folgend nicht mehr ais 2 Moll. 
HCI pro absorbiortes Quant gebildet werden. Au8 diesen Ergebnissen folgt, daB im 
sichtbaren Licht das W. nicht nur die Chlordissoziation einmalig auslóst, sondem daB 
das W. ein integrierender Bestandteil fiir das Fortbestehen der Kette ist. Die Erklarung 
Ton N o rrish  (vgl. S. 1367) fiir den groflen Umsatz im sichtbaren Licht wird zuriick- 
gewiesen. (Naturwissenschaften 14- 299—300. Góttingen, Physikal.-chem. Inst.) Jos.

Jh. Cathala, Phołochemische Synthese des Chlorwasserstoffs. (Vgl. S. 2173.) 
Icifolge eines Rechenfehlers wurde die Konz. yon C102 viel hóher angenommen ais 
sie in der Tat ist. (Journ. de Chim. physiąue 23. 255.) B ikerm au.

P. Bechterew, Vber die photochemische Iteaktion ton Eder und einige Eigen- 
echafUn der daran beteiligten Salze. Nach KlSTIAKOWSKI (Journ. Russ. Phys.-Chem. 
Ges. 34. 431; C. 1901. II. 1194) wird die Lichtempfindlichkeit der Ederschen [(NH4)2- 
C20 4 u . HgCl2] u. ahnlicher Lsgg. durch B. von Komplessalzen des Hg bedingt. Vf. 
stellte yorlaufige Verss. an, um Existenz derartiger Komplexe nachzuweisen. Methode:
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Lóslichkeitsbestst. der Salzgemische. Es wurde ein ausgezeichneter Punkt gefundeu, 
wo das W. gleichzeitig mit KC1, K2HgCl4 u. oinem oxalathaltigen Salz gesatt. ist. 
(Journ. Rusa. Phys.-Chem. Ges. 57- 161—88. 1925. St. Petersburg, Polytechn. 
Inst.) Bikekman.

L. Marchlewski und A. Nowotnowna, Absorplioji des violeiłen Lichtes durch
organische Substanzen. VII. (VI. vgl. Buli. Soc. Chim. de France [4] 37. 404; C. 1925.
II. 295.) (Buli. Soc. Chim. de France [4] 39. 159—67. — C. 1926. II. 588.) Bkm.

Sadayuki Hamano, Photoaktivierung von Chólesterin, Fełten und anderen Sub
stanzen durch X-Strahlen. (Vgl. S. 2717.) Chólesterin, Bomeol, Elaidinsaure werden 
naoh Bestrahlung mit X-Strahlen photoaktiy, boi Lebertran u. Olsaure die Photo- 
aktivitat yerstarkt. Wenn die Substanzen in C02-Atmosphare bestrahlt werden, 
bleibt die Aktiyierung aus. (Biochem. Ztschr. 1 6 9 . 432—34. Tokio, Biochem. Labor. 
d. Inst. f. physik. u. chem. Forsch.) Meier.

W. V. Evans und E. M. Diepenhorst, Weitere Untersuchungen iiber lumines• 
cierende Grignardsche Yerbindungen. (Vgl. D u f f o r d ,  C a l v e r t  u .  N i g h t i n g a l e ,  
Journ. Americ. Chem, Soc. 4 5 . 2068; C. 1 9 2 4 .1. 1746.) Vff. haben 90 Organomagnesium- 
verbb. untersucht u. gęfunden, daB die meisten bei der Oxydation Chemiluminescenz 
zeigen; nur. bei Verbb., in denen das Mg an ein Radikal von niedrigem Mol.-Gew. ge- 
bunden ist, wurde keine Luminescenz beobachtet. Mit steigendem Mol.-Gew. wachst 
die Leuchtkraft. Im allgemeinen leuchten die Verbb. RMgBr starker ais die Verbb. 
RMgJ. Verbb. RMgCl lieBen sich schlecht darstellen, nach ihrer Leuchtstarkę sind 
sie zwischen den Br- u. J-Verbb. einzuordnen. Bei den aromat. Verbb. hangt die 
Leuchtintensitat auch von der Stellung etwaiger Substituenten ab; sie ist sehr sehwach, 
wenn die Phenylgruppe nicht substituiert ist (z. B. bei Phenylmagnesiumhalogenid), 
starker ist sie bei m-substituierten, noeh starker bei o- u. am stiirksten bei p-Verbb. 
Es wurde ferner der EinfluB yerschiedener Losungsmm. untersucht u. Lumineacenz 
in allen Losungsmm. festgestellt, in denen die Verbb. bereitet werden konnten. Die 
Spektra von p-Chlorphenylmagnesiumchlorid, u.-Naphthylmagnesiumbromid u. p-Tolyl- 
magnesiumbromid wurden photographiert. (Journ. Americ. Chem. Soc. 4 8 . 715—23. 
Evanston [Illinois], Northwestern Univ.) WlNKELłlANN.

Herbert E. Ives und A. L. Johnsrud, Elektrische und photoeleklrische Eigen- 
schaften diinner Rubidiumhaute auf Gla-s. (Vgl. S. 2297.) Im Hochvakuum werden 
dunne Haute von Rb auf Glas niedergeschlagen. Im Dunkeln zeigen diess Hiiute 
einen dem Ohmschen Gesetz gehorchenden Widerstand. Bei Belichtung ist der Unter- 
schied zwischen n. u. selektivem Pliotoeffekt nicht so ausgepragt, wie bei den fruher 
(Astrophys. Journ. 6 0 . 209; C. 1 9 2 5 - 1. 822) untersuchten auf Metalloberflachen nieder- 
geschlagenen Hauten. Da fur das Auftreten eines vom n. deutlich unterschiedenen 
selektiven Photoeffekts eine Orientierung yorausgesetzt mrd (1. c.), ist zu schlieBen, 
daB sich diese Orientierung nur auf einer leitenden Unterlage einstellt. (Astrophys. 
Journ. 6 2 . 309— 19. 1925.) L e s z y n s k i .

A s. E lek troch em ie . T h erm ochem ie.
Robert Saxon, TYasser und Meialle unter dem EinJlu/3 der Elektrolyse. Vf. be- 

schreibt Verss., bei welchen sich W. bei der Elektrolyse einerseits ais Saure, anderer- 
seits ais Base yerhalt. In den Stromkreis gebrachte Metalle konnen gleichzeitig ais 
Kathode u. ais Anodę wirken. (Chem. News 132. 170—71.) JoSEPHY.

W. Persson, Das Katalyseprinzip in der Elektrochemie. Vf. zeigt, daB dic 
elektrolyt. Vorgange ais katalyt. aufgefaBt werden konnen: so beschleunigt das Cu 
im Daniellelement die Auflosung des Zn in H2S04; so spielt MnO„ im Leclanche- 
element eine Katalysatorrolle, desgleichen das Pb02 im Planteakkumulator. PbOs 
zers. katalyt. H2S2Oa in H20 2 u. H2S04 (ygl. P e tre n k o , Journ. Russ. Phys.-Chem. 
Ges. 36. 1081; C. 1 9 0 5 . I. 6), wobei das entstehende H20.. das Potential der Anodę
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erhoht. Vf. versuclite (mit E. Lewinson) dieso Eigenscliaft zu yerwerten, indem er 
ein Element „Zn | H2SO, | Pb02 auf Kohle“ baute. Die EK. der Kette betragt 2,5 V., 
die Wirkungsdauer iat gro Ber ais die des Leclancheelementes. (Journ. Russ. Phya.- 
Chem. Ges. 5 7 . 189—205. 1925.) B i k e r m a n .

L. Wolstein, Elektrodenpotenłial des Thalliums. Die EK. der friseh bereitoten 
Kette Tl | gesatt. T1C11 0,1-n. KC11 HgCl | Hg betrug 0,7782 ±  0,0006 V., sie nahm 
bei Drehnng der Tl-Elektrode (2— 8 Umdrehungen/Sek.) meistens ab, stieg aber bald 
nach dem Aufhoren der Drehung auf 0,7813 i  0,0009 V., um bei weiterem Ruhen 
allmahlich auf den Anfangawert (oder einen noch tieferen) zu sinken. Bei einem neuen 
Rotieren der Elektrode wiederholt sieli das Spiel; es wird erst 4—5 Tage nach 
der Herst. der Kette reproduzierbar. Erklarung: die Tl-Elektrode wird durch Ggw. 
von 0 2 edler (EK. gegen Hg also geringer), die Drehung der Elektrode, die das Um- 
spiilen derselben mit immer neuen 0 2-haltigen Losungsmassen bewirkt, emiedrigt 
die EK. noeh starker, die Lsg. wird aber an O, armer; in der Ruhe bedingt dieser 
02-Mangel eine hohere EK., die wieder abnimmt in dem MaCe, wie die Luft in die 
Lsg. diffundiert. In der Tat wird die EK. durch geringe Mengen OxydationsmitteI 
(0,04% Na2S208) herabgesetzt, u. zwar wahrend des Rotierens viel starker ais in der 
Ruhe. Durch Amalgamieren vor der Oxydation geschiitzte Elektrode (in gesatt. 
TlCl-Lsg. ohne Zusatz) zeigte keine Abhangigkeit der EK. vom Rotieren. — Die Tl- 
Elektrode wurde hergestellt, indem man unter Paraffin geschmolzenes Tl in ein Gla-s- 
rohr einsaugte; es war also nur der Querschnitt ais Elektrode tatig. — Fur das Normal- 
potential von Tl gegen n. Kalomelclektrode ergibt sich der Wert 0,6181 V. (25°) in 
Cbereinstimmung mit J o n e s  u . S c h u m b  (Proc. National Aead. S c. Washington 5 6 .  
199). (Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. 5 7 . 265—75. 1925. St. Petersburg, Poly- 
techn. Inst.) B ik e r m a n .

W. Schottky, Der Abkuldungsejfekl an Oxydkathoden. Nołiz zu der Arbeit von
O. Michel und U. J . Spamier. M ic h e l  u . S p a n n e r  (S . 1945) ziehen die Theorie 
des Vfa. zur Erklarung der von ihnen gefundenen prakt. Koinzidenz von Abkiihlungs- 
warme u. Austrittsarbeit an oxydbedeckten Pt-Kathoden heran u. weisen auf ver- 
schiedene Schwierigkeiton hin. Vf. tritt dem entgegen u. erortert, weshalb die Elek- 
tronenabkiihlungswarme eines reinen Stoffes beim Auftragen von Fremdschichten 
in erster Naherung ebenso variieren muC, wie die Elektrononaustrittsarbeit. An 
der Anodę tritt ein der Abkiihlung aquivalenter Warmeeffekt auf. (Ztschr. f. Physik
36. 311—14. Rostock.) H a a s e .

Karl Ippisch, Die Leistungspołaritat bei Ventileffekten. Vf. setzt die Verss. yon 
S t r e in t z  u . W e s s e l y  (Physikal. Ztschr. 2 1 . 316; C. 1 9 2 0 . III. 436) iiber die uni- 
polare Leitung an Krystallen fort u. findet bei der Unters. yon naturlichen Krystallen 
zwischen zwei Metallplatten die Bestatigung, daB das Prod. U V, worin U die Uni- 
polaritat u. V das Ladungspotential ist, innerhalb bestimmter Spannungsintervalle 
konstant ist. Das Prod. bedeutet die Leistungspolarit&t. Sie betragt fur Rotzinkerz- 
Stahl zwischen 2 u. 12 V 2,003 (4% Fehler), fur Si-StaM zwischen 2 u. 10 V 0,651 
(3% Fehler), fur Bleiglanz-Karborund zwischen 7,72 u. 25,72 V 4,674 (2% Fehler), 
fur Rotzinkerz-Bleiglanz zwischen 3,96 u. 9,9 V 2,29 (7% Fehler) u. zwischen 8,12 u. 
20,79 Y 2,552 (4°/o Fehler) u. fur Chalkopyrit-Rotzinkerz zwischen 5,84 u. 17,82 V 
4,049 (l °/0 Fehler), ein andermal zwischen 5,05 u. 13,66 V 4,277 (8%  Fehler). Alle 
Ventileffekte scheinen dem Gesetz der Leistungspołaritat zu folgen. Dies konnte auch 

Cu in KOH, welches durch eine Tonzelle von der Kohleelektrode getrennt ist, 
zwischen 100 u. 140 V nachgewiesen werden. Die Leistungspołaritat betrug 27,33 +
0,34. U wird mit steigender Stromstarke gróBer. (Physikal. Ztschr. 2 7 - 199—202.) E n s .

Adolf Smekal, Die elekirische Leitfahigkeit im EinkrystaU und in KrystdUaggregaten. 
(Vgl- S. 2285.) Vf. wendet sich gegen die Auffassung von JOFFŹ u. Z e c h n o w it z e r  
' 1920) in bezug auf die Unwirksamkeit des mikrokrystallinen Baues yerformter
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Krystalle fiir die elektrolyt. Leitfahigkeit. Die von den genannten Forschern ge- 
fundenen esperimentellen Daten lassen sich nach Ansicht des Vfs. mit den Folgerungen 
der Oberflachentheorie der elektrolyt. Stromleitung in krystallisierten Korpem yer- 
einbaren. Wesentlich erscheint dem Vf. der Befund zu sein, daB die zum Einsatz 
des Gleitvorganges noiwendige mechan. Arbeitsleistung eine Lockerung der in der 
Gleitebene gelegenen Gittcrionen bewirkt, u. somit Toriibergehend eine erhohte Leit
fahigkeit bedingt, (Ztsehr. f. Physik 36. 288—91. Wien, Univ., II. Phys. Inst.) H a a s e .

S. Jakubson und M. Rabinowitsch, Die dektrische Leitfahigkeit einiger fester 
Krystallhydrate. (Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. 57- 251—64. 1925. — C. 1925. 
II. 1587.) B ik er m a jt .

S. Jakubson, Die deklrische LeUfahigkeit in Benzollósungen. (Journ. Russ. 
Phys.-Chem. Ges. 57. 276—82. 1925. — C. 1926. I. 1118.) B i k e r m a n .

H. Sack, tJber die Didektrizitatskonstante von Elektrólyilósungen. Es werden unter 
Beriiekaichtigung der Dipole des W. die DEE. fiir ein-einwertige Salzlsgg. besproehen. 
Die DE. ist D — 80 (1—3,0 y), worin y  die Konz. in Mol pro 1 ist. Daraus boreełmet 
sioh die Sattigungssphare eines Ions zu 8,6 A Radius. Dieses Ergebnis gilt fur Ionen- 
radien von 1—3,5 A. (Physikal. Ztsehr. 27. 206—08. Ziirioh.) ENSZLIN.

A. Chatillon, Uber die rerschiedenen magnełischen Zustande des KóbaltcMoridi. 
(Vgl. S. 1119.) Der magnet. Zustand fester Kobaltsalze ist durch ein Moment von 
25Magnetonen charakterisiert. In Kurze werden an Hand friiherer Arbeiten Zu- 
stande besproehen, dereń Moment 24 u. 26 Magnetonen entspricht. Neu ist das 
magnet. Moment der Kobaltsalze von nur 23 Magnetonen. Bei 300° caloiniertes 
Kobaltchlorid wird in reinem Amylalkohol u. in A. gel., die Lsgg. sind rein blau. 
Sie weisen mit ganz geringen Abweichungen von der Ganzzahligkeit auf 23 M agnetonen  
hin. (C. r. d. l’Aoad. des sciences 182. 765—67.) H a a s e .

H. Forestier und G. Chaudron, Thermomagnetische Studie einiger Ferrite. Im 
AnschluB an friihere Verss. iiber Magnesiumferrit (S. 843) werden nunmelir die 
Ferrite von dem Typus Fe2OaMO untersuoht, wobei M die Metalle Ni, Cu, Pb, Ba, 
Ca, Cd u. Zn bedeuten soli. Alle Yerbb. werden durch den Magneten angezogen. 
Durch die Verss. konnten die Verbb. in 3 Gruppen geteilt werden. 1. Die Ferrite 
des Ni, Mg, Ba u. des Pb verhalten sich wie der Magnetit (Fc2OsFeO). Die Magnetisier- 
barkeit dieser Stoffo nimmt mit zunehmender Temp. ab, bei dem Curiepunkt ist sie 
gleich Nuli. Die Abkuhlungskurve deckt sich mit der Erhitzungskurye. Etwas 
abweichend von dem normalen Schema verhalten sich das Pb- u. das Ba-Fernt, 
welche eine Kurve aufweisen, die auf ein mehr kontinuierliches Abnehmen der Magne- 
tisiorbarkeit hinweisen. 2. Die Ferrite des Ca u. des Cd. Werden diese Verbb. bis 
zu ihrem Curiepunkt erhitzt, so weisen auch sie Abkiihlungskurven auf, die sich nut 
den Erhitzungskurven vollstandig decken. Wird aber diese Temp. ubersebritten, so 
erhalt man abweichende Abkiihlungskurven; halt man die Stoffe eine langere Zeit 
auf der hohen Temp., so verlieren diese Verbb. yollstandig ihre Magnetisierbarkeit.
3. Das Ferrit des Zinks. Dieses Ferrit zeigt bis zu 1200° nicht die geringste Dis- 
kontinuitat. Die Magnetisierbarkeit ist yollstandig reyersibel. — Ferner stellten 
die Vff. fest, daB Calciumferrit keine permanente Magnetisierbarkeit besitzt. (C. r. 
d. l’Acad. des sciences 182. 777—79.) H a a s e .

Maurice P rud’homme, Uber die absolutem kritischen Temperaluren. II. (L vg'- 
S. 1497.) Vf. yersucht, die die krit. Tempp. Te darstellenden Zahlen in yon einzelnen 
Yalenzen herriihrende Betrage zu zerlegen u. schlieBt aus dem Vorzeichen der Differenz 
T c (ber.) — Tc (beob.) auf das Vorzeichen der Bildungswarme der Substanz. (Buli. 
Soc. Chim. de France [4] 39. 145—50.) BiKERMAN-

C. Matignon und G. Marchal, Themwchemie des Berylliums. Deckt sich  ̂mit 
der Arbeit von M a r c h a l  (Journ. de Chim. physiąue 22. 325; C. 1925. II. 1937) n.
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der aus C. r. d. l’Acad. des sciences, die auf S. 2301 wiedergegeben iat. (B u li. Soo. 
Chim. de France [4] 3 9 . 167—90.) B i k e r m a n .

H. Braune und W. Tiedje, t)ber die Dissoziation des A nt imonpenta chlorids. 
Vff. bestimmen das 'Dissoziatimisgleichgewichi von SbCls durch Messung der Drucko, 
die eine bestimmte Menge Substanz in einem bekannten Vol. zwischen 120—260° 
ausiibt. Ais ReaktionsgefaB diente eine elektr. geheizte Quarzbime. Es wird gefunden: 
log Kp =  —3570/T -f- 9,740. Hieraus folgfc fur die Warmetonung der Rk. SbCl3 +  
Cl2 =  SbClj der Wert 16 320 cal. (mittlere Temp. 200°). Aus den aufgenommenen 
Dampfdruckkurven von SbCl5 u. SbCls berechnen Vff. die V erdampfungswarmen. 
SbCls X =  11 050 cal. (mittlere Temp. 70°), SbCl3 X =  11 450 cal. [in einer Zusammen- 
fassung 11 550, der Referent] (mittlere Temp. 120°). Aus dem yon T h o m s e n  ge- 
messenen Wert der Warmetonung der Rk. SbCl3fest +  CI2oaa =  SbCl5fl. ergibt sich 
unter Beriicksichtigung der Yerdampfungswarme, sowę der Sublimationswarme des 
SbCl3 die Warmetonung der Gasrk. zu 17 000 cal. Die Reaktionsgeschwindigkeit 
ist bei tieferen Tempp. relativ geririg, so daC ein messendes Verfolgen des Reaktions- 
ablaufes moglich ist. ^Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 1 5 2 . 39—51. Hannover, Techn. 
Hochschule.) - U l m a n n .

Koloman Szell, tlber die Rotationseniropie der zwei- und mehralomigen Oase. 
Mathemat. (Ztschr. f. Physik 3 6 . 292— 99. Cluj-Kolozsvś,r-Klausenburg.) H a a s e .

Karl Jellinek, Die chemischen Konstanten des Broms. (Vgl. S. 2780.) Vf. er- 
mittelt die chem. Konstantę des Br2 aus den Bromtensionen von PbBr2, die durch wss. 
oder schmelzflussige Ketten oder aus Reduktionsgleichgewichten erhalten sind, sowie 
aus Bromtensionen von festem Br2 zu Jg r. =  2 ,5 ± 0  ,25. Aus dem Dissoziations- 
gleichge\rieht von Br2 folgt weiter .]j;r =  1,89 i  0,20. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 
152. 16—24. Danzig, Techn. Hochseh.) U l m a n n .

Ivau Roy M cHaffie, Die Wirkung der Gegenwart eines „indifferenłen" Gases 
auf Konzentralion und Aklimtat eines Dampfes, der mit einer kondcnsierten Phase oder 
mit einem System kcmdensierter Phasen im Gleichgewicht steht. (Vgl. Mc H a f f i e  u . 
Le n h e r , S. 330.) Die Wrkg. der Ggw. eines indifferenten Gases auf die Konz. u. 
Aktmtat eines Dampfes, der mit einer kondcnsierten Phase oder einem System kon- 
densierter Phasen im Gleicligowicht steht, wird thermodjTiam. behandelt; unter der 
Aimahme, dafi die Wrkg. nur auf die durch steigende D. des indifferenten Gases herbei- 
gefiihrten Abweichungen des Dampfes yon den Gesetzen idealer Gase beruht, werden 
Gleichungen abgeleitct, die den „relativen Aktivitatskoeffizicnten“ des Dampfes zu 
berechnen gestatt-et, wenn die Konz. c des Dampfes ais Funktion des Druckes P  de3 
indifferenten Gases experimentell bestimmt wird. — Ais Beispiel miBt Vf. die Konz. 
von IFmerdampf im Gleichgewicht mit Na2SOt ■ I07/20-Xa2S04 bei 25° in Ggw. von 
Luft bis zu 100 at Druck. Die c-P-Kurve hat zwischen 0 u. 23,8 at ein Maximum 
bei 16 at u. steigt oberhalb 77,6 at linear mit P; zwischen 24 u. 77,6 a t  sind bei 
gleichem P  2 c-Werte moglich. Wird das Gemisch von N a 2S 0 4 ■ 1 0 H 20  u. Na2SO,| 
out Glaswolle vermengt, so hat die c-P-Kurve ein sehr steiles Maximum boi 25 a t  
u. ein Minimum bei ca. 45 at; in Abwesenheit von Glaswolle fallt fiir P  >  19 a t  
c rasch bis zu einem Minimum bei 33 at. In beiden Fallen wurde auCerdem unter 
gewissen Bedingungen ein linearer Kuryenteil zwischen 44 u. 76 a t erhalten, der 
eine Verlangerung des oberen geradlinigen Stiickes darstellt u. wahrscheinlich einem 
metastabilen Zustand entspricht. — Aus den Daten von POLLITZER u. STREBEL  
(Ztschr. f, physik. Ch. 1 1 0 . 768; C .1 9 2 4 . II. 1307) wird der relative Aktivitatskoeffizient 
von Wasserdampf im Gleichgewicht mit fl. Wasser bei 50° in Ggw. yon Luft bis zu 
200 kg/qem Druck berechnet. Die beobachteten Dampfkonzz. sind grofier ais die 
Theorie erfordert. (Philos. Magazine [7] 1. 561—83. London, Univ.) K r u g e r .



3 3 0 6 A s. K o l l o id c h e m i e . C a p il l a r c h e m i e . 1 9 2 6 .  I .

A ,. K o llo id ch em ie . C apillarchem ie.
Otto Bltih, TJntersiićhung von Kolloidjmrtikeln in Wechselfełdem verschiedener 

Freguenzen. {Ygl. S. 2446.) Vf. klart (von Prof. O r n s t e i n  darauf hingewiesen) 
eine Unstimmigkeit in seiner Unters. iiber Abhangigkeit der Beweglichkeit von 
Kolloidpartikoln von der Freąuenz auf. Es hatto sich eine Zunahme der Beweglich
keit mit zunehmender Freąuenz ergeben, was durch Anderung der angewondeten 
Differentialgleichung erklart werden kann. (Ann. der Physik [4] 79- 143—44. 
Prag.) L a s c h .

A. Steopoe, Beobachłung iiber den Mechanismus der Liesegangschen Erscheinung. 
Vf. beobachtete u. Mk. die Ag2Cr04-Ringe in sehr dtinner Gelatineschicht. Es ergab 
sich, daB die sichtbaren Ringe ihrerseits aus mehreren Ringen bestehen, so daB der 
Krystallisationsvorgang von Ag2Cr01 sich doppelt rhythm. abspielt. Eine Erklarung 
dafiir gibt Yf. unter der Annahme (neben anderen ublichen), daB die bei Nieder- 
schlagsbildung entwickelte Wiirme die Viscositat der Odatine herabsetzt, wodurch 
die Diffusionsgeschwindigkeit der Ionen erh5ht wird. (Buli. de Chimio pure et appl. 
27. 3—10. 1924. Sep.) Bikerman.

A. Sivarama Menon, D. L. Shrivastava und Sheo Prasad, Der Einflufi ton 
Schutzmitłdn auf die Orojie koagulierter Teilchen. Es wird der EinfluB der Schutzmittel 
Akaziengummi, Gummi ardbicum, Nalriumoleat u. Zucker auf die TeilchengróBe der 
koagulierten Teilchen der Sole des Ar sens u. Aniirnonhydrosulfids u. des Mangan- 
dioxyds untersucht. Die GroBenmessung der Teilchen geschah mit Hilfe des Elu- 
triators. Es zeigte Bich, dafl die Elutriationsgeschwindigkeit u. damit die GróBe 
der Teilchen in einem aus geschutzten Solon erhaltenen Koagulum stets betrachtlich 
groBer sind ais die aus ungeschiitzten Solen, u. daB die TeilchengróBe mit der Menge 
des Schutzkolloids zunimmt. AuBerdem ist die TeilchengróBe im Koagulum nocli 
abhangig von der urspriinglichen GroBo der Kolloidteilchen u. von der Natur 
des koagulierenden Elektrolyten. — Man kann sich vorstellen, daB das Schutzkolloid, 
das eine Hiille um das Kolloidteilchen bildet, bei der Koagulation nicht durch die 
kontinuierliche Phase aufgenommen wird, sondem bei dem gefallten Kolloid bleibt 
u. so die GróBenyermehrung der Teilchen bewirkt. — Bei geschutzten Kolloiden 
gilt boi der Koagulation durch ein-, zwei- u. dreiwertigo Elektrolyte nicht die Be- 
ziehung zwischen don GroBen, wie im Fali der ungeschiitzten Sole. W ahrsch e in lich  
ist dies auf B. von Adsorptionsverbb. zwischen Schutzmittel u. Kolloidteilchen 
zuriickzufiihren. (Kolloid-Ztschr. 38. 242—46. Benares, Indien.) L a SCH.

Marcel Guichard, Stałische TJnlersuchungen iiber das System Wasser-Aluminium- 
oxyd. Ein aus Nitrat durch NH3 gefalltes Aluminiumhydroxyd enthielt nach der 
TTocknung im Vakuum bei 18° 44 Teile W. auf 100 Teile A120 3, verlor einen Tcil 
davon bei 180°, nahm aber bei der darauffolgenden Abkuhlung eine geringere Menge 
W. auf, so daB sein W.-Gehalt nur 38% betrug. Diese Irreversibilitat der W.-Abgabe 
bezw. -Aufnahme ist noch ausgepriigter, sobald man von vollig entwassertem A120 3 
ausgeht. — Yf. unterscheidet zwischen dom Hydrat- u. dom absorbierten W. Das bei 
Zimmertemp. entstehende Trihydrat ist auBerst instabil, das Dihydrat zers. sich bei 
ca. 200° (unter 26 mm Druck Wasserdampf). (Vgl. Buli. Soc. Chim, de France [4]
37. 381; C. 1925.1. 2681.) (Buli. Soc. Chim. de France [4] 39. 190—94,.) B ik e r m a n

N. Isgaryschew und M. Bogomolowa, Die Koagulation der Eitceifistoffe durch 
verschiedene organische Sduren im Zusarnmenhang mit dereń Struktur. (Vgl. S. 3129.) 
Eine alkal. Caseinhg. wird mit HC1 in Ggw. von Phenolphthalein neutralisiert u. dami 
mit der fraglichen Saure bis zur deutlichen Ausflockung titriert. Die dazu benotigte 
Sauremenge hangt von der Geschwindigkeit der Titration nicht ab. Die Reihe der Saurcn 
nach steigender Koagulationsfahigkeit: Brenzlraubensaure <  Maleinsdure <C Oallus- 
saure <C Mellitsdure <! Eg. <  Bemsteinsaure <1 Crotonsdure <  Propionsdure Malon-
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saure <  i-Buttersaure <  Citronensaure <  Capron&aure <  Buttersaure <  p-Oxybenzoe- 
saure <  Apfelsaure <C Milchsaure <C Valeriansdure m-Oxybenzoe$aure <! Fumar-
saure <  Asparagin <  IFeiTwawre <  Benzoesaure <  Olykolsdure <  Salicylsdure <  
Ameisensaure <  Ozalsaure <  Trichloressigsdure <  Monochloressigsdure <C Bromessig- 
saure. Ein Zusammenhang mit der Starko der Saure bcsteht nicht. Vff. bekennen 
sich zur Meinung, daB die Ausflockung von der B. unlóslicher Yerbb. zwischen dem 
Kolloid u. dem Ausfloekungsmittel herriihrt. (Kolloid-Ztschr. 38. 238—42. Moskau, 
Chem. wiss. Inst.) B i k e r m a n .

R. Fiirth, R. Pechhold, mit einem Anhang von R. Keller, Weitere Untersuchungen 
physikalischer Eigenschaflen des Serums beim Zusatz wasserbindouler Stoffe. (Biochem. 
Ztsohr. 164. 9—17. — C. 1926. I. 325.) L a s c h .

William C. Arsem, Gdstruktur. Normale Gele bestehen aus einer asaoziierten 
u. oiner freien Phase; die erstere unterscheidet sioh von einem Krystallgitter dadurch, 
daB die molekularen Einheiten nicht orientiert sind u. nur ein Teil der yerfiigbaren 
Rcstvalenzen zum Aufbau der Struktur verbraucht wird, Die assoziierte Phase ist 
daher ais ein gedehnter fester Kórper aufzufassen, dessen zahlreiche Hohlraume von 
molekularen Dimensionen mit der freien (fl.) Phase gefullt sind. In segregierton Gelen 
sind die molekularen Einheiten ungleichmaBig yerteilt u. die Zwischenraume erheblich 
gróBer. Die Erscheinungen der Syneresis, Segregation, (juellung u. Sclirumpfung, 
Ubergang in den krystallisierten Zustand u. a. beruhen teils auf Anderung der Orien- 
tierung der Strukturelemente, teils auf Anderung in der Art u. dem Grade der Ab- 
sattigung der Restvalenzen. (Journ. Physical Chem. 30. 306—11. Scheneotady 
[N. Y.].) K r u g e r .

A. Boutaric und G. Perreau, Einflufl einiger stabiłer Kolloide auf die Aus- 
flockung von Sólen und Suspensionen. (Rev. gón. des Colloids 4. 33—39. — C. 1926.

850.) B i k e r m a n .
R- S. Burdon, Die Ausbreitung einer Fliissigkeit auf der Oberflache einer anderen. 

Vf. stellt friihere Unterss. iiber die Ausbreitung von Fil. auf einer Hg-Oberflaehe zu- 
sammen. Allerreinstes „Leitfahigkeitswasser“ breitet sich in Ggw. von Luft nur 
auBerst langsam' auf dem Hg aus. Spuren von Sauren besohleunigen den Vorgang 
auBerordentlich, von Alkalien wird er yóllig verhindert. Alle untersuchten Neutral- 
salze, auch HgCl2 u. AgCl bewirken rasche Ausbreitung. Durch Veranderung der 
Konzz. kann die Geschwindigkeit variiert werden; Vf. besehreibt diese Erscheinungen 
u. bringt photograph. Darstst. derselben. Die rasche Ausbreitung der sauren Lsgg. 
ist vermutlich auf ehem. Reaktionen derselben mit dem Hg zuruckzufiihren. Ein 
Teil Salzsiiure auf 10 Millionen Teile W. beschleunigt die Ausbreitung deutlich u. 
zwar dehnt sich ein Tropfen verdunnter Saure rasch bis zu einem ganz bestimmten 
Betrag aus u. halt dann an, um ebenso langsam wic reines W. sich weiterhin auszit- 
dehnen. Die wahrend des raschen Stadiums der Ausbreitung bedeckte Hg-Flaehe 
hangt von der Natur der Saure ab; sie ist proportional der Zahl der vorhandenen 
Sauremolekeln u. bedoutend (otwa 10-mal) gróBer ais sie sich bei B. einer monomole- 
kularen Schicht das entsprechenden Hg-Salzes ergeben miiBte. — Tropfen alkal., 
Tor allem ammoniakal. Lsgg. breiten sich nach einer gewissen Induktionszeit aus, 
"as rermutlich auf C02-Aufnahme aus der Luft zuruckzufiihren ist. Elektrostat., 
senkrecht zur Oberflache gerichtete Felder bis zu 4000 V sind ohne EinfluB auf die 
^organge; direkte Yerb. mit Elektroden bewirkt folgendes; Wird ein Pt-Draht einer 
2  ̂ Batterie mit dem Hg, der andere mit dem W.-Tropfen yerbunden, so breitet er 
sich auf alkal. Lsgg. aus, falls das Hg positiver Pol ist, ist es dagegen negatiy, so wird 
auch die Ausbreitung yerdiinnter Sauren yerhindert. Dadurch, daB der sich ausbrei- 
t«nde Tropfen den Kontakt mit der Elektrodo yerliert u. sich dann wieder zusammen- 
Zleht, konnen period. Oszillationen der Tropfen sich ausbilden; auch mit reinem W. 
gelingt dies bei Anlegung von 400 V Spannung. Photograph. Aufnahmen dieser
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Phanomene, auch der Ausbreitung eines Óltropfens auf einer W.-Oberflache zeigen, 
daB eine gut siohtbare ,,Randzone“ dem sich ausbreitenden Tropfen yorauseilt. Es 
wird auf yerwandte Erscheinungen beim ,,Kriechen“ von W. iiber Glasflachen hin- 
gewiesen. (Proc. Physical Soc. London 2 1 .1 4 8 — 60.) F r a x k e n b u r g e r .

Francis L. Usher, Die Nalur der G-renzJlachenschicht zwischen einer wasserigen 
wid einer nichhcasserigen Phase. Wird eino wss. ChimmigutlsuB^pension mit Teilchen 
von 1,3 • 10—5 cm Radius mit der zur Flockung, d. h. zur Neutralisation der Teilchen- 
ladung erforderlichen Menge Eisenalaun yersetzt, so crgibt sich aus der im Nd. ent- 
haltenen Fe-Menge fiir die Ladung eines einzehien Teilchens e =  1,45-10-3 elektrostat. 
Einheiten. Aus der bei 23° bestimmten Beweglichkeit v — 1,14 • 10-4 cm/sec berechnen 
sich jedoch nach der Gleichung v =  i j tr j  v/K. (DE.) (rj =  Viseositat, K  =  Feld- 
stiirke), je nach den Annahmen iiber die Art u. die Dicke der das Teilchen umgebenden 
Doppelscbicht Werte von der GroBenordnung 10~5 bis 10-8. Verss. an Cupriferri- 
cyanid- u. CdS-Sol u. yerschiedenen Elektrolyten zoigen, daB mit Ausnahme der drei- 
wertigen Ionen das Flockungsyermogen in der gleichen Reilienfolgc fallt wie das Lós- 
lichkeitsprod. der Verb. aus den flockcnden u. den stabilisierenden Ionen steigt. Ais 
MaB fiir die Abnahme der Konz. der [Fe(CN)e]'"-Ionen in Ggw. verschiedener Kationen 
dient die Verminderung der elektr. Leitfahigkeit, die beim Mischen gleicher Voll. der 
Lsgg. Ton AtFe(CA’)c u. KCl, MgSOit BaCl2, PbClz, MnSOit ZnSOit GdSOv NiSO4, 
CuSOit AgN03, FeS0lt I\ HiAl{SO.i)2 u. FeCl3, verglichen mit der Summę der Einzel- 
leitfahigkeiten, eintritt. Fiir Suspensionen von Mastix u. A 2S3 wachst der Flockungs- 
wert von KCl mit der Verd., wabrend derjenige von CaCl2 bezw. A12(S04)3 unverandert 
bleibt bezw. fallt. Der Flockungswert von HCI fiir Mastixsol ist yon der Verdunnung 
unabhangig. Die Dauer der Flockung spielt dabci keine Rolle. Best. der Gleichgewicbts- 
konzz. der Elektrolyte in den gefloekten Gemischen von Mastixsol u. KCl, CuCl2 
oder Fe2[SOi )3 bezw. von As2S3-Sol u. PbCl2 oder CaCI2 ergeben, daB wenigcr die Valenz 
des flockenden Ions ais der tatsachliche Flockungswert die Abhangigkeit des letzteren 
von der Solkonz. entscheidet. Der Flockungswert nimmt mit der Verdiinnung zu, 
wenn Anfangs- u. Gleichgewichtskonz. des Elektrolyten nahezu gleich sind, u. ab, 
wenn der zugesetzte Elektrolyt nahezu vollstandig von den Solteilchen gebunden 
wird; bei Mastixsol stehen H u. die zweiwertigen Ionen in der Mitte. Die pro AsjS3- 
Partikel gebundene PbCl2-Menge steigt mit der Verdunnung. — Die experimentellen 
Ergebnisse lassen sich weder durch die Helmholtzschc, nocli durch die Gouysche 
(Joum. de Physiąue [4] 1 1 . 457 [1910]) Theorie iiber die Natur der elektr. Doppel- 
schicht erklaren. Yf. nimmt an, daB die Oberfliichenschicht einer nicht wss. Phase, 
die sich in wss. Lsg. elektr. auflad, ganz oder teilweise von elektrolyt. dissoziierbaren 
Molekeln gebildet wird, dereń positiye bezw. negative Atome oder A tom gruppen n. 
v o n  der Oberflache gegen die FI. gerichtct sind. Bei der e lek tro ly t. D issozia tion  be- 
halten die urspriinglich in der Oberflache eingebetteten Ionen ihre Lage, wahrend 
die entgegengesetzt geladenen in die umgebende FI. diffundieren. Der — stets geringe — 
Dissoziationsgrad hangt yon der Natur der Moll. der Oberflachenschicht u. ihrer Konz. 
ab. Die bei Zusatz von stark ad s o rb i erb a ren Nichtelektrolytcn u. yon anderen Elektro- 
ly te n  oder bei Verdiinnung yon Solen beobachtcten Yeranderungen der Stabilitat 
u. Toilchenbeweglichkeit lassen sich durch Yeranderungen der Zus. u . des D issoziations- 
grades der Oberflachenschicht erklaren. (Trans. Faraday Soc. 2 1 . 406—24. 1925. 
Mysore [Bangalore], Univ.) KRUGER-

Rosalie M. Cobb und Frank S. Hunt, Die Dispersion von gepuheriem Eigelb. 
Yff. suchen durch yorsichtigen Zusatz von Alkali die schlecht-e Emulgierbarkeit von 
getrocknetem, gealtertem Eigelb zu verbessem; sie nehmen an, daB die Abspaltung 
yon freier Saure aus dem Lecithinmolekul beim Altem fiir die schlechte Emulgier
barkeit yerantwortlich zu machen ist in Analogie zu Alterungserscheinungen bei Seifen- 
lsgg. (Ygl. S. 1486.) Die Quellbarkeit yon Eigelb wurde durch  Alkalizugabe betrachtlieh
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vermehrt; bei p h =  8,0, bei der sich der urspriingliche W.-Gekalt um 100% orhsht 
hatte, hatte das Eigelb seine kómige Struktur yerloren, bei Ph =  8,6 ahnelte die Ei- 
gelbemulsion fl., gewohnlichem Eigelb. Schon geringer Zusatz von Saure, der den ph 
kaum beeinfluCte, flockte indessen die Emulsion aus. Vff. glauben, daB Alkali das 
Eigelb chem. verandert u. daB der entstehende Korper durck grofie Quellbarkeit aus- 
gezeichnet ist. (Journ. Amer. Leather Chem. Assoc. 21. 18—22. Peabody, Research 
Labor. Hunt-Rankin Leather Comp.) Loewe.

K. van der Grinten, Adsorption und Kataphorese. Die Adsorption von Krystall- 
violełt an verschiedenen Korpern wurde untersucht u. gefunden, daB der Farbstoff 
stets in monomolekularer Schicht adsorbiert wird; vgl. PANETH u. VoRWERK (Ztschr. 
f. physik. Ch. 101. 445; C. 1922. III. 857). Ais Kolloide wurden benutzt: Se, S, Au, 

u. -dSjjSj. — 3 Arbeitsmethoden: 1. Einer Elektrolytlsg. von bestimmter Konz. 
wurde eine Kolloidmenge zugesetzt, darauf die kolloiden Teilchen mit dem adsorbierten 
Elektrolyten entfernt u. die Konz.-Verminderung des Elektrolyten gemessen. — 2. Auf 
einer Seite einer Konz.-Kette von bestimmter EK. wurde eine Kolloidlsg. zugesetzt, 
auf der anderen dieselbe Menge W .; dann wurde die Anderung der EK. gemessen. —
з. Die Geschwindigkeitsdifferenz der Kataphorese einer Glassuspension in Elektrolyt-
lsgg. verschiedener Konz. wurde gemessen, insbesondere in Lsgg. von Krystallviolett. 
Zur Best. der adsorbierten Schichtdicke wurde diese Methode mit der colorimetr. Best. 
der von einer bekannten Glasoberflache adsorbierten Menge Krystallyiolett kombiniert.
— Die Entfernung der kolloiden Teilchen aus der Lsg. erfolgte durch Zentrifugieren, 
durch Ultrafiltration oder durch Kataphorese. — Zur Best. der an den Glaslamellen 
adsorbierten Menge Krystallyiolett wurden 30 kleine Objektdeckglaschen von 15-25 mm 
je 1 Min; in 5 ccm Lsg. getaucht. Darauf wurde die Lsg. durch Yergleich der Absorptions- 
spektren colorimetr. untersucht. In einer Ysoooo"11- Lsg. wurden 1,1-1014 Molekule 
oder 1,048- 10_r g Kryatallviolett pro qcm adsorbiert. Zur Messung der Geschwindig- 
keitsanderung der Kataphorese von verschiedenen Suspensionen bei Ggw. von ICrystall- 
Tiolett wurden die Bewegungen der Teilchen mit einem TJltramikroskop beobachtet. 
Die wahre Geschwindigkeit der suspendierten Teilchen in bezug auf W., der EinfluB 
der Konz. des Eaystallvioletts auf die Geschwindigkeit der Kataphorese einer Olas- 
iuspension u. von kolloidalem Au u. Se wurde gemessen. (Journ. de Chim. physiąue 
23. 209—37.) R. S c h m id t .

Freundlich, Vber Adsorption. Die Beziehungen zwischen Oberflachenspannung (O.)
и. Adsorption (Ad.) werden dargelegt. Stoffe, die die O. einer Fl. erniedrigen, sammeln 
sich in der Oberflache an. Naeh der Traubeschen Regel erniedrigen organ. Stoffe einer 
homologen Reihe die O. um so mehr, je hoher sie in einer solchen Reihe stehen. Die 
GesetzmaBigkeiten der Ad. werden ais Gleichgewichtsvorgange an Beispielen erlautert, 
die sich durch die „Adsorptionsisotherme“ o =  ct.'cVn darstellen lassen, worin a die 
pro g adsorbierte Menge, c die Gleichgewichtakonz. in der Lsg., x u. l/n  Konstanten 
sind.— Nach H ab e r (Ztschr. f. Elektrochem. 50. 521 [1914]) u. Langm uir beruhfc 
die Ad. auf Absattigung freier Restvalenzen an den Oberflachen der Korper. — Die 
verschiedene Wirksamkeit hydrophober (Kohle) u. hydrophiler Stoffe (Silicagel) wird 
erlautert. — In der Streitfrage, ob es sich bei der Ad. von Elektrolyten, bei der eine 
Ionenspaltung stattfindet, um einen einfachen chem. Austausch oder um eine spaltende 
Ad. handelt, vertritt Vf. auf Grund mehrerer Erfahrungstatsachen die letztere Auf- 
fassung. — Die Best. der spezif. Oberflachen von Adsorbentien mittels radioaktiver 
Methoden nach P an f.th  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57- 1221; C. 1924. II. 923) wird er
lautert. — V erschiedene Erklarungen fur die Ursaehe der Wirksamkeit einiger wichtiger 
Adsorbentien, wie Kohle, Silicagel u. Cellulose werden angefiihrt. Die Unters. von Ad- 
sorptionsvo rgangen an Stoffen, die auBer dem Adsorptionsvermógen auch eine be- 
trachtliche chem. Reaktionsfahigkeit besitzen, wie die von K a u tsk y  dargestellten
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Oxyhydride des Si, wird ais wiinschenswert bezeichnet. (Cellulosechemie 7. 57—64. 
Beil. zu Papierfabr. 24. Berlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm-Inst. f. Chemie.) R. Schm.

F. G. Tryhom und W. F. W yatt, Adsorption I. Adsorption aus Alkohol-Benzol- 
und Aceton-Benzolgemischen durch Cocosnuflkohle. Die Adsorption durch CocosnufS- 
kohle von A. u. Bzl. bezw. Aceton u. Bzl. aus fl. Gemischen von A. u. Bzl. bezw. Aoeton 
u. Bzl. u. den Gemischen der gesatt. Dampfe wird bei 20° untersuoht. Die Zus. des 
gesatt. Dampfes uber fl. Gemischen bestimmter Zus. wurde besonders ermittelt; in 
A.-Bzl.-Gemischen ist die Zus. von Fl. u. Dampf bei 30,2 Mol-% -A.. ident.; im System 
Aceton-Bzl. existiert keine konstant sd. Mischung. Werden die adsorbierten Mengen 
A. u. Bzl., bezw. Aceton u. Bzl. gegen die molare Zus. der Fl. oder des Dampfes auf- 
getragen, so entstehen Kurven mit mehr oder minder deutlichen Knickpunkten, be
sonders die Adsorptionskurve von A. aus A.-Bzl. hat einen scharfen Knick bei dem 
Gemisch mit 30,2 Mol-% A. A. wird durchweg solektiv adsorbiert. Die aus Aceton- 
Bzl. (Dampfphase) adsorbierte Acetonmenge ist bis zu 44 Mol-% Aceton dem Aceton- 
gehalt proportional, bis 72 Mol-% Aceton im Dampf wird Aceton, spater Bzl. selektiv 
adsorbiert. Die Adsorption aus der Dampf- u. aus der fl. Phase ist — bis auf kleine, 
wahrseheinlich durch Capillarkondensation bewirkte Unterschiede — dieselbe; die 
Folgerung der Thermodynamik, daB ein adsorbierter Film, der im Gleicbgewicht mit 
dem gesatt. Dampf steht, auch mit der mit dem Dampf in Beriihrung befindlichen Fl. 
im Gleichgewicht sein muB, bestatigt sich also. (Trans. Faraday Soc. 21. 399—405. 
1925.) K r u g e r .

L. Gurwitsch, Ein neues Verfahren zur Regeneration gebrauchter Entfarbungs- 
pulver. (Zugleićh ein Beitrag zur Theorie der Adsorption.) Die Arbeit deckt sich mit der 
von G u r w it s c h  u . G u r w it s c h , S. 1781. (Kolloid-Ztschr. 38. 247—48. Baku.) B ik .

H. Freundlich und H. Jores, Uber die Viscositat und Elastizitat von Seifen- 
losungen. (Vgl. Kolloid-Ztschr. 36. 241; C. 1925. II. 274.) Lsgg. von Na-Oleal bis 
zu Konzz. von ca. 2% sind nur zah, nicht elast., unter dem Ultramikroskop vóllig 
klar u. zeigen keine erkennbare Stromungsdoppelbrechung. Lsgg. von Na-Stearat, 
dio ausgeschiedenes Seifenkolloid enthalten, sind bis zu einer Konz. von 0,1% gleich- 
falls unelast., bei hoheren Konzz. ausgesprochen elast. u. zeigen merkliclie Hysteresis; 
die FlieBelastizitat im Sinne von SzEGVARI (Ztschr. f. physik. Ch. 108. 177; C. 1924. 
I. 2077) ist nicht konstant. Beim Altem der Stearatlsgg. nimmt Zahigkeit, FlieB
elastizitat (nach einem anfanglichen Maximum) u. Hysteresis ab; bei Tcmpp. uber 
ca. 20° rerschwindet dio Elastizitat. l%ige Lsgg. von Na-JRicinolat u. 0,2%ig- Lsgg. 
von Na-Stearolat sind unelast. Gemischte Lsgg. von Na-Oleat u. Na-Stearat, die 
durch Erhitzen der Fettsiiuren mit der berechneten Menge NaOH hergestellt wurden, 
erweisen sich bei Konzz., in denen die reinen Lsgg. der einzelnen Sauren yollig unelast. 
sind, ais stark elast., bei konstantem Gehalt an N a -O lea t wachst die Elastizitat mit 
dem Stearatgehalt, mit steigender Oleatkonz. nimmt die Elastizitat an sc h e in e n d  erst 
ab, dann zu. Beim Altem sinkt Zahigkeit u. Elastizitat. Na-Palmitat +  Na-Oleat, 
Na-Ricinolat -|- Na-Stearat verhalten sich analog wie Na-Stearat +  N a-O leat; bei 
Temperaturerhóhung geht die Elastizitat stets verloren. Gemische von Na-O leat 
mit Na-Stearat bezw. Na-Palmitat zeigen starkę positive S tró m u n g sd o p p c lb re ch u n g , 
die proportional mit dem Stearatgehalt waehst, beim Erhitzen verschwindet, aber 
beim Abkuhlen wiederkehrt. Ultramkr. Beobachtung der reinen Lsgg. von N a-O leat 
u. Na-Stearat u . ihrer Gemische ergibt, daB das Auftreten von Elastizitat mit der 
Ggw. stabchen- oder fadenfórmiger Teilehen zusammenhangt, die wahrscheinlic 
eine mesomorphe unbestandige Form des Na-Stearats darstellen, die a llm ah lich  in 
dio bestandigen flachen Krystalle iibergeht. Die Bestandigkeit der Faden wird durc 
das Oleat, das selbst zur B. dieser Form neigt, erhoht. AuBer den Faden e n th a lte n  
die Lsgg. kleine Kolloidteilchen, dio lilngs eines Fadens eindimensionale Brownsc e 
JBewegungen ausfuhren; die Kraftwrkg. zwischen dea Teilehen ist offenbar ais Ursac o
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der Elastizitat anzusehen. Zusatz von Glycerin zu Na-Stearatlsgg. begiinstigt die 
fadenfórmige Abschcidung, Lecilhin wirkt der Gelatinierung entgegen. Beim Stehen 
der Gemische von Na-Stearat u. Na-Oleat an der Luft geht die positive Stromunga- 
doppelbrechung łn negative iiber, die beim Erhitzen nicht verschwindet u. auf Ab- 
scheidung kleiner Mengen unl. Fettsiiurcn unter dem EinfluB von COa beruht. (Kolloid- 
chem. Beihefte 2 2 .  16—37. Berlin-Dahlem, Kaiser-Wilhelm-Inst. fiir physikal. Chomie 
u. Elektrochemie.) K r u g e r .

J. W . Me Bain, C. E. Harvey und L. E. Smith, Die scheinbare Viscosiiat der 
Lósungen von Schieflbaumicolle in verschiedenen Ldsungsmitteln. (Vgl. S . 2550.) D ie  
Torliegende Mitt. enthalt die Ergebnisse der eingehenden Unterss., die die Yff. mit 
yerschiedenen Mitarbeitem in den letzten Jahren ausgefuhrt haben. Es zeigte sich, 
daB fur dieselbe Nitrocdlulose u. ein bestimmtes Losungsm. die Viscositat von folgenden 
Faktoren abhangt: Vorgeschichte der Nitrocellulose (z. B. Trocknungsdauer u. -temp.) 
Art der Herst. (Temp., mechan. Behandlung) u. Aufbewahrung der Lsgg., Reinheit 
des Losungsm. Es ergab sich femer, daB entgegen den Angaben von D o c l a u x  u. 
W o llm a n  (Buli. Soc. Chim. do France 2 2 . 414; C. 1920. III. 233) der Anstieg der 
Viscositatskurve log {r]lrj0)/c (rj u. rj0 =  absol. Viscositat der Lsg. bezw. des Losungsm.) 
Btark von der Natur des Losungsm. abhangt. — Vff. verwenden eine in A.-A. 1. Nitro
cellulose mit 12,10% N ; die Lsgg. werden im allgemeinen durch 22-std. Schiitteln 
bei 55° unter genau definierten mechan. Bedingungen hergestellt, u. die absol. Vis- 
cositat bei 55° gemessen. Der Logarithmus der Viscositat ist der Konz. auch in den 
verdiinnteren Lsgg. nur annahemd proportional, in den konzentrierteren merklich 
kleiner ais der Proportionalitat entspricht. Der Temp.-Koeffizient der Viscositat 
ist sehr hoch. Beim Erhitzen der Nitrocellulose auf 60° steigt die Viscoaitat ihrer 
Lsgg- in Athylformanilid bis zu einem Maximum nach ca. 12-std. Erhitzen u. fallt 
dann allmahlich. Nitrocellulose, die aus Acelonlsgg. durch Eindampfen oder durch 
Fallung mit W. wiedergewonnen wurde, ist schwerer 1. u. gibt hohere Yiseositat ais 
die urspriingliche Nitrocellulose. Starkes mechan. Schiitteln der Lsgg. yennindert 
die Yiseositat; die Unterschiede zwischen vorsichtig u. stark geschuttelten Lsgg. 
bleiben auch nach langerer Zeit bestehen. Einw. von Tageslicht verringert die Vis- 
cositat etwas, ultraviolettes Licht zers. die Nitrocellulose. Erhitzen der Lsgg. auf 
hohere Tempp. vermindert die Viseositat dauemd. Beim Stehen bei 55° nimmt die 
Viscositat etwa proportional mit dem Logarithmus der Zeit ab; nur in Benzylform- 
antlid trat nach monatelangem Viscositatsabfall plotzlich Gelatinierung ein. In A.-A., 
dessen Zus. von dem optimalen Gemisch stark abweicht, nimmt die Viscositat zunachst 
zu. Ein solcher, auch in der Literatur bei anderen Losungsmm. erwahnter Anstieg 
ist auf Iangsame Adsorption des Losungsm. u. Solvatation, der Abfall auf Teilchen- 
verkleinerung der kolloiden Nitrocellulose zuriickzufiihren; chem. Vorgange (NO- 
Abspaltung u. Nitrierung des Losungsm.) treten nicht ein. Die Alterungsgeschwindig- 

it n™rnt stark mit der Temp. zu; Altem erfolgt jcdoch auch noch bei Tempp., bei 
denen das Lósungsm. erstarrt ist. In gealterten Lsgg. gilt die Proportionalitat zwischen 
’°g (rj/rl0) u. der Konz. in einem weiteren Bereich.

Vff. messen die absol. yiseositat der Nitrocelluloselsgg. in folgenden besonders 
gereungten Losungsmm.: Aceton, Acetophenon, Benzophenon, BenzylformanUid, Ben- 
~ylphenylureihan, Diathylphtalat, Athylformanilid, Athylphenylurethan, Formanilid, 

°rm - o - toluidid, Meihylphenylurelhan, Methylcyanilid, Methylathylkełon, o-Tolyl- 
urełhan, o-Tolyloxaminsaureesier, Phenylurełhan, Phenozijessigmureesler, Triacetin u. 

riphenylphosphat. Der Quotient log (T)/r]0)[c liegt zwischen 0,5 u. 2,2; je kleiner der 
Vuotient, desto hesser das Lósungsvermdgen, d. h. desto gróBer die Fahigkeit des 
losungsm., die Restyalenzen, die die Nitrocellulosemicellen zusammenhalten, unter B. 
von Solyaten zu lósen. Bei gleieher Konz. ist die zur yollstandigen Auflosung erforder- 
lc e Zeit dem Quotienten annahemd proportional. Die Formanilide sind besaere
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Lósungsmm. ais die Urethane u. die reinen Ester; in den liomologen Reihen fallt das 
L6sungsverm6gen mit steigendem Mol.-Gew. Das hohe Losungsverm6gon der techn. 
Ester beruht auf der Ggw. kleincr Mengen von Verunreinigungen. Wird der Quotient 
log (rjlrj0)/c gegen den Logarithmus der Alterungsdauer der Lsgg. aufgetragen, so 
entstehen fur die verschiedenen Lósungsmm. untereinander parallele Geraden. A. 
lóst die Nitrocellulose bei sehr tiefen Tempp. vollkommen, die Sole gelatinieren beim 
Erwarmen. Der Ubergang Sol Gel ist revorsibel, die Gele sind bei Zimmertemp. 
bestandig. Bei langerem Erhitzen von Nitrocellulose mit absol. A. auf 120° entsteht 
eine gelbeLsg.; die lósende Wrkg. ist wahrscheinlich derB. von Athylnitrat zuzusohreiben. 
A. lost auch bei tiefen Tempp. Nitrocellulose nicht. — Unter den Gemischen von 
Acoton-W., Methylathylketon-W., Athylphthalat-Benzophenon, Phenylurethan-o-Tolyl- 
urethan, Benzylfonnanilid-o-Methylcyanilid existieren Optima, bei denen die Yia- 
cositat ein Minimum hat; bei Gemischen von Formanilid-Form-o-toIuidid u. Benzyl- 
phenylurethan-Athylphthalat tritt kein Minimum auf, die Viscositat ist aber kleiner 
ais sich nach der Viscositat der Lsgg. in den einzelnen Komponenten erwarten laBt. 
Zusatz von Bzl. zu Aceton (6:1) erhoht die Viseositat sehr stark. Das hohe Losungs- 
vermogen von Gemischen ist dadurch zu erkliiren, daB Bie eine gróBere Mannigfaltig- 
ie i t  von molekularen Gruppen, die mit gewissen Gruppen im Nitrocellulosekomplex 
reagieren konnen, enthalten, ais die einzelnen Fil. (Journ. Physical Chem. 30. 312 
bis 52. Bristol, Uniy.) Krugek.

C. Mineralogiscłie und geologische Chemie.
p Paul Niggli, Baugesetze. krysialliner Materie. Es wird eine ausgedehnte systemat. 
Morphologie derKrystalle gegeben. (Ztschr. f. Krystallogr. 63. 49—121. Ziirich.) Ensz.

G. Tschernik, Chemische Analyse eines Eudialits und seines Umicandlungs- 
produkts (Chibinsk-Tundra). Das Minerał kommt in Nephelinsienit vor u. enthiilt 
ausnahmslos Agirin. Durchsiehtig, rot (von violettrosa bis braunrot), Glasglanz, violett- 
rosa bis fleischroter Strich. Hartę 5—6. Wird durch HC1 leicht zers. Zus.: 0,71% K20, 
'l3%  Na20, 0,02% MgO, 12,1% CaO, 1,4% MnO, 7,2% FeO, 1,5% Fe20 3, 11,9% 2r02, 
■1,8% Ti02, 47,6% Si02, 0,96% Cl, 1,07% W. An der Luft zerfallt Eudialit allm ahlich  
zu einem braungelben Pulver, welehes weniger Chlor, Alkali u. FeO, mehr FojOj, W., 
Mg, Ca u. Mn enthalt. — Eine chem. Ahnlichkeit mit dem Eudialit zeigt das braunrote 
Minerał, Eulcolił. (Buli. Acad. St. Petersbourg [6] 1925. 711—20. Moskau, Univ.) Bik.

E. Tschirwa, Scorrodit aus der Beresowski-Mine (TJral). An drei Scorrodit- 
krystallen wiurde im Mittel das Achsenyerhaltnis a : b : c =  0,86785: 1: 0,96185 ge- 
funden. (Buli. Acad. St. Petersbourg [6] 1925- 731—42. St.-Petersburg, Univ.) Bik.

W ilhelm Adolphi, (Jber russisches Plaiinerz. Zusammenfassender Bericht iiber  ̂
Produktion von P t u. Analysen von Platinerz. (Chem.-Ztg. 50. 232—33.) JUNG-

Y. Briere, U ber das Yorkommen von TJraninit (Pechblende) in geieissen Pegmałiten 
ton Madagascar. Pechblende wurdo in einem Glimmerpegmatit bei Fianarantsoa  
neben anderen Pegmatitmineralien (hauptsachlich Titanotantalaten u. Niobaten) 
u. bei Vohemar in Stucken, welche wahrscheinlich auch aus einem solchen Pegmatit 
stammen, gefunden. (C. r. d. l’Acad. des scienees 182. 641—42.) ENSZLIN.

H. Schneiderhohn, Erzjuhrung und Gefiige des Mansfelder Kupferschiefers. (Meta
u. Erz 23. 143—46. Freiburg i. Br.) Enszlin-

R. Bartling, Ober metascmiatische Schicerspatlagerstatłen in Deutschland. (Ztac r. 
D tsch . Geol. Ges. A bt. B  78. 32— 43. Berlin.) B eh k le .

A. Bigot, Kaoline, Tone usw. Bildung der dlhaltigen Tonschiefer. Die sedimentaren 
Tone, welche meist organ. Substanz (bis 1,5%) enthalten, erharten beim Erliitzen 
auf 400°, ohne daB sio vollstandig entwassert sind. Beim Behandeln mit V* ■ we ea 
sio dann nieht mehr piast. Eine andere sclńcferartige Reihe der Tone ist von Jsatur
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aus hart u. erweicht beim Behandeln mit W. nicht. Bei der Behandlung eines piast. 
Tons unter Druck wird ein Teil des W. ausgepreBt u. der Ton ninimt schiefrige Be- 
schaffenheit an. Manche Tone blattem nach der Behandlung mit 6000 kg/qcm Druck 
wie Glimmer. Die olhaltigen Tonschiefer konnen sich aus den Tonen mit organ. 
Stoffen durch Druckerhóhung, wobei wahrscheinlich auch eine Erhohung der Temp. 
eingetreten ist, gebildet haben. (C. r. d. 1’Acad. des sciences 182. 634—35.) E n s z l i n .

A. Lacroix, Die Systematik der Leucitgesteine: Die Typen der syenitischen Klasse. 
Einordnung der Gesteine in ein System. (C. r. d. 1’Acad. des sciences 182. 597 bis 
601.) E n s z l i n .

Ch. Moureu, A. Lepape, H. Moureu und M. Geslin, Zusammensetzung (ge- 
uóhnliche Gase und Edelgase) der Gase einiger Thermalquellen von Madagascar und 
von Reunion. Vff. haben von den Gasen von 11 Quellen genaue Analysen angefertigt. 
Die Hauptmenge ist C02. Mit Ausnahme bei einem Fali betragt der Gehalt derselben 
89,34—99,33%. Der Gehalt an 0 2 ist von Spuren bis 0,146%, an brennbaren Gasen
0—0,26%, an N2 0,63—10,14%. an Ar -f- Spuren von Kr u. Xo 0,011—0,237%, 
an He -f- Ne 0,00005—0,012%. Eine Ausnahme macht die Quelle de la Montagne 
mit nur.0,55% C02; Spuren 0 2 u. brennbaren Gasen, 97,55% N2, 1,35% Ar -f- Kr +  Xe 
u. 0,56% He -f- Ne. Der Gehalt an Edelgasen wird mit dem n. Luft verglichen. 
(C. r. d. l’Acad. des sciences 182. 602—05.) E n s z l i n .

Heinrich Mache und Felix Kraus, Ober den Radiumgehalt der Thermen von Gastein 
und Karlsbad. Es wurden Meśsungen des Radiumgehalts an den Gasteiner u. Karls- 
bader Thermen vorgenommen. In Gastein schwankt der Gehalt an Ra bei den ver- 
schiedenen Quellen sehr stark. Er betragt 0,2—154 Billionstel g im 1. In Karlsbad 
zeigt er fur alle Quellen eine ziemliche Konstanz. Der Gehalt betragt 34,7—53,9 Bil
lionstel g im 1. Daraus wird der SehluB gezogen, daB die Karlsbader Quellen alle 
ewer gemeinsamen UrąueEe entstammen, wahrend die Gasteiner Quellen nicht so 
eng zusammengehoren. (Physikal. Ztschr. 27. 205—06. Wien. Techn. Hochschule,
I. Physikal. Inst.) ENSZLIN.

D. Organische Chemie.
Thomas-Martin Lowry, Ezperimentelle Beweise der Ezistenz von semipolaren 

Doppelbindungen. (Vgl. S. 1129.) Nachzutragen ist, daB die Hypothese, wonach 
> C ~C < im normalen Zustande stets apolar, im aktivierten Zustand dagegen stets 
semipolar ist, aber in den aktivierten Zustand nur bei Ggw. von polaren Moll. iiber- 
gefiihrt werden kann, durch dieVerss. von N oRRISH  u. J  ONES (S. 2525) bestatigt 
wird. Die apolare > C —O wird durch ultraviolettes Licht semipolar gemacht; Vf. 
glaubt, daB die Energie dieser Umwandlung mit einem ultravioletten Energiequantum 
ubereinstimmt. (Buli. Soc. Chim. de France [4] 39. 203—06.) B ik e r m a n .

W. Krawetz, Neue Wege der komplizierten organischen Synłhese aus Elementen. 
Zusammenfassende Abhandlung. (Journ, f. chem. Ind. [russ.] 2. 335—37.) Bik.

Al. Faworski und T. Salesskaja-Kibardina, tlber die Dehydralation der pri- 
maren Alkohole mit tertidren Radikalen. (Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. 57. 287—96. 
1925. — c. 1926- I .  873.) B ik e r m a n .

N. Dolgorukowa-Dobrjanskaja, U ber die Dehydralation der c/.-Glykde. Nach 
F a w o r s k i  (Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. 38. 741; C. 1907. I- 15) bildet Athylen- 
glykol bei Dest. mit konz. H2S04 Diathylenather u. seine Zersetzungsprodd., Acetaldehyd 
u. dessen Athylenacetal. Vf. untersuchte die Veranderungen des i-Butylenglykols, 
(C’H3)2C(OH)-CH2OH, (Kp. 174—176°) bei Dest. mit konz. H2S04 (3 Tropfen auf 35 g 
Olykol) bei 65—95° oder mit rauchender HBr (4 Tropfen auf 48 g Glykol) bei 85—93°. 
Die beiden Destillate wurden vereinigt. Das Gemisch bestand aus ca. 18 g i-Butyr- 

VIII. 1 . 216
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O_CH2 aldehyd, 5 g Zwischenfraktion u. ca. 34 g Verb.
(CH3)jCH- C H < _A.prr \ , die, durch Dest. uber Na gereinigt, Kp,T62

1 3,2 136—137°, D.200 0,84 609, D .°0 0,90 661 hatte u.
mit 2%ig- KAln04 (3 O auf 1 Mol. Substanz) bei Zimmertemp. Aceton, Ameisen-, 
Essig- u. i-Buttersaure lieferte. Das Entstehen der i Buttersaure macht die neben- 
stehende Formel fur die Verb. wahrsclieinlich. (Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. 57- 
283—86. 1925. St.-Petersburg, Univ.) B ik e r m a n .

I. Mazurewitsch, Darslellung der primaren aliphalischen Aminę durch Reduldion 
der Phenylhydrazone und Ozime von Ketonen und Aldehydeti. (Journ. Russ. Phys.- 
Chem. Ges. 57- 221—33. 1925. — C. 1925. n .  2254.) B ik e r m a n .

I. Mazurewitsch, Uber die Reduldion der aliphalischen und aromatischen Aldazine 
und Kelazine mitlels Aluminiumamalgams. (Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. 57. 234 
b is 250. 1925. — C. 1926. I .  2335.) B ik e r m a n .

C. Sannie, Der Mechanismus der Synlhese von a-Aminosduren mitlels der Strecker- 
schen Rcaktion. II. Uber das Verschwinden von Ammoniak und die Zwischenreaktionen. 
(I. vgl. S. 2195.) Vf. sucht den tatsachlichen Verlauf der durch die Bruttogleichung 
CHICHO  +  HCN +  NH3 =  CHZ ■ CH(NH2) • CN +  II20  ausgedriickten Rk. durch 
kinet. Messungen aufzuklaren. Er titrierte im Reaktionsgemisch gleichzeitig NH3 
(in Ggw. von Phenolrot) u. a-Aminopropionsaurenitril (in Ggw. von Helianthin). In 
den ersten Stdn. entsprach bei 0° die verschwundene NH3-Menge ungefahr der gebildeten 
Nitrilmenge u. der (aus I  bekannten) verschwundenen HCN-Menge, spater (nach 
24—48 Stdn.) fing aber die NH3-Mcnge wieder anzusteigen an, die Nitrilmenge dagegen 
abzunehmen, wahrend HCN schon beinahe vollstandig verbraucht ist. Bei 20° wird 
HCN Tom Anfang an schneller verbraucht ais NH3 u. das Nitril in einer geringeren 
Menge gebildet, ais dem HCN-Verbrauch entsprechen sollte; das Minimum der NH3- 
Konz. u. das Maiimum der Nitrilkonz. findet bereits nach 12 Stdn. statt. Man kann 
also zwei Reaktionsstadien unterscheiden: das der Aminonitrilbildung u. das seines 
Zerfalls. Im ersten sind zwei Reaktionswege denkbar:

(1) CH3-CHO +  NH3 =  CH3-CH(OH)-NH2 mit 
CH3-CHOH-NH2 +  HCN =  CH3-CHNHs-CN +  H20

(2) CH3 • CHO - f  HCN =  CH3 • CHOH • CN mit
c h 3- c h o h - c n  +  n h 3 =  c h 3- c h n h 2-c n  +  H20.

Die Rk. des Aldehydamnwniaks mit HCN hat aber einen anderen Verlauf ais 
die vorher untersuchte tmter gleichen Konzentrations- u. Temperaturbedingungen. 
Sie ist betrachtlich friiher beendet; eine zu hohe NH3- u. eine zu geringe Aminonitril- 
konz. (im Yergleich mit der HCN-Konz.) herrscht vom Anfang an, was mit der Ansicbt 
DELŚPINES iibereinstimmt, wonach aus Aldehydammoniak u. HCN gleichzeitig NH3> 
das Amino- u. das Iminonitril entstehen. Das Ozy nitril bildet sich in alkal. Lsg. (d. h. 
in Bedingungen der Streckerschen Rk., nur mit KOH statt NH4OH) nach der Rk. (2) 
so langsam, daB es ein wesentliches Zwischenprod. nicht zu sein schien, aber sein t)ber- 
gang ins Aminonitril hat eine so grofie Ahnlichkeit mit dem in der Brottork. gemessenen 
Vorgang (man erha.lt zahlenmaBige Ubereinstimmung der Reaktionskonstanten), 
daB das Vorherrschen der Rk. (2) unzweifelhaft erscheint. Es muB also angenommen 
werden, daB die B. des Osynitrils durch NH3 katalyt. beschleunigt wird. — Der Zcrfall 
des Aminonitrils kann sich gleichfalls auf zweifacho Weise vollziehen (im Dunkeln):
(3) 2 CH3-CHNH2-CN =  NH3 +  CH3-CH(CN)-NH-CH(CN)-CH3 u.
(4) CH3-CHNH2-CN - f  CH3-CHOH-CN =  H20  +  CH3-CH(CN)• N H • CH(CN)• CH3-

Das OL-Aminoprcypionitrił (aus dem Sulfat, F. 206—208° auf dem Maąucnneschen
Błock, dargestellt) kondensiert sich in einer bimolekularen Rk.; K2 =  ca. 0,0034 
(Min., Mol./l, 20°). Die Rk. (4) ist gleichfalls bimolekular, K2 =  ca. 0,0113. Obwohl 
sie die raschere ist, muB die Abnahme der Aminonitrilkonz. in der Bruttork. durch
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die Rk. (3) bewerkstelligt sein, da dabei auch NH3 entsteht. (Buli. Soc. Chim. de France
[4] 3 9 . 254—73.) B i k e r m a n .

C. Sannie, Der Mechanismus der Synlhese von a.-Aminosdurcn mittds der Strecker- 
schen Reaktion. III. (II. vgl. vorst. Rf.) Vf. meint, daB auch die B. vom Oxynitril 
in zwei Stufen erfolgt:

CH3-CHO +  H20 =  CH3-CH(OH)2 u .
CH3-CH(OH)2 +  HCN =  CH3-CHOH-CN +  H20 

wobei die erste R k . durch NH3 beschleunigt wird. (B u li. Soc. Chim. de France [4] 
39. 274—78. Paris, Fac. de mćdicine.) B i k e r m a n .

Kurt Maurer, Synlhese des Sarkosinglucosids. (I. Mitt. iiber Reaktionen zwischen 
Zuchem und Aminosaurcn.) Zucker u. Aminosauren wurden in jV-glucosid. Bindung 
vereinigt. Ob solche Olucoside den in biolog. Hinsicht wichtigen Glucoproteiden, bei 
dereń Hydrolyse Zucker u. EiweiBstoffe gefunden wurden, zugrunde liegen, bleibt 
vorerst zweifelhaftj da dort meistene 2-Aminoglucose erhalten wurde. Ais gangbar 
erwies sich der von S a b a lits c h k a  (Ber. Dtsch. Pharm. Ges. 3 1 . 439; C. 1 9 2 2 . I. 542) 
eingefiihrte Weg iiber Acełobromglucose. Diese wurde in Glykokóllester bezw. Sarkosin- 
ester gel. Das Bromhydrat des im UberschuB angewandten Esters krystallisiert dabei 
aus, u. das Glucosid kann durch Extraktion mit A. gewonnen werden. Die Rk. ver- 
lauft nicht einheitlich, was auf die Reaktionsfahigkeit der beiden H-Atome am Glyko- 
koll-N zuriiekzufuhren ist. Der isolierte Sirup braunt sich deshalb beim Stehen unter 
Zers. Mit Sarkosinester wurde das gut krystallisierende O-Tetraacelylsarkosinester- 
glucosid erhalten. Eine Verseifung war nicht durchfiihrbar, dagegen wurde das Amid 
des Sarkosinglucosides erhalten. Das Glucosid ist gegen Sauren u. Alkali sehr empfind- 
lich, es wird sof ort zerlegt. Hieraus, wie aus der Synthesc wird die Konst. abgeleitet. 
Beim Auflósen in 0,1-n. HCI nahm die Drehung den Wert fiir die bei der Hydrolyse 
freiwerdende Glucose an. Die Titration des in 0,1-n. NaOH gel. Glucosides mit Hypo- 
jodit nach W i l l s t a t t e r  u . S ch u d e l (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 5 1 . 780; C. 1 9 1 8 . II. 
406) ergab fast quantitativ die bei der Hydrolyse entstehende Menge Traubenzucker. 
Fehlingsche Lsg.- wurde reduziert. — O-Telraacetylsarkosineslerghicosid, C^H^OnN. 
Feine Nadeln aus Methanol. F. 87—88°, 11. in A., A., Chlf., Bzl., unl. in W. u. Lg. — 
Sarkosinamidglucosid, C9H l(,OeN2, aus vorst. Verb. u. methylalkoh. Ammoniak, harte 
Krystalle, aus absol. A., F. 169—170° unter Aufschaumen. (Ber. Dtsch. Chem. Ges.
59. 827—29. Jena, Univ.) K ahn.

Carl Neuberg und M artin Behrens, Ober die enzymatische Abspaltung von Róhr- 
zucker aus Salzen der Saccharosephosphorsaure. Saccharosephosphorsaure (Fructose- 
Glucose-Phosphorsaure) zeigt in der Konst. eine Analogie zu Raffinose(Fructose-Glucose- 
Galaktose), so daB es von Interesse ist, die der Spaltung der Raffinose zu Rohrzucker +  
Galaktoae (N e u b e r g , Biochem. Ztschr. 3. 519 [1907]) entsprechende Hydrolyse zu 
&accharo8e anorgan. Phosphorsaure zu untersuchen. Diese Spaltung kann mit der 
von Saccharase freien Phosphałase der Niere durchgefiihrt werden. Aus 58,5 g Natrium- 
wccharophosphat (wasserfreies Salz) wurden im besten Falle 10,64 g (entsprechend 
“4,8% der Theorie) Rohrzucker erhalten; diese Spaltung erfolgte in Ggw. von Toluol 
(13 ccm) mit 1300 ccm Fermentlsg. aus Pferdenieren (290 g Nieren +  580 ecm 0,85%ig.

aCl-Lsg.) in einem Monat bei pH == 7,3 u. 37°. — Calciumsaccharophosphat wird 
w gleicher Weise gespalten. (Biochem. Ztschr. 170. 254—64. Berlin Dahlem, Kaiser 
Wilhelm-Inst.) H e s s e .

A. Kretów, Ober die Herstellung ion Cyanverbindungen aus Calciumcyanamid 
vnd Dicyandiamid. Die Ausbeute an Dicyandiamid kann gesteigert werden, wenn man 
{r̂C 2 nicht mit reinem W., sondem mit wss. Al2S04-Lsg. zersetzt; sie erreicht dann 
,5V  Auch bei Verwendung von verd. H2S04 wird 90% CaCN2 in Dicyandiamid 
uoergefuhrt. Ubrigens geht auch bei der gewóhnlichen Zers. mit W. der gebundene

2 1 6*
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N nicht yorloren, weil er liauptsachlich ala NH3 entweicht, das leicht absorbiert werden 
kann. (Journ. f. chem. Ind. [russ.] 2. 350—52.) BlKERMAN.

R. F. H unter, Bingkeitentautomerie. II. Das Vorkommen von Tautomerie des 
Dreikóhlenstofftyps zwischen einer homocyclischen Yerbindung und ihrem ungesattigten 
Isomeren. Vf. diskutiert die theoret. Seite der Michaelrk. (Kondensation zwischen 
oc,/9-ungesatt. Estern u. Cyanessigester) bzgl. der verschiedenen Isomeriefalle. (Chem. 
News 1 3 2 . 181—86. Highbury New Park.) T a u b e .

Philip W illiam Benson Harrison, Joseph Kenyon und John Robert Shepherd, 
Untersuchungen iiber die Abhdngigheit der Drehung von der chemischen Kcmstitulion. 
XXVIII. d-sek-Butylbenzol. (XXVII. vgl. S. 1538.) Vff. beschreiben eine Methode 
zur Herst. des akt. sek-Butylbenzols in anscheinend opt. einheitlichem Zustande. Die 
Herst. gelingt iiber das p-Nitro-sek-butylbenzol u. p-Amino-sek-butylbenzol, aus welchem 
sich durch fraktionierte Krystallisation der sauren Tartrate die akt. Aminoverb. u. 
weiter durch Elimination der NH2-Gruppe d-sek-Butylbenzol gewinnen lafit. Gla tt - 
f e l d  u. W e r t h e i m  (Journ. Americ. Chem. Soc. 4 3 . 2682; C. 1 9 2 2 . II. 352) geben 
fiir ihr akt. pAmino-sek-butylbenzol einen 60-mal zu kleinen Wert der Drehung an. 
Die Dispersionskraft ist fur das Amin a 4359/aM61 =  1,87 u. 1,81 fiir den KW-stoff. 
Die hohe Dispersionskraft ist vielleicht durch den Benzolkern hervorgerufen, Versa., 
diesen zum cyclo-Hexan zu reduzieren, schlugen fehl.

V e r s u c h e .  sek-Butylbenzol vom Kp. 168—173° (nacli K l a g e , Ber. Dtsch. 
Chem. Ges. 3 5 . 2641 [1902]) liefert bei 16—20° nitriert im wesentlichen p-Nitro-sek- 
butylbenzol neben wenig der o-Verb. Das Gemisch gibt mit Sn u. HC1 reduziert u. 
iiber die neutralen Oxalate fraktioniert d,l-p-Amino-sek-butylbenzol, Kp.ls 118°, D.15«
0,949, Acetylderw., F. 123°. Aus dcm Aminoderiv. laSt sich mit d-Weinsaure durch 
30-faches Fraktionieren iiber das saure Tartrat d-p-Amino-sek-butylbenzol herstcllen, 
Kp.ls 114°, D.204 0,945, [a]aoM81 = + 4 0 ,9 8 ° (homogen); d-p-sek-Butylacetanilid,F. 124°, 
[a ]2°Mci =  +28,0° (Chlf.). Aus dem Amin iiber das d-sek-Butylbenzoldiazonium- 
clilorid d-sek-Butylbenzol, Kp. 172°, D .*°4 0,8639, n25H61 =  1,4915. Dem Einwand, daC 
w&hrend der NH2-Eliminierung eine Racemisation eintritt, begegnen Vff. in der Weise, 
daB sie partiell aufgeloste Aminofraktionen desamidieren u. ein konstantes Verhaltnis 
der Drehung des Amins zum resultierenden KW-stoff finden. (Journ. Chem. Soc. 
London 1 9 2 6 . 658—63. London, Polytechn.) T a u b e .

H. Shipley Fry und Irvine W. Grotę, Ein Muster fiir die Sandmeyerreaktion und 
spezielle Anwendungen. Vff. geben eine allgemeine Arbeitsvorschrift fiir die Sand
meyerreaktion an, die sich besonders fiir aromat. Aminę cignet. Es erwies sich am 
vorteilhaftesten, 1 Mol.-Aquivalent des Amins in 10 Mol.-Aquivalenten 50%ig. Essig- 
saure zu losen u. 1 Mol.-Aquivalent Cuprosalz zu benutzen. Ob man bei 0—5° oder 
bei 100—105° arbeitet, ist von keinem nennenswerten EinfluB auf die Ausbeute. Łs 
wurde Cl, Br u. J  in p-Chloranilin, p-Bromanilin u. p-Jodanilin cingefiihrt. Aus
beute ca. 76%. Statt der Cuprosalze lieBen sioh auch Cupriverbb. verwenden, mit 
Cuprichlorid war die Ausbeute um 20—30% geringer, mit Cupribromid aber um 6—'°/o 
hoher. Ferner wurde Cl u. Br in o- u. m-Chlomnilin u. in o-, m- u. p-Nitroanilin 
eingefiihrt. (Journ. Americ. Chem. Soc. 4 8 . 710—14. Cincinnati [O.], Univ.) WlHK.

L. GalatiS, Uber den Essigsaureester des p-Aminophenols. Am O acetyliertes 
p-Aminophenol kann durch direkte Acetylierung nicht gewonnen werden, weil die 
Acetylierungsmittel entweder auf die Aminogruppe allein einw ken oder das Diacetyl- 
deriv. liefern. Es gelang, die 0-Acetylverb. darzustellen durch Acetylierung der Benzal- 
verb. mit Essigsaureanhydrid in alkal. Lsg. u. nachfolgende Abspaltung der Benzal- 
gruppe. Die Sehwierigkeit, die Hydrolyse der Benzalverb. ohne gleichzeitige Abspaltung 
der Acetylgruppe zu bewirken, wurde dadurch beseitigt, daB der ProzeB in der IWlte 
durchgefuhrt wurde, indem man zwar in Ggw. einer Mineralsaure arbeitete, den ent- 
stehęnden Benzaldehyd aber, der wegen der Umkehrbarkeit der Rk. entfernt werden
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muB, nicht, wie sonst iiblich, mit Dampf abdestillierte, sondern durch A. oder Bzl. 
entfernte. Beim Schiitteln der Bzl.-Lsg. des acetylierlen Benzal-p-aminophenols mit 
einer beliebig verd. Mineralsilure entsteht das dieser Saure entsprechende Sal z des
O-Acetyl-p-aminophenols, u. aus diesem durch NaHC03 der freie Ester. — Acetylbenzal- 
p-aminophenol, Nadeln aus Bzl., F. 92°. Gegen 20%ig- Alkali in der Kalto ziemlich 
bestandig. — O-Acetyl-p-aminophenol, CH3-CO-O-(l)C0H4-(4)NH2, Blattchen aus 
Bzl.-PAe., F. 75°, Kp.u  173—174°. Die wss. Lsg. zerfallt beim Erhitzen auf 150° in 
p-Aminophenol u. Essigsiiure, sie liofert mit Essigsaureanhydrid das Diacetyl-p-amino- 
pheiwl (F. 152°). — 0-Acetyl-p-oxybenzal-p-aniinophenol, aus O-Acetyl-p-aminophenol 
u. p-Oxybenzaldehyd, F. 181—182°, gelbe Krystalle aus Toluol. — p-Oxybenzal-p-amiiw- 
phenol, ziegelrotes Pulver, aus Xylol, F. 208°. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 5 9 . 848—50. 
Neon Phaleron bei Athen, Chem. Lab. des Marineministeriums.) K a h n .

I. Zuckermann, Chlorbenzol und seine wchtigsten Derivale. Es wurden folgende 
Operationen eingehend studiert: 1. Nitricren des Chlorbenzols nach SCHAARSCHMIDT 
(Ber. Dtsch. Chem. Ges. 5 7 . 2065; C. 1 9 2 5 . I .  362). 2. Trennung von o- u. p-Chlor- 
nitrobenzol. 3. Uberfiihrung des o-Chlomitrobenzols in o-Nitroanisol (vgl. Blom, Helv. 
cliim. Acta 4 . 298; C. 1 9 2 1 . I I I .  1232) bei Einw. von alkoh. NaOH. Vf. fand, daB die 
Konzentrationserhóhung unter 3—4 a t Druck die Rk. beschleunigt, aber auch die
Ausbeute am Nebenprod. (o-Chlorazoxybenzol, CC0H4-N---- N-C6H4C1) erhoht, daB die

""•O''"'
B. der Azoxyverb. der vonNitroanisol zeitlieh vorangeht, u. daB man am zweckmaBigsten 
zuerst ohne tlberdruck arbeitet u. denselben nur wirken laBt, wenn die Alkalinitat 
der Lsg. um ca. 50% abgenommen hat. 4. Red. des o-Nitroanisols zum o-Anisidin u. 
Hydrazoanisol. (Journ. f. chem. Ind. [russ.] 2 . 338—42.) BlKERMAN.

Arthur J. Hill und Isadore Rabinowitz, Einige Amidine vom Holocaintypws. I. 
Um eventucll die physiol. Eigenschaftcn des Holocaim (I) zu verbessem, haben 
Vff. Verbb. hergestellt, in denen Teile des Holoeainmol. durch andere Gruppen ersetzt 
sind, u. zwar A) Verbb., in denen die Methylgruppe des Holocains durch Athyl-, Pro- 
Pyl-, Butyl-, i-Butyl- u. Benzyl-, femer solche, in denen eine Phenetidingruppe B) 
durch Amino (II), C) durch Dialkylamino- (III) ersetzt ist, endlich D) Kombinationen 
von A u. B. Zur Identifizicrung werden einige der neuen Amidine in die entsprechenden 
Phenylureide (IV) iibergefuhrt.
1 C I L C ^ ^ ^ O C J I ,!  t t  r 1 ff t t t  p if  (CjHj)2

3U^XHC,;H4OC2H5 11 CH^<>NC0H1OCiH5 111 ^ ^ N C e H . O C Ą
CH i ( i i i  xC 0  _ CH^ N H C J ^ O C Ą  +  C0HsAl,U — OH3U<^N- C6h 4o c J I .  j y

CONH ■ CeHs
E x p e r i m e n t  e 11 e s. Aus den entsprechenden Imidoatherhydrochloriden u,

2 Mol,-Aquivalent p-Phenetidin in A. wurden nach 21-tagigem Stehen bei Zimmer- 
temp. erhalten: Bis-[p-athoxyphenyl]-acelamidin (Holocain) in 12,3%ig. Ausbeute,

—118°, 1. in A., unl. in W., Bis-[p-dthoxyphenyl]-valeramidin in 6,7%ig. Aus
beute, F. 96°, 1, in A., A., Bzl., unl. in W. u. Bis-[p-ath/}xyphenyl]-phenylcuxt<i.midin 
“  Ausbeute, F. 111°, 1. in A., unl. in W. — Durch Behandlung der freien
Imidoather mit 1 Mol.-Aquivalent p-Phenetidin in A. erhielt man: p-Athoxyphenyl- 
ocetamidin, in 30%ig. Ausbeute, F. 111—113°, 1. in A., A., Bzl., unl. in W., p-Athoxy- 
TJhenijlfaleramidin in 31%ig. Ausbeute, F. 86°, 1. in A., A., Bzl., unl. in W. u. p-Ałhoxy- 
phen ylphenyla ceia m id in in 15%ig. Ausbeute, F. 88—89°, 1. in A., A., Bzl., unl. in W. 
~~ Aus 20 g p-Phenetidin u. 2 Mol.-Aquivalent Propion-, Butter- oder i-Yalerian- 
saure wurden folgende Acylphenetidine gewonnen, die samtlich in Platten krystalli- 
sierten, swl. in W. u. 1. in A. waren: Propionyl-p-phenetidin, F. 120°, n-Butyryl- 
p-phenetidin, F. 108—110°, i- Valeryl-p-phenelidin, F. 122°. — Diese Acylverbb. er
gaben mit p-Phenetidin in Bzl. bei Ggw. von PC13 folgende syrometr. Amidine, die
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in Nadeln krystallisierten, in A. 1. u. in W. u ni. waren: Bis-[p-ałhoxyphenyl]-propion- 
amidin, F. 84°, Bis-[p-athoxyphenyl\-butyramidin, F. 106°, Bis-[p-athoxyphenyl]-
i-valerianamidin, F. 108°. Wenn anstatt p-Phenetidin Diathylamin yerwandt wurde, 
entstand p-Athoxyphenyldiathylacetamidi->i (III) in 24%ig. Ausbeute, F. 119—120°,
I. in A., A., Aceton, Bzl., unl. in W. — Aus den Amidinen u. Phenyl-i-cyanat in A.
werden folgende Phenylurcide al8 Nadeln erhalten: Bis-[p-athoxyphenyl]-acetamidin- 
phenylureid, F. 164—165°, Bis-tp-athoxyphenyl]-prapionamidinphenylureid, F. 101°, 
Bis-[p-atlioxyphenyl}-butyramidinphenylureid, F. 105°, Bis-[p-dthoxypkenyl]-n-valer- 
am.idinphenylu.reid, F. 102—103°, Bis-[p-athoxypheiiyl'\-phenylacelamidinphenyl/ureid, 
F. 118°, p-Athoxyphenylacełamidinphenylureid, F. 164° u. p- Athoxyphenyl-n-valtr- 
amidinphenylureid, F. 158°, samtlich 1. in A., unl. in W. (Journ. Americ. Chem. Soc. 
48. 732—37. New Haven [Conn.], Yale Univ.) W i n k e l m a n n .

Tudor Williams P rice , Die Zerlegung substituierter Carbamylchloride durch Oxy- 
verbindungen. II. Der Einflup der Oxyverbindung. (I. v g l. Journ. Chem. Soc. London 
125. 115; C. 1924. I. 2777.) Untersucht wurde die Rk. zwischen Phenyhnethylcarb- 
omylchlorid u. yerschiedenen Oxyverbb. Das Carbamylchlorid wurde in einem Ober- 
schuO der Oxykomponente im Rohr eine gemessene Zeit auf 100° erhitzt u. die Rk.: 

C0H5 • CH3 ■ N • COC1 +  ROH =  C6H5 • CH3 • N • COOR +  HCl 
durch Best. des jeweilig unyeranderten Carbamylchlorides yerfolgt. Die Bestst. er- 
folgten entweder nach der in I. (1. c.) beschriebenen Methode oder in der Weise, daB die 
Reaktionslsg. mit VlO -n. KOH titricrt, darauf ammoniakal. gemacht, mit PAe. extra- 
hiert, dio wss. Lsg. mit HN03 angesauert u. mit Vio'n- AgN03 titriert wird. Aus der 
Differenz zwischen Gesamt-Cl u. HC1-C1 liiBt sich die Menge des Carbam ylchlorides 
bereehnen. Nach der beschriebenen Methode wurde eine Reihe von aliphat. u. aromat. 
Oxyverbb. untersucht u. die Resultate diskutiert. (Journ. Chem. Soc. London 1926. 
653—58. Bradford, Techn. CoU.) T a u b e .

H. Gelissen und P. H. Hermans, Organische Peroxyde. X. Einieilung der 
Realdionen der Diacylperoxyde. XI. Einwirkung von Dibenzoylperoxyd auf Cyclo- 
hexan. (IX. vgl. S. 3036.) Vff, unterscheiden folgende Rkk.: I. Die pyrogene Zers. 
der Diacylperoxyde unter Abspaltung yon 2 Moll. C02; sie tritt ein, wenn das Diacyl- 
perosyd fur sich oder in einem Losungsm. uber seinen Zers.-Punkt erhitzt wird.
II. Die Rkk. nach dem R -H-Schema unter Abspaltung von 1 Mol. C0a u. Einw. auf 
das Losungsm. Bei ihrer Einw. auf KW-stoffe usw. reagieren sie nach II. — III- Rkk., 
bei welchen eine s. Aufspaltung der O-Brucke ohne COa-Entw. stattfindot. Sie treten 
auf bei der Hydricrung der Diacylperosyde, bei der Einw. auf sekundare Aminę, 
sowie bei der Einw. auf Substanzen, die gegen eine Dehydrogenisation empfindlich 
sind, u. yerlaufen nach I lia . Auch die Rk. zwischen organ. Peroxyden u. Alkyl- 
magnesiumhaloiden yerlauft nach I llb , ferner bei Einw. von Diacylperoxyden auf 
Alkalijodide u. -bromide. — IV. Rkk., bei denen die Diacylperoxyde ais Saureanhydride 
reagieren. Bei der Einw. yon Diacylperoxyden auf W., Basen, primare Aminę, k. 
Alkohole usw. tritt Hydrolyse bezw. Aminolyse u. Alkoholyse ein nach IVa u. b.
Es ist auf d a s Nebeneinanderlaufen der yersch ied en en  Rkk. im m er B ed a ch t zu nehm en, 
w eiter  k on n en  K a ta ly sa to r e n  d ie  Rk, zw isch en  D ib en zo y lp ero x y d  u. K W -stoffen  in 
Gang bringen .

I. R-CO-O-O-CO-R — y  2COs +  R-R
R-CO-O x  R-COOH +  R-R' - f  COj

' R-CO-Ó +  X R-COOR' +  R-H +  CO,
III a. R-CO-O-O-CO-R +  2H — >  2R-COOH

b. R-CO-O-O-CO-R +  R'MgX — y  R-COOR' +  R-CO-OMgX
IYa. R-CO-O-O-CO-R +  R'NHS — >  R-CO-O-OH +  R'-NH-COK

b. R-CO-O-O-CO-R +  H-OH — >• R-CO-O-OH +  R-COOH
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Bei der Einw. von Dibenzoylperoxyd auf cycIo-Hexan bei Siedetemp. erfolgt 
Bk. V, die nach dem R ■ H-Schema yerlauft. Die fettgedruekten Prodd. wurden 

C6H5.C 0 .0  h  X  CaH5-C00H +  C8H6.CaH n +  C0S (a)
' CaH5.CO-Ó ■*" 0 11 X C,JH5-COOCiH 11 +  C0H,; +  C02 (b)

isoliert, nitmlich Benzoesaure, Phenylcyclohexan, Benzol u. C02. — Andeutungen fiir 
die Ggw. hóherer Ester waren yorhanden. Im Rk.-Gemisch konnte die p-Phenyl- 
benzoesaure aufgefunden werden; die Harzbildung ist ziemlich bedeutend. — Phenyl- 
cyclohexan, C0HS-C#HU, Kp,17 80°; Kp.750 239°; E. + 7°; nD18=  1,5274; gibt mit sd. 
KMn04-Lsg. Benzoesaure. — Die Bk. yerlauft wenigstens zu +  15% nach Va, zu 
mindestens 24% nach Vb. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 59. 662—66. Deventer, Labor 
Novadel. Breda, Labor. d. Holi. Kunstzyde Ind.) B u s c h .

C. A. Rojahn und Ferdinande RiiM, Aufklarung der Konstitution eines im Holz- 
migdestiUat vorkommenden Methylcydopentenolons. M e y e r f e l d  u . OHLGART (Chem.* 
Ztg. 36. 549; C. 1912. II. 117) isolierten aus dem Holzessig einen Kórper, den sie ala 
ungesatt. Ketonalkohol der Pentamethylenreihe ansahon. Die Konst. konnte nieht 
aufgeklart werden, es wurde yielmehr die Wahl zwischen den 6 theoret. móglichen 
isomeren Methylcyclopentenolonen gelassen. Da die Meyerfeldschen „Alkohol"- 
Formeln aber nicht mit den Rkk. in Einklang stehen, geben Vff. dem Kórper die Konst. 
eines Ketoenols, mit —CO u. —OH in Nachbarschaft zueinander, u. zwar bezeichnen 

sie ihn ais A^-l-MethylcyclopentenS-ol-4-on (I). Hierfur spricht 
die mit FeCl3 eintretende Farbung, die Salzbildung, Gelbfarbung 
durch Alkali, saure Rk. gegen Laekmus, B. eines Mono-Acetats, 
-Benzoats, -Phenylurethans, -Methylathers, p-Nitrophenylhydr- 
azons u. Osazons. Da bei der Red. 1 H2 aufgenommen wird, ist 
eine Doppelbindung vorhanden. Die beiden CH2-Gruppen werden 
durch B. einer Dibenzylidenyerb. be\viesen, wobei einmal die 

CO-Gruppe, das anderemal die in a,/5-Stellung befindliche Doppelbindung auflockernd 
wirkt. Die Formel eines Diketons, resp. Tautomerie durfte fiir gewohnlich nicht in 
Frage kommen, da durch Titration nach KAUFMANN 100% Enolisierung festgestellt 
'rurde. Gegen Hydroxylamin u. Semicarbazid verha.lt die Verb. sich jedoch wie ein 
Diketon.

V e r s u c h e .  l-Methylcyclopenten-5-ol-4-on (I). Ausgangsmaterial bildet schwach 
gelbliche Ejrystalle. F. aus W. 72—76°, aus absol. A. F. 105—106°, aus Chlf. 100—106°, 
im Vakuum sublimierbar, F. des Sublimats 105—107°. — Dibenzylidenverb., aus 90%ig. 
A. F. 207—208°. — Dianisylidenierb., aus A. F. 216—223°. — Phenylosazon in yerd. Eg. 
aus absol. A. F. 138—139°. — p-Nitrophenylhydrazon, nach Auskochen mit A. F. 227°. — 
P-Nitrophetiylosazon. Nach Auskochen mit A. F. 262—263°. — p-Naphthylosazone, in 
yerd. Eg. Wasserbad. Es entstehen 2 Kórper gleicher Zus. F. 214—217°, ll.in A., A., Bzl., 
sl. in PAe., graugriin, F. 178—180°, fast farblos, swl. Bzl., 1. in Eg. Vielleieht stereoisomere 
1’ormen. — Disemicarbazone, es entstehen 2 Kórper gleicher Zus. F. 250° aus W., unl, 
hi Bzl., Aceton, A., swl. in Chlf. Der in W. unl. Teil aus Eg., F. 238° unter Zera. — 
Dioxim, aus absol. A. F. 173—174°, wahrend MEYERFELD ein Dioxim vom F. 145—146° 
erhielt. — Salpetersaures Aminoguanidon, aus h. W. F. 207° unter Zers. — Benzoat, 
in Bzl. Lsg. unter Zusatz yon Pyridin. Kp.20 etwa 210°, F. 37—41°. — Salpetersaures 
Aminoguanidon des Melhylcydopentendlonacetats. (Acetat nach MEYERFELD, F. 64—65°) 
aus W. F. 212—213°. — p-Nitrctphenylhydrazon desselben Aceiats, in essigsaurer Lsg. 
F. 200—201°. — Phenylurethan des MethylcyclopentenoUms, aus Bzl. F. 140—142°. — 
Phenylurtlhan des Hełhylcyclopentanolons (?), aus yorigem durch Pd u. Hł( F. 90—95°. 
7  Methyldther des Melhylcydopentenolons, mittels Dimethylsulfat u. 10%ig. NaOH. 
Kp.j, 8o—92°. — Semicarbazon, Nadeln aus CH3OH, F. 228—229°. — Salpetersaures 
Aminoguanidon des vorstehenden Methylathers, F. 225°, Aufschaumen 230—231°. —

I  CH,
i

C
HO—O f>>C H 2 

0 -c L l- i!C H 2
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Methylcydopentanolonmethylather, aus dem Pentenolonather mittels Pd u. H2, Ol. — 
Semicarbazon, aus H20, F. 206—207°. — Mełhylcycliypenlanólon, durch Red. des Pen- 
tenolons mit Pd u. H,, Kp.23 97—98°. — Phenylhydrazon, in 50°/oig. Eg., aus absol. A. 
krystallisiert, F. 183—184°. Bei Wiederholung des Vers. nicht mehr erhalten. — p-Niiro- 
•phenylosazon, ident. mit dem des Pentenolons. — Acetal, Kp.44 120—130°. (Arch. der 
Pharm. u. Ber. der Pharm. Ges. 264. 211—27. Braunschweig, Pharmaz. Inst. der 
Teehn. Hochsch.) RojAHN.

John William Baker, Die Chemie polycydischer Slrukturen in Beziehung z u ihren 
homocydischen ungesattigten Jsomeren. VI. Einige Reaktionen des i-Phorons. (V. vgl. 
Journ. Chem. Soc. London 123. 3303; C. 1924. I. 644.) K erp  u. M u lle r  (Liebigs 
Ann. 299. 193 [1898]) haben fiir das i-Phoroncm Gleichgewicht zwischen den Formeln 
I u. II  vorgeschlagen. III, das Enol von II, besitzt die Moglichkeit, durch intraannulare 
Umlagerung das Tricyclohexanderiv. IV zu geben. Dieses wiirde sich dann wahr- 
scheinlich iiber den Ring zu V ketonisieren u. V dann schlieBlich wie iiblich das Enol 
der Briickenform des i-Phorons, VI, geben. IV ist hierbei lediglich ais tlbergangs- 
form gedacht, indem nur einer der dreigliedrigen Ringe durch eine Dimethylgruppe 
stabilisiert ist. i-Phoron gibt in k. CC14 mit berechneten Mengen Br ein Dibromid VII, 
welches an der Luft sofort HBr verliert u. Monobrom-i-phoron (VIII) liefert. Obwohl 
die Moglichkeit der Br-Addition an die enolische Doppelbindung mit nachfolgendem 
HBr-Verlust zu einem a-Bromketon in Erwagung zu ziehen ist, formulieren Vff. den 
Vorgang wegen der Stabilitat des Zwischenprod. in der geschildertcn Weise. Die 
Red. des i-Phorons nach Cl e m m e n s e n  gibt einen gesatt. KW-stoff C18H28, welchem 
die Formel IX zukommt. Diese Konst. liiBt sich durch die Oxydation zu trans- 
Caronsaurc bestatigen. Es liegt somit hierin eine Bestatigung der angenom m enen  
Bruckenmodifikation des i-Phorons. Die Red. mit Na u. feuchtem A. liefert ein 
Gemisch von zwei isomeren Verbb. CJ8H30O2 von den FF. 126° u. 162°, welehen Vff. 
die Formeln X u. XI zusehreiben.

,CH2----CO /CH 3-C O
I  (CH3)2C< > C H  ^  I I  (CII3)2C< >CH[H]

N3H[H]-C-CH3 x C H = C -C H 3
/C H : COH

I I I  (CH3)SC< > c h 2 IV 
^-C H : Cf-CH,

/CH-C-OH 
(CH3)SC< I I > c h 2 

\ c h - c - c h 3

/CH-CO

Y(CHJ-C< i „ .c ^ i
/CH-C-OH T . 2nr /C H 2— CO

VI (CH,),C< i > C H  _ I_ L > . V II (CII3)2C< >CHBr
\C H .C H -C H 3 \CH[H]-C-CH3Br

/CH-CH-CII-CH

3 HCCIL HCCH,
,C(CH3):

X

XI

•CHj—— c o
> 011,

•CH — — C(CH3)2

-CH2— C(CH3)2
> c h 2-c h 3-

CH3/ nch2--- co
V e r s u c h e .  N a ch  K n o e v e >ja g e l  u . F is c h e r  (L i e b i g s  A nn . 297- 185 

[1897]) h ergeste lltes i-Phoron z e ig t  Kp.14 99°, Oxim F. 79,5°, Semicarbazon F. 199,5° 
(Zers.), Monopiperonylidenderiv., Cl:Hj90 3, au s E ssig ester  F . 145— 146°. i-Phoron  
liefert in  CC14 m it der berech n eten  M enge B r in  CC14 ein  Dibromid vo m  F . ca . 40° u-
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dieses an der Luft Monobrom-i-phoron, C9H13OBr (VIII). Die erschopfende Bromierung 
des i-Phorons gibt 1,3,4,5  (?) - Tetrabrom-3,3,5-trimelhyl-cydo-hexan-]-on, C0H12OBr4, 
aus Essigester -f- Lg., F. 135°. Die Red. von I mit Na u. feuchteni A. ffihrt zu 
l,l',3,3,3',3'-Trimethyl-dicydo-hexyl-5,5'-dion, C18H30O2 (X u. XI), oc-Form, aus Essig
ester +  Lg., F. 162°, Disemicarbazon, C20H36O2N6, aus Eg., F. 259—260° (Zers.), 
I01n04 wird nicht entfarbt, u. /9-Form, Kp.20 220—240°, F. 126°, Disemicarbazon, 
aus 90% Methylalkohol, F. 220° (Zers.). KMn04 wird beim Erhitzen langsam ent
farbt. Die Red. des i-Phorons nach CLEMMENSEN mit amalgamiertem Zn u. HC1 
liefert einen IiW-sioff C'18H2a (IX) aus verd. A., F. 112°, gcgen KMn04 in der Kalte 
bestandig, Br in CC14 wird jedoch entfarbt. Die Oxydation mit KMn04 in der Hitze 
gibt trans-Caronsaure, aus A., F. 212—213°. (Journ. Chem. Soc. London 1926. 603 
bis 670. Leeds, Univ.) T a u b e .

Louis Longchambon, Uber die Rotationsdispersion des Camphers. Vf. stcllt 
die Arbeit von Lu.CAS (S. 2579) in seinen Schlussen ais zu weitgehend hin; es sei bisher 
noch nicht erwiesen, daB bei dem Campher in Lsg. ein rechts- wie ein linksdrehender 
Korper vorhanden ist, u. somit sei es iiberfliissig, Folgerungen aus dem abweichenden 
Verh. von Camphbrlsgg. bei der Drehung polarisierten Lichtes ziehen zu wollen. 
(C. r. d. l’Acad. des sciences 182. 769—71.) H a a s e .

F. F. Blicke, Die Bildung von Triphenylmdhyl bei der Acetessigsdureathylester- 
synthese. Triphenylbrommethan reagiert mit dem Mononatriumderiv. des Acetessig- 
saureathylesters in A. unter B. von Triphenylmdhyl, das in Form seines Peroxyds 
(P. 185—186°) isoliert u. identifiziert wurde. Aus dem Monotriphenylmethylsub- 
stitutionsprod. des Acetessigsaureiithylesters, das bei dieser Rk. ebenfalls entsteht, 
wurde durch Hydrolyse fi,($,f}-Triphenylpropimisaure (F. 177—178°) erhalten. (Journ. 
Americ. Chem. Soc. 48. 738—39. Ann Arbor [Mich.], Univ.) WlNKELMANN.

S. Danilow und E. Venus-Danilowa, Isomerisation der Alddiyde zu Ketonen. 
(Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. 57- 347—56. 1925. — C. 1926. I. 2793.) BlKERMAN.

George H allatt Christie, Albert Holdemess und James Kenner, Mólekular- 
honfigurationen .mehrkerniger aromatischer Verbindungen. VI. ft-Dinilrodiphensdure-, 
ihre Konstitution und Auflosung in die optisch akliren Komponenten. (V. vgl. S. 3045.) 
Sc h m id t  u . K a m p f  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 36 . 3745 [1903]) haben die /?-Dinitro-
diphensaure ais 6,6'-Dinitrodiphensauro (I) angesprochen, indem sie bei der Dest.
derselben mit Sand 2,2'-Dinitrodiphenyl (II) erhielten u. aus der Verb. Carbazol (III) 
gewinnen konnten. Vff. erhielten jedoch bei der Nachpriifung der Verss. nicht II 
(P. 124°), sondern 2,4'-Dinitrodiphenyl (IV) vom F. 93°, demnach wurde die Saure 
Formel V einer 4,6’-Dinitrodiphensdure besitzen. Fiir diese Konstitution spricht 
femer: 1. Dasselbe 2,4,7-Trinitrophenanthrachinon entsteht sowohl aus dem 2,5- 
Dinitro- wie auch aus dem 2,7-Dinitrophenanthrachinon, u. Verss., 2,4,5,7-Tetranitro- 
phenanthrachinon durch weitere Nitrierung herzustellen, schlugen steta fehl. 2. Es 
ist wahrscheinlich, daB, wcnn 4,5- u. 2,7-Dinitrochinone aus dem Phenanthrachinon 
durch Nitrierung entstehen wtirden, sich auch das 2,5-Derir. bilden sollte. Es lassen 
sich jedoch nur zwei Isomere beobachten. 3. Die Dinitrierung des Diphenyrla liefert 
in der Hauptsache 2,4'- u. 4,4'-Dinitroderivv. 4. Die Aminogruppe in der 6-Amino- 
diphensaure ist nicht diazotierbar, wahrend eine der Aminogruppen der fraglichen 
Saure diazotierbar ist. Die Auflosung der Saure in die opt. akt. Komponenten gelingt 
nut Hilfe der Chininsalze, wodurch eine Beziehung zur 4,6,4'-Trinitrodiphensaure VI 
(vgl. Ch r i s t i e  u . K e n n e r ,  Journ. Chem. Soc. London 123. 779; C. 1923. III. 136) 
gegeben ist.

V e r s u c h e. Nach S c h m id t  u . K a m p f  (1. c.) hergestellte /?-Dinitrodiphen- 
saure liefert: Chlorid, C14He0 6N2Cl2, aus Bzl. +  PAe., F. 120°, Athylester, C^H jA N j,
1. 114—115°, Amid, C14H10O6N4, aus verd. A., F. 247,5°. Die Saure gibt mit Natur- 
kupfer C bei 30 mm u. 285° destilliert eine Verb. vom F. 93°, welche mit 2,4'-Dinitro-



3 3 2 2 D . O r g An is c i i e  C h e m i e . 1 9 2 6 .  I .

diphenyl keino Depression zeigt. Nach K ENNER u . STUBBINGS (Journ. Chem. Soc. 
London 119. 593; C. 1921. III. 414)-behahdelt, liefert die /?-Dinitrodiphensaure ein 
Hydrazid, C14H8OeN4, aus Aceton +  PAe., F. 294—295° (Zera.); Fehlingsche Lsg. 
wird nicht reduziert, bildet kein Acetylderiv. u. gibt mit HNO, erwarmt Dinitro- 

COOH COOH

N0 2 NO,
___NO, ___  ___

<  V > - <  > 0 ,
COOH CTTOH

diphensaure vom F. 300—301°. Das Hydrazid der 6,6'-Dinitrodiphensaure, aus 
Aceton -j- PAe., F. 310° (Zers.), bildet analog 6,6'-Dinitrodiphensaure vom F. 249 
bis 253° zuriick. Eine Umlagerung der Sauren iiber die Hydrazide tritt somit nicht 
ein (ygl. K e n n e r  u . STUBBINGS, 1. c.). Verss., die Dinitrosaure iiber die Brucin- 
salze aufzulosen, gaben C12H8(N02)2(C00H)2-2C23 H260 4N2 — CgoH^OjgNg, aus W. 
mit 2V2 H20, F. 207—209° (Zers.). Eine Lsg. des aus dem Brucinsalz hergestellten 
Na-Salzes erwies sich ais inaktiv. Die Auflosung mit Chinin liefert ein Chininsalz, 
C^HjjOijN,, aus A. mit C2H5OH, F. 178—179° (Zers.), in Chlf. [a]D16 =  — 218,1° 
u. ein Salz vom F. 162—163° in Chlf. [(x] d10 =  —62,10°. Hieraus d-fi-Dinitrodiphen- 
sdure, F. 296°, in A. [a ]D14 =  +26,90°, Na-Salz in W. [a ]D15 =  —186,4° u. l-fi-Di- 
nitrodiphensaure, F. 296°, in A. [<x]d15 =  — 26,46°, Na-Salz in W. [ a ] c 15 =  +179,4°. 
(Journ. Chem. Soc. London 1926. 671—76. Sheffield, Univ.) T a u b e .

Ch. Courtot und P. Petitcolas, Optische Unter&uchung von Benzyl- und Indan- 
basen. (Vgl. Co u r t o t  u. D o n d e l i n g e r , Buli. Soc. C him . de France [4] 37- 115;
C. 1925. I. 1563 u. S. 1168.) In Fortsetzung der 1. c. begonnenen Arbeit haben Vff. 
die nachfolgenden sekundaren u. tertiiiren Aminę auf ihre Mol.-Refr. u. Lichtabsorption 
untersucht, — Benzylanilin. Aus 2 Moll. Anilin u. 1 Mol. Benzylchlorid, erst unter 
Eiskiihlung, dann bei Zimmertemp. Nebenher bildet sich Dibenzylanilin. Aus A., 
F. 39°, Kp.10 171,5°, D.6̂  1,0298, nD85 =  1,59 562. — Benzyl-o-loluidin. Darst. analog, 
Rk. trager (24 Stdn.). Es bildet sich nur wenig tertiares Amin. Kp.10 176°, Tafeln 
aus A., dann A., F. 60°, D.654 1,01 416, nu05 =  1,58 611. — Benzyl-m-tcHuidin, C^H^N. 
Rk. lebhafter. AuBerdem entsteht reichlich tertiares Amin (vgl. unten). Schwach 
gelbliche Fl., Kp.i0 179,5°, erstarrt nicht bei —20°, D.654 1,00 833, nn65 =  1>58 451,
11. in A., Bzl., Chlf., wl. in k. A., luft- u. lichtbestandig. — Benzyl-p-toluidin, nicht 
krystallisierbares, schwach gelbliches Ol, Kp-10 181°, D.65j 1,00 641, ud65 — 1»68 324. 
Wird am Licht schnell braun. — Dibenzylanilin, Nadeln aus A., F. 69,5°, Kp-io 226°,
D .8°4 1,04 436, nD80 =  1,60 647, lichtbestandig. — Dibenzyl-o-toluidin, C21H21N. Aus 
Benzyl-o-toluidin u. Benzylchlorid (90—95°, 12 Stdn.). Kp.10 222—223°, Prismen 
aus Lg.-A. bei langsamem Verdunsten, F. 42°, D .6S4 1,02 347, no85 =  L&8 324, U- 
in A., Chlf., Bzl., Lg., wl. in A., lichtbestandig. Neigt sehr zur Uberschmelzung. 
Dibenzyl-m-tóluidin, C21H21N, Nadeln aus A., F. 78°, Kp.u  229°, D.s°4 1,0265, nD80 =
1,59 603, 11, in A., Bzl., Chlf., wl. in k. A., lichtbestandig. — Dibenzyl-p-tduidm, 
Nadeln aus A., F. 56°, Kp.n  233°, D .654 1,03 721, nD85 =  1,60 109, U. in A., Bzl., Chlf., 
PAe., wl. in k. A. — Benzylindanylanilin, C22H21N. Aus Benzylanilin u. Indaml- 
chlorid (48 Stdn. bei Zimmertemp., dann 2 Stdn. bei 70—75°). Prismen aus A.-Bzl. 
bei langsamem Yerdunsten, F. 75°, Kp.ia 255°, D .8°4 1,06 321, no80 =  1>61108, licht
bestandig. Neigt sehr zur Uberschmelzung. — Benzylindanyl-o-toluidin, C23H2j- - 
Darst. analog. Reinigung durch Vakuumdest., dann iiber das Hydrochlorid. Kp-ii 
253-255°, zarte KrystaUe aus A., F. 95°, D.8°4 1,04 157, nD8° =  1,58 774, 11. w A., 
Bzl., Lg., zl. in h. A., rech t luft- u. l ich tb esta n d ig . Neigt sehr zur U berschm elzung.
— Benzylindanyl-m-toluidin, C^H^N, zunachst sehr yiscoses, grunUchgelbes Ol,
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Kp.14 261—262°, das allen KrystallisationsYerss. trotzte, aclilieBiich nach 6 Monaten 
freiwillig krystallisierte. Nadeln aus A., F. 57,5—58°, D.80, 1,0486, no80 =  1,60 41 2.
— Benzylindanyl-p-toluidin, C^H^N. Bildet sich leiohter ais die vorigen. Zunachst 
braunlichgelbe FI., Kp.le 264—266°, dann Krystalle aus A., F. 76°, D.8°4 1,0493, nD80 =
1,60 348, 11. in A., Bzl., Lg. Neigt zur Oberschmelzung.

Um mit den bei 15° ermittelten Zahlen der ersten Arbeit (1. c.) yergleichbare 
Zahlen fiir die Mol.-Refrfr. zu erhalten, wurden die Aminę bei 65 bezw. 80° untersucht, 
nachdem an den beiden bei Zimmertemp. fl. Aminen die anzubringenden Korrek- 
turen fiir die Red. auf 15° ermittelt worden waren. Diese betrugen 0,59 fur 65° u.
0,865 fiir 80°. Den Berechnungen wurden die Briihlschen Inkremente zugTunde ge- 
legt. — Die sekundaren Aminę zeigen folgende Exaltationen: Benzylanilin 0,12; 
Benzyl-o-toluidin 0,26; Benzyl-m- u. -p-toluidin 0,5. Benzyl exaltiert weniger ais 
Indanyl, sonst sind die Benzyltoluidine den Indanyltoluidinen vergleichbar. — Die 
tertiaren Dibenzylamine zeigen fast dieselben Exaltationen, ausgenommen das o-Tolu- 
idinderiv., welches eine Depression von —0,67 aufweist. — Bei den tertiaren Benzylin- 
danylaminen finden sich hóhere Exaltationen (bis zu 0,94), nur das o-Toluidmderiv. 
zeigt wieder eine Depression von —0,64. — Die durch das zum N o-standige CH3 
bewirkte Depression entspricht den Beobachtungen von L e y  u . P f e i f f e r  (Ber: 
Dtsch. Chem. Ges. 5 4 . 365; C. 1 9 2 1 . 1. 785), ist aber n u r  den tertiaren Aminen eigen, 
wahrend sich bei den sekundaren Aminen die Wrkg. desselben CH3 auf eine mehr oder 
weniger starkę Verminderung der Exaltation beschrankt. — Dasselbe CH3 driickt 
auch die Kpp. herab, die der tertiaren Aminę wieder starker ąls die der sekundaren, 
doch sind die Differenzen hier bei weitem geringer ais bei L e y  u . P f e i f f e r . —  Die 
Absorptionskurven (vgl. Original) der 12 Aminę sind sich im groBen u. ganzen recht 
almlieh. Die feinen Unterschiede der einzelnen Spektren lassen sich hier nicht wieder- 
geben. Das Radikal Indanyl wirkt im allgemeinen chromogener ais Benzyl, aber der 
Unterschied ist hier weniger deutlich ais zwischen Iridanylmethylbenzylamin u. Di- 
indanylmethylamin. Das o-standige CH3 wirkt bei den sekundaren Aminen hypso- 
chrom im Gegensatz zum m- u. besonders p-standigen, welch letzteres stark batho- 
chrom wirkt. Bei den tertiaren Aminen wirkt das o-standige CH3 bald hypsochrom 
(Benzylindanyl-o-toluidin), bald nur hypochrom (Dibenzyl-o-toluidin), schwacht aber 
unbestreitbar den chromogenen Wert des Mol. — Diese Beziehung zwischen Absorp- 
tionsspektrum u. Mol.-Refr. muB mit Vorsicht angewendet werden. Einer Depression 
der Mol.-Refr. entspricht nicht allgemein eine schwacliere Absorption ais die einer 
\  erb. mit n. oder exaltierter Mol.-Refr. Die Beziehung gilt vielmehr nur fiir Verbb., 
die sich durch die Stellung des Substituenten in einem u. demselben Kem unterscheiden. 
(Buli. Soc. Chim. de France [4] 39- 452—69.) L i n d e k b a u m .

Fritz Zetzsche und Plinio Zala, Eine Dehydrierungsmeihode fiir Alkohole. In 
Fortsetzung friiherer Verss. (Ze t z s c h e , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 54. 1092. 2033;
C. 1921. III. 162. 1279) haben Vff. die Ausbeuten ihrer Dehj-drierungsmethode von 
Alkoholen auf 93% der Theorie verbessert, indem sie den gasformigen Ot durch ge- 
bundenen ersetzten. 5 g Benzylalkohol werden z. B. in einem Kragenkolben mit 
15 ccm Nitrobenzol, 5,97 g Chinolin, 4,8 g Dinitrobenzol u. 8 g Kupferoxyd (pro 
analysi) % Stde. auf 190—200° erhitzt. Man filtriert, entzieht das Rk.-Prod. mit 
A., schuttelt Chinolin mit verd. H2S04 aus u. gewinnt den Aldehyd dureh Bisulfit- 
lauge ais Bisulfitverb. Folgende Aldehyde bezw. Ketone wurden aus ihren Alkoholen 
so dargestellt: Benzaldehyd aus Benzylalkohol bei 200—205° (93,5% der Theorie); 
°-ŁhlorbenzaIdehyd aus o-Chlorbenzylalkohol (86,4%) bei 205—210°; o-Nitrobenz- 
ald*hyd (87,3%) bei 200—205°; ZimUMehyd bei 190—195° (87,6%); Furfurol bei 
175—185° (76,3%); Geranial bei 160—170° (33,1%); i-Butylaldehyd bei 160° (27,6%); 
Benzophenon bei 220° (75%); Benzil aus Benzoin bei 210—220° (50%); Campher 
aus Bomeol bei 220—225° (85%); Cydohezan aus Cyclohexanol bei 155—160°; im
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EinschluCrohr Naphlhalin bei 240—245° aus Telralin u. Dekalin (19 bezw. 15%). 
Bei der Red. des i-Bntylalkohóls scheint in erster Linie i-Butylen zu entstehen. (Helv. 
chim. Acta 9. 288—91.) T re n e l.

George Norman Burkhardt und A rthur Lapworth, Arylschwcfdsauren. Vff. 
untersuehen dio Methoden zur Herst. von Alkalisalzen der Arylsehwefelsauren. 
Verleys Methode (Buli. Soe. Chim. Paris 25. 46 [1901]) zur Gewinnung von Phenyl- 
schwefdsaure laCt sich verbessern, wenn das in CS2 gel. Phenol in eine auf —10° ab- 
gekiihlte Lsg. von Chlorsulfonsaure u. Diathylanilin (Dimethylanilin) eingetragen 
■wird. Dio Ausbeuten steigen so auf 90% der Theorie. Ersatz der Chlorsulfonsaure 
durch S03 gelingt, wenn fl. S02 ais Losungsm. u. Diathylanilin ais Base angewandt 
werden. Die Ausbeuten betragen 60%. Mit Frank Ashworth. Bei Anwendung 
von Bzl. ais Losungsm. u. Pyridin ais Base lassen sich mit S03 p-Niłrophenylschwefel- 
saure in 90—94%, Eugenylschwefelsaure in 70% u- o-Nitrophenylschwefelsaure in 56% 
der Theorie herstellen. (Pyridin-S03 wirkt auf Bzl. auch in der Hitze nicht ein.) 
Dio Methode von Baum ann (Ber. Dtseh. Chem. Ges. 11. 1907 [1878]) lafit sich in 
der Weise modifizieren, daB ein Gemisch von Phenol u. Dimethyl- bezw. Diathyl
anilin auf dem Wassorbade mit K-Pyrosulfat erhitzt wird. Hierbei entstehen 80 bis 
90% der Theorie an Phenylschwefelsaure. Die Methode eignet sich ebenfalls fiir 
a- u. P-Naphthol, Eugenol u. i-Eugenol. Die Alkalisalze der genannt-en Sauren sind 
in neutraler wss. Lsg. bei 100° bestandig u. werden bei Ggw. von Mineralsauron erst 
beim Kochen hydrolysiert. Das Ba-Salz wird in wss. Lsg. bei 100° in 1%—2 Stdn. 
zersetzt, NH4- u. Mg-.Salze nehmen eino Zwischenstellung ein. Bei Ggw. von Na- 
Acetat sind samtliche Salzo bestandig, auch bei Anwesenheit von viel Eg. Starkes 
Alkali zersetzt das K-Salz bei 150° in 4 Stdn. Diazoverbb. kuppeln in alkal. Lsg. 
mit phenylschwefelsauren Salzen nicht, HN02 ist ohne Wrkg., konz. HN03 zersetzt 
schnell unter B. der Nitroderiw. K-Phenylsulfał, C6H30 4SK, 1. zu 0,7% in A. u. 
14%. in W. (Samtlicho Loslichkeiten in W. bcziehen sich auf 17°.) Na-Phenylsulfat, 
CsH50 4SNa, mit 3 H20, 1. zu 7% in A. u. 31% in W. Femer Ba-, KII,- u. Mg-Salze 
u. p-, o- u. m-Tolylsulfate. p-Toluidin-o-tolylsulfat, F. 125—127° (Zers.) u. p-Toluidin- 
p-tolylsuljat, F. 149—151°. Die Oxydation des m-Tolylsulfats mit KMn04 gibt 
K-vi-Carboxyphmylsulfai, C7H50„SK, 3,2 T. lósen sich in 100 T. W. Die Hydrolyse 
liefert m-Oxybenzoesiiure u. K-Bisulfat. Ferner K-y.-Naphthylsulfat, C10H,O4SK,
1. in 40 T. W. u. K-f}-Naplithylsulfat, mit 4 H20, 1. in 70 T. W. (Journ. Chem. Soe. 
London 1926. 684—90. Manchester, Univ.) Taube.

A. Hantzsch und W. Bueerius, Uber die Konstitution der Dithiocarbonsauren und 
ihrer Salze. Die Konst. der Dithiocarbonsauren (vgl. Ztschr. f. Elektrochem. 30. 
194; C. 1924. II. 2221), sowie ihre opt. u. chem. Beziehung zu ihren Estern u. ihren 
Alkalisalzen sind folgendermaCen darzustellen:
Nicht-Elektrolyte Pseudo-Elektrolyte Elektrolyte

Ester Pseudosauren eelite Siinren echte Salze
optisch fast identisch optisch identisch

Die Ester absorbieren stets ein wenig starker ais die zugeh6rigen Pseudosauren.
— Diese fast vollstandige opt. Identitat zwischen den Alkylestern u. den freien Pseudo
sauren ais Wasserstoffestern in indifferenten Medien besteht nicht in der Reihe der 
Xanthogensauren CnII2n + , 0-CSżH; aus diesem Grunde lehnt V. H a lb an  die Theorie 
des Vf. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 612; C. 1925- I. 1837) ab; indessen ist die opt. 
Anomalie der Xanthogensiiuren durch eine chem. Modifikation ihrer Strukturformel 
zu erkldren. ■— Auch die ubrigen Dithiocarbonsauren wurden chem. u. physikochem. 
untersueht; es wurden ihre Dissoziationskonstanten ermittelt, ihre opt. Eigenschaft-en  
mit denen ihrer Salze u. Ester verglichen u. die Alkyl- u. Aryldithiocarbonsauren
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ais opt. normal, d. i. ident. mit ikren Estern gemaB dem obigen Scliema erwiescn u. 
so die chem. Ursache der opt. Anomalie der Xanthogensauren erkannt. Drittens ist 
der von V. H a l b a n  rein physikochem. untersuchte Zerfall der Xanthogensauren u . 
die katalyt. Wrkg. der Lósungsmm. chem. zu erklaren u. viertens nachgewiesen worden, 
daB samtliche Schwermetallsalze dieser Sauren esterahnliche Pseudosalze sind, die 
aber zum Teil in wss. Lsg. durch Hydratation in echte Salze iibergehen. — Die Di
thiocarbonsauren zerfallen in 2 Untergruppcn: 1. Die stabilen Alkyl- u. Aryldithio- 
carbonsauren, die gleich den entsprechenden Carbonsauren nicht intramolekular zer
fallen u. die mit ihren Estern opt. fast ident. sind; 2. die instabilen Dithiocarbon
sauren, die zwar erheblich bestandiger sind ais die entsprechenden Carbonsauren, 
aber doch leicht intramolekular zerfallen. Ihre Instabilitat steigt von den relativ 
bestandigsten Sauren mit Bindung der Gruppe —CS2H an N, der Azidodithiokohlen- 
saure, N3-CS2H, u. den Dithiocarbaminsduren, R2N-CS2H, bis zu den instabilsten 
Sauren, in denen die Gruppe —CS2H an O gebunden ist, den Xanthogensauren RO ■ 
CS2H, denen sich die Dithio- u. Trithiokohlensaure anschlieBen. Diese Sauren sind 
ihren Estern opt. nur ahnlich, aber nicht mit ihnen ident. u. auch chem. u. konsti- 
tuitiv etwas verschieden. — Ammoniumdithioacetat wird in reinster Form durch Uber- 
leiten von trocknem NH3 iiber die absol.-ather. Lsg. der Saure erhalten: blaBgelbes 
Pulver; sil. in W.; aus diesen opt. reinen Salzen wurden die opt. reinen Sauren u. 
Ester mit HCI bezw. C.H5Br erhalten. Dithioessig- u. -benzoe&aureathylester ist im 
verschlossenen Glaschen nach wochenlangem Stehen opt. mit dem frisch bereiteten 
ident. — Von den instabilen Sauren wurde die Dithiocarbaminsaure, NHo-CSjH, aus 
dem NH4-Salz -f- HCI, u. die Azidodithiocarbons&ure, N3-CS2H, aus Aceton, F. 51 
bis 52° erhalten; die Xanthogensduren wurden aus den wss. Lsgg. der K-Salze -j- HCI 
in Freiheit gesetzt u. in Viooo'n- u- 1li66órn- W8S- Lsgg- bei 0° photographiert.

Um die Dissoziationskonstanten der Dithiocarbonsauren einheitlich beurteilen zu 
kónnen, wurden mit Ausnahme der besonders schwachen Dithiocarbaminsaure nur 
die k-Werte fiir v =  100 errechnet. — Dithioessigsaure, k (v ~  100) =  2,8 X 10-3.
— Athylxanthogensaure, C2H50 -CS2H, k(v  — 100) =  2,8 X 10~2. — Die Dithiocarb
aminsaure, KHj-CSjH ist die schwachste der Dithiosauren, aber noch so stark, daB 
auch die fc-Werte der Dissoziationskonstanten mit steigender Verd. merklich fallen.

Azidodithiokohlensaure, N3-CS2H, ist die stabilste dieser zersetzlichen Dithiosauren, 
vielleicht, weil sie nicht normal in N3H u. CS2 zerfallt, sondem nach der Gleichung: 
Nj-CSjH — >- Ns +  S +  HSCN. k ~  2,4 X 10“2. — Trithiokohlensaure, k ~  IX  10“3.

Perthiokohlensaure zerfallt in wss. Lsg. so rasch, daB eine Best. der Leitfahigkeit 
erfolglos war. — Die Zerfallskonstante der Trithiokohlensaure in W. konnte auch 
nur approximativ zu ka -—< 0,27 ermittelt werden, diirfte aber ebenso wie die Disso- 
ziationskonstante zu niedrig sein. — Athylłrithiokohlensaure, C2H5S-CS2H, k (v =  100) =  
2,8 X 10~2. — Die Starkę aller Dithiocarbonsauren, d. i. ihre Tendenz zur B. von 
Hydrosoniumsalzen, wird von der Natur der Substituenten nur sehr wenig beeinfluBt.

Die stabilen, opt. n. Dithiocarbonsauren der aliphat. u. aromat. Reihe sind im 
Gegensatz zu den instabilen Sauren dunkelorange bezw. tiefrot; sie zeigen auffallende 
Farbveranderungen u. erstarren bei tiefen Tempp. zu schwach rótlichen oder gelben 
JIM.; da die Dithiosauren u. ihre Ester in Lsg. monomolar sind, so wird ihre Farb- 
aufhellung beim Erstarren auf einer Assoziation oder Polymeiisation beruhen; der 

j, Vorgang fuhrt zu nebenstehender dimeren Formel
(CH . p h i  der festen Sauren u. Ester. Analog wird auch

’ 3 das fl. rotę Thiocarbonylchlorid CSClj beim
Lbergang in die hellgelben Kiystalle dimolar werden. — In wss. Lsg. werden die Sauren

Hydros onium-salze mit derselben gelben bezw. orangegelben Farbę wie ihre XH,- 
U- Alkalisalze gel. — Die Alkyl- u. Arrldithiocarbonsauren u. dereń Ester sind zwar 
hb sichtbaren Spektralgebiet intensiver farbig ais ihre nur gelben bis gelbroten Salze,
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absorbieren aber im Ultrayiolett umgekehrt schwaeher ais ihre Salze. — Opt. Unterss. 
an Dithioessigsdure, Dithióbenzoesaure, p-Mełhoxydithiobenzoesaure u. y.-Dithionaphthoc- 
sdure zeigten, daB die stabilen Alkyl- u. Aryldithiocarbonsauren die normalsten Pseudo
sauren sind; denn sie sind in allen nichtwss. Lsgg. ais monomolare Wasserstoffester 
R-C(: S)-SH, opt. fast ident. mit ihren Alkylestem, werden aber in wss. Lsgg. bei 
geniigender Verd. opt. yollig ident. mit ihren Alkalisalzen, da sie iiber Losungsgleich- 
gewichte schlieOlieh yollstandig in echte Sauren oder richtiger durch Addition von 
W. in dereń Hydroxoniumsalze R-C <  S2[H30 ] iibergehen. Dieser tlbergang wird 
um so friiher Yollstandig, je gróBer die durch die Leitfahigkeitsmethode gemessenen 
oben angefuhrt-en Dissoziationskonstanten sind. Denn diese sind chem. ihren Salz- 
bildungskonstanten symbat, zeigen also ihre Tendenz zur B. von Hydroxoniumsalzen 
zahlenmaBig an. Die i-Werte der Dithiocarbonsauren liegen zwischen 10-2 u. 10-3, 
sind also ca. 100-mal starker ais die zugehorigen Carbonsauren. — Die opt. Anomalie 
der Xanthogensauren, d. i. ihre merkliche opt. Yerschiedenheit von ihren Estem 
(vgl. v. H a l b a n , Ztschr. f. Elektrochem. 29. 445; C. 1924. I. 167) ist chem. durch

SH
Erweiterung ihrer Strukturformel zu der Nebenyałenzformel S : C <^-^ zu erkiaren.

Letztere erklart auch, daB die Xanthogensauren sieh weniger leicht zu Disulfiden 
oxydieren ais die O-freien Dithiosauren u. deutet auch bereits ihre Tendenz zum 
iiitramolekularen Zerfall in A. n. CS2 an; deshalb sind auch diese opt. Anomalien 
der instabilen Sauren um so gróBer, je groBer ihre Zerfallstcndenz ist. — In verd.- 
wss. Lsgg. werden auch sie mit ihren Alkalisalzen opt. ident. u. durch ihren 
Ubergang in Hydrosoniumsalze [R-CS2][H(OHj,)n] so stabilisiert, daB ihre Disso
ziationskonstanten gemessen werden konnen. Hieraus folgt, dafl nur die Pseudosauren 
nicht aber die echten Sauren bezw. dereń Saureionen zerfallen. — Die anscheinenden 
opt. Anomalien der Xanthogensaure sind hiermit so befriedigend durch dereń chem. 
Sonderstellung erklart, daB sie keine Beweise gegen die chem. Saurctheorie (1. c.) 
sind. — Entsprechend dem opt. Nachweis, daB die Dithiocarbonsauren Pseudosauren 
sind, ist auch ihr Yerh. gegen Diazoessigester. Dithioessigsaure u. Dithiobenzoesaure 
sind darin ohne N-Entw. 1., wahrend sie in wss. Lsgg., die die echten Sauren in Form 
ihrer sehr leicht zerfallenden Osoniumsalze enthalten, lebhaft reagieren. Auch die 
Xanthogensaure zers. den Diazoester in Toluollsg. nur sehr langsam, wahrend aller- 
dings die halogenisierte Benzyltrithiokohlensaure nach v. H a l b a n  (1. c.) merklich, 
aber in verschiedenen Losungsmm. verschieden schnell reagieren soli. — Der katalyt. 
Zerfall der Xanthogensauren in Alkohole u. CS2 in den nach V. HALBAN (Ztschr. 
f. physik. Ch. 82. 325; C. 1913. I. 1269) „langsamsten“ , O-freien Medien wird wahr- 
scheinlich nur durch Spuren von W. eingeleitet. Sicher katalyt. wirken nur O-haltige 
Losungsmm., die langsam wirkenden Medien A. u. Aceton wohl durch B. von Addi- 
tionsprodd., unter Bindung des O an das Thiocarbonyl, die schnellsten Medien, Alkohole, 
u. an der Spitze das W. dadurch, daB die primar analog gebildeten Additionsprodd. 
sekundar in spontan zerfallende Orthokohlensaurederiw. iibergehen:
^ > C : S  - f  HO-R, — >  [RH S > C< O l l ]  R,-OH +  CS, +  HO-B,

Nur so kann erklart werden, daB die Meihylzanthogensaure in A. u. die Athyl- 
zanthogensaure in CHsOH fast gleich schnell zerfallen, u. daB die Z erfallskonstanten  
beider Systeme zwischen derjenigen der Athylsaure in A. u. Methylsaure in CHjOH 
liegen.— Die chem. Wrkg. der langsamen Losungsmm., zu denen A. u. Aceton gehóren, 
auf die Xanthogensauren beruht anscheinend darauf, daB sie mit diesen Anlagerim gs- 
prodd. bilden, die, weil sie zwischen den relativ stabilen unveranderten Sauren u. 
ihren mit OH-Verbb. erzeugten, spontan zerfallenden Orthokohlensaurederiw. stehen, 
auch eine mittlere Zersetzungsgeschwindigkeit erzeugen. DaB die Addition am un- 
gesatt. Thiocarbonyl gemafl der Formel I  erfolgt, wird nach Yerss. von H. Schwedler
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wahrscheinlich gemacht. Nach opt. Verss. desselben hydratisiert sich das Carboxyl 
sowohl der Carbónsauren ais auch ihrer Ester durch W. gemaB den Formeln II u. III.

1 H S > C :S  ' • • °<C*H^  11 E -C< 0 C j 'i :  (H2° )n 111 R ' C< O h ‘ ‘ <Hs0,n
Die Schwermetallsalze, die wegen ihrer auffallenden Eigenschaften ais innere 

Komplexsalze aufgefaSt wurden, sind homóopolare Pseudosalze, R • C(: S) • SMe, u. 
daher von den heteropolaren echten Salzen der Alkali- u. Erdalkalimetalle mit ionogener 
Bindung, [R-CS2]Me, konstitutiv yerschieden. So ahneln sie ais „Metallester" den 
Pseudosauren ais „Wasserstoffestem“ physikal. durch ihre Lóslichkeit u. ihren 
monomolaren Zustand in indifferenten Medien, opt. durch esterahnliche Absorption
u. chem. durch das Fehlen der Ionenrkk., die erst langsam durch Sauren oder Alkalien, 
also durch „Verseifung“ auftreten. Diese Eigenschaften werden naturlich durch die 
Natur der Schwermetalle dahin modifiziert, daB die Stabilitat (chem. Indifferenz) 
dieser Pseudosalze symbat der Stabilitat der zugehórigen Sulfide steigt. Die Salze 
des Zn u. des Ni gehen durch Addition von W. mehr oder weniger leicht, analog wie 
die Pseudosauren in Hydroxoniumsalze, so durch B. yon Aąuokationen in anders- 
farbige, echte Salze, 'meist yom Typus R -C <[ S'2 [Me(H20)c] iiber. Sie sind auch 
danach keine „inneren Komplexsalze“, da solche gegen W. stabil sind. Die Eiistenz 
dieser Aąuosalze ist dadurch bewiesen, daB sie im Ultrayiolett wie die Alkalisalze 
absorbieren; sie sind aber meist so instabil, daB sie, wie die des Ni, schon durch A. 
wieder ais Pseudosalze ausgeschiittelt werden kónnen, ebenso wie hierdurch aus der 
gelben wss. Lsg. der echten Sauren wieder die orangefarbigen oder roten Pseudo
sauren regeneriert werden kónnen. — Besonders charakterist. yerhalten sich die Salze 
der zwischen Zn u. Pb stehenden zweiwertigen Metalle, yor allem des Ni. — Nickel- 
zanthogenat bildet braune Blattchen mit gelbem Strich; 1. in allen Losungsmm. auBer 
in W. mit intensiy gelber Farbę. Die yerd. alkoh. Lsgg. werden -j- yiel W. ebenso 
blaulich-grun wie die gewohnliehen Ni-Salze, noch leichtcr durch NH3 u. Pyridin, 
wodurch die echten Salze mit dem Hesammin- bezw. Hexapyridinionen gebildet 
werden. Analog werden also auch in wss. Lsgg. die Hexaquoionen des echten Salzes 
tCjHsO -C <  S]j[Ni(OHj)e] gebildet sein; dieses Salz ist aber noch unbestandiger 
ais das in NH3-Atmosphare haltbare Hexamminsalz u. wird schon durch Ausschutteln 
der lag. mit A. zers. nach dem Schema:

[Ni(OH,),]•/,

Pseudosalz, gelb echtes Aquosalz, blangriin.
Auch beim Erwarmen dieser Lsg. geht das Aąuosalz unter W.-Verlust wieder 

m das gelbe Pseudosalz uber. — Ebenso verha.lt sich Nickeldithiobenzoal, das ais Pseudo
salz yiolett ist u. sich in allen nichtwss. Medien mit derselben Farbę lóst. Die verd. 
alkoh. Lsgg. nehmen auf W.-Zusatz die gelborange Farbę der Lsgg. der K-Salzes an; 
NH3 u . Pyridin erzengen schon in konz. Lsgg. diesen Farbenumschlag. — Nickel- 
dithioacetai wird von A. u. A. mit braunroter Farbę gel., absorbiert in beiden Medien 
gleich u. yerschieden yom NH,-Salz, wird durch Zusatz von wss. NH3-Lsg. zur alkoh. 
Lsg. mit der des NH4-Salzes ident. Analog yerhalt sich das Ni-Salz der DUhiocarb- 
anunsaure, dessen Absorption sich wie die des Xanthogenats yerandert. — Opt. auf- 
fallend yerschieden sind die Thiosalze ein- u. derselben Dithiosaure, dereń O-Salze 
farblos sind, vor allem die des Zn u. Pb. So ist dithiobenzoesaures Pb opt. normal, 
ticfrot, mit derselben Farbę 1. in Pyridin; dagegen ist Zn-Dithiobenzoal gelb, L in A., 
Chlf., Bzl., Lg. mit derselben Farbę. Seine gelbe Farbę kónnte chem. dadurch erklart 
werden, daB das Zn, weil es positiver ais Pb ist u. Salze mit Nebenyalenzbindung 
Ulden kann, auch in diesem Pseudosalz eine Nebenyalenzbindung gemaB der Formel

' C<Ć^>Zn*/, erzengt. (Ber. Dtach. Chem. Ges. 59. 793—814.) Busch.
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W. Borsche und E. Feske, Uber p-Polynitroarylhydroxyfamine. III. (II. vgl. 
Ber. Dtsch. Chem. Ges. 56. 1939; C. 1923. III. 1313.) Nach dem friiher beschriebenen 
Yerf. wurden die Verbb. I, II, IV u. V hergestellt; III konnte aus dem Rohprod. nicht 
rcin herausgearbeitet werden. — 2,4-Dinitronaphthol-l-methyl- u. -phenylałher, aus
2-,4-Dinitro-l-chlornaphthalin u. Na-Phenolat in Phenol bei 100°; gelbe Nadeln, au3 
A., F. 183,5°; konnton nicht in l-Hydroxylamino-2,4-dinitronaphthalin umgewandelt 
werden. — I, II, III u. IV reagieren mit w. verd. NH3 oder in A. mit Anilin nach der 
Gieichung: 2C7H6(N02)2-NH-OH =  C7H5(N02)2-NH2 +  C7H5(NO,)2-N(OH)2. — Vwird 
durch verd. NH3 in anderer Weise zers.

NO, T „ i _ T 5.  CH:1 N02

r n  - O C H  — ..........NH-OH I l r ’ x “  0 0  3 NH-OH NH-0II

I, x =  Br
n ,  x =  c h , j  i v

0 3 ’ ' * 0 2N L M O t OsN> iiNO,o ,nL  J nc

V e r s u c h e .  l-Hydroxylamino-2,4-dinitro-6-brombenzol, C0H4O5N3Br (I), aus
2.4-Dinitro-6-bromanisol in 10 Teilen A. +  h. alkoh. Hydroxylaminchlorhydrąt; heli- 
gelbes, krystallin. Pulver, F. 93° (Zers.); yerschmiert beim Aufbewahren; 1. in Alkalilauge 
oder NH3-W. mit dunkelrotbrauner Farbę; durch Sauren unverandert nicht zuriick- 
zuerhalten. — Dibenzoylverb., C20H12O7N3Br, gelbliche Nadeln, aus A., F. 143—144°. — 

.2,4-Diniłro-6-bromanilin, C6H40 4N3Br, aus I mit w., verd., wss. NH3; hellgelbe Nadeln, 
durch Sublimation u. aus A., F. 153°. — l,2-Diamino-4-nitro-6-brombenzól, C0H6O2N3Br, 
aus 1 mit Schwefelammonium; rote Nadeln, aus verd. A. oder verd. Acetou, F. 203—205°. 
Gibt mit Phenanthrenchinon ein Nilrobromphenanthrophenazin, C20H10O2N3Br, grunliche 
Nadeln, F. 245°; swl. in A. — l-Nitroso-2,4-dinitro-6-brombenzol, C6H 20 5N3Br, aus I 
in Eg. bei 0° mit Chromtrioxyd in W.; dunkelgelbe Krystallchen, aus Eg. +  W., F. 99° 
zu einer griinen Fl.; 1. in w. Eg. mit tiefgriiner Farbę. — 1 ,2 ,4 -Trinitro-G-brombenzd, 
C6H20 6N3Br, aus I in w. HN03 (D. 1,52); gelbliche Krystallchen, aus A. oder Essigsaure, 
F. 101°. — Bei der Darst. von 3,5-Dinitro-2-chlortoluol aus Dinitro-o-kresol u. Toluol- 
p-sulfochlorid nach U llm an n  u . Sane (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 44. 3730; C. 1912.
I. 229) entsteht nebenher Toluol-p-sulfon-sauredinitro-o'-tolylesłer; dieser gibt mit h. 
Na-Phenolat Dinitro-o-kresol-Na u. den Phenylesler der Toluol-p-$ulfonsaure, CI3H120j&, 
weiCe Krystalle, aus A., F. 93°. — Phenylałher des Dinitro-o-kresols, C13H10O5N2, aus
3.5-Dinitro-2-chlortoluol mit Na in geschmolzenen Phenol auf dem Wasserbade; gelbe 
Nadeln, aus A., F. 108,5°. — 2-Hydroxylamino-3,5-dinitrotoluol, C,H,05N3 (II), aus 
dem Methylather des Dinitro-o-kresols mit alkoh. w. Hydroxylaminlsg.; F. 107° (Zers., 
bei raschem Erhitzen); 1, in verd. NaOH mit dunkelbrauner Farbę; verd. H2S04 fallt 
es daraus (gelbe Krystallfloeken, F. 110°); zers. sich beim Auf bewahren. — 2-Acetyl- 
verb., C,H9OsN3; braune Nadelehen, aus Aceton -j- A., F. 214°. — 2-Benzoyh‘erb., 
C14H n06N3, braune Krystalle, aus sd. A. (11.), F. 121,5°. — 2-Dibenzoylverb., C21H150 7N3, 
helłbraune Aggregate, aus A., F. 178°. — 2-Methylverb., C8H90 5N3, aus II in n. NaOH 
mit Dimethylsulfat; braune Blattchen, aus CH3OH, F. 85°; daneben entsteht 3,5-Di- 
nitrotoluidin-2, braune Nadeln, aus CH3OH, F. 213°. — 2 -Amino-3 ,5 -dinitrotolud, 
C7H70 4N3, aus II mit sd. verd. NH3 oder in A. mit Anilin; braune Nadeln, aus A., F. 214°.
— 2,3-Biamino-5-nitrotólud, C?H80 2N3, aus II mit Schwefelammonium; sil. in A., 
rote Nadeln, aus h. W., F. 175°. — Diacetyli-erb., gelbe Nadeln, aus A., F. 236°. 
Gibt mit Benzil 5-Methyl-2,3-diphenyl-7-nitrockinoxąlin, C21H150 2N3, gelbe K rystalle, 
aus A., F. 193°. — 2-Nitroso-3,5-dinitrotóluol, C7Hs0 5N3, aus II in Eg. mit Cr03; gelbe 
Blattchen, aus Eg. +  W., F. 133° (Zers.) zu einer griinen Schmelze. — 2 ,3 ,5 -Trinitro- 
toluol, C7H60 6N3, aus II in HN03 (D. 1,5); aus A. +  W., F. 97°. — 4 -Hydroxijlamina-
3.5-dinitrotoluol, C7H 70 5N j (IV), aus 3,5-Dinitro-4-methoxytoluol (aus D in itro-p-kreso  , 
Diazometkan) mit Hydroxylamin; goldgelbe Blattchen, aus Bzl. +  Lg., i .  8 °̂ (Zers.)> 
zers. sich beim Aufbewahren; 1. in k. vcrd. NaOH oder verd. wss. NH3 mit tiefindigo
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Łlauer Farbo, die sich iiber Dimkolgriin u. Rotbraun zu Golbbraun aufhcllt; wird mit 
verd. H2S04 wieder dunkelblau, dann braun u. schlioBlicli hellgelb, indem das Hydroxyl- 
amin ausfallt. Gibt mit sd. NH3 3,5-Dinitrotoluidin-4, Ntidelchon, F. 168°. — ft-l-Di- 
henzoylhydroxylamino-3,5-dinitrotoluol, C21H150,N3; weiBo Krystallo, aus A., F. 175,5°. —
IV wird durch h. HN03 (D. 1,5) sehr leicht zers. Eiswasser gab gcringo Mengen oines 
Nd., in dem 3,4,5 - Trinitrololuol nicht sicher nachgewiesen wurde. — 3,li ■ Dinitro- 
feratrol, C8H80 6N2, aus 3,5-Dinitroguajacol -{- Diazomothan; F. 99°. — 3/>-Dinilro- 
guajacol-2-phenylatker, C13H10OeNa, aus 3,5-Dinitro-2-chloranisol mit Na u. w. Phonol 
im tlberachuB; weiBo Nadeln, aus A., F. 123°. — Boide Vorbb. gaben mit Hydroxyl- 
amin Prodd. (braunes Pulver, Zers. 155°), die beim Aufkochen mit verd. NH3 2-Amino-
3,5-diniłroanisol, C7H70 5N3, gaben; rotbrauno Nadelchen, aus A., F. 177°. — 2,4,0-Tri■ 
nitro-3-methoxytoluol, F. 92°, gibt in h. A. mit h. Hydroxylamin 3-Hydroxylamino- 
2,4,6-trinitrololuol, G'7H ,0?N4 (V); dunkelgelbe Krystalle, aus A. durch Verd., F. 99® 
(Zers.); wird durch langeres Kochen in ein dunkelbraunes Harz vorwandelt, aua dom 
aich 3-Amino-2,4,6-trinitrotoluol nicht abscheiden laBt; iat lange haltbar; 1. in Alkali- 
lauge u. NHj mit tief rotbrauner Farbę. — 3-Acetylverb., C»H8OeN4, gelbe Nadeln, 
aus A., F. 121°. — V gibt mit HN03 (D. 1,5) 2,3,4,6-Telranilrotoluol, C7H40gN4, weiBo 
Blattchen, aus Eg. +  W., F. 135°. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 5 9 . 683—90.) Busch.

W. Borsche und E. Feske, Uber /3-Polynitroarylhydrozylamine. IV. Uber
l,3-Dihydroxylamino-4,6-dinilrobenzol. (III. ygl. vorst. Ref.) Vers3., aua I fiber II 
"zu U l zu kommen, gelangen bei R =  C,HS. — Verbb. II verhalten sich Basen gegenuber 
nicht wie die in vorst. Ref. beschriebenen kemsubstituierten /J-Dinitrophenylhydroxyl- 
amine, sondera vereinigen sich mit ihnen zu salzartigen Verbb. — Versa., zum 1,3,5-Tri- 
hydrosylaminodinitrobenzol zu kommen, gelangen nicht.

R O f^ jO R  H O -H N .-^ O -B  HO

o,n ^ \ - o - < “ ) n o ,
O ^ J i N O ,  Ń U T

V e r s u c h e . fi-4,6-Diniiro-3-methoxyphenylhydroxylamin, 0,11,0^St (II,R  — Cif,), 
aus Hydroiylaminchlorhydrat in A. mit Na in A. -f- h. 4,G-DinUrr/rtv/rr,iruiime(hyl- 
żlher (I) (aua l,3-Dinitro-4,6-dichlorbenzol -p Na-JIethylat, F. 157®); gelbe N&delchen, 
-aus Essigeater -f- Lg., F. 103® (Zera.); wochenlang aufzubewahren; I. mit tiefbrauner 
Farbę in rerd. NaOH, daraoa durch verd. HjSO, failbar. — 0-Benzoylverb., Cu H.u 0 7N„ 
branne Krystalle, aus h. A., F. 131®. — Meihyldlher, CjHjO^Nj, ans II mit NaOH a. 
Dimethylsulfat; 1L in CHjOH, cłaraoa grunlichbraune Krystallchen, F. 135* (Zere.). — 
■^fft-Verb. 2GjE/)t au3 II mit sd. ammoniakaL Ammoninmacetatiag,; schwarz- 
braune Nadelchen, F. 113’ (Zera.) — Andinzerb. v aua II mit w. Anilin;
rote Nadeln, F. 116*; yerwandeln aich a&mablich wieder in daa gelbe Hyiiroxylanain 
zurfick. — Hydrazinztrb. aus II in w. A. -f- Hydrazmhydrat; yjolett aehim-
taercde Nadelchen, F. 170® (Zer?..); werden vorfcer brann. Gibt beim KoeŁen in A. 
$-3-HydraziTv>-4Ji-diniłr!ypheny{Kyirox'jlim.in.r — II gibt mit Scłwefel&mtooniarn 
1£-Lhan-,.iiu>-4-ritircr-^msjthozyfatzfJl, CjHjOjNj; dnn&elr&te Nadeln, asa h. F. Ii4*.
' U gibt; in Eg. mit CrOj 3-XiUoio-4fi-diiiUrcan.i#tJ., CjHjO^Nj; orangegelŁe Krystalit, 

Eg-, schm. bet 155* za  einer zrunen Schmelze, —  II gibt m it h. HNO* !p .  1,52) 
TrmtirrjanUrJ.. C-HjOjNj; donkelgelbe Krys talie, ans Eg. V/., F. Ifji*. —- 

Cj^H-jO*-*,, atu Na in PŁerarf u.
•cnlorbenaci; :arbto»e Nadeln* aas id . CH1/jH , F . 125^. — Gibt bei der Cmaetzoag 
^  2 ł[oQ. H yćroijiam iri wie ober* ^f^l}in.&r6-~3-J>&tJU?zyphłriythydrcrzylarAtr,, 
CjHjOjN, (U, R =  CjHji nefcen. IHbydroiyf^in^imEJrobeiizol; geibe Naddn, acs 

TUL 1- 217

f lN -f^ N H -O H  

( O ^ C ^ - O ^ O  ■ CjHjfNO,!,
OtN*^ .X O ; 

0 -C 4H»i(NOj),
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Bzl. -(- Lg., F. 116° (Zers.); unbestandig; uberlaDt man sie in der Muttorlauge sioh 
•selbst, so entstehen (sofort, wenn man mit der stabilen Form impft) leuchtendrote 
■Nadeln, F. 108°; kónnen aus Bzl. -j- Lg. wieder in die hóher schm. labile Form um- 
gewandelt werden. Ist rein unyeriindert haltbar; 1. in konz. H 2S04 mit gelbbrauner 
Farbę, die iiber Dunkelbraun in Tiefgriin umschliigt. — 0-Ace.tylve.rh., Ci4Hn0 7N3, 
gelbe Nadeln, F. 149°. — Gibt in A. bei 40—50° +  konz. NH3 stahlblau schimmemde 
schwarze Krystalle der NHt-Verb., F. 114° (Zers.); sind nur in NH3-Atmosphare langere 
Zeit bestandig; verwittem an der Luft. Etwas haltbarer ist die IIydrazinrerb., C12H80GN3, 
N2H4; schwarze Krystalle mit yiolettem Oberflachenrefles; F. 193° (Zers.). — Beim 
Kocben der mit 1 Mol. łfydrazinhydrat yersetzten alkoh. Lsg. des Hydrosylamins, 
entsteht 3-Hydroxylamino-4,6-dinitrophenylhydrazin, C6Hg0 6N5, orangegelbe Nadeln 
aus Nitrobzl., zers. sich explosionsartig bei 214°. — II gibt mit w. HN03 (D. 1,52)
l,2,4-Trinitro-5-2',4'-diniłrophenoxybenzol, Ci2H5OuN5 (IV); braunlichgelbe Krystalle, 
aus Eg., F. 186,5°. — ^^'^fS-Dinitrophenylen-l^-dihrjdrozylaminfCgRfi^i (III), aus I, 
wenn man die beiden C6H50-Gruppcn nacheinander gegen -NH(OH) austauscht; braun- 
gelbe Nadeln, aus A. +  W., zers. sich esplosionsartig bei 184°; enthalten 1 Mol. H20 ; 
rein monatelang haltbar; ist dimorph; liiCt man die Lsg. in yerd. A. stchen, scheidcn 
sich ziegelrote Tafeln ab, F. 172° (Zers.), lassen sich aus A. -f- W. in die Nadeln vom 
F. 184° zuriickverwandeln; mit konz. H 2S04 dieselbe Farbenrk. wie die Phenoxy verb. ;
I. in verd. NaOH oder verd. NH3 mit tief rotbrauner Farbę; die ammoniakal. Lsg. scheidet- 
beim Erwarmen l,3-Diamino-4,6-dinitrobenzol ab. — Gibt in n . E ssigsiiureanhydrid  
gelbe Nadeln von Diacetyldinitrophenylendihydroxylamin, C10HJ0OeN4 =  C6H2(N02)2* 
(NH-0-C0-CH3)2(?); aus A., F. 171°.— III wird durch Cr03 zers.; l ,3-Dinitroso-4,6-di- 
nitrobenzol scheint sich voriibergehend zu bilden, wenn man III in k. HN03 (D. 1,52) 
eintragt; darin 1. mit gruner Farbę, die beim Erwarmen iiber Braun in Gelb ubergeht;. 
halt man die Lsg. iiber diesen Punkt hinaus bei Wasserbadtemp., entsteht 1,2,4,5-Telra- 
nilróbenzol, C6H20 8N4; hellgelbe Krystalle, aus verd. A., F. 188°. — Dinilrophloro- 
glucinlriphenylather ist dimorph; Form 1: aus sd. A., bei langsamem Erkalten, F. 107°; 
Form 2, durch rasehes Abkiihlen abgeschieden, F. 87°; Form 2 erstarrt nach Erwarmen 
auf dem Wasserbade zu Form 1 (F. 107°); Form 2 ist stark lichtempfindlich; bleibt 
im Dunkeln unverandert, farbt sich schon im zerstreuten Tageslicht dunkel blaugrau. — 
DinilrophloroglucinlrisdinUrfyphenylather, C24H10O19N8 (V), aus D in itro p k lo ro g lu c in -  
triphenylather in HN03 (D. 1,52) auf dem Wasserbade; gelblichweifie Nadeln, aus w. 
Nitrobzl. -j- A., F. 279°. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 5 9 . 815—21. Gottingen, Univ.) Bu.

K. V. Auwers und H. Hollmann, Uber die Isomerieverhdlt?iisse in der Pyrazol- 
reihe. VI. Uber Alkylderirate der 3,5-Melhylpyrazolcarbonsaure und des 3(5)-Methył- 
yyrazols. (V. vgl. v . A u w e rs  u. D a n ie l ,  Journ. f. prakt. Ch. [2] 1 1 0 . 235; C. 1 9 2 5 .
II. 1759.) 3(5)-Meihylpyrazol gab  bei der Alkylierung bisher nur e i n e  Art D ialkyl-  
deriw., ais 1,3-Deriw. angesehen (V. A uw ers u . B roche, 1. jMitt.). 3,5-Methyl- 
chlorpyrazol gibt dagegen beide mbglichenAlkylderiw., von denendiemitdenAlkylen m 
Nachbarschaft die stabileren sind (v. A uw ers u . N iem eyer, 3. Mitt.). Es erhob 
sic h  die Frage, ob jeder negative Substituent eine derartige S tab ilita tsversch icbu n g  
liervorbringt. Zunachst wurde der 3,5-Methylpyrazolcarbonsdureester (I.; die Stellung 
des H ist willkiirlieh) untersucht, weil es nicht ausgeschlossen war, von ihm aus auch 
■die bisher Yergeblich gesuchten 1,5-Dialkylpyrazole zu gewinnen. I. liefert bei der 
Athylierung zwei isomere N-Athylmeihylpyrazokarbmisaureester, die durch Dest. leicht 
getrennt werden kónnen. Von dem hóher sd. Ester (II.) erha.lt man 2—3-mal so viel 
■\vie v o n  dem tiefer sd. (III.), Die Konst. beider geht aus folgenden U in w an d lun gcn  
hervor: Die II. u. III. entsprechenden Carbonsiiuren wurden bromiert u . dic Brom- 
d e r iw .  mit methylalkoh. HC1 behandelt. Hierbei gibt nur die II. entsprcchende Saure  
einen Methylester, besitzt also Formel rv7., das Isomere Formel V. (ster. Hinderung). 
Eliminierung des C02C2H5 aus I. u. II. fuhrt zu zwei yerschicdenen N-Athylmethyl-
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pyrazolen, u. zwar erbalt man aus II. die bereits bekannte Base, die somit nicht das
1,3-, sondern dąs 1,5-Deriv. ist. III. liefert das bisher unbekannte echte 1,3-Deriy. — 
Ganz analoge Resultate ergab die Methylierung von I. — Die Dialkylpyrazole yerlieren 
damit die Sonderstellung, die sie bisher einzunehmen schienen. Doch bleibt die Tat- 
sache bestehen, daB bei ihrer B. Alkylverschiebung eintreten kann. Die Umsetzung 
von Hydrazinen mit ungesatt. Aldehyden u. Ketonen ist, worauf schon v . Au\VERS
u. Ot t e n s  (S. 663) hinwiesen, von einer Anzahł Faktoren abhangig, weswegen Ana- 
logieschliisse zu Irrtiimern fiihren konnen. Die friiheren Synthesen u. die Alkylierung 
des 3(5)-Methylpyrazols sind nachzuprufen.

V e r s u c h e .  Die Athylierung von I. (dargestcllt nach KNORR, L ie b ig s  Ann. 
279. 219 [1894]) erfolgt mit C2H5Br in sd. NaOC2H5-Lsg. unter Hg-VerschluB u. drei- 
malige Rektifizierung. — l-Athyl-ó-methylpyrazol-S-carbonsaureathylester, C„H140 2N2 
(II.), dickes, charakterist. riechendes Ol, Kp.12 154°, Kp. ca. 285°, D ./° 1,079, iiHc20 =
1,4922, 1. in konz. HC1, mit W. fallbar. Gibt kein Pikrat. — l-Athyl-3-mełhylpyrazol-5- 
carbonsaureathylester, CeH140 2N2 (III.), Kp.12 101,5°, Kp. ca. 235°, D.42° 1,040, iiHe20 =
1,4768, starker bas., 1. in verd. HC1. Pikrat, aus CH3OH -f- W., F. 68—69°, wird von 
sd. Bzl. oder Lg. gespalten. — l-Athyl-5-methylpyrazól-3-carbon$aure, C,H10O2N2. 
Aus II. mit sd. 15%ig. alkoh. KOH. Kornchen aus W. oder Bzl., F. 136—137°, 11. in A., 
wl. in W., A., Bzl., 1. in konz. HC1, mit W. fallbar. — -l-Bromderw., C7H90 2N2Br (IV.). 
In Eg. Nadeln aus wss. Aceton, F. 148,5—149°, 11. in Aceton, swl. in W., A., Bzl. — 
Methylesler, CgHu0 2N2Br. Mit sd. 3%ig. methylalkoh. HC1 (3 Stdn.). Nadeln aus Lg. 
oder W., F. 65—66°. — l-Athyl-3-mdhylpyrazól-5-carb<msaure, C,Hi00 2N2, krystallin. 
Pulver aus W. -oder Bzl., F. 141—142°. — 4-Bromderiv., C7H90 2Ń2Br (V.). Ober das 
Hydrobromid (F. 194°) durch Zerlegen mit W. Aus wss. Aceton, F. 159°, swl. in A., 
Bzl. — l-Atkyl-5-methylpyrazol. Durch Erhitzen der Saure vom F. 137°. Kp. 161° 
(korr.), D .2°4 0,951, nne2l> =  1,4741. Pikrat, F. 142—143°. Der in der 1. Mitt. fur 
das vermeintliche l-Athyl-3-methylpyrazol angegebene Kp. 152° (unkorr.) ist zu 
niedrig. — l-Alhyl-3-methylpyrazol, C6H10N2, charakterist. riechendes Ol, Kp. 152°,
D.2°4 0,936, nHe20 =  1,4675, 11. in W. Pikrat, citronengelbes Pulver, F. 114,5—115,5°, 
leichter 1. ais das Isomere, zers. sich auf dem Wasserbad. — Bei der Methylierung von I. 
wird gleichzeitig das C2H5 durch CH3 ersetzt. — l,5-Dimethylpyrazól-3-carbonsdure- 
methylester, C,H10O2N2) Kp.u 144°, aus Bzl., F. 71,5—72,5°, 11. in A., zl. in Bzl. — 
l>3-DiraetJiylpyrazol-5-carbonmuremethylester, C7H10O2N2, dickes Ol, Kp.u  91°. —
l,5-Dimeihylpyrazól-3-carbomdure, C6H 80 2N2, Krystallchen aus A., F. 175—176°, zl. 
in Eg., swl. in W. — 4-Bromderiv., C6H ,0 2N2Br, krystallin. Pulver aus W., F. 194 
bis 195°. — Methylester, C-,H0O2N2Br, krystallin. Pulver aus Lg., F. 79°. — 1,3-Di- 
methylpyrazolS-carbcmsmre, C6H80 2N2, Krystiillchen aus A., F. 207°, zl. in Eg., wl. 
“  A. — 4-Bromderiv., C6H-02N2Br, Pulver aus W., F. 232°, 11. in Aceton, wl. in W. — 
ho-Dimeiliylpyrazol, C5HgN2, Kp. 153° (korr.), also hóher ais in der 1. Mitt. angegeben. 
Pikrat, F. 172°. — 4-Bromderiv., C5H7N2Br. Durch Erhitzen der bromierten Saure 
im Vakuum oder durch Bromieren der Base in Eg. iiber das Hydrobromid (F. 125—126°). 
Stemformige Krystallchen, F. 38,5—39,5°, 11. auBer in W., Lg. Pikrat, hellgelbes 
Pulver aus A., F. 122—122,5°. — 1,3-Dimethylpyrazol, C5H8N2, charakterist. riechendes
01, Kp. 136°, 1. in W. Pikrat, citronengelbe Krystallchen, F. 137°, leichter 1. in A.,

n - c 2h 5 N

A. ais das Isomere. — 4-Bromderiv., C5H,N2Br, Kp.10 75°, II. Pikrat, hellgelbes Pulver,
217*
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F. 116°, leichter 1. in A. ais das Isomere. (Ber. Dtsch. Chem. Gea. 59. 601 
bis 607.) L i n d e n b a u m .

K. V. Auwers und H. MauS, tlber die Isomerieverhaltimse in der Pyrazolreihe. 
VII. tlber Methyldiphenylpyrazol und einige andere Pyrazolderivałe. (VI. vgl. vorst. 
Ref.) In  yorliegonder Arbeit wird die Konst. der von K n o r r  u . B la n k  (Ber. Dtsch. 
Chem. Ges. 18. 311. 931 [1885]) entdeekten beiden Methyldiphenylpyrazole endgiiltig 
festgestellt. Die eine Verb. (P. 63°) war aus Benzoylacetessigester, die andere (F. 47°) 
aus Bcnzalacetessigester u. Phenylhydrazin gewonnen worden. Ein sicherer SchiuB 
auf die Konst. lieB sich aus diesen Synthesen nicht ziehen. Spater aber erhielt K n o rr  
(Ber. Dtsch. Chem. Ges. 20. 1096 [1887]; 26. 113. Anm. [1893]) durch Dest. des Benzal- 
aeetonphenylhydrazons ein Pyrazolin u. ein Pyrazol, welcli letzteres, obwohl es olig 
blieb, mit der Verb. 63° ident. sein muBte, da das Pyrazolin mit dem durch Red. der 
Verb. 63° erhaltenen ident. war. Nach dieser Bildungsweise muBten das 3-Meihyl-l,5- 
diphenylpyrazolin (I.) u. -pyrazol (II.) vorliegen, u. die Verb. 47° muBte das 5-Methyl-l,3- 
diphenylpyrazól (III.) sein. — Zunachst wurdo der Knorrsche Konst.-Beweis fur I.
u. II. noch sicherer gestaltet, indem das Benzalacetoribenzoylphenylhydrazon (IV.) 
dargestellt u. yerseift wurde. Daś Verseifungsprod. war ident. mit dem Benzalaceton- 
phenylhydrazon, dessen Natur somit unzweifelhaft feststeht. Dieses laBt sich glatt 
in I. iiberfuhren. DaB das aus ihm nach K n o r r  erhaltliche, ólig bleibende II. wirklich 
die Verb. 63° ist, wurde durch Darst. des Pikrats bowiesen, das ident. war mit dem 
Pikrat des aus Benzoylacetessigester dargestellten II. Der Verlauf dieser letzteren 
Synthese iiber V. ist leicht ersichtlich. — Das nach K n o r r  u. B la n k  aus Benzal- 
acetessigester dargestellte III. schmolz nicht bei 47°, sondem bei 77°. Mit Na u. A. 
erhielten auch Vff. daraus ein nicht krystallisierendes Pyrazolin, das mit HN02 dieselbe 
indigoblauo Farbung gibt r ie  ein nach v. AUW ERS u. LAMM ERHIRT (Bor. Dtsch. 
Chem. Ges. 54. 1011; C. 1921. III. 329) gewonnenes reines Praparat u. wahrscheinlich 
VerUDXeinigiingen enthalt, welche die Krystalłisation yerhindern. Wahrend das Phenyl
hydrazin beim Benzalaceton an der CO-Gruppe angreift, lagert es sich beim Benzal- 
acetessigester erst an die C-Doppelbindung an; dann erfolgt H20-Abspaltung. Demnach 
ware das Pyrazolinderiv. VI. zu erwarten, wahrend tatsachlich gleich das um 2 H 
armere Pyrazolderiv. erhalten wird, aueh wenn man unter AusschluB von O arbeitet. 
Da im allgemeinen die Pyrazoline, in denen man dio Doppelbindung zwischen C u. N 
annimmt, ziemlich bestandig sind, so konnte die spontane H-Abspaltung aus VI. ui 
der an dersartigcn  Lage der Doppelbindung ihro Ursache haben. — Ais N ebenprod. 
bei der Kondensation Yon Benzalacetessigester mit Phenylhydrazin bildet sich stets 
Benzaldehydphenylhydrazon. Bei Verss., diese Rk. aufzuklaren, haben Vff. ein zer- 
-setzliches Zwischenprod. erhalten, dessen Analysen auf VII. oder VIII., dessen Mol.- 
Gew.-Best. in Campher u. Bzl. auf VII. stimmen. Letzterc ist nicht entscheidend, 
da die Substanz nicht unverandert zuruckgewonnen wurde u. wahrscheinlich in Lsg- 
zerfallen war. Da sie auBerdem schon an k. HCI Phenylhydrazin abgibt, ist VIII. 
wahrschoinlicher. — Anders verlauft die Kondensation des B e n z a la c e te s s ig e s te rs  mit 
Phenylhydrazin in saurem Medium, am besten Eg. Es entsteht das Phenylhydrazon IX., 
dessen freie Saure bei der KMn04-Oxydation reichlich Benzoesiiure liefert (Konst.- 
Beweis). IX. laBt sich mit Eg. glatt zum Pyrazolinderiv. X. isomerisieren, das ltn 
Gegensatz zu VI. keine Neigung zur H-Abspaltung zeigt. Um so auffallender ist es, 

•daB bei eintagigem Stehen von IX. mit alkoh. KOH keine Verseifung, sondem Ring- 
schluB u. Oxydation zu V. erfolgt. Der Ester X. laBt sich iiber die zugehórige Saure 
zu I. abbauen, womit seine Konst. bewiesen ist. — AnschlieBend wurden die bekannten 
Dicarbonsauren XI. u. XII. auf Esterbildung untersucht. Unter gleichen B ed in g u n g e n  
liefert XI. 70—80%, XII. nur ca. 10% Dimethylester, was die Formeln yerstehen 
lassen. — Durcli Zufall wurde gefunden, daB H. auch in einer Form vom F. 72° auf- 
treten kann, u. zwar stellt diese die stabile Form dar, in welche die vom F. 63° durcli
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Impfen iibergeht. Liegt die stabile Fonn einmal vor, ist die andere infolge Kcimwrkg. 
nicht wiederzuerhaiten. Es handelt sich wie in ahnlichen Fiillen nm eine feinere, noch 
unerklarliche Isomerie. Vielleicht beruht die oben erwahnte Abweichung im F. der 
Verb. III. auf der gleichen Erseheinung. — Das aus Athylidenacctessigcster u. Phenyl
hydrazin von K n o r r  (1. c.) erhaltene Ol, das bei der Dest. unter H-Abspaltung in 
den l-Phenyl-3,5-dimethylpyrazol-4-carbonsaureester iibergeht, ist das Phenylhydrazon 
des Ausgangsesters u. liefert demgemaC bei der KMn04-0xydation Essigsaure.

CH3• C*CH,• CH• CSH5 CH3• C• CH : C■ C„H5 C„H5-C-CH : C-CII,
I. K--------N-C0H3 ir. N------- Ń-C0H6 III. N-----------Ń-C6H6

CH3 • C • C II: CH • C0HS CH, ■ C • C(C02R).: C • C6H5 C,H* • CH • C(C02K ): C • CH3

IV. N-N(COC6H5)-C6H6 V. N------------- N-CcHs VI. NH-------------Ń-C6H5
VII. C6H5-CH------------- CHS • C • CH2 • C02C2H5

C0H6-CH(OH).NH-NH.C6H6 VIII. ŃH-NH-CeHs N-NH-C6H6
TV CH3-C-C(COsE):CH-C6H5 v  CHs• C• CH(COjIl)• CH• C8HS

JL X. li i
N----- — — NH-C8H5 N---------------- N-C6II5

C02H-C-C(C02H):C-C6Hs C0Hn-C-C(CO2H):C-COsH
Al. IL i XII. II l

N------------- N-C0H5 N------------- N-C0HS
V e r s u c h e .  3-Methyl-l,5-diphenylpyrazolin (I.) Aus Benzalacetonphenylhydr- 

azon mit sd. Eg., F. 114—116°, — Benzałaceionbenzoylphenylhydrazon, C23H20ON2 (IV.). 
Aus den Komponenten in li. A. Gelbliohe Blattchen aus CH3OH, F. 127,5—128,5°,
11. in Aceton, Bzl., zl. in A., A. Mit sd. alkoh. KOH wird nur das Benzoyl abgespalten, 
mit sd. Eg. -f- HC1 entsteht I., mit sd. Eg. allein (1 Stde.) l-Acdyl-2-benzoyl-2-phenyl- 
hydrazin, C15H140 2N2, aus CH3OH, F. 151—152°. — 5-Methyl-l,3-diphenylpyrazol, 
C1SH14N2 (III.), Kp. 340—345° (niedriger ais bei K n o r r  u . B l a n k ), rhomb. Krystalle 
aus Lg., F. 77—77,5°, meist 11. Pikrat, gelbo Prismen aus CH3OH, F. 108—109°. — 
Jodmełhylał, C17HMN2J. Im Toluolofen. Aus A., F. 188°. — 4 (ł)-Bromderiv., C16H13 
NjBr. In Chlf. Nadelchen aus PAe., F. 58—59°, meist 11. — 5-Methyl-l,3-diphenyl- 
pyrazol-4-carboneduremelhylester, C15Hle0 2lST2. Aus der Saure (KNORR u . B l a n k ) 
mit sd. 3%ig. methylalkoh. HC1. Prismen aus CH3OH, F. 100—101°, 11. auBer in A., 
kg- — l>3'Diphenylpyrazol-4,5-dicarbomauredimeihylester, C19H10O4N2. Aus der Saure 
XII. (Darst. nach K n o r r  u. D u d e n , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 2 6 . 114 [1893]) wie 
Torstehend. Nadelchen aus CH3OH oder Bzl. +  PAe., F. 150,5—151,5°, 11. auBer in 
PAe. — l,3-Diphenylpyrazol-4-carbons&ure, C10H12O2N2. Durch Erhitzen von XII. 
auf ca. 200°. Krystalhn. Pulyer aus Essigsaure, F. 202—203°, 11. in A., Aceton, wl. 
in A., Bzl., Lg. — 1,3-Diphenylpyrazol. Aus XII. bei 230°. Kp. 330—335°, aus Lg., 

84°. — Benzalaceles&igsaureathylesUrphenylhydrazon, C19H20O2N2 (IX.). Aus den 
Komponenten in Eg. bei Zinmertemp. Gelbe Tafeln aus CH3OH, F. 149—150°, 11. 
in Aceton, Chlf., zl. in A,, A., B z l. Farbung mit HC1 tiefgelb, mit H2S04 orange. — 
Freie Saure, C1;H360 2N2. Mit sd. alkoh. Lauge, aus alkal. Lsg. umfallen. F. unscharf 
94—96° unter C02-Abspaltung, 11. in A., A., Eg., Bzl., wl. in W., Lg. Gibt frisch 
keine, nach einjgen Tagen deutliche Pyrazolinrk. — 3-Methyl-l,5-diphenylpyrazolin-4- 
Mrhonsaureathylester, Cj<|H2()0 2N2 (X.). Aus IX. mit sd. Eg. (1 Stde.). Nadelchen 
aus CH3OH, F. 83—84°, 11. in A., Aceton, Bzl., zl. in A., Lg., unl. in konz. HC1. Pyr
azolinrk. schwach rotviolett, yerganglich. Entsteht auch direkt aus Benzalacetessig- 
ester u. Phenylhydrazin in h. Eg. — Freie Saure, Cj,H160 2N2, krystallin. Pulver aus 
Chlf. -j- PAe., F. 123—124° unter Gasentw., 11. in A., A., Aceton, Eg., wl. in Bzl., 
Lg., swl. in W., sehr zersetzlich. Gibt beim Erhitzen iiber den F. I. — Phenylhydrazon 
^  y-\u'-Phenylhydrazinobenzyl]-aceiessigsdureathyle8ters, C^H^OjN, (VIII.). Aus 
Benzalacetessigester u. Phenylhydrazin in A. unter starker Kiihlung neben 5-Methyl-l,3- 
diphenylpyrazol-4-carbonsaureester. Nach Waschen mit CHaOH F. unscharf 118.'
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bis 128°. — 3-Methyl-l,5-diphenylpyrazol (II.)- Aus Benzoylacetessigester. Aus PAe., 
F. 62—63°. Pikrał, golbe Prismcn aus CH30H, F. 124°. — Jodmeihylat, F. 186°. —
l,S-Diphe)iylpyrazol-3,4-dicarbomduredimethylesłer, C19H10O.,N2. Aus der Saure XI. 
(Darst. nach K n o r p . u . L a u b m a n n , Ber. Dtseh. Chem. Ges. 2 2 . 175 [1889]) wie oben. 
Nadeln aus CH3OH, F. 97—97,5°, 11. in A., Aceton, Bzl., zl. in A., Eg. — 1,5-Diphenyl- 
pyrazol-4 (t)-carbomiiure, C16H120 2N2. Durch Erhitzen von XI. entstehen Prodd. 
von Yerschiedenen FF. Eine Probe besaB, aus verd. Essigsśiure, F. 162—164°. —  
Athylidenacetessigsauredthylesterphenylhydrazon, C11H180 2N2. Mit 11/2 Mol. Plienyl- 
hydrazin, t)berschu6 mit verd. HCl entfernen. Ol, nicht unzers. destillierbar. Gibt 
schon bei 70° H ab. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 5 9 . 611—24. Marburg, Univ.) L b .

Harold Atkinson und Isidor Morris Heilbron, SłyrylpyryKumsalze. VI. Styryl- 
derivate des 9-Methylxanlhyliumchlorids und 3,6-Dioxy-9-methylxanthyliumchlorid$. 
(V. vgl. Journ. Chem. Soc. London 1 2 7 -  690; C. 1 9 2 5 . II. 37.) Die Leichtigkeit, 
mit welcher 6-Oxy-9-methylfluoron (II) mit HN02 zum i-Nitrosoderiv. reagiert (Kehr- 
m a n n , Liebigs Ann. 3 7 2 . 287 [1910]) macht es wahrscheinlich, daB die Methylgruppe 
eines Xanthyliumkernes in 9-Stollung dieselbe Rcaktionsfahigkeit zeigen wurde, wie 
sie die a- oder y-Methylgruppe der Benzopyryliumreihe besitzen. D eck e r (Ber. 
Dtsch. Chem. Ges. 3 8 . 2493 [1905]) hat 9-Methylxanthyliumchlorid ais FęCl3-Doppel- 
salz aus Methyl-MgJ u. Xanthon erhalten. Das freie Chlorid ist schwer zuganglich, 
doch kann an seiner Stelle eine atli. Lsg. des leicht zugiinglichen 9-Methylxanlhenols 
(III) angewandt werden, u. es entsteht liieraus mit Benzaldehyd u. HCl 9-Styryl- 
xavihyliumchlorid (I), welches bereits von Z ie g le r  u. Ochs (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 
5 5 . 2257; C. 1 9 2 2 . III. 1130) beschrieben worden ist. Analog lassen sich auch Kon- 
densationen mit p-Oxybenzaldehyd, p-Methoxybenzaldehyd, Piperonal u. Vanillin 
ausfiihren. Die im Styrylrest substituierten Styrylxanthyliumsalze sind tief gefarbte 
Verbb., 11. in HCOOH. 4'-Oxy-9-styrylxanthyliumcMorid (IV) gibt in HCOOH eine 
rotviolette Lsg., welche beim Verdiinnen mit W. langsam in blau umschlagt. Vff. 
fuhren diese Farbenerschcinungen auf die B. einer chinoiden Anhydrobase V zuriick, 
wahrend im Falle des 4'-Methoxyderiv., wo eine solche U m la g e ru n g  ausgeschlossen 
ist, die Carbinolbase VI entsteht. Z ie g le r  u. Ochs (1. c.) geben an, daB beim Ver- 
reiben von I mit A. 9-Styrylxanthylathylather (VII), beim Kochen 9-S ty ry lx a n th en  
(VIII) entstehen. Vff. finden, daB die am Styrylrest substituierten Chloride, wenn 
sie mit A. in Beriihrung gelassen werden, farblose krystallinische Substanzen bilden, 
wrelche fur die genannten Formeln zu hohe Kohlenstoffgehalte aufweisen. Durch 

' Kondensation von 3,6-Dioxy-9-methylxanthyliumchlorid in A. mit dem entsprechenden 
Aldehyd u. HCl lassen sich 3,6-Dioxy-9-styrylxanthyliumsalze herstellen, welche in 
A. ohne Vcranderung 1. sind.

c h 3
j>C-CH: CH-C^Hj A rH  0 „

1 CoHł<  > C aH4 V

ni 11 1 J a r  111 C^ ^ < 0 > C»H‘ci

Cl
CcH4< £ > C 6H4

HO CHiCHcf \ 0 C H 3 C4H5O ^ J ) H : CH • CdH., CH-CH: CH-CeHs

1< o > c t)H 1 t T  c«h 4< q > c«h 4 v i i  c3h ,X o > c, h 4 v i i i

V e r s u c h e. Xanthon liefert mit CH3-MgJ u. nachfolgender Behandlung de3



1 9 2 6 .  I . D . O r g a n is c h e  C h e m i e . 3 3 3 5

Reaktionsprod. mit HC1 9-Methylxanthyliumchlorid, aus wasserfreier HCOOH u. A.,. 
F. 175°, FeCIj-Doppelsalz, F. 204°. Die Herst. de3 9-Styrylxanthylmmehlorides 
gesohieht in der Weise, daB in eine ath. Lsg. von 9-Methylxanthenol u. dem ent- 
sprechenden Aldehyd trookener HC1 eingeleitet wird. Mit Benzaldehyd 9-Styryl- 
mnthyliumchlorid, Platten vom F. 95° u. rote Nadeln vom F. 66—92° (unscharf). 
ZnCla-Doppelsalz, F. 188°, Athyliither, F. 168—169°. Mit p-Oxybenzaldehyd 4'-Oxy- 
S-styrylxanłhyliumchlorid, C21H150 2C1, aus HCOOH mit 1-HCOOH, in Eg. violette 
Lsg. Aus HCOOH mit W. die Anhydrobase V, mit A. eine farblose Verb. vom F. 228° 
(aus Aceton). Mit p-Methoxybenzaldehyd 4'-Methoxy-9-styrylxanthyliumcMorid, 
C22H170 2C1, aus Chlf. mit HC1 griine Nadeln vom F. 98°, 11. in HCOOH u. Eg. mit 
violetter Farbę. Mit A. eine Verb. vom F. 194°, FeCI3-Doppelsalz, Verfarbung bei 
175°, Zers. bei 212°. 4'-Oxy-3'-methoxy-9-styrylxanthyliunichlorid, C22H i,03C1, aus 
HCOOH mit 1 ■ HCOOH, F. 135°. 3',4'-Methylendioxy-9-slyrylxanthyliumehlorid, 
C22H160 3C1, ais ZnCL-Doppelsalz analysiert. Resacetophenon u. Resorcin geben bei 
140—150° mit 'gasfórmiger HC1 behandelt 3,6-Dioxy-9-methylxanthyliumchlorid. 
Hieraus mit p-Oxybenzaldehyd wie oben 3,4',6-Trioxy-9-styrylxanthyliumcMorid, 
C21H150 4C1, aus HCOOH Nadeln, rot im durchfallenden, griin im auffallendcn Licht, 
F. 273—2740. 3,6-Dioxy-4'-methoxy-9-styrylxanthyliumchlorid, C22H170iCl, aus HCOOH 
goldgelbe Platten, F. 282° (Zers.). 3,4',6-Trioxy-5'-methoxy-9-styrylxanthyliumcklorid, 
C22H1706C1, aus HCOOH Nadeln, violett mit grimeni Glanz, stark hygroskopisch, 
F. 244—245°. 3,6-Dioxy-4',5'-methylendioxy-9-styrylxanthyliumchlorid, C22H130 5C], 
aus HCOOH bronzegruno Nadeln, Zers. bei 316°. Mit p-Dimethylaminobenzaldehyd
3,6-Dioxy-4'-dimethylamino-9-styrylxanthyliumcMorid, C23H20O3NCl, aus viel A. griine 
Nadeln, welche sich beim Erhitzen rot fiirben. (Journ. Chem. Soc. London 1 9 2 6 .  
676—84. Liverpool, Univ.) T a u b e .

A. Tschitschibabin und G. Menschikow, Alkylierimg des a- Pyr id ylnitramids.
I. Eine neue der Kishner-Wolffschen analoge Reaktion. (Journ. Russ. Phys.-Chem.

A. Tschitschibabin und N. Posdnijakow, x,f3L-Diaminopyridm. Da der Bau 
des 2,5-Diainińopyridin3 dem von p-Phenylendiamin analog ist, so erwarteten Vff. 
eine Kondensation desselben mit Phenol bei Ein w. von Pb02; es tra t aber keino

Krystalle (aus verd. A.), F. 188—189°, swl. in h. W., 11. in A. u. Sauren, farbt im 
sauren Bad die Seide goldgelb, die Wolle braungelb. — AuBerdem wurde aus a-Amino- 
/Ji-nitropyridin u. 3 Moll. Acetanhydrid auf dem Wasserbad am RiickfluBkuhler das 
u-Acetamino-fi^nitropyridin, C7H70 3N3, synthetisiert: fast farblose Krystalle (aus 
Bzl.), F. 196“, konnten nicht zum a-AcetaminoĄ-arainopyridin reduziert werden. 
<Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. 57- 297—99. 1925.) B ik e k m a n .

A. Tschitschibabin und R. Perssitz, Benzoldiazo-u-amirurpyridin. Benzol- 
diazo-a-aminopyridin, C6HS-N: N-NH-C5H.,N (vgl. T s c h i t s c h i b a b i n  u. S e i d e , 
Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. 4 6 . 1226; C. 1 9 1 5 . I. 1064) gibt bei Erwarmung mit 
Anilin u. Anilinhydrochlorid Aminoazobenzol u. oc-Aminopyridin, bei intensiver E r
warmung mit a-Aminopyridin u. a-Aminopyridinhydrochlorid a-Anilinopyridin u. 
andere Prodd. unter N2-Entw. — Benzoldiazo-y.-aminopyridin, aus 5 g diazotiertem 
Anilin u. 5 g a-Aminopyridin in gesatt. NaHC03-Lsg., schwach gelbliche Nadeln 
(aus Lg.), F. 176°. 10 g Substanz liefern mit 5 g Anilinhydrochlorid u. 25 g Anilin

Ges. 5 7 . 315—18. 1925. — C. 1 9 2 5 . I. 1498.) BlKERMAN-

HO
\

Rk. ein. Dagegen konnte der Farbstoff 
CyJI^ONi (vgl. nebenstehende Formel) aus 
dem diazotierten 2,5-Diaminopyridin (man 
lost 2 g salzsaurcs Diamin in 60 ccm W. 
auf, setzt 1,4 g konz. H2SO* u. bei Eis- 
kiiklung 1 g NaNO, in 30 ccm W. hinzu)
u. ^3-Naphthol dargestellt werden: braune
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bei 100—105° 10,5 g salzsaures Aminoazobenzol u. 3,5 g a-Aminopyridin. (Joum. 
Russ. Phys.-Chem. Ges. 57. 301—04. 1925. Moskau, Techn. Hochsch.) Bikerman.

M. Oparina, Untersuchung der Kondemationsprodukte aus i-Valeraldehyd und 
Ammoniah in Gegenwart ton Aluminiumoxyd. Bei der Kondensation von i-Valer- 
aldehyd mit NH3 haben sich 3 Verbb. gebildet: Valerilrin (ygl. TSCHITSCHIBABIN 
Joum. Russ. Phys.-Chem. Ges. 37- 1229; C. 1906. I. 1438) (I), y-i-Butyl-fijfiydi-
i-propylpyridin (II) u. fi,^-Di-i-propylpyridin (III), dereń Konst. folgendermaBen 
bestimmt wurde: Aus dem Bildungsschema, das auch von TSCHITSCHIBABIN, MoSCH- 
KIN u. T j a s h e l o w a  (Joum. f. prakt. Ch. 107.132; C. 1924. II. 308) u. yon T s c h i t s c h i - 
b a b i n  u. O p a r i n a  (Journ. f. prakt. Ch. 107. 145; C. 1924. II. 308) bestatigt wurde, 
lolgt die /J./Ji-Stellung der i-Propylgruppen. Bei Oxydation mit HN03, dio die i-Propyl- 
gmppen nicht angreift (sie laBt III unverandert), erhalt man aus I die Saure V, woraus 
durch KMn04 VI u. VII entstehen. Die Konst. von VI wird durch tlberfuhren ins 
/3-i-Propylpyridin bei Dest. iiber Ca(OH)2, durch fiir die a-Carboxyle charakterist. 
Farbrk. mit FeS04 u. durch Unfahigkeit, ein Anhydrid zu bilden, bewiesen. Kon- 
stitutionsbeweis fur VII: B. von /9-i-Propylpyridin bei Dest.; Erhohung der Aciditat 
auf das doppelte durch Erwarmurig mit Na OH; Farbrk. mit FeS04. Dadurch werden 
auch die Formeln V u. I  gesichert. Bei der HNO,-Oxydation von II entsteht VIII- 
Man konnte fiir II auch die Formel IV erwagen, die aus dem die A u sgangssubstanz  
verunreinigenden opt.-akt. Aldehyd C2H5-CH(CH3)-CHO entetehen konnte, aber 
die Oxydation von IV hatte zu VI gefiihrt. Die Formel VIII wird nicht weiter bewiesen; 
man stcllte aber fest, daB die Saure keine Rk. mit FeS04 gibt. Die Konst. von III 
folgt daraus, daB die Base zu IX oxydiert werden kann. III entsteht augenschein lich

OHC 
(CHg)jCH • CH2 ^ 'C H 2.CII(CH3)2

CHO CHO • CH, • CH(CH3),
n h 3

CH
(CH3)jCH - - <■'« inrr v

CHj-CHcd-yj

N

N 
CHj-COOH
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aus NH3, 2 Moll. i-Valeraldehyd u. 1 Mol. Formaldehyd, der bei der Warmezers. des
i-Valeraldehyds gebildet wird.

V e r s u c h e .  Aus 1250 g teehn. i-Valeraldehyd wurden beim t)berleiten iiber 
A120 3 bei 360—370° mit NH3 402 g Basen gewonnen, die fraktioniert u. mit Pikrin- 
saure gefallt wurden. Die Fraktionen 220—258° ergaben 258 g Pikrat von I, die 
Fraktion 240—250° lieferte auch 17 g Pikrat von II, die von 200—220° u. 220—240°
112 g Pikrat von III. — a.-Valeritrin (neue Bezeichnung) (I), aus dem Pikrat, Kp. 
256,5—258°, D.°0 0,8981. Wird durch KMn04 zu einem Gemisch von Fett- u. von 
Pyridincarbonsauren oxydiert. Bei 19 Stdn. langem Kochen mit viel HN03 (D. 1,4) 

‘entsteht XI (ais Nitrat) u. V. Pikrat von I: gelbe Prismen (aus A.), F. 133°.—  Verb. 
CJ5ffii30 4A73 (XI), gelbes Ol, geht bei Dest. unter vermindertem Druck in XII, bei Red. 
mittels Fe u. verd. Eg. in XIII iiber. Gibt ein langsam krystallisierendes Nitrat, 1. in 
HC1 u. H2S04, bestandig gegen sd. 10°/oig- KOH; Pikrat: C15H230 4N3 +  C6H30 7N3, 
Krystalle (aus Athylacetat), F. 187°. Chloroplatinat: 2 -f- H2PtClc, gelbe
Nadeln (aus A.), F. 208°, swl. in W. — c/.-i-Butyl-fi, fi^diacetylpyridin (XII), aus XI 
in sehr geringer Ausbeute; Pikrat, C13H j,02N -f- C6H30 7N3, Krystalle (aus A.), F. 139 
bis 140°. — ct-i-Butyl-fi^i-propyl-fi-acetylpyridin (?) (XIII), Pikrat, C14H!1ON +  
C,jH30,N3, F. 142—143°. ■— fi,fil-Di-i-propylpyridyl-o.-essigsa.ure (V), Ausbeute: 40 g 
aus 100 g I, Reinigung iiber das Cu-Salz. Krystalle (aus 50°/oig. A.), F. 146°. LI. in A., 
A., wl. in W. Farbt sich mit FeS04 nicht. Ag-Salz, AgCi3HJ80 2N unl. in W., Nadeln. 
30 g Saure wurden dreimal mit je 60 g KMn04 in 11 W. gekocht; die mit A. entfarbte 
Lsg. wurde nach Filtrieren eingedampft u. angesauert; der Nd. wurde mit h. W. aus- 
gezogen, das beim Abkiihlen zuerst Nadeln, dann Pulver absetzt, aus welch letzterem 
auch die in h. W. unl. M. besteht. — Das Pulver stellt VI dar, fallt pulyerig auch 
aus Eg. u. 2%ig. HC1 aus, F. 208°. Gibt, in Soda gel., mit sd. wss. KMn04 die Lacton- 
eaure VII. — Die Nadeln bestehen aus der Verb. VII, C10H9O4N, F. 283°. Bestandig 
gegen sd. wss. KMn04 u. sd. HN03 (D. 1,4). — fi-i-Propylpyridin, CeHnN, welches 
aus VI oder VII bei Dest. mit Ca(OH)2 entsteht, wurde auch synthet. dargestellt durch 
Red. des /3-Pyridyldimethylcarbinols, NC5H4-C(OH)(CH3)2, (2,5 g) mit 5 g  konz. H J 
»• 1 g rotem P bei 16-std. Kochen am RuckfluBkiihler. Ausbeute: 1,8 g., Kp. 177 
bis 178°, D.°„ 0,9328, D.16lg 0,9227. Chloraurat, C8HnN - f  HAuC14, hellgelbe Prismen 
(aus verd. HC1), F. 100°. Chloroplatinat, 2CeHnN -{- H2PtCl6, Nadeln (aus verd. HC1), 
F. 186°. Pikrat, C8HnN +  CsH30 ;N3, langliche Prismen (aus A.), F. 136°. Gibt an- 
scheinend ein Doppelsalz mit Zn J 2. — Dimethyl-fj-pyridylcarbinol, C8HuON, aus Nicotin- 
sauremethylester, NC5H4-C02-CH3, u. Methylmagnesiumjodid in A., F. 58°, Kp.12140 
bis 141°. Schimmelriechend, 1. in Chlf. Pikrat, Blattchcn (aus A.), F. 150°. — / i  g 
Carbinol lieferten bei schwachem Kochen mit 40 ccm Eg. u. 8 ccm H2S04 6 g ft-i- 
Propenylpyridin, NCjHj • C(CH3): CH2, welches dargestellt wurde, weil man bei Dest. 
von VII mit Ca(OH)2 seine B. erwartete. Kp. 187—188°, Kp.20 110°, D.2020 0,97 71. 
Cfiloroplatinat, 2C8H,N -f- H2PtCl6, orangefarbene Nadeln (aus verd. HC1), F. 152°. 
Pikrat, C8H8N -f- CeH30 7N3, orangefarbene Nadeln (aus A.), F. 156°. —  a -Methyl-f),{ix- 
d>-i-propylpyridin (?), C12H1SN, aus V bei Dest. mit Ca(OH)2, Kp. 220—222°, D.°„ 
0.9140, D .ls4 0,9002; wird durch sd. HN03, durch HCHO oder Benzaldehyd +  ZnCl2 
im Einschmelzrohr nicht angegriffen, durch KMn04 unter B. von aliphat. Oxysauren 
ztrs. Chloroplatinat, 2C12H18N +  H2PtCl6, gelbe Nadeln, F. 205° (Zeri.), wl. in verd. 
HC1. Pikrat, Prismen (aus A.), F. 98—100°. — y-Valerilrin (II), aus dem Pikrat, 
Kp. 255—256° (unkorr.), riecht schwacher ais a-Valeritrin, D.° 0,9005, D .154 0,8888. 
Chloroplatinat, 2CI5H25N +  H2PtCl6, orangefarbene Prismen (aus verd. HC1), F. 210° 
(Zers.), wl. in W. Pikrat, CJ5HMN +  C6H30 7N3, hellgelbe Prismen (aus Athylacetat),
F. 1340 — fijfi^Di-i-propylpyridin, (III), aus dem Pikrat, F. 46° (es ist die erste feste 
lyridinbase!), Kp. 223—224°. Riecht pfefferminzartig. Chloroplatinat, 2CnHł7N -f- 
:^C 16, orangefarbene Nadeln (aus verd, HC1), F. 185° (Zers.). Pikrat, CUH17N +
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C6H307N3, goldgelbe Nadeln (ans Athylacetat), F. 131—132°. ILI tritt ais Hauptprod. 
auf beim tJberleitcn uber A120 3 bei 3S0—390° eines Gemisches aus 1 Teil C2H5-0'C H 2-
O-CjjHj mit 2 Teilen i-Valeraldehyd u. NH3. — Bei Oxydation von II mit sd. HN03 
(D. 1,4) entsteht anscheinend ein Dinitroderiv., ClbH23OtN3 (?), dessen unreines Pikrat 
boi 152—155° schm., u. die Saure VIII, die, iiber Cu-Salz gereinigt, in grofien Prismen 
krystallisiert, in A., A. u. W. 1. ist u. die Formel C13H190 2N hat. — Bei Oxydation 
von III mittels 3%ig- KMn04 auf dem Wasserbad wurde in 70—80%ig. Ausbeute 
die Verb. IX dargestellt, CnH j,02N, Krystalle (aus A.), F. 146°, entha.lt 20H (Probe 
mit CH3MgBr), kann nach SCHOTTEN-BAUMANN nieht benzoyliert werden, liefert 
mit sd. HN03 (D. 1,4) fast quantitativ Dinicotinsaure (F. 323°), mit rotem P u. konz. * 
H J  fast quantitativ III. Die Verb. IX wurde auch aus dem Dimethylester der Di
nicotinsaure, CH3-OOC3-C5H3N5-COO-CH3, u . CH3MgJ gewonnen; ais Nebenprod. 
erscheint dabei die Verb. X, C10HlaO3N2, F. 128°. — fifiy-Di-i-propenylptjridin, CH2: 
C(CH3)3-C5H3N5-C(CH3):CH2, aus 8 g IX mit 30 ccm Eg. u. 5 ecm H2S04 beim kurzeń 
Aufkochen; Reinigung iiber das Pikrat. F. 5°, Kp. 242—243°. Ausbeute: 5 g. Ent- 
farbt KMn04 u. Brom sofort. Wird durch sd. HN03 (D. 1,4) zur Dinicotinsaure oxy- 
diert. Pikrat, grellgelbe Nadeln (aus A.), F. 150°. (Journ. Russ. Pliys.-Chem. Ges. 
57. 319—41. 1925. Moskau, Techn. Hochsch.) B i k e r m a n .

A. Tschitschibabin, D. Witkowski und M. Lapschin, Uber die Nitrieruwj 
von «- und y-Aminochinólinen. (Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. 57- 305—13. 1925. — 
C. 1925. II. 298.) ' B i k e r m a n .

W ard J. Mac Neal und John A. Killian, Chemische Unłersuchungen iiber poly- 
chrome Mełhylenblaufarbstoffe. Es werden einige Deriw. des Methylenblaus unter- 
sucht, wodurch etwas Lieht in die Strukturverhaltnisse desselben geworfen wurde.
— Dimethylenblauchromat, (C16H18N3S)2Cr04-6 H20  (I), entstand bei Behandlung 
einer warmen verd. Methylenblaulsg. mit Kaliumdichromat. — Methylenazur B  oder 
Trimethylthionin, aus I durch 5-std. Erhitzen mit vcrd. Salzsaure u. Formalin bei

LuftabschluB, ist unbestańdig u. zersetzt 
g m  sich beim Erhitzen. Es wurde das Jodid,

■̂ 3p^>N_j  3 C15H16N3SJ, das Bromid, Chlorid, sil. in
| | | | \ j j  W. u. Zinkchlorid-Doppelsalz dargestellt.

Fur das Jodid nehmen Vff. nebenst. 
Struktur an. — Methylenazur A oder 
a.-Dirnethylthiohin wurde entweder beim 

Erhitzen von Methylenblau u. Kaliumdichromat in verd. Salzsaure oder in roiner 
Form aus dem Chromat des Meihylenazurs B  mit verd. Saure gewonnen. Es ist weniger 
loslich ais Trimethylthionin u. kann leicht ais Clilorid ausgesalzen werden. Zur Ana- 
lyse wurde das Jodid, C14H ,4N3SJ yerwandt. — Methylemiolett oder Diniethylthio- 
nolin, C14H12ON2S, konnte aus Methylenblau, Methylenazur B oder A durch Er
hitzen in verd. alkal. Lsg. in Ggw. eines komplesen loslichen Ammoniak-Silber- 
oder Kupfersalzes oder in Ggw. von alkal. Zinkat oder Chromat erhalten werden.
— Die geschilderten Rkk. spreehen fiir die Annahme von BERNTHSEN u. 
H a n t z s c h  ( L i e b i g s  Ann. 230. 73 [1885]; Ber. Dtsch. Chem. Ges. 39. 1804 [1906]), 
daB dio Struktur des Methylenblaufarbstoffes p-chinoider Art ist. (Journ. Americ. 
Chem. Soc. 48. 740—47. New York, Post-Graduat Med. School and Hospital.) WlN.

P. Aschmarin, Uber den Aminosauregehalt einiger Proteine. Von der tlberlegung 
ausgehend, daB oin EiweiBmolekiil nur eine ganze Zahl von Aminosaureradikalen ent
halten kann, korrigiert Vf. die experimenteli gefundęnen Zahlen fiu: die Zus. der 
Proteine. So wird z. B . im Casein 1,5% Tryptoplian gefunden, was fiir 1 Mol. Casein 
( =  8888 g; VAN S ly k e  u . B o s w o r t h ,  Journ. Biol. Chem. 14. 228; C. 1913. I. 2044) 
0,65 Mol. Tryptophan entspricht; Vf. rundet auf 1 Mol. ab, was f i ir  d e n  Tryptophan- 
gehalt des Caseins 2,3% ergibt. Die Differenz 2,3—1,5 soli bei der Analyse verloren
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gegangen sein. Die Berechnungen werden mit den Yersuchsangaben von O s b o h n e  
yerglichen, der den Tryptophan-, Łysin- u. Cystingehalt der Proteinę aua ihrem Nii.hr- 
wert folgerte. (Aroh. So. biolog. St. Petersb. 23. 327—46. 1924. St. Petersburg, Inst. 
f. exper. Med.) BlKERM AN.

E. Biochemie.
Robert Charnbers, Die Wirkuńg der Elektrolyle auf den -phijsikalischen Zustand 

des Protoplasmas. Experimente, die zeigen, daB ein Einbliok in den Zustand des Proto- 
plasmas nur dann erreieht -werden kann, wenn es gelingt, experimentell in dem Proto- 
plasma einer Zelle zwischen „einzelncn Regionen“ zu untersebeiden. (Amer. Naturalist
60. 121—23. New York-City, CORNELL-Univ.) Huckel.

Wilhelm starlinger, Uber das Yerhalten neutro.hr Natriumcaseinate bei Membran- 
hydrolyse. Nach P oL A N Y I (vgl. FlSC H EN IC H  u . P o i.A N Y I, Kolloid-Ztsehr. 36. 275;
C. 1925. II. 642)-sind Caseinionen in Na-Caseinatlsgg. (I) am Stromtransport nicht 
beteiligt. Vf. lehnt nach seinen Verss. diese SchluBfolgerung ais zu weitgehend ab. 
(Vgl. P l a t t n e r ,  Kolloid-Ztsehr. 33. 98; C. 1923. III. 1027.) Durch Elektrolyse 
gereinigte I yerringerten unter Toluol in mehreren Monaten nicht ihr Leityermogen
u. zersetzten sich nicht autolyt., wahrend durch bakterielle Einw. (auch in Ggw. von 
Campher) das Leitvermógen um ein Vielfaches yermehrt wird. Bei der Membran- 
dialyse neutralen Na-Cagcinats (mit Toluol) hat infolge membranhydrolyt. Vorgange 
neben einem geringen autolyt. Zerfall des Caseins, wodurch im Dialysat je nach der 
Zeit u. Durehlassigkeit der Membran mehr oder weniger nichtkoagulable u. auch 
koagulable N-Verbb. auftreten, ein bedeutender Ubertritt von Na statt. Die [OH'] 
ist nur wenig im Dialysat erhoht; ais Anionen des Na" werden die dialysierten N-Korper
u. HC03' angesehen. Aus dem Na- u. N-Gehalt u. den spezif. Leitfahigkeiten der 
Innen- u. AuBenfll. nach der Dialyse wird gefunden, daB der CaseinuberschuB in der 
Innenzelle eine starkere Inaktivierung des Na’ im Gefolge hat. (Biochem. Ztsehr. 170-
1—17. Wien, Lab. f. physik.-chem. Biologie, Uniy.) L o h m a n n .

E a. P flanzenchem ie.
J. Arthur Harris, Die Anhaufimg von Chloriden in den Blalłgewebssufleti von 

ugyptischer Baumwolle mit dem Vorriicken der Jahreszeit. (Vgl. S. 1901.) Verfolgung 
des Cl-Gehalts in yerschiedenen Wachstumsstadien. (Proe. of the soc. f. exp. biol. 
a. med. 22. 415—17; Ber. ges. Physiol. 33. 83—84. 1925. Minneapolis, Dep. of botan. 
uniy. of Minnesota. Ref. A r n b e c k . )  O p p e n h e i m e r .r

Nobuzo N akam ura, Ober das Vorkommen von Methylmercajitan in frischerRa- 
phanuswurzel (Daikon, Raphamts 8ativus, L.). Vf. hat in der frischen Raphanuswurzel 
Methylmercapian nachgewiesen, indem er die zerriebene Wurzel im Vakuum dest. u. 
die Dampfe in A. leitete. Diese L sg . zeigt alle Rkk. des Methylmercaptans. Es wurde 
noch die Hg-Verb. isoliert u. durch Rkk. u. Elementaranalyse identifiziort. Aus 40 kg 
frischer Wurzel wurden 3 g Roh-Hg-Verb. =  0,31 g Mercaptan isoliert. (Biochem. 
Ztsehr. 164. 31—33. 1925. Agrikulturchem. Inst. d, Uniy. Tokio.) L a s c h .

B. Sanjiva Rao und Jo h n  Lionel Simonsen, Das Vorkommen von Sikestren. 
(Journ. of the Indian Inst. of Science 8. 287—94. — C. 1926.1. 1421.) F a l k e n t h a l .

R. Fosse, Uber einen neum natiirlichen Pflanzenstoff: Allanloinsaurt. (Vgl. 
S. 2362.) Vf. glaubte zunachst, daB das 1. c. festgestellte Ureid Allantoin sei. Dies 
hat sich aber ais unzutreffend erwiesen, da eine wss. Lsg. desselben beim Erhitzen 
(einige Min.) oder bei Zimmertemp. (einige Tage) weder Harnstoff noch eine die Hyclr- 
azmrk. zeigende Substanz liefert, sondern erst nach Einw. von Mincralsaure. Wohl 
aber wird nach S im o n  (C. r. d. 1’Aead. des sciences 138. 426 [1904]) Allantoinsaure 
von W. schon in der Kalte zu Harnstoff u. Glyoxylsaure hydrolysiert. DaB dieselbe
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in den 1. c. angegebenen Blattsaftcn tatsachlioh enthalten ist u. die beschriebenen 
Erscheinungen hervorruft, wurde mittels eines neuen Deriv., der DixanthylaUantoin- 
saure, (C13H90  - NEL • CO • NH)2CH • C02H, bewiesen. Man ist der Allantoinsaure bisher 
in keinem Lebewesen begegnet. — Der mit Pb-Acetat gereinigte PreBsaft der grunen 
Bobne wird mit Xanthydrol gefallt u. der Nd. mit sd. CH3OH erschópfend extrahiert. 
Aus der Lsg. erhalt man nach Einengen Xanthylallanloin (ygl. FOSSE u. H lE U LL E, 
C. r. d. l’Acad. des sciences 177. 199; C. 1923. III. 1019). Die Ggw. von Allantoin 
in dieser Pflanze war bisher unbekannt. — Extrahiert man denselben Nd. erst mit 
sd. A., dann mit Pyridin, so liefert letztere Lsg. eine yoluminose Substanz, in der 
nach Umkr3rstallisieren aus Pyridin reine Dixanthylallantoinsaure vorliegt. — Es 
muB nun die Frage gel. werden, ob die Allantoinsaure ais solche oder in Form einer 
noeh unbekannten Verb. in der Pflanze bezw. in anderen Lebewesen yorkommt. 
(C. r. d. l’Acad. des sciences 182. 869—71.) LINDENBAUM.

Theodor Lipmaa, tlber die physikalischen und chemischen Eigenschaften des 
Rhodozanthins. Das Iłhodozanthin (I), ein Pigment aus der Gruppe der Carotine, 
wird ais ein Isomeres des Xanlh<?phylls, CJ0HMO2 (II), angesehen. Vf. hat ein neues 
Verf. fiir die Trennung beider aufgefunden. Von dem System PAe.-CaC03 werden 
beide adsorbiert, nicht aber das Carotin. Lost man sie dann in CS2, so wird bei er- 
neuter Behandlung mit CaC03 nur II  adsorbiert. I  besitzt folgende Eigenschaften: 
Das Absorptionsspektrum in CS2 zeigt bei 15 mm dicker Schicht eine scharfe, schmale 
Bandę zwischen 652—642, bei diinneren Schichten zwei sehr deutliche Banden zwischen 
575—552 u. 530—515 u. eine weniger deutliche zwischen 490—480. Die Krystalle 
halten sich im Durikeln gut, sind nicht oder sehr wenig autosydabel. I gibt mit konz. 
alkoh. KOH griinlichschwarze, regulare Krystalle (meist Wurfel) einer K-Yerb. Mit 
dem Reagens yon M o l i s c h  (20%ig. Lsg. yon KOH in 40%ig. A.) laBt sich I  im Gegen
satz zu I I  u. Carotin nicht nachweisen. — I u. II unterscheiden sich wio folgt: Krystalle 
von I schwarz, undurchsichtig, yon yiolettrotem Reflex, metallglanzend, yon II glan- 
zend gelb; Absorptionsspektrum von I weist 4, das yon II nur 2 Banden auf; I ist 
leichter 1. in CS2, weniger 1. in PAe. ais II; mit konz. H2S04 gibt I  indigoblaue, II blaue 
Farbung; I  gibt Alkaliverbb., II nicht; I  ist kaum, II  leicht autoxydabel. Die Isomerie 
von I  u. II ist unwahrscheinlich, I diirfte wie das Fucoxanthin ein hóher oxj'diertes 
Carotinoid sein. (C. r. d. l’Acad. des sciences 182. 867—68.) L in d e n b a u m .

H. Hćrissey, tlber die Auffindung des Asperulosids in den Pflanzen. Extraktion 
dieses Glykosids aus Galiuni Aparine L. (Vgl. C. r. d. l’Acad. des sciences 180. 1695;
C. 1925. II. 659.) Die 1. c. angegebenen Erscheinungen bei der sauren Hydrolyse 
des Asperulosids sind auffallend genug, um dessen V. in den Pflanzen mit L e ic h t ig k e i t  
nachweiBen zu konnen. Folgende Rubiaceen gaben ein positives Resultat: Rubia
tinctorum L., R. peregrina L., Galium cruciata Scop., G. verum L., G. mollugo L.,
G. Aparine L., Asperula tinetoria L., Sherardia arvensis L. Isoliert wurde das Gly- 
kosid aus G. Aparine, obwohl nicht in absol. reiner Form, aber rein genug, daB es 
mit Sicherheit an Hand der 1. c. beschriebenen Eigenschaften identifiziert werden 
konnte. (C. r. d. l’Acad. des sciences 182. 865—67.) L i n d e n b a u m .

Felix Ehrlich und Friedrich Schubert, tlber die Chemie der Inkrusten des Flachses. 
(Ygl. S. 2367.) Durch h. W. wird das unl. Pektin des Flachses (Linum usitatissinium) 
hydrolysiert u. bis zu 18% Hydropeklin gewonnen. Dieses besteht aus einem ais Hezo- 
penłosan bezeichneten Kohlehydratanhydrid u. einem Ca-Mg-Salz der Pektinsaure, 
die mit 70%ig. A. yoneinander getrennt werden konnen. Da aus Flaehs mit A. nichts 
herausgelóst wird, miissen beide Bestandteile im Pektin in chem. Bindung yorhanden 
sein. Aus dem alkoh. Auszug yom Hydropeklin erhalt man das Hezopeniosan yon 
[ oc] d  =  —23,1°, das die Orcinrk. gibt, Fehlingsche Leg. schwach, nach der Hydrolyse 
stark reduziert. Mit A. fallender Konz. extrahiert, erhalt man Praparate von [a]o — 

144°. Hydrolyse mit yerd. H2SOt gab ein Zuckergemisch mit 55% Penlosen, 17%
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d-Galaktose, 20% d-Fructose. In den Pentosen wurde l-Arabinose nachgewiesen. Andere 
Hesosen u. Methylpentosen wurden im Gegensatz zu C o r r e n s  (Faserforschung 1. 
229; C. 1922. I. 696) nicht gefunden. Danach miiGte das Hesopentosan des Flaehse3 
aus 3 Moll. Pentosan, 1 Mol. d-Galaktose u. 1 Mol. d-Fructose aufgebaut sein. Auf 
Grund der Drehung von +32,6° statt der aus 5 Moll. Zucker errechnoton von +55,5°, 
schlieCen Vff. auf das Vorhandensein von 1 Mol. Xylose, die in der Pektinsaure nach
gewiesen werden konnte. Danach ware das Pentosan, wenn ein einheitlicher Kórper 
yorlage, ein GalaJclan-Fructosan-Xylan-Di-Araban. — Neben dem Zuckergemisch 
enthalt der A.-Auszug noeh eine Ligninharzsaure, die nicht weiter untersucht wurde.
— Das Ca-Mg-Salz der Pektinsaure wird aus der wss. Lsg. des A.-Ruckstandes durch
A. erhalton, reagiert neutral, [oc]d =  +93°, mit ca. 3,6% 0CH3-Gehalt. Die freie 
Saure hat [oc]d =  + 93—120° mit einem Gehalt von 3,8—4,1% OCH3 u. 8,6% Acetyl, 
die beide durch Sauren u. Alkalien, teilweise schon durch h. W. abgespalten werden. 
Aus der Pektinsaure konnte durch Hydrolyse mit, HC1 zu 10% das dimolekulare An- 
hydrid der d-Galakluroiuaure, Cł2H180i2. [oc]d =  +236°, das mit der Digalakturon- 
saure b aus Riibensaft ident. ist, u. zu 40% die krystallisierte monomolekulare d-Galak- 
turonsaure, C8H10O„ if iit [<x]d =  +52,7° erhalten werden. Ob noch Glykuronsaure 
vorhanden ist, ist unsicher. Aus dem ganzen chem. Verh. schlieCen Vff., daB im 
Pektinsauremolekiil ein aus Arabinose, Xylose u. Galaktose aufgebautes Trisaceharid- 
komplex in glykosid. Bindung yorhanden ist. Nach der prozentualen Zus. hatte die 
Flachspektinsaure die Formel CJ6HGSO40. dessen Hydrolyse nach folgender Gleichung 
verliefe:

C ł i j H i w O i o  ~ f "  I O H j O  =

F la c h s p e k t in s a u r e
4C9H10O7 +  2CH,OH +  2 CH3C02H +  C5H10O5 +  C6H10O6 +  CeHlsOs
Galakturon- Motbyl-

saure alkohol Essigsaure Arabinose Xylose Galaktose
Sio wiiro also eine Diacełyl-Arabino-Xylo-Galakto-dimethoxy-Tetragalakturonsdure. 
(Biochem. Ztschr. 169. 13—66. Breslau, Univ.) B r a u n s .

E s. P flan zen p h ysio log ie . B akterio log ie .
Jehiel Davidson, Veranderungen im Stickstojf-, Kalium- und PhosphorgeJialt von 

Weizensiindingen wdhrend der Keimung und er stan Entwicklung. 3—4 Tage nach der 
Keimung war der N-Gehalt um 10% gestiegen, die Schwankungen im P-Gehalt waren 
klein, Die ungekeimten Samen verloren mehr K, N u. P ais die keimenden. Die 
Zunahme an K u. N tra t bei den gekeimten Samen nicht immer ein. (Botanical Gazette
81. 87—94. Washington, Bur. of Chem.) T r e n e l .

Aversenq, Jalousfcre und Maorin, Entwicklung von Ricinus in Gegenwart radio- 
aktiter Thoriumpraparate, durch Zugabe von Thorium X . Verss. an Ricinus (Ricinus 
communis) wurden auf kalkarmen Sandboden in der Nahe von Toulouse ausgefiihrt, 
um die giinstige Einmrkung von Thoriumpraparaten auf das Wachstum sowie auf 
dio Kaltebestandigkeit von einigen Pflanzen zu untersuchen. Die Vergleichsprobe 
erhielt nur reines W., wahrond dio Untorsuchungspflanzen demselben Quantum W. 
alle 14 Tago 10 Mikrogramm Thorium X zugesetzt erhielten. Nach Verlauf von einigen 
Monaton konnte man deutliche Unterschiede feststellen, sowohl in bezug auf kraf- 
tigere Entwicklung, oto auf friiheres Bliihen u, Ausreifen. Im Winter vertrugen 
dio mit Th X behandelten Pflanzen sogar etwas Frost, sie gingen jedoch bei anhaltendem 
Łroste ein. Vf. hofft, die Pflanzen durch Behandlung mit Th X-Pra,paraten soweit 
bringen zu konnen, daB sie gefahrlos uberwintem konnen. (C. r. d. 1’Acad. de3 seiences 
182. 804—05.) H a a s e .

Antonin Nśmśc und Mihovil Graćanin, Einflufl des Lichtes auf die Phosphor- 
sdure- und Kaliabsorption durch die Pflanzen. (Vgl. S. 213.) Um den EinfluS ver*
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schiedenfarbigen Lichtes auf dio Absorption von Phosphorsaure u. Kali durch die 
Pflanzen zu untersuchen, bediente sich der Yf. des bekannten Verfs. der Noubauerverss. 
Ais Versuehspflanze diente Roggen, der unter Yerschiedenfarbigen Glasglocken wachsen 
gelassen wurde. Es ergab sich, daB das griine Licht gegeniiber dem Sonnenlicht stets 
eine Verminderung des Kaligelialtes lierbeifiihrte; rotcs u. violettes Licht dagegen 
Y e r s t a r k te n  sehr betraehtlich den Kaligehalt der Pflanzen. Der Phosphorsauregehalt 
wurde in keinem Falle so beeinflufit, daB die Abweichnng auBerhalb der analyt. 
Fehlermoglichkeiten lag. (C. r. d. 1’Acad. des sciences 182. 806—08.) H a a s e .

M artin Schieblich und Manfred Schulze, Beilrage zur Einwirkung des elek- 
trischen Stromes auf Bakterien. Bei Durchstrómung von Bakterienkulturen in Niihrlsg. 
mit Wechselstrom yon ca. 12—15 V, 0,2 A laBt sich keine Schadigung der Bakterien 
(„lange“ Milchsaurebakterien, Bacillus vulgatus, Bac. amylobacter) feststellen, bei 
manchen sogar eine Wachstumssteigerung, die teilweise durch die Temperaturerhohung, 
die dio Durchstrómung hervorruft, bedingt ist. (Bioehem. Ztschr. 168. 192—202. 
Leipzig, Yeteriniir-physiol. Inst.) M e i e r .

K. Kressling, Zur Herstellung des Tuberkulins. Vf. teilt Ergebnisse seiner 
32-jahrigen Erfahrung in Herst. von Tuberkulin zur Tuberkuloseerkennung von Rind- 
vieh mit. Ais Nahrboden benutzte er Fleischbouillon mit 0,5% Salz, 1% Pepton u. 
5% Glycerin. Die von getoteten Bazillen abfiltrierte N&brfl. ist um so weniger giftig 
u. um so starker immunisierend, je liinger die Bazillen in der Fl. geziichtet wurden. 
Deswegen erhóhte Vf. die Ziichtungszeit von 6—8 Wochen ( K o c h )  auf 5—7 Monate. 
Ein MaB fiir den Reifegrad der Kultur bildet die noch gebliebeno Glycorinmenge u. 
das Gowicht der entstandenen Bazillen. (Arch. Sc. biolog. St. Pśtersb. 23. 71—85. 
1923. St.-Petersburg, Inst. f. exp. Med.) BIKERMAN.

Erik Hagglund und Anne Marie Augustsson, Uber die Abhdngigkeit der alko- 
fiolischen Garung von der Wassersloffionmkonzeniration. IV. (III. vgl. S. 3246.) Unter- 
sucht wird die Abhangigkeit der Vergarung der Brenzlraubensaure von der [H ] mit 
der Methodik der friiheren Arbeiten. Ais Versuchsmaterial dienten Ober- u. Unterhofe 
in lebendem u. in getrocknetem Zustande. Lebende Oberhefe vergiirt die Brenztrauben- 
saure am besten bei P h  =  3; bei pa =  1,8 bezw. 3,9 werden etwa 60% der masimalen 
Gargeschwindigkeit beobachtet, wahrend bei pn =  7,4—7,6 iiberhaupt keine Vergarung 
mehr beobachtet wird. Die Gargeschwindigkeit ist aber nicht nur von der [H ], sondem 
aueh von der absol. Menge Saure abhangig. Lebendo Unterhefe zeigt die beste Wrkg. 
bei ph =  4—5; die Wrkg. erstreckt sich hier mit einer steilen Kurve bis zu pa =  7,8. 
Bei getrockneter Ober- u. Unterhefe wird das Optimum noch weiter nach der alkal. 
Seite verschoben u. liegt bei ph =  5,5—6,5; auch bei Ph =  2,2 u. 8,0 wird noch eine 
geringo, aber deutliche Wrkg. beobachtet. Die Verss. deuten darauf hin, daB bei Ober
hefe dio Zellmembran langsamer von der Saure passiert wird ais bei Unterhefe u. noch 
mehr bei Trockenhefe. — In Ggw. von Sulfit wird in schwach alkal. oder noutraler 
Lsg. die Brenztraubensaure von Trockenhefe aus Oberhefe langsam oder auch gar 
nicht vergoren. — Aeetonhefe yerhalt sich wie dio anderen Hefen u. zeigt ein Optunum 
der Garung bei ph =  6. — Hefeextrakt aus Unterhefe nach L e b e d e w  vergiirt im 
alkal. Gebiet, etwa vom Neutralpunkt anfangend, die Brenztraubensaure nicht.
Die Garung der Brenztraubensaure, welche langsamer ais die Vergarung von Zucker 
verliiuft, erfolgt in der ersten Zeit wesentlich rascher ais kurz darauf. (Bioehem. Ztschr. 
170. 102—25. Abo, Finnland, Akad.) H e s s e .

Jos. Fuchs, Schimmelpilze ais Hefebildner. Bei Ziichtung von AspergiUus Oryzae 
in mit Wurze nahezu gefiillten u. durcli einen Garaufsatz luftdieht abgeschlossenen 
Kolben beobachtet man zunachst nur ein miiBiges Wachstum. In dem an sich sterilcn 
Kolben tritt nach etwa 3 Wochen Garung ein. Nach weiteren 2 Wochen hat sich ein 
pulveriger Bodensatz gebildet, dessen Unters. u. Mk. zeigte, daB ein erheblicher Tei 
der Konidien SproBzellen gebildet hatte, die sich durch weitere Sprossungen zum le i
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stark vermehrt hatten. U. Mk. gclang der Beweis, daB dio gebildete Hofe tatsiichlich 
aus den Konidien hervorgegangen war. Abb. im Original. Allerdings gelang eine direkte 
Beobachtung der B. von Hefe nicht. Die Hefo wurde isoliert u. wird genau beschrieben.
— Auch bei Rhizopus nigricans u. Pcnicillium glaueum wurde die Transmutation zu 
Hefe beobachtct. (Zentralblatt f. Bakter. u. Parnsitenk. II. Abt. 66. 490—99. Munchen, 
Wissensehaftl. Stat. f. Brauerei.) H e s s e .

Carl Neuberg und Fritz Windisch, tJbcr die Essiggarung und die chemischen 
Leislungen der Essigbakterien. (BereitsreferiertnachNaturwissenschaften [vgl. S. 1667]). 
Nachzutragen sind folgende experimentelle Einzelheiten. Zu jedem Vers. wurden 
7 g Bakterientrockensubstanz angewandt, zu dereń Gewinnung 90 groBe Drigalski- 
schalen mit insgesamt 28338 qcm Obcrflache dienten. Die Einzelheiten der Ztichtung 
der Essigbakterien u. dio Anordnung der Verss. werden genau beschrieben. — Die 
Trennung von Alkohol u. Saure erfolgte so, daB der Alkohol aus der mit CaC03 zur 
Bindung der Sauro versetzten Lsg. mittels Wasserdampf ubergetrieben wurde. — Aus 
dem Vergleich der Verbrennungswarmen folgt, daB bei der Dismutation von CH3CHO 
rund 30% der Energie 4rei werden, die bei der initialen Oxydation des A. zu CH3CHO 
auftreten (namlieh statt 50,4 Cal. nur 15,2 Cal.). — Es wurden noch orientierende Verss. 
mit Glycerinaldehyd ausgefiihrt; diese zuckerahnliche Substanz wurde von Bact. as- 
cendens angegriffen u. restlos zum Verschwinden gebracht, wobei in den Umwandlungs- 
prodd. kein Glycerin gefunden wurde; moglicherweise ist Glyeerinsaure vorhanden. — 
n-Bulylaldehyd u. i-Valeraldehyd liefern unter aeroben u. anaeroben Bedingungen den 
entsprechenden Alkohol sowie Saure. — Da Essigbakterien Zucker nicht desmolysieren, 
stellen sie ein gutes Materiał fur das Studium zymasefreier Carboxylase dar. — Im 
Anhang werden noch Verbesserungen der Methoden zur Darst. von fi-Chlorpropion- 
aldehyddidthylacetal, C7H150 2C1, Kp.20 73—74°, u. von Glycerinaldehyddiathylaceialt 
f 7H]604, Ol vom Kp.20 130°, gegeben. (Biochem. Ztsehr. 166. 454—81. 1925.) H e s s e .

K4. T ierchem ie.

E. B. Forbes und Raymond W. Swift, Der Eisengehalt des Fleisches. Auf 100 mg 
EiweiB enthalt das Fleisch vom Schwein, Lamm, Rind, Kalb (Schinken, Vorderviertel, 
Lendę) ca. 7,5—12 mgr Fe, die inneren Organe vom Rind weit mehr, Gehim 50 mgr, 
Leber 39 mgr, M ilz 72 mgr, Niere 116,6 mgr u. das Blut 247,5 mgr. (Journ. Biol. Chem. 
67. 517—21. Pennsylyania State College, Inst. of Animal Nutrition.) M e i e r .

B. Slowzow, Zur Biochemie des Gehirns. VI. t'ber das Kephalin des Menschen- 
gehirns. (Vgl. SI.OWZOFF u. GEORGIEW SKAJA, Russk. physiol. Journ. 4. 35; C. 1923- 
n i .  261.) Kephalin, nach F r a e n k e l  isoliert, macht 0,65% bezw. 1,33% der frischen 
grauen, bezw. weiBen Gehimsubstanz aus. Es enthalt 1,4% N u. 2,97% P, d. h. 
1:1 Atome. Unl. in W., k. A., Aceton, CH3OH, Eg., Pyridin, 1. in A., Bzl., PAe., 
CS2, Chlf., fetten Olen, Toluol, w. A. u. w. Athylacetat. Wird durch Cd- u. Pb-Salze 
gęfallt. 1 g Kephalin rerbraucht bei der Verseifung 0,22 g NaOH, enthalt 57,9% Fett- 
sauren. JZ .: 41,7. Osydiert sich bei Erwarmung (40—100°) an der Luft unter Ge- 
wichtszunahme. Die Ba- u. Pb-Salze seiner Fettsauren sind zum Teil in A. 1., was 
die Existenz von Kephalinsaure bestatigt. (Arch. Sc. biolog. St. Petersb. 23. 217—23.
1923. St.-Petersburg, Inst. f. exp. Med.) B i k e r m a n .

Laura Kaufman, Eine experimenielle Untersuchung iiber den parliellen Albinismus 
bei Himalaja■ [lłussen]-Kaninchen. Das Chromogen in der Haut des Russenkaninchens 
ist nicht Tyrosin, da dieses nur unter Mitwirkung spezif. Enzyme oxydiert werden 
kann. Dagegen liegt die Yermutung nahe, daB Diozyphenylalanin, das durch Alkali 
geschwarzt wird, ais Chromogen vorliegt u. daB die Rk. der Tiere bei Kalto auf einer 
Ęrhćihung der Alkalinitat beruht. (Biologia generalia 1. 7—21; Ber. ges. Physiol. 33. 
59.1925. Pulaway, Poland. Govemmentinst. f. agricult. research. Ref. S u F F E R T .) Opp.
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Charles F . Bodecker und W illiam J . Gies, Der histochemische Nachweis von 
Proteinsubstanzen im Zaknschmelz. Nach Formalinfixierung u. Entkalkung in CH30H, 
HN03 u. Celloidin enthielten Schnitte von Schmelz menschlicher Zahne eine in W. 
unl. sauor rcagierende M., die dio Biurotrk. gab u. bei Erwarmen mit Millonsreagens 
sich rot farbte. (Proc. of the soc. f. exp. biol. a . med. 22. 175—76. 1924; Ber. ges, 
Physiol. 33. 20, 1925. New York, L a b . of histol. a. biol. chem. school of dent. Co
lumbia univ. Ref. L e h n e r . )  O p p e n h e i m e r .

Karl Harpuder, Physikalisch-chemische Untersuchungen am nonnalen Knorpel. 
Die Permeabilitat des Knorpels ist sowohl fiir Anionen ais Kationen gering, der Grad 
der Durchlśissigkeit der Stellung der Ionen in der Hoffmeisterschen Reiho entsprechend. 
Nichtelektrolyte gehon gut durch bei groBer Fettlóslichkeit (Aceton) schlecht bei 
geringer (Glucose). Quellung des n. bei 37° 24 Stdn. getrockneten Knorpels ist ziem- 
lich unabhiingig von [H+] 350—400%. Eigenschaften einzelner Knorpelbestand- 
teile: Chondromukoid (Moerner) ist fallbar mit 33%(NH4)2S04 u. Sattigung mitNaCl, 
Kochen u. A. keine Koagulation. Flockungsmaximum durch [H+] bei pn 1,9. Albu- 
minoid: nicht fallbar durch Saure oder Alkali, NaCl, FeCl3, HgCl2 +  HCI, fallbar mit 

A., Phosphorwolframsaure-f-HCl. A.-Fallung braucht bei ph 6,4 den ge- 
ringsten Zusatz von A. Glutin yerhalt sich wie andere Glutine. Chondroitinschwefel- 
saures Na ist fallbar mit A., Maximum bei pn 10,5, bei 75% A., bei ph ^  11 bei 
40% A. Dio Dissoziationskonstante der Chondroitinschwefelsaure wird aus der 
Pufferwrkg. ais zwischen Harnsaure u. H2C03 liegend bestimmt. (Biochem. Ztschr. 
169. 308—19. Wiesbaden, Innere Abt., Stadt. Krankenhaus.) M e ie k .

Ferdinaad Lebermann, Ein Beitrag zur Mikrochemie der Augenflussigkeiten. 
(Die Bestimmung der Kationen: Natrium, Kalium und Calcium.) Methodik ent
sprechend friiheren Angaben (vgl. Biochem. Ztschr. 150. 548; Klin. Wchschr. 3. 
2196; C. 1925. I. 139. 266). Blutserum enthalt die Kationen in groBerer Menge ak 
die Augenfll. Im Kammerwasserregenerat steigen die Kationen, besonders Na, aber 
weit schwacher ais das EiweiB an. Subkonjunktivale Salzinjektionen erhóhen den 
Na- oder K-Spiegel des Kammerwassers nicht. (Arch. f. Augenheilk. 96. 355—84. 
1925; Ber. ges. Physiol. 33. 758—59. Wiirzburg, Augenklinik. Ref. G a r t e N -
SCHLAGER.) OPPENHEIM ER.

M artin Cohen, John A. Killian und Nannette Metzger, Die chemische Za- 
sammensetzung der GlashorperfUissigkeit bei Tieraugen. Fiir das Auge des Ochsen 
ergaben sich ^folgende mg-Werte fiir 100 ccm des filtrierbaren G la s k ó rp e ra n te ils : 
Trockensubstanz 1,11%, Gesamt-N 21,5, NichteiweiB-N 15,7, EiweiB-N 6,9, Gesamt- 
eiweiB 39,3, Harnstoff-N 9,9, Aminosaure-N 1,8, Harnsaure 2,8, Kreatinin 1,1, Kreatin
1,6, Zucker (Glucose) 39,0, NaCl 678,0, Gesamt-S 4,0, Gesamt-P 2,0, Na 301,0, Ca 
7,9, K 27,9, Atherextrakt 10,0, Milchsaure 14,8. Spezif. Gew. 1,004. Etwas ver- 
anderto Werte fiir Schwein u. Pferd. (Proc. of the soc. f. exp. biol. a. med. 22. 445 
bis 446. 1925; Ber. ges. Physiol. 33. 759. New York, Dep. of ophthalm. a. labor. 
postgraduate med. school a. hosp. Ref. S c h u l z . )  O p p e n h e i m e r .

E s. T ierph yslo log ie .
Hans J. Fuchs, U ber proteolytiache Fermenle im Serum. I. Um eino Entscheidung 

iiber die einander widersprechenden Verss. yon ABDERHALDEN (Abwehrfermente, 1914, 
Berlin) u. S t e p h a n  u . W o h l  (Ztschr. f. d. ges. exper. Medizin 24. 3 91; C. 1921- W -  
1215) herbeizufiihren, wird das Verh. von Serum gegeniiber arteigenem u. artfremdem 
Fibrin untersucht, da in der Verwendung dieser beiden Substrate der method. Unterschied 
der angefuhrten Arbeiten liegt. —• Die verwendeten DialysiergefaBe sowie eine besondere 
Apparatur zur Best. des N nach einer Modifikation der Mikrokjeldahlmethode von 
B a n g  sind genau beschrieben u. im Original abgebildet. Der App. zur Best. des ^ 
orlaubt Zugabe der Lauge, ohne daB NH3 entweichen kann, u. gew&hrleistet ein sicheres>
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keiner Beobaclitung bediirfendes Arbeiten. Femer wird eine Spezialbiirette mit zwei 
Rohren beschrieben. Die ganze Apparatur ermóglicht die Hcrabsetzung der Fehler- 
grenze auf 0,0007 mg N. —- Die Sera von Pferd, Haminel u. Rind enthalten ein Ferment, 
welches die Fibrine der anderen Blutarten abbaut, nicht aber das arteigene Fibrin. 
Der Abbau kommt bald zu einem Stillstand, geht jedoch boi Entfernung der Spaltprodd. 
durch Dialyse bald weiter. Dabei kann man, wenn man nicht gegen dest. W., sondern 
gegen eine die Salzkonz. des Serums moglichst konstant haltende Lsg. dialysiert, den 
Abbau bis zu vólligem Verbrauch des Substrates treiben. — Serum, welches %  Stde. 
bei 50° gehalten wurde, hat sein Abbauvermogen fiir Fibrin yerloren. — EiweiB gibt 
langsam an Neutralsalzlsgg. von der ungefahren Konz. des Plasmas dialysablo N-haltigc 
Prodd. ab; die frei werdendenMengen sind bedeutend geringer ais die beim fermentatiyen 
Abbau entstehenden. — Es ist móglich, aber nicht bewicsen, daB die fiir die einzelnen 
Fibrinarten spezif. Fibrinasen aus einer gemeinsamen unspezif. Vorstufe hervorgehen. 
(Biochem. Ztschr'. 170. 76—101. Breslau, Univ.) H e s s e .

L. Rosanow, Einflufi der Galie auf die Eiweif3verdauung durch den pankreatischen 
Saft. Yerss. in yitro.* Die Galie verhindert die Selbstzerstórung des akt. Trypsins u. 
beschleunigt dadurch die EiweiBverdauung. Sie yerlangsamt aber die Aktiyierung 
des zymogenen Pankreassaftes durch Darmsaft, wodurch die Yerdauung in den ersten 
Stdn. yerlangsamt wird. Das Aufkochen der Galie andert ihr Verh. nicht. (Arch. Sc. 
biolog. St. Pśtersb. 2 3 . 137—42. 1923. St.-Petersburg, Inst. f. exp. Med.) B i k e r m a n .

J. L. Brakefield und Carl L. A. Schmidt, Untersuchungen iiber die Synthe.se und 
Ausscheidung gemsser GaUenbestandteile bei Verschlufi-Ikterus. Die Ausscheidung von N, 
totaler u. anorgan. H2S04, Gallensauren u. Gallenfarbstoffen nach Unterbindung des 
Ausfiihrungsganges der Gallenblase wird untersucht. N u. H2S04 steigen an u. sinken 
nach einiger Zeit auf n. Wert. Gallensauren werden zuerst in groBer Menge aus- 
geschieden, nach kurzer Zeit nur noch sehr kleine Mengen, Gallenfarbstoffe bleiben 
langere Zeit auf bohem Wert. Die Fahigkeit, Benzoesaure an Glucuronsaure zu kuppeln, 
ist herabgesetzt. Leber ist mkr. yerandert. (Journ. Biol. Chem. 67- 523—45. Berkeley, 
Div. of Biochetoistry. Univ. of California.) M eier.

George Erie Simpson, Der Einflufi des Schlafes auf die Chloride und die (H+) 
des Urins. Nach dem Erwachen aus n. Schlafe findet ein Ansteigen der Chloridaus- 
scheidung u. des Urin-pn statt unabhangig von der Vermehrung des Vol. (Journ. Biol. 
Chem. 67. 505—16. Philadelphia, Dep. of Phys. Chem. Univ. of Pennsylyania.) M e i e r .

A. H. Roffo und J . Landaburu, Die lładioaktivitdt des Rubidiums und ihre 
Fixation in normalen und neoplastischen Geweben. Nach Injektion von RbCl u. Ver- 
aschung der Gewebe ergab sich, daB neoplast. Gewebe stets eine groBere Radioakti- 
vitat aufwies ais n. (Boi. del inst. de med. exp. 1. 83—92; Ber. ges. Physiol. 3 3 . 68 
bis 69. 1925. Ref. H a r t m a n n .) O p p e n h e i m e r .

Armand J. Quick, Untersuchung iiber die Bindung von Benzoesaure im Organismus 
des Hundes mit einer direkten quantitativen Methode fiir Hippursaure. Bei Zufuhrung 
Ton Benzoesaure werden die Ausscheidungsprodd., Hippursaure (nach Estraktion mit 
A. u. Hydrolyse mit HC1 ais Glycin), Benzoylglycuronsaure (Reduktion) u. Benzoe
saure bestimmt. 75—95% werden im Urin wiedergefunden, dayon bei Dosen von 1—5g 
steta ea. 0,8—1 g ais Hippursaure, der Rest an Glycuronsaure gebunden, freie Benzoe
saure sehr wenig. Fiitterung yon Glykokoll erhoht den ais Hippursaure ausgeschiedenen 
Anteil nur wenig. (Journ. Biol. Chem. 67- 477—89. Philadelphia, Dep. of Phys. Chem. 
Univ. of Pennsylyania.) M e i e r .

Cyrus H. Fiske, Robert A. Goodell, Louis E. Hathaway, jr. und Edward 
J. West, Weitere Beobachtu?igen iiber das Schicksal der Saure im Korper. Wird hungern- 
den Katzen einmalig eine groBere Menge Saure (HC1) per os zugefuhrt, so wird in den 
ersten 24 Stdn. der gróBte Teil ais Na u. K-Salz, weniger ais NH4-Salz ausgeschieden, 
^er Rest wird in den nachsten Tagen an NH4 gebunden ausgeschieden, auBerdem Na

v m .  1. 218



3346 G. A n a l y e e .  L a b o r a t o r i u m . 1926. I.

u. K gegemibcr der Normalperiode eingespart. (Journ. Biol. Chem. 67- 383—96. Boston, 
Biochem. Lab. Haryard Medic. School.) M e i e r .

Alesander Tscherkes und H enriette Gorodissky, Ober die Einwirkung einiger 
Narkolica auf die chemische Zummmenselzung der Grophirnrinde. In der Hirnrinde des 
n. Kaninchens wird in % der frischen Substanz im Durchschnitt gefunden: Gesamt-N 
2,21 %> Gesamt-P 0,346%, Chólesterin 0,815%, P ungesatt. Phosphatide 0,0816%, 
Lipoide des A. Auszuges 2,67%. Nach der Narkose durch CHC13, A., Chloralhydrat, 
dio klin. das gleiche Bild bietet, sind diese Werte in yerschiedener u. fur jede Substanz 
in charakterist. Weiso yeriindert. Chloralhydrat andert besonders den Gehalt an Chole- 
sterin u. ungesatt. Lypoiden, A. bes. die gesatt. CHC13 setzt den Gesamt-N am starksten 
herab, A. mehr Gesamt-P. 24 Stdn. nach der Narkose sind diese Verandcrungen noch 
nicht zur Norm zuruckgekehrt. (Biochem. Ztschr. 168. 48—68. Charków, Physiolog.
chem. Lab. des med. Inst.) M e i e r .

Muneo Yabusoe, Uber Hemmung der Tumorglykolyse durch Anilinfarbsloffe. 
Von zahlreichen untersuchten Farbstoffen setzen einzelne aus der Triphenylmetkan- 
reihe (besonders Athylviolett, Krystallyiolett, Malachitgrun, ortho-Chlor-Malachit- 
griin, Fimblau) u. aus der Chinolinreihe (Cyanin, Pinachrom) die Glykolyse von Krebs- 
zellen am meisten herab, ca. 60—75% bei Konz. 10~4 in Ringerlsg., 10~3 in Serum. 
(Biochem. Ztschr. 168. 227—30. Berlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm-Institut fiir Bio
logie.) M e i e r .

G. Analyse. Laboratorium.
J. Campardou, Vereinfachter GasentwicMer. Eine unten mit mehreren Lochem 

versehene u. mit einem Hahn verschlosscne Flasche enthalt auf dem Boden Glas- 
scherben oder Quarzkorncr u. daruber dio festo Reaktionskomponcnte (Zn, FeS) u. 
befindet sich in einem tubulierten Zylinder mit der fl. Komponente (HC1, H2S04 usw.). 
(Buli. Soc. Chim. de France [4] 39- 337—40. Toulouse, Fac. des sciences.) B i k e r m a n .

F r. Muller, Schuitelmaschine. Bei der Schiiłtelmaschine werden 2 Hebel, an denen 
sich abschraubbare Statiystangen zur Befestigung der SchiittelgefaCe befinden, mittels 
Rollen durch eine Taumelscheibe in Aufwartsbewegung gesetzt. Der App. erm oglicht 
intensives Schiitteln ohne Erschiitterung der Umgebung; wegen des geringen Hubs 
ist Einleiten von Gasen, Envarmen mit Bunsenbrenner oder HeizgefaB oder Kiihlen 
leicht móglich. Die S ta tiv s ta D g e n  konnen um 180° gedreht u. ais Rtihrer yerwendet 
werden. Zu beziehen yon W. V e t t e r ,  Heidelberg. (Ztschr. f. angew. Ch. 39- 510. 
Karlsruhe.) JUNG-

Th. Steche, Ein Extraklionsapparat mii Jenaer GlasfiKerpłatte fiir kleine Sioff- 
mengen und koniinuierliche Eztraktion. Der Extraktiimsapp. mit Glasfilterplatte (vgl. 
P r a u s n i t z ,  S. 995) eignet sich besonders zur Extraktion sehr kleiner Mengen Pflanzen- 
samen. Die Estraktion ist eine kontinuicrliche, die Menge Fl. im Stehkolben bleibt 
gleich groB, so daB man den Kolben yiel kleiner nehmen kann ais beim Soxhlet. Bei 
dem App. konnen Storungen auftreten, wenn bei zu grofier Yerdampfungsgeschwindig- 
keit die zuriicklaufende Fl. den Querschnitt des Steigrohrs erfiillt. Zur Yermeidung 
werden 2 Rohre angebracht: ein Steigrohr fiir den Dampf u. ein tlberlaufrohr, dessen 
Ein- u. Ausschnitt tiefer liegen muB, ais der des Steigrohrs. Nach Beendigung der 
Extraktion kann man die gesamte Fl. in den Kolben abflicBen lassen. Dio App. konnen 
von dem Jenaer Glaswerk ScHOTT & Gen. bezogen werden. (Ztschr. f. angew. Ch. 39. 
509—10. Góttingen, Univ.) JUNG-

Miramond de Laroęiuette, Ionometrische Me&sung der pro Oberflaeheneinhat 
auffallenden Eontgenstrahlen und der pro Volumeneinheit absorbierten Ronlgenstralden. 
Fiir die Strahlungstherapie ist es yon Bedeutung, den Gehalt an R ó n tg e n s t r a b le n  
mit ausreichender Gcnauigkeit zu kennen, u. zwar moglichst auf die F la c h e n e in h e it
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bezogen. Die. pro Flacheneinheit auffallenden Rontgenstrahlen werden mit Hilfe 
eines abgeanderten Ionometers gemessen, u. zwar wird durch einen Bleimantel er- 
reicht, daB nur ein bestinnnter Aussclmitt seine wirksamen Strahlen auf die Blattchen 
des Instrumentes fallen laBt. (C. r. d. 1’Acad. des seienees 182. 771—73.) H a a s e .

Andre Blondel, Messung der photometrischen Ausbeułe optischer Apparałe (06- 
jeklite, Linsen usw.). (Vgl. S. 731.) Die Messung der Durchlassigkeit opt. App., 
wie Objektive, Okulare, Linsen u. Mikroskope kann mit Hilfe eines einfachen, kleinen 
Photometers erfolgen, welches mit einer Hohlkugel yon 15—20 cm Durchmesser 
verbunden ist (sie ist innen geweiBt u. besitzt zwei Beobaehtungsoffnungen). Zum 
Vergleich dient eine Lichtquelle von bekannter u. konstanter Helligkeit. (0. r. d. 
1’Acad. des seienees 182. 739—41.) H a a s e .

L. Malaprade, Potentiomełrische Titrierung einiger oxydierender Sauren. Stark 
oxydierende Sauren, die mit einer H2- oder einer Chinhydronelektrode nicht titrierbar 
sind, konnen mit einer „Sauerstoffelektrode" (vgl. F u r m a n ,  Journ. Americ. Chem. 
Soc. 44. 2685; C. 1923. IV. 76) titriert werden, dereń Rolle ein in die oxydierende 
Lsg. eingetauchter vergoldcter Pt-Draht ubemehmen kann. Mit Chromsaure erhalt 
raan zwei Wendepunkte bei K2Cr20 7 bezw. K2Cr01, mit Jodsaure einen bei N aJ03, 
mit Per jodsaure zwei bei NaJ04 (oder H4N aJ06) bezw. H3Na2JOs. Die ubrigen Per- 
jodate sind also so weitgehend hydrolyt. gespalten, daB sie in der Lsg. potentiometr. 
nicht auffindbar sind. (vgl. G lO L IT T I, C. 1905. II. 409). Es gelingt auch, ein Gemisch 
von H J03 u .  H6JOj z u  titrieren. Ein in ein Oxydationsmittel eingetauchter, mit W. 
abgcspultcr u. in eine (nicht oxydierende) Saurelsg. eingefiihrter Pt-Draht ist gleich- 
falls eine zur potentiometr. Titrierung geeignete Sauerstoffelektrode; so wurde HC1 
titriert mit einem in einer H J0 3-Lsg. gewesenen Pt-Draht. Dio Fehlergrenze der 
Methode: +  30 millivolts. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. [4] 39. 325—36. Nancy, Fac. 
des seienees.) B i k e r m a n .

E lem en te  und  anorganische Y erblndungen.
F. Henrich, Methoden der Mikro chemie. Vortrag. (Ztschr. f. angew. Ch. 39. 

447—50.) J u n g .

Rudolf Ehrenberg, Radiometrisclie Mikroanalyse. Es werden die ersten Anwen- 
dungen einer mikroanalyt. Methode dargelegt, dio auf Grund der Verwendung radioakt; 
Indicatoren entwickelt worden ist. Ais ,,Indieator“ bezeichnet P a n e t h  das radioakt. 
Isotop eines Elementes, das, da es sich nach Mischen mit der stabilen Form des Ele- 
mentes in konstantom Verhaltnis zu derselben erhalt, unbeeinfluBbar durch alle chem. 
Operationen, die chem. u. physikal. Eigenschaften des Elementes in Fallen zu ermitteln 
gestattet, wo dio Empfindlichkeit der andern Methoden nicht ausreicht. — Es wurden 
4 verschicdene Wego oingeschlagen: 1. wurde die Regel benutzt, wonach ein Radio- 
element in iiuBerster Verdiinnung von einem Nd. mitgefallt bezw. von einer krystallin. 
emgetragenen Substanz adsorbiert wird, wenn das Radioelement mit dem Anion des 
N̂d. ein schwer 1. Salz bilden wiirde, wenn es in wagbaren Mengen in Lsg. ware. Dieser 

Weg ist anwendbar bei der Best. des Calciums ais Oxalat mit dem Thorium B  ais 
Indicator. Die Ubertragung auf die AgCl-Rk. ist wegen der relatiy groBen Losliehkeit 
des PbCl2 bisher nicht moglich. 2. Dąs zu bestimmendo Kation u. das Pb fallen mit 
dem Anion, das Pb ist — mit dem akt. Thorium B — in zur Fallung ausreichender 
Konz. zugegen. Die Konz. von Pb u. dem fallenden Anion werden konstant gehalten, 
mit wechselnden Mengen des fraglichen Kations andert sich der Pb-Gchalt des Nd. 
u. damit die in der Lsg. verbleibende Aktiyitat. Fiir Ca-Best. brauehbar. 3. Es ist 
em Anion zu bestimmen, das ein schwer 1. Pb-Salz gibt. Die Pb-Konz. wird gerado 
zur Fallung hinreichend gewahlt, ebenso wird dio Anionenkonz. durch Zufiigen einer 
bestimraten Menge erst iiber die losliche des Pb-Salzes gebraeht. Dieses Verf. ist fiir 
Phosphat- u. Sulfatnachiceis brauehbar. In gleicher Anordnung auch fur NH3-Best.

218  *
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brauchbar, da die Lóslichkeit des Pb(OH)2 liinreichend genug ist. Daraus laCt sich 
eine Mikro-N-Best. u. eine allgemeine Mikrotitration der Sauren u. Basen entwickeln.
4. Das Pb wird ais gesatt. Lsg. des zu bestimmenden Anions mit dem Thorium B 
versetzt, die zu bestimmende Substanz wird zusatzlich eines Salzes vom gleichen 
Anion in einem kleinen Vol. der Pb-Thoriumlsg. gel. infolge Uberschreitung des Lós- 
liehkeitsprod. fallt ein entspreehender Anteil des Pb-Salzes — gomessen an der Akti- 
yitatsabnahme der Lsg. — aus. Diese Methode ist brauchbar fur Chloride, aber noch 
nicht sehr empfindlich. — Die allgemeine Voraussetzung fur nile Unterarten der Methode 
ist das Auftreten eines abzentrifugierbaren Nd., der aber unterhalb der Menge des 
Sichtbaren bleiben kann. Durch Yermeiden jeglichen Umfullens, Filtrierens usw. ist 
die Methode einfaolior ais die ublichen Mikroanalysen, doch muB gleichzeitig mit jeder 
Aaalysenserie eine Eichungsreihe aufgenommen werden, um einige Punkte der Kurye 
festzulegen. Es wird noch eine genaue Besehreibung des Verf. gegeben. (Biochera. 
Ztschr. 164. 183—90. 1925. Góttingen, Physiol. Inst. d. Univ.) L a s c h .

E. J . Kraus, Quantitative Bestimmung von MetaUen auf jodometrischem, IYege. 
Das von L u k s C H  („Leitfaden fur analyt.-chem. t)bungen“ 19i3. 64) angegebene Verf. 
ist auch auf die Metallo der H2S-Gruppe anwendbar. Vf. erhielt bei Pb u. Cd yorziig- 
liche Resultate bei Anwendung von konz. HCl, 1/2-n. J-Lsg. u. Riicktitration mitVio'n; 
Na,S20 3. Cu crgab schlechte Resultate, weil CuS keine Waschung mit reinem W. vcr- 
tragt. Auch bei Fiillung mit (NH4)2S an Stelle von H2S waren die Resultate befriedigend; 
das Auswasehen des Nd. ist schwieriger. Verss. mit Gliedern der (NH,)2S-Gruppe 
yersagten ganz. (Chem.-Ztg. 5 0 . 281.) JUNG.

K. Scharrer, Zur Bestimmung des Chlorates und Perchlorates. Zur Red. des 
C103' u. CIO/ zwecks quantitativer Best. erwies sich Cu-Pulver (,,Kupferpulver reduziert 
estrafein" C. A. F. K a h l b a u m )  ais sehr geeignet. Ausfiihrliche Yorschrift im Original 
(Chem.-Ztg. 50. 274. Munchen, Hochsch. f. Landw.) JUNG.

Charles Jungblut, Bestimmung des Ammoniaks in ammoniakalischem und Betriebs- 
wasser. Um das zeitraubende Abdestillieren von NH3 zu yermeiden, yersetzt Vf. das 
NH3-haltige W. mit NaOH u. BaCl2, filtriert, neutralisiert das C02-freie Filtrat mit 
HCl, bindot NH3 mit Formaldehyd u. titriert mit NaOH den UberschuC von HCl. 
(Buli. Soc. Chim. de France [4] 39. 336—37.) B i k e r m a n .

P. Budników, Yergleichende Studien iiber die Methoden der quantitativen Be
stimmung des Schwefelnatriums. (Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. 5 7 . 207—14. 1925. —
C. 1926. I. 1859.) B i k e r m a n .

Hans Schulten, Zur Bestimmung derfreien Ca-Ionen nach Brinbnan und tan Dam. 
Es wird theoret. u. experimentell nachgewiesen, daS bei der Ca-Ionenbest. nacli 
BRINKM AN u . v a n  D a m  (Koninkl. Akad. yan Wetensch. Amsterdam, Wisk. en Natk. 
Afd. 28. 417; C. 1920. II. 515) ubersattigte Lsgg. entstehen, daB also auf diese Weise 
das Loslichkeitsprod. nicht gefunden werden kann u. daB man bei den Messungen 
mit einem unbekannten, yielleicht sehr wechselnden Fehler rechnen muB. Es wird 
der Weg gezeigt, wie sich dieser Ubelstand beseitigen IaBt, indem man namlich von 
Lsgg. mit Bodenkorper ausgeht u. mit der unbekannten Lsg. bis zum Verschwinden 
des Nd, titriert. Einstweilen hindern teehn. Schwierigkeiten die Ausfiihrung. (Bio- 
chem. Ztschr. 164. 47—52. 1925. Freiburg i. Br., Pharmakol. Inst. d. Univ.) L a s c h .

E. Scbiffer, Die Bestimmung des Kohlenstoffs in Róheisen, Stahl und Ferro- 
legierungen durch Verbrennen im Sauerstoffslrom. Es wird zuerst die gasanalyt. Best. 
des C behandelt, u. zwar die Grundlagen des Verf., die Bedingungen der yolumetr. 
Messung, der EinfluB dieser Bedingungen auf Apparatur u. den Arbeitsgang, die Eichung, 
dio Sperrfl., das Korrektionsdiagramm, die Zuschlage, das Yerh. des S u. das An- 
wendungsbereicŁ. Das Verf. ist am besten ais Schnellbestimmung zur Betriebs- 
kontrolle des Stahlwerkes geeignet. Fiir Ferrolegierungen ist es weniger geeignet. 
Das maBanalyt. Verf. wurde ebenfalls genau durchgearbeitet, u. Vf. beschreibt zu-
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nachst Grundląge u. Apparatur, dann dio beiden Ausfiihrungsformen, das C02 durch 
Ba(OH)2 oder durch NaOH zu absorbieren, u. schlieUlich noch dio Móglichkeit-, die 
Verbrennung ohne iiuBere Erhitzung einfach durch Ziindung herbeizufiihren. (Stahl 
u. Eisen 46. 461—68. Esson.) L u d er.

W. Geilmann und R. Holtje, Beitrdge zur mikrochemischen Bleibestimmung. (Vgl. 
Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 146. 324: C. 1925. II. 1701.) Vff. unters. zwoi Mothoden 
der Pb-Best. auf mikrqchem. Verwendbarkeit. Direkte Titration von durch K2Cr20, ge- 
falltem u. in Sauren gel. PbCr04 liefert ungonaue Werte, dagegen werden zufrieden- 
stellende Resultate erhalten bei Best. durch jodometr. Riicktitration des iibersehussigen 
K2Cr207. Die in einem Zentrifugierflaschehen befindliche Pb-Lsg. wird im sd. Wasser
bade mit einem tjberschuB der Chromatlsg. gefallt, bis zum Krystallinwerden des Nd. 
weiter erhitzt u. dann 2 Stdn. unter haufigem Umschutteln stehengelassen, hemach mit 
W. bis zur Markę aufgefullt, u. 10 Min. zentrifugiert. In einer herauspipettierten 
Menge der klaren Lsg. wird 0,2 g K J gegeben, mit 2 ccm 2-n. HC1 auf 100 ccm Lsg. 
Yersetzt u. mit 1/i(10-n. Na2S20 3-Lsg. titriert (Indicator: Starkę). Die Fehlergrenze 
bei Einwagen von 0,1—5 mg Pb betragt +  0,01 mg. — Zur Best. des Pb ais Pb(J03)t 
untersuehen Vff. dessen Lóslichkeit in reinem W. bei einem UbersehuB von J 0 3~; 
ais Loslichkeitsprod. bei Zimmertemp. ergab sich der Wert 3,2 -10-13. — Die Eallung 
mit uberschussigem K J0 3 der mit Eg. angesauerten Pb-Lsg. wird wieder in einem 
Zentrifugierflaschchen vorgenommen, der Pb(J03)2-Nd. Iiber Nacht stehen gelassen 
u. danach unter den gleichen Bedingungen wie oben zuriicktitriert. Die Jodatmethode 
gibt auch bei sehr kleinen Mengen gute Werte u. iibertrifft dio Chromatmethodo an 
Genauigkeit. — Um den AnschluB an den ublichen Analysengang zu erreichen, fallen 
Vff. eine Pb-Lsg. durch H2S u. bestimmen das in Sauren geldste PbS nach dor Chromat- 
methode. Die Resultate gleichen der unmittelbaręn Best., wahrend die Jodatmethode 
unter diesen Verhaltnissen versagte. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 152. 59—72. 
Hannover, Techn. Hochsch.) U lm ann.

Alfred Stock und Richard Heller, Die Bestimmung ldeiner Quecksilbermengen. 
Zum Naehweis-kleiner Mengen Hg wird das Hg in oxalsaurer Lsg. auf einem Cu-Draht 
abgesehieden, abdestilliert u. in das HgJ2 ubergefiihrt. Die Abscheidung auf dem 
Cu-Draht laBt sich zur quantitativen Best. benutzen. In Ggw. von Mineralsauren 
oder Acetat entstehen ohne Oxalatzusatz kleine Mengen unl. Cu-Salze, dio den Nach- 
weis stóren. Auch mit KCN-haltigen Lsgg. erhalt man reine Hg-Kondensate. Das 
niedergeschlagene Hg ist in groBeren Luftmengen fluchtig. x/10—2/io !l  lassen sich 
noch erkennen. — Die quantitative Best. erfolgt durch Elektrolyse in oxalsaurer 
Lsg. Das auf dem Gold der Kathode sitzende Hg verfluchtigt sich an der Luft kaum 
merklich. Zum Naehweis u. Best. in IIam  u. Speichel wird die FI. mit Cl behandelt, 
nach Zugabe von CuS04 mehrere Małe mit H2S ausgefallt u. in Chlorwasser wieder 
gel., dann wie oben yerfahren. Zum Naehweis in der Luft wird der Hg-Dampf aus 
einigen 100 1 Luft in 2 U-Róhren durch Kiihlen mit fl. Luft niedergeschlagen. (Ztschr. 
f. angew. Ch. 39. 466—68.) JUNG.

Wilhelm Moldenhauer, Elektroanalytische Besłimmung fiir Kupfer neben Wismut. 
Eine Yollstandige Trennung des Cu vom Bi konnto in phosphorsaurer Lsg. mit Wismut- 
phosphat ais Bodenkorper erreicht werden. Der Nd. darf wahrend der Elektrolyse 
nicht aufgewirbelt werden. (Ztschr. f. angew. Ch. 3 9 . 454. Darmstadt.) J u n g .

R. F. Smith, Eine schndle und genaue Analysenmethode fiir Messing. 0,2 g der 
Spane (61/39 Messing) werden in einem 400 ccm Becherglas in moglichst wenig HNOs 
gelost, die Dampfe weggekocht, Wandę u. Urglas mit W. abgespiilt, nach dem Abkuhlen 
mit NH3 u. CH3-COOH gerade sauer gemacht, 2,5 ccm KJ-Lsg. zugefiigt u. mit einer 
eingestellten Na2S20 3-Lsg. u. Starkę titriert. Dio Analyse ist, wenn alles gut bereit 
steht in 3—5 Min. beendigt. (Metal Ind. [New York] 24. 148. The Hoyt Metal Com
pany of Canada, Ltd.) W lL K E .
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C. C. D., Die vollstdndige Messinganalyse. VI. Anwendung der Elektrolyse. (V. vgl. 
S. 2393.) Bei Anwendung feststehendcr Elektroden wird die Best. des Cu u. Pb wie 
folgt ausgefuhrt: Das Filtrat des Sn-Nd. wird in ein 300 ccm Becherglas gegossen, 
mit W . auf 250 ccm aufgefiillt, genau mit NH3 neutralisiert u. ein tjberschuB von 
.5% HN03 zugesetzt. Bei 2 Amp. u. 4 V wird in rund l 1/2 Stde. das gesamte Cu u. 
Pb auf die Pt-Elektroden niedergeschlagen. Liegt Mn-Bronze oder -Messing vor, 
so miissen sauerere Lsgg. angewandt werden, damit sieli kein. Mangansuperosyd mit 
dem Pb abseheidet. — Bei Anwendung einer rotierenden Elektrode wird 1 g der Le- 
gierung in rund 30 ccm HN03 gckocht, verdiinnt, die Oxyde vom Sn u. Sb abfiltriert 
u. das Filtrat elektrolysiert. (Metal Ind. [London] 28. 344—45.) W iLK E.

H. Angewandte Chemie.
III. Elektrotechnik.

—, Neue elektrische Heizrorrichtungen. Es wird eine Heizplatie, die aus einem 
ąuadrat. Chromnickeldraht-Heizkorper in Eisenblechiassung (80 X 80 u. 60 X 60 mm) 
besteht, beschrieben; sie erreicht bei sehr geringem Stromverbrauche Oberflachen- 
tempp. bis zu 400°. Ais sehr prakt. haben sich auch Heizgitter von 150 X 200 bis 
300 X 380 mm u. dariiber, auch 60 X 300 mm bewahrt, die ebenfalls an der Oberflache 
bis 400° erreichen. 4 Abbildungen. Fiir Spannungen von 110 u. 220 Volt von der 
Firma S t r o h l e i n  & Co., G . m. b . H., Dusseldorf, Hamburg, Stuttgart u. Braun- 
schweig, zu beziehen. (Zentralblatt f. Zuckerind. 34. 225.) R u b l e .

Zellstoffabrik W aldhof, Mannheim-Waldhof, und Rudolf Taussig, Wien, 
Elektrolyse von Chloralkalien mit horizontalen Diaphragrnen, dad. gek., daB ais Anoden 
hochkantig gestellte Platten verwendet werden, dereń Oberflache gegebenenfalls 
durch Anbringung von Kanalen, Kerben, Rippen, Rillen u. dgl. Yergroflert ist. —
2. dad. gek., daB Graphitanoden verwendet werden, welche durch Teeren, nach- 
folgendes Abbrennen u. Gliihen bezw. Graphitieren dichter bezw. widerstandsfahiger 
gemacht sind. — 3. dad. gek., daB die Kathode ais Kiihlelektrode ausgebildet wird. 
(D. R. P. 427 085 KI. 121 vom 16/8. 1922, ausg. 23/3. 1926.) K a u s c h .

Nederlandsche Technische Handel M aatschappij „G iro", s’Gravenhage, 
iibert. von: Wolfgang Otto, Neumuhlen bei Kieł, Elektrische Widerstande. Kautschuk 
wird mit nicht sehr groBen, z. B. 20% betragenden Mengen auBerst fein gepulverten 
Graphits gemischt u. die M. zu groBerer oder geringerer Hartę yulkanisiert. Die Er- 
zeugnisse konnen mit isolierenden Uberziigen, z. B. von reinem Kautschuk u. mit 
Stromzuleitungsteilen aus Kupfer versehen werden. (A. P . 1 577 981 vom 14/2.
1924, ausg. 23/3. 1926.) K u h l i n g .

International General Electric Company, Inc., New York, und Gustave 
Frederic Dreher, Schenectady, N. Y., V. St. A., Isdiermaterial, welches dadurch 
erhalten wird, daB man ein poroses Materiał, wie Asbest, Pappe, Kunststein bei einer 
Temp. von etwa 220° mit einem Waehs impragniert, dessen FlieBpunkt durch Er
hitzen von 45 auf etwa 50° erhoht worden ist. ' (Aust. P. 19 096 vom 11/8. 1924, ausg. 
12/2. 1925.) O e l k e r .

Ernest Henry Jones u n d  Alloy Welding Processes Ltd., L o n d o n - I s l in g to n ,  
Metalldektroden f  iir die elektrische Lichtbogerdotung, die mit einem Zusatz von anderen 
Metallen, wie Ni, Al o. dgl. versehen s in d ,  d a d .  gek., daB die Zusatzmetalle auf das 
Grundmetall durch ein elektrogalyan. Yerf. aufgebracht werden, um eine mfiglichst 
innige Vereinigurig der Metallzuschlage i n  dem erforderliclien Verhaltnis mit dein 
Gnmdmetall wahrend des Lótvorganges zu erhalten. (D. R. P. 427 072 KI. 21h 
vom 11/1. 1921, ausg. 23/3. 1926. — E. Prior. 13/10. 1915.) K a u s c h .
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Deutsche Gasgliihlicht-Auer- Ges., Berlin, Zirkonozydmaterialien. Man sintert 
aus bas. Zr-Śulfaten erhaltene3 Zr02 bei Tempp. iiber 1800° u.. verarbeitet e3 dann 
zu widerstandsfahigen Gegenstanden. (E. P. 246 480 vom 21/1. 192G, Auszug yeroff. 
24/3. 1926. Prior. 23/1. 1925.) • KAUSCH.

Kaneshi Kawakami, Hongo-Ku, Tokio, Bleiakkumulator. Daa Batterieelement 
enthalt eine feste Lsg. von 1,8% Hg, 97,8% Pb u. 4% darnit legiertem Sb u. stellt 
eine groCe Platte dar. (A. P. 1575 167 vom 3/10. 1921, ausg. 2/3. 1926.) K ausch.

Soc. Anon. Le Carbone, Leyallois-Perret, Frankreich, Bleiakkumulator en, bei 
denen die Elektroden aus Pb- oder PbO-Pulyer u. einem kornigen, porOsen Leiter 
mit groBer Gasabsorptionskraft bestehen u. letztere den Dampfen yon Fettstoffen 
ausgesetzt oder mit Fettlsgg. behandelt sind. (E. P. 244 399 vom 21/4. 1925. Auszug 
yeroff. 3/2. 1926. Prior. 11/12. 1924.) K a u s c h .

J. Pellini, Marseille, Oalvanische Batterien. Eine Zwei-Fliissigkeiten-Zelle weist 
eine Zn-Elektrode auf, die in eine Lsg. von NaOH u. KOH, u. eine Kohleelektrode, 
die in eine Lsg. yon W., H2Cr04, Na2S04 u. H2S04 oder eines Ferrochromsalzes oder 
Ka2Cr20 „  FeSO,, H3B03, KMn04 u. H2S04 eintaucht. (E. P. 243 374 yom 20/11.
1925, Auszug yeroff. 20/1. 1926. Prior. 22/11. 1924.) KAUSCH.

V. L. W illiams und L. L. Williams, Aberbeeg, Mammouthshire, Galvanische 
Batterien. Fiir Sammelbatterien benutzt man einen Elektrolyten, der aus 80 Gallonen 
H2SO.j (D. 1,2), 20 Pfund Na2S04, 10 Pfund MgSO., u. 10 Pfund NH3 besteht. (E. P. 
243 537 vom 9/12. 1924, ausg. 24/12. 1925.) K a u s c h .

Wireless Dry Cells Ltd., iibert. yon: W illiam Micon Tumley, Toronto, 
Canada, Trockendement mit einem A1C13 enthaltenden Elektrolyten. (Can. P. 250 607 
vom 24/11. 1924, ausg. 9/6. 1925.) K a u s c h .

SOC. Anon. Le Carbone, Levallois-Perret, Frankreich, Gahanische Batterien. 
Man yerwendet fiir galvan. Batterien ais absorbierendes u. depolarisierendea Materiał 
ein entwassertes kolloidales Gel (z. B. Si02). (E. P. 244417 yom 22/9. 1925, Auszug 
yeroff. 3/2. 1926. Prior. 10/12. 1924.) K a u s c h .

VI. Glas; Keramik; Zement; Baustoffe.
P. Nicolardot, Nomenklatur und Klassifikation der optischen Glaser. (Ygl. S. 2733.) 

Vf. setzt die Aufzahlung der yerschiedenen Moglichkeiten der Klassifikation der opt. 
Glaser fort. (Rev. gćn. des Cołloids 4 . 39—50.) J o s e p h y .

Wiede’s Carbidwerk Freyung m. b. H., Zwickau i. Sa., Befestigmu} von Edel- 
steinen auf keramischen Gegenstanden (Porzełlan, Steingut), dad. gek., daB die Steine 
von der keram. M. oder einem SchmelzfluB nur am auflersten Rande gehalten sind, 
mit ilirem Kórper aber frei in einer Aush5hlung der M. sitzen. (D. R. P. 426 761 
KI. 80b vom 2/9. 1924, ausg. 16/3. 1926.) K a u s c h .

A. V. Heyer G. m. b. H., Stiitzerbach, Thiir., Herstellung gealzter Inschriflen, 
besonders auf Glas, unter Einschreiben der Inschrift in den Deckgrund mit einem 
nach Art einer Rundsehriftfeder gestalteten, breiten, zugescharften Ende. (D. R. P. 
426 801 K I. 32b vom 22/2. 1925, ausg. 19/3. 1926.) K a u s c h .

Gilbert Josiah Pickett, Largs, Australien, Zementherstellung. Man mischt die 
erforderlichen Mengen an Kalkstein, Si02, A1203 u. Fe20 3 u. unterwirft das Gemisch 
starker Erhitzung in einem Drehofen, um gebrannte Klinker der gewunschten Hartę zu 
erzeugen, die man bis zu der notwendigen Feinheit fiir den Zement mahlt. (Aust. P. 
19 549 vom 10/9. 1924, ausg. 24/9. 1925.) . K a u s c h .

Harbison W alker Refractories Comp., tibert. von: W illiam F. Rochow, 
Pittsburgh, V. St. A., Zemenłmischung. Feuerfester Ton, Si02, yorzugsweise gegliiht, 
oder kieselsaurereiche Stoffe, wie Quarzit, werden fein gepulvert u. mit 5—20% 
gleichfalls fein gepulyertem Natriumsilicat gemischt. Der Zement muB in luftdichten
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Behaltern yersandt werden. Er bindet innerhalb weniger St-dn. zu einer selir hartcn 
festen M. ab. (A. P . 1 576 550 vom 26/8. 1921, ausg. 16/3. 1926.) K u h l i n g .

M. Lantz, Gotland, Schwcden, Zement. Klinkermehl wird zweimal oder ófter mit
2—3% eines Calciumsalzes, wie CaS04 vermischt. Die Misehung oder ikrę Bestand- 
teile werden fein gemahlen. (E. P. 247 097 vom 22/8. 1925, ausg. 4/3. 1926.) Kii.

Jakob Adolf Hermann, Offenbach a. M., Herstdlung von mit einem dauerhaften 
Farbanstrich versehbaren Zemmtmassen, dad. gek., daB dem Zement auBer dem iibliehen 
Sand eine der Zementmenge Yorteilhaft gleiche Menge von Ton beigegeben wird, 
bevor diese Misehung zu einer erdfeuchten M. verarbeitet wird. (D. R. P. 426 621 
K I . 80b vom 10/12. 1924, ausg. 13/3. 1926.) K a u s c h .

Allis-Chalmers Manufacturing Co., Milwaukee, iibert. von: R. C. Newhouse, 
Wouwatosa, V. St. A., Schlaekenzement. Hochofenschlacke u. Kalkstein werden zu- 
sammen vermalilen u. das Mahlgut entweder mittels Kiihlschlangen oder mittels k. W. 
abgekilhlt. (E. P. 246 792 vom 7/9. 1925, Auszug veróff. 31/3. 1926. Prior. 30/1. 
1925.) K u h l i n g .

Arnold Vobacll, Brandenburg, Havel, Setzen und Brennen von Zicgelsteinen 
im Ringofen, 1. dad. gek., daB die Heizschlitze schriig u. beiderseits s. zur Mittel- 
achse des Brennkanals liegen. — 2. dad. gek., daB der in der Mittelachse liegende 
Scheitel des winkelformigen Heizschlitzes in der Zugrichtung am meisten nach yorn 
liegt. (D. R. P. 426 728 K I. 80c vom 20/8. 1924, ausg. 18/3. 1926.) K a u s c h .

Max Claasz, Munchen, Herstdlung kiinstlicher Steinmassen aus Gips, dad. gek., 
daB Dolomit mit S02 behandelt u. mit gebranntem Gips vermischt wird. (D. R. P.
426760 K I. 80b yom 3/4. 1925, ausg. 16/3. 1926.) K a u s c h .

Carl Marczinczek, Oakland, Californ., Leichte porose Isolierwdnde, bestehend 
aus einer M., die 40% vulkan. Asche, 20% Bimsstein, 20% Kalk, 20%/ Gipa enthalt. 
(A. P. 1574252 vom 1/6. 1925, ausg. 23/2. 1926.) K a u s c h .

Otto Aram, Philadelphia, Feuerbestandige Steine fiir Ofenfutter. Man iiberzieht 
das Futter mit metallischem Al. (A. P. 1576 021 vom 14/9.1922, ausg. 9/3.1926.) K a.

Vesuvius Crucible Comp., Swissyale, iibert. von: A rthur J . Jackman, Forest 
Hills Borough, V. St. A., Feuerfeste Massen. Mischungen von Graphit, einem porzellan- 
artigen Bindemittel u. gegebenenfalls einem inerten, sehr schwer schmelzbaren Stoff, 
wie Siliciumcarbid, Tridymit, Zirkonsilicat oder Ala0 3 werden unter Zusatz von W. 
geformt. Man verwendet z. B. 45 Teile Graphit, 15 Teile feinpulyriges Siliciumcarbid 
u. 40 Teile porzellanartiges Bindemittel, welches z. B. aus 25 Teilen Ton, 5 Teilen 
Kaolin u. 10 Teilen Feldspat, MgO, Kryci i th, Borax, Dolomit, Kalkstein o. dergl. 
besteht. Die geformte Misehung wird in einer reduzierenden Atm. bei etwa 650° Yor- 
gebrannt, kurze Zeit oxydierend erhitzt u. dann in einer inerten, zweckmaBig redu
zierenden Atm. bis zur Tólligen Verglasung des porzellanartigen Bindemittcls, z. B. 
bei 1200—1500° gebrannt. Die Tiegel sind unmittelbar gebrauchsfertig, sie bediirfen 
keiner Nacherhitzung oder Ausgliihens vor dem Gebrauch. (A . P . 1  5 7 7  1 2 4  vom 
26/5. 1923, ausg. 16/3. 1926.) K u h l i n g .

Fred E. Greene, Berkeley, Californ., Pflastermaierkd, bestehend aus mit Dampf 
raffiniertem Asphalt, erhitzten Fullstoffbrocken aus Sand u. Gestein u. zum A s p h a lt  
iiberschiissigem Kalkstein, welches Gemisch 5—25 Min. auf 300—600° F. e rh i tz t  
wird. (A. P. 1576045 vom 21/9. 1921, ausg. 9/3. 1926.) K a u s c h .

VII. Agrikulturchemie; Diingemittel; Boden.
D, Drushinin, Flilssige Phosphorsaure ais Phosphorguelle fiir die Pflanzm. Auf 

dem sandigen Podaolboden mit wenig adsorbiertem Ca (0,03%) wird der Haferertrag 
durch 0,25 g fl. H3P 0 4 pro VegetationsgefaB merklich emiedrigt, durch 6 g CaC03 
um ca. %  erhoht, durch H3P 04 -\- CaC03 noch starker gesteigert. Auf dem lehmigen 
Podsolboden mit 0,08% adsorbiertem Ca ist die Wrkg. von H3P 0 4 auch an sich giinstig
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u. wird durch CaC03 sogar etwas geschmalert. Eine ca. dreifache Ertragserhóhung 
bewirkt die Diińguńg mit NaN03 u. H3P 04, obwohl NaN03 allein wenig wirksara ist. — 
Die schadliche Wrkg. von H3P 04 auf kalkarmen Boden orklart sich durch die An- 
sauerung des Bodens durch die Phosphorsaure u. die damit zusammenhangende Hom- 
mung der bakteriellen Nitratbildung. Im Gemisch mit NaN03 wirkt H3P 0 4 noch 
energischer ais entspreehende Superphosphatmenge. (Journ. f. chem. Ind. [russ.] 2. 
382—85. Moskau, Wiss. Inst. f. Diingemittel.) B i k e r m a n .

Hans-Joachim  Keuhl, Messungen der KoMensaurekonzentration der Luft in und 
iiber landwirtschaftlichen Pflanzenbeslanden. Dio C02-Aushauchung des Bodens ist 
am gróBten, wenn Stall- u. Mineraldiinger gemeinsam gegeben wurden. Die COa- 
Produktion des Bodens ist am Tage fiir die Assimilation unzureichend; die freie Luft 
wird deshalb mehr oder weniger in Anspruch genommen. Das Bornemannsche Verf., 
den Stallmist so spat wie móglich zu geben, wird abgelehnt. Eine Erhóhung des 
C02-Faktors auf positive Werte ist nicht erwiinscht; eine Erhóhung ware auch auf 
groBen Gutern unrationell. Der C02-Faktor ist abhangig yon Standweite u. Dichte 
des Bestandes sowie yom Klima. (Ztschr. f. Pflanzenernahr. u. Diingung Abt. A. 6. 
321—77.) • T r e n e l .

G. Ruscłunann, Ober die Biologie des heifiyergorenen Mistes. Diskussion der 
Fragen, dio fiir die Beurteilung des heiB yergorenen Mistes entscheidend sind. (Mitt. 
d. Deutschen Landwirtschafts-Ges. 1926. 4 Seiten. Sep.) T r e n e l .

G. Bredemann, Weitere Versuche iiber Saatgut-Stimulierung. Stimulationsyerss.
wit „ S t i m u l a “ u. den „ O r i g i n a l - P o p o f f s c h e ń  S t i m u l a t i o n s -  
m i 11 e 1 n “ zu Gerste, Buschbohnen u. Buchweizcn ergaben, daB eine ertragstcigernde 
Wrkg. in keinem Falle zu erzielen ist. Die beobachtete Triebkraftbeschleunigung 
konnte auch mit gewóhnlichem Leitungswasser erreicht werden, woraus folgt, daB 
das Problem rcin keimungsphysiolog. zu botrachten ist. Verss. von R. L e o n h a r d s  
der Diingerstelle 2 der D. L.-G. bestatigen das Gesagte; fur die Praxis ist daher die 
Stimulation ohne Bedeutung. (Landw. Jahrbb. 63. 369—86.) T r e n e l .

H. Niklas, .K . Scharrer und A. Strobel, PhospTiatlóslichkeit und Azolóbakter-
waehstum. Es bestehen deutliche Zusammenhiinge zwischen der Loslichkeit der 
Phosphate u. der physiolog. Ausniitzung durch Azotobakter, doch konnen aus den 
Vers.-Resultaten keine weitergehendcn Schlusse gozogen werden. (Landw. Jahrbb. 
63. 387—410.) T r e n e l .

William W. Johnston, Die Erzeugung und Nułzen des Sulfats in humiden und 
ariden Boden in ihren Beziehungen z um Pflanzenbau und zur Schwefeldungung. Vf. 
untersucht im Gewachshaus 1. den EinfluB des Pflanzenbaus auf die Sulfatontstehung 
in humiden u. ariden Boden, 2. den EinfluB des Sulfats auf die Rk. des Bodens, auf 
den Pflanzenwuchs u. auf den Schwefelgehalt der Ernto; Versuchspflanzen: Soja- 
bohne und Luzeme. Auf dem Boden aus Wcstamerika wurde durch den Pflanzen
wuchs die Sulfatbildung yerzógert; auf den humiden Boden wurde der Sulfatgehalt 
TergróBert. Es scheint, daB humiden, sauren Boden mehr Schwefel durch die Ernte 
entzogen wird ais semiariden; humide Boden regenerieren auch ihren Sulfatgehalt 
leichter ais semiaride, woraus sich der Erfolg der Schwefeldungung zu Luzeme in 
in semiariden Regionen erklart. (Soil Science 21. 233—43. Oregon, Agr. Coli. Exp. 
S ta t-) T r e n e l .

H. Astruc und A. R adet, Untersuchung des alpinen Diluviums vo-m StandpunJct
<kr Bodenaciditat. Hinweis auf die Bedeutung der Bodenrk. fiir Geologen, Agro- 
uomen u. Bergleute. (Ann. science agronom. 42. 440—48. 1925.) T r e n e l .

J • S. Joffe und H. C. M cLean, Kolloidale Eigenschaften der Boden und Boden-
fruchtbarkeit. II. Der „austauschfahige“ Komplez und Bodenaciditat. (I. ygl. Soil 
Science 20. 169; C. 1925. H. 2292.) Die „Bodenaciditat” ist eine Frage des Sattigungs- 
zustandes der „austauschfabigen“ Bodenkomplexe. Die [H ] der wss, Extrakte ist
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belanglos ftir die Kenntnis diescs Siittigungszuatandca. Vf. nimmt an, daB Wasser- 
stoffionen sich direkt am Basenaustausch beteiligen. — Die „Zeitkurven“ stellen 
typische Adsorptionskuryen dar. Durch Teinperaturerhohung koaguliert der kol- 
loidale Anteil im Boden, wodurch die Starkę der „Austauschrkk.“ herabgesetzt wird. 
(Soil Science 21. 181—94. New Jersey, Agr. Exp. Stat.) T r I ń e l .

Ch. Granvigne, Die Bedeutung der kolloidalen Silicate wid der kolloidalen Kieseł- 
saure.- Literaturiibersicht. (Ann. science agronom. 4 2 . 484—500. 1925.) T r e n e l .

Chr. Barthel und N. Bengtsson, Zersełzung von inkrustierter Cellidose im Erd- 
boden. I. Slroh und Sagespdne im Lehm- und Sandboden. Vf. untersueht die Zers. von 
Haferstroh- u. Sagespanecelluloso im Lehm- u. Sandboden. Die Verss. zeigen, daB die 
Rk. des Bodens fiir die Garung der inkrustierten Cellulose von ebenso geringer Bedeutung 
ist, wie fiir reine Cellulose. Sie kann nicht mit der Garung anderer Kohlehydrate in 
Pflanzen vergliehen werden. Besonders bei der Papiercellulose steht die Zers. im direkten 
Verhiiltnis zu der fiir die Garungsbakterien giinstigen Menge an Stickstoffyerbb. Das 
wiehtigste Resultat hat die Unters. im Sandboden ergeben. Sie zeigt, daB Haferstroh 
die fiir die Entw. der Garungsbakterien erforderlichen Stickstoffyerbb. in geniigendem 
MaBe enthiilt, so daB die Zers. in dem an N armen Sandboden sehneller vor sieh geht, 
ais bei reiner Cellulose. Das ist auch die Ursache der raschen Verwesung von Wurzeln 
u. Stoppeln im Boden. (Mitt. No. 300 der landwirtschaftl. Zentralversuchsanst. [Schwe- 
den], Bakteriolog. Abhandlung Nr. 40. 1926. 1— 19. Sep.) B r a t j n s .

H. Lehrecke, Die Bekampfung der Schddlinge der Apfelsinenbaume mit Blausaure. 
Besehreibung des Verf. mit „Blausauregas“ u. mit „Cyklon". (Umschau 30. 310 
bis 312.) ' T r e n e l .

N. L. Alcock, Vorldufige Notiz iiber eine Phylophthoraerkrankung von Tollkirschen- 
pflanzen. Vf. beschreibt die durch eine Phytophthoraart an der Tollkirsche (Atropa 
belladonna) heryorgerufene Krankheit u. schlagt zur Bekampfung eine wss. Lsg. eines 
Gemisehes von 2 Teilen CuS04 u. 11 Teilen Ammoniumcarbonat vor. (Pharma- 
ceutical Journ. 116. 232.) R o j a h n .

A. Auguet, U ber die Analyse neuer Harnstofjdungemittel und K a lkcya n a m id -  
verbindungen. Literaturiibersicht u. krit. Besprechung der yerscliiedenen Methoden. 
(Ann. science agronom. 42. 501—22. 1925.) T r e n e l .

F . Chastellain, U ber die Bestimmung des Ammoniak-Stickstoffs in kunsthchen 
Diingemitteln. Krit. Stellungnahme zu den Best.-Methoden mit Hilfe von Form
aldehyd, MgO, Atznatron u. Mg-Phosphat. In zahlreichen Fallen haben sich die 
beiden zuerst genannten Methoden bewahrt; doch ist Sorgfalt bei Ubertragung auf 
neue Diingemittel am Platze. (Helv. chim. Acta 9. 205—16.) TRENEL.

Gerlach, Die Bestimmung des Dungerbedurfnisses der Boden. (Vgl. Ztschr. f. 
Pflanzenernahr. u. Dunguhg Abt. B. 4. 273; C. 1925. II. 1557.) Krit. Stellungnahme 
zu den Verff. yon SPREN G EL, W o l f f  u. yomehmlich von N EUBAUER u .  M itSC H ER - 
LICH. Mit Ausnahme der Niederungsmoorboden sind samtliche Boden Deutschlands 
N-bediirftig. Ein gróBerer Teil der Boden enthalt genugende Mengen an K u. P205- 
Die Methode nach N e u b a u e r  u .  die Citratmethode geben wichtige Anhaltspunkte 
fiir die Beurteilung des P205-Bedarfs. Der ,,Kalkbedarf“ kann durch die Best. der 
Bodenrk. erkannt werden; sinnentsprechende Anwendung der physiol. sauren u. 
alkal. Diingemittel wird empfohlen. Die mathemat. Behandlung des Problems dureli 
M lTSCH ERLICH  wird abgelehnt, weil 1. der Wirkungswert c der Wachstumsfaktoren 
nicht konstant ist, 2. weil es gloiehgultig sei, ob in die Gleichung c, 2 c oder c/2 ein- 
gefiihrt wird, 3. weil lediglich der Feldyers. brauehbar ist, 4. weil die Bodenrk. eine 
groBe Rolle in der Nahrstoffaufnahme spielt. (Landw. Jahrbb. 63. 339—68.) iR Ł -

Ch. Brioux, Saure Boden, Bestimmungsmethoden, Kalkbedarf und p/j. B e seh re ib u n g  
der eolorimetr. u . elektrometr. Methoden zur Bestimmung der Bodenrk. (Ann. science 
agronom. 42. -416—39. 1925. Stat, agron. Seine-infór.) T r e n e l .
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L. D. Bayer, .Der Ge brauch der Chinhydronelektrode zur Bestimmung der Wasser- 
stoffionenkonzentralion von Boden. Wissenschaftliche Grundlagen u. Gebrauchs- 
anweisung. Vf. empfiehlt ais Bezugselektrode die gesatt. Calomelelektrode. Auf 
15 cem Lsg. sind 0,05 g Chinhydron zu nehmen. Vergleichende Messungen mit der 
H„-Elektrode ergaben Abweichungen bis zu pn 0,2. Das Verhaltnis Boden zu Wasser 
sei 1: 1. Die Chinhydronelektrode ist brauchbar bis zu einer alkal. Rk. von pu 8,0.
(Soil Science 21. 167—179. Ohio, Ag. Exp. Stat.) T r e n e l .

N. Bengtsson, Bestimmung ron inkrustierter Cellulose im Erdboden. Zur Best. 
von Cellulose aus Stroh, Sagespiine, Dunger u. Moos im Erdboden werden 20 g des- 
selben mit einer Lsg. von 80 g NaHS03 in 100 cem W. u. 200 ccm n. HCl in einer Druck- 
flasche auf 100° 72 Stdn. erhitzt. Bei Sagespanen u. Moos werden nach 92 Stdn. weitere 
50 ccm NaHS03-HCl-Lsg. zugefiigt u. 192 Stdn. erhitzt. Nach dem Absaugen u. 
■Waschen wird der Riickstand bei 50° getrocknet, mit 100 ccm Schweitzers Reagens
1—2 Stdn. geschuttelt u. am niichsten Tag durch ein Glasfilter filtriert. Die Cellulose 
in 50 ccm des Filtrats wird mit 200 ccm 80%ig. A. gefallt u. nach dem Absitzen auf 
einen Filtertiegel gebracht. Nach der Entfemung des Cu durch Waschen mit HCl, 5°/0ig. 
NH4OH, 2%ig. HCl, W., A., A. wird 1/2 Std. bei 50°, dann 1 Stde. bei 100° getrocknet. 
Der Riickstand wird in einen Platintiegel gebracht, gewogen, yerascht u. wieder ge- 
wogen. Die Differenz beider Wagungen gibt den Cellulosegehalt in 10 g Erde an. Bei 
sehr genauen Bestst. muB eine Korrektur angebracht werden, wegen des Wasser- 
gehalts des Nd. vor der Behandlung mit Schweitzera Reagens. Bei Braunkohle werden 
nur 10 g mit 150 ccm NaHS03-HCl-Lsg. erhitzt u. der Riickstand mit V5-n. HCl u. 3-mal 
15 ccm W. gewaschen u. nach dem Trocknen mit 2 g ungeldschtem Kalk u. 100 ccm 
Schweitzers Reagens 4 Stdn. geschuttelt. Weitere Aufarbeitung wie vorher. Nach 
Korrektur fiir Feuchtigkeit u. Verlust an Schweitzers Reagens durch den Kalk erhalt 
man den Cellulosegehalt in 5 g Braunkohle. (Mitt. Nr. 279 der landwirtschaftl. Zentral- 
versuchsanstalt [Schweden], Bakteriolog. Abhandlung Nr. 37. 1925. 1—13. Sep). Be.

Eli H. Armstrong, Savannah, Georgia, Apparat zur Behandlung von saurem 
Phosphal zwecks Verminderung des Wassergehalts, der unl. H3P 0 4 u. der freien 
H3P04. Der App. besteht aus einem Turm (einem GefaB), einer Anzahl kon. ge- 
formter Vorr. zum Herabfuhren der M., einer Drehvorr. fiir Riihrflugel in dem Turm 
u. einer Vorr. zum regelbaren Einfiihren eines S tro m e s  von h. Luft durch den Turm. 
(A. P. 1576 022 T om  6/8. 1921, ausg. 9/3. 1926.) K a u s c h .

Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin-Siemensstadt, Dungemittel. Man bringt
CO, Cl2 u. NH3 zur Rk. miteinander, Man bildet zuniichst COCl2 u. bringt eine gesatt. 
Lsg. von NH3 in der Reaktionskammer zur Rk. miteinander. Es bildet sich Ham- 
sł°ff, Cyanamid, Cyanursaure o. dgl. neben N H fil. (E. P. 245 768 vom 5/1. 1926, 
Auszug veróff. 3/3. 1926. Prior. 9/1. 1925.) K a u s c h .

E. I. du Pont de Nemours and Co. (Erfinder: Max Engelmann und Allan 
Roth Albright), Wilmington, Delaware, V. St. A., Nicht hygroskopische Saatgutbeizen, 
bestehend aus Gemischen von kemmercurierten Phenolen oder Benzolcarbonsauren, 
Alkalicarbonaten u. Oxyden oder Hydroxyden der Erdalkalimetalle. — Man miseht 
z- B. feingemahlenes Oxymercuri-o-chlorphenolacetat bezw. Mercuri-o-chlorphenolsuljat 
nut Ca(OH)2 u. trockenem Na2C03. Das feine Pulver zers. sich beim Behandeln mit W. 
m das Na-Salz des Oxymercuri-o-chlorphenols u. CaC03, das ausfallt. Die Salze des 
Oxymercuri-o-chlorphenols lassen sich durch das Sulfat, Acełat oder andere Salze des 
Ozymercuri-p-chlorphenols, des mercurierten 2,4-Dichlor-l-oxybenzols, des Oxymercuri-o- 
nitro- bezw. •p-nitrophenóls, der Mercuribenzoesaure, der Mercurichlorbenzoesdure oder 
des Ozymercuriphenols, das Na2C03 durch K2C03 u. das Ca(OH)2 durch CaO, Ba(OH)2, 
BaO, MgO, Mg(OH)2, A120 3 oder Al(OH)3 ersetzen. Die in maflig feuchter Luft be- 
standigen Prodd. finden fiir sich oder im Gemisch mit anderen 1. oder unl. indifferenten
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Stoffen, Farbstoffen oder anderen Desinfektionsmitteln zum Bestauben von Saatguł 
Verwendung. (Aust. P. 18 916 vom 31/7. 1924, ausg. 14/7. 1925.) S c h o t t l a n d e r .

v m . Metallurgie; Metallograpiiie; Metallverarbeitung.
H . F. Moore, Was ereignel sich, wenn das Metali durch Ermiidung versagt1 Yf. 

gibt keine Theorie iiber dio Ermiidungserscheinungen an Metallen, sondem entwickelt 
ein Bild, von dem er annimmt, daB es beim Betracht-en dieses Gegenstandes fórderlich 
sein wird. Es wird Gleitung innerhalb der Metallkórner angenommen, die gerauhte 
Oberflachen u. damit yergróBerten Widerstand gegen weitere Gleitung bewirkt u. 
andererseits wird aueh eine allmahliche „Feilwirkung“ angenommen, die zum Sprung 
u. Bruch fiihrt, wenn sie groBer ais die Verfestigungswrkg. wird. (Trans. Amer. Soc. 
Steel Treating 9. 539—52. Univ. Illinois, Urbana [111.].) W ilke.

Sam Tour, Abmessung und Handhabung von Ofen fiir Salzbader. Die Art der Er- 
wfinnung, die Zerstreuung u. Ausstrahlung der Warme u. die Vermeidung von Uber- 
hitzung sind wesentliche Faktoren bei diesen Ofen. 20 allgemeine Regeln werden 
aufgestellt, denen die Ofen geniigen sollten u. an 12 Ofenbeschreibungen werden die 
verschiedenen Wege, auf denen dies erreiebt -werden kann, besehrieben. Der Weg zur 
Entw. besserer Ofen wird angegeben u. die allgemeinen Regeln besproehen, die beim 
Arbeitcn mit Salzbadofen zu beobaehten sind. (Trans. Amer. Soc. Steel Treating 9. 
553—70. Doehler Die Casting Company, Batayia [N. Y.].) W i l k e .

Th. Metzger, Hochleislungs-Lichtbogenofen in der Eisen- und Stahlinduslrie. Ein 
Hochleistungs-Drehstrom-Liehtbogenofen mit abgedichteten Elektroden, Fassungs- 
raum 3—5 t, bei der Rhe i n me t a l l  A.-G. gebaut, wird besehrieben. Die Elektroden- 
anordnung ist nach System „H E R O U L T “  getroffen, bei welehem der Liehtbogen zwischen 
Elektrode u. Schmelze spielt. Der Elektrodenbew-egungsmechanismus ist unabhangig 
von der Ofenwanne auf Mannesmannstahlmaste, die auf der Kippwange des Ofens 
befestigt Bind, angeordnet. Ein solcher Ofen, der seit 1/i Jahren in Betrieb ist, benotigt 
fiir das Einschmelzen einer 3—4 t  Charge 450 kWh/t bei nur Tages- u. 425 kWh/t 
bei Tag- u. Nachtbetrieb fiir unlegierten Schrot; die Schmelzdauer betragt V-/i bia 
l 3/i Stdn. Der Ofen eignet sich besonders zur Herst. von hoch beanspruchtem Grau- 
guB. (Zentralbl. d. Hiitten u. Walzw. 30. 87—91. Eberswalde.) W i l k e .

Bengt K jerrm an, Einige Bemerkungen iiber schwedische Eisenpraxis. Eine kurze 
Beschreibung der schwed. Eisenerzlagerstatten, der benutzten Ofen zur Eisengewinnung 
u. der versehiedenen Verff. wird gegeben. (Trans. Amer. Soc. Steel Treating 9. 585 
bis 596.) W i l k e .

H. Hanemann und A. Schrader, Uber den Martensit. Im wesentlichen ist die 
Arbeit der S. 2740 referierten gleich; die Erórterungen iiber diesen Gegenstand sind 
hier angefiigt. (Berichte der Faehaussehusse des Vereins deutscher E ise n h ii t te n le u te :  
WerkstoffausschuB, Nr. 61. 1—25. Sep. Techn. Hochschule Berlin.) WlLKE.

Jerome Strauss, Schneidu ntersuchungen an Werkzeugstahlen. Vf. unterscheidet 
3 KJassen Werkzeugstahle u. beschreibt die verschiedenen Untersuchungsverff., die 
die Fehler ermitteln u. bespricht die allgemeinen VorsiehtsmaBregeln, die hierbei zu 
beachten sind. (Trans. Amer. Soc. Steel Treating 9. 571—84. 648. U. S. Naval Gun 
Factory, Washington [D. C.].) W lL K E.

A. H. Kingsbury, Wolframslahle. Es gibt verschiedene Gruppen W-Sta.hle, dereń 
Eigenschaften betrachtlich yoneinander abweichen, entsprechend der Menge des vor- 
handenen Legierimgsmetalles. Diejenigen, die 1—13/4%  W enthalten, sind ganz 
allgemein anwendbar ais Werkzeuge, die mit 21ji—7°/0 sind fiir S c h n e id e s ta h le  zu 
verwenden, besonders w e n n  sehr fein bearbeitetes Gut yerlangt wird oder auch wenn 
besonders hartes Materiał bearbeitet wird. Mit der alleinigen Ausnahme des p e rm a n e n te n  
Magnetstahls, der rund 5% W besitzt, enthalten die anderen W-Stahle noch ein oder 
zwei andere Legierungselemnete z. B. Cr, Co, V in gróBeren Mengen. H e u tz u ta g e
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enthalten alle W:Stiihlc prakt. etwas Cr. In der vorliegenden Arbeit werden nun 
vor allem die Stahle behandelt, boi denen Cr ais Hilfsmittel zur Lsg. von Wolfram- 
carbid dient. Die Wrkg. des W in den betrachteten Stahlen liegt im Anwachsen der 
Kohasionsfestigkeit u. in einer Strukturverfeinerung, so daB hieraus sich erkóhte 
Schncidfestigkeit u. etwas erhohte Sclmelligkeit gegeniiber den C-Werkzeugstahlen 
ergibt. Dio Tragheit, mit der Wolframcarbid in Lsg. geht, macht es notwendig, dic 
Abschrecktemp. mit stcigendem W.-Gekalt zu erhóhen. Die beobachteten Trans- 
formationen in dieser Stahlgruppc diirfen nicht ais Hinweis auf die Abschrecktemp. 
benutzt werden wie es bei den C-Werkzeugstiihlen geschieht. Ubersteigt der W-Gehalt 
eine bestimmto Grenze, so steigt die Hartetemp. iiber den Lósunspunkt des vor- 
eutektoiden Zementits. Dieser Bcstandteil ist briichig u. kann nicht in ubercutek- 
toiden C-Stahl gelóst werden, ohne ihn ais Werkzeug ungeeignot zu machen, es scheint 
aber, daB dies bei W-Stahl zur Hebung der Schneidfestigkeit direkt. giinstig ist. Diese 
Stahle sind wegen des schnellen Kornwachstums sehr empfindlich gegon langes Er- 
hitzen bei oder nahe an ihrer Abschrecktemp. Langsames Anheizen mit folgendem 
schnellen Erhitzen ąuf Abschrecktemp. ist allein zu empfehlen. (Trans. Amer. Soc. 
Steel Treating 9.’ 597—603. Crueible Steel Co. of America.) W i l k e .

A. Sanson, Die Entuńcklungsbedingungen der norwegischen Zink-Elekłromełallurgie. 
R a v n e r  schatzt die nach dem eincn oder anderon elektr. Verhuttungsverf. je Pferde- 
kraft erzeugbare Zn-Menge auf 1700 kg, wobei er annimmt, daB die Elektrolyse den 
Vorteil aufweist, unmittelbar ein sehr reines Zn zu ergoben, auf der anderen Seite 
aber ein reiches Erz von konstanter Beschaffenhoit bedingt. R a e d e r  bringt Kosten- 
aufstellungen fiir Rostanlagcn nach dem alten Verf., fiir elektrotherm. u. Elektrolyse- 
verf. Die Verteuerung der Kohle u. Handarbeit hat vor allem die beiden letzten 
Gewinnungsmógliehkeiten gefórdert; dabei wird die Entscheidung iiber Elektro- 
thermie oder Elektrolyse von den órtlichen Verhaltnisson abhangen. Die Elektro- 
thermie ware in Norwegen vorzuziehen, weil sie kleinere Einheiten gestattet u. weniger 
vom RóstprozeB abhangig ist. L e p s o e  vertritt auf Grund seiner Beobachtungon 
in amerikan. Werken die Ansicht, daB es fiir Norwegen zweckmaBig ware, die Zink- 
Huttenindustrie des Landes auf Elektrolyse aufzubauen. Damit weichen die An- 
sichten R a e d e r s  u . L e p s o e s  voneinander ab. (Rev. de Metallurgie 23. 126 
bis 131.) K a l p e r s .

J. S. Sunderland, Bemerkmigeii iiber starkę und schnelle Kupferabscheidung. All- 
gemein wird in der Praxis dio Temp. auf 22°, u. U. auch hóher gehalten, aber nie nied- 
riger. Die D. der Lsg. von 19—20° Bś hat sich am besten bewahrt, da Lsgg. starkerer 
Konz. entsprechend des groBeron Widerstandes des Elektrolyten das Cu langsam 
abscheiden, auBerdem ist dio Qualitat des abgeschiedenen Metalles nicht gut. Wird 
ein Strom von 15 A/sq. foot u. I1/* V bei ruhonder Lsg. angewandt, so erhalt man 
in l 1/, Stdn. einen Cu-Nd. von 0,01—0,015 cm Starkę. Dieselbe Starkę wird in 1/2 Stde. 
mit 50 A/sq. foot u, 6.V erreicht. (Metal Ind. [London] 28. 367—68.) W i l k e .

Marcel Fourment, Die QueUen an Minercden auf der Welt (auf die verschiedenen 
Mełalle sich beziehende Monographien.) 7. Das Yanadin. (6. vgl. S. 481.) Vf. be- 
spricht dio Arten yon V-Erzen, ihre mineralog, u. chem. Eigenschaften, sowie ihre 
Vorkommen. Der groBte Teil des Weltbedarfes (80%) wird durch eine Grube in 
Peru godeckt, die Minas Ragra, die ein schwefelhaltiges, in der Welt sonst nicht 
gefundenes Erz liefert. Dieses sehwer erreichbaro Grubenfeld gehort einer amerikan. 
Gesellschaft, der Vanadium Corporation of America, dereń Bemuhungen sich sowohl 
auf die planmaBigo Ausbeutung der Grubo ais auch auf die Verbesserung der Trans- 
portverhaltnisse erstreeken. Die Verhuttung des Erzes erfolgt in einem besonderen 
Werke der Vereinigten Staaten. Andere wichtige Erzvorkommen befinden sich in 
Siidafrika u. in den Yereinigten Staaten. (Rev. de Metallurgie 23. 132—42.) K a l p .
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J. B. Johnson , Die Beziehung zwischen der Metallurgie und der EntuiicHung des 
Flugwesens. Die Entw. der Metallstruktur der Flugzeuge in den Ver. St. u. der ver- 
schiedenen Typen in Europa, besonders in Deutschland u. Frankreich -wahrend des 
Weltkrieges wird besehrieben. Es wird auf die groBe Schwankung in den physikal. Eigen- 
schaften u. cliem. Analysen des benutzten Materials hingewiesen u. hervorgehoben, 
daB groBe Gewichtsersparnis sehon erreicht worden ist. Hauptsachlich werden folgende 
Al-Legierungen benutzt: 1.10% Cu, 0,5% Mg, 1,25% Fe, 2. 4,0% Cu, 2,0% Ni, 1,5% Mg
з. 2,5% Cu, 0,5 Mg, 1,25% Fe, 4. 5,0% Cu, 1,0% Si, auBerdeni in bearbeitetem Zu- 
stande 1. 4,0% Cu, 0,6% Mg, 0,6% Mn u. 2. 4,0% Cu, 0,6% Mn, 0,75% Si. (Trans. 
Amer. Soc. Steel Treating 9. 517—38. Air Service, Mc Cook Field, Dayton, Ohio.) WlL.

—, Bor enlhallende Legierungsmelalle. Die „Boronics" genannten Legierungen 
bestehen aus Cu oder Legierungen,die gasfórmige Borverbb. okkludiert enthalten. 
Das benutzte Met_all ist in jedem Fali von der gróBten Reinheit, so daB kcine Ver- 
unreinigungen in das herzustellende Metali gelangen, wenn Boronie zugesetzt wird. 
Nur ein kleiner Teil, etwa 1,10—2% der Gesamtmasse, wird zugegeben, der ais FluB- 
mittel, Desoxydationsmittel u. a. wirken kann. Die Gase des Legierungsmetalles 
werden im Bad frei, verbinden śich mit den anwesenden Oxyden, reduzieren sie zu 
Metali u. verursachen ein lebhaftes Mischen der Metallmasse, w-odureh diese gleich- 
maBig wird. Dieses Legierungsmetall wird in der Niehteisenmetallurgie angewandt
и. soli unter bestimmten Umstanden 2%-mal mehr 0 2 ais die gleiche Al-Menge, 3l/2*nla,l 
mehr ais Ti u. iiber 3-mal mehr ais Mg absorbieren, auBerdeni soli das herzustellende 
Metali von H , u. N2 ebenfalls befreit werden. (Metal Ind. [London] 28. 378.) W i l k e .

R. de Fleury, Die Kólben aus Aluminium, Silumin und Magnesium. Vergleicht 
man die wiehtigsten Eigenschaften yon Al-Cu, so weit sie fiir die Herst. von Kolben 
zu berucksiehtigen sind, mit denen von Silumin u. Mg, so ergibt sich, daB die geringere
D. des Silumins u. Mg eine Verstarkung des Kolbenkórpers gestattet, ohne soin Gewicht 
zu vergróBern. Vom mechan. u. thermodynam. Gesichtspunkte aus wird dasjenige 
Metali zur Ausfiihrung eines Kolbens von bestimmtem begrenztem Gewicht dasjenige 
sein, dessen seine physikal. Eigenschaften (Warmeleitfahigkeit/Ausdehnbarkeit X D.) 
messende Zahl gróBer ist. (C. r. d. l’Acad. des sciences 182. 628—30.) K a l p e r s .

Leon Guillet und Jean Cournot, Uher den Emflu(S der thermischen Behandlung 
auf einige Silberlegierungen. Die Unterss. lehnen sich an die Arbeiten von CARPENTER, 
W h i t e l e y  u . G u r t l e r  an u. wurden mit Legierungen yorgenommen, die folgenden 
Ag-Gehalt a uf wiosen:

Ag-Zn-Legierungen Ag-Cd-Legierungen
Nr. 1 Nr. 2 Nr. 1 Nr. 2

Im Barrenkopf • • • 69,77 62,28 59,96 49,47
Im BarrenfuB • • ■ • 69,77 62,28 59,96 49,02

In metallograph. Hinsieht ergab sich: im Gliihzustand 2 Bestandteile in gloichen 
Mengen, von denen der eine nicht angegriffen, der andere stark gefarbt ist, die aber 
kein Eutektikum zu sein scheinen; bei 400° gehartet Zunahme um fast die Hiilfte 
des dunklen Teiles, bei starkeren Hartungen Yollstandiges Verschwinden des hellen 
Bestandteiles. Beim Anlassen ist ein sehr fein vertei]ter Nd. im Inneren des gefarbten 
Teiles wahrnehmbar, wahrend an der roh gegossenen Barre ein Mittelgefuge zwischen 
dem Gefiige der bei 400° geharteten u. angelassenen Probe u. der bei 500° geharteten 
u. angelassenen besteht. Es scheint, daB das Diagramm nicht genau ist. Die beiden 
wichtigen Merkmale sind: kein Martensit u. ein fein verteilter Bestandteil. Die Zu
nahme der Hartę ist ahnłich wie beim Duralumin. Die Ag-Cd-Legierungen sind nicht 
so bemerkenswert wie die Ag-Zn-Legierungen. (C. r. d. 1’Acad. des sciences 182. 
606—09.) K a l - p e r s .

F. Korber, Der heuiige Stand der IYerkstoff-(Metall)Forschung. Ein kurzer tJber- 
blick. (Ztschr. Ver. Dtsch. Ing. 70. 491—96. Dusseldorf.) W lL K E.
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G. Sachs, Die oplische Untersuchung von Metałlen. Es werden einige Neuheiten 
der Firma C. R e i c h e r t ,  Wien, beschrieben. (Metal Ind. [London] 28. 341—43.) W il.

J. R. Vilella, Uniersuchen von Metallslrukturen. (Vgl. S. 3179.) Von den bisher 
bekannten Atzmitteln fur Al u. die Leichtmetalle hat jedes Mittel einen besonderen 
Vorteil, aber keins ist yollkommen zu nennen. So erscheinen beim Atzen mit 25°/0ig. 
wss. HN03-Lsg. bei 70° Kupferaluminid schwarz, Eisenaluminid violett u. der X-Be- 
standteil leieht grau. l% ig. alkoh, HN03-Lsg. farbt in Al-Mg-Legierungen Al3Mg2 
braun. Ferrisulfat-Lsg. (R. J. ANDERSON) mit 5—10% Ferrisulfat wird zum Unter- 
seheiden von Kupfer- (schwarz) u. Eisenaluminid (grau) gebraucht. Verdunnte wss. 
oder alkoh. NaOH-Lsgg. werden zur Feststellung yon Kupferaluminid neben Fe-, Mn
ij. Ni-Aluminid, die gleich gcfiirbt werden, gebraucht. AuBerdem wird noch HF zum 
Entwickeln der Mikrostruktur benutzt. Das neue Atzmittel soli nun sowohl die Mikro
struktur ais auch die einzelnen Verbb. unterscheiden lassen. Es besteht aus 1 Teil 
HN03 u .  2 Teilen HF, die in Glycerin gelost werden. Die Starkę der Sauren u. die 
Atzdauer kann nicht angegeben werden, da yersehiedene Legierungen auch ver- 
schiedene Starkę der Ątzfl. verlangen. Fur eine gro!3e Anzahl von Legierungen geniigt 
folgende Zusammenstellung: 1 Vol.-Teil HN03, 2 Vol.-Teile HF u. 3 Teile Glycerin. 
Auch bei dieser FI. hat sich wie bei den fruheren abwechselndes Atzen u. Schleifcn 
zur Entw. der Kornstruktur gut bewahrt. Die Auffindung des Fe in den 6 verschic- 
denen Formcn u. die Unterscheidung zwischen Fe-, Ni- u. Mn-Aluminide mit dem 
neuen Atzmittel wird besproehen. (Iron Age 117- 903—07.) W lL K E .

Paul Heymans, Interpretation von Kerbschlagbiegeprobenergebnissen. Die Unterss. 
sind mittels der photoelast. Methode der Zugverteilung um die Kerben, wie sie in 
den Yerschiedenen Biegeproben benutzt werden, ausgefiillt worden. Dio Gestalt u. 
Abmessung der Kerben wurden unter gleichen physikal. Bedingungen analysiert. 
Vf. stellt fest, daB das órtliche Versagen beim starksten Zug u. das Sichausbreitea 
von der allgemeinen Verteilung u. auch von den elast. Eigenschaften des Materials 
abhangt. Bei duktilem'Materiał kann ein starker órtlicher Zug nur ortliches FlieBen 
bewirken, andemfalls tritt Sprung ein. (Trans. Amer. Soc. Steel Treating 9. 604—14. 
Mass., Inst. f. Techn. Cambridge [Mass.].) W lL K E .

Heinz Bablik, Das Preece-Verfahren. (Vgl. S. 1882.) Das Verf. wurde von 1848 
von PETTEN K O FER zur Unters. von yerzinktem Drąht benutzt, es ist bis jetzt aber 
durch kein neues u. besseres ersetzt worden, trotzdem die damit erhaltenen Resultate 
wertlos u. oft irrefuhrend sind, was Vf. durch Verss. beweist. (Metal Ind. [London] 
28. 369—70. Wien.) W ilke.

M. U. Schoop, Uber ein neues Mełallisierungsverjahren. An Stelle des in der sog.
Spritzpistole mittels einer kleinen Druckluftturbine sich automat, yerschiebenden 
Schmelzdrahtes wird fein zerteiltes Metallpulver verwendet. Dadurch wird die Appa- 
ratur vereinfacht, die im wesentlichen nur noch aus einer Duso mit einer zentralen 
Bohrung u. zwei konzentr. darum angeordneten Ringschlitzen besteht. Die t)ber- 
ziige sind sehr fein u. eine Nachbehandlung, wie Schleifen u. Polieren, kann unter- 
bleiben. Da mit reduzierender Flamme gearbeitet wird, kann oxydhaltigcs Pulver 
ruhig benutzt werden. (Montan. Rundschau 18. 160. Ziirich.) WlLKE.

Edwin Bremer, Briichigkeil im Tempergufieisen wird vermieden. Die Ausfiihrung 
des von L. H. M a r s h a l l  (S. 2964) angegebenęn Verf. in der Praxis wird beschrieben. 
(Foundry 54. 212—15. 231.) W lL K E .

C- L. Mantell, Die Benutzung von Chlor zur Wiedergeicinnung von Zinn und Zinn- 
salzen aus Zimiblechabfallen. (Vgl. S. 3180.) Verschiedene Ausfiihrungsformen der 
Entzinnung mit Cl2 werden besproehen. Die Temp. des Reaktionsraumes muB unter 
38° gehalten werden, da sonst das Fe der Kammer angegriffen wird. Das entzinnte Fe 
neigt stark zum Rosten, weil sich auf seiner Oberflachę eine unsichtbare diinne Schicht 
von FeCl3 bildet, die W. anzieht. Durch Waschen wird diese Schicht entfemt. — Die
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Kos ten einer Entzinnungsanlage werden besprochen. (Trans. Amer. Electr. Soc. 49. 
■9 Seiten. Brooklyn [N. Y.], Pratt. Inst. Sep.) R. SCHMIDT.

W ilh. Palmaer, Die Korrosion der Metalle, Theorie und Versuche. Vorl. Mitt. 
Es wird ein zusanimenhangender Bericht iiber die Arbeiten yom Vf. an der teclin. Hoch- 
schule zu Stockholm gegeben, die wiihrend der letzten 5 Jahre ausgefiihrt worden 
sind. Um den Verlauf bei der Korrosion der Metalle kennenzulemen, wurde die Auf- 
lósungsgeschwindigkeit beim Auflosen von Metallen in Sauren bezw. W. oder Salz- 
Isgg. untersueht. Die Geschwindigkeit der Auflosung ist bedingt durch den Unter- 
schied der EMK., durch die Leitfahigkeit der Lsg. u. durch die Widerstandskapazitat 
der Lokalelomente oder bei passender Wahl der Einheiten ist sie gleich der gesamten 
Intensitiit der Lokalstróme. Fiir gewólmliches Zn ist das Bild wie folgt: Zn bildet 
die Anoden, von diesen Zentren gehen Stromlinien aus, die auf den Pb-Teilchen, die 
ais Kathoden wirken, endigen u. an denen H, abgeschieden wird. Es wird nun iiber 
Verss. an Zn, Al u. Fe (von yerschiedenen (Jualitaten) berichtet, die die Theorie der 
Lokalelemente stutzen sollen. Ein Fali betrifft das Auftreten einer Induktionszeifr, 
die Reaktionsgeschwindigkeit eteigt anfangs bis zu einem Maximum, darauf nimrat 
sie %viederum ab, je nachdem das Metali oder die Saure verbraucht werden. Nach der 
Theorie der Lokalelemente befinden sich anfangs nur wenige Partikel mit kleiner 
Oberflache, von den ais Kathoden wirksamen fremden Metallen, an der Oberflache 
des Metalles. Durch allmahliche Auflosung des Grundmetalles werden eine groBere 
Anzahl von Verunreinigungen freigelegt u. dereń Gesamtoberflachę dadurch yergroBert. 
Alles in allem kann gesagt werden, daB mit Ausnahme der Widerstandskapazitat 
beinahe alles auch quantitativ berechenbar ist. Ist nun hiemach die Theorie der 
Lokalelemente fiir den Verlauf der Auflosung der Metalle maBgebend, so muB sie auch 
in erster Linie fur die eigentliche Korrosion u. speziell fur das Rosten des Fe an- 
genommen werden. — Fui die scheinbar yorliegenden Griinde zur Annahme, daB sich 
e i n  absolut reines u. auch physikal. homogenes Metali nicht lóst, wird die Erklarung 
gegeben, daB ein metastabiler Zustand dadurch geschaffen ist," daB die EMK. an allen 
Punkten der Oberflache gleich ist, so daB also kein bevorzugter Punkt vorhanden ist, 
u. die Rk. nicht anfangen kann. Zum SchluB wird die eigentliche Korrosion, speziell 
das Rosten des Eisens besprochen. Yf. kommt auf Grund seiner Unterss. zur t)ber- 
zeugung, daB die Kohlensaure an u. fiir sich einen kaum merkbaren EinfluB auf die 
Rostungsgeschwindigkeit ausiibt, yorausgesetzt, daB der Luft-02 nicht ais D e p o la r i-  
sator yorhanden ist. Vor allem scheint aber die elektr. Leitfahigkeit des Fliissigkeits- 
hautchens auf dem Fe von stark beschleunigendem EinfluB auf das Rosten zu sein. 
{Korrosion u. Metallschutz 2. 3—8. 33—38. 57—62. Stockholm.) W i l k e .

M. W erner, Korrosionsbeispiele aus der Praxis. Es werden einige besonders krasse 
Falle aus der chem. Industrie beschrieben. So greift NaOH FluBeisen (besonders 
an  der Beruhrungsstelle Rohr u. Ring) an, neutrales benzolsulfosaures Natrium be- 
stimmto Blechstreifcn (mit 0,1% Cu), Mischsaure aus 9 Teilen HN03 u. 1 Teil H2SO, 
die Seigerungen. Besonders stark tritt Korrosion infolge von K a itd e fo rm a tio n  auf. 
Hierbei brauchen keine besonders scharfen Reagenzien zu wirken, es genugt sclion 
das Kesselwasser. Meistens findet man dabei die Atzfurchenkorrosion ausgebildet, 
die nmso ausgepragter ist, je starker der „Elektrolyt“ wirkt. Z. B. sind H2S04 u. 
vor allem Mischsaure gefahrlich. Ungeklart ist ein Korrosionsfall, bei dem die D am p f- 
yerteilerrohre eines Benzolyerdampfers yerschieden stark angegriffen wurden. Das 
SchweiBeisenrohr hielt yorziiglich (19 Jahre), wahrend die nahtlos gebogenen FluB- 
eisenrohre, die keine zuriickgebliobene Kaitdeformation zeigten, nach 2 3 Jahren
yersagten. Bei einer besprochenen Gasleitungskorrosion muB man yagabundierende 
Strome zur Erklarung mit heranziehen. (Korrosion u. Metallschutz 2. 63 69- 
Leyerkusen, Farbwerke yorm. F r .  B a y e r  & Co.) WlLKE.
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Madsenell Corporation, New York, iibort. von: A rthur Z. Pedersen, West- 
Orange, N. J., Metallplatten durch deklrolytisches Niederschlagen von Mełallen. Man 
kehrt die Richtung des elektr. Stromes im Niederschlagsbade mehrere Małe um. (A .P . 
1 574 055 vom 15/5. 1920, ausg. 23/2. 1926.) K a u s c h .

Westinghouse Lamp Co., Bloomfield, ubert. von: J. W. Marden und M. N. 
Bich, East Orange, V. St. A., Auspressen von Mełallen. Diinne Stiicke von Metallen 
der Ciisiumgruppe, besonders Mischmetalle werden bei etwa 500° aus einer Diise ge- 
preBt. Die Diise befindet sich zwischen 2 elekfcr. geheizten, durch Schraubenpressen 
zusammengehaltenen Metallblocken. Die Erzeugnisse werden in Radioróliren, Gliih- 
larapen u. dergl. yerwendet. (E. P. 246 860 vom 29/1. 1926, Auszug veróff. 31/3.
1926. Prior. 29/1. 1925.) K u h l i n g .

Paul Jeanneret, Bern, Mitłel zum Reinigen von Aluminiumgegenstdnden, be- 
stehend aus Harzseife u. Fe20 3 u. gegebenenfalls CaC03. (Schwz. P. 112 571 vom 
10/3. 1925, ausg; 16/11. 1925.) K a u s c h .

T. W. Coslett, Birmingham, Rostschutz. Eisen- oder Stahlgegenstiinde werden 
zunachst mit einer h' oder k. Lsg. von H3B03 u. dann mit einer wss. Lsg. behandelt, 
welche Zn(H2POJ2 u. H3B03 enthalt. Die B. des rostschutzenden Belages aus dieser 
Lsg. kann durch Durchleiten eines elektr. Stromes unterstiitzt werden. (E. P. 247 071 
vom 26/6. 1925, ausg. 4/3. 1926.) K u h l i n g .

IX. Organische Praparate.
P. B ruere. Der komprimierte Metaldehyd, oder die weipe Kohle. Er ist die 

Transform des trimeren Acetaldehyds u. ist im Gegensatze zum Paraldehyd fast 
geruchlos, unl. in W., gegen 110° sublimierbar. Er ist leicht zu handhaben u. 
kommt im Handel in opaken, weiBen Stiicken (Tabletten, Blocken u. a.) vor, die 
mit dem Stempel „Mela“ versehen sind; er ist nicht hygroskop., entflammt 
leicht ohne Explosion u. verbrennt mit schwachleuchtender, nicht ruBender Flamme; 
hergestellt in der Schweiz durch die Lonzawerke, demnachst auch in Frankreich 
durch die Kuhlmannwerke in Villicrs-Saint-Paul bei Creil. Der aus Ca-Carbid ge- 
wonnone Paraldehyd wird durch Dest. im sauren Mittel in Acetaldehyd gespalten, 
den man in gekiihlten Rohren auffangt u. in guBeisemen GefaBen unter der Einw. 
eines Katalysators (z. B. H2S04) boi —15° zu Metaldehyd kondensiert. Das Ausfallen 
des Metaldehyds hierbei soli behutsam erfolgen, damit sich die kleinen prismat. Kry- 
stallo nicht zusammenballen u. dann Bestandteile der Reaktionsmasse, wie Acet
aldehyd, Paraldehyd, der sich auch bildet, u. Katalysator, umschlieBen. Solche Ver- 
unreinigungen bcfórdern die Depolymerisation u. beeintrachtigen die Bestańdigkeit 
des „Meta“ . (F. P. 547152; C. 1923. II. 1152.) Der Verbrennungswert ist 270 Calorien 
fiir ein g-Molekiil Acetaldehyd, entsprechend 6136 Calorien fiir 1 kg Meta. (Ann. 
des Falsifications 19. 70—73.) R u h l e .

General Motors Corporation, Detroit, Michigan, ubert. von: Carroll Alonzo 
Hochwalt, Dayton, Ohio, V. St. A., HersteUung von Dialkylseleniden und •telluriden. 
Man laBt auf Alkaliselenide bezw. -telluride Dialkylsulfate einwirken. Z. B. gibt man 
?u in einem mit RiickfluBkuhler yersehenen GefaB befindlichem N a ^e  in kleinen 
Anteilen Diathylsulfat, bis die esotherme Rk. beendet ist u. erhitzt das Gemisch im 
Wasserbade 3 Stdn. auf 100°. Nach Zugabe von W, wird das DićUhylsdenid mit Dampf 
iiberdest. Das Na2Se kann durch K2Se bezw. die entsprechenden Alkalitdluride, das 
Diathylsulfat durch andere Dialkylsulfate ersetzt werden. (A. P. 1578 731 vom 
3/10. 1923, ausg. 30/3. 1926.) S c h o t t l a n d e r .

JŚtablissements Poulenc Freres und Carl Oechslin, Paris, Frankreich, Her- 
'stdlung von organischen Derkaten des Zinn-s. MafflaBt SnCl2 in Ggw. von Alkalihydr- 
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oxyden auf Chlor- oder Bromhydrine einwirken. — Z. B. wird eine wss. SnC!,-Lsg. 
langsam zu einer eiskalten NaOH-Lsg. 36° B6 gegeben. Nach heendeter Lsg. laBt 
man Athylenchlorhydrin einflieBen. Hierbei yersehwindet die Zinnsaure unter B. des. 
Na-Salzes der Ozyathylstannonsaure nach der Gleiehung:
SnCL, +  2NaOH - f  0H-CH2-CH2-C1 =  OH - CH2-CH2-SnO-ONa +  NaCl - f  HCI. 
Das Prod. wird aus der wss. Lsg. mit BaCl2 gefallt, filtriert, mit H2S gesatt., neutrali- 
siert, iiber Naeht stehen gelassen, erneut filtriert u. durch CH3C02H ais Oxyathylthio-. 
stannonsaure der Zus. OH’ CH2- CH2- SnS- S- SnS- CH2-CH2- OH, in W. wl., in Alkalien* 
selbst in Na2C0311., sich bei 80° unter Entw. von C2H4 zers. Pulyer, gefallt; verd. Sauren 
zersetzen das Prod. ebenfalls unter Gasentw., der gelbe Riickstand ist frei yon C. — 
Analog erhalt man aus SnCh u. Glycerinmonóbromhydrin die Dioxypropylstannonsaure. 
Die aus ihr gewonnene Dioxypropylthiostannonsaure ist in starken Sauren 1., wird in 
saurerLsg. schnell zers., hat keinen F. u. zers. sich beim Erhitzen unter B. von S n - S- 
SnOS. (A. P. 1 573 738 vom 4/9. 1924, ausg. 16/2. 1926. F. P. 582 412 vom 12/9. 
1923, ausg. 18/12. 1924.) S c h o t t l a n d e r .

Emil Hene, StaBfurt, Hersldlung von Gyaniden des Kaliums oder Natriums 
durch Umsetzung von Lsgg. von Ca(CN)2 oder Cyancaleiumbildungsgemischen mit 
K2S04 oder Na2S04> 1. dad. gek., daB zunachst so viel Alkalisulfat zugesetzt wird, 
daB sich ein wesentlich syngenitfreier Gipsschlamm absetzt, der durch Filtern von 
dem Losungsgemisch getrennt wird, worauf die in diesem vorhandenen Cyanverbb. 
durch Zufiigen eines Dberschusses des Sulfates oder des Carbonates des betrcffenden 
Alkalis yollstandig in Alkalieyanid umgesetzt werden. — 2. dad. gek., dafl der in der 
zweiten Stufe der Umsetzung mit Alkalisulfat erhaltene Syngenitschlamm zum Zweck 
der Riickgowinnuńg seines Alkalisulfatgehaltes mit W. oder einer Lsg. von Ca(CN)2 
zers. wird. — Der Yerbrauch an Alkalisulfat ist erheblieh geringer ais bei dem be- 
kannten Verf. (D. R. P. 427156 KI. 12k vom 11/1. 1924, ausg. 25/3. 1926.) Ku.

American Cyanamid Co.. New York, iibert. ron: Guy H. Buchanan, West field, 
V. St. A., Haltbarmachen ion Blausaure. CNH des Handels, welche 3—10% W. ent
halt, wird mit einem Cyanhalogemd, zweckmaBig Chlorcyan, versetzt. Die Verbb. 
w ir k e n  schon in sehr geringen Mengen, sollen a b e r  Y o r z u g s w e is e  in Mengen von 10—15% 
zugesetzt werden, sie emiedrigen dann den F. der CNH auf —45,5° u. w ir k e n  ihrer 
t r a n e n e r r e g e n d e n  Eigenschaften wegen ais Warnungsmittel. (A. P. 1 577 057 y°m 
16/9. 1925, ausg. 16/3. 1926.) K u h l i n g .

E. I. du Pont de Nemours & Company, Wilmington, Delaware, iibert. von: 
E arl A. H. W eltz, Penns Grove, New Jersey, V. St. A., Hersldlung ton Nilromdhoxy- 
benzolen. Man erhitzt ein Nilrochlorbenzól mit CH.J3H in Ggw. von W. u. einem Alkali- 
hydroxyd unter Druck auf 105—110°. — Z. B. wird in 80—90%ig- CH3OH gel. NaOH 
mit o-Nitrochlorbenzol im Autoklaven auf 105—110° 4—5 Stdn. erhitzt, der iiber- 
schussige CH3OH abdest., das o-Nitranisól abgezogen u. zur Entfemung von NaCl- 
u. A’)fro^7iC!)oZnatrium mit h. W. gewaschen. Bei dem Verf. wird die B. von Azo- u. 
Azoxyverbb. vermieden, auBerdem verlauft die Umsetzung in Ggw. von W. wesentlich 
schneller ais mit absol. CHaOH. — Analog erhalt man aus dem p-Nitrochlorbenzol das 
p-Nitranisol— u. aus dem 2,4-Dinitro-l-chlorbcnzól das 2 ,4 -Diniłro-l-mdhoxybenzoL 
(A. P. 1578 943 tom 17/9. 1920, ausg. 30/3. 1926.) S c h o t t l a n d e r .

fimilien A. O. Viel, Rennes, Frankreich, Herstdlung von Piperazyltheobromin- 
Man laBt Halogensubstitutionsprodd. des Theobromins auf in W. gel. Piperazin ern- 
wirken. — Z. B. wird eine wss. Lsg. von Piperazinhydrat mehrere Stdn. mit Brom- 
Iheobromin zum Sieden erhitzt. Aus der filtrierten Lsg. kiystallisiert beim Erkalten 
das Piperazyltheobromin, Nadeln, F. 247°, Mol.-Gew. 264, gibt mit Sauren krystalli- 
eierende Salze. (F. P. 584 735 vom 17/10. 1923, ausg. 12/2. 1925.) S c h o t t l a n d e r -
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XI. Harze; Lacke; Firnis.
M. Jakschin und A. P irjatinski, t)ber das Drdiungsverm6gen russischer Handds- 

terpentinole. Das Drehungsvermogen ist fiir jcdes Produktionsgebiet charakterist.; 
selbst alte, teilweise verliarzte Terpentinole weisen die ilirer Herkunft entsprechenden 
Drehungen auf. Die estremen Werte: +  7,75 u. -(- 24,72°. (Journ. f. chem. Ind. 
[russ.] 2. 352—54. Trust „Russ. Harz“ .) B i k e r m a n .

S. Mahdihassan, Beitrage zum wisstnschaftlichen Studium der Lackindustrie. 
XI. Friihe Erkennung des Oeschlechts bei den Lackinsekten. (IX. u . X. v g l. F o w l e r ,  
M a h d i h a s s a n  u . S r e e n i y a s a y a ,  Journ. of the Indian Inst. of Science 7 , 285. 
[1924].) (Journ. of the Indian Inst. of Science 9. 1t-24. Bangalore, Indian Inst. 
of. Science.) F a l k e n t h a l .

H. Rasquin, Neue Wege der Cellulosełackierung. (Vgl. S . 1056.) Da eine gute 
Spritzanlage teuer ist, ist anzustreben, die Cellulosełackierung so auszugestalten, 
daB der Verarbeitung der Lacke mit dem Pinsel in althcrgebrachter Weise nichts im 
Wege steht. Besehrieben wird Arbeiten mit: Pb-WeiBvorstrich oder Grundieren mit 
klarem, ólfreiem Cellulosefirnis, Streichspachtelaufstrich, Cellulosemesserspachtel, 
Celluloseollack. Die Móglichkeit einer vollstandigen Lackierung auf Cellulosebasis 
ist Tatsache geworden. (Farben-Ztg. 31. 1293—95.) S u v e r n .

Hans Rebs, Gliinzend trocknende Fimisse aus Holzbl. (Vgl. R a s q u i n ,  S. 265; 
O p p e n h e i m e r ,  S, 2627.) Holzól liefert von allen fetten Olen den am wenigsten 
wasserdurchlassigen Film, es ist im Fe-Scliutz berufen, den Leinólfimis zu ver- 
drangen. Bei Leinol bewirkt erst die Kombination mit dem Farbkórper den Rost- 
schutz, reines Holzol besitzt aber bereits ohne Farbkórper rostschiitzende Eigen- 
schaften. Durch Verkochen allein ohne fremden Zusatz wird beim Holzol kein 
einwandfreies Trocknen erzielt. Das Praparat H a n k o w i n  der Firma R o o l e r ,  
Rebs & Co. G. m. b. H., Godesberg a. Rh. dient zur Herst. normaltroeknender Holz- 
ólfimisse. Seine Yorteile werden besprochen. (Farbę u. Lack 1926. 128.) Suyern .

J. D. Riedel Akt.-Ges., Berlin-Britz, Eztraktionsmittd fur Barze, Fdtstoffe aller 
Art nach D. R . P. 320807, gek. durch Verwendung der Chlorierungsprodd. des Tdra- 
hydronaphthalins, gegebenenfalls unter Anwendung von Druck, ais Extraktions- u. 
Losungsm. (D. R. P. 425 511 KI. 22h vom 25/1. 1925, ausg. 19/2. 1926. Zus. zu
D. R. P. 320807; C. 1920. IV. 225.) R o h m e r .

Consortium fiir elektrochemische Industrie  G. m. b. H. (Erfinder: Erich 
Baum und Willy O. Herrmann), Miinchen, Veredlung von Harzen, dad. gek., daB 
man an Harze Cl oder HC10 anlagert u. diese Prodd. darauf mit wss. Alkalilsgg. so 
lange behandelt, bis das eingefuhrte Cl wieder abgegeben ist. — 2. dad. gek., daB man 
das erhaltene Rohprod., um es wasserbestandig zu machen, in einem Losungsm. lost 
u. wieder ausfallt oder einer Nachbehandlung mit W., zweckmaBig bei Ggw. von 
Sauren, unterwirft. (D. R. P. 426 283 KU. 22h vom 21/2. 1922, ausg. 8/3. 1926.) Ro.

Erwin Saxl, Wien, Kunstliches Altem von Bernstein. Bernstein wird bei Ggw. 
Ton katalyt. wirkenden Stoffen, wie Basen, Sauren, Salzen usw., mit Wasserdampf 
in der Warme unter Druck behandelt; man behandelt z. B. Bernstein mit 70—90%ig. 
A. u. dann mit 4—10%ig. HC1, hierauf wird unter Druck auf Tempp. iiber 100° 
erhitzt. * (Oe. P. 101950 vom 29/1. 1924, ausg. 10/12. 1925.) F r a n z .

Clayton C. Monger, Camden, V. St. A., Terpentinersatz. Zu geschmolzenem 
Harz, das man langere Zeit h&her erhitzt bat, wird, gegebenenfalls nach Zusatz eines 
Bleichmittels, Bzn. u. eine Saure (H2S04) zugefugt u. die Mischung durchgeriihrt. 
Nach dem Absetzen wird die iiberstehende Fl. abgezogen, mit Alkali neutralisiert u. 
der Ruckstand dest. (A. P. 1572 902 vom 6/1. 1925, ausg. 16/2. 1926.) R o h m e r .

219*
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B arrett Co., New York, iibert. von: S. P. Miller, Philadelphia, Synlhełische 
Harze. Ole, wie Naphtha, werden in einer Apparatur, in die man bestimmte Mengen 
Ol u. Polymerisationsmittel einbringt u. das erhaltene Prod. abzieht, polymorisiert. 
(B. P. 246 491 vom 22/1. 1926, Auszug veróff. 24/3. 1926. Prior. 23/1. 1925.) K a .

Cella Drahtwerk G. m. b. H., Hamm, Westf., Herslellung ofenlrocknender Lacke 
mit Hilfe von Acetylcellulose fiir die Emailledrahtfabrikation, dad. gek., daB man 
in Phenol u. Trichlorathylen gel. Acetylcellulose mit Asphalt-, Harz- oder Pechlacken 
mischt. (D. R .  P. 426 262 KI. 22h vom 8/4. 1923, ausg. 5/3. 1926.) R ó h m e r .

Colloisil Colour Co. Ltd. und Carl E rnst Julius Goedecke, Manchester, Farb- 
sloffeimilsionen. Man vermischt einen Earbstoff auf mechan. Wege mit einer zum 
Losen des Farbstoffcs unzureichenden Menge eines Losungam. u. gibt hierzu einen Stoff, 
der mit dem Farbstoff keinen Lack bildet, u. das Ganze in eine kolloidale Lsg. oder 
Emulsion iiberzufiihren vermag. Man vermischt z. B. den Farbstoff mit W., A., Saure 
oder Alkalien u. gibt dann Ole, Fette, Mineralóle, Wasserglas, Seife, Dextrin, Starkę, 
Leim usw. zu. Die so erhaltenen Emulsionen kónnen z. B. durch Yermischen mit 
Grunerde zur Herst. von Lacken.verwendet werden. (E. P. 241 331 vom 16/8. 1924, 
ausg. 12/11. 1925.) F r a n z .

Albert Akermann, Frankreieh, Lack aus Kunstharz. Das Kunstharz, (z. B. 
Phenol-Formaldehydharz) wird in einem pflanzlichen Ol, gegebenenfalls unter Zusatz 
eines bekannten Lacklósungsm. gel. Der so hergestellte Lack kann auch ais Isolier- 
laek angewendet werden. (F. P. 600 733 vom 11/10. 1924, ausg. 13/2. 1926.) Ro.

Maison Breton, Jean Fichot & Cie. und Georges Louis Augustę Crut, 
Frankreieh, Industrieprodukte aus Friichten des Rhamnus. Man laBt die Extraktlsg. 
yon Rhamnus infectoria oder eathariea mit einer Saure koohen. Man erhalt dann 
das Rhamnetin, das man in der Malerei zur Herst. von Lacken mittels A120 3, Sn02 usw. 
mit u. ohne Beizen yerwenden kann. (F. P. 598 078 vom 21/8. 1924, ausg. 5/12.
1925.) K a u s c h .

Ernest Bomand, Bern, Siegellack. Zu dem Ref. nach Sehwz. PP. 107858 u. 
109248; S. 1058 ist nachzutragen, daB das Verlóschen des brennenden Siegellackes 
durch Anordnung des dochtartigen Gebildes aus polymerisierten Aldehyden verhindert 
wird. (Oe. P. 102 288 vom 30/7. 1924, ausg. 11/1. 1926. Sehwz. Prior. vom 8/8. 
1923, F. Prior. 6/12. 1923.) R o h m e r .

XV. Garungsgewerbe.
Dietrich Wiegmann, Einige Sude mit und ohne Hopfenentlauger. Die Unterss., 

die nach Ausfuhrung u. Ergebnissen besprochen werden, lassen erkennen, daB die 
Bitterstoffe beim Hopfenkochvorgange nur zum Teil in Hartharze ubergefiihrt werden. 
Was mit dem Reste der Bitterstoffe gesehieht, ist unbekannt. Zur Best. der Bitter
stoffe (Weichharze) empfiehlt Vf. Bzn. u. erórtert die Vor- u. Nachteile anderer dafiir 
yorgeschlagener Lósungsmm. (PAe., CC14, Chlf., A.). (Ztschr. f. ges. Brauwesen 49. 
41—45.) R u h l e .

W allace Montgomery, Alkoholgewinnung aus Melassen. Vf. yerweist auf die 
Verarbeitung yon Abfallmelassen auf A. u. bespricht kurz die Vergarung in theoret. 
u. prakt. Beziehung. (Sugar 28. 107—08.) R u h l e .

Fonzes-Diacon und Laforce, Die Salicylsaure ais Erhaltungsm.iUd fiir der Unter- 
suchwig unterworfene Weine. Die Salicylsaure ist ein ausgczeichnetes Erhaltungs- 
mittel fiir Weinproben, die zur Unters. dienen sollen, u. es empfiehlt sich ihre An- 
wendung zu diesem Zwecke sowohl fur amtlich entnommene Proben ais auch im Handel 
u. Verkehr. (Ann. des Falsifications 19. 99—102.) R u h l e .

Wiistenfeld, Der Langbildmr der Essigfabrik Oebr. Móllgaard, Kieł. Bericht iiber 
das Ergebnis einer Besichtigung des App. zum Zwecke der Feststellung seiner Ein- 
richtung u . Betriebsweise. (Dtseh. Essigind. 30. 97—99.) R u h l e .
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Fr. Schrank, Die Warmeverhałlnisse der Essigbildner und ihr Einflufi auf die 
Produktion. (Vgl. S. 1314.) Aus beliebig gewahlten Bildnerabmessungen u. don zu- 
gehorigen calorimetr. Daten lassen sich die fur die Alkoholyerarbeitung warmetechn.- 
biolog. gtinstigsten Fabrikraumtempp. u. Bildnerformcn u. -groCcn theoret. fest- 
stellen (kleines Span-Vol. bei groBer Bildneroberflache). Fiir Groflraumbildner ist 
zur Vermeidung der schadlichen Warmestauung eine reeht breite, lange, sehr niedrige 
oder eine sehr schmale, lange, hohe Form am geeignetsten, fiir Normalbildner in 
unseren Regionen (Raumtemp. 15°) 1 qm Grundfliiehe u. 2 m Hohe.

GBASZME bcmangelt einige der zugrunde gelegten Daten u. miBt daher den er- 
rechneten Zahlen nur eine mehr relatiye yergleichcnde Giiltigkeit zu. (Dtseh. Essig- 
ind. 30. 61—62. 70—72. Wiesbaden.) H a h n .

Pouget und Bonnier, Die Moste algerischer Traiiben der Emte 1925. Es wurden 
101 Proben untersucht, von denen 20 aus dem Dcpartement Constantino, 56 aus Alger 
u. 35 aus Oran stammten. Die Ergebnisse der Unterss. werden in Tabellen zusammen- 
gefaBt gegeben, zusammen mit zwcckentsprechenden Angabcn iiber Bodenbeschaffen- 
hcit, Art der Weiństoeke, klimat. Verhaltnisse, Zustand der Trauben, Umfang der 
Emte, Art des Kolterns u. etwaige dabei erfolgte Zusatze. Die Unterss. ergeben, daB 
die Weine der Ernte 1925 an Giite crheblich hinter den Weinen der Emten 1922, 1923 
u. 1924 zuriiokblieben. (Ann. des Falsifications 19. 88—99. Algier.) R u h l e .

Jules Ventre und fimiles Bouffard, Zuckereinflufi auf die Anunoniakmenge in 
Wtinmosl. Vf. suehte die Erscheinung, daB Traubenmost trotz seines Mangels an 
Ammoniak u. seines Zuckerreichtums eine vorzugliehe Giirung zulaBt, zu erklaren, 
indem er zunachst den EinfluB der Zuekerkonz. auf die Absorptionsfiihigkeit des Ammo- 
niaks hin untersuehte. Er fand hierbei, daB die Absorption sehr erheblich init der 
Zuekerkonz. zunimmt, daB aber ferner nicht alle Zuekerarten in gleicher Weise ab- 
sorbieren, u. zwar absorbiert Lawlo&e am besten, dagegen Glucose am schlechtesten. 
Die Saure, wie die Menge des anwesenden Mg spielt keine Rolle. Das Ammoniak wird 
von dem Zucker zuriiekgehalten u. tritt daher in dem Most nicht in Erscheinung. (C. r. 
d. 1’Acad. des sciences 182. 784—86.) H a a s e .

G. Bonifazi, Die Bestimmung der Milchsdure im Weine. Vf. bestimmt die MUch- 
sdure, ohne vorher die Essigsaure abzutreiben, wie es nach dem Verf. von Moss-
I.INGER (Ztschr. f. Unters. Nahrgs.- u. GenuBmittel 1901. 1120) geschieht. Nach 
Vf. neutralisiert man 25 ccm Wein genau mit einer gesatt. Barytlsg., gibt 2,5 ccm 
10°/oig- BaCl2-Lsg. zu, erganzt mit A. von 95° auf 100 ccm, schiittelt kurz u. iiberlaBt 
der Ruhe. Dann filtriert man, yerdampft 80 ccm vorsichtig, gliiht den Riickstand, 
nimrat mit 20 ccm 1/j0-n. HCl auf u. titriert zuriick. Man erhalt so die Summę Milch- 
saure -f- Essigsaure. Diese wird besonders nach dem ublichen Verf. bestimmt; der 
Lnterschied beider Bestst. ist die Milclisaure. Das Verf. hat sich in der Mehrzahl der 
Falle bewahrt; bei stark geschwefelten Weinen muB man die S02 zuvor durch miiBigea 
Erhitzen auf hochstens 30° u. Hindurchsaugen von Luft vertreiben, was bei 50 ccm 
Wein z. B. schnell erledigt ist. (Mitt. Lebensmittelunters. u. Hyg. 17. 9—14. Lau- 
sanne.) R u h l e .

XVI. Nahrungsmittel; GenuBmittel; Futtermittel.
Raoul Lecoęi, Die Unłersuchung der vitaminhaltigen Erzeugnisse des Handds. Der 

gegenwartige Stand unserer Kenntnisse der Viłamitie gestattet noch nicht eine be- 
hórdliche Regelung des Handels mit yitaminhaltigen Erzeugnissen, wie sie RA N D O IN  
(Ann. des Falsifications 18. 325; C. 1925. II. 1819) u. andere nach Verff. befiirworten, 
die mehr theoret. ais prakt. anwendbar sind. Das einzige, was jetzt geschehen kónnt-e, 
ware, der miBbrauchlichen Verwendung des Ausdrucks „vitaminhaltig“ entgegen- 
zutreten. (Ann. des Falsifications 19. 76—79.) R u h l e .
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H. P. Averill und C. G. King, Der Phytingehalt von Nahrstoffen. Der Phytin- 
. gebalt von 57 Nahrstoffen (verschicdene Gersten-, Hafer-, Roggen-, Weizensorten, 
Hanf-, Hirse-, Rapssamen, Sojabolmen u. Niisse) wurde nach der titrimotr. Methode 
von H e u b n e r  u. S t a d l e r  (Bioohem. Ztschr. 64. 422; C. 1914. II. 590) untersueht. 
2%ig. Salzsaure erwies sich am geeignetstcn zur Extraktion. Die gefundenen Werte 
liegen zwischen 0,68 u. 3,33% Phytin u. sind in einer Tabelle angegeben. — Durch
2-std. Erhitzen auf 105° im elektr. Ofen, durch 1/2-std. Behandlung mit Wasserdampf 
u. langere Einw. yon Feuchtigkeit wurde das Phytin teilweise zers. — Aus Weizenkleie 
.extrahiertcs Phytin wurde nach dor Methode von A n d e r s o n  (Journ. Biol. Chem. 
-44. 429; C. 1921. I. 456) gereinigt u. der Reinlieitsgrad nach den yerschiedenen Fiil- 
lungen bestimmt; das gereinigte Prod. enthielt schlieBlich 99% Phytin. (Journ. 
Americ. Chem. Soc. 48. 724—28. Pittsburgh, Univ.) W i n k e l m a n n .

C. F. Muttelet, Siehung und Iteife eingemachter Erbsen. Yf. schlieBt sich den 
Folgerungen, die L a s a u s s e  (S. 2633) aus seinen Arbeiten zieht, an; diese hatten aber 
auch sehon a priori abgeleitet werden konnen, wie Vf. zeigt. (Ann. des Falsifications 
19. 74—76.) . R u h l e .

M. Rakusin und Galina Pekarskaja, U ber das Legumin der Hiilsenfruchte. 
Das Legumin entspricht in seinen Haupteigenschaften dem Gasein der Milch, daher 
die Bezeichnung Pflanzencasein zutreffend: Es enthalt wie Casein P, gibt dieselben 
N- u. Kohienhydratrkk., weist dieselben opt. Eigenschaften u. Loslichkeitsyerhaltnisse 
auf u. bildet mit NH3 u. Alkalien wasserlósliche Lcguminate von demselben Drehungs- 
sinn; schlieBlich wird es wie Casein durch verd. Sauren gefallt u. dargestellt. (Ztschr. 
f. Unters. d. Lebensmittel 51. 43—45. Moskau.) G r o s z f e l d .

M. Rakusin und B. Maschkileisson, Ober das Legumin der siipen Mandeln. 
Aus dem Auszuge mit NaOH wurde das Legumin mit 5%ig. Essigsaure abgeschieden. 
[oc]d der Lsg. in Pepsin-IICl =  —42,9°. Die Leguminate wurden ebenso Wie Caseinate, 
aber durch Erhitzen in der Druckflasche, dargestellt. Ebenso wie bei den Leguminaten 
der Hiilsenfruchte dreht das NH4-Salz ([a]n =  —64°) starker ais das Legumin selbst, 
die Li-, Na- u. K-Salze dagegen infolge von Racemisierung schwiicher (—34 bis —42,5°). 
Das von R i t t h a u s e n  1869 dargestelltc Amandin ist wahrscheinlich auch Maudel- 
legumin gewesen. (Ztschr, f. Unters. d. Lebensmittel 51. 45—47. Moskau.) G r o s z f .

J . Ru!fy, Nachweis von Cocosfett in Kakaobutter wid in Schokołade. Es wird hierzu 
die Best. der „t)bergangszahl“ nach H a r t e l  u . M a r a n i s  (Ztschr. f. Unters. Nahrgs.- 
u. GenuBmittel 47. 205; C. 1924. II. 1139) empfohlcn. Vf. verfahrt danach derart, 
daB er nach der Verseifung mit 4 ccm Glycerin u. 2 ccm K O H  (1: 1) destilliert wie 
bei Best. der Reichert-MeiBlschen Zahl, dann die 110 ccm Destillat in einen 300 ccm- 
Kolben filtriert unter Nachspulon des 110 ccm-Kolbens, dann 15 Min. am RiickfluB- 
kiihler sd. (C02) u. titriert. Dann sauert man dio titrierte FI. leicht an, ergiinzt zu 
200 ccm u. destilliert wieder 100 ccm ab, man titriert das Destillat (B) u. bildet die 
tlbergangszahl 100 B/(R—31); diese darf bei Kakaobutter u. Schokołade oline Milch- 
zusatz nicht hoher ais 60 sein, bei Milchscliokolade nicht hoher ais S0. (Mitt. Lebens- 
'mittelunters. u. Hyg. 17. 15—19.) R u h l e .

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

H. B. Shroff, Die Seidenindustrie von Benares. Die yerschiedenen Seidensorten, 
die Herrichtung u. das Farben der Seide durch die Weber, die Herst. der goldenen oder 
silbernen Effektfaden u. die Arbeit der eingeborenen Farber ist beschrieben. (Indian 
Teztil Journ. 36. 145—46.) S iiV E R N .

A. D. Merrill, Bleichen bei hoher Dichte. A is  y o r t e i l h a f t  w i r d  e in e  Dichte yon 
12—14% h in g e s t e l l t .  Bei im  i ib r ig e n  g le ic h e n  Bedingungen w u r d e  e in  U n te r s c h ie d
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Im Yerbrauch aft Bleichmittel oder in den wesentlichen Eigenschaften des gebleichten 
Stoffs bei Dichten zwischen 12 u. 17% nicht festgestellt. (Paper Trade Journ. 82. 
No. 8. 161—62. Paper Industry 7. 2025—27.) Suvern.

Ogden Minton, Thermodynamischer Vergleich von Papiertrocknungsmetlioden. Die 
thermodynam. Verhaltnisse bei yerschiedenen Papiertrocknern werden untersucht. 
{Paper Trade Journ. 82. No. 8. 152—57.) S u v e r n .

J. D. Rue und W. Mousson, Ein neues Kochverfahren zur Gewinnung von Stroh- 
■pappe aus Stroh. Ein AufschlieBungsverf. mit Na2C03 u. Na2S03 ist beschrieben, ais 
gimstigstes Chemikalienyerhaltnis wird 7,5 lb Na2C03 u. 1,5 lb Na2S03 auf 100 lb Stroh 
angegeben. Im Vergleich mit dem KalkaufsehluB gibt das Verf. ein weniger riechendes 
Erzeugnis beł groBerer Ausbout-c u. besseron physikal. Eigenschaften, das weniger 
Asehe enthalt u. gróBero Widerstandsfahigkeit gegen l%ig. NaOH zeigt. (Papierfabr. 
24. Verein der Zellstoff- u. Papier-Chemiker u. -Ingenieure 169—72. Nach Paper Trade 
Journ. 81. Nr. 15. 52—53. u. Nr. 20. 49.) S tiv E R N .

C. de Neyman, Kleine Labom tor i u msvers uchę. Zur Gewinnung von j)ulverformiger
Cdlulose scheint sięh eino Kochung bei 100° mit H2S04 von 7—10° Be am besten 
zu eignon. Bei der Einw. von Cl2 auf Cellulose tritt nicht nur Hydrolyse, sondem 
auch B. von chlorierter Hydrocdlulose ein, die ein vorzuglicher Rolistoff zur Darst. 
von Celluloseacetat ist; Angabo einiger Verf. zu dereń Bereitimg. (Chimie et Industrie 
15. 349—52.) G r o s z f e l d .

E. Belani, Vorschldge zum Bau einer modernen Sulfit-Zellstoff-Fabrik. Die neuesten 
Einrichtungen werden besproehen, fiir das Kocherfullverf. Bauart ,,Fresk“ werden 
Betriebsergebnisse mitgeteilt. (Papierfabr. 24. Verein der Zellstoff- u. Papier-Che
miker u. -Ingenieure 173—77. Villach.) S u v e r n .

William Cauldwell Munro, Einrichtung einer modernen Natronzellstoffabrik. 
Die Holzbearbeitung, Her3t. der Kochlauge u. ihre Kaustizierang, das Kochen u. 
Waschen, das Aufarbeiten der Schwarzlauge u. das Bleichen, wie es bei der T o n a -  
w a n d a  P a p e r  C o m p a n y  ausgefiihrt wird, ist beschrieben. (Paper Industry 7- 
1769—71.) - SuV ER N .

E. P. Wood, Eine modemeNatronzellstoffabrik. (Vgl. W. C. M u n r o ,  vorst. Pvef.) 
(Paper Trade Journ. 82. Nr. 8. 147—50.) SuV ER N .

D. E. Cable, R. H. Mc Kee und R. H. Simmons, Apparate und Methoden zur
ezperimenlellen Untemichung der Herstellu ng von Natronzdlsłoff. Eino Holzzerklei- 
nerungsvorrichtung, die Stiicke gleicher Lange liefert, ein umlaufender Digestor mit 
Gasbeheizung u. die mittels dieser Vorrichtungen erzielten Ausbeuten sind beschrieben. 
{Paper Trade Journ. 82. No. 8. 158—61.) S u v e r n .

C. L. W agner, Orlsfester Wiedcrgewinnungsofen Wagner fiir Natron- und Sulfat- 
ceJhiloseanlagen. Die Vorteile eines stehenden Ofens vor Drehófen u. Eindampfanlagen 
werden erortert. Der Ofen wird mit Ol, Gas oder Holz angeheizt, ist der F. des Na2C03 
erreieht, so wird die aufzuarbeitende Lauge vorgewiirmt eingespritzt. Die in der oberen 
Ofenzone entwiekelten Gase entziinden sich, die Olzufuhr wird dann abgestellt, die 
Kohlo verbrennt, wenn sie unten angelangt ist, geschmolzenes Na2C03 laufb in die 
LosungsgefaBe ab. (Paper Trade Journ. 82. No. 8. 177—79.) S u v e r x .

W. A. Taylor, Die Anwendung der Wasserstoffionenkonlrolle bei der Herstdlung 
von Zellstoff und Papier. Die Wichtigkeit einer genauen pK-Best. fiir alle Teile der 
Papierherst. wird dargetan, die auszufiihrenden Unterss. werden theoret. erlautert u. 
naher beschrieben. (Paper Trade Journ. 82. No. 8. 166—77. Paper Industry 7. 1983 
bis 1991.) S u v e r n .

M. L. Griffin, Die Kupferzahl ein Exponent fiir die Beschaffenheit der Cellulose. 
Die Methode von B r a i d y  mit CuS04, NaHC03 u. Na2C03 ist vorteilhafter ais das 
Arbeiten mit Fehlingscher Lsg. Einzelheiten fiir die Ausfiihrung der B e s t .  werden 
mitgeteilt. (Paper Trade Journ. 82. No..8. 150—51.) S u v e ’r n .
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F. Kiefer, Uber die Belriebskontrolle im, Rohcelluloidbetrieb. (Kautsclmk 1926. 
73— 74.) E v e r s .

Abel Caille, Merkuriirdige Eigaischaflen der Schwefdsaureester der Cellułose. 
Im Gegensatz zu zahlreichen anderen Forschem, die das starkę Anfarben von Cellulose- 
estem der Anwesenheit von Oxyeellulose zusehreiben, glaubt Vf. die Ursache in dem 
Vorhandensein von Schwefelsaureestern gefunden zu haben. Er findet, dafl Sulfo- 
cellulose, Sulfomtro- u. Sulfoacetylcellidose von bas. Farbstoffen, wie Mełkylenblau, 
Rhodamin, Mcthyhioletl u. Malachitgriin im Gegensatz zu unveriinderter Celluiose 
stark angefiirbt wird, dagegen nicht von saueren. In quantitativen Verss. zeigt er, 
dafl sowohl bei den Nitro- wie bei den Acetylcellulosen die Farbstoffaufnahme mit 
dem Schwefelgehalt steigt, jedoch nicht proportional, woraus hervorgeht, dafl die 
Farbung kein chem. Vorgang ist. Bei der sog. stabilisierten Celluiose, die frei von 
Sulfogruppen ist, ist die Farbstoffaufnahme viel geringer. Vf. schlieflt daraus, daB 
man dies bei der Best. von Osycellulosc mit Methylenblau beriicksichtigcn mufl 
und daB die Sulfogruppen in der Nitrat- u. Acetylcellulose eine wichtige Rolle bei 
der Farbung spielen, die man mit dem Gehalt an Sulfogruppen variieren kann. 
(Chimie et Industrie 15. 189— 92.) B r a u n s .

F. T. Carson, Eine kleine Unlersiichunyskammer mit konstantem Feuchtigkeits- 
gehalt. Die Einrichtung einer solchen Kammer ist beschrieben, die Vorteile des 
Arbeitens in ilir fiir genaue Papierunterss., besonders Falzbarkeitspriifungen, werden 
auseinandergesetzt. (Paper Trade Journ. 82. No. 8. 231—37.) S u v e r n .

A. R. Harvey, Automatische Kontrolle des Feuchtigkeitsgehalls. Die zu priifende 
Papierbahn geht iiber eine Rolle, die in der Mitte elektr. beheizt wird. Ihre Temp. 
ist eine Funktion des Feuchtigkeitsgehalts der Papierbahn. (Paper Trade Journ. 
82. No. 8. 227—29. Paper Industry 7. 2009—11.) SuVERN.

Th. Bentzen, Werlung von Sulfitzellstoff. Angaben iiber die Best. von a-, fi- u. 
y-Cellulose. Cellulosezers.-Prodd. finden sich bereits in der naturlichen Celluiose, 
der groBto Teil davon wird aber bei der Verarbeitung gebildet. (Paper Trade Journ.
82. No. 8. 197—203. Paper Industry 7- 2003—05.) " SuYERN.

John L. Parsons, Die Wichtigkeil der Alpha-Cdlulosebestimmung fiir die Zellstoff- 
industrie. Es wird erórtert, welche Umstande bei den bekannten Methoden zur Best. 
d e r  a-Cellulose zu abweichenden Ergebnissen fiihren konnen. Eine A bander mig 
der jE N T G E N sch e n  Methode wird beschrieben, die bei verschiedenen Zellstoffen 
durchschnittliche Abw-eichungen von 0,13, bei gereinigten Baumwrollen von 0.09% 
im a-Cellulosegehalt ergab. Die c h e m . Zus. der Sulfitcellulose wird b esp rochen . 
(Paper Trade Journ. 82. No. 8. 211—15. Paper Industry 7- 2019—23.) SuYERN-

J. A. H. Itier, Lyons, Behanddn von Fa-sem mit Fil. z w e c k s  D e g u m m ie ru n g ,  
Bleichung, Waschung, Spiilung oder Farbung unter vorheriger Evakuierung. (E. P- 
247 975 vom 18/2. 1926, Auszug v e ro f f .  21/4. 1926. Prior. 18/2. 1925.) K A U SC H .

Victor Roche, Frankreich, Biologisches Bóstverfahren von Pflanzenfasern. Kurzes 
Ref. nach E. P. 239 161; S. 794. Nachzutragen i s t  folgendes: Zur Herst. der B a k te rie n - 
kulturen kocht man die zerteilte Pflanze lange Zeit u. benutzt die dabei erlialtenen 
Lsgg. der 1. Bestandteile der Pflanzen u, ihrer Gummiarten. Diese Lsgg. werden 
durch Kohle filtriert. (F. P. 602 862 vom 28/8. 1924, ausg. 17/3. 1926.) K a u s c h .

Charles Jaloux. Iles Balćares, Reinigung und Ecdraktion der in den Wollschweifi- 
trassem enthaltenen Pottasclie. Diese Fil. werden method. dekantiert, filtriert, dif- 
fundieren gelassen u. an der Luft unter Wrkg. der Sonnenstrahlen eingedampft. (F. P. 
602659 vom 1/12. 1924, ausg. 24/3. 1926.) K a u s c h .

Charles Jaloux, Iles Baleares, Gewinnung des'Sćhweipes und Felles aus der Schaf- 
uolle. Die WollflieBe werden uber ein Gewebe gespannt u. mit diesem in einen Gewebe- 
sack eingerollt, dann in einen Behalter mit bewegtem, zirkulierenden W. g e b ra c b t.
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Dftnn laBt man die FlieBc trocknen u. fiihrt Bie in ihro urspriinglichc Gestalt zuriick. 
(F. P. 602 660 vom 1/12. 1924, ausg. 24/3. 1926.) K a u s c h .

Judson A. de Cew, Mount Vernon, New York, Behandlung von Cellulosefasem 
fiir die Papierbereitung. Die Cellulose wird vor der Leimung in einem Hollander o. dgl. 
der Einw. von k., NaOH oder KOH gelost enthaltendem W. unterworfen. (A. P. 
1578 405 vom 20/1. 1925, ausg. 30/3. 1926.) O e l k e r .

Henry Dreyfus, England, Losungen fiir die Textilindustrie, bestehend aus einem 
oder mehreren Salzen oder Seifen von Harzsauren oder dgl. (z. B. Ca-, Mg-, Zn-, Al-
o. dgl. -Salze, Naphthensauren) u. ólen, Fetten, Waehsen, fl. Fettsauren. Die Prodd. 
dienen zum Leimen yon Textilstoffen. (F. P. 599127 vom 5/6. 1925, ausg. 5/1. 1926.
E. Prior. 27/6. 1924.) K a u s c h .

Henry Dreyfus, England, Losungen fiir die Textilindustrie, bestehend aus einem 
oder mehreren Fetten, Ólen, Waehsen, fl. oder festen Fettsauren u. Dammar-, Mastis- 
oder einem anderen Harz. Sie dienen zum Leimen von Faden o. dgl. (F. P. 599 128 
Yorn 5/6. 1925, ausg. 5/1. 1926. E. Prior. 27/6. 1924.) K a u s c h .

Maison Breton, Jean Fichot & Cie. Successeurs und Societe de Recherches 
et de Perfectionnements Industriels, Frankreieh (Seine), Farben von starkę- oder 
cettulosehaltigen Produkten. Die Ausgangsprodukte, wie Starkę, Mehl, Papierstoff 
u. dgl. oder dereń Misehungen werden in eine wss., den Farbstoff in Lsg. oder Suspension 
enthaltende Fl., welelier man ein Beizmittel zugesetzt hat, eihgetaucht. Anstatt dem 
Farbbad das Beizmittel hinzuzufugen, kann man auch die Ausgangsstoffe vor dem 
Farben mit einer Beize bekandeln. (F. P. 596 801 vom 28/7.1924, ausg. 2/11.1925.) O e .

Valdemar willem oes d’Orby, Godesberg, Rheinland, Herstdlung von ungebleichłem 
Papier, Pappe u. dgl. Graser, Schilf, Getreidehalme u. dgl. werden im trockenen Zu- 
stande unter Druck gedampft u. "dann in Ggw. von W. in geeigneten Maschinen in 
Fasern zerlegt. Der so erhaltene Faserbrei wird direkt auf der Papiermaschine zu Papier, 
Pappe usw. yerarbeitet. (^.ust. P> 19 067 vom 11/8. 1924, ausg. 5/2. 192o.) O e l k e r .

L. E. Granton, London, Gewinnung von Papierstoff aus Abfallpapier. Der Abfall, 
welchen man bei der Entfernung der Druckerschwarze aus Zeitungspapier erhalt, 
wird mit Sulfitzellstoff o. dgl. vermischt u. dann zur Herst. von Packpapier u. dgl. 
minderwertigen Papieren benutzt. (E. P. 240 924 vom 10/7. 1924, ausg. 5/11.
1925.) O e l k e r .  

Karl Sveen, Norwegen, Agglomerierung der festen Beslandteile in der Papier-
masse. Man yerleibt der M. eine Beize (A12[S04]3) u. sodann ein Kolloid (Lcimlsg.) 
e>n. (F. P. 600 932 vom 20/7. 1925, ausg. 18/2. 1926. N. Prior. 21/7. 1924.) Ka.

Carl G. Schwalbe, Eberswalde, Aufarbeitung von Sulfitzdlstoffablauge, dad. gek., 
daB man die n. oder eingedickte Sulfitablauge mit Salzen, wie MgCl2, CaCl2, NaCl 
u. dgl. vermischt u. unter Druck auf Tempp. zwischen 150 u. 200° erhitzt. — Neben 
der Sulfitablauge kann man Salzlsgg., wie z. B. Kaliendlauge oder eingedampftes 
Meerwasser yerwenden; ferner kann man diesem Gemenge Abfalle pflanzlichen Materials, 
wie Holzabfalle, Sagemehl, Stroh etc. zwecks leichterer Filtration beimischen. — 
Die organ. Substanz scheidet sich in Form feingepulverter Kohle aus der Lauge ab 
u. kann nach dem Trocknen zur Staubfeuerung unter Dampfkesseln verwendet werden. 
Die Salzlsg. wird nach dem Filtrieren durch Verdampfung auf die urspriingliche 
Konzentration gebracht. (D. R. P. 414 772 KI. 55 b vom 7/11. 1923, ausg. 30/3.
1926.) O e l k e r .  

Aktiengesellschaft fiir Zellstoff- und Papierfabrikation und Max Stein-
schneider, Aschaffenburg, Verwertung von Sulfitablauge auf S, H2S bezw. organ. 
8-Verbb. u. KW-stoffe, dad. gek., daB die Ablauge in einer H2-Atm. mit oder ohne 
Druck auf hohere Tempp. erhitzt wird. (D, R. P. 427 540 KI. 12i vom 7/11. 1924, 
a«sg. 9/4. 1926.) K a u s c h .
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J. Brandwood, Southport, Lancaaiiire, ' Impragnieren von~ Zellstoff. Der hierbei 
verwendete App. besteht aus einem Troge, durch den der Zellstoff liindurchgeleitet 
wird, u. einer Presse, uber die das Fórderband lauft u. einer PreBplatte. Der Zell
stoff wird in diesem App. mit Fil. impragniert, ohne das an dem Troge Handgriffe 
vorgenommen werden. (E. P. 247 307 vom 16/8. 1924, ausg. 11/3. 1926.) K a u s c h .

Valdemar Willemoes d’Orby, Godesberg, Rheinland, Halbstoff fiir die Herstdlung 
von Cdlulose. Griiser, Schilf u. ahnliche Pflanzen werden im frisehen Zustande durch 
mechan. Behandlung in gewohnlichom W. in Rohfasern zerlegt. Nach dem Waschen 
mischt man diese Fasern mit einer sterilisierend wirkenden Substanz u. preBt sie dann 
zu Ballen o. dgl. zusammen. (Aust. P. 19 068 vom 11/8. 1924, ausg. 5/2. 1925.) O e l .

W illiam Mendel, Beverly, N. J., Faden und Filme aus Yiscose. Man entfernt 
den S u. seine Verbb. aus den Faden usw., indem man diese der Einw. von Na3P04 
aussetzt. (A. P. 1576 529 vom 29/4. 1925, ausg. 16/3. 1926.) K a u sĆ H .

W illiam Mendel, Beverly, N. J., Faden und Filme aus Yiscose. Die Viscose 
wird mit einem Fallbad gefallt, das ein saures Salz enthalt. Alsdann werden die 
Prodd. mit Na3P 04 behandelt. (A. P. 1 576 530 vom 29/4. 1925, ausg. 16/3.1926.) Ka.

William Mendel, Beverly, N. J., Faden und Filme aus Yiscose. Die Viscose 
wird durch Hitze gefallt u. alsdann der Einw. von Na3P 0 4 u. wss. Lsg. ausgesetzt. 
(A. P. 1576 531 vom 29/4. 1925, ausg. 16/3. 1926.) K a u s c h .

Pathe Cinema anc. fitablissements Pathe Freres, Paris, Kunstfdden, Filme usw. 
Man koaguliert Celluloseester oder -ather, die in organ. Losungsmm. gel. sind, mittela 
eines wss. Fallmittelbades, trocknct gegebenenfalls die koagulierten Faden usw. u. 
unterwirft sie sodann der begrenzten Behandlung mit einem Losungsm. fiir die Cellulose- 
deriw . in fl. oder Gaaform, wodurch sie aus dem opaken in den transparenten Zustand 
iibergehen. (E. P. 247 974 vom 18/2. 1926, Auszug veroff. 21/4. 1926. Prior. 20/2.
1925.) K a u s c h .

Silver Springs Bleaching & Dyeing Co., Ltd., und A. J. Hall, Congleton, 
Cheshire, Kunstseide und Filme. Den Glanz von Textilstoffen, Filmen u. dgl. Prodd., 
die ganz oder teilweise aus Celluloseacetat bestehen, werden konserviert in Bleick-, 
Farbę-, Druckverff. u. gedampft bei iiber 85° in Ggw. einer Lsg. eines Schutzsalzes 
(Alkali-, Ammonium- u. Erdalkalisalz). (E. P. 246 879 vom 31/7. 1924, ausg. 4/3. 
■1926.) K a u s c h .

Henri Lumiśre, Frankreich, Kunstseide aus Gdlulosexanthat. Man verwendet 
ais Fallmittel fiir die Cellulose aus den Xanthogenatlsgg. NaHCOa, gegebenenfalls 
gleiehzeitig mit Neutralsalzen [Na«S04, (NH1),S04, MgS04]. (F. P. 602711 vom
13/12. 1924, ausg. 25/3. 1926.) " " K a u s c h .

Societe Chimique des Usines du Rhóne, Paris, iibert. von: Jean Altwegg 
und Ćdouard Fau Chermette, Lyon, Frankreich, Herstellung von Kondensalions- 
produktem aus aliphatisch-aromatischen Kdotien und mehrwertigen Alkohden. Man 
laBt aliphat.-aromat. Ketone auf mehrwertige Alkohole in Ggw. von mit geringen 
Mengen einer Mineralsaure versetzten prim. Alkoholen einwirken. — Z. B. gibt man 
unter Eiskiihlung zu einem Gemisch von Glycerin, A. u. etwas H2S04, bezw. vou 
Glycerin, CH3OH u. gasfórmiger HC1, Acetophenon, laBt 24 bezw. 12 Stdn. bei —5 bis 
—10° stehen, neutralisiert gegebenenfalls mit Na2C03, dest. unter gewóhnlichem Druck 
den A. bezw. CH3OH u. dann im Vakuum das uberscliussige Acetophenon ab, befreit 
den Ruckstand durch Auswaschen mit W. von etwas Glycerin u. rektifiziert unter 
vermindertem Druck. Das Acetophenon/jlycerin, Kp.5 134°, D.15 1,159, ist ein viscoses
Ol. — Das aus Glycerin u. Propiophetion analog erhaltliche Pro-piophenonglyceriu,
D.15 1,1255, sd. unter 5 mm Druck bei 140°. — Durch Einw. von Athylenglykol, CH3OH 
u. gasfórmiger HC1 bei 15° auf Acetophenon entsteht das Acdophenonglykol, aus A. 
Nadeln, F. 62°, Kp.J() 130°. — Das aus Glycerinmonochlorhydrin u. Acdophenon ge- 
wonnene Acetophenonmcmochlorhydrin ist eine sirupartige Fl., Kp.40 153—153,3°, die
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durch 2-n. HCI bei 60° in Acetophenon u. Monochlorhydrin gespalten wird. Die sedative 
u. schwach hypnot. Wrkg. besitzenden Prodd. finden einerseits therapeuł. Vcrwendung, 

■andererseits dienen sie ais Lósungsmm. fiir viele organ. Yerbb., sowie ais Weichmachungs- 
mittel fur Faden, Filme oder pla.st. MM. aus Cdluloseestem. In den meisten organ. 
Lósungsmm., wie A., Bzl. u. dessen Homologen, sind sie 1., in W. unl. (A. P. 1 572 176 
vom 19/3.1924, ausg. 9/2.1926. F. P. 589 731 vom 7/2.1924, ausg. 4/6.1925.) S c h o t .

XIX. Brennstoffe; Teerdestillation; Beleuchtung; Heizung.
. Geoffrey Weyman, Priifung und Bewerlung ton Kohlen fur V erkokungszwecke. 

,(Vgl. S. 2988.) Art u. Weise der Bewertung der Kohlen auf Grund der in der kleinen 
Versuchsanlage orziełten Ergebnisse, Ermittlung eines Roh- u. Feinwertes, sowie des 
Qualitatsfaktors, EinfluB des Feuchtigkeits- u. Aseliegehalts sowie der Verkokung3- 
geschwindigkeit, Beurteilung der Ergebnisse auf Grund der Zusammenstellung. (Gas 
•Journ. 173. 746—47.) W o l f f r a m .

Robert Fodermayer, U ber die Verflussigung der Steinkohle durch Druckhydrierung. 
Besprechung der im Schrifttum bekanntgegebenen Laboratoriumsverff. zur Um- 
wandlung der ungesatt., zur Verliarzung neigenden KW-stoffe der Crackbznn. in 
gesatt. d u rc h  A n la g e ru n g  von H2 mittels Kontaktsubstanzen bezw. zu g le ic h z e itig e r  
Spaltung der hochmolekularen Verbb., EinfluB von Druck u. Temp. auf dio Hydrie- 
rungen, Anwendung der entsprechenden Rkk. zur Yerflussigung der Kohle unter Bei- 
gabe eines Suspensionsmittels durch B e r g i u s ,  der Arbeitsbedingungen u. Ergebnisse, 
sowie der Verss. von F isC H E R -M iilh e im  a . Rh. u . B u n t e  in dieser Richtung. — Tabelle 
der bisher erprobten teehn. Verff. fiir Verwertung der Kohle zur Gas- u. Olgewinnung 
u. der dabei erzielten Erzeugnisse aus 100 kg: Entgasung von Steinkohle bei Hoch- 
temp. (mit Bzl.-Wasche, W.- u. Generatorgaszusatz), Gaserzougung mit Urteer- 
gewmnung aus Steinkohle u. Braunkohle in der Drehtrommel u. bei restloser Ver- 
gasung, Verf. von B e r g i u s  allein u. kombiniert nach B u n t e .  (Ztschr. Ver. Gas- u.
Wasserfachmanner Ost. 66. 41—49.) W o l f f r a m .

N. Gawrilow, Uber die neuen Errungenschaften in der Technik der Brennstoff- 
deslillation bei tiefen Temperaturen in Deutschland. (Journ. f. chem. Ind. [russ.] 2. 
332—35.) B i k e r m a n .

G. Stadników, Ił. Gawrilow und W. Rakowski, Befreiung der Kresole und sauren 
Teerfraklionen von darin befindlichen Schwefelrerbindungen. (Vgl. S.3111.) M annutztdie 
hohere Geschwindigkeit der Kondensation von Tliiokresolen mit Aldehyden, verglichen 
mit der von Kresolen, aus. 100 g Rohkresol wird mit 1 g Formalin (40°/0ig. wss. Form- 
aldehydlsg.) u. 1 g Naphthensulfosduren (ais Kondensationsmittel) 12—15 Stdn. lang 
im gesclilossenen GefaB erhitzt (120—130°); boi der darauffolgenden Vakuumdest. 
(auf dem Olbad nicht iiber 140—150°) erhalt man ca. 85 g Destillat mit 0,02% (Kresol 
aus dem Steinkohlenteer, 2,25% Sehwefelgehalt) bezw. 0,03% (Phenolfraktion dos 
Urteers, 0,34% S) Schwefel. Formaldehyd kann durch Glucose ersetzt werden, die 
m Form de3 Kartoffelsirups gebraucht wird. Vorschrift: man vermischt 3 Teile Kar- 
toffelsirup u. 1 Teil Naphthensulfosauren mit 4 Teilen Rohkresol u. laBt das Gomisch 
m 100 Teilen 120° h. Rohkresols eintropfen; dann wird unter vermindertem Druck 
abdest. Das Destillat enthalt 0,01% (Kresol aus dem Steinkohlenteer) bezw. 0,002% 
(Phenolfraktion) S. Dagegen gelingt das Entfernen von S aus dem Kreosot oder dem 
leichten Ol des Braunkohlenteers nicht, weil dio Destillate des Braunkohlenteers viel 
neutrale S-Verbb. enthalten, die nicht nur selbst mit Aldehyden nicht reagieren, 
sondem auch das Reagieren der Thiokresole erschweren. Aus einem Gomisch gleicher 
Teile Rohkresol u. leichtem Ol wird nach dom Verf. weniger S entfernt ais aus dem 
Rohkresol des Gemischs allein. (Journ. f. chem. Ind. [russ.] 2. 315—19. Moskau.) B k m .

C. B. Tully, Gleiclizeitige Erzeugung von billigem Gas und Elektrizitat. Beschreibung 
der Anlage von T u l l y  u. Y e o ,  bestehend aus einer Yertikalretorte u. einem direkt
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darunter bcfindlichen Wassergasgenerator oder drei solchcn, jeder in direkter Verb. 
mit der Retorte, einem Karburator u. Abhitzekessel. Die Wiirme des im Generator 
erzeugten Wassergases entgast direkt u. indirekt durch die umgebenden schachbrett- 
artig ausgefiihrten Heizkammem die Kolile in der Retorte, der Koks gelangt direkt 
in die Generatoren, das erzeugte Mischgas wird carburiert u. dient einmal durch seine 
Eigenwarme u. weiter durch Yerbrennung eines gewissen Anteils zur Erzeugung von 
Dampf, mittels dessen dann Elektrizit&t hergestellt wird. Es handelt sich also um 
eine Art restloser Vergasung, die nach Ansicht der Erfinder das von L e w e s  auf- 
gestellte Verkokungsideal verwirklicht. (Gas Journ. 173. 751—52.) WOLFFRAM.

L. Fokin, Kreisproze/3 z um Auffangen des Ammoniaks aus den Koksofengasen. 
Statt das NH3 durch immer neues W. zu absorbieren, das dann mit Kalkmilch gekocht 
werden muB, laBt Vf. eine u. dieselbe M. dest. W. in Skrubbern das NH3 auffangen, 
es in einer Destillationskolonne abgeben, wieder in Skrubbern herabrieseln usw. Da
durch wird die Verunreinigung der Skrubber durch Kalk u. Magnesia aus dem ver- 
wendeten W. u. die der Destillationskolonne durch Kalk aus der Kalkmilch vermieden, 
die Entstehung lastiger Abwasser beseitigt, die Einfuhrung von Warmerekuperatoren 
ermóglicht u. der Kalk gespart. — Mit dem W. aus den Skrubbern wird durch die 
Destillationskolonne auch das Gaswasser durchgeleitet; auBerdem wird die Lsg. in 
der Destillationskolonne durch den Heizdampf verd.; das mit NH3 zugleich abdestil- 
lierende W. kann dem dadurch bewirkten Flussigkeitszuwachs bei weitem nicht Gleich
gewicht halten. Die uberschussige FI., die 0,2—0,5% NH3 (meist ais Sulfat) enthalt, 
wird zur Befcuchtung der Kohle in Koksofen verwendet, so daB darin befindliches 
NH3 nicht verlorengeht; die Vollstandigkeit seiner Ausnutzung ist aber nicht unter- 
sucht worden u. wird es bei den Kalkulationen nicht beriicksichtigt. Das die Skrubber 
umspiilende W. des Kreisprozesses, wclches „fixe“ NH,-Salzo enthalt, absorbiert NH3 
jedenfalls nicht schwacher ais das frische W. bei dem iiblichen Verf. Zum „fixen“ 
NH3 gehort allerdings nur das an H2S04 gebundene, weil NH4C1 sich ais fliichtig mit 
Wasserdampfen erwies. Da das aus der Destillationskolonne abgehende h. W. keine 
festen Teilchen mittragt, kann es durch ein Rohrenrekuperator geleitet werden, wo 
es die aus den Skrubbern kommende FI. Yorerwarmt. — Das Vcrf. wurde (mit E. Lider) 
in mehreren Kokereien seit Friihja:hr 1925 durcbgefuhrt. Die NH3-Ausbeute stieg 
von ca. 0,14% (auf trockene Kohle bezogen) auf 0,21%; der S e lb s tk o s t e n p r e i s  von 
NHa nahm um ca. 20—30% ab. Die jiihrliche Produktion der nach dem neuen Verf. 
arbeitenden Kokereien: ca. 3000 Tonnen NH3. (Journ. f. chem. Ind. [russ.] 2. 
319—29.) B i k e r m a n .

Gareis, Erfahrungen mit der Benzolgewinnung im Vakuumverfahren. Kenn* 
zeichnung des Vakuumverf. zur Gewinnung von Bzl. nacli R a s c h i g  u . der dadurch 
bedingten wesentlichen Ersparnis an Dampf, W. u. Ol; Vers.-Ergebnisse u. V ergleich 
mit anderen Anlagen, Aufstellung, Auswaschung des Naphthalins u. Reinigung des Bzl. 
(Gas- u. Wasserfach 69. 269—72. Elberfeld.) ' W o l f f r a m .

F. C. Gaisser und H. Bader, Vber umrłłembergische Ółschiefer. II. (I. vgl. Cliem.- 
Ztg. 45. 837; C. 1921. IV. 1022.) An Stelle des AufschluB im Autoklaven ermóglicht 
die Behandlung mit schmelzendem NaOH eine einfache Best. der organ. S u b s t a n z  

im Ółschiefer mit befriedigendem Ergebnis (Tabelle von 8 Bestst. mit Gesamtanalysen 
im Original). Nach den Ergebnissen ist Ółschiefer ais Sapropelith aufzufassen u. die 
Bezeichnung „bituminoser Schiefer" nicht zutreffend. Bei der Schwelung im Fischer- 
schen App. wurde die gróBte Ausbeute an Teer erzielt, annahernd gleichviel beim 
raschen Erhitzen in eisemer Retorte, bei langsamem Erhitzen etwas weniger. Yakuum- 
dest. in einer Glasretorte ergab geringste Ausbeute. Die Vcrschwelung nach dem Auf
schluB gibt warmetechn. bessere Resultate. Vf. teilt die Ergebnisse der Unters. des 
Schwelwassers mit. Die Gewinnung des NH_, ais (NH4)2S04 wufde die Rentabilitat der 
Olschieferverwertung erhohen. (Chem.-Ztg. 50. 277—80. Stuttgart.) JUNG-
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Richard v. Dallwitz-Wegner, Das Schmierungsproblem votn thermodynamisch- 
mólekidaren Słandpunkt und die Messung der Schmierergiebigkeit. (Vgl. Ztsclir. f. 
teehn. Physik 6. 221; C. 1925. II. 2038.) Es wird gezeigt, daB auf der Materie relativ 
groBe Kohasionsdrucko K at lasten, dereń GroBe fiir den Aggregatzustand der Materie 
maBgebend ist. Der Kohasionsdruek von etwa 35 000—45 000 at ist die Grenze 
zwischen dem fl. u. festen Aggregatzustand. Die Schmiermetalłe haben einen Ko- 
Msionsdruck von einigen 100 000 at, wiihrend der Kohasioasdruck der Schmier- 
ijiittel 300—400 at betragt. Durch die molekulare Anziehung wird in der Sehmier- 
schicht aus dem Kohasionsdruck der Schmiermittel ein Benetzungsdruek Kb at 
erzeugt u. im allgemeinen gibt der „Kosinus des Randwinkels“ an, welcher Betrag 
des Kohasionsdruckes K  in den molekularen Benetzungsdruek K b umgewandelt ist. 
Der Randwinkel ist der Winkel, den das Schmiermittel ausbildet, wenn es gegen 
das geschmierte Metali frei ansteht u. es ist K b: K  =  eos 0 ,  wenn 0  den Randwinkel 
bedeutet. Der cos 0  ist also der Wirkungsgrad des Schmiermittels in bezug auf die 
Schmierwrkg. Denn von dem Benetzungsdruek K b, der einige hundert at betragt, 
hangt die Schmierergiebigkeit des Schmiermittels u. auch die Schmierreibung ab. 
Dabei ist aber auch das geschmierte Metali von EinfluB. Es wird eine Maschine an- 
gegeben, mit der man diese Verhaltnisse prakt. demonstrieren kann. Will man einem 
Schmiermittel Viscositat „maclien“ , so muB man die Wirkungssphare ?, seiner Mo- 
lekeln vergróBern, was nach der Gleichung /. =  3 a : K  durch VergróBerung der Ober- 
fltichenspannung a  oder Verkleinerung des Kohasionsdruckes K  geschehen kann. 
Die Vergrofierung der Oberflachenspannung wirkt anscheinend ungiinstig. Die Teer* 
fettole besitzen z. B. eine relativ groBe Oberflachenspannung, sind aber keine sehr 
guten Schmiermittel (Randwinkel relatiy klein). Man muB demnach K  yerkleincrn, 
um X groB zu bekommen. (Kolloid-Ztschr. 38. 193—208. Heidelberg-Neckar- 
gemiind.) L a s c h .

Ad. Rabanus, Bemerkungen iiber neuzeitliche Holzimpragnierung mit wasserloslichen 
Salzen. Einige Verss. mit dem von BA SILIU S M a le ń k o V I C  gefundenen Praparat, 
das anfanglich Bellit, spater Basilit genannt worden ist, u. aus rund 89% NaF u. rund 
11% Dinitrophenolanilin besteht, werden mitgeteilt. NaE dringt bei der Impragnierung 
tiefer in das Holz ein ais das Anilinderivat, was zusammen mit der Schwerheraus- 
waschbarkeit des letzteren von groBer Bedeutung ist, da das Dinitrophenolanilin 
in dem auBeren Teil des Holzes sitzt. Bei CuS04- u. ZnCl2-Holzchen tra t schon nach
1-tagigem Wassem ein kraftiges Pilzwachstum ein, bei NaF erst nach 7 u. bei Basilit 
u. Dinitrophenolanilin war noch nach 16 Tagen kein Wachstum fcstzustellen. Bei 
Verwendung von wasserloslichen Substanzen in eisemen App. besteht die Gefahr, 
daB Fe korrodiert wird, was bei yorliegendem Praparat nicht der Fali ist, ebenso 
wird die pilzwidrige Kraft dabei nicht herabgemindert. (Korrosion u. Metallschutz 2. 
70—76.) W i l k e .

E. R. Hayhurst, Kóhlenoxyd und Aułotnobilauspuffgase. Die Formen der CO- 
Vergiftung, die móglichen Nachschadigungen u. die Móglichkeit zu solcher Vergiftung 
in versehiedenen Industriebetrieben u. im Automobilbetrieb werden erórtert.' Anhangs- 
weise wird ausgefuhrt, daB dio Verwendung von Bleiathyl ais Benzolzusatz keine emst- 
liehen Befurchtungen in bezug auf Pb-Vergiftung bisher gegeben hat. (Amer, Journ. 
Publ. Health 16. 218—23. Ohio State Uniy.) M e i e r .

XX. SchieB- und Sprengstoffe; Zundwaren.
Heyer, Das Gesteinsstaubuerfahren zur Bekampfung von Kohlenstaubexplosi(men 

und die behordliche Begelung seiner Anwendung. Nach einer einleitenden Bemerkung 
iiber Entstehung u. Bedeutung der Kohlenstaubesplosionen in Bergwerken u. einer 
kurzeń Besprechung der yerschiedenen Verff. zur Bekampfung dieser Explosionen 
(StoBtrankungs-, Berieselungs-, Gesteinstaubverf.) geht Vf. auf die Entw. des zuletzt
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genannten wichtigsten Verf. u, scino bergpolizeiliche Regelung in Deutsehland ein. 
(Ztsehr, f. d. ges. SchieB- u. Sprengstoffwesen 21. 22—23.) K a s t .

G. St. J. Perrott, Sprengungen unter Tag in Erzgruben mii Fliissiglujtspreng- 
sloffen. (Vgl. S. 1492.') Entw., Vor- u. Nachteile der Fliissigluft-Sprengstoffe, Ein- 
fiuB der Stopfdiehte u. des Patronendurchmessers auf die Lebensdauer der Patroncn 
aus LampenruB, der Wartezeit u. des Sauerstoffgehalts auf die Sprengkraft im Ver- 
gleich zu 40%ig. Gelatinedynamit, gemessen mit dem ballistisehen Pendel. Auf- 
stellung der Bedingungen fiir Untertagsprengungen zur Vermeidung der CO-B, 
VorsichtsmaBregeln fiir die Zundung u. Besetzung der Schiisse. Besehreibung der 
Sprengyerss. in yerschiedenen Minen. Kostenberechnung. (Eng. Mining Journ.- 
Press 121. 357—65. Pittsburgh Experimental Station, Bureau of Mines.) K a s t .

F. Blechta, Uber Salpelrigsaureester der Cellulose. Nach einer Kritik der An- 
gaben yon N ic o la rd o t  u . C h e r t ie r  (C. r. d. 1’Aead. des sciences 151. 719; C. 1910.
II. 1888) iiber denselben Gegenstand kommt Vf. auf seine Dissertationsarbeit „tlbcr 
die Unstabilitat der Schieflbaumu-olle u. ein neues Stabilisierungsverf.“ zu sprechen, 
worin er den Nachweis fiihrt, daB die uustabilen Verbb. in der Nitrocellulose durch 
Kochen mit l°/oig- Sodalsg. in kurzer Zeit zerstort werden. In Fortsetzung dieser 
Verss. wandte der Vf. die Methode von M eissenheim er u . Heim (Ber. Dtsch. Chem. 
Ges. 38. 3834; C. 1906. I. 84. 499) zur Best. der Nitritc neben Nitraten an, nachdem 
die von CARRON (Ann. chim. anal. appl. [2] 1. 235; C. 1919. IV. 850) yorgeschlagene 
Umwandlung der Nitrate in NO u. der Nitrite in N2 mit Formaldehyd sich nicht ais 
durchfiihrbar erwiesen hatte. Er zersetzte somit die Nitrate in Ggw. von luftfreier 
KJ-Lsg. mit luftfreier yerd. Schwefelsaure u. konnte aus dem entwickelten NO den 
Nachweis des Vorhandenseins yon Salpetrigsaureestern in der Nitrocellulose u. ihrer
B. durch den Untefsalpetersauregehalt der Nitriersaure fiihren. (Ztsehr. f. d. ges. 
SehieB- u. Sprengstoffwesen 21. 38—41.) Kast.

S. H. Kershaw, Die Sicherheil in der Herslellung vo?i Salpełer-, Schwefel- und 
Mischsauren und von Ammonnitrat bei Verwendung in der Sprengstoffabrikation. Be- 
sprechung der Gefahrsmóglichkeiten u. SchutzmaBnahmen gegen giftige Dampfe, 
Verbrennungcn durch tJberlaufen, Spritzen u. Leekwerden, Explosionen durch heftige 
Bkk. u. tjberdrueke, Abfallsauren der Nitroglyeerinfabrikation, Korrosionsyorgiinge, 
Instandsetzungen, maschinelle Einrichtungen, Brando durch Sauren u. Natronsalpeter 
u. im besonderen der bei der Fabrikation yon Ammonsalpeter auftretenden Gefahrcn. 
(Ind. and Engin. Chem. 18. 4—9. Hercules Powder Co.) K ast.

A rthur B. Ray, Die Herstdlung von gefarblen RauchsignaUn. Besehreibung der 
in den Jahren 1917—1918 ausgefuhrten Verss. mit Rauchsignalen. Am besten erwies 
sich fiir gefarbten Raueh das Verf. der Verfliichtigung organ. Farbstoffe mit Hilfe 
einer Misehung yon Kaliumchlorat u. Milchzucker, fiir schwarzen Rauch ein langsam 
abbrennendes Gemisch aus Hexaehlorathan, Magnesium u. Anthracen. Ais Trager 
der Signale wurden yerwendet gewohnliche u. Fallschirmrakoten, G ew eh rg ran a ten , 
Signalpistolen, Fliegerhandgranaten, Rauchtopfe. Aueh Zerstauben fein gepulvertcr 
anorgan. Farbstoffe wie Englischrot u. Ultramarin erwies sich unter gewissen Be
dingungen ais brauchbar. Ein gutes gelbes, aber sich leicht yerfluchtigendes Signal 
erhielt man bei Verwendung yon Arsensulfid. Jod u. Jodyerbb. waren nicht be- 
friedigend. Bescłireibung der Konstruktion einiger Signale. (Ind. and Engin. Chem. 
18. 10—17. Washington, Brandsektion der chem. Untersuchungsabteilung des Bureau 
of Mines an der amerikan. Universitatsversuchsstation.) K a s t .

J. Tagliabue, Buenos Aires, Sprengstoff, welcher aus NaN03, KN03 oder NHjN03 
oder einer !Mischung dieser Nitrate, einem Schwefelmetall u. Kohle z u s a m m e n g e s e t z t  

ist. (E. P. 236 413 yom 4/9. 1924, ausg. 30/7. 1925.) O e l k e r .
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Edmund von Herz, C h a r lo t te n b u rg , Herstdlung von Ziindsdtzen. (D .R .P. 424 380 
K I. 78 e v o m  24/10 . 1924, a u sg . 27 /1 . 1926. —  C . 1926. I .  2766 .) O e l k e r .

XXI. Leder; Gerbstoffe.
J. Zender, Uber die Einwirkung der Peroxyda.se auf die Gerbstoffe. Tannin, 

Oatechu, Gambir, Pistaze, Eichenrinde, Musacatechin u. Mate werden 1. H20 2, 2. II20 2-f- 
Perosydase, 3. Pcroxydase allein, 4. H20 2 +  Alkali -j- Peroxydase, 5. Alkali -)- Per- 
oxydase u. 6. Alkali allein ausgesetzt. Am starksten wirkt 4. bei pn =  6,4—7,0. Die 
Rk. macht sich ais Fiillung oder Farbung in einer fiir dio einzelnen Gerbstoffe charakt-erist. 
Weise bemerkbar. Peroxydase allein verandert nur Mate. Die Intensitat der Rk. ist 
vom Verhaltnis Peroxydase: H20 2 abhangig. Optimum liegt bei 1 Teil Poroxydase 
(1%): 1,4 Teil H20 2 (0,5%). Bei dem Braun- bezw. Schwarzwerden der Pflanzen, 
Rinden, Schalen, Blatter spielt die Einw. der Pcroxydase eine groBe Rolle. (Compt. 
rend. des seances -de la soc. de physiąue et d’hist. nat. de Genćve 42. 56; Ber. ges.Physiol. 
33. 661. Genf, Instit. de bot. univ. Ref. G e r n g r o s s . )  O p p e n h e i m e r .

Aug. C. Ortłunann, Maschine zur Bereitung von Lederproben fur Analysenzwecke. 
Eine von C. P .  B o s s e r t ,  bei den Lederwerken P f i s t e r  u . V o g e l ,  Milwaukee kon- 
struierte Maschine wird an Hand von Zeichnungen u. photograph. Abb. beschrieben. 
Das Zerkleinem von vegetabil. u. Cr-Leder wird von der Maschine einwandfrei besorgt. 
(Journ. Amer. Leather Chem. Assoc. 20. 579—83. 1925.) M e z e y .

Ludwig Jabłoński, Mećhanisclie Lederuntersuchungen. Zur Ermittlung der 
Durchlassigkeit von Leder fiir F e u e h t i g k e i t ,  laBt Vf. W. unter bestimmtem 
Druck auf einer bekannten Flachę des zu untersuchenden Leders ruhen (Abb.) u. 
beobachtet dio Zeit bis zum ersten Durchdringcn von W. (durch elektr. Kontakt- 
schluB) sowie die in einer bestimmten Zeit hindurchflieBende Wassermenge. Die 
Durchlassigkeit von Leder fur L u f t  wird auf ahnliche Weise ermittelt (Abb.). Aus 
dem Verh. eines einseitig gehaltenen Lederstuckes (Abb.) ermittelt Vf. den E 1 a s t  i - 
z i t  a t  s m o d ul . Die Senkung eines solchen Freitragers ist direkt proportional dem 
Gewicht u. der Lange u. umgekehrt proportional dem Querschnitt u. dem Elasti- 
zitatsmodul. Gute Ubereinstimmung so erhaltener Werte crgab sich mit solchen 
aus Dehnungswerten bei nicht iibermaBiger Belastung. (Collegium 1925. 616—20.) L o e .

Ludwig Jabłoński, Histologische Lederuntersuchungen. Um im lohgaren Leder 
die Gewebeteile durch Farbungen differenzieren zu kónnen, zers. Yf. die Gerbstoffe 
durch Behandlung mit 5—7% Lsg. von Hydrosulfit oder 10—15% alkoh. H20 2-Lsg. 
u. findet, dafi die Beize die elast. Fasem n i c h t  zerstort, bei Cr-Leder ais auch bei 
alaungarem Handschuhleder lassen sie sich in yoller Klarhoit u. scheinbar auch in 
ungeminderter Fulle beobachten. Bei lohgaren Ledern, die bis zu 3 Wochen mit einem 
mit Na2S angescharften Ascher behandelt worden waren, war keine nachteilige Wrkg. 
zu beobachten. (Collegium 1925. 620—23.) L o e w e .

A. Colin-Russ, Beitrag zur Ermittlung des Fettgehaltes und des Wasserloslichen 
m  Leder. Yf. findet, daB sich zwischen fetthaltigem Leder u. einem Lósungsm. fur 
Fett ein Gleichgewicht einstellt, bei welchem das Verhaltnis der Konz. des vom Leder 
zuriickgehaltenen Fettes zu der des Fettes im Fettlosungsm. konstant ist. Diese 
Tatsache gibt ein Mittel an die Hand, um Fett in Leder zu ermitteln, ohne dieses voll- 
kommen zu entfetten. Eine bekannte Menge Leder wird nacheinander mit dem gleichen 
Vol. eines Fettlosungsm. bei Zimmertemp. unter gelegentlichem Umschutteln 24 Stdn. 
stehen gelassen. Im Lósungsm. wird die extrahierte Fettmenge durch Abdestillieren 
ii. Trocknen des Riickstandes bei 100° bis zu Gewichtskonstanz ermittelt. Die gesamte 
im Leder vorhandene Fettmenge F  ist dann, wenn Et die zuerst u. E2 die darauf ex- 
trahierte Fettmenge bedeutet: E^j(El — E2). Ohne EinfluB auf das Ergebnis ist die 
Form, in der das Leder extrahiert wird, beeinfluBt wird von dieser nur die Konstantę, 
die das Gleichgewicht bestimmt. — Yersucht man das Wasserlósliche auf die gleiche
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Weiae zii crmittcln, so ergebcn sich insofem Schwicrigkeiten, ais durch Hydrolyse 
ebenfalls Stoffe im W. gel. werden. Vf. andert die offizielle Methode dahin ab, daB 
er die das Leder durchlaufende Fl. fortlaufend untersucht. Er erhalt so eine Kurve 
fur die Abhiingigkeit der ausgelaugten Mengen von der Zeit. Diese Kurve besteht, 
falls man die Logarithmen der Variableu ais Koordinaten waliłt, aus zwei Geraden, 
der Schnittpunkt beider ergibt den Wert fiir den wasserl. Anteil. Bei der Ausfiihrung 
der offiziellen Methode werden zu hohe Werte erhalten, da auch hydrolyt. abgespaltene 
Stoffe ais Wasserl, mit bestimmt werden. (Journ. Soc. Leather Trades’ Chemists 9.
455—78. 1925. London, City Road 50.) L o e w e .

R. Faraday Innes, Bericht der Internat. Kommission fiir Analyse ton Chromleder 
vnd Chrombriihen. In Anlehnung an die provisor. offiziellen Analysenmethoden 
(Barcelona 1923) werden kleine Abanderungen vorgeschlagen. Die allgemein ange- 
nommene Schorlemmersche Ausdrucksweise der Basizitat bat auch bereits in England 
Eingang gefunden. (Journ. Soc. Leather Trades’ Chemists 9. 508—09. 1925.) M e z e y .

de la  Bruere, Die p^-Messung von Gerbextrakten. II. (Le Cuir Teehniąue 17. 
351—53. 1925. — C. 1926. I.-554.) G e r n g r o s s .

John A rthur Wilson, Vergleich der Prallwiderstande von Leder- und Gummi- 
absatzen. Zwrecks Widerlegung der allgemeinen Ansicht, wonach der Prallwiderstand 
von Gummiabsatzen groBer sei, ais der von gewohnlichen Lederabsatzen, werden 
diese Stoffe einer vergleichenden Priifung unterworfen. Der zu untersuchende Absatz 
wird auf einem Holzblock befestigt; ein kurzer Metallstab fallt durch ein Glasrohr, 
von einer bestimmten Hohe auf den Absatz u. wird von diesem in dem Glasrohr wicder 
naoh oben zuriickgeworfen. Die Hohe des Zuriicksprmgens ist ein MaB fiir den Prall- 
widerstand. Fur handelsiibliche Solillederabsiitze fand Yf. 37—39% Riicksprung 
der Fallhóhe, fiir Gummiabsatze 20—37%, fiir Chromlederabsatze 17 bezw, 19%. 
(Journ. Amer. Leather Chem. Assoc. 20. 576—79. 1925.) M e z e y .

Egon Meier, Friedberg, Hessen, Enłgerbung und Enlchronmng von mit Zusatz 
von Formaldehyd gegerbten Chromlederabfatten und zur Vorbereitung derselben fur die 
Gelatine- und Leimbereilung. (D. R. P. 425 131 KI. 22i vom 13/1, 1923, ausg. 11/2.
1926. — C. 1926. I. 1915.) R o h m e r .

Baptiste Brun und Robert Guillard, Frankreich, Kalken von lohgarem Leder. 
Das Leder wird zum Entgerben in Kórben oder dergl. in Kalkwaaser eingebracht. 
(F. P. 601274 vom 23/7. 1925, ausg. 26/2. 1926.) R o h m e r .

Willy Moog, Deutschland, Gefarbte Zeichnungen auf Leder. Eine Schablone 
o. dgl. wird gegen das Leder gepreBt, dann der fl. Farbstoff auf die freien Stellen 
aufgebracht, hierauf der FarbstoffiiberschuB weggenommen, das Leder gewaschen 
u. dann erst die Schablone abgehoben. (F. P. 597 572 vom 4/5. 1925, ausg. 24/11.
1925. D. Prior. 26/6. 1924.) . K a u s c h .

Farbwerke vorm. Meister Lucius & Briining (Erfinder: A rthur VoB), Hóchst 
a. M., Herstellung ton in Wasser leicht loslichen, sulfonierten Kondensalionsprodukten 
aus Aldehyden und arornatischen Kohlenwasserstoffen oder dereń Deritaten, dad. gek., 
daB man aromat. KW-atoffe, dereń Deriw, oder Substitutionsprodd. mit Sulfosauren 
von aromat. Aldehyden kondensiert. — Die Kondensation erfolgt in Ggw. von konz. 
Sauren ais Katalysatoren. Beispiele sind angegeben fiir die Herst. von Kondensations- 
prodd. aus: Phenol u. Benzaldehyd-m-sulfosdure, — techn. Kresol u. Benzaldehyd-2,4- 
disulfosaure (durch Osydation von l-Methylbenzol-2,4-disulfosaure mit MnOj erhalten),
— p,p'-Dioxydiphenylathan (aus Phenol u. Paraldehyd erhalten) u. Benzaldehyd- 
o-sidfosaure, — Naphthalin u. Benzaldehyd-o-sulfosdure, sowie Phenanthren u. Ben~- 
aldehyd-m-sidfos&ure. Die harzartigen, in W. 11. Prodd. finden zum Gerben tier. Udute 
Yerwendung. Sie liefem schwach gefarbtes Leder von guter ReiBfestigkeit, gutem
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Narben u. geniigender Kocheclitheit. (D. R. P. 423 033 KI. 12q vom 4/6. 1922, 
ausg. 18/12. 1925.) S c h o t t l a n d e p . .

XXII. Leim; Gelatine; Klebmittel usw.
Albert Bryliński, Unldslichmachen von Gelatine durch Formaldehyd bei mafSiger 

Temperatur in Gegenwart von Sulforicinat. Ein neutrales, bei gewóhnlicher Temp. 
unl. machendes Mittel wurde im Sulforicinat gefunden. Geht man mit einem Stiick 
in eine Gelatinelsg., dann in eine mit Formaldehyd versetzte Ammoniumsulforicinat- 
lsg., so erhalt man durch einfaches Trocknen in der Hangę eine in W. unl. Appretur. 
Auch Behandeln mit Sulforicinat u. Formaldehyd u. danach Gelatinelsg. gibt beim 
Trocknen eine unl. glanzenden Appretur. (Buli. Soc. ind. Mulhouse 91. 611 bis 
612. 1925.) S u v e r n .

M. Gottlóber, Ein Beitrag zur Analyse des Hardeims. Statt des bisher zur Best. 
des „Gesamtharzes“ iiblichen Ausatherns des mit H2S04 ausgeflockten Harzes wird 
eine Trennung yon- Harznd. u. Fl. mittels getrockneten u. gewogenen Filters vor- 

. geschlagen. Dabei werden prakt. auch die anderen leimenden Kolloide mit erfaBt. 
(Papierfabr. 24. Yerein der Zellstoff- u. Papierchemiker u. -Ingenieure 125.) Su.

Aktiengesellschaft fiir chemische Produkte vorm. H. Scheidemandel, Berlin, 
Daniel Sakom, Wiesbaden, und Paul Askenasy, Karlsruhe, Verfahren, durch Ein- 
laufenlassen von Leimlosung in ein Kilhlbad erzeugle Leimperlen von anhaftender Kiihl- 
flussigkeit zu reinigen, dad. gek., daB man die Leimperlen unmittelbar nach dem 
Kiihlyorgang in eine mit der Kiihlfl. nicht mischbaro Fl. bringt. — 2. bei Verwen- 
dung einer Kiihlfl., die leichter ist ais die Reinigungsfl., dad. gek., daB die beiden 
Fil. unmittelbar iibereinander geschichtet werden. (D. R. P. 408 192 KI. 22i vom 
3/10. 1922, ausg. 16/11. 1925.) R o h m e r .

Aktiengesellschaft fiir chemische Produkte yorm. H. Scheidemandel, Berlin, 
Daniel Sakom, Wiesbaden, und Paul Askenasy, Karlsruhe, Verfahren, durch Ein- 
hufenla.ssen von Leimlosung in ein Kilhlbad erzeugle Leimperlen iton anhaftender Kiihl- 
flussigkeit, die schwerer ais Wasser ist, zu befreien, dad. gek., daB zwischen das eigentliche 
Kiihlbad (z. B. Tetrachlorathan) u. das Reinigungsbad (z. B. W.) ein Zwischenbad 
mit einer Kiihlfl. (z. B. Bzl.) geschaltet wird, die leichter ist ais die Reinigungsfl. —
2. dad. gek., daB der Reinigungsfl. (z. B. W.) in ihr 1. Stoffe (z. B. Salze) in solcher 
Menge zugesetzt werden, daB sie schwerer wird ais die yerwendete Kiihlfl. (D .R .P . 
422 778 KI. 22 i vom 15/10. 1922, ausg. 11/12. 1925. Zus. zu D. R. P. 408192; vorst. 
R eł-) R o h m e r .

Casein M anufacturing Company, New York, iibert. von: Andrew A. Dunham, 
Bainbridge, V. St. A., Wasserfester Caseinleim. Dem Casein werden 5—20% Holz- 
mehl zugesetzt. (A. P . 1 571 662 vom 28/4. 1924, ausg. 2/2. 1926.) R o h m e r .

Ellenberger & Schrecker, Frankfurt a. M. und Oskar Huppert, Passau, Dar- 
steUung von Leim aus Chromleder, dad. gek., daB Chromleder bezw. Chromlederspano 
oder Chromlederpulver zunachst mit Sauren yon einer Normalitat 0,02—0,1 gekocht 
wird, worauf das erhaltene zerkleinerte Gut gerade mit so viel CaO yersetzt wird, ais 
notwendig ist, um Cr ais unl. Cr-Verb. niederzuschlagen bezw. die noch yorhandene 
Saure zu neutralisieren u. einen Alkalitatsgrad der erhaltenen Leimbriihe yon 0,05 
bezw. 0,01 zu erreichen, worauf entweder sofort oder nach langerem Stehen mit W. 
zu Leim yerkocht u. die Leimbriihe yon den unl. Cr- u. Ca-Verbb. getrennt wird. 
(D. R. p . 426 471 KI. 22i vom 5/5. 1923, ausg. 10/3. 1926.) R o h m e r .

A rthur Alfred Bergin, Westminster, Herstdlung von Gelatine und Leim aus Chrom- 
lederabfdUen. (E. P. 226 722 yom 15/4. 1924, ausg. 22/1. 1925. — C. 1925. II. 2119 
[F.P. 590950].) O e l k e r .

V III. 1. 220
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K ristian H olter und Sverre Thune, Norwegen, Exlralction von Ol, wafiriger 
Gelaline und fester Stoffe aus rohen tierischen oder pflanzlichen Stoffen. Die Stoffe werden 
in Ggw. von Wasserdampf oder h. W. in einem App., in dem sie gegen eine sich 
drehende Wnlze gepreBt werden, zerkleinert. (F. P. 596 645 vom 15/4. 1925, ausg. 
28/10. 1925. N. Priorr. 16/4 und 13/9. 1924.) K a u s c h .

Adolf Leszynski, Berlin-Wilmersdorf, Herstellung ton Klebstoffen aus Starkę oder 
starkehaltigen Rohstoffen, dad. gek., daB man die Rolistoffe bei niederer Temp. 
(etwa 45°) mit CaCl2 oder MgCl2 oder einem Gemisch dieser Stoffe oder dereń Lsgg. 
aufschlieBt u. nach dem Aufschliefien das CaCl2 bezw. MgCl2 durch chem. Umsetzung 
in unl. Verbb. -uberfuhrt u. die M. auf h. Zylindem o. dgl. in an sich bekannter 
Weise trocknet. — Der Klebstoff ist in k. W. restlos 1. u. ergibt einen fast fiir alle 
Zwecke brauchbaren Pflanzenleim. (D. R. P. 424 391 KI. 89k vom 18/4. 1923, ausg. 
22/1. 1926.) O e l k e r .

W alter Leonhardt, Berlin-Friedenau, Darstellung von weijiem Pflanzenleim. 
(D. R. P. 412 125 KI. 89 k vom 17/1.1922, ausg. 11/3.1926. — C. 1926.1. 2422.) Oel.

Katsunaga Tam anaha, Tokyo, Japan, Impragnierungs- oder Klebmittd, Ge- 
pulverte Knollen von Pflanzen der Gattung der Araceen, wie AmorphophaUus lconjac, 
der ais Hauptbestandteil Mannan enthalt (vermutlich handelt es sich also um Tubera 
Salep'. der Referent) werden innig mit einer Saure, wie Borsaure, Salicylsaure, gas- 
formiger HCl, S02 oder einem sauer reagierenden Salze, wie NaHSO^ gemischt. Bei 
der Anwendung gasfórmiger Saure leitet man die Saure in einen das Pulver enthal- 
tenden geschlossenen Raum. Man erhalt .ein vollig geruchloses Prod., dessen Kleb- 
fahigkeit beim Vermischen mit W. nicht yerloren geht. Es findet in dieser Form ais 
Schlichte in der Texlilindustrie, zum Leimen von Papier sowie ais Kitt Verwendung. 
(A. P . 1 574 638 vom 12/10. 1923, ausg. 23/2. 1926.) R o h m e r .

O. Johnson, San Francisco, Behandlung von Sojabohnen. Man estrahiert die 
gemahlenen Bohnen oder das PreBkuchenmehl derselben mittels einer wss. Alkali- 
lsg., befreit den Extrakt von den festen Bestandteilen u. dem O l ,  u. seheidet aus dem 
Saft durch Zusatz von Sauren o. dgl. die EiweiBstoffe ab, die man waselit, bleicht 
u. trocknet. Das Prod. kann ais Kleb- u. Bindemittel verwendet werden. (E. P. 
241249 vom 10/6. 1924, ausg. 12/11. 1925.) O e l k e r .

Mark W. Nelson, Lincoln, und W alter F. Nelson, College View, Nebraska, 
Fensterkitł. Man vermischt Gips u. Bleiglatte mit Firnis. (A. P. 1 570 169 vom 9/1.
1925, ausg. 19/1. 1926.) F r a n z .

Madeleine Ross, Montreal, Quebee, Canada, Verhinderungsmittd fiir das An-
sammdn ton Feuchtigkeit in Tropfenform, auf Glas u. dgl. Man behandelt Gdatine 
mit konz. HNOa u. Chromsauren. (A. P. 1576 363 vom 22/12. 1924, ausg. 9/3.
1926.) K a u s c h .

XXIII. Tinte; Wichse; Bołmermassen usw.
Heinz vom Berge, Treibriemenschutz durch liiemenfeite. T r e ib r ie m e n s c h m ie r -  

mitt«l sollen die Lebensdauer der Riemen auch unter ungiinstigen Umstanden (z. B. 
in feuchten h. Raumen) verlangem, das Leder weich erhalten u. daa Gleiten der Riemen 
an den Scheiben yerhindern. Vf. bespricht Mischungen verschiedener Stoffe, die sich 
nach diesen Richtungen hin bewahrt haben. (Allg. Ztschr. f. Bierbrauerei u. Malzfabr. 
54. 34—36.) " R u h l e .

Stan. Ljubowski, Glycerinleim-Massen. Die fur die Herstellung e r s t k l a ś s i g e r  

Buehdruckwalzen- sowie Hektographiermassen, die vorwiegend aus Gelatine u. 
Glycerin bestehen, wichtigen Anforderungen u. Arbeitsbedingungen sind erlautert. 
Aufbereitung gebrauchter MM. Eine Reihe von Rezepten fiir verschiedene Ver- 
wendungszwecke. (Seifensieder-Ztg. 53. 215—16. 231.) H e l l e r .
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J inkichi Inouye, Japan, Herstdlung einer schwarzen, saure- und wasserbesl&ndigm 
Tinte. Tetra- oder Hexanitrosubstitutionsprodd. des Dinaphthylendiosyds werden, 
gegebenenfalls nach vorlieriger Sulfonierung, in wss. NH3 gel. — Das Dinaphthylen- 
diozyd entsteht durch Erhitzen von (i-Naphthol mit CuO oder MnOa unter Druck im 
Sinne folgender Gleichung:

2C 10H7.(OH)2 - f  6 CuO == ' .| | j - f  3 Cu,0 +  3 HjO.

Erhitzt man das Dinaphthylendiozyd 2—5 Stdn. mit konz. HN03, D. 1,38, auf 100°, 
so geht es in das Telranitroderiv., rote Kjystalle, uber. Die mit W. gewaschonen u. ge- 
trockneten Krystalle werden in konz. H2S04 gel. u. die Lsg. 3—4 Stdn. auf 170—180° 
erhitzt, wobei die Farbę der Lsg. in Dunkelviolett umschlagt. Beim Eingiefien der 
k. Lsg. in W. scheidet sich die Sulfosaure ais sehwarzer Nd. ab, der nach dem Aus- 
wasehen mit W. in verd. wss. NH3 gel. eine kolloidale, schwarzpurpurfarbige Tinte 
liefert. — Beim Erhitzen des, Dinaphthylendiozyds mit konz. HN03, D. 1,38, wahrend 
50 Stdn. auf 110° erhalt man ein Hexanitroderiv., orangefarbene rhomb. Plattchen,
u. aus diesem durch Einw. von konz. H2S04, D. 1,8, auf 220—230° wahrend 2—3 Stdn. 
die entsprechende Sulfosaure, schwarzes, in W. unl. Pulver, die, in wss. NH3 gel., eben- 
falls eine schwarzpurpurfarbige Tinte gibt. — Auch aus dem Hezanitroderiv. selbst 
kann man beim Erhitzen mit NH3, D. 0,956, eine dunkelpurpurfarbige FI. erhalten, 
die nach dem Abdestillieren des iiberschussigen NH3 u. Ansauern ein in W. zu einer 
schwarzen, kolloidalen Tinte 1. schwarzes Pulver liefert. Die vóllig neutrale Lsg. greift 
die Federn nicht an, setzt keinen Nd. ab u. liefert beim Schreiben u. nach dem Trocknen 
gegen W. u. Sauren bestandige Schriftziige. (F. P. 600 390 vom 7/7. 1925, ausg. 
5/2. 1926.) SCHOTTLANDER.

Wilhelm Scheffer, Berlin-Wilmersdorf, und Paul Knoche, Charlóttenburg, Her
stellung von Hektograplienmasse mit Agar-Agar ais wesentlichem Bestandteil, dad. gek., 
daB Agar-Agar mit W. unter Druck auf Tempp. uber 100° erhitzt wird u. dann hygroskop. 
Stoffe hinzugesetzt werden. — 2. dad. gek., daB hygroskop. Stoffe, die ohne schadigen- 
den EinfluB auf das Kolloid sind, schon vor dem Erhitzen zugefugt werden. (D. R. P. 
425 667 KI. 151 vom 8/4. 1924, ausg. 24/2. 1926.) R o h m e r .

Kaumagraph Co., New York, iibert. von: W inthrop Stanley Lawrence, 
Brooklyn, N. Y., Kopiertinte, bestehend aus einer schmelzbaren Grundsubstanz 
(Lanolin), einem Emulgiermittel (Tiirkischrotol) u. einem Farbstoff. (A. P. 1 573 976 
vom 29/9. 1924, ausg. 23/2. 1926.) K a u s c h .

HerbertW . Becker, Milwaukee, Wisconsin, Entfernungsmittd fiir Tinte, be
stehend aus 21 Teilen HCOOH, 3 Teilen Glycerin, 1 Teil Schwefelsaureester, 1j la Teil 
Lorbeerol u. l/20Teil Koln. W. (A. P. 1 571 313 vom 13/5.1925, ausg. 2/2. 1926.) K a u .

Albert Schwenke, Deutschland, Reinigungs-, Kotisermerungs- und Desinfektions- 
mittd fiir FuBbodcn durch Mischen (Kochen) von W. mit Bienenwachs, Natrolith, 
Tetralin, Bzn., CC14, Leinol, Oxalsaure, Benzaldehyd u. Formaldehyd. (F. P. 602 329 
vom 21/8. 1925, ausg. 17/3. 1926. D. Prior. 10/7. 1925.) . K a u s c h .

M.M.H. Cudworth, Bradford, Poliermittd fiir Elfenbein, Papiermache, Silber usw., 
bestehend aus NaCl, Borax, Leinol, Glycerin, Paraffinol, denaturiertem Spiritus u. 
Terpentin. (E. P. 246 380 vom 3/7. 1925, ausg. 18/2. 1926.) K a u s c h .

Johanne Johansen, Newport, Rhode Island, Politur. Die Politur besteht aus 
einem Gemisch von Leinol, Gampherspiritus, Weinessig, Terpentin u. raffiniertem 
Petroleum. (A. P. 1 572 021 vom 2/8. 1924, ausg. 9/2. 1926.) R o h m e r .
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Charles J. Wagner, Fort Lupton, Colorado, Reinigungsmitld fur Kleider, be
stehend aus 3/s Teil Na2C03, ł/s Teil S, ł/io Teil Terpentin u. Yio Teil Waschblau. 
(A. P. 1578487 vom 8/3. 1922, ausg.-30/3. 1926.) K a u s c e .

F rank  Edwin W ieser und Roy R. Pahner, San Luis Obispo, Califom., Be- 
handdn von Bremsfuttem mit einem Gemiseh von 96 Teilen Terpentin, 16 Teilen 
Ricinusol, 8 Teilen Graphit u. 1 Teil Citronellol. (A. P. 1573 468 vom 16/7. 1924, 
ausg. 16/2. 1926.) K a u s c h .

XXIV. Photographie.
L. Vanino und A. Menzel, Zur Anwendung der Sidotschen Blende in der Lumino- 

graphie. (Vgl. Chem.-Ztg. 49. 545; C. 1925. II. 1120.) Vergleichende Unterss. er- 
gaben, daB auch mit Sidotscher Blende (Firma G a m b a ,  D i e h l  u. Co., Heidelberg, 
Hauptstr. 107; radioaktiye Blenden Radium-Chemie A .-G ., Frankfurt a. M.) gute 
Resultate erzielt werden. D a s  Masimum der Einw. ist in kiirzerer Zeit erreieht. Bei 
Wrkg. auf gróBere Entfemungen wirkt die Balmainsche M. starker infolge des lang- 
sameren Abklingens. Das beste Negativ ergab die griinleuchtende Tafel von R o t h -  
SCHILD. (Chem.-Ztg. 50. 225—26.) JUNG.

A. Reychler, Photochemische Słudien. VI. Mechanische Wirkungen auf die photo- 
graphische Plaite. (V. vgl. S. 1628.) Vf. untersucht mkr. nach dem Fixieren noch 
feuehte Platten u. bestatigt so den Befund von W u lf f  (Ztschr. f. wiss. Photographie, 
Photophysik u. Photochemie 23. 145; C. 1925. II. 380), daB nur Druck rerbunden 
mit Reibung schwarzend wirkt, Druck allein desensibilisierend. (Buli. Soc. Chim. 
Belgiąue 34. 293—95. 1925.) L e s z y n s k i .

Actien-Gesellschaft fiir Anilin-Fabrikation, Berlin, iibert. von: Gustav 
Friedrich Wilmanns, Wolfen, Kr. Bitterfeld, Klischee fiir pholomechanischen Druck, 
bestehend aus einer Sehicht (Film), auf dereń Vorderseite die Druckplatte u. auf der 
andereh Seite eine kolloidale Sclńcht mit geeigneter Oberflache fiir die Retouche 
yorgesehen ist. (Can. P. 251942 vom 17/3. 1925, ausg. 21/7. 1925.) K a u s c h .

Hermann Zimmermann, Heidelberg, Photographische Platten, 1. dad. gek., 
daB am Rande eine Fahne aus Papier o. dgl. fiir Notizen angebracht ist. — 2. dad- 
gek., daB die Fahne aus einem schmalen Stoffstreifen u. einem breiteren Teil zur 
Aufnahme der Notizen besteht. (D. R. P. 426 660 K I. 57b vom 9/1. 1925, ausg. 
13/3. 1926.) K a u s c h .

Eastm an Kodak Co., Rochester, N. Y., iibert. von: Samuel E. Sheppard, 
Rochester, Lichtempfindliches photographisches Materiał, bestehend aus einer Sterol 
enthaltenden Fraktion eines biochem. Extrakts (Nebenprodd. der Haut-, Knochen- 
behandlung, Gelatineherst., femer der Cerealienbehandlung usw.) in einem organ. 
Lósungsm. Die erhaltenen Prodd. erhóhen die gewóhnliche Lichtempfindlichkeit 
der Gelatine-Silberhalogenidemulsionen. (A. P. 1574 943 vom 6/6. 1924, ausg. 
2/3. 1926.) K a u s c h .

Wadsworth W atch Case Co., Dayton, Kentucky, iibert. von: A. Murray
C. Beebe und Alesander Murray, Cincinnati, Ohio, Mittd zur Hersldlung photo- 
ęraphischer Papiere, bestehend aus einem hydrophoben Schutzkolloid (Asphalt) u. 
einer darin dispergierten halogenabspaltenden Yerb. (Jodoform) u. gegebenenfalls 
einer organ. Metallverb. (Bleitriathyljodid). (A. P. 1575 143 vom 18/11. 1922, 
ausg. 2/3. 1926.) K a u s c h .

W estland-Film G. m. h. H., Charlottenburg, Sensibilisieren von Kinofilmen fur 
Posilivkopien mit ChroTnatlosungen. (D. R. P. 427 082 KI. 57b Tom 6/1. 1924, ausg. 
23/3. 1926. — C. 1925. H. 1244.) K a u s c h .

PrintwJ Lo Gtramar SchluB der Redaktion: den 10. Mai 1926.


