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A. Allgemeine nnd pliysikalische Chemie.
P. A. H. Schreinemakers, Gleichgewichte in  Systemen m it Phasen, die durcli eine 

halbdurchldssige Wand gelrennt sind. XV. (XIV. vgl. Koninkl. Akad. van Wetensch. 
Amsterdam, Wisk. en N atk. Afd. 35 . 36; C. 1 9 2 6 . I. 2998.) M athem at. Untors. von 
Dreistoffsystemen m it zwei u. drei fl. Phasen. (Koninkl. Akad. yan Wetensch.. Amster
dam, Wisk. en N atk. Afd. 3 5 . 253— 61.) SAHMEN.

K. Jellinek und A. Budat, tJber die durcli Einwirkung von Sauerstoff a u f fesle 
Metallchlcrride (CuCl2, N iC l2, CoCl2) enlstelienden Gleichgewichte.

(2MeCl2 +  0„ 2MeO  +  2CL.)
(•Vgl. S. 355.) Zur Erm ittlung der Gleichgewichte wenden Vff. eine dynam. Methode an. 
Es wird 0 2 m it verschiedener Stromungsgechwindigkeit iibcr auf 300— 600° erhitztes, 
unter einem Druck von 1 a t  stehendes Metallehlorid: CuCl2, N iC l2 u. CoCl2, geleitet. 
Das Verhiiltnis der Voll. der abziehenden Gase wird bcstim m t u. auf die Strómungs- 
geschwindigkeit 0 extrapoliert. Die Messungsresultate werden graph. u. tabellar. 
gebracht. Bei CuCl2 verlauft die Rk. zuniichst iiber CuOCuCl2, welches erst dann 
in CuO iibergeht; bei NiCl2 t r i t t  Verwandlung in NiO, bei CoCl2 in Co^O., ein. Die 
aus den Gleichgewichten erreclmeten W armetónungen stimmen geniigend gut m it 
den thermochem. beobachtcten uberein. — Umgekehrt lassen sich, was yon techn. 
Interesse ist,' aus den naturlichen Oxyden durcli clilorierendes Rosten die in W. 11. 
Chloride der erwahnten Metalle, insbesondere CuCl2 gewinnen, wobci die maximalen 
Ausbeuten, bis zu denen dieses móglich ist, auf das angewandte Cl2 berechnet, aus 
den Gleichgewichten zu entnehmen sind. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 1 5 5 . 73—83.) U l.

K. Jellinek und R . Itelsohn, (Iber das bei der Einwirkung von Clilorwasserstoffgas 
auf Bromkalium entstehende Gleichgewicht-. K B r  -f- HCl ^  K C l- j- H B r. (Vgl, vorst. 
Ref.) Vff. untersuchen die Rk. K B r HCl =  KC l -j- H B r  auf ihre Gleichgewichte 
zwischen 500 u. 800° nach der dynam . Methode. Die Messungsdaten werden tabellar. 
u. graph. gebracht. Es zeigt sich, daC der Bodenkórper aus einer luckenlosen Reihe 
von MischkrystaUen, KCl +  KBr, oder einer liomogenen Schmelze von K B r +  KCl 
besteht. Die Abhangigkeit der Dampfspannung der Salze von der Zus. der Misch- 
krystalle ist eine komplizierte. Es laCt sich nur sagen, daC der Dampf iiber reinem 
kiystallisiertem K B r durch kleine Zusatzo von KCl sehr stark  in seiner Zus. beeinfluBt 
wird, wahrend das reine KCl viel weniger ompfindlicli auf einen Zusatz von K B r ist. — 
Die Temperaturkurvon der Gaszus. fiir die vcrschiedenen Zuss. der Mischkrystalle 
zeigen oberhalb von 700° infolge Schmelzens der Mischkrystalle einen Knick. — Die 
Warmetonung der Rk. KCl -f- H Br =  K B r +  HCl, welche exotherm verlauft, finden 
Vff. von der nach thermochem. D aten zu erwartendon GróBenordnung, eine genauere 
^hereinstimmung ist n icht zu erwarten. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 1 5 5 . 130—-40. 
Danzig, Teclin. Hochsch.) ULMANN.

Nina Woskressenskaja, Gleichgewicht des Systems „Kaliumoxalat-\-Wasser“. Im  
Temperaturgebiet unter 0° fiihrt Vf. die Unters. des Systems K/J^O^-IhO  nach der 
Sehmelzmethode aus, bei hóhcren Tempp. wird die Loslichkeitsmethode angewandt. 
Die graph. u. tabellar. wiedergegebenen Versuchsdaten zeigen, dafi die Wasserlsgg. 
des K 2C20 4 im fl. Zustande in  Temperaturgrenzen von — 6,34 bis 107° existieren; 
bei 107° u. 760 mm sd. die gesatt. Lsg. Die Loslichkeit wird durch eine K urve aus-
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gedriiokt, welche schwach gegen die Abszisse gebogen erscheint. Vf. schlieBt hieraus, 
daB das aus der L iteratur bekannte Monohydrat in dem angegcbenen Temperatur- 
intervall bestandig ist, was auch dureh die hohe Temp. seiner Entwasserung dureli 
Trocknen bestatigt m d ,  u. daB es die einzigo Verb. des K 2C20 4 m it W. darstcllt. (Ztschr. 
f. anorg. u. allg. Ch. 155. 115— 20. Saratów [U. S. S. R.], Univ.) U lm an n .

N. L. Bowen, Eigenschaften des Ammoniumnilrats. I. Eine metastabile Umwand
lung bei dem Ammoniumnilrat. Im  Gegensatz zu friiheren umstandlichen Verss. uber 
die versohiedenen stabilen Modifikationen des Ammoniumnitrats benutzte Vf. die 
Methode von WALLERANT, dio darin bestekt, daB rrian auf einem Objekttrager dureh. 
Sclimelzen eines kleinen Krystallcs u. Zusammendriicken desselben m it einem Deck- 
glfisclien eine dunne K rystallplatte erzeugt naeh A rt eines Diinnschliffs. Diese Krystall- 
p latte wird dann uber einem Olbad angebraclit u. dureh Beleucłitung von unten dureh. 
das Ol liindureh die Veranderungen der P la tte  u. Mli. sichtbar gemaeht. Dureh Be- 
obaehtungen m it Hilfe gekreuzter Nicols konnten die verschiedenen Modifikationen 
an ihrer yersehiedenen Doppelbrechung erkannt werden. Diese letztere nahm  m it 
steigender Temp. ab, war aber immer noeh groCer ais beim Kallcspat. Die zwisehen 32 
u. 84° stabile orthorhomb. (?) oder monoklino Form  geht oberhalb von 84° in die 
tetragonalo Form  uber. Bei 50° entsteht auch eine metastabile Form, die aus der 
Weehselwrkg. der beiden genannten Formen herriilirt. Boi 50° sind beido Formen 
m etastabil, doeh sind Sehwankungen in der T^mp. um einige Grade moglich, je naeh 
der Gesch.windigkeit der Abkiihlung oder Erwarmung, erst bei den oben genannten 
Tem p.-Punkten werden die Formen stabil. Eine bei dieser Temp. bestilndige ortho- 
rlłomb. Form  wurde in  keinem Falle gefunden, sondern stets entweder die Form, die 
unter 32° stabil ist oder die oberhalb 84° stabil ist. Dureh Extrapolieren der W erte 
von B rid g m a n , betreffend dio Umwandlung des Ammoniumiutrats bei hohen Drucken, 
kommt Vf. zu dem W ert von 50,5°, der m it dem experimentell gefundenen gut uber- 
einstimmt. ^Journ. Physieal Chem. 3 0 . 721—25. Peerless Explosives Comp.) H a a s e .

N. L. Bowen, Eigenschaften des Ammoniumnitrats. I I .  Das System: Ammonium- 
nitrat-Ammoniumchlorid. Vf. untersuehte das bereits von P erm aN  (Journ. Chem. 
Soc. London 1 2 1 . 2873; C. 1 9 2 3 . I I I .  594) eingehend erforsehte System: Ammonium- 
chlorid-Ammoniumnitrat nochmals, u. zwar hauptsachlich, m it der im vorstehenden 
Referat besproehenen Methode der diinnen Krystallblattehen u. ihrer Unters. u. Mk. 
bei verschiedenen Tempp. Es wurde festgestellt, daC bei diesem Gemisch dio Ab- 
kilhlungskurvo unter Umstanden sieh m it der Erhitzungskurve n ieht deokte. Die 
bei yerschićdenen N H 4Cl-Gohalten u. yersehiedenen Tempp. erhaltenen Umwandlungs- 
punkte von der tetragonalen in die isomere Form wurden. in einer Tafel graph. ver- 
cinigt, aus der der Verlauf des Gleichgewichtes hervorgeht. E in Vergleieh der Kurven 
P e rm a n s  m it denen des Vf.s zeigt, daB sie prakt. gleieh yerlaufen, aber daB P e rm a n  
dem H altepunkt bei einem Gekalt von l l °/0 N H 4C1 keine Bedeutung beimiBt, der 
aber vom Vf. ais Zeichen einer festen Lsg. gedeutet wird. Dureh eino Reihe von 
Sehmelz- u. Abkuhlungskurven wird diese Annahme siehergestellt. Bis zu einem 
Gehalt yon 8%  an NH 4C1 krystallisiert dieses Gemisch ais eino homogenc Misch- 
krystallphase yon isomerer Symmetrie aus. Das Eutektikum  liegt bei einem Gehalt 
von 3,5%  NH 4C1 u. bei einer Temp. von 109°. Es wurden auch einige Beobaehtungen 
in bezug auf die Mischbarkeit bezw. Loslichkeit in festen Lsgg. gem aelt. (Journ. 
Physieal Chem. 3 0 . 726— 35.) H a a se .

N. L. Bowen, Eigenschaften des Ammoniumnitrats. I I I .  Eine Bemerlcung zu dem 
System : Ammoniumnitrat-Ammoniumsidfat. Mit Hilfe der in den yorstehenden Refe- 
raten  bescliricbenen Methode der direkten Beobachtung der Umwandlung eines Salzes 
in eine andere Modifikation u. Mk. u. unter Anwendung gekreuzter Nicols, yermochte 
der Vf. die Angaben P e rm a n s  u. H o w e l l s  naehzuprufen u. im groBen u, ganzen 
zu bestiitigen. Die steigende Liquiduskurve im Gegensatz zur fallenden Soliduskurve
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wird bei dem System Ammoniumnitrat-Ammoniumsulfat auf dio B. einer festen Lsg. 
zwischen diesen beiden Salzcn zuruckgefuhrt. Die Gronzen fur die B. der festen Lsg. 
sind nocli nicht geniigend festgelegt; Yf. gibt daher nur annahernde W erto an, Diese 
bewegen sieli zwischen 4 u. 8%  Ammoniumsulfat. Z u erwiihnen is t die Beobachtung, 
dafi ein Umwandlungspunkt des Gemisches bei 50° festgestellt werden konnte, ■wie 
er bei dem reinen NH 4N 0 3 au ftritt; daraus seliliefit Vf., dafi NH 4N 0 3 weder in der 
orthorliomb., noch in der tetragonalen Form (NH4)2S 04, wenigstens bei dieser Temp., 
in dio feste Lsg. aufnimmt. (Journ. Physical Chem. 3 0 . 736—37. Carnegie Institu tion  
of W ashington, Geophysical Lab.) H a a s e .

Valentin Kirejew, Uber eine mturliclie Reihe der Stoffe nach ihran Kohdsionskraften. 
Dio direkto oder indirekte Abhiingigkeit fast aller Eigensehaften der Stoffe von der 
Grofie der Kohasionskrafte, welehe in gewissen Verhaltnissen wirken, fiihrt Yf. zu 
einer naheren Betraehtung der Funktion p-d  T /d  p =  f  (T ) des Dampfdruekes p  des 
gesiitt. Dampfes einer FI., die leielit m it der inneren Verdampfungswarme, welehe 
die Kohasionskrafte wesentlieh charakterisiert, in Verb. gebracht werden kann, Vf. 
bereehnet obigo Grofie fiir mehr ais 100 Stoffe, von He bis Zn, u. gelangt zu einer Auf- 
einanderfolge der Stoffe nach der Grofie ilirer Kohasionskrafte, wobei es sich erweist, 
dafi erstens im koexistierenden Dampfflussigkeitszustande die Aufeinanderfolgo der 
Stoffe bei Temperaturwechsel sich fast n icht andert, u. zweitens, dafi m it dieser Beihe 
die Yerschiedenen GróGen, welchen gewohnlich eine konstantę Bedeutung fiir vcr- 
schiedene Stoffe zugeschrieben wird, eng verbunden sind. So der Troutonscho Koeffi- 
zient, der krit. Koeffizient Ił • T lc ■ dk/M  ■ p lc, der Brechungsindex im krit. Punkte, das 
Gesetz der korrespondierenden Zustande u. andere. F ur alle diese Funktionen ist 
der Parallelismus der Veranderungen ihrer Grófien ersichtlich, so dafi die van der 
Waalssche Theorie sich streng auf einen Grenzfall bczieht, wobei die Gruppe der asso- 
ziierten Fil. systemat. u. parallele Abweichungen zeigt. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch, 
155 . 121—29. Moskau, Univ.) U lm a n n .

Max Trautz und Wilhelm Moschel, Molargewichtsbestimmungen an Fettsauren. 
Vff. fuhren die Mol.-Gew.-Bestst. vermittels der Beckmannschen Anordnung von 
Ameisensaure, Eg., Propionsdure, n-Buttersdure, Isobuttersdura u. n-Valeriansaure in 
Bzl. u. Nitrobenzol aus. Eine tabellar. u. graph. Zusammenstellung der Messungs- 
ergebnisse zeigt, dafi dio K onstanten nicht konstant sind, sondem ziemlich gleieh- 
fórmig verlaufende Funktionen der Konzz. darstellen. Lsgg. in Nitrobenzol zeigen 
etwas geringere Assoziation der Sauren. Es erwies sich ais unmoglich, auf Grund 
einer einfachen Di- oder Trimerisation die Assoziationskonstanten zu berechnen, was 
auf die Ggw. jeweils einer ganzen Reihe von Polymeren hinweist. — DD.-Messungen 
nach einem manometr.-volumenometr. Verf. fiilirten bei Ameisensaure infolge Zers. der 
Saure zu keinem Rcsultat, ergaben dagegen fiir die vier nachsten Fettsauren leidlich 
glatte Dimeriegleiehgewichte m it Dimerisationswarmen von 13— 18 Cal. Die Treppen- 
regel wai bei beiden Bestimmungsreihen nicht zu bcobachten. (Ztschr. f. anorg. u. 
allg. Ch. 1 5 5 . 13— 20. Heidelberg, Univ.) U l m a n n .

H ikoroku Shó ji, Die Plastizitdt von Metallen. I .  Vf. g ib t zuniichst eine Definition 
der Plastizitat, die auf Grund seiner Yerss. quantita tiv  entwickelt wird. Dio Unterss, 
erstreckten sich auf folgende Metalle, die ihrer P lastizitat bei Zimmertemp. nach in 
folgender Reihe zu ordnen sind: Cd, Pb, Sn, Au, Zn, Ag, A l, Cu. (Scie. Papers Inst. 
Phys. Chem. Res. 4. 189—201. Tokio.) L u d e b ,

Hikoroku Shó ji und Yoshio Mashiyama, Die Plastizitdt von Metallen bei hólieren 
Temperaturen, I I .  (I. vgl. yorst. Ref.) Es wurdo die P lastizitat von Pb, Sn, u. 
Cd bei verschiedenen Tempp. gemessen. Sie yergrofiert sich m it steigender Temp. 
sehr schnell u. wird in  der Nahe der F F . sehr grofi; die Elastizitatsgrenze dagegen 
nahert sieh beim F. dem W erte NuU. (Scie. Papers Inst. Phys. Chem. Res. 4. 
202—05.) L u d e k .
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F. S. Goucher, Weitere Studien iiber die Deformation von Wolfram-EinJcrystallen. 
(Vgl. Philos. Magazine [6] 48. 800; C. 1925. II. 329.) Unterss. der Dehnung von W- 
Einkrystallcn bei 1000 u. 2000° absol. crgeben eine — bci tiefen Tompp, groBere- 
innero Verfestigung, die in den ersten Stadien der Deformation stark  ansteigt, spater 
proportional dem Zuwachs der Beanspruchung -wird. Gliihen bei 2500° absol. wahrcnd 
2 Min. bringfc dio Verfestigung zum Versclnvinden. Rontgen- u. mkr. Unterss. ergeben 
eine Verzerrung krystallograpk. N atur, dio m it dem Deformationsgrad steigt u. durch 
Gliihen unbecinfluBt bleibt. Bei 1000° absol. deformierte Krystalle zeigen ein durch 
Gliihen unveriindertes Auflósungsvermógen, dagegen zeigen bei Zimmertemp. de- 
formierto Pintsch-Einkrystalle ein dureli den GluhprozeB vergroBertes Auflosungs- 
vermogen. Die Ergebnisse weisen darauf hin, daB der VerfestigungsprozeB durch elast. 
Spannungen, die durch dio Deformation hervorgerufen werden, bedingt ist. (Philos. 
Magazine [7] 2. 289—309. Stab des Untersuchungslab. d. General Electric Co., 
Wcmbley.) L e s z y n s k i .

J. A. Wilcken, Miłteilung iiber die Molekidarassoziation eter Benzoesaure in  Benzol. 
Messungen des Verteilungsgrades der Benzoesaure in W. u. Bzl. lassen sich nicht ein- 
fach durch B. von Doppelmolekeln deuten. Vf. verm utet die Esistenz metastabiler u. 
labiler Zustande u. wcist auf den ahnlichen Befund von MiERS u. I s a a c  (Joum . Chem. 
Soc. London 89. 413; C. 1906. I. 1478) bei der Messung der Brechungscxponenten 
krystallisicrcnder Lsgg. hin. (Philos. Magazine [7] 2. 287— 88. Newcastle-upon-Tyne, 
Armstrong College.) L e s z y n s k i .

N. R. Dhar, Verbindung von geldsteni Stoff und Losungsmittel aus Verłeilungs- 
Jcoeffizienten. (Vgl. D h a r  u. D a t t a , Ztsclir. f. Elektrochem. 19. 583; C. 1913. II . 
839.) Verss. zeigen, daB die Verteilungslcoeffizienten von Stoffen wie LiCl,Silberper- 
chlorat, Dimethylammoniumchlorid, Citronensaure, W emsaurc usw. viel groBer sind, 
ais das Vorhaltnis ihrer Loslichkeiten in W. u. dem nichtwss. Lósungsm. Ahnliche 
Resultate erhalt Vf. m it Koffein, Strychnin  u. Atropin zwischen W. u. Chlf. Bci 
Hg(CN)2, Br, J  usw. sind die berechneten u. beobachteten W erte fiir die Verteilungs- 
koeffizienten dagegen ungefahr diesolben. Tabellar. bringt Vf. die entsprechenden 
Daten fiir Salicylsdure, Benzoesaure, Plienol, Pikrinsdure, Bemsteinsdure, J , Chloral- 
hydrat, Bors&ure, lIg(GN)2, Slrychninnitrat, Koffein, Strychnin u. Atropin. — Es 
ist allgemcin beobaclitet worden, daB ein Stoff, der in einem gegebenen Lósungsm. 
reichlich 1. ist, aus der Lsg. nur sehr scliwierig entfernt werden kann, wemi man sie 
m it einem nicht misclibaren Lósungsm. schuttelt, in dem der Stoff wl. ist. Diese Tat- 
sachen crklart Vf. durch dio Annahme, daB eine Verb. des gelósten Stoffes u. des 
Lósungsm. in  allen Lósungsmm. stattfindet. Es ist walirscheinlicli, daB die Neigung 
zur B. einer Verb. urn so gróBer ist, jo gróBer die Loslichkeit des Stoffes in dcm ge- 
gebenen Lósungsm. ist. (Ztsclir. f. anorg. u. allg. Cli. 155. 42—48. Allahabad [Indien], 
Univ.) U l m a n n .

J. Austin Burrows und F. E. Brown, Die Zersetzung von Kaliumchlorat. I I .  Die 
TemperaUiren der spontanen Zersetzung bei verschiedenen Mengen Mangandioxyd, Ferri- 
oxyd und Gemischen von Mangandioxyd und Ferrioxyd ais Katalysatoren. (II. vgl. 
B ro w n , B u r r o w s  u . M c L a u g ii l in ,  Joum . Americ. Chem. Soc. 45. 1343; C. 1923. 
I I I .  1544). Vff. bestimmen dio Tcmpp. der freiwilligen Zers. von KC103 bei Ggw. von 
MnOs, Fe20 3 oder von Gemischen beidor ais K atalysator nacli sorgfiiltiger Reinigung 
der Oxydo (vgl. auch B ro w n  u . W h ite ,  Proc. Iowa Acad. Sci. 31. 291 [1924]). In  
Gemischen von KC103 u. M n02 setzt M n02 die Zersetzungstemp. herab, u. die bei der 
Zers. gebildeto W arnie reicht aus, um den Rest spontan zu zersetzen. U nter bestimmten 
Bedingungen findet dio spontane Zers. boi jedem Gemisch bei einer genau bestimmten 
Temp. s ta tt. Aueh Fe20 3 bewirkt die freiwillige Zers. des KC103, doch is t die Zer- 
setzungstemp. nicht in dem MaBe abhiingig von der Menge des K atalysators, sondern 
sie bleibt in einem groBeren Mischungsbereich von KC103 u. Fe20 3 konstant. Wenn
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in Gcmischen von Fe20 3 u. KC103 auch M n02 u. zwar in geringerer Menge ais 25%  
der Gesamtanzahl der Moll. vorhanden ist, bowirkt der E rsatz der H alfte des amvesondcn 
M n02 durch Fe20 3 eino Erniedrigung der Zersetzungstemp., wahrend bei Ggw. von 
mehr ais 25%  M n02 der E rsatz der H alfte des M n02 durch Fe20 3 die Temp. der spon- 
tanen Zers. erhóht. E rsetzt man andererseits in Gemisehen von KC103 m it Fe20 3 
die H alfte des Fe20 3 dureli M n02, so wird die Zersetzungstemp. des KC103 fiir alle 
Katalysatorgemiselie erniedrigt. Eine Ausnahme bilden nur Reaktionsgemische m it 
sehr kleinen Katalysatormengen. (Journ. Americ. Chem. Soc. 48. 1790—94. Ames 
[Iowa], Iowa S tate Coli.) J o s e p h y .

A!. Atom struktur. R adiochem ie. Photochem ie.
W. L. Bragg, Interatomare Zwisćhenraume in  Krystallen. Vf. diskutiert an Hand 

des seit 1920 veróffentlicłiten Materials, in welchem Umfange seine damals geauflerte 
Vermutung (Pliilos. Magazine [6] 40. 169; C. 1920. I I I .  805), daB die interatom aren 
Zwisćhenraume sich additiv aus den Atomradien ergeben, von den Tatsaelien iiberholt 
ist u. in  welchem Umfange dieses Prinzip noch fiir die Krystallanalyse brauehbar ist. 
(Philos. Magazine [7] 2. 258— 66.) L e s z y n s k i .

J. Heyrovsky, t)ber die innere Atomstruktur und Umwandlung der Elemente. 
Zusammenfassender Vortrag. (Chemicke Listy 20. 297—304. Prag.) A n d r u s s o w .

L. C. Jackson, Atomstruktur und magnetische Eigenschaften kompIexer Ver- 
bindungen. Vf. g ibt eine krit. Ubersicht iiber die Arbeiten, die aus den magnet. Eigen
schaften komplexer Verbb. Sohliisse auf die Ausbildung der Elektronenteilgruppen 
der Zwischenelemente ziehen. (Philos. Magazine [7] 2. 86—96. London, D a v y -F a r a d a y  
Lab.) L e s z y n s k i .

E. C. S. Dickson und W. Binks, Krystallstruktur des Anhydrits. Vff. unter- 
suchen nach der Ionisationsspektrometermethode die K rystallstruktur des rhomb.- 
bipyramidal krystallisierenden wasserfreien GaSO4. Der Elementarkórper enthalt 
4 Molekeln. Dio Raumgruppe S3i,17 wird bestatigt. Bei Annahme einer regularen 
Tetraederanordnung der S 0 4-Gruppe sind fiir die Atome dieser Gruppe 2 Param eter, 
fiir die Ca-Atome 1 Param eter erforderlich. Die Ergebnisse stimmen zum Teil m it 
Messungen des Streuvermogens fiir Róntgenstrahlen nieht iiberein. (Pliilos. Magazine 
[7] 2. 114—28. Manchester, Univ.) L e s z y n s k i .

W. Lawrence Bragg und J. West, Die Struktur des Berylls, B ^ A l^ S i f i^ .  (Vgl. 
Ztsckr. f. Krystallogr. 63. 122; C. 1926. I. 3117.) Die S truktur des Berylls interessierte 
besonders, da das Vcrhaltnis der Atome Si/O dasselbe ist wie in  den Metasilicaten, 
iiber dereń S truktur noch wenig bekannt ist. Rontgenmessungen ergeben fiir a den 
Wert 9,21 u. fiir c den W ert 9,17 ztz 0,01 A.-E. (also fiir a : c den W ert 1 : 0,9956 gegen- 
iiber dem friiher angenommenen 1: 0,4989). Der Elementarkórper en thalt 2 Molekeln 
Be3Al2Si60 18. F ur die D. ergibt sich 2,661. Die Raumgruppe ist B 2ah- Die Lagę der 
Atome wird aus der Best. der F-W erte abgeleitet u. durch Fourieranalyse wird die 
Elektronenverteilung erm ittelt. Die S truktur ist durch 7 Param eter bestimmt, 2 fiir 
die Si-Atome, 3 fiir 24 O-Atome u. 2 fiir 12 O-Atome. Die Gruppierung der O-Atome 
um Be, Al u. Si is t ahnlieh der Anordnung in Ca3Al2Si30 12 (M e n z e e , Ztschr. f. K ry
stallogr. 63. 157 [1926]). Jedes Si-Atom ist in  T e tra e d e ra n o rd n u n g  v o n  4 O-Atomen, 
jedes Al-Atom in Oktaederanorclnung von 6 O-Atomen u. jedes Be-Atom von 4 O- 
Atomen in  yerzerrter Tetraederanordnung umgeben. 6 S i04-Gruppen bilden einen 
Ring von der Zus. Si0OJ8, jede Gruppe h a t also m it den beiden benachbarten je ein 
O-Atom gemeinsani. Die Ringe sind um die hesagonalen Achsen angeordnet, wobei 
fiir kein Atomzentrum die Entfernung von der Aehse weniger ais 2,55 A.-E. betragt. 
Die einzelnen Ringe werden durch die Al- u. Be-Atome zusammengehalten. Die inter
atomaren Abstande sind im Original angegeben. (Proc. Royal Soc. London. Serie A. 
111. 691—714. Manchester, Univ.) " LESZYNSKI.
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Karl Herrmann, Martin Hosenfeld und Nikolaus Schonfeldt, Raumgiiter- 
analyse von Kaliumchromat. Vff. gebon Messungcn an K iGrOi  nacli dem Drekkrystall- 
vcrf. ,von SCHIEBOLD u. PoLANYI. Die Drehdiagramme konnten durchindiziert werden. 
Der oinfach primitivo Elemontarkorper Łat die Kantenlangen a =  7,45, 6 =  10,3 u. 
c  =  5,88 A.-E. u . cnthalt 4 Molekcln. Am wahrscheinlichsten ist die Raumgruppe SV 3 
u. dio Eigensymmetrie Ct. (Wissensch. Veróffentl. aus d. Siemens-Konzern 5 .119—27. 
Abt. f. Elektrochemie d. Wernerwerks d. Siemens & Halske A.-G.) L e sz y n sk i.

James B. Friauf, Die KrystallstruMur von Magnesiumplumbid. Magnesium- 
plumbid, Mg2Pb, wurde durch. Zusammonschmelzen der beiden Metalle im berechneten 
Verhiiltnis unter einom gesclimolzcncn Gemisck von NaCl u. KC1, lim Oxydation zu 
vermeiden, crlialten. D a Mg2Pb yon L uft schnell angegriffen wird, wurde es unter 
Kcrosin zu Pulver yermahlen, auf ein Stiick Papier gebraeht u. zur Verkinderung 
der Oxydation m it einer diinnen Schieht von Paraffin bedeekt. Die K rystallstruktur 
wurde mittels M o-Straklung. aus den Róntgenstrahlenbeugungsdaten bestimmt. Der 
Elemontarkorper ist kub. u. entlialt 4 Moll., eino K antc ist C,78 A. Die Atome sind 
im FluGspattypus angeordnet. Die Tatsaehe, daC die K rystallstruktur von Mg-Sjlieid, 
-Stannid u. -Plumbid vom selben Typus wio dio der typ. polaren Verb. MgF2 ist, deutet 
darauf liin, daC aucli die 3 intermetall. Yerbb. 3cs Mg polare Yerbb. sind. (Journ. 
Americ. Chem. Soc. 4 8 . 1906—09. P ittsburgh [Penns.], Carnegic Inst. of Technol.) Jos.

Egil Hylleraas, Die Anordnunrj der Atome in  den teiragonalen Krystallen der ein- 
m rtigen Quecksilberhalogenidc Ilg^Cl^, Hg2Br2, Hg„J2. Berechnung der optischen Doppel- 
breehiing von Hg^CU. Ausfuhrlielie u. zahlenmaBig belegto Wiedergabe der fruheren 
Arbeit. (Physikal. Ztschr. 2 6 . 811; C. 1 9 2 6 . I . 1928.) (Ztsehr. f. Physik 3 6 . 859—96. 
Oslo. Physikal. Inst.) B e c k e r .

R. O. Herzog, Róntgenstrdhlemnitersućhungen an Cellulose. Vf. gibt einen zu- 
sammenfassenden Oberbliek uber seine róntgenograpk. Unterss.' an der Cellulose, ihrer 
Nitro- u. Aeetylverbb. n. am Chitin. (Paper Ti-ade Journ. 83. 51—55. Berlin.) Bu,A.

Richard Rudy, Der tj  ber gang in  die Bogenstufe in  Entladungen durch.Quecksilber 
und Argon. (Vgl. Journ. Franklin Inst. 2 0 1 . 248; C. 1 9 2 6 . I. 2292.) Yf. untersueht 
den tJbcrgang einer Entladung m it einem gluhenden D raht ais K athode zur sioh selbst 
unterhaltenden Bogenentladung in Hg-Dampf von 1 bis 2 cin Druck. Wemi der D raht 
so heiB war wie nur moglich, okno zu sclimelzen, u. der Entladungsstrom 1 Amp. betrug, 
so liorto die Entladim g auf, sobald der Heizstrom unterbrochen wurde. Anders bei 
Ggw. von Ar von 2 mm Druck. Hier konnte der Heizstrom unterbrochen werden, 
n. es wurde oiuo sich selbst unterhaltendo Bogenentladung erhalten. AuBcrdem ver- 
iindert das Ar auch die Gestalt der Charaktoristiken der Entladung. Oberhalb des 
Sattigungsstroms nahm die Strom starke anfangs m it wachsender Spannung zu, aber 
bald wurde ein P unk t erreicht, wo die Spannung konstant blieb u. spater sogar fiel, 
w&hrcnd dio Stromstarko dauernd zunahm. W enn der Heizstrom von 12 Amp. auf 
6 Amp. reduziert wurde, lieB sich die fallende Charakteristik nach hoheren Spannungen 
hin Ycrschieben, aber ihre Hyperbelgestalt blieb ungeandert. Wenn der Argondruck 
erhóht wurde, wurdo dio fallende Charakteristik nach niederen Spannungen hin ver- 
schoben. Dio hoclisto Elektronenemission, bei der eine fallende Charakteristik be- 
obachtet werden koimte, war 250 mAmp. bei 12 Amp. Heizstrom. Oberhalb dieses 
Heizstromes wurdo nocli ein anderer Tj^pus der Charakteristik beobachtet. Bei den 
hólieren Drahttem pp. riihrt der Entladungsstrom zum groBen Teil von der Therm- 
ionenemission her. (Journ. Franklin Inst. 2 0 1 . S02—04. N e l a  Research Lab.) Jo s .

Carl Heinrich, Spel-lralphotometrisclie Untersuchung der sichtbaren Strahlung des 
7>egałiven Glimmlichts in  Neon und Helium. Yf. bestimm t nach der Methode von 
KuRLBAtra u. G u n th e r - S c h u lz e  die spektrale Energieyerteilung fur die Strahlung 
des negativen Glimmlichts in Ne u. He bei Gleiclistromentladung sowie die Intensitats- 
iinderuugen der einzelnen Linien mit der Strom starke u. nut der zugefiihrten elektr.
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Energie. Ans der spoktralen Energieverteilung wird die spektrale Helligkeitsverteilung 
.ermittelt. Es wurden Lampen bęnutzt, die die positive Saule. niclit zur Ausbildung 
■gelangen lieBen. Der Anstieg der In tensita t m it der Glimmstromstarke bezw. m it 
der zugefuhrten Energie is t fur die einzelnen Linien nicjit der glciche. In  den Kurven 
is t deutlich das Gebiet des n. u. ąnomalen Kathodenfalls zu unterscheiden. Hystcresis- 
.erscheinungen wurden niclit beobachtet. Innerhalb oiner Serie nim m t die In tensitat 
nicht m it steigender Gliednummer durchgangig ab. Die Gesamtausstrahlung an sicht- 
. barem Licht steigt bei He ebenso stark, bei Ne weniger ais die im Mittel zugefuhrte 
.Energie, dagegen in beiden Fallen starker ais die Stromdichte. (Ann. der Physik [4] 
80. 349—66. Berlin, Physik. Inst. d. Techn. Hochsch.) L e s z y n s k i .

A. GuntherscŁtulze, Die ,Energieverteilung zuńscJien Anodę und Kathode der Glirnm- 
entladung. (Vgl. Ztschr. f. techn. Physik 6 . 446; 1926. I. 1102.) Dor gróBte Tcil der 
dem gesamten Kathodenfall entsprechonden Energie wird bei n. Kathodenfall prirnar 
■an das Gas ais Warnie abgegeben u. gelangt erst sekundar durch W armeloitung zn 
.den Elektroden. Bei anomalem Kathodenfall fiillt die Zahl der zur Ablosung eines 
Elektrons von der ICathode erforderlichon Kationen schnell bei steigendem Kathodon- 
fall. (Ztschr. f. Physik 37. 868—80. Cliarlottenburg, Physik.-Techn. Reielisanst.) L e s z .

E. W. B. Gili und R. H . D onaldson, Eine neue MetJiode zur Erzeugung von 
Leuchłentladungen in  Oasen bei sehr niedńgen Drucken. Vff. erhalten in H 2 bei A.n- 
wendung yon Hochfreąuenzstromen (n  =  3,6 • 107) noch Leuehtentladungen bei Drucken 
<  Vioo mm> elektrodenlose Entladungen sogar.bei Drucken <  1/B00 mm. Die Erklarung 
liegt darin, dafi der Weg der meisten Elektronen weit gro Ber geworden ist ais der 
Ęlektrodenabstand, also melir Gelegenheit zu ZusammenstóBen m it den Gasmolekeln 
vorhanden ist. (Philos. Magazine [7] 2. 129—37. Osford.) L e s z y n s k i .

Max Morand, U ber die in  einern Posiłiven-Slrahle?irohr von Liłhium  beóbąchteten 
Leucliterscheinungcn. Vf. untersucht das Verh. der positiren Strahlen eines Rolires (vgl. 
C. r. d. TAcad. des scienees 181. 544; C. 1926. I. 1931), besonders ihrer Leuchtersehei- 
Jiungen imMagnetfeld. Die am weit es ten aus ihrer Bahn abgelenkten positiven Strahlen 
sind vóllig unsichtbar u. nur durch Fluorescenzlcuchten auf einem Scliirm bemerkbar. 
Bringt man an die Stelle, wo das Magnetfeld die Strahlen vereinigt, eine Spur LiCl, 
so erhalt man s ta tt  der griinen Fluorescenz ein rotes Leuchten des Salzes. Ais Er- 
kliirung der Erscheinung nim m t Vf. an, daJ3 die auftreffenden Teilchen mehr oder 
weniger tief in das Innere des Hindernisses eindringen. Eine spezif. Lichterscheinung 
kann daher nicht beobachtet werden, weil sio entweder uberhaupt n icht sichtbar m rd  
oder sich in Eluorescenzlicht umwandelt. Vf. zeigt weiter, daB ein positives Teilchen, 
wonn es sich in  einem genugend hohen Vakuum bewcgt, n ieht mehr leuchtet ais ein 
Kathodenstrahl, da nur ZusammenstóBe u. zufalligo Neutralisationen es zum Leuchten 
bringen. Vf. konnte ferner das Auftreten von doppelt ionisiortem Li nachweisen. 
Ein Naehweis der positiven Strahlen der Halogenionen, der bei genugend starkem 
Magnetfeld zu erwarten ist, gelang nicht. (C. r. d. 1’Aead. des scienccsl82. 883—85.) S t.

S. C. Lind, Die Ionisation von Gasen ais ein Beispiel fiir chemische Aktwierung. 
.(Vgl. Journ. Americ. Chcm. Soc. 47. 2679; C. 1925. I. 1365.) Vf. entwickelt eine 
Kinetik der chem. W rkg. von a-Strahlen. Diese A rt chem. Aktiyierung ist am leieh- 
t es ten zu behandeln, da das Verhaltnis der Zahl der reagierenden Molekeln zur Zahl 
.der gebildeten Ionen expcrimentell erm ittelt \verden kann. Die Experimcnte geben 
untero Grenzen fiir die GroBe der um die gebildeten Ionen entstehenden Anhaufungen. 
Aus den angefuhrten Beispielen is t zu ersehen, daB in allon Fallen, in  denen eino Oxy- 
dation moglich ist, von allen moglichen Rkk. nur diese au ftritt. (Science 64. 1—6. 
Washington D. C„ Fixed Nitrogen Res. Lab.) L e s z y k s k i .

George Glockler, Diffusion von Elektronen. Vf. bercchnet die durchschnittliche 
Zahl Z  der ZusammenstóBe eines Elektrons, welches ohne angelegtes Feld durch eine 
.Gasschicht von der Lange a hindurchdiffimdiert. E r findet nach zwei verschiedenen
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Methoden fiir Z  —  3/2 a?/k2 (?. =  mittlere freie Weglange des Elektrons). Z  ist also 
nur abhiingig von a u. 1. (Proc. National Acad. Sc. W ashington 1 2 . 178—80.) S te i .

George Glockler, Die Resonanzpotentiale von Helium und doppelte Elektronen- 
stofle in  Helium. In  einer m it 5 Elektroden ausgeriisteten Róhre bestimm t Vf. nach 
der Methode von F r a n c k  bei Drucken von 0,13—13 mm u. nach. der Methode von 
L e n a r d  bei Drucken von 0,96—2,85 mm die ersten beiden krit. Potentiale von He. 
Die Korrcktion fiir die Anfangsgeschwindigkeit wird nach zwei Methoden berechnet, 
die zu iibercinstimmenden Resultaten fiihrcn. Die Ergebnisse der Messungen stehen 
in voller t)bcreinstimmung m it den spektroskop, erhaltenen W erten (1 S — 2 s bezw.
1 S  — 2 S). Nach der Methode von F r a n c k  werden drei krit. Potentiale bei 39,62, 
40,47 u. 40,96 ^  0,04 Volt gefunden. Die spektroskop. W erte fiir Doppelstofie sind 
39,54 Volt (1 S  —  2 s u. 1 S  —  2 s), 40,32 Volt (1 S  —  2 s u. 1 S  —  2 S)  u. 40,89 Volt 
(1 & — 2 s u. 1 S — 2 P). Die bcobachtete Differenz zwischen dem letztgenannten 
DoppelstoBpotcntial u. dem ersten krit. Potential ist 21,09 Volt, in ausgezeichneter 
Dbcrcinstimmung m it dem spektroskop. W ert 21,12 Volt fiir den Obcrgang 1 S —  2 P . 
(Physieal Roview [2] 27 . 423— 31. Pasadena, Inst. of Technology.) L e s z y n s k i .

G. E. M. Jauncey und A. L. Hughes, Słrahlung und der Zerfall und die Bildung 
von Atomen. (Proc. National Acad. Sc. W ashington 1 2 . 169—73. — C. 1 9 2 6 . I. 
2073.) S t e i n e r .

Leo A. Cotton, Das Alier einiger radiumhaltiger Oesłeine in  Australien. Zu- 
sammenfassender Bcricht iiber die Best. des Alters aus dem Yerhaltnis Pb zu U. Das 
aus yerschiedenen Mineralien bestimmte Alter sehwankt zwischen 240 u. 3840 Millionen 
Jahren. Das hochsto zeigt ein P ilbarit von Wodgina, W. A., das niedrigste ein Carnotit 
von Olary, S. A. (Amer. Journ. Science, SlLLiMAN [5] 1 2 . 41—46.) E n s z l in .

P . Bracelin, Die Ilalbicerlszeit von Radium B  und Radium C. Vf. stellt reines 
Radium C in der iiblichen Weise dureli Niederschlagen auf Nickelblech aus der salz- 
sauren Lsg. des ak t. Nd. des R a bei 80° dar, nachdem nach 40 Min. langem Stehen 
liaA  auf 0 ,l°/0 abgofallen war. Von den P raparaten  m it einer A nfangsaktivitat ent- 
spreehond 20 mg R a wird fast 2 Stdn. lang d. h. wahrend 6 Halbwertszeiten der Abfall 
verfolgt. Zur Erziclung einer groBeren Genauigkeit fuh rt Vf. die Messungen m ittels 
eines Plattenkondensators u. Galvanometers boi konstantom Feuehtigkeitsgehalt u. 
vormindortom Druck (20—40 mm Hg) aus. Letzterer Um stand begiinstigt das Er- 
roichen des Silttiguugsstromes durch die a-Teilchen, was durch mehrere bei steigender 
Stromstiirko ausgofiihrto Messungen stiindig kontrolliert wird. Das Weitermessen 
der Priiparato im Elektroskop zur Priifung der Reinheit ergab keine Verlangsamung 
des Abfalles u. dam it die Abwesenhoit von RaA. Aus vier Verss. wird ais M ittelwert 
boreclmot A — (3,614 i  0,007) X 10~2 Min.- 1  u. T  =  19,72 ^  0,04 Min. Die Ab- 
woicliung gegeuubcr der Best. durch F. v. L e r c h  T  —  19,5 Min. (Ann. der Physik 
2 0 . 2. 345—54; C. 1 9 0 6 . I I .  411) betriigt l° /0. — Zur Best. der Halbwertszeit von 
Radium B  miBt Vf. ferner fast drei Stdn. lang den Abfall des durch 15 Stdn. lange 
Exposition eines Messingbleohes in RaEm  (ohne Anwendung eines elektr. Feldes zwecks 
Vormoidung oiner ungleichinilBigen Ansammlung der Zerfallsprodukte) erhaltenen ak t. 
Nd. nach Einstellung des Gleichgowichtes (nach woiteren 30 Min.). Der Verlauf der 
aus droi Verss. erhaltenen Kurven ergibt ais Zerfallskonstante von RaB 2 =  2,587 X 
10~s Min.-1 , u. 2,596 X 10“ 2 Min.- 1  entsprechend T  =  26,7 bezw. 26,8 Min. Zur Be- 
rechming wird von R aEm  u. RaA die bekannte, von RaC die neu bestimm te Zerfalls- 
konstanto eingeset/.t. F. V. L e r c h  fand T  —  26,7 Min. (1. e.) u. F rau  C u r i e  
T  =  26;$ Min. (K«dioactivitó 2. 322 [1910]; G. 1 9 1 1 . I I .  2. 1755.) (Proc. Cam
bridge Pliilos. Soc. 2 3 . 150—54.) E r b a c h e r .

C. Gerthsen, tlbcr die Moglichkeit der Erregung ron Ronlgenstrahlen durch den 
Stop von a - und Kanalstrahlen. Yf. besprielit die Moglichkeit, Rontgenstrahlen durch 
den StoB von a- u. K analstrahlen zu erregen u. zielit aus dem yorhandenen Beobach-
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tungsm aterial den SchluB, daB die fundamentalen Erhaltungssatze der Mechanik die 
Anregung von Wellenstrahlung dureh den StoB positiver Teilehen beherrschen. (Ztschr. 
f. Physik 36. 540—47. Kiel, Univ.) B e c k e r .

Gr. Breit, E in  Korrespondenzprinzip im  Comptoneffekt. Die Anderung der Wellen- 
lange im Comptoneffekt laBt sich korrespondenzmaflig ais ein klass. Dopplereffekt 
darstellen. Aueh die Intensitatsverteilung liiBt sich klass. errechnen. Es wird an- 
genommen, daB das korrespondierende klass. Elektron sich in Richtung der gcstreuten 
Quanten bewegt. (Physieal Review [2] 27. 362— 72. D epartm ent of Terrestrial Magne- 
tism, CARNEGIE-Inst. of W ashington.) L e s z y n s k i .

T. L. Eckersley, Die Comptonstreuung und die Stnikiur der Slrahlung. Vf. gibt 
eine Theorie des Comptoneffekts, die, obgleich auf ąuantentheoret. Boden, davon 
ausgeht, die Anderung der Wellenlange ais Dopplereffekt zu deuten. Die Durchfuhrung 
der Reehnung fiihrt zu einer definierten GróBe des Vol. eines Lichtąuants. (Pliilos. 
Magazine [7] 2. 267—87.) L e s z y n s k i .

H. Kircher und W. Schmitz, Energiemessungen an RónlgenslraMen. Beschreibung 
yerschiedener Methoden zur Messung der R-W erte. Dabei zeigt sich, daB die Energie, 
die zur Erzeugung einer Ionisation von IR  notwendig ist, m it abnehmender Wellen
lange des prim aren Rontgenstrahls stark  zunimmt. Im  langwelligen Spektrum von 0,5 
bis 1,5 A dagegen ist diese Energie nahezu konstant. Sie betrag t hier 20,5 Volt pro 
Ionenpaar. (Ztschr. f. Physik 36. 484— 95. Bonn, Univ.) B e c k e r .

Richard Swinne, Elektronenisomerie und Ausbildimg von Rontgenspektren. Vf. 
behandelt die Frage der Zuordnung der Quantenzahlen u. der Elektronenbesetzung 
bei den Zwisehenschalenelementen u. gibt eino krit. t)bersicht uber die bisher ge- 
auBerten Gcdanken uber Elektronenisomerie, d. h. verschiedene Besetzung der peri- 
pheren Elektronenanordnungen, ■wie sie sich im V. verschiedener opt. Terme, im Vor- 
handensein yerschiedener magnet. Zustande, in der Passivierbarkeit u. besonderer 
katalyt. W irksamkeit zeigt. Wie aus Abbildungen uber die allmahliche Ausbildung 
der Rontgenspektrenlinien ersichtlieh ist, muB sich unvollstiindigo Besetzung yon 
Elektronengruppen im  Gang der Energiewerte der betreffenden Róntgenterm e spiegeln. 
Zum direkten Naclweis der Elektronenisomerie is t Ausdehnung der Rontgenmessungen 
ins Gebiet langerer Wellenlangen erforderhch. (Wissensch. Yeróffcntl. aus d. Siemens- 
Konzern 5. 80—88. Zentrallab. d. Wernerwerks d. Siemens & Halske A.-G.) L e s z .

Gregor Wentzel, Eine Schwierigkeit fu r  die Theorie des Kreiselektrons. Vf. zeigt, 
daB die Theorie der Kreiselektronen von G o u d s m it  u. U i i l e n b e c k  (Naturo 117- 
264; C. 1 9 2 6 .1. 2650) zu hohe W erte fur die Abschirmungszahlen der Róntgenspektren 
liefert. Vf. rechnet naeh der klass. Storungstheorie, doeh ist die Diskrepanz, fiir dio 
sich kein plausibler Grund angeben laBt, so groB, daB sie sicher auch bei Reehnung 
naeh der Quantenmeclianik yorhanden sein wird. (Ztsehr. f. Physik 37. 911— 14. 
Miinchen, Inst. f. theor. Physik.) L e s z y n s k i .

Edmund C. Stoner, Rontgenłermwerłe, Absorptionsgrenzen und kriłische Potentiale. 
Die aus Róntgendaten erhaltenen Termwerte setzt Vf. fur die Elemente T i bis Zn  
in Beziehung m it den Ergebnissen der Arbeiten iiber die Feinstruktur der Róntgen- 
absorptionskanten u. der Messungen krit. Potentiale. Die Termwerte entsprechen 
der Entfernung eines Elektrons zum niedrigsten freien, opt. Niveau. Der Unterschied 
von den Werten fiir die vollstandige Entfernung eines Elektrons ist fiir neutrale Atome 
gering, wachst aber m it der Ladung. Ungedeutete W erte fiir krit. Potentiale, die sich 
auch dureh mehrfaehe StoBe nicht erklaren lassen, konnen sich auf geladene Atomo 
beziehen. Messungen krit. Potentiale erlauben keine sicheren Schlusse auf die W erte 
der Energieniyeaus. (Philos. Magazine [7] 2. 97—113. D epartm ent of Physics, Univ. 
of Leeds.) L e s z y n s k i .

Max Bom, Zur Quanlenmechanik der Sto(lvorgdnge. Vorl. Mitt. Es 'wird die Auf- 
fassung entwiekelt, daB die Quantenmechanik in der Schródingerschen Form auch
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die Quańtensprunge zu besehreiben gestattct. Vf. gelit von dem Problem der Wechsel- 
.wrkg. zwisehen einem freien Teilchen (a-Teilelien oder Elektron) u. oinem beliebigen 
Atom aus. Dies Problem -enthalt bereits allo Schwierigkeiten, dio bei dei; Betrachtung 

■der Emission u. Absorption von Licht auftreten. Die Quantenmeehanik beantwortet 
die Frage nach der Walirseheinlichkeit fiir einen vorgegebenen Effekt des Zusammen- 
stoBes, ołrne pine Kausalbezieliung zu geben. Vf. geht kurz auf das Problem des 
Detcrminismus ein. P rakt. besteht fiir den Physikcr der Indeterminismus. Es ist 
niclit ausgcschlossen, daB die enge Verknupf\mg von Mechanik u. S tatistik  eine Revision 
der thermodynam. sta tist. Grundbegriffe erfordern wird. Vf. glaubt, daB die Behand- 
lung der Emission u. Absorption von Licht, analog der Bohandlung des StoBproblems, 
zu einer rationellen Theorie der Diimpfung u. Linienbreite im  Einklang m it der Lioht- 
ąuantentheoric fiihren wird. (Ztsclir. f. Physik 37- 863— 67. Góttingen.) L e s z .

Richard C. Tolman und Richard M. Badger, Eine neue A rt der Prufung des 
Korrespondenzprinzips au f Orund der Voraussage der dbsóluten Intensitaten der Spektral- 
linien. Mit Ililfe des Korrespondenzprinzips werden die Einsteinschen Absorptions- 
kocffizienten fiir die Linien des Rotationsspektrums yon HC1 berechnet u. m it den 
gemessenen W erten von CZERNY (Ztsclir. f. Physik 34. 227; C. 1926. I. 310) ver- 
glichen. Vff. halten die Ubereinstimmung fur befriedigend im Hinblick auf die Zahl 
der gemessenen GróBen, die in die Rechnung eingehen. (Proc. National Acad. Sc. 
W ashington 12. 173—74. Pasadena.) S t e i n e r .

Robert S. Mulliken, Systematisclie Beziehungen zwisehen Eleklronenanordnung 
und Bandenspektrumsiruktur bei zweiatomigen Molekiilen. I .—II . Mitt. I. Vf. versucht 
die feinere S truktur der Banden durch Obernahme der bei der M ultiplettstruktur der 
Linienspektra gewonnencn Ergebnisse zu verstehen. Die Oberlegungen griinden sieh 
auf zwei Annahmen. 1. wird das Kratzcr-Pauli-ICramerssche Molekiilmodell zugrundc 
gclegt, 2. eine Forderung von BlRGE ubernommen: daB die Energieniveaus der Molekiil- 
Valenzelektronen in allen wesentlichen Erscheinungen m it denen der Valenzclęktronen 
der Atome ubereinstimmen. Dio Durclimusterung der bekannten Bandenspektren 
unter diesen Gesichtspunkten auf ihre wichtigsten Eigenschaften (Ganz- oder Halb- 
zahligkeit der Rotationsąuantenzahl, Ausfall von Linien in der Nahe der Kanten, 
Existenz von P-, Q- u. R-Zweigen, Multiplizitat) fiihren Vf. zur Aufstellung der drei 
folgenden Postulate: 1. Der Elcktronenzustand jedes Mol. kann durch eine Term- 
bezeichnung (lS , 2P  . . . )  charakterisiert werden; ihr is t eine Elcktronenąuantenzahl j e 
zugeordnet, die m it S o m m e b f e l d s  innerer (Atom-) Quantenzahl j fiir den gegebenen 
Term typ ident. ist. In  einigen Filllen h a t jedes Atom seine eigene j e. 2. Die Vektoren j e 
sind parallel oder senkrecht zum Vektor m  (Kerndrehimpuls). Der Rotationsenergie- 
term  ist nach K r a t z e r ,  K r a m e r s  u. P a u l i  bercchenbar. 3. Der Gesamtdrehimpuls j 
ist ganzzahlig fur ungerade u. halbzahlig fiir gerade Molekule u. geniigt dem Auswahl- 
prinzip A  j  =  0, i  1 .

I I .  Die ZnH, C dii und HgH-Molekule und ihre Spektra. Vf. wendet scine Postulate 
fiir die System atik der Bandenspektra auf die Spektren von ZnH, CdH u. HgH  an. 
Der Elektronensprung entspricht dem Ubergang 2P 1j2 —  -S  (Bezeichnung nach R u s s e l l  
u. S a u n d e r s , Astrophys. Joum . 61. 64) wio der Yergleich m it den Dublettaufspal- 
tungen der im period. System vorangehenden Metallc Cu, Ag, Au zeigt. Die mole- 
kularen K onstanten der drei Verbb. werden zum Teil neu berechnet u. sind in einer 
Tabelle zusammengestellt. (Proc. National Aead. Sc. Washington 12. 144—51. 151 
bis 158.) S t e i n e r .

Robert S. Mulliken, Systematische Beziehungen zwisehen EleMronenstruklur und 
Bandeiispektrumstruktur bei zweiatomigen M olekdn. I I I .  Molekelbildung und Molekiil- 
struktur. (II. vgl. vorst. Ref.) VI. g ibt im AnschluB an seine Yorhergehenden Mit- 
teilungen eine Zusammenstellung der spektralen D aten (Elektronenbahnen, Term- 
bezeiclinungen) fur 2-atomige, in Entladungsróhren auftretende Molekeln einerseits,
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•andererseits fiir die Einzelatome, aus welclien diese Molekeln aufgebaut sind. Es 
seig t sich, daC dio Elektronenbahnen der letzteren bei der Molelcelbildung sich weit- 
gehend verandern; sei es, dafi andere spektr. nachweisbare Bąhnen der Einzelatome 
.besetżt werden, sei es, daC Ionisierung, d. h. Austausch von Elektronen oder Be- 
.wegung der Elektronen auf neuen, beiden Atomen zugeordneten Bahnen erfolgt. 
Vf. schildert im  einzclnen unter Diskussion des spektr. Befundes diese Zusammen- 
hiinge fur die in Entladungsbahnen naehweisbarcn Gebilde BO, CN, N a2, HCl, AIH, 
MgH, CH  u. schlieCt hieraus auf die mutmaBliche E lektronenstruktur von Molekeln 
.wie H„ u. 2\t2. (Proc. National Acad. Sc. W ashington 12. 338—43.) FRANKENB.

Robert S. Mulliken, Die Eleklronenzustande im  Heliummolekiil. Auf Grund 
der vom Vf. aufgestellten Prinzipien (vgl. vorst. Ref.) wird das Bandenspektrum 
,von Ho analysiert; die bis je tz t bekannten verschiedenen Elektronenniveaus im He2 
sind in einem Energiediagramm zusammengcstellt. Es werden zwei Serien fiir das 
Spektrum angegeben, die „H auptserie“ u. die „zweito Serie“ . E in Vergleich m it den 
Elektronenniveaus des He-Atoms zeigt, daB die Terme der Hauptserie den Dublett- 
termen des Atoms, die. der 2. Serie den Singulettcrmen des Atoms parallel gehen. 
Vf. leitet daraus die Existenz zweier verschiedener A rten von He-Molekiilen ab, ent- 
sprechend den beiden verschiedenen Atomen. Die Bindung des Mol. is t eine sehr lose, 
dą die Energieniveaus der Elektronen im Molekuł denen im Atom sehr ahnlieh sind. 
Weitcr ępricht hierfur, dafi zu jedem Elektronensprung nur ein einziges Band gehort; 
das Mol. ist zu instabil, um aueh nur ein Schwingungsąuant in irgendoinem der ver- 
sehiedenen Elektronenzustiinde zu besitzen. (Proc. National Acad. Sc. W ashington
12. 158—62.) St e i n e r .

E. Fues, Das Eigenschwingungsspektrum zweiatomiger Molekule in  der Undidations- 
mechanik. Die Bewegung zweiatomiger Molekule (Hantclmodell) wird nach der Wellen- 
mechanik S c h r o d in g e r s  behandelt. Vf. geht von der Annahme K r a t z e r s  (Ztsclu-. 
f. Physik 3. 289; C. 1921. I I I .  1381) uber das Potential aus. Die Theoric fiihrt zu 
dem Auftreten eines kontinuierlichen Spektrums u. zu der Halbzahligkeit der Oszil- 
lations- u. Rotationsąuantenzahl in den Freguenzen des diskreten Spektrums. Beides 
wird nach brieflieher Mitteiluang K r a t z e r s  von der Erfahrung bestiitigt. (Ann. der 
Physik [4] 80. 367—96. Zurich, Physik. Inst. d. Univ.) L e s z y n s k i .

R. Minkowski, Natiirliche Breite und Druckverbreiterung von Spektrallinien. 
(Vgl. Naturwissenschafton 13. 1091; C. 1926. I. 1506.) Die Durchfuhrung von Verss. 
an den D-Linien yon N a  ergab fiir die natiirliche Halbweito den W ert 0,62 Sek.-1 . 
Die Druckverbreiterung wird von einem Druck des reinen Na-Dampfes von 10-2 mm 
an merkbar; der Verlauf der Absorption is t dann nicht mehr der aus der Disporsions- 
•theoriefolgende. (Ztschr. f . Physik 36. 839— 58. Hamburg, Pliysikal. S taatsinst.) K.W .

Marie Lewitsky, Der Zeeinaneffekt im  Palladiumspektrum. Vf. berichtet von 
Aufnahmcn m it Feldstarken von 36— 48 • 103 Gauss. Es wurdo stets der transyersale 
Zeemaneffekt beobachtet. Durch ein Kalkspatrhomboeder wurde p- u. s-Komponente 
getrennt. Die meisten Linien des Pd-Spektrum s geben in erster Ordnung Triplets, oft 
nut nicht n. Intensitiitsverteilung. In  hoheren Ordnungen stellen die Triplets eine 
kompliziertere Zerlegung dar. E in analoger Befund ergab sich bei den Quadruplets. 
An einzelnen Tripletpaaren, bei denen es sich um gekoppelto Linien handelt, wurde 
a. Intensitat im Transversaleffekt beobachtet. Fiir scharfe Triplets ist 3 },j/? nahezu 
gleich eins, wiihrend dieser W ert fiir weniger scharfe steigt bis zu einem W ert >  1,4 
fiir diffuse Triplets. Ausmessungen komplizierterer Zerlegungen seheinen die Regeln 
von R u n g e  u . R i t z  z u  befriedigen. (Ann. der Physik [4] 80. 397—407. Leningrad- 
Sosnowska, Physik.-Techn. Rontegeninst.) L e s z y n s k i .

Wallace R. Brodę, Die Dissoziation von Kaliumjodid und die Absorplionsspektren 
von Jod und Kaliumjodid. Das Absorptionsspektrum von Jod  wird in A., in  wss. K J- 
hsg. u. in CCli untersucht. Das Absorptionsspektrum von K J  wird ebenfalls unter
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yerschiedenen Bcdingungen untersucht. Dabei wurdc gefunden, daB dio Satellit- 
bande im K J-Spektrum  dicselbo Vibrationsfrequenz bcsitzt wie die erste Bandę des 
Jods in einer KJ-Lsg. Dio Bando riib rt also von freiem Jod  ber u. nicht vom K J ; 
Zusatz von Na2S20 3 laCt dieso Bando im K J-Spektrum  daher ganz verschwinden. 
Es .lieBen sich auf dieso Weiso in 100 g K J  etwa 0,000 383 g freies Jod  feststellen.
— Eine Lsg. von Jod  in CC14 absorbiert sichtbarcs L icht u. laBt ultrayiolettes Licht 
bis zur Freąuenz 1150 f durch, diese Lsg. wird ais Lichtfilter empfohlen. (Journ. 
Amerio. Chem. Soc. 48. 1877—82. W ashington [D. O.], Bureau of Standards.) Jo s .

G. Wolfsohn, t)bcr das Bogenspektrum des Kujifers bei vermindertem Druck. Vf. 
gibt Ausmcssungen des Ou-Bogenspektrums zwischen 2100 u. 5200 A.-E. bei n. u. ver- 
mindertcm (meist zwischen 40 u. 50 mm) Druck. Fiir eine Reiho von Linien werden 
dio Druckverschiobungen bestimmt. Die von C a ta la n  (Naturę 114. 192; C. 1924. I I . 
1559) angegebenen GesetzmaBigkeiten fiir den Druckeffekt werden nicht nachgewiesen, 
dagegen werden die Ansichten von M e g g e r s  (Astroph. Journ. 60. 60; C. 1924. II . 2008) 
bestiitigt. Die graduelle Verstarkung der Linien im Vakuumbogen gestattet die Unter- 
scheidung von 4 Gruppen. Im  Original ist die K onstruktion der Vakuumlampe an- 
gegeben, dio die Aufgabe losen muBte, unter den gleichen Bcdingungen wie der Bogen 
in L uft mehrere Stdn. betriebsfahig zu sein. (Ann. der Physik [4] 80. 415—35. Bonn, 
Physik. Inst. d. Univ.) LESZYNSKI.

Z. Gyulai, Zur addiliven Farbung von Alkalihalogenidkrystallen. (Vgl. Ztschr. 
f. Physik 35. 411; C. 1926. I. 1943.) Vf. erzielt additiye Farbungen an  NaCl- u. 
ivCY-Krystallen (auch an synthet. hergestolltcn) nach dem Verf. von II. RoSE 
(Pogg . Ann. 120. 1 [1863]) durch Erhitzen in  N a bezw. K  auf Dunkelrotglut. 
Halbwertsbreiten u. Lage der Maxima in don Absorptionsspektren sowie der EinfluB 
der Erregung bei den erhaltenen Krystallen stimmen m it den W erten bei durch Ront- 
genlicht verfarbten Krystallen gut tiberein. Die Farbung wird nach Ultramkr.-Be- 
obachtungen d\irch Amikronen yerursacht. Das Verf. ist wegen der groBeren Stabilitat 
uborall dort zu empfehlen, wo dio geringe, n icht zu yermeidende Absorption durch 
kolloide Teilchen nicht stórt. (Ztschr. f. Physik 37. 889—94. Góttingen, I. Physik. 
Inst. d. Univ.) L e s z y n s k i .

Roscoe G. Dickinson und Miles S. Sherrill, Bildung von Ozon dvrcli optisch 
angeregten Quecksilberdarnpf. 0 2 von Atm.-Druck, der m it Hg-Dampf gesatt. ist, wird 
m it der Wellenlange 2537 A einer gekiihlten Hg-Lampe bestrahlt. Vf. zeigt, daB die 
durch Einstrahlung angeregten Hg-Atome 0 3 zu bilden yermógen. Fiir den Mecha- 
nismus wurden yerschiedene Dcutungen yorgcschlagen, dic aber alle noch unsichcr 
sind. (Proc. National Aead. Sc. W ashington 12. 175— 78.) S t e i n e r .

B. Gudden und R. Pohl, tlber den scheinbaren Antagonismus kurzer und langer 
Wellen bei der inneren lichtelektrisclien Wirkung. (Vgl. Ztschr. f. Physik 35. 243; C. 1926. 
I. 1767.) Auf Grund des Befundcs von F l e c h s ig  (vgl. S. 865), daB Temp.-Erholiung, 
Gittcrfchler u. Erregung das Absorptionsspektrum in gleicher Weiso beeinflussen, 
kommen Vff. zu einer Deutimg der yerschiedenen W irksamkeit langer u. kurzer Wellen 
bei der lichtelektr.-quantenhaften Lichtabsorption in  festen Kórpcrn. Nach dieser 
Deutung ist der Antagonismus nur ein sehoinbarer: Alle Quanten spalten lediglich 
Elektronen ab. In  den unerregten, nur fiir kurze Wellen empfindlichen Raumelementon 
des Gitters werden. durch Elektronenabspaltung Storungen yerursacht, die eine Er- 
weiterung des Spektrums nach langen Wellen bewirken. F iir diese Storungen existiert 
ein yon der Temp. abhangiger Hóclistwert, bei dessen tlbersehreitung eine ruckweise 
Umgruppierung yor sich geht. Diese fiihrt wicder zu einem ungestorten Zentrum, das 
nicht mehr fiir langere Wellen empfindlich ist. (Ztschr. f. Physik 37. 881— 88. Got- 
tingen, I. Physik. Inst. d. Univ.) LESZYNSKI.

Lee A. Du Bridge, Veranderungen in  der pliotoelektrischen Empfindlichkeit von 
Platin. Die in der L iteratur auftretenden Unstimmigkeiten iiber das photoelektr.
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Vcrh. von entgastcn Pt-Oberflilchen bilden fiir Vf. dio Veranlassung einer moglichst 
systemat. Unters. Es werden P t-D rahte im liochsten Vakuum durch Erhitzen entgast 
u. nach der Behandlung auf ihr photoolektr. Verh. gepruft; Erhitzungstemp. wird 
von 1200— 1550° u. Erhitzungsdauer von wenigen Min. bis zu 122 Stdn, variiert. 
Vf. kom m t zu den folgenden Ergebnissen: 1. Sowolil bei kurzeń (ctwa 3 Stdn.), wie 
auch bei langon (30 bis zu 150 Stdn.) Erliitzungszeiten nim m t der Photostroin m it 
steigender Erhitzungstemp. der Vorbehandlung ab u. erreicht einen bestimmten, von 
Nuli verscliiedenen Grenzwert (Lichtąuelle: Quarzquecksilberlampe). 2. Die lang- 
wellige Wellenlangengrenze der Empfindlielikeit verschiebt sich durch die Entgasung 
mehr nach dem kurzwelligen Ende des Spektrums. Bei unbeliandeltem P t liegt die 
Empfindlichkeitswolle bei 2482 A, bei entgastcm P t  zwischen 1973 u. 1943 A. 3. Vf. 
untcrsucht fem er den EinfluB der Temp. auf den Photostroin durch seine Messimg 
wiihrend der Erhitzung. Es stellt sich hier erst nach etwa 100 Stdn. Erhitzung eńie 
gcsetzmaBigo Abhangigkeit des Photostromes von der Temp. ein, die sich im unter- 
suchten Temp.-Gebiet von 0—1100° in einer Zunahme des Photostrom s iiuBert. (Proc. 
National Acad. Sc. W ashington 1 2 . 162—68.) S t e i n e r .

W ilhelm  Z im m erm ann, tjber lichtelektrische Unter suchungen an Fliissigkeits- 
óberflachen. Vf. untcrsucht m it Hilfe einer Hg-Lampe m it EluBspatfenster die licht- 
elektr. Empfindlielikeit freier Fl.-Oberflachen. H 20, KCl, N 11,f i l ,  NaCl, N aJ , K 2S 0 it 
K N 03, NaCl03, K A l(SO ,),-12IhO , K/JrO.,, K 2Cr20 „  K 3[Fe{CN)e], N iSO t , FeCl3, 
kolloidales Fe(OH)3, U 02(N 0 3)2, N H f i l l ,  0 3, Br2, C2H5OH, {C JIn)20, C2U 2, HCOOH 
u. HCOH werden in wss. Lsg. untersueht u. teils ganzlich unempfindlich, teils nur 
durch B. fester Oberfliichen wirksam gefunden. Ohne B. fester Óberflachen zeigen 
lediglich K ^FefiN )^, Na^FeiCN)^ u. LiJPeiCN)^ den Effekt. Hier wurde zunachst 
eine lichtelektr. Ermiidung festgestellt. Diese wurde durch eine kolloidale Beimengung 
vcrursacht, die sich in ultrafiltrierten Lsgg. nach einiger Zeit neu bildet, so daB zu 
ihrer Ausschaltung eine tiberfluBmethode m it standiger Erneuerung der Oberflache 
benutzt werden muBte. Vf. gibt K urven fiir die Konz.-Abhangigkeit der lichtelektr. 
Wrkg. Der Anstieg ist starker ais linear u. fiir die drei Salze ist die W rkg. fiir gleiche 
Konzz. nicht sehr verschieden, fiir das Li-Salz am starksten, fiir das K-Salz am 
schwachsten. Es kann auf einen lichtelektr. wirksamen Bestandteil an der Oberflache 
geschlossen werden, dessen Konz. starker ais die Gesamtkonz. steigt. Aus ąuanti- 
tativen Beziehungen kann geschlossen werden, daB ais wirksamer Bestandteil un- 
dissoziierte Molekeln anzusehen sind, dereń Vorhandensein in der auBersten Molekel- 
8chiclit der Oberflache anzunehmen ist. Eine festgestellte Beeinflussung des hchtelektr. 
Effekts durch Kationenzusatz deutet sich so ais Zuriickdrangung des Dissoziations- 
grades. — K iFe(CN)0-3H 2O, N a,Fe{C N )^10H 20 , K J , K B r, FeSO„, N a2Cr20 7, NaC l03, 
CuS04 wurden im festen Zustand ais lichtelektr. wirksam gefunden, u. zwar nim m t 
die Empfindlielikeit in der obigen Reihenfolge ab. Von Stoffen, die im festen Zustand 
wirksam sind, aber n icht in Lsg., ist anzunehmen, daB in ihren Lsgg. die Oberflaehen- 
schiclit armer an undissoziierten Molekeln ist ais das Innerc. (Ann. der Physik [4] 
80. 329—48. Heidelberg, Radiolog. Inst.) L e s z y n s k i .

A. Grum baeh, tJber den Ursjrrung der E K . einer photoeleklrischen Zelle, die einen 
fhioreszierenden Elektrólyten enthalt. Bei der Erklarung der Verss. von RuHE (Philos. 
Magazine [7] 1 . 532; C. 1926. I . 2539) ist der Becąuereleffekt zu beriicksichtigen (vgl. 
C. r. d. 1’Acad. des sciences 180. 1102; C. 1925. I I .  1338). (Philos. Magazine [7] 2. 
313. Nancy, Univ.) L e s z y n s k i .

A2. E lektrochem ie. Therm ochem ie.
Phyllis Jones und T. J. Jones, Der Einflu/3 eines Magnetfelds auf den elektrischen

i der stand des Quecksilbers und einiger Amalgame. (Vgl. Philos. Magazine [6] 50. 46; 
C. 1926. I. 316). Vff. untersuchen bei Stromśtarken von 0,03— 1,4 Amp. den EinfluB
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einea Magnetfelds yon 3000—10000 Gauss auf den clektr. W iderstand des Hg unter 
Ver\vcndung von verschieden geformten WiderstandsgefaBen. F iir GefaBdurchmesser. 
von etwa 1 mm u. fur nicdrige Stromstarken ist die Widerstandserhohung d R  un- 
abhiingig yon der Stromstarke u. proportional § 2. Fiir hoherc Strom starken wird d R  
abhangig von der Stromstarke i u. wird fiir die Strom starke 1,4 Amp. proportional 
<q 1,58̂ 0,4̂  Unterss. iiber den Temp.-EinfluB ergeben ein Waehsen der W iderstands
erhohung m it fallender Viscositilt. Dies steht in Ubereinstimmung m it der Theorie 
yon W il l ia m s  (Philos. Magazine [6] 50 . 27 ; C. 1 9 2 6 . I. 314), der den EinfluB des 
Magnetfeldes hydrodynam. erklart. In  zwei gestreekten Widerstandsgefafien m it 
Durchmessern von 0,96 bezw. 0,5 mm wurdo fiir kleine Strom starken die Widerstands
erhohung proportional dem Durehmesser gefunden. In  Bi- u. Zn-Amalgamea ist die 
Widerstandserhohung etwas geringer ais in reinem Hg, entsprechend der gróBeren 
Yiscositiit der Amalgame. (Philos. Magazine [7] 2. 176—94. Physies. Lab., Uniy, 
College of Swansea.) L e s z y n s k i .

T. I. Edwards, Spezifischer Widerstand und Leitfahigkeit verdiinnter Amalgame 
bei verscliiedeneii Temperaturen. Die Arbeit ist eine Fortsetzung der Unterss. von 
W il l ia m s  (Philos. Magazine [6] 50 . 589; C. 1 9 2 6 .1. 314). Vf. miBt den spezif. Wider
stand yon Hg zwischen 0 u. 300°, von verd. Tl-, Ge-, Sb-, Y- u. Ce-Amalgamen bei 300° 
u. auBerdem den des Tl-Amalgams in  wecliselnden Konzz. bei 13,3 u. 100°. Vf. benutzt 
eino Bruckensclialtung u. halt die Tempp. durch sd. Fil. ein. Der maximale Feliler 
jcder Mcssung ist <  0,0002 Q . Dio Abhangigkeit des spezif. W iderstandes Q des Hg 
von der Temp. t (in 0 C) ist durch die Formel

Qt =  Qo (1 +  0,038877 t +  0,0„977 ł2 +  0,0919 tz) 
gcgoben. Der EinfluB der gel. Stoffe auf das Leitvermógen des Hg ist proportional 
iliren Konzz. Bei Tl fiillt der Temp.-Koeffizient der Widerstandserhohung m it wachsender 
Konz. Fino Diskussion der Ergebmsso an H and der Theorie von S k a o t y  (Physikal. 
Ztsckr. 21 . 597; C. 1 9 2 1 . I. 721) deutet darauf hin, daB der EinfluB der gel. Metalle 
nur von der Zahl der gel. Atome, n icht yon ilirer N atur abhangig ist. (Philos. Magazine 
[7] 2. 1—21. Uniy. Coli. of Swansea.) L e s z y k s k i .

Kurt Arndt und Georg Ploetz, Leitfahigkeit und Zdhigkeit von geschmólzenem 
Natrium- und Kaliumhydroxyd. (Vgl. Ztschr. f. physik. Ch. 1 1 0 . 237; C. 1 9 2 4 . H . 
1318). Die Leitfahigkeitsmessungen von geschmólzenem NaOH  u . KOH  fuhren Vff. 
in oinom Ag-GefaB aus, welclies durch einen elektr. Ofen geheizt wird. Ais Thermo- 
metor diento ein Ag-Ni-Thermoelement. Gemessen wurde die Leitfahigkeit yon 
Sehmelzen nut yerschieden groBem Carbonatgehalt, desgl. m it wechselndem Chlorid- 
gehiilt. Hieraus liiBt sich die Leitfahigkeit fiir rcines Alkali ableiten. (NaOH 
ygl. 1. e.). KOH bei 400° 2,52; 450° 2,81; 500° 3,10; 550° 3,40; 600° 3,69. 
Fiir reines NaOH beim F. 218° ergibt sich x  =  2,10; fiir KOH, F . 364, y, =  3,21. 
MgO, Ala0 3 u. Fes0 3 werden von den Sehmelzen nicht merklich gelost, wohl 
aber CaO u. SiOs ; ilir EinfluB auf dio Leitfahigkeit wird tabellar. gebracht. — 
Dio D.D. der Sehmelzen bestimmen Vff. nu t einem Ag-Senkkorper (NaOH vgl. 1. c.): 
KOH bei 400° 1,717; 450° 1,695; 500° 1,673; 550° 1,651; 600° 1,629; u. berechnen 
m it ihrer Hilfe die Aquivalentkonzz. u. Aąuiyalentleitfahigkeiten. Die D. nim m t 
gradlinig m it der Temp. ab. Der Ausdehnungskoeffizient yon geschmólzenem NaOH 
u. KOH ist auffallig klein. Tabellar. bringenYff. dio D.D. bei Ggw. yerschiedener 
Beimengungen. —  Zur Best. der Zaliigkeit yon geschmólzenem NaOH u. KOH ver- 
wenden Vff. einen Ag-App., weleher auf dem CapillardurchfluByerf. beruht. Ais Eichfl. 
diente gcschińolzenes KNOs. Bei z. B. 400° besitzt reines NaOH die Zaliigkeit 0,028; 
KOH 0,023. Im  Temperaturbereicli yon 350—600° faUt die Zaliigkeit m it steigender 
Temp. erst raseh, dam i langsamer. Dio F luiditat des NaOH steigt gradlinig m it der 
Temp., dio Kurvo des KOH krum m t sieli dagegen stark. Wie Yerss. zeigen, wird die 
Zaliigkeit der Sehmelzen durch Zusatzc von Clilorid, S i0 2 u. CaO nur wenig yerandert.
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-— Vergleicht man die spezif. Leitfiihigkeit verseliiedener geschmolzener Na- u. K-Salze 
miteinander, so zeigt es sich, da!3 die Leitfaliigkeit der Na-Salze ca. l 1/2-mal so groB 
ist, wie die der entsprecłienden K-Salze. Der (Juoticnt der Leitfaliigkeit N a : K  betragt 
im Mittel 1,6, nur die Fluoride u. Hydroxyde machen eine Ausnahme m it 1,1. Aueh 
die Aquivalentleitfahigkeit der Na-Verbb. ist groBer, ais die der K-Verbb., die Fluoride 
u. Hydroxyde fallen aueh hier aus der Reihe. F ur geschmolzenes NaOH u. K O H  gilt 
bei 400° die Waldensehe Regel, daB das Prod. aus Aquivalentleitfahigkeit u. Zahigkeit 
konstant ist. — Vergleicht m an die Leitfaliigkeit der Sehmelzen yersehiedener Salze 
mit der Grenzleitfahigkeit ihrer wss. Lsgg., so zeigt es sich, daB die zueinander gc- 
horigen W erte von derselben GróBenordnung sind. Dieses steh t im Einklang m it 
der Annahme, daB die geschmolzenen starken Elektrolyte vollkommen dissoziiert 
sind. (Ztsehr. f. physik. Ch. 121. 439—55.) ULMANN.

Richard Lorenz und J. Westenberger, Beilrage zur Theorie der elektrolytischen 
Ionen. 32. Grenzwertbeslimmungen des Leitvermdgens der Ionen von KCl, LiCl,NaCł, 
NaBr, K J . (31. vgl. Ztsehr. f. anorg. u. allg. Ch. 150. 304; C. 1926. I. 2542.) Vff. 
fiihren aufier bei den friiher behandelten Salzen KCl u. LiCl die Zerlegung des Leit- 
vermogens aueh bei NaCl, K B r  u. K J  in  das Ionenleitvermógen durch, obgleich die 
tlberfulirungszahlen hier n icht ausfiihrlich genug vorliegen, so daB die Zerlegung niekt 
„primar“ ausfuhrbar ist. Zusammenfassend bringen Yff. eine Tabelle der gefundenen 
Werte, ais die angeglichendste gemaB dem Stande der besten Leitfahigkeitsbestst. 
W. der besten "Oberfiikrungszahlen, wobei der Ausgleich unter Zugrundelegung der 
Theorie des Ionenleitvermógens von P. H e r t z  u. der sich daraus ergebenden Theorie 
des Leitvermógens ausgedriickt durch die Beziehung der B-Konstanten nach R. L o re n z  
ausgefuhrt wurde. Bei S = 0  wird gefunden: fj.0 (KCl) 130,027; / ia (KBr) 132,175; 
/u0 (NaCl) 109, 114; /n0 (LiCl) 99, 113; /u0 (K J) 130, 818; w„ (K) 65, 353; u0 (Na) 44, 140; 
«0 (Li) 34,439; v0 (Cl) 64, 674; v0 (Br) 66, 822 u. v0 (J)  65, 464. Die fiir das Ionenlcit- 
vermogen berechneten W erte gehorchen der Formel von P . H e r tz ,  hierbei ist die 
universelle Konstantę A  =  18,95 gesetzt. Die Ionenleitvermógen folgen dem Addi- 
tivitiitsgesetz. Ein Vergleich der berechneten Leitfahigkeitswerte von KCl, KBr, 
NaCl u. LiCl m it den von K o i i l r a u s c h  gefundenen, ergibt befriedigende Uberein- 
stimmung. Diese W erte haben weiter die Eigenschaft der der Formel von P. H e r t z  
nachgebildeten'Formel fiir das Leitvermogen eines Salzes f i  =  /_ł0 — 1/B -F (A  ■ iS’/a) 
zu gehorchen. Hierbei ist wiederum die K onstantę A  ais universell zugrundegelegt. 
Dies aber ergibt, wie R. L o r e n z  (Raumerfullung u. Ionenbeweglichkeit [1922], S. 171) 
gezeigt hat, die Giiltigkeit der Beziehung B  — B x- B J (B 1-{- B 2), weil diese Beziehung 
die Briicke schliigt zwischen der Anwendung der Formel yon P. H e r t z  iiber das Ionen- 
leitvermogen auf das Leitvermogen eines Salzes unter der Voraussetzung, daB die 
-4-Konstantę universell ist. Aus ihren Unterss. schlieBen Vff., daB auf dem Gebiete 
des Ionenleitvermogens die Formel von P. H e r t z  an Leistungsfahigkeit zur Zeit un- 
iibertroffen dasteht. [NaBr in  der tlbersehrift u. aueh nachher noch einmal muB wohl 
KBr heiBen. Der Referent.] (Ztsehr. f. anorg. u. allg. Ch. 155.144— 59. F rankfurt a. M., 
Univ.) U lm a n n .

L. F. Gilbert, Bemerlcungen iiber die DielehłriziłdtsTconstanłen von Fliissiglceiten. 
Zusammenstellung der gegenwartigen Kenntnisse vom Wesen der D EE., von Temp.- 
u. Druckabhangigkeit u. von den Beziehungen zu anderen physikal. u. ehem. Eigen- 
schaften. (Science Progress 21. 57—73. London, Univ. Coli.) L e s z y n s k i .

L inus P au ling , Zur Quantentheorie der DieleJclrizilatskonstanten von Chlorwasserstoff 
und ahnlichen Gasen. Im  AnschluB an die von P a u l i  entwiekelte Theorie behandelt 
Vf. den Temp.-Koeffizienten der D E. von Dipolgasen in  groBerer Allgemeinheit u. 
unter Benutzung halbzahliger Quantenzahlen. Die tlbereinstimmung m it den Ex- 
perimenten von Z a h n  (Physical Review 1924. 400; C. 1 9 2 5 .1. 465) an HC1, HBr, H J
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ist bosser ais bei der klass. Theorie, aber noch nicht befriedigend. (Physieal Review 
[2] 2 7 . 568—77.) Ca s s e l .

C. T. Zahn, Das elektrisclie Moment von C02, N H 3 und S 0 2. Naeh der angegebenen 
Methode (Physieal Review 24 . 400; C. 1 9 2 5 . I .  465) werden die DEE. von sorgfaltig 
gereinigtem C02, N II3 u. S 0 2 boi Atmospharendruek u. zwischen 300—400° u. dem Kp. 
bestimmt. Die Ergebnisse lassen sich ebenso wie die friiheren naeh der Gleichung von 
D e b y e  (1. e.) darstellen. Von J o n a  (Physikal. Ztschr. 20 . 14; C. 1 9 1 9 . I .  326) be- 
obachtete Anomalien werden nicht gefunden. Die voin Vf. errechneten W erte fiir 
das elektr. Moment der Moll. zeigen gegeniiber den W erten J ONAs Abweichungen von 7°/0 
Die Anomalien J o n a s  diirften nicht auf Assoziation, sondern auf Oberflacheneffekte 
an den Kondensatorplatten zuriickzufuhren sein. Die W erte fiir das elektr. Moment 
sind in elektrostat. c.g.s.-Einheiten fiir C 02, NH 3 "u. S 0 2 bezw. 0,06, 1,44 u. 1,611 • 10-18. 
(Physieal Review [2] 2 7 . 455—59. Princeton Univ.) LESZYNSKI.

W. Sucksmith, Die magnetischen Suszeptibilitaten einiger Alkalien. Vf. miBt 
nacli der Methode von F a r a d a y  die Suszeptibilitaten von festem u. fl. Na, K , Rb u. Cs 
bei Tempp. von 0—500°. Dio Mcssung des ungleichfórmigen Feldcs wird dureh Eich- 
verss. m it W., dessen Suszeptibilitat hinreichend genau bekannt ist, umgangen. Die 
Temp.-Kuryen zeigen fiir die fosten Kórper einen Anstieg m it steigender Tem p.; beim 
F. folgt ein plótzlicher Abfall u. danach wachsen die Suszeptibilitaten der fl. Kórper 
wieder stetig m it steigender Temp. bis zu uen W erten +  0,62, -f- 0,53 u. +  0,11-10~6 
bezw. fiir Na, K  u. Rb' bei 500°, u. bis z u dem W erte — 0,02-10-6 fiir Cs bei 300°. 
W ird jedom der Kórper im Dampfzustand ein Bohrsches Magneton zugeschrieben, 
wiirde dies beim K p. die W erte 14,2, 9,2, 4,2 u. 3,0 -10-0 ergeben, also zwischen 500° 
u. dem Kp. einen starken Anstieg vcrlangen. (Pliilos. Magazine [7] 2. 21—29. Bristol, 
Univ.) L e s z y n s k i .

Masuo Kawakami, Die spezifuche Wannę der Eisen-Nickellegierungen. Vf. stellte 
dio spezif. W armc yon Fe-Ni-Legierungen zwischen 30 u. 300° dureh Messungen fest. 
Die Legierungen wurden yerschiedener Wiirmebehandlung imterzogen, u. zwar 1. aus- 
gegliiht, 2. ausgegliiht u. in  fl. Luft abgekuhlt, 3. aus gegliiht u. in  W. abgcsclireckt. 
Die erhaltenen W erte wiehen bei den yersehiedenen Strukturen stark  yoneinander 
ab ; dio Ergebnisse sind in Kurven zusammengestellt. (The Seienee Reports of tho 
Tóhoku Imp. Univ. 1 5 . 251— 62. Sendai, [Japan].) • L u d e r .

E. Lange und F. Diirr, Losungs- und Verdiinnungswiirmcn von Salzen von grofler 
Verdunnung bis zur S&ttigung. I I . Litliiumcłdorid. (I. vgl. W u s t u. L a n g e , 
Ztselir. f. physik. Ch. 1 1 6 . 161; C. 1 9 2 5 . II. 1415.) Mit Hilfe des friiher beschriebenen 
adiabat., elektr. Calorimeters, an welchem einige Verbesserungen yorgenommen sind, 
bestimmen Vff. die Losungs- u. Verdiinnungswarmen von LiCl im gesamten boi 25° 
zuganglichen Konz.-Gebiet. L s =  -f-4624; A s =  -f-600 u. 0 S =  -j-1441 (s =  35,85). 
Dio Resultate werden tabellar. u. graph. gebracht. Die Unsieherheit der zwischen 
—f-8765 u. -f~600 eal./Mol. liegonden Lósungswarmen betragt ca. 15 cal., die der Yer- 
dunnungswarmen bis zu 10 cal. Aus den gleichzeitig auf ca. 2 Promille genau ge- 
messenen spezif. Warmen der LiCl-Lsgg. breclmen Vff. die zugehórigen Temperatur- 
koeffizienten der Warmetónungen. Aus den gemessenen W erten ersieht mąn, daB 
dio Abhangigkeit der Lósungswarmen des LiCl von der Konz., der des HC1 erheblich 
almliehor ist, ais der entspreehenden der Na- u. K-Salze. (Ztschr. f. physik. Ch. 1 2 1 . 
361—84. Munchen, Bayr. Akad. d. Wiss.) U lm a n n .

Pieter Eduard Verkade und Jan Coops, Die Verbrennungsivarme von Salicylsaure 
Eine Erwiderung an E. Bemer). Die Yff. halten ihre Zahl fiir die Verbrennungswanne 
von Salicylsaure gegeniiber B e r n e r  (Journ. Chem. Soc. London 1 2 7 . 2747; C. 1 9 2 6 .
I . 2023) aufreclit u. stiitzen sie dureli neue Verss.; auch haben RoTH-LASSE (Ztschr. 
f. Elektrochem. 3 0 . 607; C. 1 9 2 5 . I .  992) u. SWIETOSLAWSKI-PILLICH (B u li. Soc. 
Chim. do France [4] 37 . 84; C. 1 9 2 5 . I .  2914) fast ident. Zahlen (5241—5242 cal/g)
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gefunden. Weiteres Umkrystallisieren eines der friiher (Rec. trav. chim. Pays-Bas 43. 
54; C. 1924. I I . 1244) benutzten Praparate m it yerschiedenen Losungsmm. andert 
die Verbrennungswarme nicht, Vff. finden m it B e r n e r s  Praparaten ebenfalls 5241 
bis 5242; sie yerbrennen bei 19,5° M itteltemp. in einer V2A-Bombe m it 0 2 von 35 Atm. 
u. einem Ag-Calorimeter von 2600 g W.-Beschickung. Die Eieliungsresultate werden 
mitgeteilt. Der neue Mittelwert ist 5241,7 cal/g. (Journ. Chem. Soc. London 1926. 
1437—43. Rotterdam , Handelshochsch.) W. A. R o t h .

Shinroku Mitsukuri und Kenji Hara, Die Schmelzwdrme von Ather, Methyl- 
und Aihylalkohol. Mittels eines in einer fruheren Arbeit (vgl. S. 546) beschriebenen 
App. bestimmen Vff. die Gefrierpunktserniedrigung fur A., A. u. CH3OH u. berechnen 
daraus folgende W erte fiir die Schmelzwiirme: A. 1400 cal., A. 650 cal., CH3OH 
600 cal. (The Science Reports of the Tóhoku Imp. Univ. 15. 205—08. Lab. der Theoret. 
Chem.) R a k ó w .

Jean Barbaudy, Der Joule-Thomsoneffekt bei der Ausdehnung der Gase. Zusammen- 
fassender histor. Berieht uber den Joule-Thomsoneffekt u. seine Anwendungen zur 
Verfliissigung von Gasen unter Berucksichtigung aueh der neueren Literatur. (Rev. 
g in . des Sciences pures e t appl. 37. 325—32.) C a s s e l .

A3. K olloidchem ie. C apillarchem ie.
P. P. de Weimarn, Einige fundamentale Prinzipien meiner Theorie des kołloidalen 

Zustandes. Ais Nachtrag zu Rev. gen. des Colloides 2. 196; C. 1924. II. 2453) wird 
der dort irrtumlich n icht abgedruckte Text zu den Kurven u. Bildern uber Lóslich- 
keit u. Krystallform yon Ndd. wiedergegeben. (Rev. gen. des CoUoides 4. 108—11. 
Osaka, Dispersoidolog. Inst.) L a s c h .

Felix Ehrenhaft und Emanuel Wasser, Bestimmung von Grópe und Gewicht 
einzelner submikroskopischer Kugelteilchen von der Gróflenordnung r = 4 -1 0 ~ i bis 
5-10~6 cm, sowie die Ilerstellung von reellen Bildern submikroskopischer Teilchen durch 
Verwendung von ultraniolettem Licht. Messungen im Ehrenhaftkondensator (Platten- 
durchmesser 9 cm) m it der Beleuchtungsapertur 0,3 u. der Beobachtungsapertur 0,3 
ergeben fiir i^ f l^ J j-T ró p fch e n  (Thouletsche Lsg.) ein regulares Widerstandsgesetz u. 
fiir die Radien GroBen von 4-10-5 bis 1,2■ 10-5 cm. Fiir die Messungen an kolloidalem 
Au  erwies es sich notwendig, durch mikrophotograph. Aufnahmen die Kugelform der 
Teilchen zu beweisen. Au-Teilchen wurden nach Messung im Kondensator abgefangen 
u. mit der Kóhlerschen Optik (Monochromatobjektiy, Brennwreite 1,7 mm, Apertur 1,25, 
1500-fache VergroBerung) unter Verwendung der Cd-Linie 275 ///.« aufgenommen. 
Es wurde fiir die Au-Teilehen ebenso wie fiir Se- u. flgr-Teilehen die Kugelform be- 
statigt. Die Radien der Au-Teilchen lagen zwischen 2 • 10~6 u. 5 • 10-6 cm. — Durch 
die Bestimmung des Widerstandsgesetzes auf rein mechan. Wege ergibt sich, wie Vf.

anderer Stelle ausfuhrlieher ausfiihren wird, ein einwandfreier Beweis fiir die Existenz 
der Subelektronen. (Pliilos. Magazine [7] 2. 30—51. Wien, Univ.) L e s z y n s k i .

M. A. van Herwerden, TJmkehrbare Gelbildung mul Fization. An biolog. Ob- 
jekten werden umkehrbare Gelbbildungen durch Einw. schwaeherer Reagenzlsgg. 
{z. B. von Essigsaure, Formalin, HgCl2) geschildert u. gezeigt, daB die Erscheinung ais 
Zwischenstufe auf dem Wege zur nicht umkehrbaren Koagulation des Protoplasmas, 
namlich der Fixation, liegt. In  der Gelphase liegen die MiceUen der Kolloide stark  
hydratisiert in Gruppen yereinigt, wobei das Dispersionsmittel in ultram kr. feinen 
Kanalchen zwischen die hydratisierten organ, yerbundenen Micellen eindringt. Wenn 
dio Grenze der Umkehrbarkeit nocli nicht uberschritten (Zeitfrage!), kann oft durch 
einfaches Schutteln die fl. Phase wiederhergestellt werden. (Nederl. Tijdschr. Genees- 
kunde 70. I I . 245—54. U trecht, Univ.) G r o s z f e l d .

H. Freundlich und A. Rosenthal, Uber die Geschwindigkeit der Sol-Gel-Um- 
wandlung von konzentrierlen Eisenozydsolen. Konzentrierte Fe20 3-Sole erstarren bei

VIII. 2. 82
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geeignetcn Elektrolytkonzz. zu pastenartigen Gelen, die thixotrop sind, d. h. man 
kann sie durch blofles Schiitteln wieder zu einem Sol verflussigen, dieses wandelt sich 
m it einer bestimmten Umwandlungsgeschwindigkeit in ein thixotropes Gel zuriick. 
Vff. messen diese Umwandlungszeiten u. dam it die Umwandlungsgeschwindigkeiten. 
(Vgl. P a in e  u .  E v a n s , Trans. Faraday Soc. 19. 649; C. 1924. II . 2126.) Die Um
wandlungsgeschwindigkeit wird durch die Ggw. von Aminosauren, wie Glykokoll, Alanin 
u. a., stark herabgesetzt. (Vgl. F r e u n d l i c h  u .  R o s e n th a l ,  Kolloid-Ztsclir. 37- 
129; C. 1925. I I .  2249). Die Wrkg. der Aminosauren beruht nach Vff. wohl darauf, 
daB sio Komplcxe an der Oberflache der Fe20 3-Teilchen bilden. Die zur Komplex- 
bildung starker neigenden oc-Aminosauren wirken demgemaB starker verfliissigend 
ais die Sauren, bei denen N H 2- u. COOH-Gruppen weiter voneinander entfernt sind. 
Dieser Unterschied tr i t t  deutlich beim Vergleich der <x-Aminoisovaleriansaure u. der 
(5-Amino-7i-valeriansaure hervor. E in glykokollhaltiges Sol zeigt eine merklich hohere 
kataphoret. Wanderungsgeschwindigkeit ais ein glykokollfreies. Vorausgesetzt, daB 
dio Ziihigkeit u. die DE. nicht eingreifend durch die Aminosauren veriindert werden, 
kónntc man hieraus auf ein gróBeres f-Potential der Teilchen im glykokollhaltigen 
Sol schlieBen. Diese Umstande kónnten die Ursache der Terflussigenden Wrkg. der 
Aminosauren sein. Bei Ggw. von Aminosauren in geeigneter Konz. laBt sich die 
Umwandlungsgeschwindigkeit des Fe20 3-Sols bis zu selir hohen Elektrolytkonzz. 
verfolgen, bei denen sonst die Umwandlvng unmeBbar rasch erfolgt. Vff. finden, 
daB auf ein Gebiet niedriger Elektrolytkonz., in dem die Umwandlungsgeschwindig
keit stark  m it dem Elektrolytgehalt anwachst, ein Gebiet hoher Elektrolytkonz. 
folgt, in dem die Umwandlungsgeschwindigkeit einen konstanten maximalen W ert 
erreicht. Die Umwandlungsgeschwindigkeit gleicht also vollig der Koagulations- 
geschwindigkeit, sie liiBt sich auch durch ahnliche Formeln wiedergeben:

ku — A u
i

- i-y iT  -  J e
- ^

u* e +  4 - 1/ 7i — j e  d v

(A'u =  Umwandlungsgeschwindigkeit; c =  E lektrolytkonz.; vk =  eine bestimmte krit. 
GróBe, die fur das E intreten der Verfestigung des Śols maBgebend ist; z lu> ?.n u. y u 
sind K onstanten). Kolloide, wie Starkę u. Dextrin, setzen gleichfalls die Umwandlungs
geschwindigkeit herab, aber nur um ca. 40%  hei noch verwendbaren Konzz. Andere 
hydrophile Kolloide, wie Agar, Gelatine u. Saponin, wirken sensibilisierend, sie er- 
hóhen die Umwandlungsgeschwindigkeit. (Ztsehr. f. phj'sik. Ch. 121. 463— 83. 
Berlin-Dahlem, Kaiser W ilhelm-Inst.) U l m a n n .

H. Freundlich und Vera Birstein, U ber das Gelten der Traubeschen Iiegel bei der 
Koagulation hydrophober Sole. Bei der Koagulation von A s2S 3-Sol durch NHJDl, 
Athylamin-, Diathylamin-, Triiithylaminćhlorliydrat u. Telraathylammonimnchlorid t r i t t  
beim Anstieg in der homologen Reihc starkę Abnahme des Koagulationswertes y  
ein; der A k tm ta tsfak to r y n /y n+x ist ca. 3. Verss. a n Fe„03-Sol u. Na-Formial, -Acetal, 
-Fropionat, n-Butyrat, -n-Valerianat, -n-Capronat ergeben bis Na-Propionat nur 
unbedeutendc, aber von Na-Propionat bis Na-Capronat deutliehe, der Traubeschen 
Regel folgende Anderungen von y; y j y n+! =  ca. 2. Die koagulierende Wrkg. von 
Ameisensaure, Essigsaure, Prapionsdure, n-Bullersaure, n-Valeriansdure, n-Capron- 
siiurc auf Au-Sol nim m t m it wachsendem Mol.-Gew. zu, aber nicht so stark  u. regel- 
niaBig, wie der Traubeschen Regel entsprieht. Fumarsaures N a  h a t gegenuber Fe20 3-
Sol einen erheblich kleineren Koagulationswert ais malein-saures Na, Salze, dereń 
hydrophile Gruppen zueinander in o-Stellung stehen, koagulieren vielfach schwacher^ 
ais solclie, bei denen sich diese Gruppen in m- oder p-Stellung befinden (Beispiele: 
o-, m- u. ■p-niirobenzoesaures Na, phthaUaures, tere- u. isoplithalsaures Na). — Aus der-
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Giiltigkeit der Traubeschen Regel fiir die Elektrolytkoagulation des As2S3- u. Fe20 3- 
Sols wird geschlossen, dafi der Vorgang weitgehend von eapillarchem. Einfliissen ge- 
regelt wird. (Kolloidehem. Beihefte 22. 95— 101. Berlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm 
Inst. fiir physikal. Chemie u. Elektrochemie.) K r u g e r .

H. V. Tartar und Carl Z. Draves, E in  Beitrag zurFallung von Mastix.suspen.sionen. 
Vf. untersucht den EinfluB, den die verschiedene Dispersitiit eines Mastixsoles, die 
Konz. u. die A rt des Soles auf die Menge des zur Koagulation notwendigen KC1 aus- 
zuiiben imstande ist, u. zwar unter besonderer Beriicksichtigung der [H ]. Die Darst. 
des Soles erfolgte in der tiblichen Weise m it Hilfe alkoh. Lsgg. von pulverisiertem oder 
natiirlichem Mastix, die zwecks Erzeugung yerschiedener Dispersion m it yerschiedener 
Geschwindigkeit in das W. einflieBen gelassen wurden. Die so hergestellten Sole wurden 
erst 4 Wochen nach dem Ansetzen benutzt, u. zwar anch nur der oberste Teil des 
Soles. Die Koagulation m it KC1 erfolgte nach dem Zusatz u. gutem Durchschiitteln 
im Thermostaten bei 25°; nach 24 Stdn. wurde der Erfolg beobachtet. War es noch 
zweifelhaft, ob die Flockung yollstandig war, so wurde die Probe zentrifugiert. Die 
Best. der [H ] erfolgte sowohl in der Lsg., dio noch das Koagulum enthielt, ais auch 
in der bereits abgesetzten Lsg. m it Hilfe der iiblichen Bruckenschaltung. Es ergab 
sich, dafi der pn-W ert des unbehandelten Soles nicht wesentlich verschieden war yon 
dem des behandelten Soles, zumal die McBgcnauigkeit nicht mehr ais 0,03 Ph betrug. 
Es konnte aber festgestellt werden, daB die [H‘] bei der Flockung im umgekehrten 
Verhaltnis zur anzuwendenden KCl-Menge steht, d. h. je saurer die Lsg., 'je weniger 
KC1 ist erforderlich. Hierauf h a t nur die A rt des Soles einen gcwissen EinfluB, nicht 
aber oder nur indirekt ist die Konz. u. die Dispersitiit von Bedeutung, Die Saure des 
Mastixsoles ist bedingt durch freie organ. Saure, was durch Dialyse, durch Ultra- 
filtration u. durch Verdiinnung festgestellt wurde. Bei Flockungen m it HCl zeigten 
sich keine Unterschiede; es floekten die Sole gleicher A rt bei demselbon pn-W ert aus. 
Die zur Flockung notwendigen KCl-Werte bei verschiedenem pn liegen auf einer 
geraden Linie, u. zwar so weit wie die Kurve zwischen pn =  2,4 u. 5,0 liegt. Da die 
verschiedenen Mastixsole auch verschiedene pn-W erte aufweisen, so liegen die ent- 
sprechenden K urven fast parallel zueinander. (Joum . Physieal Chem. 30. 763— 76. 
Washington, Seattle, Univ.) H a a s e .

Herman M. Burns und John K. Wood, Die Absorption von Hethylenblau durch 
Zinkoxyd. Yff. untersuchcn frischgefallte Zinkoxyde m it P h =  8,5; 8,3; 7,8; 7,4; 7,2 
u. 6,5 auf ihre Absorptionsfahigkeit von Methylenblau ohne Zusatz u. bei Ggw. von 
Phosphat u. vergleiehen den EinfluB der Phosphat- u. H-Ionen auf die Absorption. 
(Joum. Soc. Dyers Colourists 42. 210—12. Manchester, Univ.) B r a u n s .

William C. Bray und Hal D. Draper, Kapillare Kondensation und Absorption. 
Vff. untersuchen die Adsorption yon W .-Dampf an fcinkornigen Pulvern von CuO, 
MnO% u. Gemischen dieser Oxyde. Die Messungen werden bei 25° ausgefuhrt. W ahrend 
die von den Oxyden aufgenommenen W.-Mengen gering bleiben u. immer schwacher 
mit steigendem W.-Dampfdruck anwachsen, t r i t t  eine jahe Zunahme der adsorbierten 
W.-Mengen ein, sobald der Dampfdruck etwa den halben W ert des fiir diese Temp. 
gegebenen Sattigungsdruckes iiberschreitet. Von diesem Schwellenwert ab werden 
85—90% des tiberhaupt aufgenommenen W. noch adsorbiert. Dieser Effekt is t 
zweifellos einer Kondensation des Dampfes in den Kapillaren des Adsorbens zuzu- 
schreiben, wahrend bei den niedrigeren Drucken sich uni- oder multimolekulare 
Schichten bilden. Besonders augenfilllig ist die Uberlagerung dieser beiden Effekte, 
wenn man x/m  ( x =  adsorbierte Menge, m —  Gew. des Adsorbens) ais Funktion 
von log x j mj p  auftragt. Mittels Betrachtungen iiber die Oberflachenenergie wird 
der Radius der Kapillaren errechnet; er ergibt sich zwischen den Grenzen von 15 
bis 150-10~8 cm. Die Kondensations-Druckkurve verlauft entsprechend der sta tist. 
Verteilung der Porendurchmesser. Vf. is t der Ansicht, daB eine Adsorption stets
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notwendigerweise der Porenkoudensation vorangehen muB. (Proc. National Acad. 
Sc. Washington. 12. 295—99. California, Univ.) F RANKENBURGER.

B. Anorganische Cliemie.
Robert Schwarz, Das Siliciumdioxyd und seine Hydrate. Vf. stellte gut definierte 

Kiesdsdurehydrałe her, indem er nicht von gefallten Gelen, sondern von festen, krystalli- 
sierten Alkalisilicaten ausging, die durch starkę Sauren zers. wurden. Es entstehen 
pulverformige, wasserarme Prodd., die sich yon den Gelen weitgehend unterscheiden. 
Ein Teil des W. liiBt sich durch Alkohol oder Aceton entfernen. Das zuriickbleibende 
W. steht zum S i02 in stocliiometr. Verhaltnis. Entsprechend der Zus. des Silicats ent
stehen Metakieselsaure H 2Si03, Dikieselsaure H 2Si20 5, Granatsaure H 4Si30 8 oder Tri- 
siiure H 2Si30 7. Dio Verss. wurden gestiitzt durch Messung des zu jeder Temp. gehórenden 
Wasserdampfdrucks u. durch isothermalen Abbau. Die Entwasserungskurven zeigen 
boi der Zus. der betreffenden H ydrate scharfe Knickpunkte. Die Zers. der Sauren geht 
nicht allmalilich, sondern stufenweise vor sich. Die Metasaure geht bei 45° in die Di- 
saure u. in Ubereinstimmung m it der primar aus den Silicaten dargestellten Siiure 
bei 80° in die Trisaure iiber. Alle Sauren sind Pulver, nur die aus Orthosilicaten dar- 
gcstellte Orthosiiuro ist eine echte Gallerte m it 95%  u. mchr W. Ihre Entwasserung 
gibt unscharfe Bilder, aber die Existenz eines Mctasilieates ist wahrscheinlich. Durch 
Messung des Hydrolysengrades von Silicatlsgg. wurde erkannt, daB die Hydrolyse 
weitgehend, aber nicht vollstandig ist. Die Ggw. von Kieselsaureionen in diesen Lsgg. 
wurde aucli durch B. der betreffenden Ag-Silicate durch Fiillung be wiosen. Auf das 
Orthosilicat ist diese Beobachtung nicht anwendbar. (Keram. Rdsch. 34. 409— 11. 
Freiburg i. B.) S a l m a n g .

Gunnar H agg, Untersuchungen iiber Silicate. I I I .  Die Hydrolyse der Nałrium- 
silicale. (II. vgl. K. A. V e s t e r b e r g , Ztsclir. f. anorg. u. allg. Ch. 110. 48; C. 1920.
I I I .  74.) Vf. zeigt durch Best. der Hydroxylionenkonz. von Na-Silicatlsgg., sowie 
durch Messung der Gefrierpunktserniedrigung solcher Lsgg., daB die einzigen Na-Silicate, 
die in wss. Lsg. existieren, das Metasilicat N a2S i0 3 u. das Disilicat N a IIS i0 3 sind. 
Alle anderen Lsgg. enthalten, in der Reihe ihrer Aciditat aufgerechnet, Mischungen 
von x  Na2S i03 -)- V N aO II, a: Na2S i03 oder NaHSiOs +  kolloidale Kieselsaure. 
Verss. zeigen, daB bei der Hydrolyse von Na2Si0 3 nahezu ausschlieBlich H S i03~- 
Ionen entstehen, die nicht kolloidal ausfallen. Die Hydrolyse von N aH Si03 
ist gering; ob die dabei entstehende H 2Si03 kolloidal ist oder nicht, lieB 
sich n icht entscheiden. Is t H 2Si0 3 nicht kolidal, so eathalten nur die Lsgg., 
welche saurer ala 1 :2  sind, Kolloide. Is t H 2S i0 3 kolloidal, so enthalten die 
Lsgg., dio mehr alkal. ais 1 :1  sind, nur sehr geringe Blengen von Kolloiden, 
die Lsgg. zwischen 1 :1  u. 1 :2  eine etwas gróBere Menge, die m it dem Kiesel- 
siiuregehalt anstcigt, u. die Lsgg., die saurer ais 1: 2 sind, groBe Mengen von Kolloiden.
.— Die erste Dissoziationskonstante ist bei nicht kolloidaler H 2S i03 von der GroBen-
ordnung 10-9, die zweite von 10"13. Bei kolloidaler H 2Si03 bedeuten diese W erte
nur die scheinbaren Dissoziationskonstanten, die u. a. von der Lósliclikeit der Meta
kieselsaure abhangig sind. (Ztsclir. f. anorg. u. allg. Ch. 155. 21—41.) Stockholm, 
Univ.) U lm ann .

Charles A. Kraus und Earle F. Whyte, Eine Untersuchung der Oxyde ton  Kalium  
und Natrńim. Vff. untersuchen die Oxydation yon K  u. Na  in fl. HN3, indem durch 
dio Lsg. ein Stroni von 0 2 geleitet wurde. Das Vol. des absorbierten 0 2 wurde ge- 
messen u. das Gewicht der Reaktionsprodd. bestimmt. Der Endpunkt der Rk. wurde 
durch das Verschwinden der blauen Farbę der Lsg. angezeigt, welche charakterist. 
fiir die Lsg. der Metalle ist. H interher wurde noch 0 2 in die Lsg. geleitet, bis keine 
Absorption mehr stattfand. Die Unters. ergab, daB bei langsamer Osydation von K
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in fl. NH 3 zuerst KOH u. K N H , gebildet wird. Bei weiterer Oxydation liefert K N H 2 
KOH u. K N 0 2. Bei der schnellen Oxydation von K  in fl. N H 3 entsteht zuerst / f 20 2, 
das weiter zu K„Oi oxydiert wird. Das in der L iteratur hiiufig angegebene K 20 3 ent- 
stand in fl. NH 3 nicht. Die langsame Oxydation von Na in fl. NH 3 entspricht ganz 
der des K. Bei der schnellen Oxydation von Na entsteht N a20 2 u. auch kein N a20 3. — 
Vff. untersuchen ferner die Dissoziation von K 20 4 bei hohcren Tcinpp. Im  Vakuum 
beginnt die Dissoziation bei 300°. Bei Beriihrung m it Glas wird ais Endprod. der 
Dissoziation K 20  gefunden. Im  AluminiumgefiiB entspricht das Endprod. dagegen 
der Formel K 20 3. Die Dissoziation is t reversibel, aber die Drucko schcinen von dem 
0 2-Gehalt der festen Phase abzuhangen. — Bei Ggw. von Feuchtigkeit gibt K 20 4 
schon zwischen 100 u. 200° 0 2 ab. U nter diesen Bedingungen ist die Zers. irrcversibel. 
(Journ. Americ. Chem. Soc. 48. 1781— 90. Proyidence [R. I.].) JOSEPHY.

Peter P. Budników, Eine mikrochemische Untersuchung des Gipses. (Vgl. Tonind.- 
Ztg. 50. 99. 123; C. 1926. I. 2034.) Betrachtungen zu Mikrophotographien von Gips 
verschiedener B. u. unter verschiedenen Bedingungen. (Ztschr. f. anorg .u. allg. Ch. 
155. 141—43. Charków, Technolog. Inst.) U l m a n n .

Genske Takahashi, Das Gleichgeicicht zwischen Austenit und den Kohlenoxyden. 
Vf. lieB bei verschiedenen Tempp. ein Gemenge von CO u. C'02 auf Austenit wirken 
u. stellte bezuglich der entstehenden Gleichgewichte folgendes fest: Der C-Gehalt 
des Austenits verm indert sich in einem Gemisch von gegebener C 0/C 02-Konz. m it 
steigender Temp. Ebenso steigt m it zunehmender Temp. der CO-Gehalt der Gas- 
misehung gegeniiber einem Austenit m it konstantem  C-Gehalt. F iigt man bei kon- 
stanter Temp. dem Gleichgewicht CO zu, so steigt der C-Gehalt des Austenits bis zur 
Aussclieidung von Fe3C. Der CO-Gehalt des Gases im Gleichgewicht m it Austenit 
u. Cementit steigt m it zunehmender Temp. Befindct sich jedoch an Stelle des FeaC 
gewohnliehes a-Fe, so t r i t t  naturgemaB eine Verringerung von CO ein. Besteht schlieBlich 
der feste Korper aus Austenit u. FeO, so t r i t t  m it zunehmender Temp. eine Abnahme 
des Austenit-C-Gehaltes u. Zunahme an CO ein. (The Science Reports of the Tóhoku 
Imp. Univ. 15. 157—75. Sendai [Japan].) L u d e r .

Julius Meyer und Walter Gulbins, tiber die Autoxydation des Manganhydroxyds. 
(Vgl. M e y e r  u. N e r l i c h ,  Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 116. 117; C. 1921. I I I .  932.) 
Vff. untersuchen die Autoxydation der Lsgg. von kolloidalem Manganohydroxyd, 
Mn(OH)2, die sich in Ggw. von Schutzkolloiden, z. B. Gelatine, von einiger Bestandig- 
keit erhalten lassen. Bei der Autoxydation durch L uft in alkal. oder ammoniakal. 
Lsg. lieB sich nur kolloidales J/m20 3 ais Oxydationsprod. feststellen. Oxydation in 
alkal. Lsg. m it H 20 2 geht nicht einmal so weit, geschweige denn bis M n02. Zum Ver- 
gleich stellen Vff. ein kolloidalc Lsg. durch Ilydrolyse unter Gelatinezusatz von Kalium- 
manganieyanid, K 3[Mn(CN)0] her, hier ist von vornherein das Mn ais Mn111 vorhanden. 
Wie zu erwarten, wurde fast absolut reines Mn(OH)3 oder Mn20 3-aq erhalten. Verss. 
iiber die Abhangigkeit der Autoxydation von der Zeit zeigten, daB nach ca. fiinf- 
tagiger Oxydationszeit vollstandige Oxydation u. zwar zu Mn20 3 erreicht ist, welcher 
Zustand sich weiterhin nicht merklich andert. Auf Grund ihrer Befunde schlieBen 
Vff„ daB ófters beschriebene kolloidale, angeblich M n02-Lsgg. gar nicht solche sind. 
Verss. zeigten auch, daB die kołloidałen M n 0 2-Lsgg. nach E. J .  WiTZEMANN (Journ. 
Americ. Chem. Soc. 37. 1079; C. 1915. I I . 312) kaum Anspruch auf diese Bezeiehnung 
haben. Zur Annahme des Vorlicgens von kolloidalem Mn20 3 bei ahnlichen Verss. 
'»'ie die der Vff. kom m t auch A n a r g y r o s  (C. r. d. l’Acad. des sciences 181. 419;
C. 1926. I. 603). (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 155. 66—72. Breslau, Univ.) U lm ann .

Julius Meyer und Erich Kasper, tjber Yerbindungen der Uransaure m it Schuefel- 
und mit Selensaure. Die Verss. der Vff. bezwecken die Verbb. zwischen Uran- u. Selen- 
saure naher zu untersuchen u. ihren komplexen Charakter nachzuweisen. W eiter 
untersuchen Vff. die Verbb. zwischen Uran- u. Schwefelsaure u. stellen einige Salze
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der Verbb. der drei Komponentcn her. — Selensaure-Uransaure, H 2[U 03(Se04)]-2 H 20 . 
Durch Konzentrieren der wss. Lsg. von 32 g U 0 2(N 0 3)2 u. 10 g H 2Se04 im Vakuum, 
Verd. m it W. u. Wiedereindampfen bis zur Entfernung der H N 0 3. E rstarrt zu einer 
gelblich-griinlichen, mikrokrystallinen Masse. Ausbeute 60°/0. In  W. n. A. 11., in A. 
unl. Bei 14-std. Elektrolyse einer konz. Lsg. in einem kleinen Uberfiihrungsapp. war 
nicht nur die H 2Se04, sondern aueh die H 2U 0 4 zur Anodę gewandert. Beide Siiuren 
miissen daher ais komplexes Anion yorhanden sein. In  verd. Lsgg. dagegen wandert 
das U  zur K athode; es ist in wss. Lsg. eine Umwandlung in Uranylselenat anzunehmen, 
weil die Annalime das Auftreten von freier H 2U 0 4 die Wanderung des U  zur Kathode 
nicht erklaren konnte: H 2[U03(Sc04)]-2 H 20  U 0 2-Se04 -f- 3 H aO. Der unter -
suchten Verb. laBt sich aueh die Formel H 6[U06(Se04)] zuerteilen u. sie so von der 
Grenzsaure H 0[UO8] ableiten. — 2-Sdensdure-Urąnsaure, H 6[U 04(Se04)2]-2 H 20. 
Durch Einengcn von 32 g U 0 2(N 0 3)2 u. 15 g H 2Se04, in etwas W. gelost, im Vakuum. 
Im  Aussehen u. in den Eigensehaften entsprieht die Verb. der vorigen Saure. tlber- 
fiihrungsvcrss. zeigten, daB wiederum eine komplexe Saure vorlag; in der Anodenfl. 
schied sie sich in gelbliehgriinen Krystallen m it 6 H 20  ab. — 3-Selensaure-2-Uransaure, 
H e[U 02(U 04)(Se04)3] -7 H 20 . Aus 32 g U 0 2(N 0 3)2 u. 20 g H 2Se04 im Vakuum; lange 
feine Nadeln, von gleiehen Eigensehaften wie die beiden anderen Siiuren. Uberfuhrungs- 
T e r s s .  wiesen wieder auf einen Komplex hin; die im Anodenraum sich bildenden 
Krystalle besafien 18 H 20 . Fiir eine Verb. von H 2U 0 4 u. H 2S e04 im Verhaltnis 2: 3 
gibt S e n d t e r  ( L ie b ig s  Ann. 195. 329) 12 H 20  an, fiir eine Verb. 1 :2 1 8  H 20 . Die 
drei von Vff. erhaltenen Sauren gleiehen in ihrem Verh. den Heteropolysauren; so 
konnen sie aueh aus alkoh. Lsg. durch A. ais Ol gefallt werden, das bei — 10° zum Er- 
starren zu bringen ist.

Die den Selen-Uransauren entsprechenden Schwefel-Uransauren sind schon be- 
kannt: H 0rTJOc(SO4)], H6[U04(S04)2] u. H 6LU02(U 04)(S04)3]-3  H 20 . (Vgl. S c h u l t z - 
S e l l a c k , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 4. 332 u. W y r o u b o w , Buli. Soc. franę. Minóral 32 . 
340; C. 1910. I. 508.) GroBere Komplexe gelang es Vff. nicht zu erhalten.

Eine wesentliche Stutze fiir die Annahme der komplexen S truktur der beschriebenen 
sauren Verbb. liefern die dazugehórigen Salze. — K H lU O ^SeO ^]-! H20 . Durch 
Losen von l g  H 2[TJ03(Se04)]-2 H 20  u. 1,8 g K 2Se04 in wenig W. u. Erhitzen auf 
100°. Ausbeute 20% . In  W. wl. gelbbraunes Pulver. — iV//4-//[I703(iS'e04)]-<3 H 20. 
Beim Behandeln von H 2[U 03(Se04)]-2 HaO unter A. m it troekenem NH 3 (Eiskiihlung), 
tiefgelb, in W. wl. — K 2Hi [UOi(SeOi )2] - l  H20 . Beim Eindunsten einer Lsg.von
2 g K 2Se04, 1,5 g H 2Se04, u . 4 g  U 0 2(N 03)2, gelbgriine K rjTstalle, in W. u. 
A. 1. Ubcrfuhrungsverss. erwiesen, daB ein Komplexsalz vorlag, doch ist die 
Komplexbindung nur schwach. — K 2[U02(S e0 J2]-I  H 20 . Durch Ansiiuern einer 
Lsg. von 1 g K 2Se04 u. 3 g K 2H 4[U 04(Sc04)a] - 1 H 20  oder 6-std. Erhitzen der Lsg. 
auf 80°, hellgelbe Krystalle, in W. 11. — A'2/ /4[?704(Se04)2]-3  H„0. Durch langeres 
Erhitzen auf 80—90° einer Lsg. von 3 g H 2|TJ03(Se04)]-2 H 20  u. 3,5 g K 2S e04, gelbe 
Krystalle u. Mk„ in W. wl. — K J I^ U O ^ U O ^ S e O ^ ] -1 H 20. Durch Eindunsten 
im H 2S 04-Exsiccator einer Lsg. von 3,2 g K 2U 0 4 in 10 g H 2Se04, gelbe dicke Stabchen. 
Ausbeute 30%. — N a J I 2[U03[Se0i )3- l  H 20 . Beim Ansauem m it H ,S e0 4 u. Ein- 
ongen einer Lsg. von 5,5 g H 2[U 03(Se04)]-2 H 20  u. 8 g N a2Se04 in wenig W. Aus 
der sich bildenden dligen FI. lassen sich lange gelbe K rystalle erhalten, in W. 11. Aus- 
beuto 60%. — Wird dieses Salz unter A. m it X H 3-Gas behandelt, so geht- es in ein 
orangegelbes Pulver iiber; in W. wl., hierbei zerfallt es unter Hydrolyse u. Abscheidung 
eines feinen Nd.: !Ya4(AT/ / 4)2[f703(5eO4)3]- i0  / / 20. Ausbeute quantitativ . — A'2i74- 
[UOi(SeOi )2]-2 H20 . Beim Einengcn einer Lsg. von 2,5 g K 2S 0 4 u. 6,5 g H 2S 04- 
Uransiiure in wenig W., griinfluoreszierende Krystalle, in W. 11. Ausbeute 50% . — 
K7/5[Ł/04(<S'04)2). Beim Lósen von 5 g K 2U 0 4 in 7 g H 2S 04 u. Eindunsten im  Ex- 
siecfttor, schwtwh grunlichgelbe Krystalle, in W. 11. Ausbeute 30% . — (Ari / 4)i
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.ff2[E704(£ 0 4)2]-3 H 20. Beiin Behandeln von 2 g H 6[U 04(S 04)2]- 6 H 20  unter trockenem
A. m it N H 3-Gas, gelbo Krystalle u. Mk., in  W. wl., jedoch sclieidct sich aus der Lsg. 
allmiihlick ein feiner Nd. ab. Ausbeute quantitativ . Ein K-NH4-Salz gelang es nicht 
zu erhalten. — i f 4H2[Z703(5 0 4)3]-6 H 20. 10 g U 0 2(N 0 3)2 werden m it konz. H 2SO, 
abgeraucht u. in einer wss. Lsg. von 10 g K 2S 0 4 gelóst. Naeh Ansauern m it I I2SO, 
u. Einengen auf dem Wasserbade krystallisiert das Salz in Nadeln yon griiner Fluor - 
escenz, in W. 11. Ausbeute 40°/0. t)berfuhrungsverss. erwiesen die komplexe S truktur 
des Salzes. — W ird dieses Salz unter trockenem A. m it NH3-Gas behandelt, so ent- 
s teh t ein hellgelbes Pulver u. Mk., in W. wl., woraus sich ein feiner Nd. ausscheidet: 
{Arfl'4)2Z 4[i703(/S04)3]. Ais Stammsaure aller dieser komplexen Verbb. darf wohl 
die hypothet. Uransaure: H6[U06] betrachtet werden. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 
155. 49—65.) U l m a n n .

Julius Meyer und Kurt Grohler, Polyhydrosulfałe und -selenate. (Vgl. yorst. 
Ref. u ..M e y e r , D ir s k a  u. C l e m e n s , Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 139. 333; C. 1925.
I. 29.) Auf Grund komploxchem. tlberlegungen gelingt es Vff. die Besetzung der 
Stellen auBerhalb von umfangreichen Komplexkationen m it Hydrosulfat- oder Hydro- 
selenatreaten, dureh Einwirkenlassen yon konz. H 2S 0 4 oder H 2Se04 auf z. B. die 
entsprechenden Chloride in  der K alte u. Fallen m it absol. A. bei sorgfaltiger Fern- 
haltung von W., durchzufiihren. Dureh Festlegung der Bedingungen, unter denen 
die Sulfathydrosulfate oder gemischtsauren Salze u. die entsprechenden Selenate 
sich in n. oder saure, u. diese dann wieder zuriick in  gemischtsaure ver\vandeln lassen, 
je nachdem man Saure von geringerer oder starkerer Konz. zur Anwendung brachte, 
war es móglich, die genetischen Beziehungen zwischen den n. u. sauren Salzen auf- 
zudecken. Zu den crsten Verss. diente das Triathylendiaminsalz des Co:

m it 20%iger H2S04
[Co en3](S04H )3 —  [Co en3](S 04)(S04H)

mit konz. H 2S04

[Co en3](S04)(S04H) ^ = = = = = ± 1  [Co en3](S04)3
mit 2o°/olger II,S04

Die entsprechenden Selenate lassen sich dureh das gleiche Schema zueinander 
in Beziehung setzen, wie auch ihre Darst. auf ahnliche Weise gelingt. Das Trienkobalti- 
trihydroselenat wurde dureh mehrstiindiges inniges Verreiben yon Trienkobaltiohlorid 
mit konz. H ,S e0 4 (Kaltemischung) gewonnen. In  ahnlicher A rt wie bei den Hexamin- 
salzen, yerlaufen die Umsetzungen bei don Monacidopentaminkobaltisalzen. Vf. ver- 
anschaulichen die gefundenen Beziehungen dureh folgendes Schema:

mit konz. 11,80, + Hs0 mit konz. H,S04
|-----------------------[(NH3)5CoCl]2(S04)(S04H )2 -------------------------- 1

[(NH3)6CoCl]Cl2 m it) H,o [(NH3)5CoCl](S04H )2
Y X

[(NH3)5CoCl]S04
mit Terd. H ,S04 mit konz. H,S04

Die Hydrosulfat- oder Hydroselenatreste lassen sich aber auch zur innerkomplexen 
Besetzung yerwenden; so bildet sich aus Chlornitrotetramminkobaltichlorid u. konz. 
H 2Se04 ein Salz der Zus. [(NH3)4Co(Se04H)2]2Se04-H 20 . — Auf Grund der Kenntnis 
der sauren u. gemischtsauren Sulfate u. Selenate ist es Vff. moglich nachzuweisen, 
daB die von S. M. JoRG EN SEN (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 7. 291) erhaltene Verb. 
[(NH3)4Co(H20 )(N 0 2)]C12 diese K onstitution besitzt, entgegen der Annahme von
A. W e r n e r  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 40. 4128; C. 1907. II . 1898), daB ein Esohydrat 
[(NH3)4CoC1(N02)]C1-H20  yorliige. Es gelang unter bestimm ten Bedingungen die 
Salze [(NH3)4Co(H20 )(N 0 2)](S04H )2 u .  [(NH3)4Co(H20)(S 0 4)]2S 0 4-2 C2H5OH z u  er- 
halten, dereń Bildungsweise nur bei Annahme der Formulierung von JoRG EN SEN 
verstandlich erseheint. — Was die raumliche Anordnung der untersuchten Komplese
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:s:\fUh, w  whlteHen VII, am  iłem Verh. der ver«cbi'edc-ncn Verbb., <JLaD mit groCer 
WsiłiiwktfaMiMu&t SO , «/ CJ im ChJoroltrocblorid u, XO, u. HtO im Aąuonitrochlorid

j/i tmjs-fftftJIwifc hefinden ,...Von den von Vff. erhaltenen Salzen utellen [(XH3)4-
<>/(;;<)</U/Jj jJi ztJf '  i l i tQ u. f<NHjs)4Co(H40){8e04)]tS 0 4• 4 HjO einen interessanten 

v w j IsmiSAtfanumiWirUi var, der sich an c-inen analogen von J .  M e y e r  u .  H .  M o l -  

U%KHA*:ki& <%W:hr. i. znani, u, allg, Ch. 118, 24; C. 1921. III . 1063) bei einem Pent- 
beęfawbteteo Jm tm M fA i »nssehlh&t; dag Sidfatogelenat u. Selenatosulfat 

ż h w la  i k h  weftf&gh&ui.
V « r  # « « h s t  <: i 1, TryiJthyUri/li/numinbjIjaltilrihydrosulfal, [Co en3](S 04H)3; aus 

TriKt>kłA&-huM(/ritl n, konz. oder aug dem Sulfathydrosulfat, feine hellgelbe
K ry s ta lit — TruilhyUruluj.rii.mink/jbaltuiulfalhydro8vlJal-Hemihydrat, [Co en3](S04)- 

{)'(),OH/ );  Min<!*«> Trientrihydrogulfat durch Behandlung m it 2 0 % H 2S 0 4, hell- 
g<;/b, TrlUhyUnkffjaUifiulJat, [Cocn3]3(S 0 4)3>4 H 40 ;  durch Aufldsen von Trien- 
kof/sitisulfathydrogulfat in W. u, K&llen mit A., gclbes Krystallpulver, in W . 11. — 
TrifithyUiulioirwinkohidlilńhyilroHderi/it, [Co en3](6e04H )3; aus Trienkobaltichlorid u. 
uiiwAiii& iiyw MtHis04, fiuII), —  TriftlhyUridiarnminkoballiselenathydrosdenat, [Co en3] • 
OV04)(l‘<04) f ) '11*0; aiih Trlentrlhydrogelenat u. ca. 20°/oig. H 2Se04, hellgclb. — 
TrifUhyUiuMiimiidnlajballMeiuitintyjwhydrat, [Coen3]2(Se04)J -H 20 ;  durch Auflósen von 
TtU<nińhydrmi'i»ml in k. W., u. Filllcn m it A., gclb. — Chlorpenlamminkoballidihydro- 
isi/lfut, j(Nn.,)eC<)Cl](fj04ll )t , ftim Chlorpentumminkobaltichlorid u. konz. H 2S 0 4, rot- 
yiolel.te Krygtalle, in w. W. wl., beim Uinkryglallisieren aus W. bildet sich das n. Sulfat 
|(N H 3)/'oC l]8Q4, A. liKNJlATH (ZUohr, f. anorg, u. allg. Ch. 151. 343; C. 1926. I. 
2<i61) beschrolbfc ein kilu ren Hulfnt der Formel [(NH3)6CoCl](S04-H 2S 0 4), welches m it 
iłem Diliydronulfat der Vff. ident. noin diirfte. — Nitroaquolelramminkoballidihydro- 
auljat, [(NITj)4C o(II,0 )(N 0 ,)]-(S 0 411)2; durch Losen von Chlornitrotetramminkobalti- 
ehlorld in konz. H 2H04 in Killtemineluing u. sofortiges Pallen m it wasserfreiem A., 
ro t; golu* in whm. I.hj/. riiHch in das n. Sulfat [(NH3)4Co(H20 )(N 0 2)]S04 iiber, welches, 
dn ab in W. wl. ist, ftimfiUlt. Heim Bchandeln m it konz. HCl bildet sich dns Chlornitro- 
ohlorid 7,ur(iolc. — Nitr(!aquntclramminkobałlidihydrosdeiMt, [(NH3)4Co(H20 )(N 0 2)]- 
(H«<)4II)a; iuih OhlornitrotetrSfhminkobftltichlorid u. konz. H 2SeO.„ rotgelb. — Nilro- 
aqmMramminkob(iUUdenat, [(NH|)4Co(HaO)(N02)]Se04; durch Umkrystallisieren des 
Dihydronelonatg mm h. W., gelb. — DihydnmlcnalotetramminkobaUisdenat, [(NH3)4- 
(,,o(Sa04l l ) a]So04-4 JI„O; aim Chlorónitrotetramminkobalticlilorid u. konz. H 2S e04, 
vlo|ette Krygtftllo. fiU' dio Konst, dos Salzes spricht die Moglichkeit einer „fraktio- 
nierten KiUlung" der l l aSo04 durch BaCl2. Aus der Lsg. wird erst ein Mol. H 2S e04 
goWIlt u, nnoh milfligom Erwllrpen, wodureh der Kern zerstórt wird, zwei weitere. — 
Selen(itoaquotetramini))kobaltiiielenal, [(NM3)4Co(H20)(S c0 4)]2S c04; durch Einw. von 
hulbkonz, HitS©p1 auf Ohlornitrotetramminkobaltichlorid, dunkelkirschrot bis violett, 
!u W, II., bolm Koehen Zeru. • Sdcnatoaqtiotetramviinkobaltihydro$Ęenat, [(NH3)4- 
Co(IIaO)(So01)]So04l l ; beim Behnndcln des n. Selenatoselenat m it konz. H 2Se04. 
wird dtiroh UinkrystalliHicron niw W. wioder zuriickverwandelt. — Sdenatoaquotetr- 
amminkolmltkhlorid, [(NHa)4Co(HaO)(SeÓ4)]Cl; durch gelindes Erwarmen des Selenato- 
nohmaU m it hdlbkonz. HCl, violctt, in W. II. BaClj gibt erst nach einiger Zeit einen 
Nd. von BftSo04, bolm Erlutzon sofort. — SelenatoaquotetramminkobaliisulJat, [(NH3)4- 
Co(H#0)(So04)]aS 04• 4 l l80 ;  durch Umsotzung von Selenatoclilorid m it Ag2S 0 4, 
klrnolm>U> bis vlolctto feine ICrystallnndoln. BaCI., fiillt erst nur B aS 04, nach Auf- 
koolion der Lsg, wird BaSo04 »bgesohieden. — SiilJaloaquotetramvunkobaltisidJalr 
[(N łIa)iCo(H4O)(SO4)]aS04 ; eine Lsg. des Chloronitroililorides in konz. H 2S 0 4 wurde 
golindo erwfirmt, wobei dns ReaktionsgefilB zur Entfernung der N 0 2-Dampfe gut zu 
orwiinnon ist, u. nnoh dem Abkilhlon mit A. gefiillt: [(XH3),Co(H20 )(S 0 4)]2S 0 4-
2 (\H jO H . Dns Alkoholat yorliert beim Erhitzen auf SO" den A. u. gelit hernach 
beim lilngeren Uogen nn der Luft in ein Sal?, mit 4 H20  iiber. Fallungsverśs. m it
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BaCl2 ergaben, daB der ionogen u. der komplex gebundene S 04-Rest nicht gleieli- 
zeitig reagicren. — SulfaloaąuotetramminkobaMchlorid, [(NH3)4'Co(H20)(S0.j)]C1 ; aus 
dem Sulfatosulfat u. halbkonz. HC1, rotviolett, in W. 11. — Sułfatoaguotetrammin- 
kobaltiselenat, [(NH3)4Co(H20 )(S 0 4)]2Se04-4 H „ 0 ; durch Umsetzung von Sulfato- 
chlorid m it Ag2Se04, kirschrote bis violettc Krystallnadeln. BaCU ftillt crst B aSe04 
u. nach Aufkochen der Lsg. B aS04. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 155. 91— 111. 
Breslau, Univ.) ULMANN.

D. Organische Chemie.
Walter Hlickel, Konfigurationsanderungen bei Substitution&reaktionen. Eine aus- 

fiihrliche stereochem. Studie unter Beriicksichtigung besonders der ncucrcn Literatur 
zeigt, daB Konfigurationsanderungen nicht nur bei Substitutionen am asymm. C-Atom, 
sondern auch bei solchen an anderer Stelle des Mol. in zahlreichen Fallen vorkommen. 
Die bisherigen Erfahrungen erstrecken sich besonders auf Verbb. m it der Gruppierung 
*

CH-C: O. Hier ist wahrseheinlich intermediare Enolisicrung unter B. einer Doppel- 
bindung am asymm. C-Atom die Ursache. Ferner erfolgt bei cis-trans-Isomeren m it 
Doppelbindung relatiy leicht der Ubergang von einer Atomgruppierung in die andere, u. 
zwar ist hier die Ggw. eines H  nicht erforderlich. In solchen Fallen muB man die Iikk. 
sorgfaltig auswahlen, weńn die Konfiguration erhalten bleiben soli. Eine ganz andere

*
Gruppe von Umlagerungen betrifft die Hydrolyśe von Verbb. m it C—O-Bindung. 
Hierhin gehfirt die Verseifung von Estern opt.-akt. Alkohole u. die Spaltung der cycl. 
Halbacetale in der Zuckergruppc. Doch bleibt in letzteren Fallen das asymm. C-Atom 
nur scheinbar unberiihrt. Zahlreiche weitere Beispiele von Konfigurationsanderungen 
kónnen bisher in keinen Zusammenhang gebracht werden. (Ztschr. f. angcw. Ch. 39. 
842—51. Gottingen, Univ.) LiNDENBAUM.

Marcel Bouis, Synthese von Allenkohlenwassersloffen. (Vgl. C. r. d. 1’Aead. des 
sciences 182. 788; C. 1926. I. 3393.) Nach dem 1. c. angegebenen Verf. wurden einige 
weitere AlkylaUene von den entsprechenden Yinylalkylcarbinolen, R ,CH(OH)-CH: CH,, 
aus dargestellt. Aueh die ais Zwisehenprodd. auftretenden fi-A Ikylallylalkoholn, 
R -C H : CH-CH2(OH), lassen sich so vorteilhaft gewinnen. Die Ausbeuten an Alkyl- 
allenen aus den Ausgangscarbinolen betragen mindestens 40%  • — PropytaUen oder 
Hexctdien-(1,2), C ,H ,-C H : C :C H 2, Kp. 78—79°, D .17 0,7198, nw, ł =  1,4298. — Butyli 
allen oder Hepladien-(1,2), C4H9-CH: C: CH2, Kp. 105—106°, I) . 18 0,7300, nDw =
1,4322. — Die Bromide R -C H : CH -CH ,Br u. Allene R -C H ; Cs CH , m it C6, Ce u. C7 
weisen folgende Exaltationen der Mol.-Eefr. auf: 0,73, 0,86 u. 0,94 bezw. 0,38, 0,49 
u. 0,56. (C. r. d. 1’Acad. des science# 183. 133—34.) L in d k n b au m .

Charles P rśvost. O U r e in  neue« E ry lh ril.  (Vgl. 8 . 876.) Vf. h a t versucht, die 
1-e. beschriebenen cis- u. trans-Glykole C H ^O H )-C H : CH-CH(OH)-CH, in (lic ent- 
sprechenden E rythrite , CH*( OH) • CH(OH) • CH(OH) • CH (OH) - CH;,, fibm u/Obren. Kr 
ist nur vom trans-Glykol aus zurn Ziel gelangt, weil von dem Isołgeren vm wenig 
Materiał zur Verffigung stand. —  An die Glykole wird in A . B r  addiert, Die Bram-  
hydrine, CHj(OH)-CHBr - CH Br-CH( OH )-C H ,, welche sich weder desst, n m h  Itry stalli- 
sieren lassen, werden rnit festem KOH in A . behandeli, Dabet m cultierai die &,-Dv>xyde 
der Formel CH, • CH- CH - CH • CH, rnit mSfiiger Ausbenfe. Das au# dem d#-Q lykol 

- O -  O -
wurde nur unrein erhalten (Kp. gegen 1506). fJas atis detn trn m -(ś ly k o l fe t  eitut tui- 
genehm riechende FI., K p ^  146—147®, TJ.174 1,OSI 25, 1,4B82, f, in W ,, A„ k .
Es wird I&ngere Zeit mit W. gekocht ti. die 1*.%. im Vakmttn eMJgeetigt. Das hhńar- 
bk-ibende, znnżehst sirupfee Rryfhńt fsryslttlIfeiert fifcer UtHOt itr) V»ktmm Utilwefee. 
nach emigren -Tagen. Die abgeaaugten Krystalte werden durch frzidionterte KtysteJli-*
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■sation aus verschiedenen Gemischen gereinigt. F. 109,5—110° (korr.) zu sehr viscoser 
FI., stark  siiB, nicht bitter, 1. in W., A., Pyridin, weniger in Eg., unl. in A., Toluol, 
CC14, nicht zerflieBlich. Vf. halt eine der beiden folgenden Konfigurationsformeln 
fur walirsclieinlich:

OH OH OH OH OH H
CH2(O H )-C ------C----- Ć - C H 3 CH2(O H )-Ć ---- 6 ------Ć - C H 3

i i i  i i i
II  H  H H  H  OH

(C. r. d . l’Acad. des sciences 183. 134— 36.) L in d e n b a u m .
Josś Sevilla, Alypinchlorhydral. (Beitrag zum Studium desselben.) Angaben iiber 

Konst. u. Darst. des Alypins u. seines Chlorhydrats sowie iiber dessen Eigenschaften. 
F. 168— 169°, die schon vor dem F. auftretende leichte Gelbfarbung yertieft sich bei 
weiterem Erhitzen u. geht in Braun iiber unter Zers.; D .16 1,0687 (pyknometr. in 
Kerosin), n —  1,5224. Beschrieben werden Rkk. m it K J , K 2Cr20 7, HgCl2, Pikrin- 
saure,AuCl3, PtCl4, Sulfomolybdansaurereagens von S an ch e z , Br-W., N e s s l e r s  Reagens, 
A g N 0 3, KCrOj, N a 2B 40 7BoucHARD ATs, Me y e r s , D r a g e n d o r f f s  Reagenzion, Alkalien, 
N H3, K 4Fe(CN)6-f-H 2S 0 4, NH4-Salz der m-Diaminobenzoesaure, B. von Benzoe- 
saureeatern bci Erwarmen m it Alkoholen u. H 2S 0 4, Verh. gegen K M n04. Die thera- 
peut. Anwendung, Vorziige gegenuber Cocain u. Stovain, Sterilisationsmóglichkeit 
werden besprochen. Bzgl. der Giftwrkg. an Hunden angestcllte Verss. ergaben todliclie 
Dosis 0,07 g pro kg, tox. Dosis 0,01 g pro kg. Fiir die m i k r o c h e m .  P r i i f u n g  
werden das Chlorhydrat selbst, das Jodid, P ikrat, Dichromat, Pikrolonat beschrieben.
— Ferner wird die S p a 11 u n  g m it H 2S 04 eingehend beschrieben u. erórtert. Die 
nach Zusatz von W. von der ausgescliiedenen Benzoesaure abfiltrierte FI. gibt Nd. 
m it Phenylhydrazin, Liebensche u. Legalsche Rk., Fallungen m it Molybdansaure- 
reagens, Br-W. u. Bouchardatschem Reagens. Zur Erklarung der ersten Rkk. scheint 
Vf. am wahrscheinlichsten die Annahme, daB das prim ar gebildete Tetramethyldiamino- 
isopentanol, (CH3)2N -CH 2-C(0H)(C2H 5)-CH2-N(CH3)2, in  Tetrametliyldiaminopropanon, 
(CH3)2N-CH 2-C0-CH 2'N(CH3)2 u. C2H 6 zerfallt. — Fiir die Dosierung ist vorheriges 
Trockncn im Trockenschrank erforderlich. Da die urspriinglich neutralen Lsgg. m it 
der Zeit sauer werden, sollen sie friscli bereitet sein. Zur Unterschcidung von anderen 
lokalanasthet. Mitteln dienen zweckmaBig die Rkk. m it K J  u. K 2Cr20 7, von Cocain 
u. Stovain auch Br-W., von jenem auch das Fehlen des Benzoesaureestergcruches bei 
Erwarmen m it H 2S 04, von Novocain die Diazotierbarkeit des letzten, von Stoyain 
auch der bei Erwarmen von diesem m it NaOH auftretende Geruch. Zur quantitativen 
Best. ist auBer Best. des N  die Rk. m it Br-W. am geeignetsten. (Anales Asoc. Quim. 
Argentina 13. 282—91. 357— 74. 1925. 14. 5— 38. 1926. Buenos Aires, C&tedra de 
Quim. analyt. de medicamentos.) S p ie g e l.

F. R asch ig  und W . P rah l, Die Konstitution der Aldehyd- und Ketónbisidfite. 
Bis vor ca. 25 Jahrcn faBte man das Fonnaldehydbisulfit (I) ais Salz der Oxymethan- 
sidfonsaure (II.) auf, bis G l im m  (Diss., Freiburg [1902]) darauf hinwies, daB das von 
M u l l e r  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 6 . 1031 [1873]) zuerst erhaltene u. von ihm nach- 
gcpriifte SulfurTerungsprod. des CH3OH Salze bildet, welche im Gegensatz zu I  hochst 
bestandig sind. Daraufhin sclilug K n o e v e n a g e l  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 37. 4059 
[1904]) fiir dieses Sulfurierungsprod. Formel II. u. fiir dieSaure von I  d ieE sterform ellll. 
vor. () bor (lic s ^curdcii dio Angaben von G l im m  durch R EIN K IN G , D e h n e l  u. L a b - 
HARDT (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 38. 1069 [1905]) bestatigt u. dem durch Red. von I 
entstchenden, teclm. wichtigen Formaldehydsulfoxylat ( Rongalit) die Formel IV. erteiłt. 
Gegen diese Formulierungen erhoben sich gewisse Bedcnken: Rongalit riecht stets 
nach C H j-SH  (C— S-Bindungl). I I I .  sollte zur Esterschwefelsaure V. oxydierbar sein, 
nachdcm die analoge Methylschwefelsaure (VI.) wohlbekannt ist. S ta tt dessen ist I 
n icht nur gegen Oxydationsmittel (z. B. J )  bestandig, sondern geht sogar leicht unter
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0-Verlust in  Rongalit iiber. Mit Phenol liefert I  die echte Sulfonsaure VII. Diese 
Erscheinungen veranlaBten R a s c h ig  (Schwefel- u. Stickstoffstudien 1924. 242; C. 1924.
I I . 1093) zur Aufstellung der urn H 20  armeren Formel V III. unter der Annahme, daB 
bei der Salzbildung das Metali an den C trcten wurde. Diese Formel schien gestiitzt 
durch eine bereits belcannte Verb. aus je 1 Mol. Aceton u. S 0 2. Aber diese Theorie 
h a t sich ais unrichtig erwiesen. Die Verb. Aceton-S02 ist nicht die Saure des Aceton- 
bisulfits. W ahrend Aldehyd- u. Ketonbisulfite in wss. Lsg. nur wenige Tropfen J  
verbrauchen (infolge eines geringen Gleichgewichtes zwischen den Komponenten u. 
ihrer Verb.), wird in der Verb. Aeeton-S02 bei sofortigem Titrieren fast das gesamte
S 0 2 durch J  oxydiert. Beim Stehen der Lsg. nim m t allerdings das titrierbare S 0 2 ab, 
indem nun die anfanglich vorhandene einfache Molekulverb. durch W. in die Saure 
des Acetonbisulfits ubergeht, 'zu dereń B. demnach 1 H 20  nótig ist. Aueh liefert die 
Molekiilverb. m it Na koine Na-Verb., sondern zers. sich in anderer Richtung.

Formel V III. wurde nun durch die um H 20  reichere Formel IX . ersetzt. Um 
dereń Richtiglceit zu erweisen, wurden die zum Teil bekannten Kondensationsprodd. 
untersucht, welche I  m it N H 3, N H 2OH usw. unter A ustritt von H 20  liefert: amino- 
methylschweflige Saure (X.), iminomethylschweflige Saure (XI.), hydroxylaminomethyl- 
schweflige Saure (X III.) u. hydroxyliminomethylscliiveflige Saure (XV.). W ar Formel IX . 
richtig, so muBte in diesen Verbb. eine N— S-Bindung Yorliegcn. Die Frage lieB sich 
jedoch nicht durch Spaltungsverss. entscheiden, da diese samtlich in komplizierter 
Weise verlaufen. — X I. u. X III . liefern recht bestiindige Nitrosoverbb. Um die Lage 
der NO-Gruppen festzustellen, wurden aucli die hydrazomethylschweflige Saure (XVI.) 
u. die dimethylhydrazometliylschweflige Saure (XIX .) dargestellt. Erstere gibt eine 
Diniirosoverb., letztere reagiert nicht m it H N 0 2. Daraus folgt, daB in allen Nitrosoverbb. 
der H der NH-Gruppen durch NO ersetzt ist. Sie besitzen die Formeln X II., XIV. u.
XVII. — XVI. ist wie alle D eriw . von I  in mineralsaurer Lsg. gegen J  bestandig, 
wird aber von diesem in essigsaurer Lsg. zu einer um 2 H  armeren Verb. oxydiert. 
Noch glatter bildet sich diese durch Erwiirmen von X V II. unter NO-Abspaltung, 
muB demnach azomethylschweflige Saure (XV III.) sein. An dieser Verb. lieB sich endlich 
die Frage entscheiden, ob N— S- oder N—C-Bindung vorliegt. Im  letzteren Falle muBte 
sie ais Deriv, des Azomethans wie folgt zerfallen:

XVIII. — >- S 0 3H • C lij• NH ■ N ': C H ■ SO;iH  S O Ji-C U j-N H .N K , +
OCH-SOsH — S 0 2 - f  H -CIIO  +  NH„-NH3 +  H -C 0 2H  +  S 0 2.

Diese Spaltprodd. wurden tatsachlich in fast theoret. Menge gefunden. — Bestatigt 
wird die N—C-Bindung durch das Verh. von X. gegen Acetanhydrid. Daboi wird 
samtlicher S ais S 0 2 abgespalton, u. es resultieren zwei Verbb. Die eine ist leicht isolier- 
har, besitzt sehr wahrscheinlich Formel XX. -f- 3H 20 , wurde aber auch wasserfrei 
erhalten. Die andere konnte n icht isoliert werden, wurde aber an ihren Rkk. ais Acet- 
a-minomethanolaceiat (XX I.) erkannt. — Aus diesen Verss. folgt, daB Formel IX. 
unhaltbar ist, daB I  vielmehr die Gruppe CH2(OH), direkt u. einfach an S gebunden, 
enthalt. Zu demselben R esultat fuh rt eine cinfache Uberlegung, wenn man von der 
Formel XXII. der schwefligen Saure ausgeht. In  dieser ist der am O haftende H  stark, 
der am S haftende H  fast gar n icht ionisierbar, dagegen sehr oxydabol. Je  nachdem 
nun der Formaldehyd ais CH2(OH )2 m it ersterem oder letzterem H  in X X II. reagiert, 
entst-eht Formel I II . oder II . Eine Verb. I I I .  miiBte also eine schwache, durch J  zu V. 
°xydierbare, I I . dagegen eine starkę, nicht oxydierbare Saure sein. In  W irklichkeit 
"ird die Saure von I  von J  nicht angegriffen u. ist annahernd so stark  wie HC1. X X II. 
reagiert also m it dem am S haftenden H. Daraus ware weiter zu folgem, daB alle 
Sauren mit direkt an S gebundenem II — u. nur solche — m it HCHO unter Ersatz 
dieses H durch CH2(OH) reagieren miissen, also H 2S, Sulfoxylsaure, hydroschweflige 
Saure u. Thioschwefelsaure. Diese Verbb. sind auch samtlich bekannt. Zweifel an
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der Existenz der Fonnaldehydthioschicefelsdiire haben Vff. durcli Darst. ihres Na-Salzes 
(X X III.) behoben, welches durcliaus die erwarteten Eigenschaften zeigt. Aus allem 
Gesagten ergibt sich, daB die Saure von I  ebenfalls durch Formel I I . auszudriicken ist, 
d. h. Oxymethansulfonsaure sein muB. — Der endgiiltige Beweis wurde durch Kon- 
densation von I  m it Acetessigester erbracht, welche zum Salz des Sulfomethylacetessig- 
esters (XXIV.) fuhrt. Bei der Saurcspaltung desselben entsteht die wohlbekannte 
fi-Sulfopropionsaure (XXV.), bei der Ketonspaltung die Methylalhylkelonsulfonsuure 
(XXVI.). Der Einwand, daB I erst in seine Komponenten zerfalle, dann Metliylen- 
acetessigester entstehe u. dieser Bisulfit addiere, ist gegenstandslos, da Methylenacet- 
essigester zu dieser Kondensation nicht fahig ist.

Der anscheinend unlósbare Widerspruch m it den Ergebnissen der eingangs ge- 
nannten Autoren wird dadureh beseitigt, daB nach der Vorschrift von M u l l e r  bezw. 
G l im m  iiberliaupt keine Oxy;nethansu lf o n saure entsteht, aueh wenn m an CH3OH 
bezw. (CH3)2SO., m it S 0 3 auf 100° erhitzt. K ocht man das Rk.-Prod. geniigend lange 
m it W., so findet man nur CH3OH u. H 2SO.,; koeht man weniger lange, so findet man 
Męthylschwefelsaure. Auch das Verf., nach welchem Glimm aus der Chlormethan- 
sulfonsiiure, CH2C1 • S 0 3H, zu II . gelangt sein will, konnte nach der angegebenen Arbeits- 
weise nur methylschwefelsaures K  liefern. Oberdies haben Vff. festgestellt, daB, wenn 
man im CH2C1 • S 0 3Na durch Erhitzen m it NH4OH im Rohr das Cl durch OH ersetzt, 
gleichzeitig die Sulfogruppe ais S 0 2 abspaltbar wird, daB aber letzteres zunachst in 
einer durch J  nicht oxydierbaren Form vorliegt, d. h. daB man I bezw. seine Spaltprodd. 
erhalt. SchlieBlich gelangten Vff. noch in den Besitz der Originalpraparate von G lim m  
bezw. R e i n k i n g  u . Mitarbeitern u. konnten dieselben ais methylschwefelsaures K 
bezw. Na identifizieren. — S c h r o t e r  (L i e b ig s  Ann. 418. 161; C. 1919. I II . 215) 
will aus Dimethylmethionid, einem Deriv. der Dimethylmethionsaure, (CH3)2C(S03H)2, 
u. NaOOH3 eine m it Acetonbisulfit isomere Oxyisopropylsulfonsaure ais Na-Salz er
halten haben. Vff. fanden jedoch, daB die fragliche Substanz ein CII2 melir, u. zwar 
in Form eines OCII3, enthalt, demnach das Salz der Methoxywopropylsidfcmsdure 
(XXVII.) ist. In  der T at konnte m it HCl unter Druck bei 200—230° das CH3 ab- 
gespalten u. die Oxyisopropylsulfonsaure (ident. m it der Saure des Acetonbisulfits) 
in Form ihrer Spaltprodd., Aceton u. S 0 2, naehgewiesen werden. — Die Aldehyd- u.

Ketonbisulfite enthaltcn die charakterist. Gruppe ^>C<Q<jg'^. Das OII yermindert

die Haftfestigkeit des S 03H  ebenso Wie die eines zweiten OH, eines Cl oder NH2. 
Umgekehrt wird das OH durch das S 03H beeinfluBt, indem es, was sonst nicht der 
Fali ist, leicht gegen N H 2 austauselibar wird. Auch das N H 2 macht. das S 0 3H labil. — 
Nun wird auch die Rk. von B u c h e r e r , Austausch eines Phenol-OH gegen N H 2 durch 
NHj-Bisulfit, leicht verstandlich: Rk. des Plienols in der Ketoform, Addition von 
Bisulfit, Austausch des OH gegen N H 2, Abspaltung von H 2S 0 3.

V o r  s u c li e. Best. der S 0 2 in allen Verbb. durch Kochen m it konz. HCl im 
BUNSEN-App. u. Auffangen in titrierter. seliwacli saurer J-Lsg. — Aceton nim m t genau 
1 Mol. S 0 2 auf. Aeetaldehyd (ais Paraldehyd) absorbiert S 0 2 viel langsamer. — 
Amincmełhansulfonsaure (X.) is t infolge innerer Salzbildung eine schwache Saure (das 
Na-Salz verbraucht gegen Methylorange 1 Aquiv. HCl), wahrend X I. eine starkę Siiure 
ist u. dalier bei gleiehzeitiger B. den Sauretiter herabdruekt. Daraus ergibt sich fol- 
gendes V erf.: Lsg. von oxymethansulfonsaurem Na (nach II., aus 5-n. Bisulfit u. 
-10%'g- HCHO) bei 0° m it 1 Mol. NH4OH yersetzen; wenn nach 3—4 Stdn. bei 10— 15° 
der Titcr um ea. 5%  gesunken ist, m it 10-n. H 2S 0 4 eben ansauern. Ausbeute 85—90% .— 
1 minomethansulfonsaures Kalium  (nach X I.). Man bereitet eine konz. Lsg. des K-Salzes 
von II. durch Siittigen von ca. 13-n. KOH m it S 0 2 u. Lósen des Krystallkuchens in 
1 Mol. 40°/o>g- HCHO. Dazu gibt man '/a Mol. konz. NH 4OH. — Nitrosoderiv., 
C2H.jO-N2S2K 2 (nach X II.). Aus dem vorigen m it K N 0 2 u. Essigsaure. Gibt m it sd.
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verd. H 2SO., im Vakuum N u. N20 . — Hydroxylamuwmethansulfonsaures Kalium, 
CH40 4N SK -f- H 20  (nach X III.). Aus K-Salz von II . (vgl. oben), je 1 Mol. NH 2OH, 
HC1 u. konz. KOH. Krystalle aus W. von hochstens 60°, Zers. unscharf bei 102°, 
zl. in W. (neutral). Reagiert in verd. Lsg. nicht m it KCN. Zerfallt m it sd. HC1 in S 0 2, 
N H 2OH u . HCHO, spaltet m it J  in cssigsaurer Lsg. langsam N H 2OH ab. — Niłrosoderiv., 
CH20 5N2SK2 +  H 20  (nach XIV.). Darst. wio bei X II., gegen Ende noch 1 Mol. KOH 
zugeben, d a  das OH durch die NO-Gruppe sauer geworden ist. Glasglanzende Krystalle,

II. CH2(0H )-S03H III. CH2(0 H ) .0 -S 0 2H IV. CH2(OH) ■ O • SONa 
V. CH2(0 H ) .0 .S 0 3H VI. c h 3- o - s o 3h  VII. o h - c 6h 4- c h 2. s o 3h

o  o  x - N H ,-C H j-S 0 3H
V III. h 2c = s < ó  IX. h , c = s < 6  x l  NH(CH! .S 0 3H)J

O OH OH X II. N(NO)(CH2 • SO„H)2

X IH . N H (0H )-CH 2-S03H XIV. N(NO)(OH) • CII, ■ SOaH XV. N(OH)(CH2-SOsH )2 

XVI. S 03H • CH2 • NH • NH • CH2 • S 03H XVII. S 03II • CH2 • N(NO) ■ N(NO) • CH2 • S 03H 
X VIII. S 0 3H -C H 2- N : N - C H 2-S 03H XIX. S 0 3H-CH ,-N(CH 3)-N(CH3).C H 2-S03H 

H2C - 0 - C - C H 3 X X II. XXI. CH3(O.COCH3)-NH-COCH 3

Ń N XX. O OH X X III. CH2(OH) • S • S 03Na 
CH3 • Ó—O -C H , Ć r  H XXIV. CH3 ■ CO • CH(CH, • S 0 3H) • C 02C2H 5

XXV. XXVI. XXVII.
S 03H .C H 2-CH2-C 02H CH3-C 0-C H 2-CH2.S 0 3H (CH3)2C(0CH3) .S 0 3H

neutral gegen Phenolphthalein. Methylorange wird vor Zusatz von 1 Mol. HC1 gerótet. 
Zers. sich kompliziert in saurer Lsg. — Oziminomethansulfonsaures Kalium, C2H50 7NS2K 2 
(nach XV.). Aus K-Salz von II . m it 1/2 Mol. NH 2OH, HC1 u. KOH. Krystalle aus W. 
von hochstens 60°. Verbraucht in wss. Lsg. +  Na-Acetat langsam J , reagiert nicht 
mit H N 0 2 u. KCN. — Hydrazomethansulfonsaures Kalium, C2H60 6N 2S2K 2 (nach XVI.). 
Aus K-Salz von I I .  (auf 0° gekiihlt) m it 1/2 Mol. N 2H 4-H ydrat u. K-Acetat. Aus W. 
von hoohstens 50°, b laht sich bei ca. 220° auf, zl. in W. (neutral). G ibt m it konz. KOH 
ein bas. Salz, [S 0 3K • CH2• NK—]2, m it H 2S 0 4 bei 0° ein saures Salz, C2Hv0 6N 2S2K  +  
HjO. — Mononitrosoderiv., C2H 50 7N3S2K 2 -f- H 20 . Mit 1 Mol. K N 0 2 u. Eg. in wenig W. 
bei —5°. Schwefelgelbe Krystalle aus W. von hochstens 70°, bestandig. — Dinitroso- 
dtriv., C2H 40 eN4S2K 2 (nach XVII.). Mit K N 0 2 u. H 2S 0 4 bei — 10°. Sehr unbestandig, 
spaltet m it w. W. NO ab. — Azomethansulfonsaures Kalium, C2H 40 6N 2S2K 2 (nach
XVIII.). 1 . Aus K-Salz von XVI. in wenig W. +  K-Acetat m it J .  2. Besser durcli 
Erwarmen des vorigen m it W. Schm. nicht bei 300°. Die Spaltung wurde durch Dest. 
mit verd. H 2S 0 4 ausgefuhrt. — Dimethylhydrazomdhansulfonsaures Kalium, C4H 100 6- 
N2S2K2 (nach X IX .). Aus K-Salz von II. u. Dimethylhydrazin in wenig W. bei 50°. 
Amorph, Reagiert nicht m it J  u. H N 0 2. — Verb. CeH10O2A72 +  3H 20  (XX.). Aus X. 
n. 3 Moll. sd. Acetanhydrid (8 Stdn.), dann im Vakuum dest., bis die FI. 100° zeigt, 
nńt W. durchschutteln. GroBe Krystalle, wl. in k. W. W ird von sd. Sauren ąuanti- 
tativ in NH3, Essigsaure u. HCHO gespalten. Verliert im Vakuum iiber CaCl2 oder 
durch Vakuumdest. (Kp.g 214°) das Krystallwasser, besitzt dann dic Konsistenz von 
weichem Pech, wird aus Bzl. in Krystallen erhalten, F . unscharf bei 90° nach Sinterung 
hei ca. 60°. Liefert m it W. wieder das Hydrat.

Formaldehydthioschwefelsaures Natrium, CH30 4S2N a(X X III.). 1 MoLkrystallisiertes 
Na-Tbiosulfat+ 1 Mol. HCHO-Lsg. bei —10° m it konz. HC1 versetzen, NaCl absaugen, A. 
zugeben, m it Krystallen (durch Fallung einer Probe m it A. bereitet) impfen. Krystall- 
pulver, trocken bestandig. Zerfallt in wss. Lsg. weitgehend in die Komponenten (Oxy- 
dation durch J  zu Tetrathionat), m it k. konz. HC1 in Trithioformaldehyd u. H 2S 0 4. 
Die auffallende Erscheinung, daB sich die Thioschwefelsaure in stark  saurer Lsg. eher
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mit HCHO verbindet ais in schwach saurer, ist wohl dam it zu erklaren, daB Na-Thio- 
sulfat die Formel Na - SO j(: S)-ONa, das saure Salz dagegen die Formel HS • S 0 2- ONa 
besitzt. ■— Sidfoaminmndhansulfonsaures Kalium, S 0 3K  • CH2• NH.- S 0 3K. Aus K-Salz 
von X III . u. n. K H S 0 3 bei Zimmertemp. Krystalle aus schwach alkal. W. von hochstens 
50°, wl. in W. Mit h. IIC1 spaltet die am N gebundene Sulfogruppe ais H 2S 0 4 ab. — 
Sulfohydrazomethansulfonsaures Kalium , S0 3K  • CH2 • N (S 03K) • NH • CH2 • S 03K -f- 
H 20  (?). Aus K-Salz von XIV. m it 4 Moll. n. K H S 0 3 bei Zimmertemp. in nocli un- 
aufgokliirter Bk. Aus W. von G0°, wl. in W. W ird von h. HC1 in 2 HCHO, 2 S 0 2, H 2S 04 
u. N2H 4 gespalten. — Die anderen obigen NO-Verbb. spalten m it K H S 0 3 das NO ais 
N (S03K )3 ab, indem NO dureh H  ersetzt wird. Letztere Rk. t r i t t  auch m it Al-Amalgam 
ein. — Sulfomethylacetessigester (XXIV.). Dureh 17-std. Schutteln des K-Salzes von
II. in wenig W. m it Acetessigester u. 0,1 Mol. KOH, wss. Lsg. naeh Trennung von Ol 
m it viel A. verdiinnen, Salze rach  Verruhren m it Speckstein abfiltrieren, F iltra t ein- 
engen. K-Salz, C7H jj0 6SK, krystallisiert aus. — fł-Sulfopropicmsaures Barium, 
C3H40 6S B a-J-5 H20  (naeh XXV.). Aus dem vorigen m it h. gesiitt. alkoh. KOH 
(Wasserbad, 12 Stdn.), naeh Zusatz von W. neutralisieren, oinengen, alkal. machen, 
m it BaCl2 fallen. Krystalle aus W. — Methylathylketonmlfonsaures Kalium, C4H -04SK 
(naeh XXVI.). Aus K-Salz von XXIV. m it li. verd. H 2S 04, neutralisieren, eindampfen. 
Krystalle aus A. — K-Salz C^II^O^N^SJi^ +  H 20. Aus dem vorigen m it N2H 4- 
H ydrat. Amorph. — Acetoxymethansvlfonsaures Kalium, CH2(0 -COCH3) • S 0 3K. Aus 
K-Salz von II . m it sd. Acetanhydrid. Seidige Nadeln aus viel A., F. 225—230° (Zers.), 
sil. in W. Die Haftfestigkeit der Sulfogruppe ist dureh das Acetyl erheblich gestiegen, 
so daB dic freie Siiuro anndhernd rein darstellbar ist. — Im  Original sind die Leit- 
fiihigkciten des methylschwefelsauren K  u . des K-Salzes von II . bei 25° angegeben. 
Sio weichcn nur wenig voncinander ab . — Methoxyisopropylmlfonsaures Natrium, 
C4H„04SNa (naeh X X VII.). D arst. naeh S c h r o t e r  (1. c.). Sternformige Nadeln 
oder Biattchen aus Aceton. (L ie b ig s  Ann. 448. 265— 312. L u d w ig sh afen  a . Rh.) L i .

—, Ober Umesterung beim Erhilzen von Fettsaureglyceriden m it Harzsiiuren. B ei 
der Einw. von Harzsiiuren auf Fettsiiureglyceride t r i t t  Umesterung ein, wobei sich ein 
Gleichgowicht der yersehiedenen Sauren u. Ester einstellt. (Farben-Ztg. 31.1746.) B r a .

M arthe M ontagne, Uber die E inw irkung von Organomagnesiumverbindungen a u f  
einige felte Dialkylamidc. B l a i s e  u. M o n t a g n e  (C. r. d. PAcad. des sciences 180. 
1346; C. 1925. II. 393) hatten  beim Glutarsauretetraathyldiam id gefunden, daB sich 
tlio eino Siiurcamidgruppe m it C2H5MgBr wie folgt um setzt: —CO-N(C2H5)2 y
— C(C2l f 5)2• N(C2IT5)2, u .  daB diese Rk. von starker Gasentw. begleitet ist. Vf. h a t 
daraufhin CjH^MgBr u. CH3M gJ auf N-Diathylacetamid, N-Dimethyl- u. N-Diathyl- 
butyramid oinwirken lassen. Auch in diesen Fallen treten bedeutende Mengen Gas 
auf. Dio Ausbouto an Keton (n. Rk.-Prod.) wechselt m it der N atur der Komponenten, 
ist aber schwach. Ais Hauptprodd. entstehen aus den beiden Dialkylbutyramiden 

(las Diitthylacetamid reagiert andersartig — tertiare Basen der Formel CIi3-CH2- 
N I l \  (R Alkyl des Grignardrcagens). Diese werden von Acetanhydrid 

nicht ftngcgriffcn. E rh itzt man aber ihrc Hydrochloride auf 160—200°, so erfolgt 
Zers. in Dialkylaminhydrochlorid u. ein Olefin, z. B .:

CI I3 • CII2 • CH3 • C(CH3)2 • N(C2H5)2, HC1 — y  
' NH(C,H5)», HC1 +  CH3-CH2-C H : C(CH3)2.

Die Konst. dieser KVV-stoffo wurde dureh K M n04-Oxydation u. Synthese be- 
wicHon. SohHoBlich gelang auch dio Synthese des 2 -Hethyl-2 -diathylaminopentans 
duroll IIOJfMANNnolicn Abbau des o:}or.-I)iincthylvaleramid-s, C3H ; -C(CH3)2-CONH2, iiber 
(lî n ontaproohonden Harnstoff u. nachfolgende Athylierung. — 3-Athyl-3-diathyl- 
aminohexan, 0 3H7-C(Csl l 5)i -N(CaH5)2. K p .I8 98°. Pikrat, F . 97°. Ghloroaurat, F . 124°. 
Ohlorojdatinut. F. 175°. — 2-Methyl-2-di8thylaminopentan, C3HT-C(CH3)a-N(C2H5)2, 
Kp.t40 170°, K p.j4 60°. Pikrat, F. 124°. Chloroaurat, F . 82°. Chlorapladnat, F. 207°.
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— 2-Metliyl-2-dimelhylaminopenlan, C3H 7 • C(CH3)2 • N(CH3)2, K p .760 140—142°. Pikrat, 
F. 214°. Chloroaurat, F . 103°. Chloroplatinat, Zers. oberhalb 230°. — Mit CH3J  ent- 
stehen neben obigen Basen noch Basen, die 1 C mehr enthalten, u. aus ihren Hydro- 
chloriden erhalt man Olefine m it C7. Ihre B. seheint durch die Ggw. von CH3J  ver- 
ursacht zu sein. (C. r. d. 1’Acad. des sciences 183. 216— 18.) L in d e n b a u m .

Bardon und Ramart, tiber die Einwirkung von Organomagnesiumrerbindungen 
au f Glycidsaureester. Aus Glycidsaureestern u. RMgX konnen sehr verschiedene Prodd. 
entstehen: Glykole, wenn sowohl die Athylenoxydgruppe wie die Estergruppe in Rk. 
tr i t t ,  Athylenoxydalkohole oder Esteralkohole, wenn nur eine der beiden Gruppen 
reagiert. AuBerdem konnen aus der Athylenoxydgruppe zwei stellungsisomere Alkohole 
hervorgehen. — Vff. haben auf den Diphenylglycidsaureester 4 Moll. CH3M gJ zur 
Einw. gebracht. Die Rk. verlauft heftig, u. man erhalt, gleich ob man nur unter Kuhlung 
arbeitet oder nach Zugabe des Reagens erhitzt, ein Prod. vom K p .23 210°, Krystallchen 
aus A., F . 73°, der Analyse nach ein Esteralkohol, dem Formel I . oder II . zukommen

_ (C0He)sC----- .CH -C02C2H. (C0H 6)2C— c h - c o 2c 2h 6
1. I_ I II. 1 I

o h  c h 3 c h 3 o h
kann. Reagiert weder m it C6H 5NCO noch m it H Br in Eg. Gibt bei der Verseifung 
m it konz. alkoh. KOH eine Saure vom F. 167°. Da die a-Methyl-jS-phenyl-/J-oxy- 
hydrozimtsaure (nach I.) schon auf anderem Wege erhalten worden ist u. bei 101° 
schm., so handelt es sich kier um die c/,-Oxy-fi,f$-diphenylbidtersaure (nach II.). — 
Mit CjHjMgBr wurde ebenfalls ein Esteralkohol vom F. 130° erhalten, daneben jedoch 
in ziemlicher Menge ein Prod. vom F. 203—205°. (C. r. d. 1’Acad. des sciences 183. 
214— 16.) L in d e n b a u m .

John G. William Maltby, Die Klassifikation der Zucker. Vf. schlagt vor, daB bei 
den n. Formen der Aldosen dio Konfiguration der m ittleren Gruppe inncrbalb des
O-Ringes (Gruppe 3) ausschlaggebend fiir die Einteilung in d- u. 1-Reihen sei. N atiirhch 
vorkommende Arabinose wurde somit zur d-Reihe gehoren. Aus der angegebenen 
Tabelle is t die Konfiguration an den einzelnen C-Atomen der Zucker, die spezif. Drehung 
der <x- u. y9-Formen u. die Konfiguration an den C-Atomen des bei der Cyanhydrinrk. 
resultierenden H auptprod. ersichtlich. (Journ. Chem. Soc. London 1926- 1629—30. 
Kenmare, Derby Park, Rock Ferry.) B e r e n d .

James Coląuhoun Irvine und George James Robertson, Die KonstUuiion der 
Polysaccharide. IX . Der Abbau der Cellulose zu einem Anhydrotrisaccharid. (V III. ygl. 
Journ. Chem. Soc. London 125. 942; C. 1924. H . 622.) W ird die Acetolyse der Cellulose 
unter bestimmten VorsichtsmaBregeln ausgefuhrt, so kann sie vor der B. von Cello- 
bioseootacetat unterbrochen werden. Neben sehr wenig unl. Dextrinen resultiert ein 
weifies, amorphes Pulver m it vom n. Acetat der Cellulose yerschiedenen Eigenschaften. 
Die Rechtsdrehung des Prod. spricht fiir weitgehende Depolymerisation. Die Ver- 
seifung m it wss. Dimethylamin fulirte zu Dextrinen u., in der Hauptsache, zu einem 
Gemisch, aus dem ein amorphes Disaccharid zu 20%  isoliert werden konnte. Die 
Methylierung des Depolymerisationsprod. verlief g la tt u. lieferte ais Hauptprod. 50%  
eines weiBen, amorphen Pulyers, 11. in organ. Lósungsmm. Die Hydrolyse dieses Prod. 
ergab, daB 70% ais Tri-(trimethylanhydroglucose) yorlagen, wahrend der R est aus dem 
entsprechenden, m ethylierten Trisaccharid bestand, denn beim Erhitzen m it saure- 
haltigem CH3OH resultierte ein Gemisch von 90°/0 Trimethylmethylglucosid u. 10%  
Tetramethylmethylglucosid. Hieraus konnte 2,3,6-Trimethylglucose u. 2,3,5,6-Tetra- 
methylglucose isoliert werden. — Cellulose liefert also unter bestimmten Bedingungen 
ein Gemisch von Acetaten von Dextrinen (6% ), Anhydrotriglucose (35%), Triglucose 
(16%) u. Diglucose (20%). Hieraus folgt m it groBer Wahrseheinlichkeit, daB Anhydro
triglucose am Aufbau der Celluloso beteiligt ist. Die Moglichkeit, daB Anhydrodiglucose 
an der Polymerisation teilnimmt, bleibt daneben bestehen. — Nimmt man fiir Glucose
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die 1,5-Sauerstoffbrucke an, so muB Cellulose ais Poly-(l,4-anhydroglucose) formuliert 
werden. Fiir die Anhydrotriglucose folgt dann Formel I oder II.

CH,-OH
CH---------------------------- 0

—  CH----------------- 0 --------------------CH • CH(OH) • CH(OH) • CH
CH-OH \

0  ĆH-OH j
CH--------------------------------------- CH • CH(OH) • CH(OH) • CH ■ CH • CH3 OH

-ĆH -0 ----------------- 1

- 0 -

c h 2-o h  i

,— CH-------------------0 ----------------- CH • CH(OH) • CH(OH) • CH • CH ■ CH2 • OH
ĆH-OH I
i - O

o . CH-OH

L
ĆH—---------------- O ----------------- CH • CH(OH) • CH(OH) • C H ■ CH • CHS • OH
ĆH '----------------- 0 ----------------^
CH2-OH I I

V e r  s u c h e. 40 g bei 110° gotrockneter Cellulose wurden allmahlich zu einem 
Gemisch von 400 ccm Acetanhjrdrid u. 40 cem H 2S 0 4 hinzugefiigt u. bei 15° 5 Stdn. 
geriihrt. Nach 24 Stdn. war die Cellulose gel. Nach 72 Stdn. war die gelbliche Farbung 
der Lsg. orange geworden, ohne daB Trubung auftrat. Die ultram kr. Unters. zeigte 
das Ende der Rk. an. In  4 1 W. erstarrte die FI. zu einem flockigen Pulver Aus h. A. 
m it W. rm gefallt. Ausbeute 50 g. F . fiir verschiedene P raparate schwankend zwischen 
120 u. 160°; [oc]d =  + 20 ,3° (Chlf.; c = l ,7 5 ) .  Fehlingsche Lsg. wurde vor u. nach 
der Hydrolyse im Yerlialtnis 1: 2,2 red. Das Prod. war von wenig D estrin  verunreinigt.
—  Die entsprechend haufig wiederholte Methylierung m it M ethylsulfat in alkal. Lsg. 
ergab ais Gemisch in der Hauptsache Tri-(trimethyl-l,5-anhydroglucose) u. das ent- 
sprechende, methylierte Trisaccliarid ais glasige M. vom F. 40°. [oc]d =  + 7 ,0°. (Chlf.; 
c =  3,564). — Die Hydrolyse u. folgende Kondensation m it CH3OH ergab 90%  Tri- 
methylmethylglucosid u. 10°/o Tetramethylmethylglucosid, wenn das methylierte Ge
misch ais zu 70%  aus Tri-(trimethylanhydroglucose) u. zu 30%  aus einem vollstandig 
methylierten Trisaccharid bestehend angenommen wird. Die Analyse bestatigte diese 
Annahme. — Die Hydrolyse der Glucosidgemisehe ergab 2,3,6-Trimethylglucose vom 
F. 105“ u. [<x]d =  + 71 ,8° (W .; c =  1,058) u. 2,3,5,6-Tetramethylglucose. —  Die Be- 
handlung des abgebauten Celluloseacetats m it Dimethylamin bei 15° ergab nach 9 Tagen 
ein von Cellobiose verschiedenes Disaceharid ais weiBes amorphes Pulver, Sintern bei 
170°; F . 180° (Zers.). [<x]d20 =  +14,04° (e =  4,2735). Innerhalb 24 Stdn. keine Muta- 
rotation. (Journ. Chem. Soc. London 1926. 1488—1501. United College of St. Salvator 
u. St. Leonard, St. Andrews Univ.) B e k e n d .

Ja m es Colc[uhoun Irv in e  und Jo h n  M acdonald, Die Konstitution der Polysaccha- 
ride. X. Die molekulare Einheit der Starkę. (IX . vgl. vorst. Ref.) Die Methylierung 
der Starkę m it Methylsulfat u. Alkali gelingt ziemlich g la tt bis_ zu einem Methoxyl- 
gehalt von 36—37°/0. Von den 9 freien Hydroxylgruppen sind also nur 7 alkyliert 
worden. Das hierbei resultierende Prod. I I  zeigt [oc] d = +169,5° (CHC13). Dagegen 
gelang die Acetylierung der restlichen Hydroxylgruppen ohne Schwierigkeit. — Ver- 
wendet man Ag20  u. CH3J  ais M ethylierungsmittel, so werden nur 6 der vorhandenen 
OH-Gruppen methyliert, u. man erhalt eine Dimethylstiirke I von [a]D =  +135,7° 
(CHClj). — Bei der Methylierung verhalt sich die Starkę also ahnlich wie die Polyamy- 
losen u.Maltose. E rst wenn Starkę 24-mal m it M ethylsulfat u. Alkali behandelt wurde,
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konnte ein vollig methylicrtes Prod. Trimełhylstdrke I I I  erhalten werdenj hierfiir ist 
[a]D =  +216,5° (CHCla). — Die Hydrolyse der einzelnen Methylierungsprodd. m it 
H C l-h a ltig em  C H 3O H  lieferte au s  I  ein Dimethylmethylglueosid, aus I I  ein Gemisch, 
bestehend aus lM ol. 2,3,6-Trimethylmethylglucosid u. 2 Moll. Dimethylmethylglueosid, 
aus I I I  in ausgezeiehneter Ausbeute 2,3,6-Trimethylmethylglucosid vom F. 57,5°. Die 
isomere 2,3,4-Form konnte nicht nachgewiesen werden. E in Vergleich der Konstanten 
des isomeren 2,3,6- u. 2,3,4-Trimethyl-^-methylglucosids zeigt, daB eine Unterscheidung 
der beiden Formen hierdurch nur in reinstem Zustande der Verbb. móglieh ist u. daher 
hierin die Erklarung fiir Fehlsclilusse zu suchen ist. (Vgl. Ch a r l t o n , H a w o r t h  u. 
P e a t , Journ. Chem. Soc. London 1 9 2 6 . 99; C. 1 9 2 6 . I . 3025; H a w o r t h , H i r s t  u. 
R u e l l , Journ. Chem. Soc. London 1 2 3 . 3131; C. 1 9 2 4 . I . 1509.) — Vff. schlieBen, 
daB Siarkę im wesentlichen aus verscliiedenen Polymerisationsprodd. einer Grund- 
substanz, die allo in 2,3,6-Trimethylglucose umgewandelfc werden kónnen, aufgebaut 
ist. Fiir Maltose wird Formel I, fiir Cellobiose I I  ais wahrscheinlich angenommen. Aus
1 wiirde sich erst die y-Form der 2,3,6-Trimethylglucose bilden, u. diese sich in die 
stabile Form  umlagern, wahrend I I  sofort die stabile Form liefert. — Aus der B. von
2 Moll. Dimethylglucose u. 1 Mol. Trimethylglucose bei der Hydrolyse von Pród. I I  
folgt, daB der einfachste Baustein ein Trihexosan oder ein Multiplum davon sein muB. 
Das Vorhandensoin von Polyamylosen m it einer geraden Anzahl von C„-Ketten fordert 
die Annahme von Hexahexosan ais Grundbaustein. Die unter I I I  u. IV fiir Starkę an- 
gegebenen Formeln miissen daher verdoppelt werden. Eine Entscheidung zwischen 
beiden Formulierungen konnte bisher nicht getroffen werden, doeh spricht das Yerh. 
der Starko bei der Methylierung fur IV.

,— C II-O li ,----CH-OH
J Ó H .O H  t I ÓH-OH

ĆH.OH ?  iH .O H
-Ć h  ______0 _____  ÓH—O—CH-(CH-OH)3.C H -C H 2-OH
Ó t - O —CH-(CH■ OH)3- ÓH • CH2 - OH I— CH
ÓH, • OH ĆH .-O H  I I2

c h 2*o h

f— ^
i  b.

CH-------------------O ------------------CH • CII • CH(OH) • CH • (OH) • CH

n  JH O H
| CHOH H I
I— CH

CH------------------ O--------------------CH • CH • (OH) • CH • (OH) • CH • CH • CH2OH
1------------------------------ O ------------------------------- 1C H -O H

-0 -
— CH-------------------O------------------- CH • CH • (OH) • CH(OH) • ĆH • CH • CH2 • OH

1 CH-OH I
| CH-OH IV  O
'— ÓH

CH____________ O--------------------CH • CH • (OH) • CH-(OH)-CH ■ CH - CHa - OH

ÓH2-OH ' °
V e r s u c h e .  Dimethylstarke wurde nut geringen Abanderungen nach dem Verf. 

von I r v in e  u . S t e e l e  (vgl. Journ. Chem. Soc. London 1 1 7 . 1474; C. 1 9 2 1 . I .  728) 
dargestellt. Die Zugabe von NaOH muB langsam unter Ruhren erfolgen. Dimethyl
starke ist ein weiBes Pulver, 1. in W. [m]d =  -1-135,7° (CHC13; c =  1,916). Dio 
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Hydrolyse ergab geringe Mcngen einer noch Męthoxylgruppen enthaltenden Substanz, 
in der Hauptsache jcdoch 2,3-Dimethylglucose, [ a ]D = + 5 0 ,3 °  (Aceton; c =  1). — 
Die Darst. „metliylierter Stdrke“, wobei 7 der Yorhandenen 9 OH-Gruppen m ethyliert 
wurden, gesehah analog der Darst. von Dimethylstarke. Die Einw. von Ag20  u. CH3J  
erhóhte den Methoxylgchalt nicht. [a]D =  +186,3° (CH3OH; c — 1,934). Dic Ace- 
tylierung dieses Prod. fiihrte zu einer Verb. von [oc]d =  —{-191»7° (CHC1S). — Dic H ydro
lyse m it HCl-haltigcm CH3OH ergab ein Gemisch von Trimethyl- u. Dimethylmethyl- 
glncosid. Darans 2,3,6-Trimethylglueose u. amorphc Dimethylglucose von [a]n =  
+ 56 ,6° (Aceton). Das Ausblciben der Phenylosazonrk. u. eines Kondensationsprod. 
m it Aceton liiBt auf 2,3-Dimethylglucose sehlicBen. — W ird die Einw. von Methyl
sulfat auf Starkę cntsprechcnd oft (24-mal) wiederholt, so resultiert Trimethylstarke 
ais weiCcs, amorphes Pulver. F. 143— 146°, [a]o =  +216,5° (CHC13; c =  1,7). In  
h. W. weniger 1. ais in k., unl. in A. — Die Hydrolyse m it HCl-haltigem CH3OH ergab 
in der Hauptsache Trimethylmethylglucosid u. daraus nur 2,3,6-Trimethylglucose. 
(Journ. Chcm. Soc. London 1 9 2 6 . 1502— 18. United College of St. Salvator u. St. Leo
nard, St. Andrews, Univ.) B e re n d .

Harold Hibbert und John L. Parsons, Die Oxydation der Cellulose. (Cellulose- 
chemie 7 . 97—110. Beilage zu Papierfabr. 24 . — C. 1 9 2 6 . I. 883.) B ra u n s .

G. Kita, T. Mazume, J. Sakrada und T. Nakashima, Untersucliungen uber die 
Celluloseester der hoheren Fettsauren. I. Mitt. Uber die Esterbildung aus urspriinglicher 
Cellulose und uber die Eigensehaften der erzielten Ester. I I .  Mitt. Uber die Esterbildung 
aus Alkalicellulose und Fettsaurechlorid und iiber die Zusammensetzung der Alkalicellulose. 
Bei Ggw. von Pyridin werden aus Cellulose u. Stearin- oder Palmitinsaureanhydrid 
Ester gebildet, dereń Fettsauregehalt jedoch gering ist. Im  Gegensatz zu G ru n  u . 

W i t t k a  (Ztsehr. f. angew. Ch. 34 . 145) koimten Bzl.- u. A.-l. Ester erhalten werden. 
Abweichend von den Angaben von G a u l t  (Buli. Soc. Chim. 1 9 2 3 . 1235) lassen sich 
selbst unter gewohnlichem Druek aus Cellulose Ester erhalten. Der F. ist hoher ais 
der friiher angenommene, der lióchste der homologen Ester ist hóchstwahrseheinlich 
Triester. Vollig getrocknete Alkalicellulose w irkt in Bzl.-Lsg. nicht auf Saureehlorid 
ein., ebenso, wenn Alkalicellulose einmal getrocknet war u. ihr vor der Behandlung m it 
Saureehlorid wieder W. zugesetzt wird. Is t Saureehlorid in geniłgender Menge vor- 
handen, so hiingt die in der Esterbildung Yerbrauchte Sauremenge von der Konz. der 
Alkalilauge ab u. wird nicht von der im UbcrschuB vorhandenen Alkalilauge beein- 
fluCt. Is t aber dic Menge des Fettsaurechlorids ungenugend, so verbraucht das im Uber- 
schuB vorhandene Alkali Saureehlorid, u. dem entsprechend wird die zur Esterbildung 
verbrauchte Saurechloridmenge geringer. Die in der Esterbildung yerbrauchte Saure
menge wird nicht von der des Saurechlorids beeinfluBt, sondern nur von der Konz. 
der Alkalilauge. (Kunststoffe 1 6 . 41—43. 69— 70.) S u y e rk .

E.E.Blaiseund JeanMiliotis, Uber die Umlagerung funktioneller Gruppen. Vff. be- 
schaftigen sich m it der Wanderung der Gruppe CH2 • OH inF orm  der Gruppe CH2 • OR. 
H o fm an n  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 1 8 . 2734 [1885]) erhielt aus Athoxyacetamid

■NTT-r.PH . n o  TT
mit Br u. NaOH kein Athoxymethylamin, sondern das Ureid C O < ^ j_j q q ;q jj ?q q  j j /

Hier liegt eine solche W anderung vor. Um diese Rk., welche bei hóhermolekularen 
Saureamiden zur H auptrk. wird, zu vermeiden, lieB J e f f r e y s  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 
30 . 898 [1897]) das Br in Na-Alkokolatlsg. auf die Saureamide einwirken u. erhielt 
Urethane, w7elehe bei der Verscifung die gcwunschten Aminę lieferten. Ais Vff. dieses 
Verf. auf das Athozyacetamid iibertrugen, erhielten sie selir g la tt Athoxyurethane. Aueh 
hier liegt W anderung der Gruppe CH2 ■ O C JI5 vor:

C jIIjO • CH2• CONIIj — ->- C2H50 -C II2. C 0 N < ^  — C2H60 - C H 2. C 0 N <  — -y 

O : C : N • CH2 • OC2H5 — >- C 02R -N H -C H 2-0C .H 6.
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Es wurden dnrgestollt: C J I60 • CII2• N H ■ C'02CH3, K p.la 97°, u. C2IIhO■ C1I„ ■ 
N H -C 0 2C2H6, K p .,0 105°, bewegliche PU. Von h. l° /0ig. HC1 werden sie quantitativ  
in C2H5OH, HCHO u. N H 2-C02R  gespalten. Die beiden letzteren Spaltprodd. kon- 
densieren sich jedoch glcich weiter zu Methylendiuretlian, CH2(N H -C 02R)2, so daB 
nur ein Teil des HCHO frei wird. Es entstcht keine Spur N H 4C1 u .C 0 2. (C.r. d. 1’Acad. 
des sciences 183. 218—20.) L in d e n b a u m .

Rudolf Klingner, t)ber den Abbau substituicrter Guanidine bei erhohter Temperatur. 
Beim Erhitzen von substituiertem  Guanidin m it einem UberschuB von Aminen findet 
Umaminierung s ta tt. Aus a. Triphenylguanidin  entsteht m it Anilin s. Triphenyl
guanidin, ebenso aus s. Diphenylguanidin s. Triphenylguanidin. Aus N ,N '- cc-Ńaphthyl- 
benzylguanidin bildet sich beim Erhitzen m it Benzylamin s. c/.-Naphthyldibenzylguanidin. 
Die Umaminierung ist aber nicht ais eine direkte Umaminierung unter B. eines inter- 
mediarcn Tetraaminomethanderiv. aufzufassen (vgl. S c h e n c k , Ztsclir. f. physiol. Ch. 
153. 150; C. 1926. II . 191), sondern es findet ein lediglieh durch dic Temp. bedingter 
Abbau der Guanidine in  Cyanamide u. Aminę bezw. in Cyanamide, Aminę u. Carbo- 
diimide u. Aminę s ta tt, wie das Erhitzen der Guanidine fiir sich allein auf analoge 
Tempp. zeigte. Bestehen 2 Moglichkeiten des Abbaues, so daB substituiertes Cyan- 
amid u. disubstituiertes Carbodiimid entstehen kónnen, so trcten  beide Kompp. zu 
einem bei der entspreckenden Temp. bestandigen trisubstituierten Dicarbimid zu- 
sammen: s. Diphenylguanidin u. N,N '-a-Naplithylbenzylguanidin. Durch den Uber- 
schuB von Amin findet nur eine Gleichgewiehtsverschicbung s ta tt;  es t r i t t  das Amin 
mit einem Cyanamid oder m it einem Carbodiimid zu einem neuen Guanidin zusammen. 
Durch Erholiung des Aminuberschusses wird auch dio B.-Geschwindigkcit des neu 
entstehenden Guanidins erhóht u. in groBercr Ausbeute erhalten. Wenn andcre 
sekundare Rk.-Prodd., z. B. trisubstituierte Dicarbimide, auftreten kónnen, so m d  
dereń B.-Geschwindigkeit durch den AminiiberschuB vcrringert. Die Ausbeute daran 
sinkt m it steigendem AminiiberschuB oder vcrschwindet fast ganz. T ritt das im 
tiberschuB vorhandene Amin aber ais Prod. des Temp.-Abbaues des angewandten 
substituierten Guanidins auf, so wird durch geniigenden tiberschuB des Amins der 
Abbau yerhindert. Es kónnen dann 2 Falle eintreten. 1. Das angewandte Guanidin 
erleidet bei der entsprechonden Temp. nur Abbau in einer Riehtung, so daB iiber- 
schussiges Amin gebildet wird. Dann findet keine Umaminierung s ta tt:  a. Triphenyl
guanidin u. Diphenylamin im UberschuB. 2. Das angewandte Guanidin erleidet bei 
der entsprechonden Temp. Abbau nach 2 Richtungen. Dabei wird der Abbau, der 
das iiberscliussige Amin liefern wiirde, zuriickgedrangt. Der Abbau in der anderen 
Riehtung aber findet ungeliindert s ta tt u. das iiberscliussige Amin tr i t t  m it einem Prod. 
dieses Abbaues zu einem neuen Guanidin zusammen. Es findet eine Umaminierung 
s ta tt: s. Diphenylguanidin +  Anilin im UberschuB, N ,N '-a-Naphthylbenzylguanidin 
Benzylamin im UberschuB. Die Umaminierung substituierter Guanidine bei erhohter 
Temp. durch einen UberschuB von Amin ist also so zu erklaren, daB in orster Phase 
ein Temp.-Abbau der substituierten Guanidine stattfindct. In  zweiter Phase t r i t t  
eine Gleichgewichtsverschiebung durch den EinfluB des uberschiissigcn Amins unter
B. eines neuen Guanidins ein. E ntste lit durch diese beiden Rk.-Phasen, also durch 
Aufbau ein neues Guanidin, das bei der entsprechenden Temp. noch eine Abbau- 
moglichkeit besitzt, bei der das iiberschussige Amin nicht ais Prod. auftritt, so findet 
ein Abbau in dieser Riehtung s ta tt. Das iiberschussige Amin bceinfluBt dann eben- 
falls wieder das Gleichgewicht unter B. eines neuen Guanidins, d. h. es bestehen 
4 Rk.-Phasen: a. Triphenylguanidin m it Anilin im UberschuB. Durch eine Um 
aminierung m it 6 analogen Rk.-Phasen erklart- sich móglicherweise die B. des von 
S c h e n c k  (1. c.) aus Guanidin u. Methylamin im UberschuB erhaltenen s. Trimethyl- 
guanidins. Aus BrCN u. Alkylguanidin wurden einige substituierte Alkylcyanamide 
u. daTaus substituierte Guanidine daigestellt (K l in g NER, Dissertation Leipzig).

8 3 '
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c/.-Naphlhylcyanamid. F. 135°, Ausboute 65% . Benzylcyanamid, F. 43°, Ausbeute 86% . 
<X.-Naphthylguanidin, C(NH)(NH2)NHC10O7. Frcie Base, Bliittclion aus W., F. 129—130°. 
L. in A., PAe. Nitrat, Cn H12N40 3, 1. in A., wl. in k. W. Aus k. W. in langen Prismen, 
F. 196—197°, Ausbeuto 71 °/0- N,N'-<x.-Naphlhylbenzylguanidin, C18H17N3, B. aus 
Benzylcyanamid u. Naphtliylamin wic aus Naphthylcyauamid u. Benzylaminbrom- 
hydrat m it NH3 bereitet. Ausboute 77 bezw. 88% , farblose dunne Blattclien, F . 121°. 
Unl. in W. u. PAe., 11. in A. u. A. C l i l o r k y d r a t ,  C18H 17N3 • HC1,1. in A., unl. in A., 
F. 197—198°. a. Diathylguanidin, C(NH)(NH2)N(C2HB)2. B r o m  h y d r a t ,  C5H 2,i- 
N3Br +  2H20 . Aus W., F . 50°. Das W.-frcie Salz krystallisiert in Spharolythen. 
Sintert bei 46°. F . unscharf zwisclicn 75— 80°. SU. in W. u. A. S u 1 f a  t ,  (C5H 13N3)2. 
sil. in W., wl. in A., sin tert bei 280°, Zers. bei 287°. P i k r a t ,  F. 224— 25°, aus W., wl. 
in k. W., swl. in A. N,N'-p-Methoxyphenylphenylguanidin, C(NH)NH(C7H70)NHC6H5, 
aus A. 6-cckigo Platten. Aus W. Nadeln, F. 132—33°, Ausbeute 54% , 11. in h. W. u. A., 
1. in A. s. a.-Naphthylphenyl-o-methoxyphenylguanidin, C(NC7H 7O)(NHC6H5)NHC10H 7,
B. aus s. Pkenyl-oc-naphthyltliioharnstoff u. o-Anisidin bei Ggw. von HgO. S u 1 f a t, 
C48H44N60 6S -f- 1C2H50 H , F. 184—185°, 1. in W., A., unl. in A., PAe. Die freie Base 
fallt aus der wss. Lsg. der Salze m it N H 3. Sil. in A., Bzl., A., PAe. u. Essigestor. 
s. Allylmethyldthylguanidin, C(NCH3)(NHC2H,)-NHC3H7. Aus s. Methylallylthioharn- 
stoff u. Athylamin bei Ggw. von HgO. S u 1 f a  t ,  C^H^N,, ■ H 2SO.,, F. 190°, 11. in W.,
1. in A., unl. in A. (Ztsclir. f. physiol. Ch. 1 5 5 . 206—39. Leipzig, Univ.) G u g g e n h e im .

William Davies und Geoffrey Wintlirop Leeper, Eine Untersuchung zur Begel 
der Erhaltung des Substitulionstyps in  aromatischen Subslanzen. I . Gldorierung des 
2-Chłor-4-nitrololuols. Die Monochlorierung des 2-Chlor-4-nitrotoluols (I) bei Ggw. 
von SbCl3, hatte  friiher (Journ. Chem. Soc. London 1 2 1 . 806; C. 1 9 2 2 . I I I .  1255) ein 
R esultat von iiber 30%  an 2,6-Dichlor-i-nilrołoluól (HI) goliefert. M o r g a n  u. D r e w  
(Journ. Chem. Soc. London 1 1 7 . 793; C. 1 9 2 0 . I I I .  512) liingegen haben gezeigt, daB 
bei der Nitrierung von I 85%  des 5-Nitroderiy. (II) entstehen. Eine Nachprufung 
ihrer eigenen Yerss. seitens der Vff. ergab, daC auBer bedeutenden Mengen nicht im 
Kern substituierter Verbb. 47,9%  an III, ais 2,6-Dichlor-3,4-dinilrotoluol (V) bestimmt, 
entstehen. Es muB somit eine Anderung des Substitutionstyps angenommen werden.

V e r s u c h e .  2,6-Dichlor-4-nitrolóluól (III) liefert m it H 2S 0 4 u. H N 03 (D. 1,52) 
bei 65° n itriert 2,6-Dichlor-3,4-dinitrololuol (Y), F . 129—130°. Das bei der Red. mit 
Zn u. NHjCl entstehende oxydable o-Diamin laflt sich ais l,3-Dichlor-2-melhylbenzo- 
phenanthrazin, C21H I2N2Cl2, aus Anisol F . 279—286° (korr.) identifizieren. V gibt mit 
alkoh. N H 3 1/2 Stde. auf 90— 98° (10 Atm.) u. nach dem Wiederherstellen von Atmo- 
spharendruck 2 Stdn. auf 127° (7,3 Atm.) erhitzt 2,6-Dicldor-4-nitro-m-toluidin, C7H6- 
0 2N2C12, aus Bzl. oder A. F. 136°. Mit Acetylchlorid 2,6-Dichlor-4-nitraceto-m-toluidid, 
aus A. oder Bzl. F . 185° Benzoylderiv., C11H10O?N2Cl2, F. 215°, 2,6-Dichlor-4-nitrochlor- 
aceto-m-toluidid, C9H70 3N2C13, aus A. F. 170°. III gibt bei Ggw. von FeCl3 bei 65— 80° 
monochloriert u. das Rcaktionsprod. n itriert, reduziert u. m it Phenanthrachinon in 
Eg. kondensiert l,3,4-Trichlor-2-methylbenzophenanlhrazin, C21HUN2C13, aus Anisol
F . 343° (korr.). (Journ. Chem. Soc. London 1 9 2 6 . 1413— 19. Melbourne, Univ.) T a u .

Wilhelm Steinkopf, Johannes Roch und Karl Schultz, Uber Verbindungen 
von Jodoform mit ąuartdren Salzen. III. (II. vgl. S t e i n k o p f  u. B e s s a r it s c h , Journ. 
f. prakt. Ch. [2] 1 0 9 . 230; C. 1 9 2 5 . I .  1871.) Nachdem sich gezeigt hatte, daB beim 
Ersatz yon wenigstens zwei Alkylen in  aliphat. quart;ircn Salzen durch Benzyl oder 
C6H6 das molekulare Yerhaltnis 1 :1  der C H J3-Verbb. in 2: 3 yerandert wird, haben
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Vff. 2—4 Benzyle emgefuhrt, soweit dies priiparativ angiingig war. Tetrabenzyl- 
ammoniumjodid u. Dibcnzyldialkylarsoniumsalze konnten nicht erhalten werden. 
Auch Diphenyljodoniumjodid addiert C H J3. Es h a t sich ergeben, daB die Haufung 
von Benzylen an sich durchaus n icht zu Verbb. 2: 3 zu fuhren braucht. Es wurden 
mchrere Verbb. 1: 1 erhalten. Die Prufung der Frage, ob Homologo vom gleichen 
Typus immer die gleiche A rt von Verbb. liefern, scheiterte an der Zersetzlichkeit dieser 
Verbb. Immerhin lieB sich zeigen, daB Propyltribenzylammoniumjodid sich wie die 
Methylverb. m it C H J3 im Verhaltnis 2: 3 verbindet.

V e r  s u c h o. Diathylbenzylplienylammoniumjodid, Ci7H 22N J. Aus C0H5-N(C2H6)2 
u. C7H 7J . Aus Aceton, F. 111°, 1. in Eg., Aceton, wl. in A., unl. in A., Bzl., Bzn. — 
Jodoformverb., 2C17H 22N J,3 C H J3. In  h. Aceton. Citronengelbe Tafeln aus A., F. 123°. 
An der Luft Braunfarbung. — Dimelliyldibenzylammoniumjodid-Jodoform, C16H 20N J, 
C H J3. In  sd. A. (2 Min.), Ol in A. aufnehmen. Gelbe Nadeln aus Eg., F. 128°, 1. in A., 
Eg., unl. in W., Aceton, Lg. — Propyltribenzylammoniumjodid, C21H 2gN J. Aus J\(C7H7)3 
u. C3H 7J  (165°, 16 Stdn.). Honiggelbe Krystalle aus A., F. 194— 195°. — Jodofornwerb., 
2C24H 28N J,3 C H J3. In  k. A. Gelbe Krystalle, F. 101— 102°, n icht um krystallisierbar.— 
Trimetliylbenzylarsoniumjodid, Ci0H 16AsJ. Aus As(C,H7)(CH3)2 u. CH3J  unter Eis- 
ktihlung. B lattchen aus A., F. 191°, 1. in A., Aceton, Eg., wl. in W. — Jodoformverb., 
Ci0H 16A sJ,C H J3. In  A. bei 40—50°. Chromgelbe B lattchen aus A., F. 99°, 1. in A., 
Aceton, Chlf., Eg., wl. in Bzl., CC14, unl. in A. — Dimethyldibenzylarsoniumtrijodid, 
C10H20A sJ3. A us 1 Mol. As(CH3)2J  u. 3 Moll. C7H 7J . Rotbraun, F . 78—82°, nicht 
umkrystallisierbar. Das Monojodid lieB sich wegen Zers. daraus nicht erhalten. — 
Methyltribenzylarsoniumjodid-Jodoform, 2C22H 24A sJ,3C H J3. In  A. bei 40—50°. Orange- 
gelbe, rhomb. K rystalle aus A., F . 91°, wl. in k. A., Aceton, Eg., Chlf. — Tetrabenzyl- 
arsoniumjodid-Jodoform, C28H 28A sJ,C H J3. Ebenso. Weinrote Prismen durch Ver- 
dunsten der Aeetonlsg., F. 137°, zl. in  Aceton, wl. in A., h. Bzl., unl. in A. — Tribenzyl- 
sulfoniumjodid-Jodoform, C21H 21S J,C H J3. In  k. Aceton. Honiggelbe Wiirfel aus A. 
(dabei leicht Zers.), F. 95°. — DipJienyljodoniumjodid-Jodoform, C12H 10J 2,C H J3. In  
CH3OH bei 50—60°. Orangegelbe, rhomb. Krystalle aus CH3OH, F . 156°, swl. oder 
unl. — Die swl. o- u. p-Ditolyljodoniumjodide liefern nur die entsprechenden Trijodide 
(blauschwarze Nadelchen, FF. 146 bezw. 140°), weil in den verd. Lsgg. die Addition 
langsamer verlauft ais die C H J3-Zers. (Journ. f. prakt. Ch. [2] 1 1 3 . 159—65. Dresden, 
Techn. Hochsch.) L i n d e n b a u m .

Leslie Frank Hewitt, Harold King und William Owen Murch, Trypanocide 
Wir kun (j und cliemische Konstitution. V. Arylsulfonamide einiger Phenylarsinsauren. 
(IV. vgl. S. 395.) Vff. untersuchen Arylarsinsauren, welche an Stelle des Amidgliedes 
—CO-NH (vgl. I .—IV. Mitt.) die Sulfonamidgruppe — S 0 2-NH tragen. m-Nitro- 
benzolsulfonyl- u. m-Nitro-p-toluolsulfonylreste lassen sich nach der Methode yon 
F is c h e r  u . B e r g e l l  (B er. Dtsch. Chem. Ges. 3 5 . 3779 [1902]) in die Aminogruppe 
der 4-Aminophenylarsinsaure (I), der erstere in die 3-Amino-4-oxy (II)- u. 4-Amino- 
2-oxyphenylarsinsauren (III) oinfuhren. 3'-Nitrobenzolsulfonyl- (IV; R  =  H) u. 3'-Nitro- 
*-toluolsidfonyl-4-aminophenylarsinsauren (IV; R =  CH3) geben nitriert ausschlieBlich 
die Dinitrosiiuren V, dereń Konst. aus der Hydrolyse folgt. 3'-Nitro-4'-toluolsulfonyl- 
ł-methylaminoplienylarsinsaure (VI) entsteht aus IV durch Methylieren m it Dimethyl- 
sulfat u. Alkali bei 100°, wahrend 4'-Toluolsidfonyl-4-melhylaminophenylarsinsaure (VII) 
sich auch durch Mcthylierung bei Zimmertemp. gewinnen laBt. Die genannten sieben 
Nitro- u. Dinitrosauren geben bei der Red. m it FeCl2 leicht u. in guter Ausbeute die 
Aminoderiw., welche jedoch ausnahmslos auf Trypanosoma eąuiperdum ohne Wrkg. 
sind. Auch von den 3’-Amino-4'-toluolsulfonyl- u. 3,3'-Diamino-4'-toluolsulfonyl- 
t-aminophenylarsenozyden erweist sich das erstere 20-mal so tox. wie seine M utter- 
substanz u. vollkommen wirkungslos am infizierten Versuchstier. Bei Verdiinnung 
1: 10000 u. 30 Min. Einw. in vitro werden Trypanosomen ihrer Infektionsfahigkeit
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beraubfc. Dic Arsenoderiw . der 3'-Aminobenzolsidfonyl-4-aminophenylarsinsaure u. 
3'-Amino-4'-loluolsulfonyl-4-aminophenylarsinsaure sind farblos, wahrend dic Arseno- 
verbb. der analogen Benzamide gelb bis gelbrot gcfiirbt sind. Diese Farbę wird liaufig 
auf die R  ■ As—As • R-Bindung, analog der Azobindung —IST^N— zuruckgefiihrt. Das 
Fehlen der Farbo bei den oben erwahnten Verbb. konnte durcli B. eines As-Vierringes 
erkliirfc werden, doch konnten Vff. eine Lsg. m it kryoskop. Mitteln nicht erreichen. 
Dio Verbb., welche nebon der Sulfonamidgruppe ein o-stiindiges Hydroxvl tragen, 
geben m it Fe, Ni, Co u. Cu charakterist. Farbrkk. Die dunkelrote, alkal. Lsg. der Fe- 
Verb. der 3'-AminóbenzolsvZfonyl-3-amino-4-oxyplienylarsinsaure gibt beim N eutra
lisieren einen grau-schwarzen Nd., welcher das Anion der fiillenden Saure n icht ent- 
halt, ein Verlialtnis von F e: S von nahezu 1: 1 aufweist u. teilweise in Na-Bicarbonat 
unter Regenerierung der roten Farbo 1. ist. Vff. formulieren die in Lsg. befindliche 
Verb. naeh W e in la n d  u . B in d e r  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 45. 148; C. 1912. I. 574) 
(XV), welcho Forsclicr ilhnliche Komplexverbb. des Brenzcatechins hergestellt haben. 
Eine Stiitze findet diese Annahme in der Tatsacho, daB die analogen Benzamide die 
Rk. nicht, N,p-Toluolsulfonyl-o-aminoplienol (VIII; R  =  H) u. Toluolsulfonyl-3-amino- 
4-oxybenzoesdure (VIII; R = C O O H )  wohl u. N,p-Toluolsulfonyl-o-methylaminoj)henol 
(IX) nicht geben. Der oben erwahnten Fallung geben Vff. Konst. X, ahnlich wie 
H a n tz s c i i  u . D e sc h  ( L i e b i g s  Ann. 323. 24 [1902]) das oxaldihydroxamsaure Eisen 
formulieren. I I I  u. seine 3'-Nilrobenzolsulfonyl- u. 3'-Aminol)enzolsiilfonylderivv. geben 
ebenfalls in Biearbonat m it Fe u. Cu Farbungen, welche vielleicht auf Koordinations- 
verbb., umfassend die Arsinsiiure u. das angrenzende Hydroxyl, zurttckzufuhren sind. 
Resultatlose Verss., das Thiolanalogon des Salvarsans herzustellen, fiihrten zur Synthese 
der p-Xanlhylphenylarsinsdiire (XII) u. dieso g ibt m it 3-n. H N 03 ein Gemisch von 
Diphenyldi$vlfid-p,p'-diarsinsav,re (XIII) u. p-Sulfophenylarsinsdure (XIV), welch letztere 
ein unreines Arsenodcriv. liefert. Feiner stellten Vff. fest, daB R e v e r d in s  o-Toluol- 
sulfonyl-N,p-methylaminophenol (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 42. 1523 [1909]) ais N-Toluol- 
sulfonyl-N,p-methylaminoplienól aufzufassen ist.

N I L , /  I  \ as0 3H2 H 0 / 1 T > A s0 3H.. NH, /  I I I  \ A s0 3H2
------ \ e T  ----- OH

NO. NO, NO,
r /  IV  / s 0 2 ■ NH<^ ^>As0 3H, R< ~ T > SQ3 • NH<f >As03H

NO,
CI-I3/  V I \ S 0 2 • N • C H , /  ^>As 0 3H , CH3/ V I I ^ ) S 0 2• N • C H , /  \ A s  0 ,H a

HO____x H O _
c h 3.c 8h 1.s o 2.n h / v i i i \ c h 3.c 6h 4.s o 2.n .c h 3/ i x >

R
O—, Fe-O H  NH,

O - C : NOH

IL 0 3As

As0 3h ,< /x i i  • CS • o c , h 5 [A s0 3H 2< ^X II i N s  - ] u

A s03H2/x iV ^ > S 0 3H XV H3[ F e ( ~ Q ^ ^ | > C 6H3.A s0 3H , ) J

V e r  s u o h e. Toluolsulfonyl-4-aminophenylarsinsaure (aus Na-p-Aminophcnyl- 
arsinat u. p-Toluolsulfochlorid) liefert m itDim ethylsulfat in alkal. Lsg. bei 100°methyliert 
4'-Tóluolsidfonyl-4-niethylaminophenylarsinsaure, C1(H 1G0;NSAs (VII), aus A. Nadeln,
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aus 90°/0 HCOOH rcchteckige P lattcn, 11. in h. W. Dic Verseifung m it konz. H 2SO, 
fiihrt zu 4-Methylaminoplienylarsinsdure. p-Toluolsulfosaure g ibt m it H N 0 3 (D. 1,42) 
30 Min. auf dem Wasserbad erwarmt, dic H N 0 3 durch Vcrdampfen im Vakuum ent- 
fern t u. der Ruckstand m it Na2C03 neutralisiert Na-3-Nitro-4-loluolsulfonat, C7H 80 5 • 
N SN a-H 20 , Ba-Salz. Na-p-aminophenylarsinat g ibt m it ni-Nitro-p-toluolsulfoclilorid 
3'-Nilro-4'-tol-uolsulfo7iyl-4-aminophenylarsinsdure, C13H 130 7N2SAs (IV ; R  =  CH3) aus 
W. rcchteckige P latten. Durch Methylieren wie oben 3'-Nilro-4'-toluolsulfonyl-4-methyl- 
aminophenylarsimdure, CX4H150 7N2SAs (VI) aus A. sechseckige P latten. Die Red. der 
Nitrosiiuro m it FeCl2 u. Alkali liefert 3'-Amino-4'-toluolsuljonyl-4-aminoplienylarsin- 
sdure, C13H150;,N2SAs, Hydrochlorid, Mg-Salz. Die Siiurc bildet in konz. HC1 u. ICJ u. 
nachfolgender Behandlung m it S 0 2 3'-Amino-4'-toluolsulfonyl-4-aminophenylarsenoxyd, 
C13H130 3N2SAs. Das Oxyd red. ammoniakal. Ag in  der Warnie, ist 11. in  n. HC1, % -n. 
N a2C03 u. 2-n. NH.,OH u. ist diazotierbar. Das Oxyd gibt bei der Behandlung m it 
Hypophosphorsaure u. einer Spur K J  3'-Aminotoluolsidfonyl-4-aminoarsenobenzol, 
C26H 260 4N4S2As2, mkr. .Nadeln. Aus der entsprechenden Nitrosaure dureli Red. m it 
Fe012 u. Alkali 3'-Amino-4'-toluolsidfonyl-4-methylaminophenylarsinsdure, C14H 170 6N2SAs 
aus W. diinne P latten, Hydrochlorid, Sulfat u. Nitrat. 3'-Nitrotoluolsulfonyl-4-amino- 
phenylarsinsaure g ibt m it 1INO, (D. 1,42) u. H 2S 0 4 n itrie rt 3,3'-Dinitro-4'-toluol- 
sidfonyl-4-aminophenylarsinsdure, C13H 120 9N3SAs (V; R  =  CH3), aus W. oder Eg. 
Nadeln. Durch Red. m it FeCl2 u. Alkali 3,3'-Biamino-4'-toluolsvljonyl-4-aminophenyl- 
arsinsaure, C13H 160 5N3SAs, aus saurer Lsg. m it Na-Acetat gefallt rhomb. P latten, 
Mg-Salz. Die Saure gibt wic oben m it K  J  u. S 0 2 3,3'-Diamino-4'-toluolsulfonyl-4-amino- 
phenylarsenoxyd, CjjH^OjNjSAs. Aus Na-p-Aminophenylarsinat u. Nitrobenzolsulfo- 
chlorid 3'-NitrobenzolsulJonyl-4-aminophenylarsinsaiire, C12Hn O,N2SAs (IV ; R  =  II) 
aus 90°/„ HCOOH kurze Prismen. Durch Red. m it FeCl2 u. Alkali 3'-Aminobenzol- 
sulfonyl-4-aminophenylarsinsdure, C12H 130 5N 2SAs, Hydrochlorid. Durch Red. m it H ypo
phosphorsaure 3'-Aminobenzolsulfonyl-4-aminoarsenobenzol, C21H 220 4N4S2As2. 3'-Nitro- 
benzolsulfonyl-4-aminophenylarsinsaure g ibt m it H 2S 0 4 u. H N 03 (D. 1,42) bei 0° 
n itriert 3,3'-Dinitrobenzolsulfonyl-4-aminophenylarsinsaure, C12H 10O9N3SAs (V; R  == H), 
aus W. kurze Nadeln. Durch Red. m it FeCl2 u. Alkali 3,3'-Diaminobenzolsid}onyl- 
4-aminophenylarsinsaure, G^H^OjNjSAs. 3-Amino-4-oxyphenylarsinsaurc g ibt m it 
Nitrobenzolsulfochlorid bei geeigneter Aufarbeitung 3’-Nitrobenzolsidfonyl-3-cnnino- 
4-oxyphenylarsinsd.ure, CJ2Hu OsN2SAs, aus W. ein Dihydrat. Mit FeCl3 in Na-Bicarbonat 
eine grau-schwarze Fiillung (s. im theoret. Teil). Die Red. m it FeCl2 u. Alkali liefert 
3'-Amuwbenzolsnlfonyl-3-amino-4-oxyphenylarsinstiure,CliH13OaN sSAs, aus W . glitzernde 
Prismen, Hydrochlorid, Sidjal u. Nitrat. Mit FeCl, in Bicarbonat grau-schwarze Fiillung. 
4-Amino-2-oxyphenylarsinsaurc gibt m it Nitrobenzolsulfochlorid 3'-Nitrobenzolsulfonyl- 
'ł-arnino-2-oxyphenylarsinsdure, C12H u 0 8N2SAs, aus W. ais D ihydrat. Mit FeCl2 u. 
Alkali 3'-Aminobenzolsulfonyl-4-amino-2-oxyphenylarsinsdure, C12H 130 6N2SAs, in Bi
carbonat m it FcCl3 eine dunkelgclbe, m it CuS04 eine blaugrime Fiirbung. Nach der 
Methode von R e v e r d in  u. d e  L u c  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 47- 1537; C. 1914. II. 
25) N,p-Toluolsulfonyl-o-aminophenol (V III; 11 =  H) u. N,p-Tóluolsulfonyl-o-methyl- 
arninophenol, Ci4H]60 3NS (IX) aus Eg. F . 127— 128°. Aminooxybenzoesiiure g ibt in 
Pyridiu mit Toluolsulfochlorid N,4-Toluolsulfonyl-3-amino-4-oxybenzoesdure, C14H ,30 5NS 
(VIII; R = C O O H ), aus 50%  Eg. in keilfórmigen Prismen vom F. 250° (Zers.). In  
Bicarbonat m it FeCl3 dunkelrote Fiirbung. Ferner nach R e v e r d in  (1. c.) N,p-Toluol- 
«'dfonyl-p-methylamin0pkenol vom F. 136— 137°. Na-p-am inophenylarsinatpentahydrat 
liefert bei 0° diazotiert u. dieDiazolsg. m it K -X anthat umgcsetzt p-Xanthylphenylarsiii- 
saure, C9Hu 0 4S2As (XII), die Verb. ist nielit krystallin. Die Oxydation m it H N 0 3 fiihrt 
zu Diphenyldi$idfid-p,p'-diarsinsdure, C12H i20 6S2As2 (XIII) aus viel W . oder 2-n. H N 03 
Ivrystalle, Ba-Salz u. p-Sulfophenylarsinsdure, C„H,06SAs (XIV), aus W. m it 1 ■ H 20 . 
Das Disulfid gibt m it Hypophosphorsaure reduziert Thiolarsenobenzol, XIV analog
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p-Snlfophenylarsenobenzol. (Joum . Chem. Soc. London 1926. 1355—70. Hampstead, 
N at. Inst. f. Med. Unterss.) T a u b e .

E. J. van der Kam, t)ber die Austau-schbarkeit des Halogenatoms im  2-Chlor- 
und 2- Brom-1,6,8-trinilronapMhalin. Da boi der Nitrierung von 2-Chlor (Brom)- u. 
2-Methoxy (Athoxy)-naphthalin die N 0 2-Gruppen vorzugsweise die Stellungen 1, 6 u. 8 
aufsuchen, war zu erwartcn, daB bei gleichzeitiger Einfiihrung von 3 N 0 2-Gruppen 
die l,6,8-TrinitroderivY. m it guter Ausbeute entstehen wurden. Das ist in der T at 
der Fali. — Bzgl. der Austausehbarkcit der in  Stollung 2 befindlichen Substituenten 
lafit die Einw. von alkoh.N H 3 auf die verschiedenen N itroderiw . obiger 2-substituierter 
N apthaline (Tabelle im Original) erkennen, daB sie m it der Anzahl der NO,-Gruppen 
steigt, aber auch von deren Stellung abhiingt. Vf. h a t die Reaktionsfahigkeit der 
Halogene im 2-Cldor- (I) u. 2-Brom-l,6,8-trinitronaphtlialin (II) eingehend untersucht, 
indem er die Geschwindigkeitskonstanten der Rkk. m it NąOCH3 u. NaOC2HB bei 25, 
15 u. 0° festgestellt hat. E r ha t sich dazu des von L u l o f  (Rec. trav. chim. Pays- 
Bas 20. 292 [1901]) zuerst angegebenen, von M a t t a a r  (Rec. trav . chim. Pays-Bas 
41. 103; C. 1922. UL 961) u. B a u d e t  (Rec. trav. chim. P ay-B as 43. 707;
C. 1924. II . 2646) yerbesserten Verf. bedient. Aquimolekulare Mengen der Kompo- 
nenten wurden in CH3OH bez w. A. bei obigen Tempp. konstant gehalten, nach be
stim m ten Zeitabstanden 50 ccm herauspipettiert, in C 02-freies, eine bekannte Menge 
HC1 cnthaltendes W. ubergefiihrt u. die n icht verbrauchte HC1 zuruckgemessen. Wegen 
der geringen Lóslichkeit von I  u. I I  in CH3OH u. besonders in A. kamen nur relativ 
geringe Konzz. in Betracht. ZusammengefaBt h a t sich folgendes ergeben: 1. Das Cl in I 
ist beweglichcr ais das Br in I I . Yerhaltnis der K onstanten fiir die Rk. m it NaOCH3: 
K 26 =  37: 10, ATJ6 =  8,7: 3,2, K° =  2,2: 1,2. — 2. Die Rk. m it NaOC2H 6 verlauft 
schneller ais die m it NaOCH3, so daB die K onstanten fiir 25° u. bei I  auch fiir 15° nicht 
meBbar sind. I I  besitzt K 16—  5,7. I  besitzt K ° —  3,1. I I  ist bei 0° in A. zu wenig 1. — 
3. Das Ci in I  ist reaktionsfahiger ais im 2,4-Dinitrochlorbenzol. Verhaltnis der K on
stanten: i f 25 =  37: 1,50, K n  =  8,7: 1,1, K ° —  2,2: 0,11. — 4. Das Cl in I  is t weniger 
reaktionsfahig ais im 2,4,6-Trinitrochlorbenzol (Pikrylchlorid), dessen K onstanten n icht 
meBbar sind.

V e r  s u c h e. 2-Cłdornaphthalin. ^-Naphthylam in in konz. HC1 diazotieren u. 
vorsichtig zu Lsg. von CuCl in konz. HC1 bei 60— 70° geben. Trennung von /3-Naphthol 
durch Dampfdest. aus alkal. Lsg., F . 55°. — 2-Chlor-l,6,8-trinitronaphtkalin, C10H 1OcN3C1 
(I). Aus dem yorigen m it H N 0 3 -f- H 2S 0 4, erst bei 0°, dann bei 50—70°, schlieBlich 
kurz im sd. Wasserbad. WeiBe Nadeln aus Eg., dann Bzl., F . 194°, 11. in Eg., Aceton,
I. in Bzl., Chlf., wl. in A., swl. in A., PAe. — 2-Bromnaphthalin. /?-Naphthylamin in H B r 
(D. 1,48) -j- wenig W. diazotieren, dann in Lsg. von CuBr in  H Br bei 70—80°. W eiter 
wie oben. P latten  aus A., F . 57°. — 2-Brom-l,6,8-trinitronaphtlidlin, C10H 4O6N3Br (H). 
Das Yorige in konz. H N 0 3 bei 0° losen, ganz kurz im W asserbad erhitzen. Aus Eg., 
dann Bzl., F . 205°. — 2-Methoxy-l,6,8-lrinitronaphthalin, Cn H70 7N3. 2-Methoxy- 
naphthalin in konz. H N 0 3 -f- etwas Eg. bei 0° lósen, dann auf Eis gieBen. Nach Ex- 
traktion  m it wenig A. Nadeln aus Eg., dann Aceton, F . 215°, 11. in Eg., zl. in A., A., 
Bzl., Chlf., Lg. — 2-Ałhoxy-l,6,8-trinitronaphthalin, CI2H00 7N3. Darst. analog. Gold- 
gelbe Nadeln aus Eg., F. 186°, sil. in Aceton, 11. in  Eg., zl. in A., A., Chlf., Lg. — DaB 
in allen N itroderiw . die N 0 2-Gruppen dieselben Stell en einnehmen, folgt daraus, daB 
sie be i der Umsetzung m it alkoh. NH 3 bezw. N H 2CH3 (Rohr, 100°) dieselben Prodd. 
liefern. Diese Rkk. sind bei I  u. I I  in 2—3, bei den Alkoxyderivv. in 5 Stdn. beendet. — 
2-Amino-l,6,8-trinitronaphthalin, C10H cO6N4, gelbe Krystalle aus Aceton m it 1 Mol. 
Krystallaceton, welches teilweise schon an der L uft abgegeben wird, F . 300° (Zers.),
II. in  Eg., Aceton, sonst zl. — 2-Methylamino-l,6,8-trinitronaphthalin, Cu H 80,,N4, ro t- 
braune Krystalle aus Acetanhydrid, F . 257°, 11. in  Acetanhydrid, sonst zl. — Die beiden 
Alkoxytrinitronaphthaline wurden auch aus I  u. I I  m it NaOCH3- bezw. NaOC,H6-Lsgg.
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dargestellt. — Der endgiiltige Konst.-Beweis fiir samtliche Verbb. wurde erbracht 
durch Oxydation des 2-Aminotrinitronaphthalins mittels K M n04 in  alkal., schlieClich 
saurer Lsg. zur bekannten 4,6-Dinitro-o-phthalsdure, C8H 40 8N 2, aus A. -f- PAe., F . 225 
bis 226°, 11. in W., A., A., unl. in Bzl., PAe., CS2. (Rec. trav . chim. Pays-Bas 4 5 . 564 
bis 81. Leiden, Univ.) L in d e n b a u m .

Yoshihito Sakurada, Uber Tliioncarbonsauren und ihre Ester. I .  Diese Verbb. 
wurden nach dem Verf. von M a ts u i  (Memoirs Coli. Science Engin. Im p. Univ. Kyoto
1. 286 [1908], 3. 247 [1912]) dargestellt. — Thionbenzoesaureathylester, C0H5-CS-OC2Hs 
Aus Benziminoiithylester u. trockenem H 2S in A. Gelbliche FI., K p .3_5 124— 127°, 
Kp. ca. 240° (teilweise Zers.), D.20, 1,0452, spezif. Refr. f (n— l ) / d ] D =  0,5570, Viscositiit 
bei 27° =  1,8169. Gibt m it N H 3 in A. hauptsachlich den Iminoester, in A. das ent- 
sprechende Saureamid. — Freie Saure, C7H6OS. Aus dem vorigen m it k. alkoh. KOH 
uber das K-Salz. Gelb, krystallin., meist 1. (gelblich grtin), aufierst unbestandig wegen 
Zerfalls in Benzoesaure u. H 2S. Ag-Salz, C7If5OSAg, durch Schutteln der ath . Lsg. 
m it AgN03-Lsg., weiBer Nd. Pb- u. Ba-Salz, gelb, krystallin. — Thionessigsaureathyl- 
ester, CH3-CSOC2H5. Aus Acetiminoathylester. Hellgelbe, bewegliche FI., Kp. 105 
bis 107°, D .17., 0,8980, spezif. Refr. =  0,5002, Viscositat bei 1 7 ° =  0,7167, leicht ver- 
seifbar. Freie Saure auBerst zersetzlich. — Amylester, C7H 14OS, Kp.M 72—74°,
D.234 0,8639, spezif. Refr. =  0,4977, Viscositat bei 23° =  0,8592. — Phenylester, C8H sOS, 
Kp.3e 90— 94°, D.204 0,9914, spezif. Refr. =  0,5008. — ThionphenylMsigsduredthylester, 
C0H6-CH2-CSOC2H5,K p .M 170°, D .124 1,0142, spezif. Refr. =  0,5317, Yiscositat bei 12°=
1,9276. — Thionpropionsaureathylester, C6H 10OS, Kp. 125— 129°, D.204 0,8912, spezif. 
Refr. =  0,4844, Viscositat bei 20° =  0,6519. Freie Saure selir zersetzlich. — Amylester, 
C8H16OS, K p.30 84—86°, D .224 0,8595, spezif. Refr. =  0,5050, Viscositat bei 22° =  0,8784.
— Thion-p-ioluylsaureathylester, C7H 7-CSOC2H5, K p..0 140—145°, D.204 0,9992, spezif. 
Refr. =  0,5527, Viscositat bei 20° = 2 ,1 1 4 1 . — TMon-fi-naphthoesaureathylester, 
C10H7-CSOC2H5, fest, gelb, K p.30 188— 194°. Reagiert m it konz. HNOa weniger heftig 
ais die anderen Thionsaureester. (Memoirs Coli. Science Engin. Im p. Univ. Kyoto. 
Serie A. 9. 237—41. Kyoto, Univ.) L in d e n b a u m .

E. de Barry Barnett, M. A. Matthews und J. L. Wiltshire, Uber den Me- 
chanismus von SubstilutionsreaJclionen im  aromatischen K em . V II. (VI. vgl. B a r n e t t , 
Co o k  u .  M a t t h e w s , S . 571.) Vorliegende A rbeit handelt iiber das recht stabile
1,4-Dichloranthracendibromid (I), welches sich in allen Rkk. so verhalt, ais ob ihm die 
cis-Konfiguration zukommt. Von sd. Toliiol wird es g la tt in 1,4-Dichloranthracen 
zuriickgefuhrt. Beide Br-Atomo werden leicht gegen Aminreste ausgetauscht. Mit 
Dimethylanilin entsteht hauptsachlich 1,4-Dichloranthracen, zum Teil werden die 
Br-Atome durch den Rest-C0H ll-N(CH3)!. ersetzt. In  keinem Fali wird H Br unter 
Wiederherstellung der Bruckenbindung abgespalten, selbst n icht durch sd. alkoh. KOH. 
Nur das leicht erhaltliehe Dipyridiniumsalz verliert beim Kochen m it W. 1 Mol. 
C6H5N,HBr, aber diese Rk. ist allen bisher untersuchten Dihydroanthraclunyldipyri- 
diniumsalzsn gemeinsam. W ahrend 1,5-Dichlorantliracendibromid von wss. Aceton 
zu zwei stereoisomeren Dihydroanthrachinolen hydiolysiert wird (3. M itt.), liefert I  
nur e i n e V e r b .  dieser Art. — AnschlieBend werden Verss. m it 2,3-Dichloranthracen 
beschrieben. Dasselbe gibt kein Dibromid, da den Cl-Atomen in fi die stabilisierende 
Wrkg. fehlt. Nur bei der Nitrierung in  Eg. wird unter gewissen Bedingungen Addition 
von CH3-C02H an das 9-Nitroderiv. erzielt.

V e r s u e h e .  1,4-Dichloranthracen, C14H8C12. Aus 1,4-Dichloranthrachinon 
(Ul l m a n n  u .  C o n z e t t i , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 5 3 . 831; C. 1 9 2 0 . I I I .  253), Zn-Staub
11 • NH4OH (Wasserbad). Gelbe K rystalle aus Eg., dann M ethylathylketon, F. 180°. — 
Dibromid, Cu H 8Cl2Br2 (I). In  CS2-Suspension (Zimmertemp.). Aus Bzl., krystallin., 
P. 169° (Zers.) nach Sinterung bei 155°. — l,4-Dićhlor-9,10-dianilino-9,10-dihydro- 
anthracen, C26H 20N2C12. Aus I  u. Anilin (Zimmertemp.), m it A. fallen. Aus A., krystallin.,
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F. 141°. — l,4-DicMor-9,10-di-\inełhylanilino]-9,10-dihydroanthracen, C28H 24N2C12, aus 
Pyridin, dann Bzl., mikrokrystallin., F. 214°. — l,4-DicMor-9,10-di-[dimethylamino- 
phenyl]-9,10-dihydroanłhracen, C30H 28N2C12. Trennung von 1,4-Dichloranthracen mit 
h. konz. HC1, Lsg. m it NaOH fallen. Aus Pyridin, F. 297°. — l,4-Dięhlor-9,10-dipiperi- 
dino-9,10-dihydroanthracen, C2III28N2C]2, nach Umfiillcn aus verd. HC1 m it NH4OK 
krystallin. Pulver aus A., F. 198°. — l,4-Dichlor-9,10-dihydroanlhracliinyl-9,10-dipyri- 
diniumdibromid, C2.,H16N2Cl2Br2. Mit Pyridin (Zimmertemp.). Aus A.-A. — 1,4-Dichlor- 
anthranylpyridiniurribromid, C19H12NCl2Br -(- H 20 , gelbe Krystalle aus W., F. 315° 
(Zers.). — l,4-Dichlor-9,10-dihydroanthracMnol, C14H10O2Cl2. Aus I  m it sd. wss. Aceton -j- 
CaC03 (6 Stdn.) neben wenig 1,4-Dichloranthracen. Trennung m it A. Aus Toluol,
F. 204° (Zers.) nach Sinterung bei 193°. Zers. K J  in  h. Eg. — 2,3-Dichloranthracen. 
Man crhitzt 9,10-Diehloranthracentetrachlorid (F. 205—207°) 4 Stdn. m it Pyridin 
(Wasserbad), wascht das gebildete 2,3,9,10-Tetrachlorantliracen (F. 245°) m it sd. W., 
krystallisiert cs aus Toluol um, oxydiert es zu 2,3-Dichloranthrachinon (F. 264°) u. 
reduziert clieses m it Zn-Staub u. verd. NH4OH (Wasserbad, ca. 5 Tage), F. 261°. — 
9,10-Dibromderiv., CX4H6Cl2Br2. In  CS2. Gelbe Nadeln aus Bzl., F. 244°. — 9-Nitroderiv., 
C14H ,0 2NC12. Mit H N 03 (D. 1,42) in sd. Eg. Gelbe Nadeln aus Pyridin, dann Eg.,
F . 232°. — 2,3-Dichlor-9-nitro-9,10-diKydroańthranylacetat, CMHU0 4NC12. Mit H N 03 
(D. 1,50) in sd. Eg. Beim Abkiihlen fallt erst yorige, spiiter bei K ratzen der GefiiBwand 
genannte Verb. aus. Aus Bzl.-PAe., F. 1£1° (Zers.). — 2,3-Dichloranthron, C14H80C12. 
Aus 2,3-Dichloranthracliinon: 1. i\Iit Sn u. konz. HC1 in sd. Eg. 2. Besser m it Al-Pulver 
in  konz. H 2S 04 unter Kiihlung bis zur Hellgelbfarbung, dann in W. Gelbe Krystalle 
aus Eg., F. 202°. Gibt m it Zn-Staub u. HC1 in sd. Eg. ein Prod. vom F. 210° (Pinakon ?).
— 2,3-DicMoranthranylacełat, C10H10O2Cl2. Aus dem vorigen m it Acetanhydrid in 
Pyridin (Wasserbad). Gelbe Prismen aus Eg., F. 168°. — Obiges 1,4-Dichloranthra- 
chinon wurde auch aus Chinizarin u. PC16 in sd. Nitrobenzol darzustellen versucht. 
Es entstand wenig 1,4-Dichloranthrachinonletrachlorid, C14H0C1„, Nadeln aus Toluol,
F . 255—257° (Zers.). Oxydation desselben m it C r03 lieferte das Chinon m it schlechter 
Ausbeute. Kondensation von Phthalsaureanliydrid, p-Diclilorbenzol u. A1C13 war 
erfolglos. (Rec. trav. chim. Pays-Bas 4 5 . 558— 63. London, Sir J o h n  Ca s s  Tecłm. 
Inst.) L in d e n b a u m .

Charles Moureu, Charles Dufraisse und C. L. Butler, Ober Rubrenperoxyd: 
neue Versuclie. (Vgl. jMo u r e u , D u f r a is s e  u . D e a n , S. 1145.) Fiir die Darst. des 
Rubrenperoxyds braucht das Rubren nicht vóllig gel., sondern nur suspendiert zu sein, 
rorausgesetzt, daB sich stets eine gewisse, selbst selir geringe Menge in der Lsg. be- 
findet. Suspensionen in W. oder Eg., in denen Rubren vollig unl. ist, werden auch bei 
starker Belichtimg nicht yeriindert, ebensowenig wie trockenes Rubren. Von anti- 
oxygener Wrkg., etwa des Eg., kann nicht dic Rede sein, da die Lsg. in Bzl. auch in 
Ggw. yon Eg. oxydiert wird. In  Lsgg. von Benzaldehyd oder Propionaldehyd, die 
selbst sehr oxydabel sind, wird Rubren zucrst oxydiert. — Das Ende der Oxydation 
kann aufier an der Entfiirbung noch scliarfer am Yerschwinden der griinlichgelbeu 
Fluorescenz erkannt werden. Doch muB das Rubren yollig rein sein, da sonst bei der 
Oxydation ein swl. Prod. vom F. 477° (korr.) entsteht, welches in Lsg. intensiv violett 
fluoresciert. — Ais kiinstlichc Lichtquelle kann eine Bogen- oder Gluhlampe benutzt 
werden. Im  Dunkeln t r i t t  auch innerhalb eines Monats keine Oxydation ein. — Anti- 
oxygen wirkende K atalysatoren wie H}rdrochinon, Brenzcatechin, ilire Monomethyl- 
ather u. J  wirken verzogernd auf dic Oxydation des Rubrcns. Der Einwand, daB der 
K atalysator yielleicht die wirksamen Lichtstrahlen absorbiere, ist hinfallig, denn wenn 
man das Licht nur durch eine Lsg. des K atalysators hindurchgehen laBt, ohne diesen 
der Rubrenlsg. zuzusetzen, so maclit sich eine yerzógernde Wrkg. n icht bemerkbar. 
Letztere ist also rein chem. Art. — CO u. NO werden von Rubren in Bzl. auch bei 
Beliehtung nicht absorbiert. — Weiter wurde gefunden, daB bei der Dissoziation des



1926. II. D. O r g a n is c h e  C h e m ie . 1275

Rubrenperoxyds Licht entwickclfc wird. Taucht man ein Rohr m it wenig Substanz 
in ein auf 180° erhitztes Bad, so t r i t t  im Dunkeln eine lebhafte grunlichgelbe Luminescenz 
auf, welche allmahlich schwaeher wird u. nach einigen Min. vcrsch\vindet. Im  Rohr 
befindet sich je tz t Rnbren. Diese Erscheinung ist unabhangig vom krystallisierten 
Zustand, denn auch eine Lsg. in Vaselinól zeigt dieselbe. DaB sie auch nicht von einer 
Autoxydation des organ. Losungsm. herruhrt, folgt schon daraus, daB sie in Benz
aldehyd nicht starker ist ais in  anderen Fil. W enn m an unter sonst gleichen Be
dingungen durch Benzaldehyd allein O loitet, so tr i t t  zwar sehr sehwachę Luminescenz 
auf, aber n icht in der Fl. selbst, sondern in dem aus dem Bad herausragenden Rohrteil, 
wahrend es bei der Peroxydlsg. umgekehrt ist. Auch in dem sieher nicht oxydablen 
Pentachlorathan t r i t t  die Luminescenz des Pcroxyds auf. Diese ist dcmnaeh m it der 
Dissoziation des Rubrenperoxyds eng verkniipft im Sinne der Gleichung: 

Rubrenperoxyd =  Rubren Losungsm. +  0 2 +  Licht.
Andererseits ware die B. des Peroxyds, falls das Licht hierbei keine rein kataly t. Rolle 
spielt, im umgekehrten Sinne zu formulieren. (C. r. d. l’Acad. des sciences 183. 101 
bis 105.) L in d e n b a u m .

William Kiister, Ober komplexe Ferrosalze. Nach Yersuchen von E. Erfle,
E.V.Roll und K. Schiller. Die blaugefarbtenFe"-Salze vonNitrosoverbb. u. Dioximen 
(vgl. z. B. W h i t e l e y , Journ. Chem. Soc.London 83. 24; C .1903.1. 440; T s c h u g a j e w , 
Ber. Dtseh. Chem. Ges. 41. 1681; C. 1908. II . 65) entsprechen in ihrer Konst. wahr- 
seheinlich dem W asserstoff[trinitrosopropionylacetonferroat] (K iiST ER  u. K u r t z , 
Chemio der Zellen u. Gcwebo 12. 16; C. 1925. I. 2079). Sie enthalten alle die im 
Nitrosopropionylaeeton vorhandene Gruppierung, R-CO-C(: NOH)CO-R. Die Ferroate 
waren jedoeh nur in wenigen Fallen genugend bestandig, um sich in krystallisierter 
Form isolieren zu lassen. Die Isolierung gelang beim Nitrosodipropionylmethan u. 
beim Nitrosoacetessigester. Isolierbar erwies sich auch ein W asserstoff(trinitrosoacet- 
essigesterkobaltoat), H [(H 3C-CO-C(; NOH)COOC2H 5)3Co], Nitrosomalonester gibt m it 
Fe’"-Salzen nur vonibergehendc Blaufarbung. Mit Nitrosomalonsaure en tsteht ein 
blaues Fe” -Salz von der wahrsehcinliehen Zus. (C30 5NFc)2Fe -j- H aO -\- 1/2C2H;iOH, 
mit Violursiiure (C.,H20 4N3)2Fc. Auch Nitrosophenylmethylpyrazolon gibt kein Ferroat, 
sondern ein dunkelgriines, in W. u. fast allen organ. Solventien unl. Salz, (C10H 8O2N3)2Fe. 
Das Ferroat des Nitrosoathylmetliylketons ist voriibergehend haltbar, das Ferroat 
des Nitrosobenzylmethylketons nur sekundenlang. Vom Monoxim des Benzils konnte 
kein Ferroat erhalten werden, auch nicht die Ferroate des Nitrosoacetons u. des Nitroso- 
acetophenons. Es wird geschlossen, daB erst die Existcnz zweier /3-atandiger Carbonyle 
imstande ist, eine Koordinationsstelle am Fe" fest zu besetzen, so daB das schwere 
Phenyl die Haftfestigkeit des Fe herabdruckt. Oxalylaceton u. das Oxalylmethyl- 
athylketon geben komplexe Fe-Salze, dic auf 2 Moll. des organ. Restes ein Fe enthalten. 
Auch in den N itrosoderiw . von /J-Diketonen beeinfluBt die Carboxyathylgruppe die 
Zus. der Fe-Salzo. Das Nitrosoathoxalylacet(methyl)anilid, C13H 140 5N2, g ibt ein hell- 
rotes, in Chlf. I. Salz, C^HjuOjoN^e. Das Fe-Salz desNitrosodimedons, C21H 310 BN3Fe, 
entspricht der Zus. des Nitrosopropionylacetonferroates

C1I2 CII2
( H s C ^ C ^ ^ C O  O G ^ \ (C(CHs)2

IIad \ ^ C = N - 0 — Fe— O—N r r a ^ ^ i c H ,
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Fiir dio von B l a u  (Monatshcfte f. Chemie 19. 670) beschriebenen komplcxen Ferrosalze 
des a.-Dipyridins n. des Phenanthrolins, welcho das Fo im K ation entbalten, werden 
Formelbilder in Vorsclilag gebracht, die den leiehten Ubergang von Fo - in Fe -Salze, 
d. h. den U bergang einer W ertigkeit in eine koordinative Bindung vcransohaulicht. 
Die von Ca m b i  (Atti R. Aoead. dei Lineei, Roma 2 3 . 812; C. 1914. II . 1099) studierte 
Rk. zwischen Acetoplienon u. Nitroprussidfiałrium  lieB sich auf verschicdeno ^-Diear- 
bonylverbb. iibertragen u. im Sinne Ca m b is  bestatigen. Nach der Zerlegung des

gebildeten komplesen Salzes durch W. in das Hofmannsche Salz Na3 u-

das Nitrosoketon-Na, RCO-C(: NONa)-COR, lieB sich ersteres isolieren, letzteres nur 
beim Acetcssigester. Aus Nitrosodipropionylmethan entsteht m it Acetessigester 
2-Propionyl-3-a.thyl-5-methyl-4-carboxdthylpyrrol (I), m it Dipropionylmethan 2,4-Di- 
athyl-3,5-dipropionylpyrrol (II).

ROOC • Cj,------r,C • CH2 • CHS 1I3C • H SC • Cn--- r,C • CO • C2H5

h 3c  • o l A l c  • c o  • c 2h 5 H 6c a • o c  • d i j y ' c  • CH2 • CHS
NH NH

Mit K. Schiller. Ferroverb. des Nitrosoacetylacetons. B. aus 1 Mol Mohrschem 
Salz u. 3Moll. Nitrosoacetylaceton. Bei Zugabo von einigen Tropfen N H 3 oder CH3C 02Na 
tiefblaue Farbung, noch positiy bei einer 0,0075°/oig. FeSO.,-Lsg. Aus dem in Chlf. 
unl. NH4- oder Na-Salz lafit sich die komplese Sauro nach vorsichtigem Ansauern m it 
Chlf. ausschutteln, aber wegen Zersetzlichkeit nicht rein darstellen. Kobaltsalz des 
Nitrosoacetylacetons, (C5H (i0 3N);,Co, rote Nadeln vom F. 158°. LI. in A., A. u. Chlf. 
Isonitrosodipropionylmethan, C7H n 0 3N. B. aus Dipropionylmethan u. A m ylnitrit bei 
Ggw. von etwas HC1. Man entzieht die Verb. der Amjfialkohollsg. m it NaOH u. bringt 
sie dan r bei saurer Rk. in A. Blattchen vom F. 49°, U. in W., A. u. A., Ausbeute 43°/0. 
Ferroat des Nitrosodipropionylmethans, C2lH 3l0 9N 3Fe. Blauvioletter Nd. vom F. 142°, wl. 
inW ., 11. in  organ. Losungsmm., ausgenommen PAe. Zersetzhch durch Sauren u. Basen. 
Co-Salz des Isonitrosodipropionylmethans, (C,H10O3N)2Co. Gelbbraunes Pulver, unl. in 
W., 11. in A., A. u. Chlf. — Entw&ssertes N a2[Fe(CN5)NO] bildet m it CH3CH2COCH2- 
COCH2CH3 in  methylalkoh. Lsg. bei Ggw. von CH3ONa Ferroisonitrosodipropionyl- 
methanprussidnalrium, C12H 10O3N6Na.jFe. ZerflieBlich, 11. in A. u. W., unl. in  absol. A.
2-Propionyl-3-athyl-5-methyl-4-carboxathylpyrrol, C13H 190 3N. B. bei der Eimv. von Zn 
auf Nitrosodipropionylmethan u. Acetessigester in Eg. Farblose Nadeln aus A., Aus
beute 96% , F. 148°, 1. in organ. Mitteln auBcr PAe. Beim Erhitzen m it 25%ig. KOH 
entsteht das K -Salz der 2-Propionyl-3-athyl-5-methylpyrrol-4-carbonsaure, C u H jj^ N . 
Die Sauro krystallisiert aus Eg. Nadeln, F. 252°. 2,4-Diathyl-3,5-dipropionylpyrrol, 
Cu H 210 2N. B. aus Nitrosodipropionylmethan u. Dipropionylmethan, Ausboute 60%, 
Nadeln aus wss. A., F . 128°, unl. in W., U. in organ. Mitteln auBer PAe. Fichtenspanrk. 
nach dem Erhitzen m it Zn-Staub. Beim Erwarmen m it (CHa^N-CeH^-CHO -[- HC1 
schwache Rotfarbung. Kein Nd. m it Pikrinsaure u. ath . Sublimatlsg.

Mit E. Erfle. Ferroat des Nitrosoacetessigesters, ClsH 25012N3Fe. Die aus dem 
Jlohrschen Salz u. Isonitrosoacetessigester bei Ggw. von NH 3 entstandene Verb. wird 
bei essigsaurer Rk. m it Chlf. ausgeschuttelt. NH4- S a l z ,  blauer Nd. Zersetzlich. 
Mit Pb-Acetat u. AgN03 schmutzig graue bezw. schwarze Fallungen. Ammonium- 
kobaltoat des Nitrosoacetessigesters, C18H 280 12N4Co. Zuerst braungelb, dann karminrot. 
Wl. in W., swl. in A. In  Essigsaure lost sich die freie Saure, CjgH^Oj^^Co, in Chlf. 
m it karminroter Farbę. Dunlcelro ter-Skup , 1. in A., A. u. Bzl. Ferronitrosoacełessig- 
esterpmssidnatrium, Cu H 80 4FeNa4. Gelbes hygroskop. Pulver, zu einer roten M. zer- 
flieBlich. Unl. in  organ. Mitteln. Sauren zersetzen. Dioxim  des Diketóbuttersaureesters 
(vgl. NUSSBERGER, Ber. Dtech. Chem. Ges. 2 5 . 2142), F. 142°. Sintern bei 140°. 
Mit Fe"-Salz blauvioletter Nd., zersetzlich. Mit FeCl3 rote Farbung. Mit CuS04 oliv-
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griiner, m it Co(N03)3 schmutziggriiner, m it N i(N03)2 rofcvioletter Nd. C12H180 8N4Ni, 
feino Nadelchen, F . 201°, 1. in Alkalien u. A., unl. in A., Chlf., Bzl. u. verd. Eg. Nitroso- 
aceton. 5,8 g Aceton u. 30 g Eg. werden bei 0° m it einer konz. Lsg. von 15 g N aN 0 2 
yersetzt. Das Nitrosoaceton wird m it A. extrahiert. Blattchen aus A., F. 65°, Aus- 
beute 6 g. Mit Cu-, Ni-, Co- u. Foln-Salzen keine Farbrk. Mit Mohrsehem Salz Blau- 
fiirbung. Nitrosoacetophenon. Mit Fe^-Salzen Blaufarbung. Mit A., Chlf. oder Bzl. 
nicht extrahierbar. Mit Siiuren Zers. Nitrosomethylathylketonammoniumferroat, 
(C12H 18O0N3Fe)NH4 -{- H 20 . Tiofblaue Fallung. In  W., A. u. Pyridin m it griinblaucr 
Farbę etwas 1., Chlf. m it blauer Farbę. Cu-Salz des Nitrosoynethylalhylketons, C8H 12 • 
0 4N 2Cu. Grim. Swl. in W., A., unl. in Chlf. u. A. In  Pyridin 1. Kein F . Sintert 
bei 175°. Nilrosomethylaihylketon, C„Hfl0 2N (K o l b , L i e b i g s  Ann. 291. 280), F. 165°. 
Das blaue Ferroat ist zersetzlich. Unl. in Chlf. u. A. Mit CuCl2 -j- NH 3 dunkelgriin, 
m it Co-Salzen braunrot. Nilrosodimethyldihydroresorcin (Nitrosodimedon), C8H n 0 3N.
B. durch Einlciten von CH3N 0 2 in absol. alkoh., m it NaOC2H 5 yersetzte Lsg. des 
Dimedons. Abscheidung des Nitrosoderiv. m it 10°/o'g-HC1. K rystalle aus A. F e r r o a t  
C21H 310 9N3Fe. Blau. Lsg. in Chlf. Ferroat der Violursaure, (C4H 20 4N3)2Fe, blaues 
Pulyer, 1. in  W. Zersetzlich durch Siiuren u. Lauge. K 3Fe(CN)6 en tfarb t die blaue 
Lsg. u. bildet einen blauen Nd. Mit Pyridin erfolgt Lsg. unter B. eines Additionsprod. 
Yiolursaure g ibt m it FeCl3 Rotfiirbung. Fe-Salz der Nitrosomalonsaure, (C30-NFe)2Fe 
H20  -(- V2C2H5OH. Blauvioletter Nd. Yerpufft bei 170°. Unl., auch in Eg. W ird 
durch N H3, Basen u. Siiuren zerlegt. Nitrosomaloncsterprussidnatrium, C12H 10O5N6Na4Fe. 
Braunrotes Pulver. Ferroscdz des Nitrosophenylmethylpyrazołons, (C10H 8O2N3)2Fe. 
Griine Nadeln aus A., F . 231° (Zers.). Etwas 1. in Chlf., 11. in Anilin u. Pyridin.

Mit E. V. Boli. Fe-Salz des Ozalylacetons, (C7H0O4)2Fe. Blauvioletter Nd. In  A. 
u. Pyridin m it blauer, m it Cblf. in  gelbbrauner Farbę 1., F . 158°. Nitrosooxalyl- 
acetonpnissidnalrium, C12H 80 6N6Na4Fe. Rotliclibraunes Pulver. In  W. m it gelber 
Farbę 1. Nilrosoozalylmethylketonpnissidnatrium, (C13H loO6N0Fe)Na4. Braungelbes, in 
absol. A. unl. Pulver. In  W. 1. In  der wss. Lsg. bildet sich m it FeCl3 ein griiner Nd. 
von (C13H 10OsN0Fo)Fe2. Mit Mohrsehem Salz en tsteht (CI3H 10O5N0Fe)Fe(NH4)2. N i-  
trosoozalessigeslerprussidnatrium, (Cj3H 10O6N6Fe)Na4. Gelbe Nadeln. Methylschwefel- 
saures Hethylanilin, H5C6N(CH3)H -S 0 2(0H )(0C H 3). B. bei der Einw. von (CH3)2S 0 4 
auf C6H 5NH2, F. 146— 147°. Nitrosooxalylacetylmethylanilid, C13H 140 6N2. B. aus 
Athoxalacetmethylanilid u. A m ylnitrit in A. bei Ggw. von Na-Athylat. Das ab- 
geschiedene Na-Salz liefert beim Ansiiuern die Nitrosoverb., Nadeln aus A., F . 143°, 
Ausbeute 1,8 g, 1. in A., A., Chlf., Bzl. u. Alkalien. Mit FeH-Salzen in alkoh. Lsg. 
hellrote Fallung, C2eH 26O10N4Fe, 1. in  A., Chlf. u. Bzl., F. iiber 280°. o-Plienanthrolin- 
saure. B. aus 20 g 8-Aminochinolin, 2 0 g H 3As04, 56 g Glycerin u. 48 g konz. H 2S 0 4 
bei 140°. Beim Eintropfen in die berechnete Menge KOH erfolgt Abscheidung einer 
harzigen M. Diese wird in A. gol., das o-Phenanthrolin m it A. ausgeschiittelt u. der 
iith. Lsg. m it verd. HCl entzogon. Ausbeute 6 g Chlorhydrat. Das freie o-Phenanthrolin 
bildet m it F eS 04 in  wss. Lsg. ein Komplexsalz, das m it KCNS ein Rhodanat abscheidet. 
Zackige hygroskop. Nadeln. Pikrinsiiure fallt einen amorphen ro tenN d., (C12H 8N 2)3Fe- 
[C6H2(N02)30 ]2. (Ztschr. f. physiol. Ch. 155. 157—85. S tu ttgart, Techn. Hoch- 
schule.) G u g g e n h e i m .

Edward C. Kendall und John M. Ort, Die Oxydationsreduktionspotenliak von 
2-Oxydihydroindol-3-propionsaure und einiger ihrer Halogenderimte. Die Darst. der 
untersuchten Verbb. ist an anderer Stelle (K e n d a l l , O s t e r b e r g  u . M a c K e n z i e , 
S. 757) beschrieben. 2-Oxydiliydroindol-3-propionsaure yerliert leicht, schon durch den 
atmosphiir. 0 2, 2H-Atome unter Ubergang in  2,3-Iminophenyl-c/.-głutarsdure. E in Ge- 
Diisch dieser beiden Formen, der reduzierten u. der osydierten, erzeugt in auf ph  =  7,4 
gepufferter Phosphatlsg. kein Potential, das nach der iiblichen Gleichung auf die Konz. 
bcider zuriickgefuhrt werden kdnnte. Die Potentiale geben sich nur durch Schwankungen
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u. StrOmungen zu erkenncn, dio dureh Veranderungen in Temp. u. Lieht oder Ggw. 
von Ycrunrcinigungcn erklart werden konnen. W erden mild oxydierende Mittel, wie 
Indophenole, der Lsg. zugesetzt, so t r i t t  larigsamc Oxydation des Laetam s ein, wodurch 
das Reduktionspotential weit hoher ais das dureh die reduzierende Form allein bedingte 
steigt. Weiterc Zusatze des oxydicrenden Mittels setzen es zeitweise lierab, worauf 
aber eine Riickkelir bis zu dem W erte folgt, der der vóllig reduzierten Form des Oxy- 
dationsmittels entspricht. Das aktuelle Potential wird zu jeder Zeit dureh. das Ver- 
h&ltnis von reduziertem zum oxydierten Indophenol bestimm t oder bei dessen voll- 
standiger Red. dureh die Konz. seiner reduzierten Form. Bei Anwendung von 2,6-Di- 
bromindcphenól verschwindcn die vorher erwahnten Schwankungen u. Strómungen, u. 
werden reproduzierbare W erte von quantitativem  W erte erlialten. — Bei Einfugung yon 
Halogenatemen in die 2-Oxydihydroindol-3-propionsaure wird die Oxydationsgeschwin- 
digkeit des Laetams gesteigert, ohne dafi sich das Potential der Lsg. naeh Erreiehung 
des Gleichgewichtes erheblich andert.

Zu keiner Zeit wahrend der Oxydation des Laetam s zeigt sich eine autokatalyt. 
Wrkg., das osydierende Agens sehemt in stóchiometr. Verhaltnis m it dem Lactam  zu 
reagicren. Doch kann die Reaktionsgeschwindigkeit n icht dureh eine mono- oder 
dimolekulare Gleichung ausgedriickt werden; anscheinend wird ein Additionsprod. 
zwischen Lactam  u . Oxydationsmittel gebildet, das bei der Entfernung von 2H-Atomen 
leicht zerfallt. — Zunahme der Reduktionspotentiale naeh Erhitzen der Lsg. u. Ab- 
nahme naeh Zusatz von H 20 2 weisen darauf hin, daG das Lactam  in einem hochalct. 
Zustande auftreten kann, da diese Veranderungen Anderungen des Laetams dureh die 
A ktiv itat der NH2-Gruppe bei offenem Pyrrolidonring anzeigen. Der Zusatz von wenig 
H 20 2 unterdriickt dic Reaktionsgeschwindigkeit des Laetam s m it D ib ro m in d o p h en o l, 
fiihrt aber nicht zu einer Oxydation des Laetams ahnlich derjenigen dureh das Dibrom
indophenol. — Obwohl 2-Oxy-2,3-dikydroindol-3-propionsaure u. a-(2,3-Iminophenyl)- 
glutarsaure die vollig  reduzierte bezw. oxydierte Form dieses In d o lin o n d e riv . sind, bildet 
naeh allem das Gemisch beider k e in  umkehrbares O x y d a tio n s-R ed u k tio n ssy s te m . Es 
wurde keine Substanz gefunden, die beide Verbb. in ein Gleicligewicht zueinander zu 
bringen vermag. (Journ. Biol. Chem. 68 . 611—30. Rochester [Minnesota], M a y o  
Fundation.) S p i e g e l .

A. Wahl und Th. Faivret, Uber Methylisoindigotine und Methylindirubine. Das 
Ziel vorliegender Arbeit u. ein Teil des experimentellen Materials wuiclen sclion kurz 
naeh C. r. d. FAcad. des seienccs referiert (vgl. C. 1925.1. 1870. 1926. I. 1646). Experi- 
mentell ist folgendes nachzutragen: 7-Methylisatin. Darst. naeh dem Verf. von
S a n d m e y e r  (Helv. cliim. Acta 2. 234; C. 1919. I II . 491) aus o-Toluidin, Chloralhydrat 
u. NHjOH uber das Isonitrosoacet-o-toluidid, welchcs m it konz. H 2S 0 4 15—20 Min. 
auf 60— 75° erhitzt wird. Goldgclbe Bliitter aus A., F. 266°. Phenylhydrazon, aus 
A.-Eg., F. 242°. — 5-Meihylisalin. Ebenso m it p-Toluidin. Dunkelrote Krystalle 
aus A. oder W ., F . 187°. — Mit m-Toluidin entsteht ein Gemisch von 4- u. 6-Mcthyl- 
isatin. — 7-Methyldioxindol, C0H9O2N. Aus 7-Methylisatin m it Na-Hydrosulfit in 
sd. W. Gelbliche Krystalle aus A. oder verd. A., F. 212°, wl. in k. W., zl. in A., Eg., 
swl. in A., Bzl. — 5-Methyldioxindol, gelbliche Nadeln aus W., F. 210°. —  Red. der 
beiden letzten Yerbb. m it Na-Amalgam unter verscliicdensten Bedingungen gab schlechte 
Resultate. Eine kleine Menge reines 5-Methyloxindol, gelbliche Nadeln aus W., F. 168°, 
konnte isoliert werden. — Isałyd, GlcHI20 4N ,. Dureh Hydriernng von Isatin in A. 
( +  P t). Tetraacetylderh'., aus A., F . 221°. — 5,5'-Dimethylisatyd, C18H 10O4N2. Ebenso 
aus 5-Methylisatin. Hellgelbes, swl. Prod., F . 230—232°. — 5-Methylisałyd,
Aus 5-Mcthyhsatm u. Dioxindol in li. A. einigen Tropfcn Piperidin (ygl. H a n s EK, 
Ann. de Chemie [10] 1. 94; C. 1924. I. 2697). Gelbliches Pulver, F. 229— 230°, meist 
unl., 1. in  Laugen. — 7-Methylisatyd konnte analog nicht erhalten werden. Ebenso- 
wenig gelang die Kondensation von Isatin m it 5-Methyldioxindol. — 5-Methyłisaian,
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C17H 140 3N 2. Aus 5-Methylisatin u. Oxindo! in sd. A. -j- Piperidin. Tafeln aus Eg., 
Zers. bei 195—200°. H 2S 0 4-Lsg. blu tro t infolge Dchydratisierung zur folgenden Verb. — 
5-Methylisoindigotin, C17H 120 2N2. Aus 5-Methylisatin u. Oxindol in Eg. -j- einigen 
Tropfen konz. HCl (Wasserbad). Dunkelrote Krystalle aus Eg., wl. in  A., unl. in Bzn.,
1. in Eg., Pyridin. — Leulcoderiv., C17H 140 2N2. Mit Zn-Staub in h. Eg., dann in W. 
K rystalle aus CH3OH, Zers. beim Erhitzen, 1. in Alkalien. —  Na-Salz der S-Methyl- 
isoindigotinsulfonsaure, C17Hn 0 6N 2S N a - |-3 H 20 . Aus 5-Methylisoindigotin in konz. 
H 2S 0 4 (Zimmertemp., 2 Tage), dann in W., F iltra t m it gesatt. NaCl-Lsg. yersetzen. 
Braune Nadeln aus wss. A. Die Saure fśirbt Wolle rot. — Da Indigo die 5,5'-Disulfon- 
saure liefert, so enthalt die im kurzeń Ref. beseliriebene 7-Methylisoindigotindisulfon- 
saure wahrseheinlich die Sulfogruppen auch in 5,5', u. die B. einer Jlonosulfonsaure (5') 
aus 5-Methylisoindigotin erscheint dann erklarlieh. — 5,5'-Dimethylisoindigotin wurde 
aus 5,5'-Dimethyldisulfisatyd durch Erhitzen der alkoh. Lsg. m it 10%ig. Sodalsg. 
(Wasserbad) u. Umkrystallisieren aus Pyridin oder Chinolin rein erhalten, nicht da- 
gegen das 7,7'-Isomerc. Letzteres wurde ais Rohprod. m it konz. H 2S 0 4 (Wasserbad) 
zur Disulfonsaure sulfiert, dessen Salze im kurzeń Ref. schon beschrieben sind. Aus 
obigen sodaalkal. Mutterlaugen kónnen die beiden Methylisatine isoliert werden. — 
Die Leukodinielhylisoindigotine werden aus den Dimethylisoindigotinen m it Zn-Staub 
in sd. Eg. dargestellt. Ihre Lsgg. in yerd. Laugen reoxydieren sich an der Lu Ti. — 
7-Melliylbisindol-[2,3')-indigo (7-Melliylindirubin) ygl. kurzes Ref. — 7-Methylbisindol- 
(3,2')-indigo, C17H ł20 2N 2. Aus 7-Methylisatin u. Indoxylsaure in sd. A. -(- einigen 
Tropfen Sodalsg. in Leuchtgas-at. Braunrot glanzende Nadeln aus Eg. Aus der gelben 
Hydi'osulfitkiipe wird Baumwolle schwach yiolett gefarbt. — 5-Methylbisindol-(2,3')- 
indigo, C17H 120 2N2. 5-Methylisatin wird m it PC15 in Bzn. in das Chlorid iibergefuhrt, 
Osindol zugefiigt u. gekocht. Violette Nadeln aus Eg., dem vorigen ahnlich. — 5-Methyl- 
bmndol-(3,2’)-indigo, C171I]20 2N2. Aus 5-Methylisatin u. Indosylsaure. Dunkle Nadeln 
aus Eg. H 2S 0 4-Lsg. yiolett. — Von samtlielien Farbstoffen wurden die Absorptions- 
spektren (teils in Eg., teils in konz. H 2S 0 4) festgestellt u. m it denen des Isoindigotins 
u. des Indirubins yerglichcn. Bei den Isoindigotinen bewirken die CH3-Gruppen eine 
schwache Verschiebung in das Bereich langerer Wellen. Die Spektren der Methyl- 
indirubine unterschciden sich wenig von dem des Indirubins. (Ann. de Cliimie [10] 
5. 314—62.) L in d e n b a u m .

Robert Fergus Hunter, Aminobenztliiazóle. I I I .  Die Tav.toine.rie und Ungesdltigl- 
heit des Aminothiazolsystems. (II. vgl. Journ. Chem. Soc. London 127- 2270; C. 1926. 
L 932.) 1-Aminobenzłhiazol kann ais solelies I  oder ais das tautom ere l-Im ino-l,2-di- 
hydrobenzthiazol (II) reagieren. Die stabile u. labilc Formen des Acetylplienylthiocarb- 
ainids (H u g e r s iio f f , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 32. 3649 [1899] u. W h e e l e r , Journ. 
Americ. Chem. Soc. 27. 270 [1902]) geben brom iertdie Bromide V u. VI u. diese 1-Acetyl- 
aminobenzthiazol (VII) u. l-Imino-2-acetyl-l,2-dihydrobenzthiazol (VIII), wodurch beide 
oben erwahnten Formen ais D eriw . festgelegt sind. Die Verseifung der Acetylkorper 
iiefert ein u. dasselbe 1-Aminobenzthiazol. Die Verb. wird fast ausschlicClich in der 
iniinoform II  methyliert, es entsteht l-Imino-2-methyl-l,2-dihydrobenzthiazol, welche 
Verb. auch aus as-Metliylphenylthiocarbamid Iiber das Dibromid synthetisiert werden 
kann. Ais Nebenprod. entsteht 1-Methylaniinobenzthiazol in unreinem Zustande, welehes 
ebenfalls aus s-Methylphenylthiocarbamid iiber das Tetrabrom id zuganglich ist. Die 
Athylierung yerlauft weniger glatt, es en tsteht ais H auptprod. l-Imino-2-athyl-l,2-di- 
hydrobenzthiazol, dessen Konst. aus der Synthese aus as-Athylphenylthiocarbamid iiber 
(ias Tetrabromid folgt. Die Acetylierung der Base yerlauft fast ąuan titatiy  in der Amino- 
form I. Die Base liefert ferner ein instabiles Diazoniumelilorid, welehes beim Vers. 
ZUm LOxybenzthiazol zu gelangen 1  -Arninoazobenzlhiazolkydrochlorid bildet. Die Ben- 
zoylierung fuhrt zu 1-Benzoylaminobenzlhiazol, dieses g ibt m it Br ein Telrabromid, 
" elches in verd. A. 5-Broni-l-benzoylaminobenzthiazol liefert. Mit Hypochlorit ent-
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steht ein dunkelroter Farbstoff des Rosanilintyps. Mit alkoli. A thylnitrit entstelit 
gegen Erw arten das Hydrochlorid einer neuen Base, welclien vielleicht Formeln IX u. X 
zukommen. Das IIexabronvid des 1 -Acetylaminobenztliiazols laBt sich in das 5-Brom-
1-acetylaminobenzlhiazol uberfuhren, analog das Dibromid des l-Imino-2-acetyl-l,2-di- 
hydrobenzthiazols in  das 5-Brom-l-imino-2-acełyl-l,2-dihydrobenzthiazol. Durch Ver- 
eeifung entstokt aus beiden dasselbo 5-Brom-l-aminobenzthiazol. o-Tolylthiocarbamid 
gibt leieht das Dibromid des l-Amino-3-methyl-, m-Tolylthiocarbamid das Tetrabromid 
des l-Amino-4-methyl- u. p-Tolylthiocarbamid das Tribromid des l-Amino-5-mełhyl- 
benzihiazols. Bromierung des m-Xylylthiocarbamids fiihrt zum Tetrabromid des 1-Amino-
3,5-dimełhylbenzłhiazols, ebenso aus a- u. /9-Naphthylthiocarbamid die Tetrabromide 
von X I u. X II. Ferner aus l-Imino-2-methyl-l,2-dihydrobenztliiazol durch Bromierung 
ein Tribromid. Das Dibromid des 1-Aminobenzthiazols (XIII) ( H u g e r s h o f f , Ber. 
Dtsch. Chem. Ges. 34. 3130 [1201] u. 36. 3121 [1903]) g ibt m it w. W. unter p-Wanderung 
5-Brom-l-imino-l,2-dihydrobenzthiazolhydrobromid (XIV).
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V e r  s u c h e. 1-Aminobenzthiazol gibt m it CH3 J  5 Stdn. auf 100° erhitzt 1 -Imino- 

2-methyl-l,2-dihydrobenzthiazol vom F. 115°, die Atliylierung analog l-Imino-2-athyl- 
1,2-dih.ydrobenzthiazol vom F. 85°. Die Acetylierung der Base in sd. Essigsaureanhydrid 
liefert 1-Acetylaminobenzthiazol vom F. 186°. as-Methylphenylthiocarbamid gibt in 
Chlf. m it Br l-Imino-2-methył-l,2-dihydrobenzłhiazoldibromid, C8H8N2Br2S, S intem  u. 
Erweichen der gelbroten Nadeln bei 125°. Mit S 0 2 l-Imino-2-methyl-l,2-dihydrobenz- 
thiazol, C8H 8N 2S, F. 123°. Hieraus in Chlf. m it Br l-Imino-2-melhyl-l,2-diliydrobenz- 
thiazoltribromid, (C8HgN 2Br3S)2, gelbrote Prismen, Aufhellung bei 230— 245°, farblos 
boi 245°. s-Methylphenylthiocarbaniid gibt in Chlf. m it Br 1-JIIethylaminobenzthiazol- 
tetrdbromid, C8H 8N2Br4S, scharlachrote Nadeln vom F. 65—67° (Zers.). Beim Liegen 
an der L uft (20 Stdn.) ein Dibromid, C8H8N 2Br2S, Sintern bei 136°, Zers. bei 191°. Beim 
Losen des Tetrabromids in  h. A. en tsteht ein Gemisch der mono- u. dibromsubstituierten 
D eriw . vom F. 203°. Aus dem Tetrabrom id m it S 0 2 1-Methylaminobenzthiazol, 
C8H8N2S, aus A. F. 138°. Aus as-Athylphenylthioearbamid u. Br in Chlf. 1-Imino- 
2-athyl-l,2-dihydróbenzthiazolłełrabromid, C9H 10N 2Br4S, F . 160— 161° (Zers.). Durch 
Red. l-Imino-2-dthyl-l,2-dihydrobenzlhiazol, C9H l0N2S, aus A. F . 86°. Das labile Acetyl- 
phonylthiocarbamid vom F. 138° ( I lU G E R S H O F F , 1. c.) gibt in  Chlf. m it Br 1-Imino-
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2-acelyl-l,2-dihydróbenzthiazoldibromid, C9H 80jST2B r2S (VI), F. 130—132° (Zers.). U nter 
wenig veriindorten Bedingungen ein Dibrorńid vom F. 173° (Zers.). W ird die chloroform. 
Lsg. nach Zugabe des Br erwarmt, so entsteht l-Imino-2-acetyl-l,2-dihydrobenzthiazol- 
dibromidhydrobromid, C9H 8ON2Br2S-HBr, F. 180° (Zers.), Verfarbung bei 178°. Mit 
S 0 2 l-Imino-2-acetyl-l,2-dihydróbenzthiazol, C9H 8ON2S (VIII), aus 20%  A. F. 118— 120°. 
Die Einw. von Br in Chlf. auf das stabilc Acetylphenylthiocarbamid, F. 170— 171°, 
fiihrt zu 1-Acetylaminobenzthiazoltetrabromid, C9H 8ON2Br4S (V), F. 137—139°. Hieraus 
1-Acetylaminobenzthiazol (VII) aus A. F. 186°. 1-Benzoylaminobenzthiazol vom F. 186° 
(H u g e r s h o f f , 1. c.) gibt in Chlf. bromiert l-Benzoylaminobenzthiazoltetrabromid, 
CJ4H 10ON2Br4S, Verfarbung boi 170°, Br-Verlust bei 185°. Beim Erhitzen in A. 5-Brom- 
1-benzoylaminobenzthiazol, Cł4H 9ONBrS, aus Essigester F. 226°. Aminobenzthiazol 
gibt diazotiert u. m it ^-N aphthol gekuppelt Benzthiazol-l-azo-^-naplithol, C17H u ON3S, 
F. 146°, Sintern bei 140°. Beim Erwarmen der Diazolsg. des Thiazols entsteht 
1-Aminoazobenzthiazol, C14HBN6S2, aus W. F. 135°, Hydrochlorid, aus A. F. 232° 
(Zers.). Das Hydrochlorid des Aminobenzthiazols liefert m it alkoh. Lsg. von 
A thylnitrit yj-Aminobenzthiazol, C7H0N2S (X), aus Bzl. F. 131°. Sintern bei 129°, 
Hydrochlorid (IX) aus A. F. 239—240°. Analog ps-Amino-3-toluthiazolhydrochlorid, 
C8H9lSr2ClS u. yj-Amino-5-toluthiazolhydrocłilorid. Wie oben aus p-Bromphenylthiocarb- 
umid 5-Brom-l-aminobenzlhiazoldibromid, CjH5N 2Br3S, Sintern b e i80—82°. Ausl-Acetyl- 
aminobenzthiazol m it Br in  Chlf. l-Acetylaminobenzthiazolhexabromid, C8H sON2Br0S, 
Entfarbung bei 160°. Hieraus in A. 5-Brom-l-acetylaminobenzthiazol, C9H 7ON2BrS, 
aus Essigester F. 223°. Aus dem Dibromid des l-Imino-2-acetyl-l,2-dihydro- 
benzthiazols in wss. A. 5-Brom-l-iinino-2-acetyl-l,2-dihydrobenzthiazol, C9H.ON2BrS, 
aus A.-Essigester F. 199—200°. Aus o-Tolylthiocarbamid u. Br l-Amino-3-methyl- 
benzthiazoldibromid, C8H 8N 2Br2S, in A. das Hydrobromid des Br. Deriv., C8H 7N2BrS • HBr, 
Zers. bei 290°, frcie Base, aus A.-Essigester F. 212°. Mit S 0 2 wie oben l-Amino-3-metliyl- 
benzthiazol, C8H 8N 2S, aus 50%  A. F. 13G°. Analog aus p-Tolylthiocarbamid 1-Amino-
5-methylbenzthiazoldibromidhydrobromid, C8H 8N 2Br2S-H Br, F. 134° (Zers.) in A. die 
Base, C8H 7N 2BrS, aus 80%  A. F. 210°. Mit S 0 2 l-Amino-5-methylbenzthiazol, C8H8N 2S, 
aus 50% A. F. 142°. Aus m-Tolylthiocarbamid l-Amino-4-methylbenzthiazoltetrabromid, 
C8H8N2Br4S, Zers. bei 250°. Mit S 0 2 l-Amino-4-methylbenztliiazol, C8H 8N 2S, aus 50%  
A. F. 145°. Aus m-Xylylthiocarbamid l-Amino-3,5-dimethylbenzthiazoltelrabromid, 
C'9H10N2Br4S, Entfarbung bei 80—90°. Mit S 0 2 l-Amino-3,5-dimethylbenztliiazol, 
C9H10N2S, aus verd. A. F. 116°. Aus /3-Naphthylthiocarbamid 2-Amino-ft-naphtho- 
thiazoltelrabromid, C11H 8N2Br4S, Aufliellung bei 130°. 2-Aminonaphthothiazol, CUH 8N 2S 
(XI), aus A.-Essigester F . 235— 237° 2-Amino-a.-naplithothiazoltelrabromid, F . 1G5° 
(Zers.) u. 2-Amino-a.-naphthothiazol, CUH 8N2S (XII), aus A.-Essigester F . 249— 251°. 
(Journ. Chem. Soc. London 1926. 1385—1401. London, Im p. Coli. fiir Wiss. u. 
Techn.) T a u b e .

Robert Fergus Hunter, Aminóbenzthiazóle. IV. Die Bestdndigkeit der Bromidt. 
des l-Xylidinodimethylbenzthiazols. (III. vgl. vorst. Ref.) Die Unters. der Bromide 
der 1-Xylidinodimethylbenzthiazole (I u. n )  zeigt, daB die Xylidinogruppe eine starko 
stabilisierende Wrkg. auf dic Bromide ausubt. s-Di-m-xylylthiocarbamid gibt in Chlf.

I I I  u. IV  (CH3)2 : C6Ha< |g > > C - N H - C 6H3 : (CH3)2

mit Br leicht ein stabiles Telrabromid III, niit einem t)berschul3 an Halogen eine in- 
stabile Heptabronwerb., wahrscheinlich das Hydrobromid eines Hexabromids. Analog 

V ril. 2. 84
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liefert s-Di-p-xylylthiocarbamid das Tetrabromid IV, welclies sich ebenfalls durch Be- 
st&ndigkeit auszefohnet.

V e r  s u c h e. s-Di-m-xylylthiocarbamid gibt in Chlf. m it Br l-m-Xylidino-
3,5-dimethylbenzthiazolhexabromidhydrobromid, C17H lsN2Br6S ■ HBr, F . 158°(Zers.). Unter 
yeranderten Bedingungen l-m-Xylidino-3,5-dim&thylbenzthiazoUetrabromid, Ci7HlgN2Br4S 
(III), F. 130° (Zers.). Mit S 0 2 l-m-Xylidino-3,5-dunethylbenztkiazol (1), aus A.-Essig- 
ester oder PAc. F. 176°, Acetylderiv. F. 131— 132°. Analog aus s-Di-p-xylylthiocarbamid 
(aus p-Xylidin u. CS2 in alkoh. KOH) l-p-Xylidino-3,6-dimethylbenzthiazóltetrabroviid, 
C17H lgN2Br4S (IV), Zers. bei 200° u. l-p-Xylidino-3,6-dimethylbenztMazol, C17H 18N2S (II), 
aus Essigester F. 200°. (.Tourn. Chem. Soe. London 1926. 1401—04. London, Imp. 
Coli. fiir Wiss. u. Techn.) T a u b e .

A. Lowenbein und B. Rosenbaum, tjber 2,3,4-trisubsliiuierle Chromenylradikale.
I . Mitt. iiber Chromenylradikale. Den 9-Arylxanthylradikalen entsprechen formcll 
dic 2,3,4-lrisubstiluierleń Chromenylradikale (I. oder II.). Es ist Vff. gelungen, einigc 
Radikale dieser A rt aus den entsprechenden Benzopyryliumperchloraten (V.) darzustellcn. 
Lctztere werden nach den von L o w e n b e in  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57.1517; C. 1924.
I I . 2155) angegebenen Verff. gewonnen. Entweder geht m an vom 3-Phenyleumarin 
aus, fiihrt dasselbe m it Aryl-MgBr in 2,3,4-Triarylchromanol-{2) (III.) iiber, anhydrisiert 
dieses zum 2,3,4-Triuryl-y-chromen (IV.), welches man schlieBlich m it FeCl3 zu V. 
(X == FeCl,) oxydiert. Dieses Salz wird iiber die Pseudobase VI. in das Perchlorat 
umgewandelt. Oder man benutzt das leicht zugiingliehe 2,3-Diphenylbenzopyrylium- 
perchlorat (VII.) ais Ausgangsmaterial u. fiihrt es mittels RMgX in IV. iiber. Weiter 
wie oben angegeben. Nach dcm ersten Verf. gelangt man zu Verbb. m it gleichcn, nach 
dem zweiten auch zu Verbb. m it vcrschiedenen Substituenten in 2 u. 4. — LiiBt man 
auf dic Perchlorate V. unter LuftabsehluB C6H5MgBr oinwirken, so farb t sich dio Lsg. 
tiefgriih, u. es fiilltein farbloser Nd. aus. Letzterer ist das durch Vereinigung yon zwei 
Radikalen I I . gebildete Bischromenyl, wahrend die griine Lsg. das Radikal selbst 
enthalt. Es ist also das CIO/ einfach fortgonommen worden. Aus dem 2,3,4-Triphenyl- 
perchlorat V. en tsteht noch eine zweite Verb., dic aus der Mutterlauge gewonnen wird 
u. durch Austausch des CIO/ gegen C„H| zustande gekommen ist. Vff. crteilen ihr 
dio Formel V III. cines 2,2,3,4-Tetraphenyl-a.-chromens, weil P o p p e r  (Diss., Berlin 
[1925]) bewiesen hat, daB das 2,4-Diphenylbenzopyryliumperchlorat m it C0H5MgBr 
das 2,2,4-Triphenyl-a-chromen liefert. Verbb. vom Typus V III. entstehen nicht, 
w*enn sich in 4 ein anderes Radikal (a-Napkthyl, Benzyl) befindet oder wenn das Tri- 
phenylsalz m it a-Naphthyl-M gBr umgesetzt wird. In  allen diesen Fallen erhoht sich 
ćntsprechend die Ausbeute an II . bezw. seinem Dimeren. — Bzgl. der Konst. der Bis- 
eliromenyle bevorzugen Vff. die Verkniipfung der Radikale in  2,2'-Stellung aus zwoi 
Griinden: Erstens wegen der Verb. V III. Wenn ihre Formel zutrifft, so erscheint die 
gleichzeitige B. von II. u. V III. ais das Ergebnis zweier durch ihre Geschwindigkciten 
konkurrierenden Rkk. u. der C in Stellung 2 gleichsam ais „Zentralatom “ . Zweitens, 
weil sich das 4-bcnzyliertc Radikal ebenso leicht bildet wie das 4-naphthylierte, obwohl 
das Benzyl nur wenig Affinitat bcansprucht, woraus folgt, daB der 2^C der Haupttriiger 
der Radikalvalenz sein mufi. — Die Radikaldissoziation der Biscliromenjde wurde 
durch kryoskop. Mol.-Gew.-Bestst. in N aphthalin yerfolgt. Sie steigt regelmaBig mit 
zunehmender Vcrdunnung. Eine l° /0ig. Lsg. der Triphenylverb. is t zu ca. 45% ge- 
spalten, wahrend die 2,3-Diphenyl-4-a-naphthylverb. stiirkcrc Spaltung erleidet. Die 
Analogie der neuen Radikale m it den Triarylmcthylen usw. geht aus der Entfarbung 
ilirer grunen Lsgg. durch O unter B. yon Peroxyden, durch Iv unter B. yon K-Verbb. 
u. d u rc h  HC1 hervor. Im  letzteren Falle sollte ein. B en zo p jT y liu m ch lo rid  (nach V.) u. 
ein von IV. yerschiedencs a-Chromcn (mit II  in 2) entstehen; doeh konnte bisher nur 
ersteres krystallisiert erhalten werden. — Besondere Beachtung yerdient das 2,3-I)i- 
phenyl-4-benzylchromenyl (nach II.), indem cs sehr leicht Disproportionienmg erleidet.
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Yon den boidcn zu erwartenden Prodd., 4-Benzyliden-2,3-diphenyl-y-chromen (IX .) u. 
4-Benzyl-2,3-diph.cnyl-a.-chromen (X.), wurde bisher nur IX . krystallisiert erhalten. 
Es entsteht auch aus dem entspreehenden Perchlorat V. durch Abspaltung von HC104 
u. addiert spontan Mineralsauren unter Ruckbildung der Salze V. — Fiir die Radikale 
wird angenommen, dafi der 2-C nicht der Triiger der gesamten freien Valenz ist ^For- 
mcl II.), sondern da(3 sich diese auch auf die benachbarten Atonie verteilt, etwa im 
Sinne der Formel X I., wobei allerdings dem am 2-C verbliebenen Valenzteil die groBte 
A ktivitat zukommt, so daB alle Rkk. mittels dieser Restyalenz cingeleitet werden. 
Die Disproportionierung des ani 4-C benzyliertcn Radikals wird je tz t begreiflichcr, 
indem unter dem EinfluB des am 4-C befindlichen Valenzrestes die Beweglichkeit 
der H-Atome der CH2-Gruppe gcsteigert wird.
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V e r  s u c h e. 2,3,4-Triphenylchromanol-(2), C27H 220 2 (nach III.). Aus 3-Phenyl- 
cumarin u. sd. ath . C0H5MgBr-Lsg. (1 Stde.).- Krystalle aus A., F. 159°, zl. in A., A., 
Bzl., Eg., Acetanhydrid. H 2S 04-Lsg. ziegelrot, verganglich. — 2,3,4-Triphenyl-y- 
chromen, C27H 20O (nach IV.). Aus dem rorigen m it sd. Eg. (1 Stde.). Nadelbiischel, 
F. 131°. I I2S 0 4-Lsg. orangerot, m it W. farblos. Entfiirbt Br. Geht m it sd. alkoh. 
KOH +  wenig W. teilweise in das vorige zuriick. — 2,3,4-Triphenylbenzopyryliiim- 
chlorid-Ferrichlorid, C27H ]0OCl4Fe (nach V., X  =  FeCl4). Aus dem vorigcn in sd. Acet
anhydrid m it FeCl3,6H 20 , gcl. in sehr wenig Eg. (%  Stde.). Gelbc, metallglanzende 
Krystalle aus Eg., F . 189°, zl. in k. Acetanhydrid, li. Eg., fast unl. in A., Bzl., Bzn., W. — 
2>3,4-Triphenylchromenol-(2), C27I i20O2 (nach VI.). Durch Schiitteln der Acetonlsg. 
des vorigen m it viel W., in A. aufnehmcn. Krystalle aus Toluol -f- PAc., F. 158°, sil. 
auBer in Lg., PAe. — Methylather, C28H 220  2. Aus dem yorigen m it sd. methylalkoh. HC1, 
dann wenig W. zusetzen. Krystalle, F . 139°. — Alhylatlier, C2i)H 240 2, F. 126°. — 
2t3,4-Triphenylbenzopyryliumperchlorat, C27HJ90 5C1 (nach V., X  =  C104). Aus der ath. 
Lsg. von VI. m it 70%ig. HC104. Hellgelbe Blattchen aus Eg. u. Acetanhydrid, F . 268°, 
unl. in A., A., Bzl., Lg., wl. in k. Eg., zl. in Acetanhydrid, Aceton, Chlf., sil. in Pyridin 
>i- fl. S 02 (ticffarbig). Die beidcn letzten Lsgg. leiten den Strom. — Bis-[2,3,4-iriphenyl- 
chromenyl], C54H 380 2 (nach II.). Voriges in sd. ath. C6H 5MgBr-Lsg. in N -a t eintragcn, 
1/2 Stde. kochen, sd. Lsg. m it NH 4C1-Lsg. versetzen, krystallin. Nd. absaugcn, m it 
NH4C1, W., A., A. waschen, nochmals m it A. unter LuftabschluB auskochen. F . unscharf 
150—105° nach Grunfarbung bei 130°, zl. in Bzl. u. Homologen, Eg., Acetanhydrid, 
Chlf. (griin), wl. in A., A., Aceton, Lg. — %2,3,4-Teiraphenyl-ci-chromen, C33H 240  (VIII.).

84*
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Aus der ath . Mutterlauge des Yorigen Vers. durch Zusatz von A. Krystalle aus A. oder 
Bzl.-PAe., F. 195°, 11. in A., Bzl. u. Homologen, \vl. in A., Lg. Durch FeCl3 nicht oxy- 
dierbar. — Bis-[2,3,4-triphenylchromenyV\-peroxyd, C64H 380 4. In  die sd. Bzl.-Lsg. von II. 
Luft einleitcn, gelbrote, filtrierte Lsg. m it PAe. fiillen, weifie Flocken aus Bzn. u. PAe. 
umkrystallisieren. F. 152°, 11. in Bzl. u. Homologen, weniger in A., A., Bzn., wl. in PAe. 
Liefert m it HC104 oder FeCl3 in Eg. die Salze V. — 2,3,4-Triphenylchromenylkalium. 
Durch Schiitteln Yon II. in A. m it fl. K-Na-Legicrung unter Luftabschlufi. Die dunkel- 
purpurrote Lsg. scheidet Krystalle aus. — 2,3,4-Triphenylbenzopyryliumchloridhydro- 
chlorid, C2,H 20OC12 (nach V., X =  C1,HC1). Durch Schiitteln von II . m it Bzl. u. HC1- 
gesiitt. A. unter Luftabschlufi. Gelbe Krystalle, F. 167°, 1. in Eg., Aceton, Pyridin, 
unl. in A., Bzl., Lg. Gibt m it HC104 oder FeCl3 die cntspreclienden Salze. Die Bzl.-A.- 
Mutterlaugo liinterlaCt ein nicht krystallisierendes Ol.

2,3-Diphenylbenzoijyryliumperchlorat, C2iH ,50 5C1 (VII.). Durch Sattigen einer ath. 
Lsg. von Desoxybenzoin, Salicylaldchyd u. HC104 unter Eiskiihlung m it HC1. Gelbe 
Krystalle, F. 248°, sil. in Aceton, Chlf., Pyridin, zl. in Eg., fast unl. in W., A., A., Bzl., 
Bzn. — 2,3-Diphenyl-4-a-naphthyl-y-chromen, C31H 220  (nach IV.). Aus V II. u. ath. 
K-Naphthyl-MgBr-Lsg. Krystalle aus h. Bzl. -f- Lg., F . 166°, 11. in A., Eg., Bzl., Toluol, 
Chlf., wl. in A., Lg. — 2,3-P)iplienyl-4-v.-naphihylbenzopyryliumchlorid-Ferrichlorid, 
C3lH 21OCl4Fe (nach V.), rote, blau glśinzerde Krystalle aus Eg., F . 220°. — Perchlorat, 
C3iH 2A C1, gelbe Krystalle aus Eg., F . 247°. — Bis-[2,3-diphenyl-4-a.-naphthylchro- 
menyl], C62H 420 2 (nach II.). Aus dem vorigen m it C„H6MgBr wie oben. Ausbeute 90%. 
F. 185° (teilweise Zers.) nach Griinfarbung bei 140°. — Peroxyd, C02H 42O4, Krystalle 
aus Bzn. u. PAe. (Tierkohlc), F . 171°, 11. auBer in Lg., PAe. Gibt m it HC104 oder FeCl3 
die Salze V. — 2,3-Diphenyl-4-benzyl-y-chromen, C28H 220  (nach IV.). Aus V II. u. ath. 
Benzyl-MgCl-Lsg. Krystalle aus A. F. 118°, 11. in Eg., Acetanhydrid, A., Bzl., zl. in A., 
Lg., wl. in PAe. — 2,3-Diphenyl-4-benzylbenzopyryliumchlorid-Ferrichlorid, C28H 2lOCI4Fo 
(nach V.), hellgelbe Krystalle, F . 181°. — Percldorat, C28H 210 liCl, liellgelb, feinkrystallin., 
F. 180°, zl. in h. Eg. — 4-Benzyliden-2,3-diphenyl-y-chromen, C28I I20O (IX.). Aus dem 
Yorigen m it Pyridin in A., F iltra t schnell m it stark  verd. HC1, dann W. ausschiitteln, 
trockncn. Aus Lg., F. 154°, 11. in Eg., Acetanhydrid, Aceton, Bzl., zl. in A., A., Bzn., 
wl. in Lg., PAe. — Bis-[2,3-diphenyl-4-benzylchromenyl], C50H 42O2 (nach II.). Aus
beute 85% . WeiC, feinkrystallin., F. IGO0 (Zers.) nach Griinfarbung bei 140°. Die 
40° w. Lsgg. sind griin u. absorbieren unter Entfarbung O; jedoch wurde nicht das 
Peroxyd, sondern IX . erhalten. Beim Erhitzen der Lsgg. unter LuftabschluB tr i t t  
unter Entfarbung schnell Disproportionierung ein. Aus den Lsgg. kann IX . isoliert 
werden. Kryoskop. Mol.-Gew.-Best. in N aphthalin gibt schon nach 3—5 Min. W erte 
von 370—375. — 2,4-Di-a.-naphlhyl-3-phenyl-y-chromen, C35H 240  (nach IV.). Aus
3-Phenj’lcumarin u. a-Naphthyl-M gBr. (Verb. I II . ist hier nicht existenzfiilńg.) K ry
stalle aus li. Bzl. - f  Lg., F. 204°, 11. in h. Bzl., Toluol, Eg., Acetanhydrid, Aceton, 
zl. in A., wl. in A., Lg. — 2,4-Di-a.-naphthyl-3-phenylbenzopyryłiumcMorid-FerricMorid, 
C35H 23OCl4Fe (nach V.), tiefrotc Ejrystalle aus Acetanhydrid u. Eg., F . 233°. — Per- 
chlorat, CMH 2305C1, aus Eg., zinnoberrot, feinkrystallin., F . 223°. — Bis- \2,4-di-a.-naph- 
thyl-3-plienylchromenyl] konnte selbst nicht isoliert werden. Die tiefgriine ath . Lsg. 
wird an der Luft orangefarbig u. liefert dann das Pcrozyd, C70H 46O4, Krystalle aus Bzl.,
F. 252—253°, wl. in k. Bzl., A., A., L g ., 1. in E g ., Acetanhydrid, Aceton. Gibt mit 
IIC104 oder FeCl3 die Salze V. — In  einer FuBnote wird noch mitgeteilt, daB samtliche 
Bischromenyle g la tt u. rein durch Einw. Yon Zinkwolle auf die Perclilorate in Aceton 
erhalten werden. (L ie b ig s  Ann. 448. 223—48. Berlin, Teehn. Hochsch.) L b .

K. Ziegler, F. A. Fries und F. Siilzer, Zur Kenntnis des ,,dreiwertigen“ Kohlen- 
stoffs. V. ttber dissoziation-sfahige Bischromenyle und die Verwendbarkeit des Chrom- 
chloriirs zur Darstellung freier MethylradiJcale. (IV. Ygl. Z i e g l e r  u . F r i e s , Ber. Dtsch. 
Chem. Ges. 59. 242; C. 1 9 2 6 .1. 2353.) Nach Entdeckung des Tetraphenylallyls (1. Mitt.)



1926. II. D . O r g a n is c h e  C h e m ie . 1285

habcn sich Vff. der Unters. von merhfack substituicrten cycl. AllylradikaUn zugowandt, 
von dcnen bisher nur das 1,2,3-Triphcnylindcnyl von K o h l e r  (Amcr, Chem. Journ. 
40. 217 [1908]) bekannt geworden ist. Erw citert man dessen Fiinfring dureh Ein- 
schiebung zweiwertiger Atome oder Gruppen, so gelańgt man zu cycl. Allylradikalen 
des Chromens, Thiochromens, Dihydrochinolins usw. Vff. habcn sich zucrst m it den 
mehrfach substituicrten Chromenylen (zu demselben Thema vgl. vorst.'Ref.) bcschaftigt, 
weil dio fiir ihro Darst. erforderlichcn 3-substituierten Flayone^nach dem Verf. von 
W iTTlG  (L ie b i g s  Ann. 446. 155. 166; C. 1926. L  1410) lcicht zugiinglich sind. Ais 
Ausgangsmaterialien dienton dio o-Acyl-p-kresolc bezw. die aus ilincn dargestellten 
Flanońe I., weshalb samtliche weiteren Umwandlungsprodd. CH3 in Stollung 6 ent- 
halten. Mit C6H5MgBr liefern die Flayone die Chromenole I I .,  welcho teils sclbst, teils 
ais Methylatlicr gefaBt, teils direkt m it HC104 in die Benzopyryliumpefchlorale IV. 
ubergefiihrt wurden. F iir die Herausnahme des CIO/ kam zunachst die friiher (1. Mitt.) 
ausgearbeitote Einw. von CeH5MgBr auf IV. in Betracht, welche auch von L o w e n b e in  
(vorst. Ref.) m it Erfolg benutzt worden ist, in gewissen Fallen jedoch versagt. W eit 
einfacher u. zuverlassiger ist die Verwendung von Chromchlorur. Dio besondero Eignung 
dieses Reagens fiir vorliegenden Zweck wurde zufiillig entdeekt, ais man versuchte, 
9-[^,f}-Diphenylvinyl]-xanłhyliunisalz (vgl. 1. Mitt.) naeh T r a u b e  u . P a s s a r g e  (Ber. 
Dtsch. Chem. Ges. 49. 1692; C. 1916. II . 550) mittcls CrCl2 zum 9-[/5./?-Diplienylathy]]- 
santhen zu hydrieren. Es Wurde jedoch nur der Saurerest fortgenommen unter B. 
von freiem 9-[f],f]-jDiphenylvin,yl]-xanlhyl (1. Mitt.). Die Rk. m it CrCl2 entspricht also
der Gleichung: R  • Ac -[- CrCl2 =  R-----1- CrGUAc. — Dieses Verf. gestattetc, dio Existenz
einer Reihe von Chromenylen der Formel V. bezw. VI. nachzuweiscn, namlich solche 
mit R  =  H, CH3> C2Hs, C3H „ i-C3H 7 u. C0H5. Sio besitzen im Gegensatz zum Tetra- 
phenylallyl orhoblicho Neigung zur Assoziation u. werden daher zunachst in Form der 
farblosen BiscJiromenyle erhalten. Dio Lsgg. letztcrer in Bzl. sind gclblicli bis schwach 
griin u. zeigen selir charakterist. bei yorsichtigem Einschiittcln von L uft die Erscheinung 
des Verschwindens u. Wiederauftrotcns der Farbung (bei cinigen 20—30-mal). In  cin- 
zelnen Fallen wurden auch die Peroxyde isoliert. Dio h, Lsgg., besonders in sd. Toluol 
u. Xylol, sind tief griin gefarbt u. entfiirben sich beim Abkiihlen unter LuftabschluB 
wieder. Die endgiiltigo Feststellung des Dissoziationsgrades der yersehiedenen Bis- 
chromenyle steh t noch aus. Dio bislierigen Bostst. der scheinbaren Mol.-Geww. in sd. 
Toluol (Einzelheiten vgl. S a l z e r , Diss., Marburg [1926]) ergaben, daB dio Verb. m it 
R =  C„H5 am starksten, die m it R  =  H  oder Alkyl viel schwacher dissoziieren. — 
Bzgl. der Fragc, ob dic Cliromenyle naeh V. oder VI. zu formulieren sind, neigten Vff. 
anfangs zu V. Boi der Hydrolyso von IV. (R  =  C6H5) crhielten sie namlich ein Cliromonol, 
welchcs m it dom aus I. (R =  C6HS) u. C0H 5MgBr synthetigierten ident. war u. demnach 
nicht ein Chromenol-(2) (naeh III .) , sondern ein Chromenol-(4) (naeh II.)  zu sein schion. 
Bies hat sich indessen ais TrugschluB erwiesen, da dasselbe Chromenol auch aus 3,4-Di- 
phenyl-6-methylcumarin (VII.) entsteht. Ais daraufhin das Umsctzungsprod. von I. 
mit C6H5MgBr yorsichtig in  der K alte aufgearbeitet wurdo, resultierto zunachst ein 
tiefer schm. Isomercs, zweifellos das echte Cliromenol-{4), welches sich schon bei ca. 
100° leicht in das hoher schm. stabilo Chromenol-(2) umlagert. Der Fali beweist, daB 
eino Tendenz zur Herausbildung des 2-C ais „Zentralatom " bestcht, womit Formel VI. 
walirscheinlicher ais V. wird. Zu demselben R esultat is t auch L o w e n b e in  (vorst. 
Ref.) gelangt. Zur exakten Konst.-Best. sollen dio Chromenylperoxyde m it K  zu den 
Carbinolcn (Chromenolen) aufgespalten werden.

V e r s u c h e .  Darst. der Flayone I. naeh W iT T lG  (1. c.). Umsetzung m it "3 Moli. 
C'8H5MgBr. Oberfuhrung der rohen Chromenolo I I I .  m it HClO.j in Acetanhj-drid in 
die Pcrchloratc IV. — 2,4-Diphenyl-6-methylbcnzopyryliumperchlorat, C22H i,0 5C], citro- 
nengelbes Krystailpulver. — 3-Athylderiv., C21H 210 5C1, gelblich, F. 205°. — 3-Propyl- 
deriv., C^H^OjCI, F. 191°. — 3-Phenylderiv., C28H 210 5C1, intensiy citronengelb, F . 282°.
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— Dic 3-Methyl- u . 3-Isopropykleriw. haben schlcchtc Eigenschaften. S ta tt ihrer 
wurden die Chromenolmethylather (nach III .)  durch Losen der rohen Chromenole in 
CH3OH u. Zusatz einiger Tropfen I I2SO,i dargestellt. — 2,4-Diphenyl-3,6-dimet1iyl-2-meth- 
oxychromm-{3), C2.,H220 2, Nadelchen aus CH3OH, F. 123°. — 2,4-Diphenyl-3-isopropyl-
6-melhyl-2-methoxychromen-(3), C26H 20O2, Krystalle aus CH3OH, F. 117 118°.
2,3,4-Triphenyl-6-methylćhromenol-(4), C28H 220 2 (nach II.). Nach Zers. m it k. NH4C1-

Lsg. aus der Bzl.-A.-Schicht Losungsm. bei Zimmcrtcmp. absaugen, Prod. m it PAc. 
yerreiben. Krystallpulver aus Bzl. -j- PAe., F . 139—140°. — 2,3,4-Triphenyl-6-methyl- 
chromenol-(2), C28H 220 2 (nach III .) . 1. Aus dem vorigen auf Wasserbad (1 Stdo.) oder 
bei dessen Darst. Losungsm. bei liólierer Temp. abdampfen. 2. Aus 3,4-Dimethyl-6-melhyl- 
cumarin (VII.) u. C6H 5MgBr. [Ersteres, C22H 160 2, durch Erhitzen von Na-Phenylacetat 
u. Plienylacotylchlorid auf 150°, Zugabe von o-Benzoyl-p-krcsol u. Erlutzen auf 180°. 
Aus Eg., F. 208— 209°.] 3. Aus IV. (R  =  C6II5) durch Schutteln m it verd. Na OII u. A. 
Aus Bzl. -(- PAo., F. 163°. — Zur Darst. der Bischromenyle (nachVI.) wird in geeignetem 
App. in N -at gcarbeitet. H an bereitet aus CrCl3,6H 20  u. Zn-Spiinen in wenig W. 
CrClo u. gibt dieses zur Lsg. von IV., I I I .  oder Chromenolather in Eg. -f- konz. HCl. 
Der Yoluminóse Nd. wird von der FI. nach dem Prinzip der umgekehrten Filtration 
getrennt, m it W. gewaschen, W. nacheinandcr durch CH.,011, Bzl., CH30H , A. ver- 
drangt, der jc tzt krystallin. Nd. im N-Strom getrocknet, zuletzt im Hochvakuum bei 
G0°. D ietrockenen Substanzen sind nicht merklich O-empfindlich. F . (inN -at) zwischen 
200 u. 230° unter Griinfarbung. Die so hergcstellten Praparate erwiesen sich ohne 
weitere Reinigung auf Grund ihrer O-Absorption ais prakt. rcin. — Bis-[2,4-diphenyl-
3,6-dimethylchromenyl], (C23I I ]S)0 )2. — Bis-[2,4-diplienyl-3-athyl-6-methylćh,romenyT\, 
(C24H 210 )2. Dissoziationsgrad 14— 16%. — Bis-[2,3,4-lriphenyl-6-methylchromenyl], 
(C28H 2lO)2. Dissoziationsgrad 44—58%. ( L i e b i g s  Ann. 448. 249—64. Marburg u. 
Frankfurt, Univ.) * L lN D EN B A U M .

Emil Abderhalden und Richard Haas, Spcktrographische Untersuchungen von 
Aminosauren, 2,5-Dioxopiperazinen, Peptonen und Eiweiflkdrpern. Zur Feststellung 
von Tautomerieverhaltnissen bei Diketopipcrazinen u. Polypeptidcn, sowie zur Auf- 
klarung der S truktur der Proteine wurde das Absorptionsvermógen einiger Diketo- 
piperazino im ultravioletten Licht spektrograph. untersucht. Zur Unterscheidung der 
Enol- u. Ketoform der 2,5-Dioxopiperazinc wurden auch die Unterseliiede im Brechungs- 
ycrmógen der Lsgg. dieser Kórper Yerwcndct. Die Lsg. der Enolform hat stets den 
hoheren Brechungsindex u. das hóhere spezif. Gcwicht-. Die Absorption der Glutamin- 
saure ist grol3er ais dicjenige der Monoaminosauren (vgl. L e y  u. ZSCHACKE, Ber. Dtsch. 
Chem. Ges. 57. 1700; C. 1924. II. 2480). Das aus A. gcfallte Alanin  absorbiert zwischen

starker ais die ihnen entsprechenden Dipeptide. Sehr deutlich sind die Unterseliiede 
der tautomeren Form des d,l-Lcucylglycinanhydrids. Die Ketoform zeigt ein Banden- 
spektrum, wahrend die Enolform hauptsachlich Eudabsorption besitzt. Noch deutlicher

c,HB OH
C-C0H5

C-CcH,

2340—2460 A. starker ais das aus W. krystallisierte. Dioxopiperazine absorbieren
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sind die Unterscliiedo bei den beiden Formen des d,l-Nwleucyl-d,l-leucinąnhydrids 
Die Ketofonn zeigt eine Endabsorption bei 2730 A an, die Enolform absorbiert allcs 
von 3470 A ab warta. Die Absorption der Polypeptide untcrscheidet sich kanni yon 
derjenigen der Aminosaurcn. Peptone u. EiweiBkórper absorbieren sehr stark. (Ztschr. 
f. physiol. Ch. 155. 195—99. Halle a. S., Univ.) G u g g e n h e im .

Emil Abderhalden und Richard Haas, Weilere Beobachtungen iiber das pliysi- 
kalische Vcrhalten von Aminosduren, Polypeptiden, 2,5-Dioxopiperazinen in verschiedenen 
taulomeren Formen und von Protcinen. (Vgl. yorst, Ref.) Das elektr. Leitfahiglceite- 
yermogen der wss. Lsgg. der Enolform der 2,5-Dioxopiperazine steigt beim langeren 
Kochen an. Die Aufspaltung der Diketopiperazinc in Dipeptide, welche normalerweisę 
nur bis zu einem bestimm ten Gleichgewicht erfolgt, liiBt sich vcrvollstandigen, wenn 
man die gebildeten Dipeptide ferm entativ abbaut. Die bei langerem Kochen der wss. 
Lsg. der Enolform des Diketopiperazins — d,l-Leucylglycinanhydrid — auftretende Lcit- 
fahigkeitserhóhung ist innerhalb gewisser Grcnzen der Leitfahigkeit der Ausgangslsg. 
proportional. Sie h a t wahrschcinlich ihre Ursachc in der Anwcsenheit geringer Mengen 
von Neutralsalzen bezw. ihrer Ionen, dio von der Enolform fester gebunden werden 
ais von der beim Koehcn entstchenden Kctoform. Bei der Bestrahlung wss. Lsgg. 
opt.-akt. Diketopiperazinc — d-Leucylglycinanliydrid — m it ultraviolettem  Licht 
verringert sich die Drehung von Dipeptiden. Olycyl-d-leucin u. d-Leucylglycin bleiben 
unyerandert. In  der Anhydridlsg. fanden sich nach der Bestrahlung N H 3 u. C 02. 
Wahrscheinlich handelt es sich um oxydative Vorgange unter der Einw. von gebildetem 
Ozon. Auch gegeniibcr dem L uft-0  zeigt Glyeinanhydrid bei Ggw. von Platinmohr 
eine crheblich gróBere Oxydierbarkeit ais Glycylglycin. Vollzieht man die Bestrahlung 
in N-Atmosphare, so ycrandern auch dio Diketopiperazinc ihre opt. A ktiv itat nicht. 
Auch Seidcnpeptonlsgg. andern m it ultrayiolcttem  Licht die Drehung. Proteino er- 
fahren durch die Bestrahlung kcine Anderung des formoltitrierbaren N, jedoch cino
geringo Erhohung des Pufferungsgrades. Die Spaltung D iketopiperazin---- y  Dipeptid
wird vervollstandigt, wenn man zu einer auf ph =  8,1 gepufferten Lsg. von Alanin- 
anhydrid, CuO, fiigt, wodurch das gebildetc Alanylalanin ais unl. Cu-Verb. abgefangen 
wird. Die Spaltung erhoht sich auch, wenn man das gebildetc d-Alanylalanin m it 
HefopreBsaft abbaut. (Ztschr. f. physiol. Ch. 155. 200—05. Halle a. S., Univ.) Gu.

I. Liischiitz und O. Vietmeyer, Isophytosterin im  Kaugummi. Vorberieht. Ex- 
trahiert man Kaugummi m it A., vcrdam pft den A. zur Troelcne, lost cinige mg des 
Ruckstandes in Chlf. u. verd. dio Lsg. m it 2 Vo)l. (CH3C0)20 , so farb t sich das Gemisch 
auf Zusatz yon 2—3 Tropfen konz. H 2S 04 griinlichrot oder -braun m it griingelber 
Fluorescenz. Im  Mikroskop zeigt sich cino Absorption vom U ltraviolett bis zum Griin. 
Dieses Verh. untcrscheidet sich deutlich von demjcnigen des Phytostcrins, erinnert 
jedoeh an das Isocholcstorin Beim Stchcn wird das Rk.-Gcmisch bald blutrot, wobei 
ein Absorptionsband im Griin naho dem Gclb auftritt. Wcitero Verandcrung der 
Absorptionsverhaltnisso beim Stehen ygl. Original. Dio Rk. gestaltet sich noch 
pragnanter, wenn man sie nach der Vcrseifung des Kaugummis m it alkoh. Kali u. 
Abtrciniung des Sterins m it A. yornimmt. Wahrscheinlich liegt ein dem Isocholesterin 
analoges Isophytosterin vor. Zur Darst. von Isocholesterin wird Lanolin in 10 VolI. w. 
Amyl-A. gcl. u. nach dem Erkaltcn vom ausgeschicdenen Wachs abfiltriert, das nach 
dcm Abdampfon des F iltrates hinterbleibcndc W cichfett wird durch 3-std. Kochen 
mit 2-n. alkoh. Kali yerseift, m it 1/3 Vol. W. vcrd. u. -mit 10 Voll. leichtcm Benzin 
ausgekocht. Dio Benzinschicht wird abgehcbert u. dio Extraktion nochmals m it 5Voll. 
Bzn. wiederliolt. Die yercinigten Bzn.-Lsgg. werden m it w. A.-haltigem W. aus- 
gewaschcn u. dest. Der Ruckstand wird m it CH3OH bei 55— 60° behandelt. Das 
zuriickblcibende gelblichwciBe Pulver besteht hauptsachlich aus Isocholesterin. Durch 
Behandlung m it CH-OH wird dieses von beigcmengtem Cholesterin befreit. Zur volligen 
Vereinigung lost man das Pulver zu etwa 10%  in 85— 90%ig. A. u. yermischt m it
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dem gleichen Vol. w. CH301I. Das reino Isocholesterin krystallisiert dann in kleinen 
pcrlmutterglanzonden Blattchen vom F. 127°. (Ztsctir. f. physiol. Ch. 155. 240—44.

W. Kiister, Uber den Ildmatoporphyrinmonomelliyldlher. 10. Mitt. Uber Por- 
phyrine. Naeh Verss. von A.Miiller. (9. Mitt. vgl. K u s t e r  u . Z im m e rm a n n , S. 220.) 
Der dureh Verseifung des Ham atoporphyrindimethylathers m it HC1 entstehende 
Monomcthylathcr liefert bei der Oxydation neben 2 Moll. Ham atinsaure CeH!)0 1,N 
ein Mol. eines neutralen methoxylierten Imids C8Hn 0 3N. Diese Tatsache steh t im Ein- 
klang m it der Annahme, daB im Hamin neben einer Vinylseitenkctte eine Seitenkette 
—C =C H  vorhanden ist, weshalb sich naeh Addition von 2 Moll. HBr u. Ersatz des 
Br dureh —CH30  2 versehiedenartige methoxylierte Seitenketten bilden, von denen 
die eine (I) ungesatt. ist. Die andere Seitenkette lia t im Dim ethylather die Form II. 
Sie wird dureh 5°/0ig. HC1 nicht verseift u. bleibt bei der Oxydation erhalten, so daB 
sich das Amid III bilden kann. Die Yerseifung des Hamatoporphyrindimethylesters

in alkal. Lsg. fiihrt nicht zu einem entsprechenden Prod. Der Mono?nelhyldiher, 
CasHggOjNj, entsteht am besten beim Eihitzen des Dimethylesters in Eg. auf 90°. 
Naeh Abdestillieren des Eg. wird das Porphyrin aus W. m it Na-Acetat gefallt u. mit 
A. extraliiert. Nadelchcn aus Clilf. PAe. HCl-Zahl 3,5. Spektrum wie das des 
Dimethylathers. Der Monomethylester en tsteht auch leicht dureh Verseifung des 
komplexen Zn-Salzes des Dimethylesters (vgl. Ztschr. f. physiol. Ch. 86. 51; C. 1913. 
II. 1223). Das dadurch gebildete komplexe Zn-Salz des Monomethylhamatoporphyrins, 
a 5H36O0N,Zn ist in Alkali 11., wl. in verd. HC1, unl. in A., A., Aceton u. Clilf. Mit 
Diazomethan entsteht aus dem Dimethylester der Trimelhylester, C37H 420 6N4, aus A. 
dunkelrot metali, glanzend. F. 151— 152°. HCl-Zahl 12. Mit Na-Amalgam entsteht 
Porphyrinogen, welches dureh Luftoxydation Porphyrin zuriickbildet, aus dem bei 
der weiteren Oxydation 2 Moll. Ham atinsaure u. 1 Mol. Im id, G&Hn 0 3N , F . 59°, en t
steh t (Ztschr. f. physiol. Ch. 133. 126; C. 1924. I. 2269). Mit Barytwasser entsteht 
aus dem Im id ein Ol C8H 10O4 vom Kp. 210—211°, geruchlos, wahrscheinlich ein Itakon- 
saurederiv. Dieses liefert bei der Red. m it Zn Eg. ein Gemisch krystallisierender 
Stoffe, das nicht getrennt werden konnte. In  w. W. 1. sich ein Teil vom F. 141° lcichter. 
Der Ruckstand schmilzt bei 101— 102°. Walirscheinlich liegt in letzterem ein noch 
methoxyliertes, in dem in W. leichter 1. Teil ein methylfreies Red.-Prod. vor. (Ztschr. 
f. physiol. Ch. 155. 113—21. S tu ttgart, Techn. Hochsch.) GUGGENHEIM.

Hans Fischer, Bemerkung zu den Richtigslellungen Schumms. Widerlegung der von 
S c h u m m  (Ztschr. f. physiol. Ch. 133. 298. 142. 209. 153. 226; C. 1924.1. 2436.1925. 
I. 2019. 1926. II . 440) gegen Vf. erhobenen Vorwiirfe. (Ztschr. f. physiol. Ch. 155. 
96—98. Miinchen, Tcchn. Hochsch.) G u g g e n h e im .

P. Pulewka, Erwiderung auf die Bemerkung ton li. JKetss zu meiner Arbeil „Die 
hornlósende Wirlcung der Schwefelalkalien“. Widerlegung der Prioritatsanspriiche 
von R . W e i s s  (S. 230). (Ztschr. f. physiol. Ch. 155. 156. Kónigsberg, Univ.) G ugg .

L. Schinid und R. Stolir, Zur Kenntnis des Sterins aus Uhnus campeslris. Da 
der C-Gelialt des von J .  Z e l l n e r  (Monatshefte f. Chemie 46. 309; C. 1926. I. 2368) 
aus den Rinden von Ulmus campestris gewonnenen Sterins fiir die Formel C30H ISO, 1H20 
paBt, HeB sich yęrmuteri, daB es in der Hauptsachc aus Stigmasterin besteht. Diese

Hamburg.) G u g g e n h e im .

n> c- c- ch3 I 
J>C-Ć-CII—CHOCIIj

II OCH3 III

CO-C-CH3
CO-Ć-CH-CH3

. och3

E. Biochemie.
Ea. Pflanzenchem le.
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Vermutung lieC sieli dadurch erharteu, daC es in ein Tetrabromstigmasterinacetat (F. 21011) 
iibergefuhrt werden konnte, welclies sich durch den Mischschmelzpunkt u. krystallo- 
graph. Unters. ais ident. m it dem Tetrabrom stigm asterinacetat aus der Calabarbohne 
erwies. (Ber. Dtsch. Chem, Ges. 59. 1407—08.) WlNKELMANN.

L. Schmid und R. Stóhr, Uber das Sterin aus Parthenium argentotum. Dieses 
Sterin ist nach seinem chem, Yerh. (Aeetylier- u. Hydrierbarkeit) ein ungesatt. Alkohol, 
wahrscheinlieh von der Molekiilgrófie C27H,10O. Nach seinen Eigensehaften konnte es 
Silostcrin sein, seinc D eriw . zeigen aber lceine tjboreinstim mung m it denen des Sito- 
sterins, d. h. in dem Sterin aus Parthenium  argentatum  (Phytosterin) liegt eine neue 
Verb. vor. — E x p e r i m e n t e l l e s :  Phytosterin schm. bei 137° (korr.). Es bildet 
beim Erwarmen m it Essigsaureanhydrid ein Acetylderiy., F . 196°, sil. in A. u. Aceton,
1. in A. u. PAe. (Das Acetylderiy. des Sitosterins schm. bei 127°.) Telrahydrophyto- 
slerin, F . 149,5°, wurde durch Einw. von Wasserstoff m it Palladium ais K atalysator 
erhalten. Die Hydrierung erfolgt in alkoh. Lsg. auf einer Schuttelmaschine. Tetra- 
liydroacetylderiv. aus A., F. 222°. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 59. 1408—10. Wien, 
Univ.) WlNKELMANN.

Y. K im ura , Ober das atherische Ol von Acorus gramineus Soland. Das Bhizom 
genannter Pflanze (ehines. Drogę Shi-Chang-pu, japan. Seki-Shó) gab bei der Darnpf- 
dest. 0,5—0,9%  ath . Ol von D .15 1,058, nu17 =  1,5522, [a ]D18 =  — 0,51°, SZ. 1,3, 
VZ. 5,79, nach Acetylierung 9,84, OCHa-Gehalt 41,2—41,5% . Mit Soda, dann Lauge 
werden dem Ol ca. 0,2%  Palmitinsauro u. sehr wrenig unangenehm riechende phenol- 
artige Substanz entzogen. N un gehen ca. 86%  unter 6 mm zwischen 140 u. 150° 
farblos iiber u. zeigen D . 16>5 1,093, n D16'5 =  1,55678, opt.-inakt., OCH3-Gehalt 44,6%. 
Diese W erte u. die der Analyse passen auf Asaron, C12H 160 3. Aueh wurde bei der 
KMn0.l-0xydation Asarylaldehyd (F. 114°; Oxim, F. 138°) erhalten. Da das Ol etwas 
Sesquiterpen (LiEBBRMANNsche Cholesterinrk.) enthalt, konnte es nicht zum Krystalli- 
sieren gebracht werden. (Journ. Pharm. Soc. Japan  1926. No. 531. 37—38.) Ll).

M. Bridel und C. Beguin, Uber ein neues, durch Rhamnodiastase hydrolysier- 
bares Glykosid aus den frischen Bliilen von Ulex europaeus L. Zur Gewinnung dieses 
Glykosids diento das biochem. Verf. von B r i d e l  u . C h a r a u x  (C. r. d. 1'Acad. des 
sciences 181. 1167; C. 1926. I. 2612). Genannte Bliiten (430 g) wnirden m it sd. A. 
extrahiert, der A. abdest., der wss. Riickstand m it A. extrahiert (Beseitigung eines Ols), 
im Vakuum eingeengt. Im  Laufe von Monaten krystallisiert das Ulexosid (1,75 g) aus 
u. wird aus W., 30%ig. u. 70%ig. A. umkrystallisiert. jMlcr. ąuadrat. Blattchen, clio 
im Vakuum bei 50° 4,46%  W. abgeben, F. 247° (bloo), [oc]d =  — 51,92° in 70%ig. A. 
(p =  0,0312, v =  6, 1— 2). Liefert beim Erhitzen m it yerd. H 2S 04 Geruch nach 
Methylfurfurol (Mcthylpentose). Es ist unl. in W., aber sil. in verd. NaOH m it gelber 
Farbę, die schnell iiber hellrot nach blaulichrot umschliigt. Diese Bk. erinnert aii 
Rhamnicosid ( B r i d e l  u. C h a r a u k ,  C. r. d. l’Acad. des sciences 180. 1047; C. 1925.
II. 1452). — Hydrolyse mittels Rhamnodiastase liefert auDer einem reduzierenden 
Zucker ein Spaltprod., welches Vff. Ulexogenol nennen, cremeweiCes krystallin. Pulver,
F. 261° (bloc), unl. in W., 1. in yerd. NaOH m it Farbwcchsel von gelb iiber ro t nach griin. 
(C. r. d. l’Acad. des sciences 183. 75—77.) L i NDENBAUM.

M. Bridel und C. Beguin, Biochemische Untersuchungen iiber die Zusammen- 
setzung vcm Salix triandra L . Gewinnung ton Rutosid, Asparagin und einem neuen, 
durch Emulsin hydrolysierbaren Glykosid eines dtherischen Ols, dem Salidrosid. Vff. 
haben auf yerschiedene Teile von Salix triandra L. das biochem. Spaltungsverf. an- 
gewandt. In  den B lattern wurde ein durch Rhamnodiastase u. ein durch Emulsin, in 
der Rinde ein durch Emulsin spaltbares Glykosid aufgefunden. Letzteres ist das Glyko- 
sid eines ath. Ols u. in don mannlichen Pflanzen reicblicher enthalten ais in den weib- 
lichen. Das Holz en thalt kein Glykosid. — Das durch Rhamnodiastase spaltbare 
Glykcsid ist Rutosid (Rutin), Krystalle aus der m it A. gewaschenen wss. Lsg., [<x ] d  =
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—36,22° (wasscrfrei). Gibt bei der Hydrolysc Qucrcctui (Bromderiy., F. 236—237°), 
Glykose u. Rhamnose. — F allt man eincn wss. E x trak t m it 4 VoU. A., so crlialt man 
1-Aspdr.agin, F . 225° (bloc), [<x]d = —.5,12.° in W., -j- 34,45° in HOl. Es ist sowolil in 
den BliLttern, wio in der Bindo cnthalten. — Das aus der Bindę gewonnene, Salidrosid 
genannto Glykosid wurde nicht krystallisiert, sondern ais farb- u. gcruehloses, durch- 
siehtiges, sehr bittores Prod. ęrhaltcn. Reduziert niclit FEHLlNGsche Lsg. Hydrolyso 
mit I I2SO., liefert 63,17% reduzierenden Zuckcr von [oc]d =  +50,9°. Bei der Hydrolysc 
m it Emulsin wurde auGer krystallisierter Glykose ein ath. 01 von schonem Rosongoruch 
crhalten. N immt man dieses in A. auf u. fiillt die oingeengtc Lsg. m it PAe., so fallen 
Blattchen aus, welcho viel weniger aromat, riechon u. vielleicht ein Polymerisations- 
prod. des ath. Ols sind. (C. r. d. 1’Acad. des scienecs 183. 231—33.) L in d e n b .

E. Deussen, Beitrdge zur Kenntnis der Lindenbliiten (Flor. Tiliae). Kurze Zu- 
sammenstellung unscrer Kennfcnisse iiber dio LindenbliUen. Ais einziger charakterist. 
Bestandteil des aus denselben gewonnenen ath . Ols ist bisher das Farnesol, C15H 260, 
bekannt gcwordcn. (Dcrmatologisehe Wochenschrift 82. Nr. 16. 2 Seitcn. Sep. 
Łeipzig, Univ.) LlNDENBAUM.

E3. Pflanzenphysiologie. Bakteriologie.

E. F. Hopkins und F. B. Wann, Beziclmng der Wasserstoffioncnkonzenlralion 
zurn Wachstum von Chlorella und zur Ausmitzung von Eiscn. In  stark  gepuffertem Niihr- 
medium von ph unter 5,7 ist das W achstum von Chlorella direkt abhiingig von der pii. 
Sauregrcnze fiir das Lebcn ist pn =  3,4. In  Lsgg. m it pn  uber 5,7 w irkt der Fc-Gehalt 
ais wichtiger Wachstumsfaktor. Organ. Zusatze, vor allem Na-Citrat, halten Fe auch 
in alkal. Puffcrlsg. m it ph iiber 7,4 in Lsg. Ggw. von Ca fiillt es jedoch in solchen Lsgg. 
absorptiv m it Ca3(P 0 4)3. CaO ist fiir das Wachstum von Chlorella nicht unbedingt 
riotig. In  nicht gepufferter Niihrlsg. beeinflufit pa das W achstum insofern, ais niedrige 
PH-Werte dio Losliclikeit des Eisens begiinstigen. (Botanical Gazettc 81. 353—76. 
Ithaca [N. Y.].) Grim m e.

Josef Holluta, Zur Kinetik der Kohlcnsuureassimilation. Vf. stellt eine Ge- 
schwindigkeitsgleichung der Kohlcnsdureassimilation auf, welcho den Vcrsuchsrcsultaten 
von O. W a r b u rg  (Biochem. Ztschr. 100. 230. 103. 188; C. 1920. I. 296. I II . 15) 
geniigt: Cę>Jt= K -C ^ c o ^  B (0  — CqJ2). K  =  Gcsclnnndigkeitskonstante, 5 = K o n z . 
des durch die standige Bcstrahlung aktivierten Reaktionsteilnehmcrs, O — Ober- 
flaclie der in der Zeit t gebildeten Reaktionsprodd. Vf. folgert: Beim Assimilations- 
vorgang bestimm t bei allen durchgcmessenen CO,-Konzz. ein u. derselbe Teilvorgang 
die Geschwindigkcit des Gcsamtprozcsses, bei dem 1 Mol. CO„ m it 1 Mol. eines,durch 
Bcstrahlung in reaktionsfiŁhigen Zustand Ycrsotztcn Bestandteiles der griinen Pflanzcn- 
zclle, oder ein in seiner Konz. von ersterer abhiingiges Zwischenprod., dessen B. pro- 
portional der aufgenommenen Energiemenge erfolgt, an einer Oberflaelie unter 0„- 
Abspaltung reagiert. Vf. weist nach, dafi ausgenommcn sehr niódriger Belouchtungs- 
starken, stets ein u. dieselbo Rk. die Geschwindigkcit des Assimilationsprozesses be- 
stim m t. Das Gcsamtschema der C 02-Assimilation, welches von Vf. aufgcstellt wird, 
laBt sich zusammenzichen zu:

1. Chi +  H 2C 03 +  3 h v Chi +  H 2C'0(02)
2. 112C 0 (0 2) === H aCO +  0 2 3. 6 H 2CO == C0H 12O6

woraus dio obigo Geschwindigkcitsglcichung ableitbar ist. Das Schema entspricht 
dem photochem. Aquivalentgesctz u. den bis je tz t vorliegenden experimentellen 
Resultatcn. (Ztsohr. f. physik. Ch. 121. 429—38. Briinn Tcchn. Hochsch.) UL51ANN.

G. Kogel und A. Steigmann, Ober dus Wesen der oplischen Sensibilisierung. II. 
ir««ser ais Sensibilisator. (1. vgl. Ztschr. f . wiss. Photographie, Photophysik u. Photo- 
chemic 24. 18; C. 1926. 1. 2994.) Vff. dehncn ihrc Theorie der Sensibilisierung (1. c.)
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auf dic Kohlensaureassimilation aus. Dabci wird W. ais Sensibilisator aiigenommen. 
Folgendc Gleichungen sollcn den Assimilationsvorgang wiedergoben:
I. Chlorophyll (lichtaktiviert) -f- 2 H 20  =  Chlorophyll (inaktiy) +  2 H  (aktiv) -f- H 20 2

2. (Chlorophyll -j- adsorbierte) H 2C03 -j- 2 H (aktiv) =  HCHO -J- H „02.
3. 2 H 20 2 ( +  Katalasen) =  2 H 20  +  0 2.

(Z tsclir. f. w'iss. P h o to g ra p h ic , P h o to p h y s ik  u . P lio to eh em io  24 . 171— 76.) K e l l e r m .
Paul Fabry, Die Wirkung des Eucahjplols au f den Tuberkelbacillus „ in  vilro“. 

Vf. fand den Kochschen Bacillus (Typus bovinus) gegen Eucalyptol noch viel empfind- 
lieher, ais die Angaben von K a r w a c k i  u .  B ie r n a c k i  (Ann. Inst. Pasteur 39 . 476; 
C. 1 9 2 5 . I I . 832) erkennen lassen. Die Dampfc der Vcrb. hindern seine Entw . u. toten 
ihn bci genugender Zcit der Einw. sogar ab. (Ann. Inst. Pasteur 4 0 . 521— 23. Liege, 
Univ.) S p i e g e l .

Lopo de Carvalho und Ferreira de Mira Sohn, Einige Vcrsuche zur Beslimmung 
der Wirkung des Nalriumaurilhiosulfals au f die Tuberkelbacillen „in vilro“. Das Salz, 
MÓLLGAARDs Sanocrysin, wurde dem Petroffschen Nahrboden zugefugt, die Wrkg. m it 
der des Scheringsehen Krysolgans, Na-Salzes der 4-Amino-2-auroinercaptobenzol-
1-carbonsaure, verglichcn. Sanocrysin hinderte bei gleichen Mengen das Waclistum 
der Tuberkelbacillen unglcieh starker. Die entwickelten Bacillen wiesen Veranderungen 
in Farbbarkeit u. Morphologie auf. Bei Bcbriitung von Tuberkelbacillen m it Sano- 
crysinlsgg. wurden derartige Verandcrungen nocli nicht bci 37—38°, wohl aber bei 
40° erreicht. Auf Sanocrysinnahrbóden gowachseno Tuberkelbacillen entwickelten 
sich auf sanoerysinfreien n icht mehr, wenn der Cehalt jener an Sanocrysin 1%  be- 
tragen liatte, bei 1: 500 u. 1 : 750 noch schwach. (C. r. soc. dc biologie 9 5 . 310—-12. 
Lissabon, Inst. R o c h a  Ca b r a l .) S p i e g e l .

Erich Werner, Der Erreger der Cellidoseverdauung bei der Rosenkdfcrlarve (Potosia 
cuprea Fbr.,) Bacillus cdlulosam fermenłans n. sp. Dic Nahrung dieser gewohnlich 
in  Haufen der roten Waldameiso lebenden Larve besteht hauptsachlich aus den dieso 
Haufen zusammensotzenden cellulosereichen Fichten- u. Kiefernadeln. Bei der Ver- 
dauung spielt der voluminóse Dickdarm die Hauptrolle. E r ist besonders reich an 
sich lebhaft vermehrenden Mikroorganismen. Das Bakteriengemisch yergart rcine 
Ccllulose u. das Substrat des Ameiscnhaufens ,Holz nur nach vorheriger Entfernnng 
der Gerbsliure. Das aus diesem Gemisch isolicrte cellulosovergarende Baktcrium  wird 
ais neue A rt betrach te t u. m it obigem Namen belegt. Zwisehen den Tempp., bei denen 
Wachstum der Larven stattfindet, u. denen, bei wclchem der Mikrobe Cellulose ver- 
giirt, besteht enger Zusammenhang, so daB dio Fahigkeit der Larve zur Verdauung 
von Celluloso u. dio vitale Bedeutung derselben fiir sie gesichert erschcint. 2 Larven 
blieben bei ausschlieBlicher F iitterung m it F iltrierpapier>  1/2 Jah r ani Leben, was 
fur direkten Nahrwert der CclluloscablJauprodd. spricht. Der Bacillus findet sich 
auch stets im Substrat des Ameisenhaufens, wird daher den jungen Larven m it der 
Nahrung zugefiihrt u. ermóglicht ihnen die Ausnutzung derselbon. Im  Ameisenhaufen 
erfolgt die Zers. des cellulosehaltigen Substrats nur langsam, im Dickdarm dor Larve 
unter gunstigeren Bedingungen besehlounigt. (Zentralblatt f. Bakter. u. Parasitenk.
II. Abt. 67- 297—30. 1 Tafel. Greifswald, Univ.) S p i e g e l .

A. Osterwalder, Die Zersetzung von Apfelsdure durch verscliiedene aus Obst- und
Traubenweinen gewonnene Saccharomycesarten und Rassen. In  sterilisicrten Obst- 
u. Traubensaften, die in nur m it W atte u. Papicrhauben versehlossenen Flaschen 
der Garung dureh Reinhefen iiberlassen blieben, stcllte sich nach dieser eine nach 
Hefeart oder Rasse der Gattung Saccliaromyces mehr oder weniger starkę Hefc- 
vermehrung ein, so daB aus dem Hefedepot dic sprossende Hefe oft in Form grofierer 
Gebilde herauswuchs. Diese Hefeneubildung dauert bei ca. 15° jahrelang an u. ist 
offenbar durch den reichlichen L uftzu tritt u. das allmahliche Schwindcn des A. ver- 
anlaBt. In  solchen Weinen stcllte sieli dann m it wenigen Ausnahmen, meist im 2.
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u. 3. Jah r ein mehr oder weniger starker Siiureriickgang ein, wobei die Weinsiiure 
nicht oder nur ganz unbedcutend in Mitleidenschaft gezogen, offenbar also die Apfel
saure zers. wird. Dic Filhigkcit, Apfelsaure zu zcrsetzen, ist bei den einzelnen Hcfe- 
arten u. -rassen ungleich, kann ais konstantes physiol. Merkmal cinzelncr Hefearten 
gelten; e in ' Zusammenliang m it Form oder GróBe der Zellen oder m it der Garkraft 
lieB sich nicht nachweisen. Im  Gegensatze zu dem biolog. Abbau der Apfelsaure durch 
Baktcrien, m it dem dor Saureruckgang durch Ilefen sonst groBe Ahnlichkcit zeigt, 
wird boi diesem keino Milclisaure gebildet, dio Apfelsaure nach Ansicht des Vf. viel- 
mehr ais C-Quelle zum Waclistum der jungen Hefczellen yerwendet, entweder zum 
direkten Aufbaoi der Zcllsubstanz oder mehr ais Atmungsmaterial zur Gewinnung 
von Energie. (Zentralblatt f. Bakter. u. Parasitenk. II. Abt. 67. 289—96. Wadenswil, 
Schweiz. Vers.-Anst. f. Obst-, Wein- u. Gartenbau.) SpiEGEL.

E. Aubel, L. Genevois imd J. Salabartan, Bemerkungen iiber die Kultur einer
Ile/e in synthelischem Ndhrboden. Die Hefe von pRAMANT gedeiht auch m it Glucose, 
m it Milchsauro u. m it Brenztraubcnsiiure ais C-Quelle sowohl in Ggw. wie —  wenn 
auch langsamer u. schwieriger —  in Abwesenheit yon 0 2. In  beiden Fallen entsteht 
m it Glucose auBcr Alkohol Milchsdure (sehr wenig) u. Brenztraubensaure. Dio Menge 
der beiden crstgcnannten Stoffe steigt bei sinkendcm O-Zutritt, die des letztgenannten 
wird geringor. Dio entstandene Milchsauro wird, besonders bei Luftzutritt, wahr
scheinlich wieder zu Zucker kondensiert. Die sjaithet. Vorgange boi der Hefe scheinen 
sich nicht wesentlich von denen bei Bacterium coh (A u b e l , C. r. d. 1’Acad. des sciences 
181. 571; C. 1926. I. 2930) zu unterscheidcn. (C. r. d. l’Acad. des sciences 182. 989 
bis 91.) H ahn.

F. F. Sherwood und E. I. Fulmer, Der Einflufi der Temperatur auf das Wachs- 
tum der Bierhefe in  verschiedenen Medien. Da von verschiedenen friiheren Forscbern 
festgestellt wurde, daB die Bierhefe je nach dem Medium, in dem sie wuchs, auch bei 
ganz Yerschiedenen Tempp. ein optimales W aclistum aufwies, untersuclite der Vf. 
die optimalen Bcdingungen, die fiir das W achstum der Hefe in der kunstlichen Nahrlsg. 
„ E .“ u. in der Wiirze bei Ggw. yerschiedcner Konzz. N H fi l  erforderlich sind. Die 
Lsg. „ E .“ enthalt auBer NHjCl noch K 2H P 0 4, CaCI2, CaC03 u. Zucker. Bei 42° konnte 
sowohl in der Niihrlsg., wie in der Bierwiirze das beste W achstum festgestellt werden. 
Das N H 4G1 wirkt hier anscheinend ais Temp.-Puffer. Fiir NH,C1 wic fiir die anderen 
Salze der Nahrlsg. werden die optimalen Konzz. bestimmt. Ferncr werden die Wacks- 
tumsverhiiltnisso der Hefe bei A b w e s e n h e i t  von NH.jCl untersucht, woraus 
deutheh der Tcmp.-puffernde EinfluB dieses Salzes liervorgeht. Dic optimale Wachs- 
tumstem p. liegt infolgedessen auch bctrachtlich liiedriger. Im  AnschluB an diese 
cxperimentellen Daten m acht Vf. den Vers., diese auch rechner. zu erfassen. (Journ. 
Physical Chem. 30. 738—56. Ames, Chemistrj*Dcpt., Lab. of Biophys. Chemistry.) H a.

Es. Tierphysiologie.
L. Haberlandt, Ober ein Hormon der Ilerzbewegung. IV. Mitt. Versuche mit 

alkoholischen Froschherzextrakten. (Vgl. Ztsclir. f. Biologie 84. 143; C. 1926. I. 2213.) 
Vf. untersuclite alkohol. E s trak te  aus yerseliiedenen Absclinitten des Froschherzcns. 
Der friihcr nachgcwiesene, im Sinusteil u; der Kammerbasis bezw. im Atrioventrikular- 
trichter sich bildende Erregungsstoff, der ais Hormon der Herzbewegung zu betrachten 
ist, lost sich (zumindest teilweise) in A. Diese Reizsubstanz ist also jedenfalls kein 
EiweiBkórper; sie ist hitzebestandig, was fiir Hormone charakterist. ist. (P f lu g e r s  
Arch. d. Physiol. 212. 587— 600. Innsbruck, Univ.) W o lf f .

Robert E. Mark und Albert Stradal, Hyperthyreoidisationsuersuchc an Hunden.
IV . Mitt. Wirkung von jodarmen Schilddriisenpraparaten. (III. ygl. P f lu g e r .s  Arch. 
d. Physiol. 211. 523; C. 1926. I. 2715.) Perorale wie subcutanc Gaben groBer Mengen 
eines fast jodfreien Schilddrusenpraparates (Thyreoglandol) bedingte kein Auftreten
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von voller Hyperthyreoidisation, wahrend glcicho Mengen von Thyreoidea sicca stiirkste 
Wrkgg. zeigten. (P f l u g e r s  Arch. d. Physiol. 212. 486—500. Wien, Physiol. 
Jnst.) W o l f f .

Lester R. Dragstedt und A. C. Sudan, Studie.n uber die Palhogenese der Teianie.
V. Die Verhiitung wid Bekampfung der Parathyroidtelanie durch Oałciumlactat.' (Vgl.
D r a g s t e d t  u . P e a c o c k , Amer. Journ. Physiol. 6 4 . 424; C. 1 9 2 3 . I I I .  577.) Er- 
wachsene Hunde konnten nach vólliger Thyroparathyroidektomie durch Verfutterung 
von Ca-Lactat in gutem Zustande erhalten werden. Bei 1,8—4,4 g des Salzes pro kg 
Kórpergewielit u. Tag blieben die Tiere frei von Tetanie, nach 5—11 Woehen auch 
ohne weitere Ca-Zufuhr. Bei einem 6 Woehen alten H unde waren liierzu 6—12 g 
pro kg erforderlich. Auch bei trachtigen Hundinnen gelang die Erhaltung u. Frei- 
haltung von Tetanie nach der Operation, wahrend des letzten Teiles der Trachtigkeit 
u. unm ittelbar nach dem Wurf waren dazu aber weit-groBere Mengen Ca erforderlich 
ais in friiheren Perioden. 500—1500 ccm Milcli taglich konnten bei erwachsenen 
Hunden die postoperative Tetanie nicht vcrhindern noch das Leben erhalten, bei 
einem jungen Hunde noch weniger. 1500—2900 ccm verhinderten sie nicht in Schwanger- 
sehaft u. Lactation. Ih r bessernder Effckt ist wahrscheinlich melir dcm Lactose- 
als dem Ca-Gehalt zuzuschreiben. (Amer. Journ. Physiol. 77. 296—306.) S p i e g e l .

Lester R. Dragstedt und A. C. Sudan, Sludien iiber die Palhogenese der Teianie.
VI. Die Verhiilung und Bekampfung der Parathyroidtelanie durch Stronlium. (V. vgl. 
vorst. Ref.) Zur Vermeidung der Tetanie bei den operierten Hunden waren yon. 
Sr-Lactat 1,0—1,5 g pro kg taglich erforderlich. Das Leben erwachsener Hunde nach 
vollstandiger Entfernung der Scliild- u. Nebenschilddruscn konnte dadurch uin 
wenigstens 24 Tage verlangert werden. Die Lebensverliingerung gelingt schwercr 
ais durch das Ca-Salz, vielleicht infolge der starken Reizwrkg., die das Sr-Salz auf 
die Darmschleimhaut ausiibt. Die Tetanie kann auch wiederholt durch intrayenosc 
Injektion groBer Mengen Ringerlsg., in der CaCl„ durch SrCl2 ersetzt ist, aufgelioben, 
u. bei mehrmals taglich wiedcrholter derartiger Injektion kann das Leben um wenigstens 
18 Tage verlangert werden. (Amer. Journ. Ph37siol. 77. 307—13.) S p i e g e l .

Lester R. Dragstedt und A. C. Sudan, Sludien iiber die Palhogenese der Tetanie.
VII. Die Verhiilung und Bekampfung der Parathyroidtelanie durch die orale Verab-
reichung von Kaolin. (VI. vgl. vorst. Ref.) Mengen Kaolin von 50— 200 g wurden 
zur Verhiitung der Tetanie u. zur Erhaltung des Lebens nach der Operation wirksam 
befunden. Die Wrkg. w ird der Adsorption von tox. Prodd. des Bakterienwachstums 
u. dem dam it verknupften Tjbcrwiegen einer acidur. Darmflora zugeschrieben, wiirde 
danach fiir die Auffassung der Tetanie ais einer Intoxikation sprcehen, dereń Gifto 
bei nichttrachtigen Tieren haupteachlich im Darmlianal ais Prodd. von Bakterien- 
proteolysc entstehen. (Amer. Journ. Physiol. 77- 314— 20.) S p i e g e l .

Lester R. Dragstedt und A. C. Sudan, Studien iiber die Palhogenese der Tetanie.
VIII. Der Einflu/3 der Gvanidinvergiftung auf das Blulcalcium parathyroidlektomicrter 
Hunde. (VII. vgl. vorst. Ref.) Bei solchen Hunden ist, wenn sie mehrere Monate 
tetaniefrei gehalten wurden, im Gefolge von akuter oder chroń. Guanidinvergiftung 
keine deutliche Abnahme der Ca-Konz. im Blutserum festzustellen. (Amer. Journ. 
Physiol. 77. 321— 25. Chicago, Northwestern Univ. med. school.) Sp i e g e l .

Hennann Vollmer, Die Bedeutung der inneren Sekretion fiir die Entstehung der 
Rachitis. Ubersichtsreferat. (Dtscli. mcd. Wehsclir. 51 . 1994—95. 1925. Charlotten- 
l>urg, Kaiserin Augusta Viktoria-Haus.) F r a n k .

J. H. Cascao de Anciaes, Insulin, Piluitrin und Magensekretion. Insulin u. 
Pituitrin erhohten in einer Anzahl von Fallen den Gehalt des Magensaftes an freier 
HCl, u. zwar vor der Appetitsteigerung. (C. r. soc. de biologie 95 . 313 15. Lissabon, 
Medizin. Fakultat.) ' SPIEGEL.
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Fernando da Fonseca, I. W asserstcffweclml und Insulin. I I . Ódeme und Insulin. 
Dio Ver8s. crgaben keine Retention des W. nacli Insulin, in gewissen Fal len gesteigerter 
Hydrophilie der Gewebe schcint es sogar die Harnabseheidung zu fordem. (C. r. soc. 
de biologie 95. 339—42. 343—44. Lissabon, 2. Medizin. Klinik der Fakultat.) Sr.

Charles Spencer Williamson und Harold N. Ets, Der E influp des Allers auf 
das Hemoglobin der Iłalte. Der EinfluB des Alters auf den Hamoglobingehalt des 
Blutes zeigt sich bei der R a tte  iihnlich wie beim Menschen. (Amer. Joum . Physiol. 77- 
480—82. Univ. of Illinois.) S p i e g e l .

Christen Lundsgaard und Svend Aage Holbjall, Untersuchungen iiber die Ver- 
teilung einiger Nichtdeklrolyte auf Blutkorperclien und Plasma des Alensclienblules. 
Aceton, Harnstoff, Galactose, Fructose verteilen sich zwischen Blutkorperclien u. 
Plasm a im Verhaltnis ca. 70:100. (Biochcm. Ztschr. 173- 269—74. Kopenhagen, 
Med. Klinik.) • M e i e r .

A. von Beznak, Yergleichendk Untersuchungen iiber die Hamolyseresisłenz von 
rolen Blutkorperclien von normalen und beriberikranken Tauben gegeniiber Saponin und 
Kobragifl. Vf. untersuehte bei der experimentell an Tauben erzeugten Beriberi dic 
Hamolysecmpfindlichkeit der roten Blutkorperclien gegeniiber Saponin u. Kobragift 
u. fand, daB die Hiimolyseresistenz der erkrankten Tiere in bezug auf Saponin geringer 
war ais dic von normalen. Bei Calciumzugaben wird bei normalen wie auch bei beri
berikranken Tieren die Blutkórperchenresistenz gestcigcrt, so daB die bei der Beriberi 
beobachtete Resistenzabnahme nicht von dem yerm ehrten CalciumgeliaU des Blutes, 
sondern von dem Cholesteringehalt der Blutkorperclien abhangt, der ja  bei der Beriberi 
erholit ist. Bcziiglicli der Hamolyseempfindlichkeit gegeniiber K obragift wurde 
weder m it noeh ohne Komplement (Meerschweinchenscrum) ein konstanter Unter- 
scliied zwischen n. u. Beribcriblutkórperchcn festgestellt. Dieses Verli. bei der Beri
beri sprieht fiir einen vcrschicdenen Mechanismus der Saponin- u. Kobrahamolyse. 
( P l u g f r s  Arcli. d. Physiol. 2 1 2 . 246—52. Debrecen, Physiol. Inst.) H ir s c h -K a u f f m .

Lillian E. Baker und Alexis Carrel, Die Wirkung von Aminosauren und dialysier- 
baren Komponenten des embryonalen Saftes auf die VervidfdUigung der Fibroblasten. 
Die im Serum oder in eineni kiinstliclien Gemisch enthaltenen Aminosauren crmoglichen 
keine Volumvermelirung von Fibroblastenkolonien. Ebcnsowenig ist dies bei dem 
U ltrafiltrat des Embryonalsaftcs der Fali, das wohl die W anderung der Zellen, vielleieht 
auch ihre Vermehrung anzuregen, aber keine Vermehrung der Masse herbeizufiihren 
vermag. Durch Dialj’se erleidet der Saft eine Verringerung seiner Wirksamkeit, die 
aber. nach den verschieden yariierten Verss. nicht der Abgabe von Aminosauren an 
das Dialysat, sondern einer teilweisen Dcnaturierung der EiweiBstoffe zuzuschreiben 
ist. Die durch Spaltung des Saftes mittels Trypsin oder Siiure erhaltenen Amino
sauren fiihrten auch zu keiner Steigerung des W achstums der Fibroblasten, sondern 
wirkten meist tox. auf sic. (C. r. soc. de. biologie 95. 260—62. New York, R o c k e 
f e l l e r  Inst.) S p i e g e l .

Rudolf Mond und Hans Netter, tlber den Zusland des Calciunis im  Serum. Nach 
Leitfahigkeitsmcssungen an elektrodialysiertem Rinderserum ist iibersatt. Ca(HC03)2 
ionisiert; diese Lsgg. sind auBerst stabil. Ausschuttelungsverss. m it Bodenkórpcr 
geben iiber das Verh. der Ausschcidung aus eiweiB- u. glykokollhaltigen Lsgg. im Ver- 
gleich zu wss. Lsgg. AufschluB. Eiweip schiitzt unverhiiltnismaBig starker ais Olykokoll. 
Ausscheidungsverss. im Serum zeigten prinzipiell das gleiche Bild wie in  EiweiBlsgg. 
Vollstandig eiweiBfreies U ltrafiltrat besitzt noch eine dcutliche, aber selir schwache 
Schutzwrkg. Zur Erklarung der stabilen Ubersattigungserscheinungen wird angenom- 
men, daB durch die nachweisbare Adsorption des EiweiBes an die Oberflache des Boden- 
korpers der E in tritt der Ionen in das K rystallgitter verhindert u. dadurch eine Aus- 
scheidung vermieden wird. ( P f l u g e r s  Arcli. d. Physiol. 2 1 2 . 558— 68. Kiel, Physiol. 
Inst.) W o l f f .
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Robert F. Loeb, Die Wirkung von reinen Eiweifiliisungen und Blutscrum auf das 
Diffusionsrermiigen von Calcium. U nter M itarbeit von Emily G. Nichols. In  Lsgg. 
von krystallin. Eieralbumin, Serumglobulin u. menschlichem Blutscrum zeigte sieli 
boi p5I =  7,4 die molaro Ca-Konz. innerhalb der Membran stets groCer ais in der 
AuGenfl., wobei das Verhaltnis beider direkt m it der EiweiBkonz. wcchsclte. Auf 
der sauren Seite vom isoelektr. Punkte kehrte sich in allen Fallen das Yerhaltnis urn, 
d. h. es wurde die AuBenkonz. gróBer ais die Innenkonz. Ali dies entspricht den Donnan- 
sehen Membrangleiebgewiehtsregeln, u. die Gleichgewichtswcrte erscheinen nur otwas 
modifiziert, wahrscheinlich dureli B. von komplexen Ca-EiweiBionen. (Journ. Gen. 
Physiol. 8 . 451—Gl. New York, Columbia U niv .; Presbyterian llosp.) S p i e g e l .

M. Doyon und J. Vial, Antiknagulierende Sloffe aus Geweben. Alctive phosphorfreie 
Stoffe aus den Mesenlerialganglien. Benutzung des Frosches. Die Mesenterialganglien 
des Rindes eignen sich besonders gu t zur Gewinnung einer auf das Blut in vitro selir 
stark  wirkenden Nucleinsdure u. geben auch dureh Autolyse in Ggw. von Clilf. 
eine besonders wirksame,' P-freie, gerinnungswidrige Substanz. Sic ist N-haltig, h a t 
stark saure Rk. gegen Lackmus, ist wl. in W., leiehter 1. in alkal. Lsgg., gibt schwache, 
aber deutliche Biuretrk. Bei Hundcn u. Fróschen macht die Injektion dieser Substanz 
in eine Vcne bezw. in den Ruckenlymphsack das Blut ungerinnbar. (0. r. soc. de 
biologie 95 . 26G— 67.) S p i e g e l .

Elisabeth Rannenberg, Die Schwankungen der Wassersloffionenkonzentration des 
Ilam s im  Verlaufe eines Tages. pn des n. H arns schwankt wahrend eines Tages zwischen 
7,96 u. 4,98; der Harn reagiert also auch bei gewóhnlicher Diiit liaufig alkaliseher ais 
das Blut. Der Ilarn-pH zeigt im Verlaufe eines Tages 2 Erhebungen (morgens u. nach- 
mittags). Bei mehrtiigigor Fleisch- bezw. F lcisch-Fettdiat u. bei mehrtagigem Hungern 
fehlen diese pn- Schwankungen; Erkliirung hierfur fehlt. Die erwahnten Gipfel werden 
auf HCl-Sekretion zuriickgefuhrt. ( P f l u g e r s  Arch. d. Physiol. 2 1 2 . 601—41. Miinster, 
Physiol. Inst.) W OLFF.

Emil Abderhalden und Ernst Gellhorn, V ergleichende V er suche iiber die Wirkung 
von l- und d-Adrenalin auf den Gaswechsel von Organen in  versc.hiedenem Zustande. (Vgl. 
P f l u g e r s  Arch. d. Physiol. 2 1 0 . 462; C. 1 9 2 6 . I. 1433.) Am ąuergestreiften Muskel 
wird dureh 1- u. d-Adrenalin nur in relativ hohen Konzz. (bis 1: 50000) eine Steigerung 
des 0 2-Verbrauohes herbeigefiihrt. Am zerkleinerten Muskelgewebe wird schon dureh 
wcsentlieh geringere Konzz. der 0 2-Verbraueh erhóht, weil dio ani in takten Muskel 
vorhandenen Permeabilitatshemmungen wegfallen. Am intakten wie ani zerkleinerten 
Muskel fehlt ein Untersehied zwischen d- u. 1-Adrcnalin bzgl. ihrer Wrkg. auf den 
Gaswechsel. An der M uskulatur des Magens u. des Herzens wird ebenfalls der 0 2- 
Verbrauch dureh Adrenalin gesteigert, doch ist die W irksamkeit der 1- hier groGer ais 
die der d-Form. Zer klei ner tes Magengewebe ist gegeniiber Adrenalin rclativ unempfind- 
lich. Auch an der Leber wird dureh Adrenalin eine Atmungssteigerung hervorgerufen, 
wobei 1-Adrenalin begiinstigt wird; in gleichem AusmaBe auch an zcrkleinertem Leber- 
gewebe. ( P f l u g e r s  Arch. d. Physiol. 2 1 2 . 523—34. Halle, Univ.) W o l f f .

O. Kauffinann-Cosla und Jean Roche, tJber die Slicksloff- und Kohlensdure- 
assimilation aus verschiedenen eiwęiphaltigen zur Erhaltung geeigneten Nahrungsmitleln 
(Gasein, Weifiei, GelreideeiweiP) dureh das ausgeuachsene Tier. Hunde erhielten zu 
einer an Mineralstoffen u. Vitaminen ausrcichenden, aber fast N-freien K ost die ge
nannten EiweiBstoffe zugelegt m it folgendem Ergebnis: 1 . C i  m H a r n  wird verm ehrt 
dureh Casein (I), mehr noeli dureh WoiBei (II), bleibt fast n. bei WeizeneiweiB (III).
— 2. N i m H  a r  n. Die N-Bilanz. die in allen Fallen positiv wird, ist gunstiger bei I  
ais boi III u. II. — Der K  o o f f i z i e n t  C/N erreieht einen hohen W ert, oinen Verlust 
an nichtoxydiertem C anzeigend, bei I, mehr noch bei III, wahrend er bei II niedriger 
bleibt. Es zeigt sich hierin Parallelismus zum energet. W ert. (C. r. soć. de. biologie 
95. 349—51. StraBburg, Fac. de mćd.) S p i e g e l .
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O. Kauf fmann-Cosla und Jean Roclie, Der Einflu/3 der Art der eiweifihalligen 
Enuihrung au f die Calciumausscheidung. (Vgl. vorst. Ref.) Die Berechnung der Ca- 
Bilanz bei den vorstehend gescbilderten Verss. ergab sie in Parallelismus zu der des 
Harn-C, also um so ungunstiger, je woniger yollstandig die Ausnutzung des EiweiBes 
ist.. (C. r. soc. de biologie 95 . 351—52. StraBburg, Fae. de mód.) S p i e g e ł .

Gerald J. Cox und William C. Rose, Kónnen Purine, Kreatinin oder Kreatin 
das Histidin in  der Ernahrung zu Wachslumszwecken ersetzen ? Weder Adenin noeli 
Guanidin noch K reaiinin oder K reatin noch Misehungen dieser Stoffe sind liierzu 
imstande, die Purinsynthcsc aus Histidin u. tier. Organismus muB dalier irrevcrsibel 
sein. (Journ. Biol. Chem. 68 . 769—80. Urbana, Univ. of Illinois.) S p i e g e l .

Gerald J. Cox und William C. Rose, Die Verwertbarkeit synthetischer Imidazole 
zur Erganzung von histidinermangelnden Nahrungen. Die zu priifenden Stoffe wurden 
einer Grundkost zugefugt, die im librigen den N  in Form von vollig hydrolysierten 
u. durch Fallung m it Ag2S 04 u. Ba(OH )2 von der Hauptmenge des Histidins befreitem 
Casein cnthielt. Bei Verss. an R atten  zeigte der Zusatz von Imidazol, 4-Methylimid- 
azol, 4-Oxymethylimidazol, 4-ImidazGlformaldehyd, 4-Imidazolcarbonsaure, 4-Imidazol 
essigsdure, fł-4-Imidazolpropionsdure u. fi-4-Imidazolacrylsaure zu 1—2 Aquivalenten 
keine Fórderung des Waclistums oder Ausgleich des durch den Histidinmangel be- 
dingten Gewichtsverlustes. Dagegen faewirkte Zusatz von d,l-(i-4-Imidazolmilchsdure 
Rofortiges Wiedcreinsetzen des Waclistums, das etwas langsamer ais bei der iiquivalenten 
Menge Histidin verlief. Wahrscheinlich wird diese Saure durch die Zellen in Histidin 
yerwandelt.

4-Imidazolessigsdure wurde an Stelle der erwarteten Imidazolbrenztraubensaure 
bei der Kondensation von 4-Cyanmethylimidazol m it Oxalsaureester u. folgender 
Verseifung erhalten, F. 223° (unkorr.). — fi - 4-Imidazolacr ylsu urc (Urocaninsdure) 
wurde auf Grund einer Angabe von B a r g e r  u . EwiNS (Journ. Chem. Soc. London 
99 . 2336; C. 1 9 1 2 . I. 580) durch Einw. von N(CH3)3 auf dJ-o.-CJdor-fi-4-irnidazol- 
propionsdure auf 2 Wegen hergestellt, F. 225—227° bezw. 228—231° (unkorr.), 234 
bis 235° im Błock M a q u e n n e . — d,l-fi-4-Imidazolmilchsavre, aus a-Chlor-y?-4-imid- 
azolpropionsaure m it Ag2C 03, F. 221° (unkorr.). (Journ. Biol. Chem. 68 . 781—99. 
Urbana, Univ. of Illinois.) Sp i e g e l .

Jan Żabiński,' BeobacMungen bei der Zucht von Scliaben mit kiinstłicher Ernahrung. 
Larven der P e r ip l a n e t a  o r i e n t a l i s  wurden auf verschiedene Weise ernalirt, u. zwar
1. ohne Vitaminc, 2. ausschlicBlich m it Gelatine u. 3. m it gewólmlicher Kost. Bei 
vitaminfreier Kost oder ausscliliefllicher Ernahrung m it Gelatine wurde 3 Monate lang 
n. W achstum der Tiere beobachtet. (C. r. soc. de biologie 94 . 545— 48.) H ir s c h -K .

Georges Mouriquand, Gibt es ein Vitamin gegen Pellagral Unterss. an Meer- 
Rchweinchen ergaben, daB die Maisschalen ltein Pełlagra verhindemdes Vitamin ent- 
halten. Bekanntlich erkrankt die arme Bovolkerung Rumaniens u. Bulgariena trotz 
Genusses von Vollmais an Pellagra. (C. r. soc. do biologie 94 . 498—99.) H ir s c h -K .

H. C. Sherman und M. L. Cammack, Quantitative Stvdie iiber die Vitamin-A- 
Speicherung. Die Speieherung des Vitamins A bei R atten  hangt von dcm Angebot 
einer Vitamin A-reichen Nahrung ab. Eine direkte Proportion zwischen Angebot u. 
Speieherung bestcht jedoch nicht, sondern anfangs erfolgt ein schncller Anstieg der 
Speicherungskurve; das Maximum wird jedoch nur langsam erreicht. Beigaben von 
Lebertran zu einer an u. fiir sich ausreichenden Kost begiinstigt die Vitamin A-Speichc- 
rung im Korper. Bei gleiehen Bedingungen fiir die Speieherung gaben 6 Monate alto 
R atten  die besten Resultato. (Journ. Biol. Chem. 68 . 69—74. New York, Columbia- 
Univ.) H ir s c h -K a u f f m a n n .

Alfred F. Hess, Mildred Weinstock und Elizabeth Sherman, Der aniirachtiische 
■Wert von besirahltem Chólesterin und Phytosterin. V. Ghemische und biologisclie Yer- 
andcrunge.n. (IV. vgl. S. 255.) lieines Chólesterin u. anhydriertes Chólesterin konnen
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durch Bestrahlung m it ultrayiolettem Licl>t antirachit. Eigenschaften erhalten, wo- 
dureh erwiesen ist, daB das Sterin a k tm e rt wird. Die wss. F iltrate des bcstrahlten 
Cholesterina sind inakt. Chole-slerinacetat, ein ungesśitt. Ester des Cholc3terins, zeigtc 
nach der Bestrahlung ebenfalls antirachit. Wrkg. Diese Tatsache muB ais neuer Beweis 
fiir die wichtige Rolle der Doppelbindung bei der Bestrahlung angesehen werden. Be- 
strahltea Cholesterin konnte die hiimolyt. Wrkg. des Digitonin starker verhindern ais 
nicht bestrahltes Sterin. Jedoch geht diese hemmende Eigensehaft des Cholesterins 
durch zu lange Bestrahlung verloren. (Journ. Biol. Chem. 67. 413—23. New York, 
Columbia-Univ.) HlRSCH -K A U FF.M A N N .

B. Vasarhelyi, Untersuchung uber Gewebsatmung bei Mangel an Vitamin ii. Die 
Abnahme der Gewebsatmung, die bei Mangel an Vitamin B m it Sinken der Warme- 
produktion einhergeht, wird mittels direkter Gasweclisclverss. an iiberlebcnden Muslceln 
iin Barcroftschen App. studiert. Eine Verminderung des „Ldsungsfaktors“ (M eyek- 
HOFS ,,Atmungskorper“) oder des unl. „Strukturfaktors“ in den Muslceln von Beriberi- 
tauben konnte n icht beobachtet werden. Daher besteht die alte Anschauung des Vf. 
zu Recht, daB das Sinken des Sauei-stoffvcrbrauches bci Mangel an Vitamin B auf 
einer Abnahme des stoffwechselsteigernden Thyreoidealiormons (,, Thyreiodeafaktor“) 
beruht. ( P f l u g e r s  Arcli. d. Physiol. 212. 239—45. Dcbrecen, Physiol. Inst.) H i.-K a.

X. Chahovitch, Der Stoffwecliseląuotient bei der B-Avitaminose. Bei der B-Avita- 
aminosc der Hubner ist der Grundumsatz u. der Leistungszuwachs verniindert u. 
zwar der letztere in stilrkerem MaBe. Daraus folgt eine Verringerung des Stoffwechsel- 
quotienten. (Cr. r. soc. dc biologie 94. 227—29.) H i r s c i i -K a u f f MANN.

E. B. Hart, H. Steenbock, C. A. Elvehjem, H. Scott und G. C. Humphrey, 
Der Einflufi diatetischer Fakloren auf den Kalkstoffwechsel. V II. Die Wirkung des Sonnen- 
lichtes au f die Kalkbilanz bei Milchkuhen. (VI. vgl. S. 911.) Die antirachit. Wrkg. der 
Sonne im Sommer reicht anscheinend bei stark  milclienden Kiihen zur Aufrechterhaltung 
der Kalkbilanz nicht aus. Die Quarzquccksilberlampe erweist sich in dieser Beziehung 
viel wirksamer. Bei reichlicli milchenden Kiihen ist das Kalkangebot in der Sommer- 
fiitterung u. auch in der W interfiitterung zu gering, so daB eine Beigabe des antirachit. 
Faktora, besonders zum W interfutter wiinschenswert ist. (Journ. Biol. Chem. 67- 
371—83. Madison, Univ. Wisconsin.) H ir s c h -K a u f f m a n n .

J. S. McHargue, Weiterer Beiceis, da/i geringe Mjsngen von Kupfer, Mangan und 
Zink Faktoren im  lierischen Stoffweclisel sind. (Vgl. Ind. and Engin. Chem. 18. 172; 
C. 1926. I. 3098.) In  besonders konstruierten Kiifigen gehaltenc R atten  wurden teils 
nur mit einer synthet. Kost, teils m it dieser unter Zulage von Mn, bezw. von Cu-f- Zn, 
teils yon allen 3 Metallen in Form von Mn-Peptonat, CuSO., u. Zn-Laotat erniihrt. 
Aus den beobachteten Gewichtszunahmen u. den Analysen der schlieBlicli getoteten 
Tiere schlieBt Vf., daB Verbb. des Mn, deutlicher noch die des Cu u. Zn auch im tier. 
Stoffwechsel wichtige biolog. Funktionen haben. Die in der N atur in griinen Blilttern, 
Samen reifer Pflanzen u. lebenswichtigen Organen der Tiere vorkommenden Verbb. 
diirften noch weit aktiver sein ais die krystallin. Salze dieser Metalle. (Amer. Joum . 
Physiol. 77. 245—55. Lexington, K entucky Agrie. Exp. Stat.) S p i e g e l .

Oskar Baudisch und Lars A. Welo, Chemische und physikaliscJie Studien zum  
Minerał-, insbesondere zum Eiweipstoffwechsel. I. Uber das A ltem  von naturlichen Mineral- 
qudlen. Der Inlialt ist bereits referiert (vgl. Journ. Biol. Chem. 64. 753. 770; C. 1926. 
!• 321. 322). — II. Uber katalytisch aktives und inaklives Eisenoxyd Fe2Oy  Auch uber 
die kier geschildcrten Forsehungen u. Ansichten ist schon nach anderen Quellen referiert. 
(Vgl. Chem.-Ztg. 49. 661; C. 1925. II. 1580. Philos. Magazine [6] 50. 399; C. 1925.
II- 2041.) — III . Uber die biologische und therapeutische A uswertung der gemachten ex- 
perimentellen Ergebnisse. Die wichtigsten K rafte fiir B. akt., labiler, vitaminahnlicher 
Verbb. sind strahlende Energie u. Magnetismus, das wichtigste Gesetz fiir diese B. ist 
die Wernersche Koordinationslehre. Dic m it pflanzlicher Nalirung zugefiihrten Mineral-
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salze konnen m it den in frischen Mineralwasscrn vorhandenen rergliehen werden. Die 
Metalle sind m it organ, oder anorgan. Resten in einer derartigen „ansgezeiolmeten“ 
raumliclien Anordnung, daC sie vom Organismus leicht resorbiert u. m it Hilfe des 
Blutcs den verschiedenen Stellen des Korpers zugefiihrt werden konnen. Durch E in
fluB des Lichtes konnen aber auBerdem noch Umgruppierungen der Atome u. Mol), 
um das Zentralmetallatom im Blutserum selbst stattfinden, was die Mineralsalzwrkg. 
unter Umstiinden noch erhóht, so daB sich die heilcude Wrkg. des Lichtes m it der- 
jenigen der Mineralsalzwrkg. vereinigt u. verstarlct. An den Prozessen im Erdinnern, 
durch die die Mineralsalze der Heiląucllcn in einen besonderen akt. Molekularzustand 
gebracht werden, diirften vermutlich radioakt. K rafte beteiligt sein. (Naturwissen- 
schaften 13 . 749—55. 1925. New York, lloC K EFEL L EK -Inst. f. med. Forsch.) S p i .

S. J. Przylecki, Die Zersetzung der Harnsaure bei den Yertebralen. I I .  Die Verteilung 
der Urease und des Harnstoff synthetisierenden Fermenles bei den verschiedenen Klassen. 
Fisehe, Amphibien u. Saugotiero bauen Harnstoff ausschlieBlich iiber das Allantoin ab. 
Die „Sauropsiden“ (Fisehe u. Vogel) konnen Harnstoff n icht abbauen, konnen ihn 
aber nach dcm Sehema von W lE N E R  (H o f m e is t e r s  Beitrage 2.) synthetisieren, ohne 
daB dabei die Rk. iiber das Allantoin geht. (Arehives In ternat. Physiologie 24. 317 
bis 55. Poznan, Univ.) HESSE.

H. J. Deuel jr., S. S. Waddell und J. A. Mandel, Tierische Calorimetrie. 32. Mitt. 
Das physiologische Yerhalten von Glucosan. U nter M itarbeit von James Evenden. 
Glucosan, in Form des Handelsprod. Salabrose zu 30 g phlorrliizinisiertcn oder n. 
hungernden Hunden gegeben, fiihrte keine Zunahme des respirator. CJuoticnten herbei. 
Auch war kein Anzeichen einer Umwandlung in Glucose oder Glykogen aufzufinden. 
Einige Glucosanpriiparatc verursachten Durclifall, wobei groBe Mengen unveranderten 
Glucosans m it dem K ot abgingen. Dies war aber auch ohne Durclifall der Fali. Nach 
intraperitonealer oder subcutaner Injcktion bei n . Tieren wurde das Glucosan fast 
quantitativ  im Harn wiedergefunden. Die Best. erfolgte durch die Zunahme der Glucose 
nach Spaltung m it 5°/0ig. HC1; 10°/o des so gefundenen W ertes wurden in Abzug ge
bracht. (Journ. Biol. Chem. 68 . 801—20. New York, Cornell Univ. med. coli.; New York 
U niv .; Bellovue Hosp. med. coli.) S p i e g e l .

Weston A. Price, Der Zusammenliang von Licht zu Leben und Gesundheit. Sammel- 
bericht iiber die Zusammenhange zwischen Licht einerseits u. Leben u. Gesundheit 
andererseits, EinfluB des Lichtes auf W irksamkeit von Chlorophyll u. Hiimoglobin, 
K alkhaushalt u. Kallcmetabolismus, Aktivierung von Lebertran durch ultrayiolette 
Strahlen usw. (Ind. and Engin. Chem. 18. G79—85. Cleveland [Ohio].) G r im m e .

Laurenee Irving, Die Beziehung der Lijslichkeit zur Absorpłion von Calcium- 
salzcn durch den Darm. (Ygl. S. 783.) Die Versuchsergebnisse bestatigen die Ansicht, 
daB dio Rcsorption von Ca durch die Loslichkeitsverhaltnisse im Darm sta rk  be- 
einfluBt wird. U nter sonst glcichen Bedingungen verliiuft sic bei den benutzten Salzen 
in folgender Roihe: Saures A eetat >  neutrales Chlorid >  saures C itrat >  saures Lactat. 
(Journ. Biol. Chem. 68 . 513—20. Stanford Univ. [California].) Sp i e g e l .

Frida Hansen und Bernhard Kamm, Zur Biochemie der Glycerinbehandlung der 
NephrolilIliasis. Dic Wrkg. des Glycerins auf die Ausseheidung von Nierensteinen 
wird in der geringeren Scdimentierungsgesekwindigkeit von Steinpulver, bedingt durch 
das hokere spezif. Gew., gesehen, yiellcicht kommt auch die Lsg. des Ca-OxaIat u. 
Pliosphat der Steine, die in Glycerin weit mehr 1. sind ais in W., m it in Frage. (Biochem. 
Ztschr. 1 7 3 . 327—33. Basel, Physiol. cliem. Inst.) M e i e r .

M. Wolf und V. Arnovljevitch, Die Ausscheidungshirve des Tełrachlorphłhaleins 
gemdfi der Art der Leberverlełzung. (C. r. soc. de. biologie 95. 354—56. StraBburg, Clin. 
mćdic. A.) S p i e g e l .

Alma Hiller, Der Einflu/3 von Histamin auf das Saure-Basengleichgewicht. Nach 
Injektiou von 1—3 mg H istam in pro kg bei Hunden sank C 02 im Plasma um 5 bis
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16,5 Vol.-°/0, ph um 0,05—0,20. Im  H arn stieg pn vo'n n. 5,4— 6,9 auf 7,1—8,0. (Journ. 
Biol. Chem. 68 . 833—46. New York, ROCKEFELLER Inst. f. mcd. res.) S p i e g e l .

Alma Hiller, Der Einflu/3 von Histamin auf den Eiweifizerfall. (Vgl. vorst. Ref.) 
Injektion von 1— 8 mg Histam in pro kg hat bei hungernden Hunden eine Steigerung 
des Zerfalls vou KorpereiweiB zur Folgę, die mehrere Stdn. dauert u. in der In tensitat 
der Hóhe der Histamingabe proportional ist. Diese Wrkg. ahnclt derjenigen der In- 
jektion von W h i p p l e s  Proteose aus Darmsehlingen u. derjenigen, die bei yersohiedenen 
anderen akuten Vergiftungsformen auftritt. (Journ. Biol. Chem. 68 . 847—64. Now 
York, R o c k e f e l l e r  Inst. f. med. res.) S p i e g e l .

Guy W. Clark und Alfred A. de Lorimier, Die Wirkungen des Kaffeins und 
Theóbromins au f die Bildung und Aussclieidung der Harnsaure. Sowohl Kaffein ais 
Theobromin zeigen eine Tendenz zur Vermchrung der Hamsaurekonz. im Blute, abor 
nur nach jenem scheint eine vermehrte B. einzutreten, nach Theobromin lediglich 
die Ausschcidung vermindert zu werden. Wahrscheinlich sind die Vermelirungen nicht 
auf direkte Oxydation der Methylxanthine zuruckzufiihren. Fortgesetzte Zufuhr beider 
scheint die akt. Ausscheidung durch die Niere herabzusetzen. Zwischen der zugefiilirten 
Menge Kaffein oder Theobromin u. der Menge ausgeschiedener Harnsaure bestcht 
keine Proportionalitat; eine solche besteht unter n. Bedingungen zwischen der Menge 
ausgeschiedener Harnsaure u. der Harnmcnge, n icht aber bei Diurese, dio durch andere 
Mittel ais H arnsaure selbst herbeigefiihrt wurden. (Amer. Journ. Physiol. 77. 491 bis 
502. Berkeley, Univ. of California.) S p i e g e l .

Lisel Alius, tfber die Wirkung von Opiumprdparaten auf die molorische und sekre- 
brisclie Funklion des Magens. In  Selbstverss. bcwirkt Tinct. opii, 30 Tropfen per os, 
Suppositorien 0,05 g Op. pulverat geringe Herabsetzung der A ciditat des Magensaftes 
u. der Nachsekretion, Pantoponinjektion, 0,02 g, deutliche Aeiditatsverminderung u. 
Herabsetzung der Magenmotilitat, dio bei Tinct. u. Suppositorien eher gesteigert war. 
(Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin 51 . 91—97. Tubingen, Med. Poliklinik.) M e i e r .

J. Grautrelet und O. Vechiu, Myolische Wirkung des Formaldeliyds auf die 
Pupille des Kaninchens. Ihr sympathischer Meclianismus.' Diese Wrkg., die beim 
Kamnchen nach EinflóBung eines Tropfens Forinollsg. in das Auge sclmell au ftritt u. 
-;> 1 Stde. ąnhalt, fehlt bei H und u. Katze. Sie wird bei jenem durch vorherige An- 
wendung von Atropin bis zu starker Mydriasis riicht verhindert u. durch naclitragliche 
Anwendung von Adrenalin nicht aufgohoben. Es scheint sich danach um Liihmung 
des sympath. Systems zu handeln. (C. r. soc. de biologie 95. 282—84.) S p i e g e l .

Fritz Lasch und Alfred Perutz, Pliarmakologische Untersucliungen iiber die W ir
kung des Pyramidons auf das Genitale. Pyram idon w irkt am isolierten U terus der 
Ratte u. des Meerschwcinchens tonushcrabsetzend u. vcrmindert die Erregbarkeit 
des isolierten Samenstranges gegen Adrenalin u. Pilocarpin. (Arch. f. Dermat. u. 
Syphilis 1 5 0 . 474—77. Wien, Biol. Abt. d. pharmakognośt. Inst.) M e i e r .

H. Th. Schreus, Prinzipielles und Experimenlelles zur Salvarsantherapie. (Vgl. 
Sc h r e u s  u . W i e l e r , Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin 4 5 . 608 ; C. 1 9 2 5 . II . 745.) Wenn 
hei Injektion von sclmell diffundierenden Vitalfarbstoffen durch eine einmalige In- 
jcktion einer bestimmten Dosis Fiirbung von bestimm ter In tensitat erzielt wird, kann 
durch Einverlcibung derselben Menge in  mehreren, kurze Zeit hintereinanderfolgendcn 
Portionen die gleiche oder gróGere In tensita t der Farbung erzielt werden, trotzdem 
^ie primare Konz. im B lut kleiner ist. Fiir das Salvarsan wird daraus gefolgert, daB 
es, in gleicher Weiso appliziert, eine groBere Sattigung des Kórpers erzielt werden kann 
unter Verminderung der primaren Blutkonz. Als.Bcweis hierfur wird angefiihrt, daB 
eine Dosis, bei der auf einmal injiziert in 30°/0 der Falle Salvarsan bezw. dio Abelinsche 
Rk. gebende Umwandlungsprodd. im Liquor gefunden werden, in Portionen injiziert 
dies in ca. 60°/0 der Falle hervorruft. (Arch. f. Dermat. u. Syphilis 1 5 0 . 402 21. 
Dusseldorf, Hautklinik.) M e i e r .
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H. Th. Schreus und H. Weisbecker, Uber die Zusammenhdnge von Oxydation, 
Diffusion und Irypanozider Wirksamkeit ' von Saharsanldsungen. Bei Dialyse von 
Salvarsanlsgg. treten bei Neosalvarsan im Dialysat in gleicher Zeit die doppelte Menge 
an die Abclinsche Rk. gebenden Stoffen auf ais bei Neosilbersalvarsan, im Serum gcl. 
ist ebenfalls die dialysierte Menge geringer. Die W irksamkeit von Salvarsanlsgg. 
gegeniiber Trypanosomen nim m t beim Stehen an der L uft bei Lsg. in  W. oder physiol. 
Salzlsg. schneller zu ais in Serum. Die W irksamkeit der Dialysate ist doppelt so groB 
bei gleicher In tensita t der Abelinsehen Rk. wie der Luft ausgesetzte Salvarsanlsgg. 
(Areh. f. Dermat. u. Syphilis 150. 478—88. Dusseldorf, Hautklinik.) M e i e r .

E. S. Heronimus, Die sterilisierende Wirkung des durchSerum entgifteten Sah-arsans- 
Durch Auflosen von Salvarsan in Serum -f- 0,9°/0 NaCl-Lsg. (gleiche Mengen) wird 
die Toxicitat stark  herabgesetzt, die sterilisierende Wrkg. bei Spiroch. D uttoni in- 
fizierten Miiusen nicht erniedrigt, eher erhoht. (Arch. f. Dermat. u. Syphilis 150. 
459—03. Moskau, Bakter. Inst. II. Rciehsuniv.) M e i e r .

Alfred Neddermeyer, Uber Beziehungen von Syphilis und Salvarsan zu dem Krank- 
heitsbild der akuten gelben Leberalropliie. (Arch. f. Dermat. u. Syphilis 150. 423—32. 
Dusseldorf, P ath . Inst.) M e i e r .

S. F. Gomes da Costa, Nalurlicher und synthetischer Campher. Der natiirliche 
d-Campher zeigte in erregenden oder lahmendcn Mengen keine Einw. auf die Herz- 
frequenz, der synthet. stets geringe Verminderung dersclben. Am gesunden Herzcn 
wirken beide bei lahmenden Dosen stets, in erregenden nur in l/r, der Falle, der synthet. 
bewirkt auBerdem eine kleine Erhohung des Herztonus. Am durch lahmende Gaben 
von P itu itrin  ermiideten Herzen zeigten sich kcino Unterseliiede, ebensowenig bei 
Fehlen yon Ca u. K . F iir dio P rasis wird nach allem das synthet. Prod. yorzuzielien 
sein. (C. r. soc. dc biologie 95. 332—35. Lissabon, Medizin. Fakultat.) S p i e g e l .

S. F. Gomes da Costa, Uber den Einflu/3 der Veriinderungen in  Calcium- und 
Kaliumionen au f die Herzwirkungen des Pituilrins. (Vgl. C. r. soc. dc biologie 94. 899; 
C. 1926. I. 3493.) Wiederholung der fruheren Verss. am isolierten Froscliherzen im 
W inter bestatigten dio fruheren Ergebnisse. Im  April ergaben sich Abweicliungen 
insofern, ais die Ca-freie Ringer-Clarksche Lsg. m it P itu itrin  zunśichst durchaus akt. 
war, erst bei der 2. Perfusion fast u. bei der dritten  ganz wirkungslos war, was auf 
hoheren Ca-Gehalt der Kórpersiiftc in dieser Jahreszeit zuriickzufiihren sein diirfte. 
Wurde nach hinreicheńden Perfusionen m it der Ca-freien Lsg. eine solche mit nur
0,0012% CaCl2 yerwendet, so tra t  deutliche Steigerung der Pituitrinempfindlichkeit 
ein, starker ais m it dem Ca-Gehalt der vollkommencn Ringer-Clarklsg.; steigert man 
dereń Ca-Gehalt weiter, so wird die Rk. noch scliwacher. Vennehrung oder Ver- 
miriderung des K-Gelialtes war ohne EinfluB. Bei gleichzeitiger AbM-esenheit von Ca 
u. K  u. sclbst Y o n  N aH C03 iibt P itu itrin  keine Wrkg. auf das Herz. (C. r. soc. de bio
logie 95. 336—39. Lissabon, Medizin. F akultat.) S p i e g e l .

E. Bardier und A. Stillmunkes, Chinin, Chinidin und Adrcnalin-Chltyroform- 
synkope. Dic sclion fruher festgestellte yorbeugende Wrkg. von Chinin u. Chinidin 
gegen die Chlf.-Synkope wird durch neue Verss. an Hunden bestiitigt. (C. r. soc. dc 
biologie 95. 2G8—70. Toulouse, Fac. dc med.) S p i e g e l .

Gustav Peter, Die Epilation mit Thallium-acetic. oxydulat. Fiir die temporaro 
Epilation sind Dosen von 5— 7 mg Thallium aeet. osydul., T102C2H3, gut wirksam u. 
imgefahrhch, Nebenerscheinungen nur bei anderen Tlialliumverbb. (Arch. f. Dermat. 
u. Syphilis 150. 438—50. Mexiko-Cjty.) M e i e r .

J. L. Kritschewski, Unlersuchungen iiber den therapeutischen Wert von „Albert 102'. 
Albert 102 ist bei weit gróBerer Toxicitat etwa gleich wirksam bei experimenteller 
Recurrensspiriliose an Mausen wie Salvarsan. (Arch. f. Dermat. u. Syphilis 150. 433 
bis 437. Lab. des Reichsanilintrustes.) MEIER.
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G. Analyse. Laboratorium.

G. A n a l y s e . L a b o r a t o r iu m .

Walter Clark, Notiz iiber eine kleine QuecksilberdampJlampę fiir den fyibgjiitornims-

entfernt ist. Im  Reagenzglas ist in halber Hohe ein Pfropfen aus Asbestwolle ein- 
gesehoben, um dcm Kohlestab eine feste Lage zu geben. Das Ganzc ist von einem m it 
W. gefiilltcn Bechcrglas umgeben. Will man die Ultraviolcttstralilung ausnutzon, so 
yerwendet man ein Reagenzrohr aus Quarzglas, der Kuhlm antel kann dann wcgfallen. 
Die Ziindung erfolgt durch Sehutteln. Es ist empfehlenswert, dio Kohle zum negativen 
Pol zu machen, weil andernfalls vom Kohlokratcr ein kontinuierlichcs Spektrum aus- 
gesandt wird. Die Lampe brcnnt m it 0,3—1 Amp., sie kann bis 3 Amp. iiberlastot 
werden. Nach einigen Stdn. inuB das Hg geroinigt werden. (Photogr. Journ. 66 . 
185— 8G.) K e l l e r m a n n .

H. E. Bent und G. A. Hunt, Eine nicht sprudelnde, cincn konlinuierlichen Wasscr- 
strahl liefernde Sprilzflasche. Die Spritzflaschc unterscheidet sich von einer gewóhn- 
iichen Spritzflaschc dadurch, dal3 das Mundstiick auch durch cincn Gummischlauch 
angesetzt ist. Die Spitze der Flasche, die ebenfalls durch eincn Gummischlauch angesetzt 
ist, wird immer voll W. gehaltcn, dadurch wird das Sprudeln verhindcrt. Dio beiden 
Gummistiicke werden ais Ventile behandelt u. durch leichtcn Druck geoffnet. Ein 
einmaliges Hineinblascn geniigt, um 50 bis 75 ccm W. entnehmen zu konnen. (Journ. 
Americ. Chem. Soe. 48. 1925. Berkeley [Cal.], Univ.) JoSE PH Y .

Hermann Rabe, VereinhcUlichung von Mcfigeriiten, Kuhlern und EeagenzgUlsem. 
(Glas u. Apparat- 7. 89—90.) S a łm a n g .

II. L. Trumbull, Sicherheilslaboratorhmsnwtor. Um Explosioncn durch Motorc 
zu vermeiden, empfichlt Vf. diese m it einem Gehiluse von feinmaschigem D raht ahnlich 
der Davyschcn Sichorhcitslampc zu umgeben. (Ind. and Engin. Chem. 18. 675. Akron 
[Ohio].) G r im m e .

M. W. Boyer und J. Buss, Messung von Oberflachenlemperaturcn. I. E in  trag- 
bares Thermoelement, ausgeglichen gegen Warmeverlustc. Es handelt sich um cincn 
Silbertiseh, der m it einem Thermoelement u. Kompensationssclialtung in Verb. stcht. 
Das Ganze ist in einem Holzblock u. mittels Glimmer isoliert montiert. Naheres durch 
die Figg. des Originals. (Ind. and Engin. Chem. 18. 728—29. Bangor [Mc.].) G r im m e .

W. F. von Oettingen, E in  automalischer Thermoregulalor, der von dem Zuflufi 
gewannter Flussigkeit abhangt. Um Salzlsgg., die nicht direkt m it der Flamme erlntzt 
werden dilrfen, auf konstanter Temp. zu halten, bediont sich Vf. eines autom at. FliefS- 
thermorcgulators, der aus einem m it Toluol gefiillten Glasrohr bestcht, u. dcssen Temp. 
durch Zuflufi von zuvor angewarmtcr FI. reguliert wird. (Science 64. 44. W estern

G. Vincent Scofield, E in  Vakuumregidator. Der App. besteht aus einem Hg- 
Manometer, einem ais Regulator dienenden Rundkolben u. einem m it Hg gefiilltcm 
Eiscnrohre m it im Hg steckender beiderseits offener Kapillare. Nalieres durch die 
l‘ig. des Originals. (Ind. and Engin. Chem. 18. 717. Clendenin [W. Va.].) G rim m e .

H. P. Waran, Einfaćher Quecksilber-Vakuumbogcn-Destillalio?isapparal fiir  Labo- 
ralorien. Das im Vakuumbogen verdampfte Hg wird in luftgekuhlten, durch P 20 6- 
trocken gehaltenen Glasgefafien kondensiert. In  der von der Firm a B a i r d  u . T a t l o c k  
(London) hergestellten Apparatur werden m it 5 Amp. u. 60 Volt 2 g Hg pro W attstde. 
dest. (Philos. Magazine [7] 2 . 317— 20. Madras, The Prcsidency Coli.) L e s z y n s k i .

W. A. Koehler, Eine Methode zur Bestimmung des relativen Oberflachenbereiches 
pidverfórmigen Materials. Das Pulver wird m it einer wss. oder alkoh. Lsg. eines radio- 
akt. Praparates Th B zusammengebracht. Der Yerbrauch an radioakt. Substanz

gebrauch. Ein gewólmlichcs Reagenzglas wird 1 cm lioch m it Hg gcfullt7U>t>hą 'is t  c£  >
versc!ilossen durch’ cincn Kork, durch dcssen Bohrungen eine Drahtverb. zĤ 1 -Hg\iy j
ein 3 mm starker doehtloser Kolilestab geht, dcssen Endc 1—3 mm vom H g-Spicgeł^"

Rcserve Univ.) J o s e p h y .
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wird in cinera Elektrom eter erm ittclt. (Journ. Amer. Ceram. Soc. 9. 437-—-43. Morgan- 
town, W. Va., Uniy.) S a l m a n g .

Wo. Pauli und Emerich VaIkÓ, Beiłrage zur allgemeinen Kolłoidchemie. XX. Uber 
die Deutung d-er pliysikalisch-chemischen Analyse dar Kolloide vom Standpunkt der Elektro- 
lytlheorie. (XIX . vgl. S. 171.) W ird ein dureh HC1 oder A1C13 peptisiertes yl/20 3-Sol, 
dessenKonstitution dureh die Formel [x (A120 3 n  H zO) • y A10C1 • z AlO' ] -j- z Cl' dargestellfc 
wird, m it AgN03 elektrometr. titriert, so findet zunachst Abnahme der Leitfahigkeit 
s ta tt, indem das Cl'- dureh das langsamere N 0 3'-Ion ersetzt wird; naeh beendeter Rk. 
steigt dann bei weiterem AgN03-Zusatz dic Leitfahigkeit, entsprcehend der Leitfahigkeit 
der zugesetzten Ionen, wieder an. Der Punkt desAnstiegs entspricht der gesamten analyt. 
Cl-Menge. Diese Tatsache, sowie dio von P a u l i  u. R o g a n  (Kolloidchem. Beihefte 
17 . 256; C. 1 9 2 4 . II . 2517) an Fe20 3-Solcn gefundene maximale Cl-Ersetzbarkeit von 
94,5%, zeigen, daB prakt. alle Gegcnionen sich in reaktionszuganglichem Zustande 
befinden; ihrc geringe W irksamkeit fiir S trom transport u. Aktivitilt h a t also keine 
top. Ursachen. Dic Anordnung der ionogenen Moll. an der Oberflache ist auch bei 
regelmaBigem Verlauf des Waohstumsprozesses der Solteilchen die gegebene. Dio 
Ansicht von Z sig m o n d y  (Kolłoidchemie V. Aufl. S. 190 [1925]), daB die undisso- 
ziierten Moll. in die Mizcllionen eingeschlossen sind, woboi sich ein Diffusionsgleicli- 
gewicht zwischen Mizellinhalt u. AuBenfl. einstellt, ist unzutreffend, die von ihm gc- 
wahlte symbol. Darst. der Solkonstitution sowio dic Bezeichnung „Mizelle“ fiir dic 
moglicherweiso massiven Primartoilchen vielfacli unzweckmaBig. Vf. ziehen den 
Ausdruck „Kolloidion“ fiir die Primiirteilehen reiner, stabiler Solo vor, B. von Sc- 
kundarteilchen ist eine Folgę partieller oder yollstandiger Koagulation. Dio Annahme 
von „Mizellwasscr“ in den Primarteilchen reiner, stabiler Sole ist n icht begrundet, 
dagegen spiclt wahrschcinlieh die Polarisation u. Drehung der W.-Moll. in der Nahe 
des Kolloidions im Sinne der Bornsehen Theorie eino wiehtige Rolle, derart daB ein 
groBerer Teilchenradius r in die Stokesscho Gleiehung einzusetzen ist. — Die u. a. 
wegen des Yerh. der Kolloide bei Salzzusatz plausible Hypothese von B je r ru m  
(Ztschr. f. physik. Ch. 1 1 0 . 656; C. 1 9 2 4 . II. 1322), daB A ktivitats-, Leitfilliig- 
keits- u. osmot. Koeffizient auch in Kolloiden voneinander versehieden sind, ist 
experimentell nicht bewiesen; bei den bisher untersuchten Fallen —  Fe(OH)3-Solc 
(vgl. P a u l i  u. R o g a n , 1. o.) u. S i02-Sole (vgl. P a u l i  u . V a lk o ,  X IX . Mitt. 1. c.)
— stimmen die aus potentiometr. u. Leitfahigkeitsmessungen abgeleiteten Werte 
des Kolloidaquivalents K  u. die Abweichungskoeffizientcn innerhalb der Fehlergrenzen 
iiberein. Yff. glauben, daB dic Kolloide sich insofern spezif. yerhalten, daB dic In- 
aktivierung rascli zur vollstiindigen Assoziation fiihrt; daher sind hauptsachlich Gegen- 
ionen m it den Abweichungskoeffizienten 0 u. 1 u. wenig Gegenionen m it von 0 u. 1 
sehr yersehiedenen Koeffizienten vorhanden. Dic yollstandig festgehaltenen („ad- 
sorbiertcn“ ) Ionen versehwinden gleichmaBig fiu- A ktivitiit u. Leitfahigkeit, die yoll
standig freien sind daran voll beteiligt. Dor Ionisationszustand in Kolloiden wird 
wahrscheinlich teilweise dureh K rafte bestimmt, die nur im Abstand der molekularen 
Wirkungsphare zu Geltung kommen. — Bei der T itration eines acidoiden <Si02-Sols 
m it Na OII entspricht der Endpunkt der Konz. der freien H ', bei der T itration eines 
dureh Cl' peptisierten Al20 3-Sols m it Ag2S 0 4 der Konz. der gesamten ionogenen Moll. 
Dieser Untersehied wird dureh die Einstellung eines von den elektrostat. Eigenschaften 
der Gegenionen bedingten Gleichgewiehts in der Leitfahigkeitswirksamkeit der bciden, 
wahrend der T itration gleichzeitig yorliandenen Gegenionen erklart. —  Vff. berechnen 
fiir Sole von Ovalbuminchlorid, Cr20 3 u. Fe20 3 aus den in der L itera tur angegebenen 
D aten die Zahl der freien Ladung eines Teilchens z naeh der Stokesschen Formel 
v — z e/G u  7] r (v —  Wanderungsgeschwindigkeit, e =  Elem enterladung); bei den 
ersten beiden Solen m it klcinen Ladungszahlen stim m t zber. m it dem dureh physikal.- 
chcm. Analyse erm ittelten zgef. der GroBenordnung naeh iiberein, bei dem Fe?0 3-Sol
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istzbor. his 2 Zehncrpotonzen kleincr ais (lor durch ultram kr. Zahlung gofundcncW crt; 
stets ist 2bor- <  Zgef.- M itH ilfe der aus demStokesschenGesetz abgeleiteton Beziehung 
r —  "j/y K  9 d3 r\!2 e (K  —  Kolloidaquivalent, d =  m ittlerer Abstand benachharter 
Moll.) ergibt sich fiir dio TcilchengroBc der von den Vff. friiher untersuchten S i02- 
Sole bei den Grahamsolen 6-10~7 cm, bei den Grimauxsolen 13-10~7 cm. — Dic 
Bezeichnung „neutrales Kolloid“ fur die grófieren, sehr wenig dissoziierten Teilchen 
einer Seifenlsg. durch Mc B a i n , ist unzweckmaBig, da sie ebenfalls im oloktr. Feldo 
wandern; ihre gcringe Leitfahigkeit ist eine Folgę des Stokcsschen Gesetzes, indem 
die Leitfiihigkeiten eines Kolloids von derselben Masse sich umgekehrt verhalten wie 
die (Juadrate der Teilohenradien. (Ztsclir. f. physik. Ch. 1 2 1 . IGI—79. Wien, Univ.) K r .

L. W. Durrell, Fred G. Person und Charles F. Rogers, Die Messung der Ober- 
fluchenspannung durch eine Adhu-sionsiuage [ćhainomatic balance). Vff. schildcrn die 
eiiifacho Konstruktion einer Wagę zur Messung derOberfiachenspannung nach der 
Methode der Adhasionsringe. (Science 64 . 20. F ort Collins, Colorado, Agricultural 
Experiment Station.) L e s z y n s k i .

D-. M. Simm, Messung der Emulsionskraft von Seifenlosungen mil Uilfe der Tropf- 
zuld. (Journ. Soc. Dyers Colourists 4 2 . 212.) B u a u n s .

Duncan A. Maclnnes, Irving A. Cowperthwaite und Kenneth C. Blanchard, 
Die Methode der wandernden Grenzflache zur Beslimmung von UberfithrungszaMen. 
V. Ein konstanlen Slrom liefernder Apparat. (IV. vgl. S m it h  u . M a c I n n ic s , Journ. 
Americ. Chem. Soe. 4 7 . 1009; C. 1 9 2 5 . I I .  456.) Vff. bcsclu-cibcn einen App., der ein 
photoelektr. Relaissystem darstellt, zur autom at. Rcgulicrung des Stroms. Der App. 
halt don Stroni innerhąlb 0,02 bis 0,03%  konstant. Die Leistungsfahigkeit des App. 
wird durch Messungen der Cfbcrfuhrungszahlen von A'iVO:l-Lagg. bestatigt. (Journ. 
Americ. Chem. Soc. 4 8 . 1909— 12. Cambridge [M ass.], Inst. of Technol.) J o s e p h Y.

V.Breindl, Ober neueFarbungsmethoden. (Vgl.BRElNDL u .K o m a re k , Zcntralblatt 
f. Bakter. u. Parasitonlf. I I . Abt. 6 4 . 512; C. 1 9 2 5 . II . 1473.) I. Giemsa-Soda-van- 
Gieson-Fdrbung. Bei weiteren Unterss. iiber die Wipfelkrankheit der Noime kam Vf. 
auf eine neue Farbung der Polyeder. Das m it HgCl2-Kombinationen fixierte Materiał 
wird 12—24 Stdn. in w'ss. GiomsaLsg., 2 Tropfen auf 1 ccm dest. W; m it 15 Tropfcn 
10°/oig. Na2C 03-Lsg., gefiirbt, kurz im W asserstrahl gewaschen, 3—5 Min. m it van 
Giesonseher Lsg. nachgcfarbt, wiederholt m it W. gewaschen, dann nach 10—20 Sekunden 
langcr Behandlung m it 96%ig. A. in absol. A. unter mkr. Kontrolle entwassert: 
Polj’eder smaragdgriin, Zellkerne sa tt rosa, Protoplasm a schwach rosa. Diese Fiirbungs- 
methode wurde aueh fiir sekrelor. Gewebe benutzt, wobei sich das Sekret elektiv 
sniaragdgriin m it dunkelviolettcr inncrc.r S truktur, das Kernchromatin sattgriin fiirbt, 
ferner bei rein cytolog. Materiał (Chroinosomcn sehwarzgrun). — II. Gentiana- u. Dahlia- 
violettfarbungsmodifikation. Die Gentiana-Sodafarbung liat sich ferner zur Farbung 
von Protozoen u. allen histolog. Objekten bcwahrt. Zur Naehfarbung -wurde an jonen 
Lichtgriin, an diesen noch besser Orange G in gesatt. wss. Lsg. benutzt. F ast gleiche 
Erfolge gibt Dahlia-Sodafarbung, die nur bzgl. der Differenzierung etwas heikler ist. 
Genaue Vorschriften fiir beide werden gegeben. Xylol u. Kanadabalsam diirfon keino 
saure Rk. haben. (Zentralblatt f. Bakter. u. Parasitcnk. Abt. II. 67- 370— 71. Prag.) Sp.

F. Weidert, Die zweckmafiigste Wahl der Wellenliingen und Lichląuellen Jur die 
Messung von BrechungsverhdUnissen. (Ztsehr. f. techn. Physik 7 . 304— 10.) Sa l m .

R. W. Wood und Theodore Lyman, Verbessertes Gitter fiir  Vakuumspeklro- 
graphen. Vff. schildern die Herst. von K onkavgittcm  aus Glas. Die urspriinglieh 
geplante Metallbedeckung wurde unterlassen, da im extremen Kurzwelligen das Re- 
flexionsvermogen von Glas gróBer ais das der Metallc anzunehmen ist. Ein Vergleich 
von Glas- u. Motallgitteraufnahmen scheint im Gcbiet zwischen 1900 u. 1400 A.-E.
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cino Obcrtogcnhoit dc* Mętallgitters zu zeigen; sicher ist aber, daB im Gcbict von 500 
IiIh 200 A.-10. (Inn Glasgittcr ttborlcgon ist, u. zwar in besonders starkem MaBe zwiseken 
m  i i, 200 A.- l’). I')n Bchcint auch bei der Herst. von Glasgittern moglich zu sein, bis 
m  ktoinom) Abstllndcn (ler Gittcrliiiien hcrabzugćhen, ais es bei Metallgittern moglich 
Int. (1'łiiloB. Magazine [7] 2. 310—12.) . L e s z y n s k i .

P. E. Vorkado und J . Coops, Calorimetrische Untersuchujmen. X I. Eine'neue  
Mcthotk zur IksU m tm ng der Vęrbrennungswdnnen von flilchtigen Substanzen in  der 
rtdtm m H rm hm  llomhe. (X. vgl. S. 354.) Dio einfaehe, von den Vff. angegebene Metkodo
i ii l fur Hubstanzen mit hohont Dampfdruck wenig geeignet. Mit der zu verbrennenden 
HubHtnn'/, wird ein Glaskilgolchon m it ganz kurzom Hals, sehr diinner W and u. flachom 
Itudeu fant. ganz gefilllt; das Kiigelohen stoht in einem kleinen Pt-Tiegcl von 0,5 mm 
Wamln Witko; dor Zilndfadon wird um das Kiigelchen gcschlungcn, auf den Hals des 
KllgolohoiiH werden 80 i)() m" Paraffiriol von genau bokannter Verbrennungswaimo
j’(’l f<>|*fl ; daboi kann zum Schulz gegen Yerdampfung etwas Pąraffinol eindringen. 
(I,:! 0,1 mg Kohlo bleibt boi fast jedem Verf. unverbrannt, wird gcwogen u. in Rech-
nung goMotzl, Dio Molhodc wird m it friiher, namentlich von T h . W . RlOHABBS, 
angogobouott vorgliohon. Vcrss. m it Propionsilurc, n-Rutylalkohol u. Cyclohośanon
ergobon in 100..-300 Min. keinen VenIantpfungsverlust. Fiir n-Butylalkóhól finden
Yff, 802-1 caljj/g, fast gonau wio U ic u a k d s  u . D a v is  (Journ. Amcric. Chem. Soc. 
48, 11512 i O. 1020. III.  832), dio Htota dic hSohsten Werto fanden. Die Mcthode eignet 
nich niioh fiir leicht oxydablo, hygroskop. oder sónst cmpfindliehe Stoffe. (Rce. trav. 
ehiiu, Pnys-lias 45. 515 51. Rotterdam, llandólshochsch.) W. A. R o th .

W. Spiitll, Ui itrag zur (tkutftechcn Gumnalyse. Das Verf. beruht auf der Koppelung 
y.wolor meehan, Sohwingungagobildo von anniihernd gleicher Gesamtabśtimmimg. 
Dio Andorung (lor 1>. eines Gnsoa ii u Bert sieli in einer yielfaeh grofieren Anderung der 
Abstiuummg des Gasrauroos. E a wurden dann Ycrschicdene Wego zur Messung der- 
Nolben angegobon. (Ztsclir. f. teelm. Physik 7. 355— 50.) E n s z l in .

S. H . K uta. G. W . Sm ith  und W . M. M yers, Bcstimmtnigen der Luftstaubigkcit 
mit der y.uelrrrdhre, dem Palmcrapparal und dem Gcgcnstofi(ipp<imt, im Yergleich mit 
(f.-ii Ktmimeterłmtinmunrien. Dio erwahnten App. u. ihre Handliabung werden kurz 
hosolmobon, dio lirgolmisso miteinander Yergliehen, wobei sich gcwisse zahlenmaBige 
Hosiohungmi ergobon. (Journ, Ind , Hygieno S. 300—00. Pittsburgh, Exp. Station. 
Ko w Urimswiek [N. d,],) S p i e g e l .

Łym au E. Porter, Frties Chlor in l.uft. Eine calorimetrische Methcde zu seiner 
Mittels getńgnetem Aspirator sangt man eine bestim m te Menge Luft 

durvh 10 oeiu o-Toluidhm\igons (1 g o-Toluidin gel. in 100 ceni konz. HC1, aufgefullt 
nut W, auf 1 1), Reagwis in ein MoBlerglas spiUen, 'i Minuten stelien lassen u. colorinietr. 
('!» Wstimnion naeh XU'RK u. H a l l . AU Yergleich dienen nachstehende Mischungen 

(1,5 g 0 » $ 0 , 1 cem koni, H łSOł  in 100 eem) u. K 3Cr20 ;-Lsg. (0,2 g
KtiY4l \  i k r  kou;. H s^O , in  100 c««):

CL in KA>st \ CuS04 Cl, in K.CrjO; CuSO,
HYY> T alon m n eem 1000 Teł! en cem

____ ____________
ccm

0,01 0J S 0.8 0,30 3.0 2,0
i\(V2 0,5 0.S5 3,4 2,0
i\04 o,«i 1.0 0,40 S,S 2,0

1,4 0,50 U 2,0
M 1,7 0,60 5.5 2.0

0,50 J,9 o,:o eu ko
W * W 1,9 oCso ■ v> 2,0

0,i\> 2A>
2,0 l,tx> 9.0 2,0
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Die Methode liefert glcich exakto W erte wio clie jodometr. Methode, ist aber bedeutend 
schneller auszufuhren. (Ind. and Engin. Chem. 18. 730—31. Fayetteville [Ark.].) Gr i .

E le m e n te  u n d  ano rgan ische  V erb łndungen .

W. D. Collins, H. V. Farr, Joseph Rosin, G. C. Spencer und Edward Wichers,
Empfohlena Kennzeichnung fiir chemische Analysenreagenzien. I I . Ferriammonium- 
sulfat, Ferroammoniumsulfat, teasserfreies Kaliunicarbonat, Kaliumchlorid, Kaliumper- 
manganat, Kaliumsulfat, Natriumdicarbonat, icasserfreies N  alriumcarbonat, Natrium- 
cyanid, u-asserfreies Natriumsulfat, Natriumthiosulfat. (I. Mitt. vgl. S. 803.) Zusammcn- 
stcllung von Identitatsreaktionen u. Reinhcitskriterien fiir die angefuhrton Reagenzien. 
(Ind. and Engin. Chem. 18. 759—63.) G r im m e .

E. D. Ries und L. E. Clark, Bestimmung von Sclnvefeldioxyd in  Gegentcarl iiber- 
schiissiger Luft. Nach Besprcchung der verschiedenen Mcthoden des Schrifttums 
empfchJcn Vff. nachstehcndo Vcreinigung der Methoden yon B e r l  u . H a l l e r .  S 0 2 
wird absorbiert durcli 10 ccm 10%ig. NaOII, welche 0,002 Mol. SnCl2 enthalten u. 
sich in  einem Mitscherlichschen 4-Kugelapp. befinden. Lsg. uberspiilen in einen Kolben, 
verd. auf 50 ccm, abkiihlen, Zugeben yon 50 ccm 12-n. 1101, abermals abkiihlen u.
2 ccm CClj ais Indicator zugeben. Titricren m it 0,003-molar. K J 0 3-Lsg. bis zur llo t- 
farbuńg des CCI.,. (Ind. and Engin. Chem. 18- 747. Cambridge [Mass.].) G r im m e .

Geo. Kemmerer und Hehnuth H. Schrenk, Quecksilberbromidpapier fiir  die. 
Gutzeilsche Arsenpróbe. Filtrierpapierstreifen werden m it alkoh. HgBr.-Lsg. getrankt 
u. bei 105° gctrocknet u. im Exsiccator iibor CaCL erkalten lasscn. (Ind. and Engin. 
Chem. 18. 707. Madison [Wis.].) G r im m e .

Enrico Crepaz, tjber eine Methode zur gravimelrisclicii Bsslimmung von Natrium. 
Vf. hat die Methode von B l ANCHETIŻRU (Buli. Soc. Cliim. dc Franc [4] 33. 807; 
C. 1923. IV. 632) zur gravimetr. Best. yon Na ais 3N 0 2ZnNa(C2H 30 2)!|-2 H 20  eingeherid 
nachgepruft. Sio ist n icht ais quantitativc Methode anzusprcchcn, eignet sich jedoch 
gut zum qualitativen Nachweis geringer Na-Mcngcn neben viel K  oder Mg. In  wss. 
Lsg. lieflen sich noch 0,03°/„ Na neben 7°/0 K, in Ggw. von A. sogar noch 0,002°/o Na 
neben 4°/0 K  siclier nacliweisen. (Annali Cliim. appl. 16. 219—24. Padua.) G r im m e .

Harold Simnions Booth, Nora E. Schreiber und Karl G. Zwick, Die Be
slinnnung von Spuren von Quccksilber. I I .  Die quantitative Bestimmung von Quecksilbcr 
in  Gegenwart organischer Subslanzen. (I. vgl. Journ. Americ. Chem. Soc. 47. 2625; 
C. 1926. I. 987.) Vff. arbeiten unter M itarbeit von T. Sollmann u. H. N. Cole eine 
Methode zur Best. selir kleiner Mengen Quecl:silber in physiol. Fil. aus, nachdem sie 
haben nachweisen kónnen, daB in verd. Lsgg. von Quecksilbersalzen sowohl Hg-Ionen 
ais auch kolloidalcs Hg yorhanden sind. Alle Methoden, die das kolloidale Hg auBcr 
Acht lasscn, wie z. B. dic gewóhnlichc Fiillung ais Sulfid, konnen daher keinen An- 
spruch auf Genauigkeit erheben. Dic Methode der Vff. beruht darauf, daB dic kollo- 
idalen Hg-Verbb. durch Adsorption an Mn(OH)2 m it ausgefśillt werden. Die physiol. 
Fl. wird m it konz. I I 2SO., am RiickfluBkuhler gekocht, etwas abgekiihlt,' Tabletten 
von 1 g K,MnOj allmahlich zugegeben u. gekocht, bis keine organ. Geriiehe mehr wahr- 
zunehmęn sind u. die Lsg. klar u. farblos ist. Dann werden einigc Tropfen 50 Vol.-°/0ig. 
H20 2 zugegeben, gekocht, bis allcs M n02 red. u. der UberschuB yon H 20 2 zers. ist. 
Nach dcm Filtricren wird H 2S in dic Lsg. geleitet, der tjberschuB von I I2S durch Ein- 
lcitcn rciner, staubfreicr L uft entfernt, 50°/oig. Lsg. von NaOH zugegeben, bis einige 
Flockcn von Mn-H\-droxyd ausfallen. Nach dem Stehen iiber N acht wird im Goochtiegel 
filtriert, der Nd. ausgewasehen u. boi 110° getrocknet. Zur quantitativen Best. wiihlcn 
Vff. die trockne Zers. in Ggw. eines Oxydationsmittels, ais solchcs wird Pb-Chromat 
genommen. Der Nd., HgS, Mn(OH)2 u. Asbest, wird im Achatmorser m it gefalltem, 
zuvor bei 500° getrocknetem Pb-Chromat yerrieben. Dieses Gemisch wird in ein kleines,
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an einem Ende gesohlossenes Glasrohr, das innere Zersetzungsrohr, gebraelit, das 
getrockneten Magnesit enthiilt, davor liegt Asbest, dann Pb-Chromat, dann das ver- 
riebene Gemiscb, wieder Pb-Chromat, Asbest, Na2C03 u. Glaswolle. Dieses Rohr 
befand sich in dem sogenannten aufieren Zersetzungsrohr, dessen offenes Ende an 
einer Stelle jenseits des inneren Rohrs verengt war, an dieser Stello befanden sich Glas
wolle u. P 20 6. 10 cm von dieser Stelle entfernt war das iiuBere Rohr zur Capillaren
ausgezogen. Der Teil des Rohres, in dem sich das innerc Zersetzungsrohr befand, 
wurde einige Stdn. im Ofon allmahlich auf 520 bis 550° erhitzt, das Hg kondensierte 
sich in dem kalteren Teil, die letzten Spuren wurden durch die Zers. des Magnesits 
ausgetrieben. 4 bis 5 cm vom Ofcn entfernt hatte  sieli das Hg kondensiert. Das Rohr 
wurde abgekuhlt, an der yerengten Stello durchgebrochen. Das Hg wurde in einer 
Kugel gesammelt u. geniessen. Auch dio mikrometr. Meflmethode ist im Original 
ausfiihrlich beschricben. Die Mcthode crlaubt 5 mg Hg in 1 1 FI. m it einem Verlust 
von nur 0,01 bis 0,02 mg oder weniger zu bestimmen. (Journ. Americ. Chem. Soc. 48. 
1815—23. Clcveland [O.], W estern Rcserve Univ.) JoSEPHY.

Eduard Zintl und Giinther Rienacker, Potentiomelrische Titration des Queck- 
silbers allein und in Gegenwarl anderer Metalle. (Vgl. Z in t l .  Ztschr. f. Elcktrochem. 
31. 428; C. 1925. II . 2177.) Die Methodc der Vff. zur Hę;-Best. beruht auf der Red. 
von Mercurisalz zu metali. Hg mittels TiCl3 bei potontiometr. Endpunktsbest. Dio 
T itration wird in h. essigsaurer, NH.,Cl-lialtiger Lsg. unter Zusatz von etwas Bi-Salz 
ais Ubertrager ausgefiihrt. Ggw. von As111, Sb111, Snlv, Pb, Cd, u. Bi stóron nicht, 
wohl aber Asv, Sbv u. F e1", desgl. Ggw. von N itrat. Gcringo Mcngcn von F em -Salz 
lasson sich durch Na-Pyrophosphat maskicren. Bei Ggw. von Cuprisalz kann man 
nur die Summę von Hg u. Cu bestimmen. D a sich Hg u. B i unter gleichen Bedingungen 
titrieren lasscn (vgl. Z i n t l  u. R a lc i i ,  Ztschr. f. anorg. u. allg. Cli. 146. 291; C. 1925.
II . 2012), so ist auch ilire gleichzeitige Best. móglich. Der erstc W endepunkt der Ti- 
trationskurve gibt den Endpunkt der Hg-Fiillung, der zweite jenen der Bi-Fiillung 
an. (Ztsclir. f. anorg. u. allg. Ch. 155. 84—90. Miinchen, Bayr. Akad. d. Wiss.) TJl ji.

O rganische Substanzen .

F. Jacobsohn, Modifikation der Hochster Anthracen-Bestimmunfjsmctliode. Um dic 
bci der Best. des Anlhracens ais Anthracliinon durch W eiteroxydation des letzteren 
entstehenden Fchler zu Yermeiden, stu ft Vf. die Menge der Chromsiiurelsg. nach dem 
Reinheitsgrad des Anthracens so ab, daB die Oxydationsdauer auf 1/2— 1 Stde. be- 
schrankt wird. Durch Verwcndung von Jenaer Glastiegeln 2G 3/5— 7 bozw. Filter- 
schalen Nr. 97 S 4/5— 7 gelingt es, eine Anthracenbcst. in einem Arbcitstag durch- 
zufiihren. (Chem.-Ztg. 50. 545—46.) R a e c k e .

A. V.Pamfilov, Bestimmung von Anilin . (Vgl. Ca r s o n , Ind. and Engin. Chem. 17. 
62; C. 1925. I. 2177.) Bci der acidimetr. Best. von Anilin nach C a r s o n  kann man 
auch Methylorange ais Indicator benutzen: Bci 0,007-mol. Konz. betragt der Fohlor 
hochstens 5% . Selir gute Dienste leistet auch die Titration m it B rs in KBr- oder K B r03- 
Lsg. m it Indigocarmin ais Indicator. Genauigkcit: 1—3°/o Fehlcr boi 0,00002-molar. 
Lsgg. Boi stark  verd. Lsgg. sollte man die dirckto Titration oder die colorimetr. Titration 
nach E l v o v e  anwenden. (Ind. and Engin. Chem. 18. 763—64. Ivanovo-Vosnessensk. 
[RuBl.].) G r im m e .

C. M. Carson, Bestimmung von A nilin . (Vgl. vorst. Ref.) Vf. halt Methylorange 
nicht fiir einen brauchbaren Indicator bei der dirckten acidimetr. T itration yon Anilin 
(Ind. and Engin. Chem. 18. 764. Akron [Ohio].) Gr iMME.

Martin Marasco, HydrozylaminhydrocMorid zur schnellen Bestimmung von Aceton. 
Nach Schilderung der bisherigen Methoden beschrcibt Vf. eino neue, die darin besteht, 
daB zu einer 0,2°/0ig. salzsauren Hydroxylaminlsg. eine bestimmte Menge der zu unter-



1926. II. 6 .  A n a l y s e . L a b o r a t o r iu m . 1307

suclienden Acctonlsg. zugefiigt wird u. die freiwerdende HCl in 3—4 Teilen m it 20 Sek. 
Zwisehenzeit m it 1/]0-n. NaOH u. Methylorangc titrie rt wird. Wenn nach einer Min. 
Stehen kein Farbumsohlag mehr eintritt, ist die T itration beendet. 1 ecm 1/10-n. NaOH 
entspricht 0,00614 g Aceton. Bei genauen Bestst. muB m it 1,057 multipliziert werden. 
(Ind. and Engin. Chem. 18. 701—02. Parlin, N J .)  B ra u n s .

B estan d te ile  v o n  P flanzen  u n d  Tieren.
P. N. van Eck, Mdkro-Mikroreaktionen. Fortsetzung (vgl. Pharm. Weekblad 62. 

365; C. 1925. II . 76). Zum Nachweise von HCl bringt man oinen Tropfen G u n z b u rg s  
Reagens (Miscliung gleicher Teile von 1 g Vanillin in 15 ccin A. u. 2 g Phloroglucin 
in 15 cem A.) auf Filtrierpapier, trocknet u. bringt einen Tropfen der HCl-haltigcn FI. 
auf die Stelle: Rotcr Fleclc. Auch andere Sauren, aber nicht Bernsteinsaure, Benzoo- 
siiure u. Salicylsaure, geben die Rk. — Zum Nachweise von I h S  (Heparrk.) erhitzt man 
trocken im  Róhrchen, auf dessen AbscliluB durch Filtrierpapier man einen Tropfen 
einer Lsg. von NH.,-Molybdat, KCNS u. HCl setzt: Prachtigc Violettfarbung. — 
Salicylsaure: Dio Diimpfe geben in Beruhrung m it Filtrierpapier, worauf ein Tropfen 
FeCl3-Lsg., Violettfarbung, Salicyldte dagegen nicht, weil beim Erhitzen s ta tt  Salicyl
saure Phenol entsteht; dieses g ibt in Dampfform auf Papier m it MlLLONs Reagens 
Rotfarbung. Bringt man ferner phenolhaltigen Stoff auf Filtrierpapier, schlieBt m it 
diesem ein Róhrchen m it starker H N 0 3, so bildot sich beim Erhitzen auf dem Papier 
Pikrinsaure, m it N II3 stark  gelborange Farbę. — Nitrobenzol: Auf ein Filtrierpapier 
bringt man etwas Substanz, dann Fe-Pulver, eine Spur HCl u. nach einiger Zeit einen 
Tropfen CaOCL-Lsg., worauf an den Beriihrungsstellen Violettfiirbung ein tritt. — 
Harzol, Probe von Halphen: Man bringt das Ol auf ein Papier u. darauf einen Tropfen 
einer Lsg. von 2 Teilen CC14 in 1 Teil Phenol; dann laBt man Br2-Dampfe einwirken 
u. erhalt schone Violettfiirbung. Zur Priifung auf Kolophonium  tran k t m an Papier 
m it einigen Tropfen verd,, fast farbloser Cu-Acetatlsg. u. setzt darauf einen Tropfen des 
ath. Harzauszuges zu. Nach Verdampfen des Athcrs dunkelgrune Flecken. — Chinin-. 
Etwas von dcm Alkaloid m it einem Tropfen Eg. iiber einen kleinen Behiilter, in dem 
ein Tropfen Br2 ist, gchaltcn u. dann eine Spur N H 3 zugesetzt, liefert monatelang 
haltbare, schone Griinfarbung. — Brucin: Man reibt eine Spur Brucin auf F iltrier
papier u. verschlieBt dam it ein Róhrchen m it 50°/oig. H N 0 3. Beim Erhitzen entsteht 
orangeroter Fleck, durch eine Spur SnCl2 in  violett iibergcliend. — Saharsan: Man 
bringt einige mg auf einen Streifen Filtrierpapier, befeuchtet m it einem Tropfen NH4- 
Persulfatlsg. (H20 2, Cl2 oder Br2) u. zieht einige Małe vorsichtig durch eine Flamme, 
es entsteht Violcttfśirbung. Dic gleiche Rk. liefert Neosalvarsan, dieses aber auch dio 
folgendc Rk. auf Formaldehyd: Auf m it W. sorgfaltig ausgewaschcncn, noch feuchten 
1’apierstrcifen bringt man einige mg des Stoffes, 1 Tropfen Eg. u. 1 Tropfen S c h if f s  
Reagens, befestigt unter einem Korkcn u. setzt diesen schlieBlich auf ein Reagensrohr, 
worin sich ebenfalls etwas S c h if f s  Reagens befindet. Bei Ggw. von Neosalvarsan 
Violettfiirbung des Papieres, wobei das Reagens im Róhrchen eine durch Verdunstung 
bedingtc, gcgebcnenfalls stórende Farbung verhindert. (Pharm. Weekblad 63. 913— 17. 
Utrecht, Ccntraal-Lab.) G r o s z f e l d .

E n riąu e  Navarro, Studie uber die Reaklionen einiger Nitroderwate mil Alkaloiden. 
(Vgl. Anales soc. espanola Fis. Quim. 24. 125; C. 1926. II. 280.) Aus Unterss. m it
1,2,4-Chlordinitrobenzol, 1,3,5-Trinilrobenzol, p-Nilrophenol, p-Oxybenzoesaure, p-Nitro- 
benzoesaure, 1,3,5-Dinitrobenzoesaure, 1,2,4-Dinilrophenol, Pikraminsaure u. Pikrinsaure 
geht hervor, daB die Nitroverbb. m it einem elektronegativen Radjkal in o- oder p-Stellung 
mit den Alkaloiden Additionsverbb. liefern, wahrend andere m it analoger Konst. 
Fallungen geben, wofiir besser ihre stark  saure N atur zur Erklarung dient, bei denen 
sich die Gruppen in m-Stelhing befinden. Fiir mikrochem. Differenzierung von Al
kaloiden kónnen die gemischten Nitroyerbb, dienen, da dic bei den Rkk. m it ihnen
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entstehenden Substanzcn charakterist. Formen zeigen. Ala makroskop. Rklc. werden 
besonders diejenigen der 1,3,5-Dinitrobenzocsaure m it Chinin u. A nliyyrin  hcrvor- 
gehoben, die zur Identifizierung gecignete Ndd. ergeben. (Analcs soc. espanola Fis. 
Quim. 2 4 . 283—96. 2 Tafeln. Granada, Univ.) S p i e g e l .

Wenn W. Chase und Edwin R. Donaldson, Methode zur Dosierung diastatischer 
Fermenie. Vff. modifizicrcn dic Methode von WOHLGEMUTH (Biochem. Ztschr. 9. 1;
C. 1 9 0 8 . I .  1718) in der Weiae, daB sio Filtrierpapier, das von Starkę u. Dextrin befreit 
ist, m it einer l% ig. Weizcnstarkelsg. tranken u. auf einem Kalander trocknen u. in 
Streifcn von 5 g schneiden. Diese werden mit jc 5 g der 7.11 untcrsuclienden Diastaselsgg. 
Tcrschiedencr Konzz. getrankt, lose zusammengerollt u. bei 49° 30 Min. aufbewahrt. 
Naeh Befeuchtcn m it einem Tropfen Vio"n* Jodlsg. zeigt blaue Farbę Starkę, violettc 
Dextrin an. (Rev. gen. des Matieres colorantes etc. 1 9 2 6 . 185.) B ra u n s .

John D. Lyttle und John E. Kearn, E in  Verglcich zwischen der Methode von 
Folin-W u und der neuen von Benedict fiir Zucker in Blut und Riickenmarksfliissigkeit. 
In  den meisten Fallen waren die W erte naeh F o ł in  u. W u hoher, in Blut durch- 
schnittlich um 12,4 mg, in RUckenmarksfl. um 3 ,1 mg. Es wird daraus geschlossen, 
daB die storenden Substanzcn in der letzten, bei der 52,5°/0 der Falle gegeniiber nur 
13,8% beim Blutc prakt. iiberhaupt keine Differenz bei beiden Methodcn zcigten, 
nicht so konstant u. nicht in so groBcn Mengen wie im Bluto vorkommen. Boi diesem 
zeigte der NichtciweiB-N, bei Riickeriffiarksfl. auch der EiweiB-N keine Bcziehung 
zu den Diffcrenzcn. (Journ. Biol. Chem. 68 . 751—57. New York, Columbia Univ.; 
Bellevue IIosp.) S p i e g e l .

A. Radosavljević und L. Ristić, Ergebnisse der Senkungsreaktion und der Blul- 
eiweipbestimmung bei Malaria. Bei akt. Malaria ist das GesamteiweiB des Blutplasmas 
bei Fibrinogenyermchrung u. Beschlcunigung der Senkungsgeschwindigkeit der roten 
Blutkorperchen vermindert. Diese Ariderungen sind abhangig von der Sporulation der 
Parasiten, in den Zwischenzciten u. bei Heilung mehr oder weniger Riickgang. Ebenso 
bringen spezif. Parasiten totende Stoffe, Chinin u. Salrarsan die Erscheinungen zum 
Verscli,winden. (Ztschr. f. d. ges. cxp. Medizin 51 . 48—SO. Belgrad, I II . Med. Klin.) Mei.

Stanley R. Benedict, Die Bestimmung von Zucker in  Blut und normalem Urin.
VI. wendet sich gegen dic von F o l in  (Journ. Biol. Chem. 67- 357; C. 1 9 2 6 . I. 3419) 
an scinem Verf. (vgl. Journ. B iol. Chem. 6 4 . 207; C. 1 9 2 5 . I I . 843) geiibte Kritik. 
A11 dieser ist nur ein Einwand berechtigt, der sich auf die U n b e s ta n d ig k e it  des Na- 
Sulfits bezieht. Es h a t sich herausgestellt, daB das friiher vom Yf. bcnutztc Sulfit 
2%  Disulfit entluelt, so daB der weitere Zusatz den Gehalt daran zu hoch brachte. 
Es wird je tz t der Cu-Lsg. nur reines, trockenes Na2S 0 3 u. erst hóchstens 1 Monat vor 
dem Verbrauch zugesetzt, ferner ein NH 4-Salz, um das Cu in Lsg. zu halten. Weitero 
Modifikationen dienen der Beąuemliohkeit u. Schnelligkeit der Ausfiihrung. (Journ. 
Biol. Chem. 68 . 759—67. New York City, CORNELL-Univ. med. coli.) S p i e g e l .

Rudolf Rittmann, Die Bestwnmmg kleinster Guanidinmengen m il Hilfe des
Nephelometers. Dio Triibungen werden m it Nesslerschcm Reagens von geeigneter 
Zus. erzielt; Fehlergrenze ca. b°/0. Die Guanidinltonz. der zu bestimmenden Lsg. 
muB in der Niihe der Standardlsg. liegen. Im  Serum gelingt die nephelometr. Best. 
nicht, doch ist sie fiir wss. 11. schwach eiweiBhaltige Lsgg. sowie fiir Ringerlsg. braueh- 
bar. Das Yerf. reieht bis <  0,005 mg in 10 ccm aus. (Biochem. Ztschr. 1 7 2 . 36—39. 
Innsbruck, Inst. f. allg. Pathol.) G e s e n i u s .

L. Karczag, Ober die Carbiiwlfarbsloffpiobe bei NierenkrankheiUn. Bei Injektion 
von Fuehsin S, Wasserblau u. Lichtgriin erfolgt beim Fuchsin S u. Wasserblau primar 
Ausscheidung ais Carbinol, einige Minuten spater erst der Farbstoff, beim Lichtgriin 
nur Farbstoff. Bei Nierenkranken kann dieser Ausscheidungstyp geandert sein. 
(Biochem. Ztschr. 1 7 3 . 279—82. Budapest, I II . med. Klinik Pazm any Univ.) M e i e r .
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J. W. England, Uber die. Losimg von citronensaurem Magnesium, V. S . P. X . 
Yf. unterzieht die Zus. der brausendcn Magnesiamixtur nacli den friiheren u. nach dem 
neuen Arzneibuch einer K ritik. (Amcr. Journ. Pharm . 98. 01—94.) R o j a h n .

W. Peyer, Uber die Untersucliung ton Tinlduren und Fluidextrakicn U7id iiber 
einen Nachweis von Propylalkohol und Isójyropylalkohol. Vf. schlagt folgende Priifungen 
vor: D., Troekenriickstand, Asche, A.-Gehalt, Nachweis von Propyl- n. Isopropyl- 
alkohol, Identifizierung von Isoprop3'lalkohol Prufung auf Pyridinbascn (Brenn- 
spiritus), auf Aceton, auf C1T.,0H, Capillarpriifung. Vf. gibt dic zu verwendendcn 
Methoden an. H ier seien folgende naher referiert: Von 20 g T inktur 4-mal 3 ccm ab- 
destillieren, diese in 4 Bechergliiser von 400—500 ccm bringen. Zum Vergleieh 20 g 
zuverlassige Tinktur destillieren. Glascr umschwcnken u. Geruch priifcn. Anwesenhcit 
von Propyl- oder Isopropylalkohol ist in Fraktion 2 u. 3 besonders deutlich wahrnchm- 
bar. C h l o r c a l c i u m p r o b e :  50g T inktur m it 20g trocknem CaCl2 iiber Naclit stehen 
lassen. Dann 20 ccm in Pyknometer (20 ccm) destillieren, D.-Best. Bei Ggw. von 
von Propylalkohol D. meist unter 0,815, sonst daruber. Destillat wird wiederum m it 
15 g gi'ob gepulvertcm CaCI, iiber N acht stc-hen gclasscn. Da CaClo in Propyl- u. Iso- 
prop3'lalkohol unl., oder swl., in A. 1. ist, kann man aus der Hóhe der am nachsten 
Morgen ungel. Salzschieht im Vergleich m it der Kontrollprobe auf Ggw. von Propyl- 
alkoholen schlicBen. (Apoth.-Ztg. 4 1 . 285— 87. 299— 301. Halle a. d. Saalc, Ca  ES a r  u . 
L o r e t z  A.-G.) R o j a h n .

Silvio Guglielminetti, Neue Farbrealctionen der Queclc$ilbersalicylate und einiger 
anderer Verbindungen (Salicin, Salol, Salacelol, Saloplien, Methylsalicylał iisw.). Bas. 
u. neutrales Mercurisalicylat, nicht aber die Mercuroverb., geben m it rauchcnder HNOa 
(D. 1,48) schon in der K alte eine tiofviolette Fitilmng, welche allmahlich in B lutrot 
iibergeht. Zur Ausftihrung der Rk. g ibt man einigc Kórnchen der Verb. in eine Porzellan- 
schale u. bctupft m it der Siiure. Eine ahnliclie Rk. w'ird durch konz. H N 0 3 1I2S 0 4 
ausgelóst, nur ist die Endfarbung Purpurrot. Die Rk. liifit sich umandern, indem man 
eine 10°/oig. Lsg. von H g(N 03)., in rauchcnder HNOa lierstellt u. diese zum Nachwcis 
von Salicylsiiure u. ilirer Vcrbb, verwendet. jMethylsalicylsaure ergibt dabei schwache 
Violettfarbung, Salieylaldchyd zimachst Gelb, iiber Rubinrot in Vcilchenblau iiber- 
gehend, Salicin Gelb, iiber R ot in Tiefviolett, Methylsalicylat Rotviolctt in Violett, 
Salol sofort Tiefviolctt, Salacctol dcsgl., Salophen ebenfalls aber bedeutend schw'acher, 
dagegen losen Bctol (/5-Naphtholsalicylat) u. Aspirin keine Rk. aus. (Giorn. Farm. 
Chim. 75. 109— 73. Turin.) Gkimme.

W. Kolie, Hugo Bauer und Frida Leupold, Uber die Unh-auclibarke.it des Slron- 
liurans ais Reagens fiir die Beurtcilung der Beschaffenheit des Neosalvarsans und Sal- 
tarsans. Erwiderung auf die Arbeiten von Alfred IJirsch und P h ilip K e lle r .  Dic An
gaben von H i r s CH (vgi. Miinch. mcd. Wchachr. 7 2 . 1549; C. 1 9 2 6 . I. 190) u. der lur- 
stcllenden Firm a iiber dio Brauchbarkeit des Strontiurąns zum Nachwcis von teilweise 
oxydiertem oder zersetztem Ncosalvarsan u. Salvarsan sind ais irrefiihrend abzulehnen. 
Strontiuran zeigt keine Oxydationsprodd. der Salvarsane an, weder solehe, die durch 
Oxydationsvorgango an der Arsenogruppe, noch solehe, dic an der Orthoaminophenol- 
gruppe des Molekuls entstehen. Tox. Oxydations- u. Zers.-Prodd., sowio tox. Bei- 
mengungen anderer A rt kónnen nur durch die biolog. Priifung, wie sie im Georg-Speyer- 
Hause an Mausen u. R attcn  ausgefiihrt wird, erkannt werden. Die Triibung, die Stronti- 
uran m it einem Teil der Operationsnummern von Neosaharsan gibt, beruht auf der
B. eines Sr-Salzes des Dioxydiaminoarsenobenzols. Derartige Operationsnummern 
kónnen biolog, u. klin. vollkommen einwandfrei sein u. unbedenklich, in Aqua redestillata 
gel., Yerwendet werden. (Miinch. med. Wchschr. 72- 2062— 64. 1925. F rankfurt a. M., 
Georg-Speyer-Haus.) F r a n k .



1310 H .A n g e w a n d te C h e m i e .— H , .A l l g . c h e m .T e c h n o lo g i e .  192G. II.

H. Angewandte Chemie.
I. A llgem eine chem ische Technologie.

H. E. Watsou, Chemische Indusirien in  Indien. Ais bodenstiindige chem. In- 
dustrien kommen in Betraeht die Gewinnung von Zucker, Fellen u. dther. Olen, Salpeter, 
Schellack u. Indigo, spiiter cingcriclitet wurden Anlagen zur Gewinnung von Eisen, 
Bici, Góld, Mineralolen, Seife, Zement, Alkohol, Arzneimitleln, Holzdcstillalen, Farben 
u. Drogen, wie Opium u. Chinin. (Ind. and Engin. Chem. 18. 748—52. Bangalore 
[Inclien].) G rim m e .

E. H. Rose, Vorleile von Wiirfeln gegeniiber Kugeln ais Zcrkleineriaigsmiitel. In
Kugel- u. Brechnnihlen haben dio Wiirfel gegeniiber den Kugeln vor allem den Vorteil, 
dafi sie die kleineren Partikel weitgehend vor dem ZerstoBen zu Staub schiitzen. D a
durch wird eine einheitliehe Korngrófie des zerkleinerten Materials gewahrleistet. 
(Engin. Mining Journ. 122. 95—99.) E n s z l in .

F. A. Ernst, Vorrichlungen fiir Reaklionen bei hohem Drucke. An der Hand
mehrerer Fignren besehreibt Vf. zahlreiche App. fur die Praxis, um Rkk. bei hohen 
Drucken auszufuhren. Beschrieben werden Kompressionssysteme, liydraul. Pumpcn, 
Autoklaven, elektr. Heizapp., Zirkulation,;pumpen usw. Ais Baumaterial kommen 
Stahllegierungen m it Ni, Cr u. V, einzeln oder in Mischung in Frage. (Ind. and Engin. 
Chem. 18. 664—69. W ashington [D. C.].) G r im m e .

H. Zollikofer, M it Gas betriebene Absorptionskiihhorrichlungen. U nter Hinweis 
auf die zunehmende Verwendung gasbeheizter Absorptionsapparate zur Kalteerzeugung 
u. nach Aufzahlung von yerschiedenen Fabrikaten des In- u. Auslandes wird die Wir- 
kungsweise der Eismaschine von CaRRE — Abtreibung, Verflussigung, Verdunstung 
u. Absorption von N H 3, — die mangcis aller bewegliehcn Teile ohne Abnutzung u. 
Schmierung bei geringster W artung arbeitet, beschrieben. Die Kuhlschriinke ,,Gral“ 
von M. H e m p e l ,  Berlin-Charlottenburg u. „Elektro Lux“ von P l a t e n - M g n t e r s ,  
erstcre intermittierend, letztere kontinuierlicli arbeitend, u. ihre Arbeitsweise werden 
ais prakt. Ausfuhrungsbeispiele eingehend gcschildert. (Mouats-Bulletin Schweiz. Ver. 
Gas- u. Wasserfachm. 6. 161—65. Ziirich.) WOLFFRAM.

R. Villers, Eine nene Kaltemuschine mit Wasserdampf. Vf. besehreibt eine von 
F o l l a in  konstruierte Verbessernng der Leblancschen Mascliine, die auf mehrstufiger 
Verdampfung von W. im Vakuum, das mittels Dampfejektoren aufreoht erlialtcn wird, 
beruht. (La N aturę 1926. 46—48.) J u n g .

Gebriider Siemens & Co., Berlin-Liehtenberg, llerstdlung von Flussigkeits- 
messern nach dem Kipptrommelprinzip fiir Sauren usw., dad. gek., daB die Trommel 
so zerlegt wird, daB alle Teile zwecks Aufbringens eines saurefesten Schutziiberzuges 
zuganglich sind u. daB die Teile nach der Herstellung des Uberzuges m it Hilfe von 
Falzen oder Nuten u. Leisten unter Zwischenfiigung von Schutzmasse verbunden 
werden. — Der Schutziiberzug kann aus, gegebenenfalls yulkanisiertem Gummi be- 
stehen. (D. R. P. 430 843 K I. 42 o vom 9/5. 1925, ausg. 26/6. 1026.) KiiHLTNO.

Karl Niessen, Pasing b. Miinchen, Umlaufender Auslaugebeludter m it einem 
oder mehreren an seiner Innenfliiche angeordneten, sehraubenfórmig gestaltęten Lenk- 
organen u. auBen angebauten Filterkaston, dad. gek., daB zwischen den Filterkiisten 
u. dem Arbeitsraum des Auslaugebehalters ein den ganzen Querschnitt des Behalters 
ausfullcndes, zweckmaBig stufenformig abgcsetztes Vorsieb angeorduet ist, wobei 
die Lcnkorgane derart ausgebildet sind, daB sie beim Umlauf des Behalters das Aus- 
laugegut vom Vorsieb abdrangen, wahrend die Verbindungsstutzen zwischen dem 
Auslaugebehalter u. den Filterkasten m it von auBen zu bedicnenden AbschluByorr.
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versehen u. mittcls wcitcrcr AbschluBvorr. von dor ExtraktabfluBleitung abschaltbar 
sind. (D. R. P. 431478 KI. 12 c vom 7/6. 1924, ausg. 10/7. 1926.) K au sc ii.

Leopold J. Godniewski, Warschau, Benutzungsart in  der Hbhe rerstellbarer 
Widersldnde in  Riihr- und Mischvorrichtungen, derart, daB die H 6henverstellung inner- 
halb der M. stattfindet. (D. R. P. 391009 K I. 12 e vom 8/12. 1921, ausg. 17/7. 
1926.) K a u s c ii .

Franz Thelen, Ziindorf a. Rh., und Andreas Berger, Heumar b. Koln, Vor- 
richtung zur Abscheidung slaubfonniger Fremdkorper aus Oasen und Dampfen mittels 
einer genilBten, rotierenden Scheibe, 1. dad. gelc., daB die Soheibe aus Filz o. dgl. 
besteht, der dureli Eintauehen des unteren Randes in einen Fliissigkeitsbehaltcr genaBt 
wird u. m it einem feststehenden messerartigen Abstreifer ausgestattet ist zum Ab- 
streichen des Schlammes von der undurchbrochenen Seheibenflachę, gegen die das 
zu roinigende unter Druek zugefiihrte Gas geblasen wird. —  2. dad. gek., daB die 
rotierende Scheibe in einem zweiteiligen Geliiiuse so angeordnet ist, daB die beiden 
ais Sehlammsamniler u. Fliissigkeitsbehalter dienenden Teile des Gehauses nur durch 
eine mittlere Durchbrecliung der Scheibe in Verb. stehcn, durch welche die gereinigte 
Luft abzieht. (D. R. P. 431 351 KI. 12 e vom 21/12. 1924, ausg. 9/7.1926.) K a u s c h .

Siemens - Scliuckertwerke G. m. b. H., Berlin-Siemcnsstadt (Erfinder: Richard 
Heinrich, Berlin-Siidende), Elektrische Gasreinigungsanlage mit porosen, durch Capillar- 
wirkung angefeuchtelen Niederschlagsełektroden, dad. gek., daB an oder in nachster Niihe 
der Abscheideflache ein D rahtgittcr angebraclit ist. — 2. dad. gek., daB das Draht- 
gitter verschiebbar ist. — 3. dad. gelc., daB das D rahtgittcr in die Niedersehlagsflache 
der porósen Elektrodo eingelassen ist. (D. R. P. 431 865 K I. 12e vom 3/8. 1924, ausg. 
16/7. 1926.) K a u s c h .

Siemens-Schuckert Werke m. b. H., Berlin-Siemensstadt, Vorrichtung zum  
Entfcrnen des Staubes von den Elektroden in elektrischen Gasreinigern. Man ordnet unter 
den von einander durch ein elektr. Feld getrennten Elektroden Sammelvorr. an. 
(F. P. 603 854 vom 30/9. 1925, ausg. 24/4. 1926. D. Prior. 1/10. 1924.) K a u s c h .

British Oxygen Co., Ltd., London, und C. R. Houseman, N orth Wembley, 
Middlesex, Behandeln von Fliissigkeiten m it Gasen. Alkohol, fl. Luft, fl. 0 2 oder fl, N 2 
usw. werden dabei durch App. m it M etallplatten lierabgeschickt, wobei zwischen 
letzteren Zwisćhenraume von unter 1/10 mm Dieke angewendet -werden, dam it die Fl. 
zuriickgchalten wird, sobald der Druek auf beiden Sciten gleich wird, so daB das Gas, 
das durch die Zwisćhenraume strom t, m it der Fl. Schaum bildet. (E. P. 251 331 
vom 28/1. 1925, ausg. 27/5. 1926.) K a u s c h .

A. J. Cronin, Staubeinatmung durch Hdmatitbergleute. Die E inatm ung von Hama- 
titstaub bringt bestimmto Gewebsverauderungen in den Lungen hervor. Diese zeigen 
ebenso wie das klin. Bild Abweichungen von den Folgen anderer Staubeinatmungen.

C. A. Klein, Die Verhutung von Bleivergiftung in  der Industrie. I . Die Kautschuk- 
industrie. (Methoden der Konzentration der kontrollierbaren Gefahr.) Die in der K aut- 
schukindustrie drohenden Gefahren kónnen vermieden werden, wenn dort nur fertige 
Mischungen der Pb-Verbb. m it Kautsohuk verarbeitet werden, die in den iiber die 
notigen Erfahrungen u. VorbeugungsmaBnahmen verfugenden Bleifabriken hergestellt 
werden. (Journ. Ind. Hygiene 8. 296—99. Brimsdown [Middlesex], Associated Lead 
Manufacturers L td.) S p i e g e l .

A. Juckenack und A. Briining, Haffkrankheit und Arsentheorie. Die von 
L o c k e j i a n n  (S . 929) gemachten Einwendungen sind unbegriindet. Die analyt. 
Befunde sind nicht durch einen ^4s-Gehalt der Reagentien beemfluBt worden. Die 
abweichenden Ergebnisse Lockemanns sind dam it zu erklaren, daB z. Z. seiner Unterss,

II. G ew erbeliygiene; Rettungswesen.

(Joum. Ind. Hygiene 8 . 291—95.) S p i e g e l .
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der ZufluB von As sclion 1/2 Jah r keine Rollo melir spieltc. (Chem.-Ztg. 50. 513. 
Berlin.) JUNG.

Philip Drinker, R. M. Thomson und Jane L. Finn, Die Wirkung hefliger Luft- 
bewegung und Feuchtigkeit auf die Besldndigkeit von Stani)-, Dampf- und Rauchwolken. 
Die Anderungcn wurden mittels Tyndallmeters rerfolgt. Heftige Luftbewegung hatte 
keine Wrkg. auf Silicastaub, deutliehe auf friseh erzeugtes ZnO, betrachtliche auf 
Tabakraueh, órtliche Befeuehtung (Dampfstrahlen) deutlichen EinfluB auf die beiden 
ersten. Allgemcine Anfeuehtung der Luft hatte  nur bei ZnO deutliehe Beschleunigung 
des Absetzens zur Folgę. (Journ. Ind. Hygienc 8. 307— 13. Boston [Mass.], H a r v a r d  
Sehool of Public Health.) S p i e g e l .

—, Die Entnebelung von Wdschereten und Farbereien. Es wird die Ursache der 
Nebelbildung erklart u. ais MaBnahme dagegen die Yorwarmung der bei der Entnebelung 
eintretenden Luft enipfohlen. (Rev. gen. des Matidres colorantes etc. 1926. 87 
bis 88.) B r auns .

Clemens GraaJf, Berlin, Gustav Schworetzky, EBlingen a. N., Anna Werle 
geb. Wahl, Hildegard Werle, Franziska Werle, Elrnar Werle und Angelika Werle,
S tu ttgart, Verfahren zur raschen Bereilung von vorzugsiceise Feuerlóschzicecken dienendcm 
Schaum  nach P at. 350474 u. 350475; C. 1022. II. 986, dad. gek., daB das Druckwasser 
aus beiden pulverfórmigen Reagenzchcmikalien Emulsionen herstellt u. diese zusammen- 
fiihrt. — Es wird der gleiche Erfolg wie m it dem Verf. des H auptpat. erreicht. (D. R. P. 
430138 KI. 61b vom 14/7. 1922, ausg. 8/ 6. 1926. Zus. zu D.R.P. 350474; C. 1922. 
II. 98G.) Oe l ic e r .

Friedrich Emil KrauB, Schwarzenberg, Sa., und Wilhelm Graaf, Berlin, 
Feuerlóscher, bei dem TelrachlorkolJenstoff ais Loschmillel dient, 1 . dad. gek., daB der 
Loschfl. eine fise Base oder C„H5-NH2 beigegeben ist. — 2. dad. gek., daB die Base 
ais Inneniiberzug des GefiiBes vorhanden ist. — 3. dad. gek., daB die Base in Form 
eines festen Kórpers, jedoch innerhalb eines Siickehens beigegeben ist. — Eine Zer- 
stórung der Handfcucrloscher bezw. der Zinkiiberzuge derselben wird vermieden. 
(D. R. P. 431190 KI. 61b vom 11/4. 1922, ausg. 2/7. 1926.) O e l k e r .

H. Griffiths, London, Feuerlóschmitiel, welches durch Vermisehen von Methyl- 
bromid m it einem schaumerzeugenden Gemenge, z. B. aus A12(S 04)3> Na2C03u. Quillaja* 
rinde, erhalten wird. — Das Meth}’lbromid kann mittels CCI., yerdiinnt werden. (E. P. 
251 334 vom 28/1. 1925, ausg. 27/5. 1926.) Oe l k e r .

IY. W asser; Abwasser.
E. Liebeherr, Filteranlagen fiir  Abwasser. (Vgl. S. 88.) Es werden die vcr- 

schiedenen Filteranlagen fiir Abwasser angefulirt u. eine neue Stoffiingervorr. fiir 
Papiermascliinenabwasser u. Sulfitablauge beschricben. (Papierfabr. 24. Verein der 
Zellstoff- u. Papier-Chemiker u. -Ingenieure, 414— 15. Zagreb, Jugoslawien.) B r.

A. Massink, Chlorierung und Chlorbindiingsvermogen von TFassc?'. Dic Dosierung 
der Chlorzugabe muB sich nach dem Chlorbindungsverniógen des W. rickten u. kann 
daher von Zeit zu Zeit groBen Schwankungen unterliegen. Bei einem Cl2-t)bersehuB 
von iiber 0,1 mg/l wird iiber Geschmacksstorungen geklagt. Einige Verif. zur Best. 
des Chlorbinduugsvermógcns, besonders auch das von O l s z e w s k i  (Chem.-Ztg. 47. 
649; C. 1923. IV. 575) werden besprochen. Die Benzidinprobe ist am  sichersten in 
saurer Lsg. (Gelbfarbung). (Chem. Weekblad 23. 329—34. U trecht.) G r o s z f e l d .

Mary Elizabeth Stewart, Cincinnati, Ohio, Kesselsteinentfermmgsmittel, bc- 
stehend aus einem Gemisch von Bleizueker, Na2C 03 u. japan. Gummi. (A. P. 1 590 915 
vom 25/8. 1924, ausg. 29/6. 1926.) K a u s c h .
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I. G. Farbenindustrie A.G. ,  F rankfurt a. M. (Erfinder: Philipp Siedler und 
Wilhelm Moschel, Griesheim a. M.), Bereitung von Chiortcasscr zur Abwasserstorili- 
sation unter Verwendung eines m it Mitteln zur Oberfliichcnentw. versekenen Absorptions- 
raumes, dad. gek., daB zunaehst durcli Einstromung von reinem Cl-Gas die Wasser- 
fiillung verdrangt wird, worauf der Absorptionsraum derart m it CI u. W. beschickt 
wird, daB eine reine Cl-Atmosphare unter geringem tJberdruck m it dem durchflieBenden 
Absorptionswasser in Beriilirung kommt. — Es wird eine gleichmafiige Cklorwasser- 
erzeugung ohne Yerlust an Cl ermóglicht. (D. R. P. 429 037 KI. 85c vom 13/7. 1922, 
ausg. 21/5. 1926.) O e l k e r .

United Water Softeners, Ltd., London, iibert. von: Charles Henry Hasler 
Harold, Aldersliot, England, Sterilisationsmittel. Wss. Lsgg. von Cl werden m it wss. 
Lsgg. von Ammoniumsalzen beliebiger Sauren gemiseht in dem Verhaltnis, daB auf 
1 g Cl2 0,025— 2 g NH 4 kommen. (A. P. 1 590 372 vom 2/1. 1926, ausg. 29/6. 1926.
E . Prior. 23/3. 1925.) K u h l i n g .

Pierre Max Raoul Salles, Frankreich (Gironde), Sterilisieren von Trinkwasser. 
Das W. wird der Elektrolyse bei geniigend liolier Anodenspannung unterworfen. 
(F. P. 606 408 Tom  30/10. 1925, ausg. 14/6. 1926.) Oe l k e r .

E. Posseyer Abwasser- und Wasserreinigungsges. m. b. H., Essen-Bredeney, 
Entfernung von Phenol und seinen Homologen aus Abwassern der Kokereien und Gas- 
anstalten. (D. R. P. 431 244 KI. 85c vom 11/2. 1921, ausg. 2/7. 1926. — C. 1922. 
IV. 697 [E. P. 175285].) O e l k e r .

Jean Denis, Belgien. Behandlung cyanhaltiger Abwasser. Abwassern von Gas- 
-anstalten, Koksofen o. dgl. werden m it Alkali- oder Erdfilkaliliydroxyd alkalisiert, 
m it FeSOj versetzt u. m it C 02 u. L uft behandelt. Der Blauschlamm wird abgefiltert, 
das F iltra t m it dem Salz eines Erdalkalis, vorzugsweise einem Bariumsalz versetzt. 
D er entsteliende Nd. yon Erdalkaliearbonat reiBt die letzten Anteile von Cyanverbb.

(F. P. 604 262 vom 27/8. 1925, ausg. 1/5. 1926.) K u h l i n g .mit*
V. Anorganische Industrie.

R. Brauns, Die Brechungsexponenten des synthetischen grunen Korundes. Die 
synthet. griinen Korunde wurden durch Zusatz von V  (Alexandrit) u. Co gefiirbt. Die
D. der gefarbten Steine ist dieselbe wie bei naturlichem Korund aller A rt (Rubin, 
Saphir usw.). Der Brechimgsexponent wurde an einem klaren Prisma festgestellt. 
Er betrug fiir:

N a Li Tl
o j ..................................  1,7687 1,7652 1,7724
e .................................. 1,7606 1,7572 1,7639

Die Fehlergrenze ist bei Na u. L i ±  0,0002, fiir Tl 0,0004. Diese entsprechen genau 
der Alexandritart. Ebenso lassen sich bei Steinen, welche m it Co gefiirbt sind, keine 
merklichen Unterschiede im Brechungsvermógen erkennen; auch wird die Starkę 
der Doppelbrechung kaum beeinfluBt. (Zentralblatt f. Min. u. Geol. Abt. A. 1926. 
233—34. Bonn, Mineralog. Inst. d. Univ.) E n s z l in .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Fritz Winkler,
Ludwigshafen a. Rh., und Fritz Giller, Heidelberg). Herstelłung von kolloidalem 
Schwefel, dad. gek., daB Polysulfidlsgg. in Ggw. von Schutzkolloiden durch Dampf 
oder Gase, m it oder ohne Zusatz eines Elektrolyten, zerstaubt werden. (D. R. P. 
431505 K I. 12i vom 6/9. 1925, ausg. 10/7. 1926.) K a u s c h .

Chemical Construction Co., New York, iibert. von: Ingenuin Hechenbleikner, 
Charlotte, Nord-Carolina, Apparat zur Erzeugung von Sćhwefeldioxydgas. Der App. 
besteht aus einer fl. S enthaltenden Kammer, Vorr. zur Einfiilirung eines oxydierenden 
Mittels in die Yerbrentiungskammer, einem zentralen EinlaB u. einer Glocke, die dieses 

VIH. 2. 86
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Mittel auf die Oberfliiche des S leitet. Ferner sind Yorr. vorgesehen, die zur Anderung 
des S-Spiegels dienen, um verschieden konz. S 02-Gase erzeugen zu kónnen. (A. P.
1 590 622 vom .1/4. 1924, ausg. 29/6. 1926.) . ICa u s c h .

Gesellschaft fiir Chemie und Hiittenwesen m. b. H., H arburg b. Hamburg, 
Herstellung reiner Sulfide. 1. Herst. von Alkalisulfiden aus Erdalkalisulfiden u. Alkali- 
carbonaten, dad. gek., daB man Erdalkalisulfidlsgg. auf Alkalicarbonatlsgg. unter 
Druok einwirken laBt. — 2. Kombination des Verf. m it einer stufenweisen Konz. der 
erhaltenen Sulfidlaugen unter Vakuum. (D. R. P. 431 253 KI. 12i vom 3/4. 1924, 
ausg. 12/7. 1926.) K a u s c h .

R. Ensoll, Stoekton-on-Tees, Salzsaure. FeCl2-haltige Lsgg., dio freie HC1 ont- 
halten, werden allmahlich in ein h. Bad von ILSO., einfliefien, wobei HCl-Gas abdest. 
(E. P. 251495 vom 6/ 8. 1925, ausg. 27/5. 1926.) K a u s c h .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Otto Balz, Lnd- 
wigshafen a. Rh., u. Friedrich Reuscher, Mannheim), Verfahren zur kaialytischen. 
Oxydation von Ammoniak. 1 . dad. gek., daB man 0 2 oder 0 2-reiehe Gase u. NH3 einer 
wiederholten katalyt. Einw. unterw irft unter stufenweisem Zusatz des N IL  in solchen 
Mengen, daB kein explosives Gemisch entsteht. ■— 2. dad. gek., daB m an die Reaktions- 
gase unter Zusatz von NH 3 u. 0 2 im  Kreislauf iiber einen oder mehrere K ontakte fiihrt 
u. fortlaufend oder zeitweise einen Teil der Reaktionsgase der Absorption zufiihrt. 
(D. R. P. 431 506 KI. 12i vom 23/12. 1924, ausg. 8/7. 1926.) K a u s c h .

O. S. Neill, Sydney, Australien, Eisenoxyd. Ais Pigment oder K atalysator fiir 
die NH3-Herst. verwendbares Fe20 3 erhalfc man aus Fe-Salzen oder Fe(OH )3 enthal- 
tenden Lsgg., indem man .diese in erhitzte Luft oder Gas zerstaubt. Man ealciniert 
das erhaltene Pulver sodann. (E. P. 251 310 vom 24/10. 1924, ausg. 27/5.1926.) K au .

Victor Zieren, Berlin, Kontaktanlage naeh II e r r e s i i o f f ,  dad. gek., daB man dureh 
Anordnung der Auf- u. Abwartswege der Gasstrome im Innern der K ontaktófen u. 
W armeaustauseher die Verbindungsleitungen zwischen den App. nur oben oder unten, 
d. h. auf einer Seite des App., anordnet. — Dureh diese Anordnung der Verbindungs- 
rolire an einem Ende konnen sich die K ontaktapp. u. W armeaustauseher naeh der 
anderen Seite frei ausdehnen, ohne die Rohrleitungen in  Mitleidenschaft zu ziehen. 
(D. R. P. 431 568 K I. 12i vom 25/10. 1923, ausg. 14/7. 1926.) K a u s c h .

Fritz Paneth und Kurt Peters, Berlin, Abscheidung von Helium aus Gasgemischen.
1 . dad. gek., daB man die He-haltigen Gasgemische gegen erhitzte Scheidewande, z. B. 
aus Glas, leitet, die bei gewóhnlieher Temp. gasdieht sind, bei hohen Tempp. dagegen 
He rascher ais schwerere Gase durchlassen. — 2. dad. gek., daB man der Scheidewand 
die notwendige Warme dureh dircktc Heizung zufiihrt, z. B. dureh elektr. W iderstande, 
oder indirekt dureh Erwarmung eines die Scheidewand beriihrenden Gases oder Gas- 
gemisches. —  3. dad. gek., daB man den Gasdruck auf beiden Seiten der Scheidewand 
beliebig variiert. (D. R. P. 431 507 KI. 12i vom 2/12. 1925, ausg. 8/7 . 1926.) K au .

Braunkohlen-Produkte Akt. - Ges., Berlin, Gewinnung von Kohlenstoff in  pulveriger 
Form bei niederen Temperaturen. 1 . dad. gek., daB Ole, wie Generatorteer, asphalt- 
reiches Roliól, gegebenenfaUs unter Zusatz von Kohle oder Holz, in druckfesten Ge- 
fiiBen auf Tempp. von ctwa 300— 500° derart erhitzt werden, daB ein Teil des Oles 
wahrend der Rk. fl. bleibt, worauf das erhaltene Pulver mit li. W. gereinigt werden 
kann. — 2. dad. gek., daB das olige Rohstoffgemisch dureh ein auf Tempp. von efcwa 
300— 500° erhitztes Rohr geleitet u. dio Durchgangsgeschwindigkeit drach bekannte 
Mittel, z. B. Drosseln, geregelt wird. (D. R. P. 431 933 KI. 12i vom 29/5. 1924, ausg. 
19/7. 1926.) K a u s c h .

F. Fischer und H. Tropsch, Miilheim-Ruhr, Kohlenstoff. CO wird in Ggw. eines 
K atalysators (Fe, Ni, Co oder dereń Oxyd) zers. u. das CO enthaltende Gas vom S 
zuyor befreit. Es bildet sich C 02 u. C. (E. P. 252 152 vom 5/5. 1926, Auszug veroff. 
21/7. 1926. Prior. 15/5. 1925.) K a USCH.
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I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., iibert. von: Farbenfabriken 
vorm. F. Bayer & Co., Leverkuscn b. K oln, Aktive Kohle. Holz, Torf oder Braun- 
kohle wird m it H 2S 0 4 bei crhohter Temp. bohandelt u. dann Dampf durch die M. 
goleitet. (E. P. 251636 vom 28/4. 1926, Auszug veróff. 7/7. 1926. Prior. 28/4.
1925.) K a u s c h .

Alfred Reitz, Aschaffenburg a. M., Gewinnung von Siliciumcarbid aus Kieselsaure
und Kohle, dad. gek., daB dem Bohgut Verbb. des F  ais K atalysatoren zugesetzt werden, 
dereń Yerfliiehtigung durch UmscłilieBung des Ofens durch einen seiner auBeren Form 
nach bekannten Mantel vcrhindert wird. (D. R. P. 431 759 KI. 12i yom 13/3. 1925, 
ausg. 16/7. 1926.) K a u s c h .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M. (Erfinder: Alwin Mittasck 
und Gustav Wietzel, Ludwigshafen a. Eh.), Verfaliren zur katalytischen Hersłellung 
von Wassersłoff und Pliosphorsaure, durch Einw. von Wasserdampf m it oder ohne 
Anwesenheit von 0 2 oder 0 2-haltigen Gasen auf P-Dampf dad. gek., daB ais K atalysator 
Kohle ver wendet wird. (D. R. P. 431 504K1. 12ivom 23/11.1924, ausg. 8/7.1926.) K a.

M. Franki, Augsburg, Herstellung von Wasserstoff aus Wassergas und Wasser
dampf in  der Hilze. 1. dad. gek., dafi in hochfcuorfesten Warmespeiehern m it einer 
N2-freien 0 2-Kohlenstaub- oder Gasflamme eine Temp. von 1500— 1800° kontinuierlich 
aufrechterhalten u. im Gegenstrom-Umsohalt-Wechselbetrieb ein Gemisch von Wasser- 
gas u. Wasserdampf durchgeleitet wird. —  2. dad. gek., daB das Abgasgemisch von 
G02, Wasserdampf u. H 2 u. frisches Gas-Dampfgemisch abwechselnd durch einen 
der beiden Warmespeicher geleitet wird. — 3. dad. gek., daB das Abgasgemisch in 
einen unter Vakuum stehenden Dampferzeuger geleitet wird. (D. R. P. 431758
KI. 12i Tom 7/7. 1925, ausg. 16/7. 1926.) K a u s c h .

Airship Guarantee Co., Ltd. und P. L. Teed, Westminster, Wasserstoff. Man 
entfornt aus dem App., in dem H 2 durch Einw. von NaOH auf Si erzeugt wird, den 
sich bildenden Schlamm kontinuierlich oder diskontinuierlich in der Weise, daB der 
E in tritt von L uft in den App. verhindert w'ird. (E. P. 250 700 vom 27/1. 1925, ausg. 
13/5. 1926.) K a u s c ii .

W. P. Rogers, Bedford, Wasserstoff. Man verwondet zur Herst. von H 2 aus Fe
u. Wasserdampf Rotorten, in denen das Materiał qucr zur Langsaehse vom Dampf u. 
den Reduktionsgasen durchstrom t wird. (E. P. 251124 vom 29/5. 1925, ausg. 20/5.
1926.) K a u s c h .

Wilhelm Hermann Friedrich, Sonnenberg b. Wiesbaden, Gewinnung von Alkali-
carbonat aus Alkalisulfat auf nassem Wege durch Umsetzung der geldsten Sulfate m it 
frisch gefalltem Erdalkalicarbonat, im  besonderen Bariumcarbonat, gek. durch Zusatz 
einer geringen Menge eines N H 4-Salzes. (D. R. P. 431 509 K I. 121 vom 17/9. 1924, 
ausg. 8/7. 1926.) K a u s c h .

Pittsburgh Platę Glass Co., Pennsylvan., iibert. von: Edwin T. Asplundh, 
Barberton, Ohio, Erhohen der Dichte von feinverteiltem Materiał, insbesondere von 
calcinierter Na„C03, die frei von W. ist. Man unterw irft die calcinierte Na2COs schwerem 
Druek zwecks Erzielung fester Briketts von der gewiinschten D. u. pulverisiert diese 
alsdann zur gowiinschten KorngróBe. (A. P. 1 590 795 vom 22/9. 1924, ausg. 29/6. 
1926.) K a u s c h .

Egon Gliicksmann, Berlin-Schoneberg, Herstellung stabiler Erdalkalipolysulfid- 
lósungen nach D. R. P. 419910, dad. gek., daB man Erdalkalipolysulfidlsgg. in der 
dort geschutzten Weise stabilisiert. (D. R. P. 431 642 K I. 12i vom 17/4. 1925, ausg.
14/7. 1926. Zus. zu D.R.P. 419910; C. 1926. I. 758.) K a u s c h .

Morduch Berko Trepel, Paris, Herstellung von Alkali- bezw. Erdalkalisulfiden 
aus schicefelsdurehaltigen Raffinationsabfallen. (D. R. P. 431 866 K I. 12i vom 21/9. 
1924, ausg. 17/7. 1926. F . Prior. 7/3., 16/4. u. 27/5. 1924. — C. 1925. I I . 1912 u.
C. 1926. I .  2763.) K a u s c h .

86*
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Hermann Schulze, Bernburg, Herałellung von sehr porosem, hoehprozentigem 
Bariunwxyd aus einem Gemisch von Bariumcarbonat und Kohle durch die stralilende 
Warme von durch deu elektr. Strom betatigten Heiząuellen, dad. gek., daB man die 
Reaktionsmasse in vollkommener Ruhe gleiclizeitig von zwei oder yon allen Seiten 
der strahlenden Hitzo derart aussetzt, daC die Heiząuellen das Brenngut nicht be- 
ruhren, wobei in dem Reaktionsraum dauernd gewóhnlicher Luffcdruck oder eine 
Kleinigkeit dariiber mittels Luffcpumpe oder auf andere beliebige Weise aufrecht- 
erhalten wird. (D. R. P. 431 617 KI. 12m vom 11/6. 1924, ausg. 13/7. 1926.) K au .

Rhenania Verein Chemischer Fabriken Actien-Gesellschaft, Aachen (Erfinder: 
Friedrich Rusberg, Mannheim). Abscheidung von Chlorbariurn aus Losungen. 1. gemaB
D. R. P . 429716 dad. gek., daB in die Lsgg. an Stelle von Koclisalz Steinsalz eingetragen 
wird, worauf man gegebenenfalls das die Verunreinigungen des Steinsalzes enthaltende 
BaCl2 aus bei gewóhnlicher Temp. gesatt. BaCl2-Lsg. umkrystallisiert. — 2. dad. gek., 
daB das Steinsalz stufenweise in bestimm ten Teilmengen der Lsg. zugesetzt wird, 
wobei nach jedesmaligem Eintragen einer Teilmenge die Verunreinigungen des Stein
salzes durch Filtrieren o.dgl. ontfernt werden. — 3. dad. gek., daB man das Steinsalz 
teilweise durch reines Koclisalz, z. B. Siedesalz, ersetzt. (D. R. P. 431 643 KI. 12m 
yom 2/10. 1924, ausg. 14/7. 1926.) K a u s c h .

Bruno Waeser, Berlin, HersteUung von Magnesiumcarbonat unter gleichzeitiger
Gewinnung von Ammoniumsalzen aus Lsgg. von Mg-Salzen oder solche enthaltenden 
Kalirohsalzen mittels NH 3 u. C 02, dad. gek., daB man die Lsgg. m it so yiel NH 3 ver- 
setzt, daB ihr Gehalt an diesem lióchstens 10% betriigt, u. die Behandlung m it verd. 
C 02 unter gleichzeitiger Kiihlung der Lsg. derart erfolgen laBt, daB die Entstehung 
von Bicarbonaton yermiedon wird, worauf man in an sich bekannter Weiso das aus 
der Lsg. niedergesclilagene MgC03 durch Filtrieren ab trennt u. das F iltra t auf NH4- 
Salze, gegebenenfalls auf K-Salze, verarbeitet. (D. R. P. 431 618 K I. 12m vom 24/2. 
1923, ausg. 13/7. 1926.) K a u s c h .

Niels C. Christensen, Salt Lako City, U tah, Wasserfreies Zinkcldorid. Man erhitzt
trocknes PbCl2zusammen m it metali. Zn: PbCl2 Zn =  ZnCl2 -f- Pb. (A. P. 1 5 9 0  229 
vom 7/6. 1923, ausg. 29/6. 1926.) K a u s c h ,

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Otto Ripke, 
Elberfold), Darstellung von Auronatriumlhiosulfat aus Goldsalz u. Na2S20 3, dad. gek., 
daB man oine Lsg. des Reaktionsgcmischcs unter yermindertem Druck in einer in- 
differenten Atm. eindampft. (D. R. P. 431 580 K I. 12i vom 6/5. 1925, ausg. 8/7. 
1926.) K a u s c h .

Georg Agde, Darm stadt, Gewinnung von krystałlisierten Svlfaten des Eisens 
Kupfers, Zinks und Nickels, gek. durch Hinzufiigen der fiir die Wiedorbenutzung ais 
Losesaure notwendigen H 2S 0 4 vor dem Abscheiden der Sulfatkrystalle, darauffolgendes 
Abkuhlen der gesatt. Sulfatlsg. u. durch Innehaltung von solchen Salz- u. Saurekonzz.
u. Tempp., bei denen eine Verunreinigung durch Mitausfallen wasserarmerer Salz- 
krystalle yermieden wird. (D. R. P. 431 581 K I. 12n vom 14/1. 1925, ausg. 12/7.
1926.) K a u s c h .

YI. Glas; Keramik; Zement; Baustoffe.
Felix Singer, Die physikalischen Eigenschaften keramucher Massen. (Sprech- 

s a a l 59. 378.) S a l m a n g .
E. Erwin Urbschat, Neue Belriebsgerate und Belriebseinrichtiingen. Unter be- 

scmderer Berucksichtigung der Keramik, Glas- und Eraailindustrien nm h Beobachtungen 
a u f der Leipziger Technisclien Messe und Baumesse, Friihjahr 1026, dargestellt. (Keram. 
Rdsch. 34. 273—83. 307— 12. 325— 27. 345—48. 358—67. Berlin.) S a l m a n g .

A. Otremba, Studien iiber den Abbrand des Kryoliths. Eingehende Studien uber 
den Abbrand des F  aus dem Kryolith, die zu erzeugende Triibung durch F  aus Kryolith,
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iiber dessen Schmelzwrkg. die chem. Eigenschaften des F  aus K ryolith u. den Ycrgleich 
des Kryoliths m it Kieselfluornatrium. (Keram. Rdsch. 34. 375—77. 397—400. 
Cothen.) • S a l m a n g .

W. Pukali, Uber die Vorgange beim Trocknen keramischer Rohicaren. Durch ein- 
fache Verdunstung von W. an der porosen Oberflache eines Pukallfilters kann W. aus
9,5 m Tiefe heraufgehobon werden. Bei feinporigen Massen sind beim Trocknen nur 
Capillarkrafte tatig, die Trocknung geht nur an der Oberflache vor sich, wahrend bei 
grobkórnigen Massen die Trocknung auch von auBen nach innen gehen kann. Die 
Trockenschwindung der feinporigen u. feinkórnigen Massen ist eine Folgę des auBeren 
Luftdrucks. Solehe Massen sind innen trocken, wahrend sie auBen noch feucht sind. 
Sie trocknen also nur an der Oberflache. Der Trockenvorgang ist unabhangig vom 
Luftdruck. Mit der W asserverdunstung ist Abkuhlung u. U nterdruck im Innercn ver- 
bunden. Die Trocknung iat von der Lufttem p. u. dereń Feuchtigkeit abhangig. Die 
Austrocknung der auBeren Schichtcn darf der der inneren nicht voraneilen. Der Kp. 
des im Inneren des Kórpers unter negativem Druck stehenden W. darf bei Anwendung 
kiinstlieher W arme nicht iiberschritten werden. Der giinstigste Zustand ist der,bci dem 
der Dampfdruck im Inneren der M. dem der Aufienluft nahekommt. Die Austrocknung 
geht nur soweit, bis der innere u. auBere Luftdruck glcicli sind. Die Austrocknung 
kann aufler durch die Luft auch durch wasseraufnahmefiihige porosc Stoffe erreicht 
werden. (Sprechsaal 59. 367—70.) S a l m a n g .

R. ClauB, W irtschaftlicher Trocken- und Brennbełrieb. (Tonind.-Ztg. 50. 721 
bis 724.) Sa l m a n g .

F. H. Norton, Der Meclianismus der Splitterung. Bruch durch Splitterung wird 
sowohl durch Scher- wie durch Zugspannung bewirkt. Die beim Anheizen beob- 
achtete Splitterung ist auf Scherkriifte zuriickzu fiihren, die beim Kiihlen entstehende 
Splitterung meist auf Zug- u. weniger auf Scherkrafte. Bei plotzlichem Erhitzen 
treten keine groBen Spannungen durch Zug auf. Die Scherkrafte sind bei der Er- 
hitzung u. beim Abkuhlen fast gleich u. sind ungefiihr gleich der H alfte der maxi- 
malen Zug- oder Druckkrafte. Briiche durch Scherung treten plótzlich an den Ecken
u. Kanten auf u. Risse treten an den Scherspannungslinien auf, also etwa 45° zur 
Oberflache. In  der Niihe der Ecken u. K anten ist die Oberflache leicht nach A rt 
der Linien der Scherspannung gekriimmt. Spannungsrisse erscheinen auf dem Ziegel 
in Teilen. die von den Ecken entfernt liegen u. an Stellen, an denen sich Spannungen 
konzentrieren. Sie gehen von der Oberflache aus u. dringen m it der Abkuhlung 
immer tiefer in dieselbe ein. Die Risse folgen den Linien der wichtigsten Spannungen. 
Feuerfeste Ziegel zeigen plastischen Verlauf der Scherung bei ungefiihr derselben 
Temp., bei der sie bei der Druckerweichungsprobe anfangen, zusammenzusinken. 
Die Messungen wurden nach der photo-elast. Methode vorgenommen. (Journ. Amer. 
Ceram. Soc. 9. 446— 61. Mass. Inst. of Technol.) Sa l m a n g .

L. Vielhaber, Email-Fritłegrund fiir Ou/3. (Keram. Rdsch. 34. 323— 24.) Sa l m .
Paul Dietrich, Uber zwei in  der Prazis beobachtete Olasurfehłer an Feinsteinzeug. 

An Stelle von PbO kann man zuweilen bleihaltige Glasabfalle den Glasuren zusetzen. 
Weiin die Asche schadlich wirkende S-haltige Gase ausstóBt, kann man diese durch 
t}berschichten der Asche m it 5 cm hoher Kalkschicht entschwefeln. (Keram. Rdsch. 34. 
348—49.) S a l m a n g .

E. Zschinnner und E. Leonhardt, Die Anderung des „Kegelfallpunktes“ von 
Steingułglasuren mit veranderler chemischer Zusammensetzung. Es wird ein „Kegelfall- 
punkt v ji“ zur Charaktcrisierung der Erweichung von Glasern definiert. Der Kegel- 
fallpunkt K  F  =  t° v n  ist derjenige Tem p.-Punkt t°, bei welchem eine massive Pyramide 
von der Form der Industrie-Segerkegel bei einer Heizgeschwindigkeit v =  n° je Minutę 
den Segerschen Deform ationspunkt erreicht (Beruhrung der Spitze der Pyramide m it 
der Grundplatte). Der K  F  wird bei 2 Steingutfritten fiir verschiedene Heizgescliwindig-
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keitcn u. bei wechselnder Zus. bcstimmt. Fiir die Steingutindustrie ergibt sich die 
bemerkenswerte Tatsaclie, daB der K alk bei den verwendeten Glasurfritten nicht ais 
Schmelzmittel wirkt, sondern den K  F  erheblich steigert. Es wird vorgeschlagen, die 
Kegelfallpunkte verschiedon zusammengesetzter Glaser fiir verschiedene Heizgeschwin- 
digkeiten zu messen, um dadurch den Verlauf der Ziihigkeit m it der Temp. zu konn- 
zeichnen. (Ztschr. f. techn. Physik 7. 287— 90. Karlsruhe, Tcclin. Hoehsch.) S a l m .

—, Forlsćhritte in  der Glasalzerei. (Glas u. A pparat 7. 81—83.) S a l m a n g .
Wilhelm Hannich, Die Schleif- und Poliermiltel zur Glasbearbeitung. (Keram. 

R d seh . 34 . 414— 16.) Sa l m a n g .
Friedrich Tippmana, Der automatische Schachtofen und sein Produkt. Im  Schacht- 

ofen kann ein Erzeugnis von dersclben Giite wie im Drehofen erbrannt werden. GroBes 
Bild- u. Zahlenmaterial iiber die Erzeugnisse, den Betrieb u. die Unters. der Prodd. 
Die Unters. erfolgt zweckmaCig in den sog. „feuchten K am m em “ m it 60-facher Ver- 
grófierung an PulVern, die m it reinem W. in  diinner Sehicht abgebunden werden. Man 
kann so besseren Einblick erhalten ais bei den iiblichen Pulverpraparaten. (Zement 15. 
370—73. 389— 91. 404—07. Regensburg.) S a l m a n g .

Sandford S. Cole, Anforderungen an feuerfestes Materiał fiir  Gaserzeugungsanlagen 
(Journ. Amer. Ceram. Soc. 9. 462—73. Pittsburgh [Pa.], Mellon Inst.) S a l m a n g .

Friedrich Rinne, Bemerkungen zur Mechanik und Optik des Glasschneidens. (Vgl. 
S. 812.) E s werden die Spannungsfelder, welehe beim Schneiden des Glases entstehen, 
aufgenommen u. besprochen. (Zentralblatt f. Min. u. Geol. Abt. A. 1926. 209— 16. 
Leipzig, Univ.) ENSZLIN.

J. F. Hyslop, Eine Mitteilung iiber einige Umstande, die den Widersland von Hafen 
gegen den Angriff durch Glas beeinflussen. (Journ. Soc. Glass Technology 10. 148 
bis 154. Wembley, General Electric Co.) S a l m a n g .

Michael Parkin und W. E. S. Turner, Der Einflu/3 der Feuchtigkeit auf die 
Mischung von Versalzen fiir Soda-Kalkglaser. Wenn der Feuclitigkeitsgehalt iiber 
4%  hinausgeht, haften die einzelnen Kornehen aneinander. Eingehende jtfischung, 
dic sogar durch Siebung un terstu tzt wird, kann einen Gehalt von 6—7°/0 W. nicht- 
unschadlich machen. (Journ. Soc. Glass Technology 10. 114—29. Sheffield,
U n iv .)  S a l m a n g .

Edith M. Firth, F. W. Hodkin, M. Parkin und W. E. S. Turner, Der Einflu/3 
ton Wasser auf die Einsclimelzgesćhwindigkeit und auf die fiir  die Bearbeitung toich- 
tigslen •Eigenschaften der Soda-Kalkglaser. Soda-Kalkglasvcrsatze, die teils calcinierte 
Soda, teils Sulfat u. 0,25— 15% W. enthielten, wurden eingeschmolzen. Geringe 
Anteile an W. iibten gunstigen EinfluB auf die Sckmelzung aus. In  sulfatfreien Satzen 
war 1%  W. am besten, mehr ais 2%  sollte nicht zugegen sein. In  sulfathaltigen Satzen 
konnen 3—4%  vorkommen. Die sulfathaltigen Vcrsatze wurden leiehter geliiutert
u. waren gleichmaBiger. Glaser, die mehr ais hinreichend W. enthielten, wurden 
riscoscr u. hatten  einen kleineren Verarbeitungsbereich ais die Glaser aus trockcnen 
Versatzen. Chem. Umsetzungen spielen bei diesen Unterschieden keine Rolle, die 
Unterschiede in der Zus. der Glaser waren gering. (Journ. Soc. Glass Technology 
10. 129—45. Sheffield, Univ.) S a l m a n g .

Edith M. Firth, F. W. Hodkin, Constance M. Muirhead, Michael Parkin und 
W. E. S. Turner, Eine Studie iiber einige Wirkungen von Chloriden auf die Schmelzung 
und die Verarbeitungseigenscliaften von Pottasche-Bleioxyd-Silicaglas. Die Studien 
w-urden an etwa 40 Glassatzen m it ungefa.hr 34%  PbO ausgefuhrt. KCl wurde in 
Mengen von 0— 14 Teilen, auf 100 Sand berechnet, zugefiigt. Entsprechend wurde 
der Pottaschegehalt Yermindert, um das Gesam tkali konstant zu hal ten. Verfolgt 
wurde der EinfluB des Riihrens, der Feuchtigkeit u. der Temp. Obwohl vollkommene 
Mischung nicht moglich war, war das Glas befriedigend, auBer wenn mehr ais 6 KCl, 
auf 100 Sand berechnet, im Glase zugegen war. PbO scheint am fliichtigsten zu
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sein, wenn lcein Chlorid zugegen ist. Bei Gegenwart von Chlorid ist die Verfluchtigung 
aller Komponenten einheitlieher. Das K  eines Teiles des KC1 geht in das Glas iiber. 
Beim Einsehmelzen werden HCl-Dampfe entwickelt. KC1 gibt beim Erhitzen m it 
fliichtigem PbO HCl. Auch wird bei feuchtem Materiał PbCl2 gebildet. KC1 ging 
scheinbar nieht in die W andę des SchmelzgefaBes iiber. Diese waren allerdings be- 
sonders dicht. In  Zusatzen von l °/0 des Sandes yerzógerte das KC1 das Einsehmelzen 
nur wenig. Bei 2—4 KC1 auf 100 Sand wurde das Einsehmelzen sogar beschleunigt. 
Bei gróBeren Zusatzen traten  Unregelmafligkeiten auf. Die Lauterungsgesehwindigkeit 
wurde bei weniger ais 2 KC1, auf 100 Sand bereehnet, yermindert, aber bei gróBeren 
Zusatzen betrachtlieh erhoht. Gel. Chlorid erhoht don Glanz des Glases. Riihrung 
der Sohmelze war nicht nutzlich, fórderte aber dic Verfluchtigung des Chloridcs. 
Bei Erhóhung der Temp. von 1350 auf 1400° ging Einsehmelzen u. Lauterung schneller 
vor sich. Trotz geringen Ee-Gehaltes wurde durch KC1 griine Farbung Yerursacht. 
Vielleicht wird durch Ggw. yon KC1 die Verfliichtigung von FeCl3 vermindert. (Journ. 
Soc. Glass Technology 1 0 . 176—98. Sheffield, Univ.) S a l m a n g .

Edith M. Firth, F. W. Hodkin und W. E. S. Turner, Die Erzeugung von Opales- 
cenz durch Chloride in  Potlasche-Bleioxyd-Silicaglasern. Die Opalescenz kann wahrend 
des Schmelzens auftreten, haufiger aber beim Anlassen yon Glasproben. Wenn bei 
1350° geschmolzen wird, muB wenigstens 2%  KC1 zugegen sein, wenn Opalescenz 
bei 1350— 1150° auftreten soli. Um sie beim Anlassen zu erhalten, muB wenigstens
0,5%  KC1 zugegen sein. Bei zunehmender H arto des Glases ist mehr Chlorid notig. 
Soli die Opalescenz yermieden werden, so darf hóehstens 2%  KC1 beim Einsehmelzen 
zugegen sein. Bei gróBeren Zusatzen muB das Glas bei hóherer Temp. gehalten werden, 
um das uberschussige KC1 zu verfluchtigen. Dichte Opalescenz ersclieint bei 900° 
u. yerschwindet bei 1000°, sehr schnell bei 1200°. Fiir gegebene Tempp. oder ober- 
halb 500° nim m t sie m it dem Chloridgehalt zu. Es sclieint, ais ob chloridhaltiges 
Glas eine etwas hóhere Kiihltemp. liat ais gewóhnliches Glas. Die Opalescenz ist 
wahrscheinlich darauf zuruckzufiihren, daB Kieselsaure ausgefallt wird oder durch 
die beschrankte Lóslichkeit yon PbCl2, dessen Ggw. bewiesen wurde. (Journ. Soc. 
Glass Technology 1 0 . 199—212. Sheffield, Univ.) SALMANG.

E. Zschimmer, E. Zim pehnann und L. Riedel, Uber das Laulern von reinen und 
tonerdehaltigen A lkali-Kalk-Sili cal glasem mit Sulfat oder Arsenik. An einem harten 
Fensterglase, dessen Kieselsaure stufenweise durch 1—12%  Tonerde ersetzt wurde, 
wurde die Einw. yon yerschieden groBen Mengen yon Na-Sulfat (m it u. ohneArsenik) 
oder von Arsenik u. Salpeter wahrend des Einschmelzens u. im Glase beobachtet. Das 
Na-Sulfat w irkt ais Liiuterungsmittel nur in Mengen bis zu 0,2% . GróBcre Mengen 
fiihren zur Schaumbildung besonders bei tonerdereichen Glasem. Die Lauterung wird 
durch einen Temp.-StoB, d. i. yoriibergehende Temp. Steigerung u. Scnkung erleiehtert. 
Die Wrkg. des Sulfates ais Lauterungsm ittel wird chem. u. physikal. erldart. Arsenik 
u. Salpeter imUbermaBe fiihren ebenfalls zur Schaumbildung. Hier gelingt die Lauterung 
auch bei tonerdereichen Glasem bei Innehaltung der richtigen Mengenverhaltnisse. 
Die Arsenatlauterung muB ausscheiden, wenn der Arsengchalt des Glases bei der Ver- 
arbeitung stó rt (Arsenspiegel). Die Schaumbildung wurde photographiert, die Blasen- 
bildung durch seitliche ultramikroskop. Belichtung festgehalten. Die Blasenbildung 
bei der Sulfatlauterung wird auf Entbindung von S 0 3 durch Kieselsaure u. Aufspaltung 
von S 0 3 in S 0 2 u. 0 2 erklart. (Sprechsaal 59 . 331—33. 353— 57. 393—95. 411— 13. 
422—25. Karlsruhe, Techn. Hochseh.) S a l m a n g .

Fritz Eckert, Einfhi/3 der \Vdrmevergangenheit auf die optischen Konstanten von 
Glasem. Der Brechungsexponent des Glases ist von der Lange der Zeit, die es im piast. 
Zustande yerweilte, abhangig. Fur den W ert der opt. Konstanten ist im wesentlichen 
die letzte W armevergangenheit maBgebend. Durch die Messungen wird die durch- 
sehnittliche Homogenitat einer opt. Sehmelze festgelegt, u. die Reproduzierbarkeit
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von drei verschiedenen Schmelzen unter móglichst gleiehen Bedingungen gezeigt. 
(Ztsehr. f. techn. Physik 7 . 282—87.) S a l m a n g .

Fritz Eckert, Ober einen besonderen Fali von Yerfdrbung und Luminescenz, uon 
Glas. Yorl. Mitt. Geringe Mengen eines etwa 80°/0 C opraparats maehen Glaser licht- 
empfindlicli. Die Glaser phosphoreseieren. Die braunliche Yerfarbung verschwindet 
bei Erwarmung. Diese Vorgange sind beliebig umkehrbar. Cer u. andere Schwermetall- 
oxyde verhindern bei hinreicliender Konz. im Glase die Verfarbung durch liontgen- 
slrahlen. (Ztsehr. f. techn. Physik 7- 300—01.) S a l m a n g .

E. Zschimmer, C. M. Grisar und H. Meess, Signalgrun und die Absorplion des 
Kupferoxyds in  verschieden zusammengeselzlen Glasern. In  einer systemat. Reihe von 
Versuchsschmelzen m it S i02, B20 3, A120 3, Na20 , K 20 , CaO, MgO, ZnO u. PbO wird 
der EinfluD von 4,5%  CuO auf die Lichtdurchlassigkeit von verschiedenen Wellenlangen 
festgestellt. Samtliche Schaulinien der Durchlassigkeitsfaktoren fur 1 mm Glasdieke 
zeigten ein Maximum der Durchliissigkeit in der Nahe der Wellenlangc 500 /btfi. Die
Lage des Maximums darf ais eine spez. Eigenschaft des CuO aufgefafit werden. Das
CuO lag in  den Schmelzen wahrscheinlich ais Silicat oder B orat vor, in  einigen Fallen 
lia tte es sich teilweise reduziert (Rubinbildung). Das CuO ist ein typ. „Rotfresser“ , 
denn samtliche Schmelzen absorbieren das R ot 700 [ifjL stark. Das Verhaltnis der Iiot- 
durchliissigkcit zur Durchlassigkeit fiir die blaugriinen Stralilen 500 fj, ist in hohem 
^laBe von der N atur u. der Menge der Glasbildner abhangig. Fiir jede Schmelze wurde 
entsprechend den Vorschriften der Deutschen Seewarte die Plattendickc fiir 2%  Rot- 
durchlassigkeit berechnet u. daraus die Durchlassigkeitsfaktoren fiir Griin 530 /l/l u. 
Blau 450 fiu . (Ztsehr. f. techn. Physik 7- 290—300. Karlsruhe, Techn. Hoch- 
schule.) S a l m a n g .

E. Zschimmer und A. Dietzel, Die Temperalur-Zeit-Kurven der sichtbaren Ent- 
glasung bei Spiegelglas. Es wird ein Entglasungsapp. m it Tiegelthermoelement beschrie- 
ben, der es gestattet, Glasproben von 0,05 g M. rasch auf die Entglasungstemp. zu 
erhitzen u. abzuschrecken, unter gleichzeitiger exakter Temp.-Ablesung u. Zeitmessung. 
Die Erscheinungen bei der Entglasung des Waldhofer Spiegelglases werden beschrieben. 
In  Dunnschliffen der Entglasungsprobcn werden die Maximallangen der K rystalle aus- 
gemessen, die sich bei verschiedenen Tempp. u. Zeiten gebildet haben. Die Krystalli- 
sationsgeschwindigkeit wird bestim m t u. die Kurve fiir die Abhangigkeit von der 
Temp. entwórfen. Das Maximum liegt bei 1005°. Bei dieser Temp. entstehen in 1 Min. 
Krystalle von 20 f i  Lange. Es werden die fiir den prakt. Gebrauch dienenden Temp.- 
Zeitkurven der sichtbaren Entglasung fiir Krystallangen von 10, 50 u. 100 f i  diskutiert. 
Dio bei 1000° ausgeschiedenen Krystalle des Waldhofer Spiegelglases werden ais Tri- 
dym it u. W ollastonit durch Róntgenogramme identifiziert. (Ztsehr. f. techn. Physik 7- 
278—82. Karlsruhe, Techn. Hochschule.) S a l m a n g .

G. J. Smithells, Mitteilung uber die Entglasung eines Blei-Boratglases. Durch 
Atzung von solchen Glasern, die u. Mk. keine Entglasungsprodukte zeigten, lieCen 
sich sclióne Krystalle entwickeln. Sie bestehen wahrscheinlich aus PbO • 3 B20 3. 
(Journ. Soc. Glass Technology 10. 145—48. Wembley, General Electric Co.) S a lm .

W. W. Coblentz und A. N. Finn, E in  nicht akiines Kobaltblauglas. Es wird 
dargestellt durch Einfiihrung von Ce u. 0,1%  CoO in ein gewóhnliches Soda-Klakglas. 
(Journ. Amer. Cerarn. Soc. 9. 423—25. Bur. of Stand.) S a l m a n g .

Georg Jaeckel, Uber einige neuzeitliche Absorptionsglaser. Es werden ultraviolett- 
durohlassige weiCe u. farbige Glaser u. dereń Anwendungsgebiete beschrieben. Es wird 
auf die Fluorescenz der Absorptionsglaser in Schwarzem ultraviolettem  Licht aufmerksam 
gemacht. Die Fluorescenzfarbe u. die Absorptionsgrenze der gelben Cd-Sulfidgl&ser 
Yerschiebt sich bei weiterem Anlassen nach den langen Wellen, was auf ein Wachsen 
der farbenden Kolloide zuruckgefiihrt wird. (Ztsehr. f. techn. Physik 7. 301—04. 
Berlin.) ^ ' S a l m a n g .
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E. Voit, Die optischen Flintglassclimelzen von Fraunhofer. Die Aufzeichmmgen 
F r a u n h o f e r s  u . U t z s c h n e id e r s  ergeben ein Bild von der Zus. des Gemenges, von 
dem Schmelz- u. Ruhrversuohen u. dem Ausfall der Flintglassclimelzen F r a u n 
h o f e r s . Man ersieht aus ihnen, wie F r a u n h o f e r  bis zu seinem Tode m it ycrsehie- 
denen techn. Schwierigkeiten bei der Durchfiihrung der Glasherst. u. stark schwan- 
kender Ausbeute an einwanclfrciem opt. Glase (trotz vielfachcr Verbesserungen) zu 
kiimpfen hatte. (Ztschr. f. teclin. Physik 7. 246—52.) S a l m a n g .

Th. Schauer, Quarzsand und Stuckenąuarz, zicei verschiedene mineralogische Modi
fikationen. Deutsche Krystallsande wandeln sich beim Brennen viel schwerer in 
Cristobalit um ais norweg. Quarz. Die Loslichkeit von Cristobalit, Stuckenąuarz 
u. Krystallsand in H F  vcrhielt sich bei bestimmten Bedingungen wie 2,6: 55,6: 70,6. 
Der Transparenzunterschied dieser Stoffe in Porzcllan beruht also nur auf der gróBeren 
Loslichkeit des umgewandeltcn Cristobalits in der Feldspatschmelze. Werden Sand 
u. Stiickenąuarz geschmolzen u. dann bei 1470° in Cristobalit umgewandelt, so ver- 
halten sie sich gleich. Dabei ist schnelles Absehrecken des so gebildeten Glases der 
Umwandlung giinstig. Vf. halt den langsam aus der Schmelze abgekiihlten Quarz 
fiir [i-Q,uarz, den er fiir schwerl. halt u. der in den deutsclien Sanden vorliegt. Den 
sehnell abgekiihlten Quarz halt er fiir a-Quarz, wie er im Stiickenąuarz angeblich 
yorliegt. Dieser soli sich leichter umwandeln wie der /?-Quarz. (Sprcchsaal 59. 
473—75.) S a l m a n g .

S. E. Hemsteger und W. C. Stiei, Die Verwendung vonGeorgia- undNord-Karolina- 
kaólinen in  einer Semiporzellanmasse. (Journ. Amer. Ceram. Soc. 9. 444—45. Mt. 
Clemens [Mich.], Mt. Clemens Pottery.) S a l m a n g .

Ladislaus von Putnoky, Mitteilung uber Stealilporzellane. S teatitkórper aus 
reinem Pulver crfordern 1450° Brenntemp., m it 15— 30%  Ton u. m it W. kann schon 
bei 1200— 1300° ein dichter Scherben erbrannt werden. Diese ICorper haben gegeniiber 
Porzellan billigere m edian. Aufbereitung, geringere Bremitenip., gcringe Schwindung 
u. grofie Elast-izitat. Zwischen reinen Steatitm assen u. den Steatitporzellanen lassen 
sich samtliche Ubergange herstellen. (Chem. Rundschau Mitteleuropa u. Bałkan 3.

Alex von Baranoff, 0 ber die Plasliziiat des Tones. Theoret. Unters. einiger 
allgemein-plast. Spannungsgleiehgewichte auf mathemat.-mechan. Wege. (Ztschr. f.
techn. Physik 7- 76—84. 191— 96. Gottingen, Univ.) S a l m a n g .

Hermann Salmang, Die Rolle des Wassers bei der Verfornmng der Tone. Unter 
Mitarbeit von Alfred Becker. Dureh Verformung yon Kaolin m it Fil. yerschiedener 
Zus. wird gezeigt, daB er nur m it solchen Fil., die Saure- oder Hydroxylgruppen (Sauren 
u. Alkohole) enthalten, bildsam wird. Das W., das beide Gruppen enthalt (H, OH), 
diirfte also nur dureh seine chem. N atur wirken, Kohlenwasserstoffe z. B. machen 
nicht bildsam. Fil. konnen auBer dureh ihre chem. N atur auch dureh ihre Viscositat 
Tono bildsam machen. Massen, die weniger gut bildsam werden, z. B. S teatit u. G lim mer 
in feinster Verteilung, zeigen dieselben Erscheinungen wie Kaolin, nur in schwacherem 
MaBe. Bei ihnen tr i t t  daher der EinfluB der Viscositat stiirker hervor. Beim Graphit, 
der keinerlei chem. Affinitaten besitzt, machen nur noch viscose Fil. bildsam. D am it 
ist bewiesen, daB sich bei der Verformung von Tonen u. Kaolinen chcm. Vorgange 
abspielen. (Sprechsaal 59. 389—90. Aachen.) Sa l m a n g .

O. K allauner, Dolomitisclie Bindemittel. Beschreibung der Eigenschaften u. An- 
wendung dieser Bindemittel, die Vf. in 4 Gruppen einteilt: dolomit. Mg-Bindemittel, 
wirkliche dolomit. Kalkę, gemischte dolomit. Kalkę u. dolomit. Zemente. (Zement 15. 
338—39.) Sa l m a n g .

H. Nitzsche, Die Bereclinmg der Rohmełihnischung fiir Zement. (Zement 15. 
352—54.) S a l m a n g .

66—69.) Sa l m a n g .
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Hans Kiihl, Eeduzierender Brand und Farbumschlage bei der Sinterung des Portland- 
zementHinkers. (Nach Versuclien von Wilhelm Adam.) Durch Reduktionsmittel 
kónnen die Fe-Verbb. des Portlandzementes bis zu Metali reduziert werden. Die gelben, 
braunen u. roten Farbungcn des Klinkers sind nicht auf Red. zuriiekzufiihren. Im 
sinternden Klinker ist das F e ,0 3 frei, da die Ferrite oberhalb 1400° zerfallen. Der 
Bestand an Fe20 3 ist nur durch sehnelles Abkuhlen bedingt, bei langsamer Kiihlung 
entstehen dio Ferrite. W erden sie n icht gebildet, so fiirbt das Fe20 3 dio M. an. (Zement 
1 5 . 456—58.) S a l m a n g .

Albert Hauenschild, Uber die Korngrófle des Porllandzemejitmehles und den E in - 
fiu/} dersdben auf die Ilydralionsgeschuiindigkeit. Die chem. Analyse zeigt, daB sowohl 
dio Sulfate des Klinkers, ais auch der zwecks Regulierung der Abbindezcit zugesetzte 
Gips sich in den feinsten Fraktionen anreichcm. Die KorngróBen des Zementes unter- 
schciden sich sonst nur durch den Gluhverlust, der bei den feinsten Fraktionen ani 
gro Ii ten ist u. m it zunchmender KorngróBe abnimnit. Die Abbindezeit wird m it zu- 
nehmender Fcinheit geringer. Das Litorgewicht vermindert sich erheblieh m it der 
Zunahme der Feinheit der Żenienie. Die Raumbostandigkeit wird durch feine Malilung 
gehoben. Die hóehsten Festigkeiten wurden bei KorngróBen von zwisehen 19,7 jx u. 
36,3 fj, erreicht. Das Staubfeine m it einer KorngróBe von unter 7 /u zers. sich durch 
das W. der Luftfeuchtigkeit u. der C 02 bald nach der Mahlung u. ergibt dahor nicht, 
wie angenommen werden konnte, die hóehsten Festigkeiten. Die H ydratation erfolgt 
durch Einw. des W. auf die Oberflache der Kórnchen, ihre Geschwindigkeit steigt m it 
der Abnahme der KorngróBe. Kórnchen' unter 15—18 /i. hydratisieren vollstandig, 
d .b . es werden nahezu alleKlinkermineralien yerandert. GróBere Kórnchen hydratisieren 
nur teilweise. Die Geschwindigkeit der H ydratation hangt auch m it der Beschaffen- 
heit u. der chem. Zus. der Klinkermineralien zusammen. Alit hydratisiert wesentlieh 
schneller ais die anderen Klinkermineralien. Dic H ydratation hiingt auch von der 
GróBe der Klinkerkrystalle ab. So hydratisiert ein einheitlicher ICrystall von 15 [X 
Durchmesser raseher, ais cin gleich grofles Kórnchen, das aus verschiedenen Klinker
mineralien zusammengesetzt ist. (Zement 1 5 . 453— 56. 469—71. 488—92.) Sa l m .

Karl Goslich, Calciumsulfat ais Verzogcrer der Bindezeit von Porllandzeimnt. Beim 
Mahlen der Rohklinker werden die Tempp. der Umwandlung des Doppelhydrats in 
das H albhydrat erreicht. Man kann also durch Regelung der Temp. des Mahlguts 
die B. des Halbhydrats nach Belieben bewirken oder verhindern. (Tonind.-Ztg. 50. 
995—96. Wien.) S a l m a n g .

Frederick Greenbaum, Uber eine neue billige Zementart fu r  Fuflboden und Wand- 
auskleidungen. Durch Zumischung verschiedener Fiillm ittel zu Sorelzement- kónnen 
gut abbindende Zemento erhalten werden. Nur die Zemente, die 3 Fiillstoffe enthieltcn, 
waren wasserfest. Gute Zemente haben eine Bruchstiirke von 30 kg/qcm. (Chem.-Ztg. 
50 . 409—10.) S a l m a n g .

Otto Graf, Untersuclmngen uber das Schwinden und QueUen von Zementmdrtd bei 
Verwendung vonZementen verschiedenerMaklungund verschiedener Herkunft. Eingehende, 
durch Diagramme u. groBe Zahlentafeln belegte Unterss. (Zement 15 . 459—61. 475—77. 
S tu ttgart, Techn. Hochsch.) S a l m a n g .

C. W. Carstens, Zur Mineralogie einiger in  Alzementklinkern auftreUnden Kalk- 
aluminate. Eingehende mineralog. Beschreibung von C a0-A l20 3 u. 3Ca0-5A l20 3. 
(Zement 1 5 . 335—38. Trondhjem.) S a l m a n g .

Kurt Nehring, Uber Zerstiirungen von Zementdrainrohren in  Mineralboden. Durch 
Analysen von Zeme«Jdrainrohren verschiedencn Alters (Tabellen im Original) wurden 
die Vorgange beim Abbinden u. Erhśirten von Beton untersuclit. Durch Einw. der C 02 
der Luft werden zuerst das freie Ca(OH)2 abgebunden, dann die Ca-Aluminate u. zuni 
SchluB die Silicate zers., wobei dio sich abscheidende S i0 2 in unl. Zustand tibergeht. 
Durch die starkę Erhóhung des Gehaltes an CaC03 auf iiber 75%  wird die Angreif-
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barkeit de3 Betons stark  orhóht. — In  2 Fallen von Zerstórungen Y o n  Zementdrain- 
T o h r e n  in Mineralboden wurde ais Ursache die aggressive 0 0 2 des Grundwassers fest- 
gestellt. In  einem Fali t r i t t  vielleicht noch eine Wrkg. von Mg-Verbb. hinzu. (Ztschr. 
f. angew. Ch. 39. 883—87. Konigsberg i. Pr., Univ.) J u n g .

P. Budników, Zur Frage der Herstdlwng von Anhydritzement. U nter M itarbeit 
von M. Levin. A nhydrit wurde m it bas. u. sauren Stoffen zusammen erharten ge- 
lassen u. die Zugfestigkeit gepriift. Sie war am groBten bei Zusatz von 2°/0 N aH S04 
oder KHSO.,. (Tonind.-Ztg. 50. 1009—11. Charków [RuBl.], Technol: Inst.) S a l m .

•—, Stehjnannsche Brennmeihode fiir Drehofen. Man brennt m it der tlieoret. er- 
erforderliclien Luftmenge, womit man 20°/o Brennstoff spart. Zu diesem Zweek er- 
folgt die Austragung der Klinker unter LuftabschluB. (Zement 15. 519—20.) Sa l m .

H. Halbig, Neuzeitige Kalkbrenndfen. Unter besonderer Beriicksichtigung ihrer Be
li eizung. Schilderung des gasgefeuerten Scha-chtofens m it Luftvorwarmung. Die Gas- 
zufuhr erfolgt etwa in 1/i  der Hohe des Schachtes. Im  unteren Viertel w arm t sich die 
L uft vor. (Tonind.-Ztg. 50. 740— 42.) S a l m a n g .

Wallace A. Gilkey, Calcinierungsverlauf von Kaltetein. Der C alcin iorungsY erlauf 
Y o n  Kalkstein wird vor allem beeinfluBt durch die C 0 2-Konz. in der Ofenatmospliare. 
In  geschlossenem Sj^stein betrug die Calcinierungsgeschwindigkeit bei gewohnlichem 
Druck infolge des C 02-Ubersohusses nur 40°/o von der in offcnem System bei Luft- 
uberschuB. Der Zerfall der Kalkstcitistucke beginnt bei 570°, Optimum bei 650°, Cal- 
cinationsoptimum bei 900—-1000°. (Ind. and Engin. Chem. 18. 727—28. Stanford 
[Calif.].) G r im m e .

E. H. Schulz, Feuerfeste Słoffe fiir die Eisen und Metali erzeugetide Industrie. 
(Vgl. auch Stahl u. Eisen 45. 1733; C. 1926. I. 765.) (Ztschr. Ver. Dtsch. Ing. 70. 408 
bis 410. Dortmund.) S a l m a n g .

Franz Kanhauser, Theoretische Betrachtungen iiber feuerfeste Baustoffe, besonders 
Schamottewaren. Eingehende Ausfuhrungen iiber die Anforderungen an feuerfeste 
Baustoffe, die Beanspruchung im Betriebe, ilir Gefiige, die Yorgiinge beim Brennen, 
die Unters. des Scherbens. (Spreclisaal 59. 370—76. Chodau b. Karlsbad.) S a l m .

W. Pechtold, Zur Beurteilung von Schamottematerialien. Angaben iiber S truktur, 
Langenabmessungen, Druckerweichung, Verh. bei der Abschreckung, Angriff durch 
Chemikalien bei einmal u. zweimal gebrannten Steinen. (Sprechsaal 59. 376—78.) S a l m .

T. Liepus, Zirkallit ais Schutzmittel fiir  Schamottesteine. Zirkallit ist ein zirkon- 
haltiges AnstrichmiUd, das sich ais Schutzmittel gegen Feuergase u. Schlacken bewahrt 
Łat. (Sprechsaal 59. 405—06.) S a l m a n g .

Friedrich Huth, Die Hersldlung des Oasbetons. Gasbeton wird durch Mischung 
von 40 Zement, 60 Schieferkalk u. einer geringen Menge A l-PulY er bereitet, das 
H2-Gas entwickelt u. so den Stein porig macht. Der Schieferkalk wird durch Mischen 
von 1 Teil gebranntem K alk u. 2 Teilen Schieferaschc bereitet u . fein gemahlen. 
Der Stein is t Yon feinen Poren durchsetzt, h a t eine geringe W armeleitfahigkeit, geringes 
Gewicht u. kann gesiigt werden. Wegen seiner miiBigen Druckfestigkeit wird er am  
besten n icht an hoch belastetcr SteUe verwandt. (Allg. B ra u er-  u . Hopfenztg. 66 . 
1003—04.) S a l m a n g .

Otto Graf, Beton bestimmter Widerstandsfahigkeit. (Ztschr. Ver. Dtsch. Ing. 70. 
411— 14. S tuttgart.) SALMANG.

Th. Menken, Fehlerhafte Betonbereitung bei Yerwendung von hochwertigem Port- 
landzement. Das Raumgewicht hochwertiger Portlandzemente schwankt Yon 0,95 bis
1,10 kg/l. Durch Nichtbeachtung dieser Tatsache konnen schwere MiBgriffe erfolgen. 
(Beton u. Eisen 25. 199—201. Magdeburg.) SALMANG.

Schmidt, Betonhartung mittels Kieselfluorid. Angaben iiber die Schleifharte von 
Beton m it u. ohne Kieselfluorid. Die Hartesteigerung ist auBerordentlich u. beruht
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su i FluSspa: bilcung. ESa so impragnierter Beton is t ais Bacstoff in  ffie&słdesn Ge- 
■wasser a . fu r S traSea besonders geeyrnet. iZtschr. Ter. Dtsch. Ing. 70. 377—75.) Sałm.

S. Schmidt, BU Bdoisiart&ag n itids Khsdflsuridi znd Sire B edesi.tg  f i r  die 
TcitSisdastrii^ Yf. em pSehit d ie BetcnraSbodenkirtiLCg m it Tsłsrel, wodnreh die 
in  d e r T estilindustrie  so  sefiadBehe Kałkstanbent-s*. Y erm kden ■sdrd. (Zteehr. f. ges. 
T estiiiad . 29- 339— 401. H am burg .) B r a c X5.

Haegermaim. Der Etaflv.pl des Fes& thaktzf ow Mortd wr.d Bdor, im der, trsles 
Tagtn der Erbaitung c v f die Zvgfestigkeit. An NorffiearogprobekfirpHii von 70 cm 
—,-jde der EinflnS des Feachthahens in d es  ersten Tagen der E iśa rto ag  auf die Zcg- 
tftstigkci: oadk 12-jShijsesr Laftlagerung nnlersncht. Um die ToJle E rhśrrcngseneige 
des Zementes aaszanstzea. ist geaigend laages Fenchshahen des Betons erfeiderEch. 
Eei einer AnSestemp. von erwa 15® soS der Be'on mindesteas 3 T arę iang iencht ge- 
halten ■sreiden, lang«es Fencfathaltea ist von VarteaL Die Diehte der Betonmasse 
an terstć te t das FeEchthalten, indem sie der Ansrroekanag groSersa W iderstana e n -  
gegeaserst. tZement 1 5 . 515— ItS. Ksrłshorsi.} S a lm an G .

Ed- Donath. Bdtroęs zus- Jt&UłchemU.  Unters. von Mórtda tod Bsairezken ver- 
sehiedener Jahrhunderte. Tonind.-Ztg. 50- 744— Brimn. DentscŁe Techn. Hoch- 
•achnle.' S a u ł ł s g .

H . B urchartZ . E t tras iber M arldscwde- Tergleich von Normeasaad mit Rbeic- 
sand, der aber dnrchsus kein einheitKches Materia] darst<2Jt. E r soDte nnr n&eh td t-  
heriger Prfihmg Tenrandt -o-eiden- Der Dichtsgkeafcsgrad allein ist nicht fo r dessen 
(Vjte maSgebend. Steanmehl, das nicht hydra ulisch ■sirksam ist, sollte nur mit T o ra  chi 
gehraoeht 'ss-erdea. i.Zement 15- 356—59. Berlin-Dahlem. S ta id . Materiaipriirangs- 
* m t)  S a u ł ł k g .

W . M e lz e r .  KcŁsc^cnser^Sm^tgen. * » i  ikrt Ureadtcn. Die H a n p tn rs a e h e a  f i ir  d ie  
S te in z e rs to ra n g e a  liegea  in  d e r  Z a s a a u n e a łse ta m g  d es Steaas. d e r  Beschaffesiłieat 
d e r  O b srfU ch e , d e r  A r t  d e r  M a-uerang u .  des MorteOs. E in e  a n  d e r  K o k sse ite  geftm dene 
A n re k Ł e ra n g  a a  A lkaK ea -Kird a n i  T S njagenm g a a  K o k sasch e  n .  v o n  S a ls sn  a n s  d e a  
Kohlentrasch-srasisem  g eschoben . :T onin tL -Z tg . 50- 991— 92. B rem en .)  S a lm a tc g .

W. E. S. Turner. Der Ai>griff tok Arsewnerin%dvr,pt.n avf fmerfettes Sćhn-n.of.t- 
wateridL DisbussioTi ron D . J .  Mc Słriwey. T{. Triderspricit der ron  M c SwiKET 
■geanfierten Meintmg. daS Arsenik die Wanneablócke aagreift. E in solcher Angri3  
konne n a r  bei uberraaSigem Arsenikgebranc-h oder b a  za  hohea Tempp. eintreten. 
Entgegnnng von M c (Journ . Araer. Ceram. Soc. 9 . 412— 22. Sheffield.
Univ.) Salmaxg.

H . B u rc h a r tz .  DU Ur&a&hćri des Bisskpnrdcm txtn SieirJwlzfiiBfodcnłielcg. Stean- 
hokbeląg  xriid vo r B issigkeit dadnrch  bew ahrt. d a £  m an ihn  durch  eine U nterlage 
t « o  P ap ie r oder O l e t w as bew echch m acht. d a  F es th a ftea  aa  der U n terlage  zu r  Bisse- 
b iJdang fS hrt. S teinholz soiłte  n ich t in  R anm en verłegt •weidea. in  denen dan em d  
<tark geheizt -oird oder durch  d ie w . trockene L u ft s tre ich t. iZ em eat 15. 497— 9S. 
Be-riin-Dahiem. SteatJ. MatesiaJpiTifjjagsamu) S i u t i s s .

Fritz Friedrichs. Ein? dn/ochc Mdhodt zur Erher.nwng rlcmisćk nrhidematiger 
(Ofeer. s (Sas w. A pparat 7. 123. — C. 1926. I L  4SS.) Saum jlkg.

W. Etr&ld. d e s  dncii vtvt.ii Spanniingsętriijcr f ir  Glets. iSprechsuiai 59- 413 
• ■is 414.) S a u l ł s g .

W . G eilm ann. Der Saekmci* d tf  Cad.miims vvd Arstns  >'« Głosem. Die Methode 
bc-raht sr-f der von B ie x te x d  \Berg- u. htitienm aanische Ztg. 61 . 401—i»3. 413—16- 
425—-2S [1902]) aagwjebeaea Anstreibnng des Cd durch N a-O iaJat im  einseitig ee- 
scJiloasenen Glasrohr. Es seb.iagt sich an den kaiterc-n SteUen ais schwarzes Siiblimat 
rdeder. Bei Anwendnng ro n  0,1 c Sabstmaz siad noch 0,0025*/® Cd im Glas sowohL 
v*if in  ZnO siicher nachwefebar, Das T a i .  gestarret. ir.'. m ikrochem .il afistab anjje.csact. 
in 2 mg Swbstsas ttoch 0,1* t  Cd sit bestsmasesn. Das g:eiche Varf. erianbt den Nschweis
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von As im Glas. In  0,1 g lassen sich noch 0,0025% feststellen. (Glastechn. Berichte 4. 
92—97. Hannover, Techn. Hochsch.) Sa l m a n g .

W. Mylius. U ber die Jodeo-sinprobe an G laspuher. Angabe einer A pparatur zur 
Prufnng. E intragung einiger Glaser der hydrolyt. Klassen 1, 2 u. 3 in ein Koordinaten- 
system nach ihren fiir 1 qm Bruchflache u. an 0,15 ccm Glaspulrer wahrend der Minuten- 
probe bestimmten Jodeosinwerten ergab annahem de Anordnung langs einer durch 
den M ittelpunkt gehenden Geraden. Mit Hilfe dieser Geraden lieB sich fur einige ver- 
w itterte Glaspulver die Yerwitterungsalkalitat aus den Pulverwerten m it annahem der 
Genauigkeit auf der Abszisse ablesen. Umgekehrt kann m an nach diesem Yerf. auch die 
Glasoberflache berechnen. Bei Glasem hóherer A lkalitaten mufiten noch feinere Glas- 
pulver genommen werden. (Sprecdsaal 5 9 . 327—31. Karlsruhe, Techn. Hochsch.) S a lm .

H. Schulz, U ber die Lichtserstreuung bei Glasem und  ihre M essung. {Ber ich t iiber 
gemeiyisam m it M. Pirani und H. Sehónborn ausgefuhrte Ver suche.) Ausfuhrungen 
uber die Intensitatsverteilung bei naturliehen Óberflachen, Lichtstreuung in  truben 
Glasem in Abhangigkeit vom Ausstrahlungswinkel u. der Wellenlange, Yerteilung 
der Leuchtdichte von Trub- u. von M attglasem bei senkrechtem Lichteinfall. Eine 
Einteilung der Trubglaser u. der oberflachenmattierten Glaser in  6 Klassen wird ge- 
geben. Beschreibung eines Trubungsmessers u. eines App. zur Feststellung der Licht- 
zerstreuung. (Glastechn. Berichte 4. 81—92. Berlin.) S a l m a n g .

—, Quantitatives iiber Lichtdurchlassigkeit ron Rohglasern. Die Lichtdurchlassigkeit 
von Glas wurde so bestimmt. daB ein zylindr. Hohlraum, dessen Innenwande neutral 
grau waren, einerseits durch das Glas, andererseits durch ein lichtempfindliches Papier 
abgeschlossen wurde. Die Belichtungsstarke der Yerschiedenen Papiere wurde ver- 
glichen. Bei gerippten Glasem is t die Durchlassigkeit am gróBten, wenn die geriffelte 
Flachę an der Innenseite ist. Angaben uber Durchlassigkeit Yerschiedener Glaser. 
(Sprechsaal 5 9 . 333—36.) S a l m a n g .

V. W. Boeker, Untersuchung uber Emailliertone. Die Wrkg. eines Tones ist abhangig 
von der Zus. der Email. Die Schlanunprobe allein kann nicht zur Beurteilung ge- 
niigen. Die Kenntnis der Art u. der Menge der Yerunreinigungen des Tons is t un- 
erlaBlich. Organ. Beimengungen m it Ausnahme von Kohle u. Lignit sind unschadlieh. 
Der Kalkgehalt des Tons darf 0,5%  nicht ubersteigen, da er zur Blasenbildung fuhrt. 
Die Giite u. der Glanz des Emails nim m t m it zunehmender Porigkeit. die der Ton 
bei 1000° hat, ab. Die Festigkeit u. die Widerstandsfahigkeit gegen Temp.-Wechsel 
wird durch den Ton weitgphend beeinfluBt. (Journ. Amer. Ceram. Soc. 9 . 399— 11. 
U rbana [111.], Ceramics Building.) S a l m a n g .

Kallauner und J. Sirnane, Ergebnisse der X onnenprufungtn  tscheehosloicakiseher 
Portlandzemente in  den Jahren 1920—1923. (Zement 1 5 . 403—04.) S a l m a n g .

Hans K&hl und Fritz Klasse. Die Schnellbestimmung des Kalkes in Zementen und  
Zement rohstoffen. Bei zersetziiehen K orpem  wie bei K linkem  kann man CaO u . MgO 
ais Sulfate zur W agnng bringen. Man schlieBt das Mehl m it Schwefelsaure n. m it 
Ammonbisulfat auf. Das Yerf. rersag t bei Schlacke, die unvollkommen aufgelost wird. 
Durch Lósung derselben in konz. HNO, kann man CaO u. MgO ais N itrate wagen. 
CaO allein wird zweckmaBig durch Titration ais Osalat bestimmt. (Zement 15 . 
3S5—SS. Berlin. Techn. Hochsch.) S a l m a n g .

H. Richarz. D ie Schnellbestimmung des K alkes in Rohmehlen und Zementen, die 
Hochofenscblaele enthalten. (Z em en t 1 5 . 407—OS.) S a l m a n g .

Wm. Lerch und R. H. Bognę, Bestimmung eon ungebundenem K alk in Port- 
landzement. Bei der Best. von freiem CaO in Zement gaben alle die Methoden falsche 
Werte, welche mit W. oder verd. Sauren arbeiten, da diese TTmsetzungen in  der Zement- 
masse herrorrufen. Brauchbare W erte liefern die mkr. Methoden. Yff. arbeiten wie 
folgt : 1 g Zement wird in einem Kolben mit 25—30 ecm absoL A., 5— 6 ccm Glycerin 
u. S—10 Tropfen Phenolphtkaleinlsg. (0,2: 100) zum Sieden erhitzt u. heiB m it 0,2-n.
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Ammoniumacetatlsg. titriert, bis die Rotfarbung einige Minuten yerschwunden bleibt, 
Das gobildete NH 3 entweicht aus der h. Lsg. u. stó rt dic T itration nicht. Die Methode 
gibt gut ubereinstimmende Wcrte. Anwesenheit von MgO stort nicht. An Stelle von 
absol. A. kann auch absol. denaturierter A. benutzt werden. (Ind. and Engin. Chem. 18. 
739—43. Washington [D. C.].) G r im m e .

Otto Bartsch, Fehlerguellen bei der Bestimmung der Druckerweichungstempcraiur 
feuerfester Baustoffe. Vf. t r i t t  fiir die Temp.-Messung durch den hohlen Druckstempel 
nach S t e g e r -E n d e l l  ein. E r verlangt Yorbrennen des Priifkórpers auf 1450° zur 
Beseitigung der Nachschwindung. Der Priifkórper muB inm itten der Zone der Hóchst- 
temp. liegen. GleiehmaBigo Erwcichung gibt sich durch faBartige Aufbauchung des 
Korpers kund. Vf. fordert Einfiihrung von Normalkorpern fiir den Erweichungs- 
yeraueh nach Vorbild der Scgerkegel. (Sprechsaal 59. 311— 13.) Sa l m a n g .

H. Kohl, Das keramische Viscosimeter nach Dr. Kolii unter besonderer Beriick- 
sichtigung seiner Verwendung fiir die feuerfeste Industrie. Die Bruchfestigkeit des ge- 
gossenen Scherbens ist doppelt so groB wie die des geformten. Dio Eignung von GieB- 
massen kann durch dereń Prufung in einem vom Vf. angegebenen Viscosimeter vor- 
genommen werden. (Eeuerfest. 2. 53—55. Meiningen, Labor. d. Forschungsgcs. Ver. 
Porzellanfabr.) Sa l m a n g .

Ohio Brass, Co. Mansfield, ubert. von : Arthur O. Austin, Barberton, V. St. A., 
Pasten fiir die Herstelłung keramischer Gegenstande. Die Rohstoffe werden zunaehst 
auf trockenem Wege yon Verunreinigungen u. Bestandteilen ungeeigneter GroBo 
befreit u. dann in dicht verschlossenen, evakuierten Raumen m it der erforderlichen 
Menge W. bei etwa 80° gemischt. Soli durch nachtragliclies Evakuieren eingeschlosscne 
L uft entfernt werden, so ist ein entsprechender tlberschuB von W. zu ver\venden. Die 
beim iiblichen Yerf. verwendeten g r  o B e n tJberschusse von W. u. das zeitraubende 
Absitzenlassen werden vermieden. (A. P. 1589 617 vom 1/3. 1923, ausg. 22/6. 
1926.) K u h l i n g .

Otto Kell, Des Moines, V. St. A., Kunstmarmor und Ilunststeine. Mischungen 
von 2 Teilen Keencs Zement u. 1 Teil S i0 2 oder Marmorpulyer werden m it einer h . 
wss., gegebenenfalls Zucker enthaltenden Lsg. von KC103 vcrmischt, dio M. in Eormen 
gegossen u. gegebenenfalls geadert. (A. P. 1 590 523 vom 26/6. 1924, ausg. 29/6. 
1926.) K u h l i n g .

Governnient and Peopłe o£ the United States of America, tibert. von: Edwin 
C. E. Lord, Washington, V. St. A., Wasserfeste Zementgegenstande. Zementgegen- 
stande werden m it einer Lsg. von Kolophonium u. Paraffin in Leuehtól bedeckt. 
(A. P. 1589 650 Tom 14/12. 1925, ausg. 22/6. 1926.) K u h l i n g .

Herman T. Briscoe und Frank C. Mathers, Bloomington, V. St. A., Brennen 
dolomitischer Kalksteine. Das Brennen erfolgt unter Zusatz yon 0,6%  eines Alkali- 
metallsalzes, besonders NaCl, in  Substanz oder 10°/oig. wss. Lsg. Die Erzeugnisse 
lassen sich leichter pulvern ais ohne Zusatz von •Alkalimetallsalz erbrannte. (A. P. 
1588 253 yom 14/7. 1925, ausg. 8/ 6. 1926.) K u h l in g .

Anaconda Sales Co., ubert. von: Julius H. Gillis, Elizabeth, V. St. A., Her- 
stellung von Schindeln, Ziegeln o. dgl. zur Dachbedeckung. E in asphalthaltiger Grund- 
korper wird durch Biirsten, Zerstauben oder Tauclien m it einer diinnen, gleichmaBigen 
Schicht einer gesatt. Lsg. yon A sphalt in  CC14 oder einer wss. Emulsion von Asphalt 
bedeckt, auf diese eino gleichmaBige diinne Schicht eines fein gepulyerten, elektr. 
leitenden Stoffes, wie Metallpulyer oder besser Graphitpulver aufgebracht u. die M. 
elektrolyt. m it einem Metallbelag, yorzugsweise yon Kupfer, yersehen. Die Erzeugnisse 
sind wetterfest, leiten die W arme sclilecht u. sind yerhaltnismaBig billig. (A. PP- 
1 589 636 yom 23/7. 1923 u. 1 589 637 vom 9/11. 1923, ausg. 22/6. 1926.) K u h l i n g .
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Curt Platzmann, Berlin-Schoneberg, Herstellung feuerfesten Belons, 1 . dad. gek., 
daB der Zement m it A120 3 enthaltenden Zuschliigen u. m it solohen Stoffen gemagert 
wird, welche 1., von dem freien CaO des Zements zu Kalksilicaten bindbare S i0 2 ent- 
halten, wobei die Zusatzstoffe in Sand- oder KieskorngróBe, die 1. S i02 enthaltenden 
Zusatzstoffe in einer dem Bindemittel wesentlich gleiehen Malilfeinheit zugesetzt 
werden. — 2. dad. gek., daB der Zement m it tonerdehaltigcn Zuschliigen, wie zer- 
kleinerter Sohamotte oder zerkleinerten Ziegelsteinen u. m it Stoffen vulkan. Ursprungs 
(Phonolith, TraB, Cerńolit usw.) oder kiinstlieh erzeugten Stoffen (Sistoff oder Ziegel- 
mehl) gemagert wird, die einen hohen BrennprozeB durehgemaeht haben. — Z. B. 
wird ein Gemisch von 1 Teil Zement, ł /3 Teil TraB u. 2/r> Teil Schamotte yerwendet. 
(D. R. P. 430 873 KI. SOb vom 17/12. 1922, ausg. - 22/6. 1926.) K u h l in g .

Karl Grustay Hauhart, Riischlikon, Schweiz, Mortelschicht ais Unterlage fu r  
organisch schmelzbare (Iberzuge, hauptsachlich solehe von Behaltern aus Beton, dad. 
gek., daB der Mortel aus einem Gemisch von Zement u. Graphitteilchen gebildet ist. — 
Der Mortel besitzt ein groBes Warmeaufnahmevermógen. Asphaltiiberziige haften gu t 
an aus dem Mortel hergestellten Behalterwanden. (D. R. P. 430 993 KI. 80b yom 
10/1. 1925, ausg. 23/6. 1926.) ' K u h l i n g .

Rekord-Cement-Industrie G. m. b. H., Frankfurt a. M., und Oskar Tetens, 
Oerlinghausen, Herstellung eines hydraulischen Bindemillels aus Olschiefer und Kalk- 
stein usw. nach P aten t 427801, dad. gek., daB das entfallende gebrannte Gut m it 
dem gleichfalls erhaltenen Schwelwasser unter Gewinnung von NH 3 in einem ge- 
sehlossenen Raum  gelóscht wird. — Die Gewinnung des im Schwelwasser enthaltenen 
NH 3 erfolgt fast kostenlos. (D. R. P. 429 651 K I. SOb vom 10/12. 1922, ausg. 1/ 6. 
1926. Zus. zu D. R. P. 427801; C. 1926. II. 100.) K u h l i n g .

Arthur Loessin, Charlottenburg, Herstellung von keramischen Erzeugnissen aus 
Schlick, 1. dad. gek., daB der Schlick, nachdem ihm etwa die Halfte seines natiirlichen 
Wassergchalts entzogen ist, in einer Knetmaschine unter Zusatz von Glaubersalz u. 
gegebenenfalls Sand durchgeknetet wird, hierauf geformt u. alsdann mindestens 
e i n e m  Vorbrand bei etwa 400—450° unterworfen u. wieder abgekiihlt wird, bevor 
er fertig gebrannt wird. — 2. Herst. von Klinkern nach Anspruch 1, dad. gek., daB 
die aus dem vorbearbeiteten Schlick geformten Steine einem zweimaligen Yorbrand 
boi etwa 400—450° u. Wiederabkuhlung unterworfen werden, bevor sie fertig gebrannt 
werden. — Zur Herst. von Pflasterm aterial bezw. Emaillierpulyer wird bei 1300°, 
zur Herst. einer KunstguBmasse bei 1350— 1400° fertig gebrannt. (D. R. P. 431 302 
KI. 80b vom 2/10. 1925, ausg. 3/7. 1926.) . K u h l i n g .

Le Roy Himes Minton, Metuchen, V. St. A., Herstellung rauher FiifSbodenplatten. 
Die iiblichen Rohstoffe zur Herst. von FuBbodenplatten u. dgl., z. B. Mischungen 
von Feldspat, Sand u. Ton, werden m it 20—80%  Rutil versetzt u. dann in iiblieher 
Weise auf P latten  verarbeitet. (A. P. 1 589 411 vom 24/8.1925, ausg. 22/6.1926.) K u .

Leon Louis Cailloux und Louis Cailloux, Montreal, Kanada, Bodenbelag, be- 
stehend aus abgebundenen Mischungen von Asbest, Korkmehl, MgO, MgCl2, Talkum 
u. wenig BaCl2-2H20 . Die Mengenverhaltnisse der Bestandteile wechseln nach dem 
gewiinschten Hiirtegrad der Erzeugnisse. (A. P. 1 587 938 vom 28/11. 1924, ausg. 
8/ 6. 1926.) K u h l i n g .

TJrbain Chaudeysson und Jean Massoulier, Frankreich. Bindemittel, Baustoffe
o. dgl. Feuchter, fein gemahlener Dolomit wird m it einer gleichfalls fein gepulverten 
Mischung von gerosteten Eisenspanen u. Eisensulfid oderEisenerz oder m it Holzmehl 
oder 01iventrestern gemischt u. die Slischung ais Bindemittel, Verputzmittel, zur 
Herst. von Ziegeln o. dgl. yerwendet. (F. P. 606 289 vom 24/7. 1925, ausg. 10/6. 
1926.) K u h l i n g ,

Siemens & Halske A.-G., Berlin-Siemensstadt (Erfinder: Wilhelm Hamickell, 
Ablafia, Spanien, Einrichtung zur Priifung der Bindezeit von Zement, dad. gek., daB
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an cin oder melirero galvan. Elemente, dio durcli Zus. einer aus dem zu priifenden 
Zement unter Zusatz von W. hergestellten M. mit 2 elektr. leitenden Kórpern aus 
yersehiedenem Materiał, vorzugsweise registrierende Spannungsmesser angeschlossen 
sind, wobei die Bindezeit des Zements aus dem Auftreten von schnell erfolgenden 
Spannungsanderungen (Knicken in der Rcgistrierkurvc) ermittelbar ist. — Ais Span
nungsmesser wird ein registricrender Vielfachsclireiber verwendet. (D. R. P. 430 768 
KI. 80b vom 15/2. 1925, ausg. 26/6. 1926.) K u h l i n g .

VIII. Metallurgie; M etallograpłrie; M etallverarbeitung.
P. Vageler, Moderne Erzaufbereitung. Beschreibung der Gesehichte der E rz

aufbereitung u. Behandlung der Sehwimm- u. Schwimmschaumaufbereitung. (Umsehau 
3 0 . 574— 78.) E n s z l i n .

Th. Hoffmann, Ber heutięe Stand des saurefesten Eisens. Bespreeliung der Metallo- 
graphie der Fe-Si-Legierungen, ilrrer Eigenschaften, Beschreibung einer Rcihe von App. 
aus saurefestem GuB u. Bespreeliung saurefester Legierungen anderer Zus. (Chem. 
Apparatur 13. 69—70. 77— 79. 103—06. 139—40. 152—54. Wittenberg.) J u n g .

Samuel Daniels, tJber Gufilegierungen von Aluminium , welche Kobalt enthalten. 
(Ygl. Ind. and Engin. Chem. 18. 393; C. 1926. I. 3428.) Vf. ha t Al-Co-Legierungen 
m it steigenden Co-Gehalte (0,5—10°/o) liergestellt u. diese auf ilu-e Eigenschaften ge- 
prilft. Es ergab sich, daB ein hoherer Co-Gehalt ais 0,5°/o eine gróBere Erstarrungs- 
kontraktion liervorruft u. daB bei einem Gehalt von uber l °/0 Co krystallin. Bruch ein- 
tr itt .  Die Dehnbarkeit wird dureh Co-Zusatz ungiinstig beeinfluBt. Al-Co-Legierungen 
widerstehen besser der Korrosion ais Al-Cu-Legierungen. Der eutekt. P unk t der liypo- 
the t. Vorb. Al-Al13Co3 seheint bei 0,6%  Co zu liegen. — Eine Legierung aus 95%  Al, 
4%  Cu- u. 1%  Co h a t gute Dehnbarkeit, schrumpft aber sehr beim Erstarren. Zugabe 
von l °/0 Si heb t dic Schrumpfung auf. Im  Original Schrumpfungsbilder von Legierungen 
m it verscliiedenem Co-Gehalte. (Ind and Engin. Chem. 18. 686—91. Dayton 
[Ohio].) G r im m e .

Tomimatu Isihara, Eine weitere Untersuchung des Zustandsdiagrammes Aluminium- 
Zink. Vf. fiihrte eine Reihe von Unters. aus, um  das von ihm aufgestellte Diagramm 
Al-Zn, das m it Verss. anderer in gewissem Widerspruch steht, zu stiitzen. Die Verss. 
crstrccktcn sich auf die Langenanderung der Legierungen beim Altern, die Shore- 
H arte , den Alterungseffekt selbst u. die mkr. Betraehtung. (The Science Reports of 
the Tóhoku Im p. Univ. 15. 209—24. Sendai [Japan].) L u d e p ..

Tomimatu Isihara, Eine weitere Untersuchung des Zustandsdiagrammes Kupfer- 
Zinn. Vf. ha t einige Umwandlungen im System Cu-Sn dilatom etr., mkr. u. auf ihre 
H artę untersucht. Die B. der K rystallart /? aus a. u. <5 ist m it einer Abnahme des Vol. 
u. einer Erhohung der H artę verbunden. Die B. von y  aus 77 u. d wird von einer 
Volumenzunahme u. Verminderung der Hiirte begleitet. Bei den Umwandlungen 
von a  in a ’ u. von s  in e’ treten  keine Volumeniinderungen ein. (The Science Reports 
of the Tóhoku Imp. Univ. 15. 225—46. Sendai [Japan].) L udeu .

Viktor Duffek, Versuche uber die genaue Bestimmung der Korrosion dureh che- 
mische Agentien an Stahlen. Yf. behandelt den Vorgang der Lsg. bei Einw. von 2%ig- 
H 2SOj, H N 03, HC1 u. Oxalsaure bei 20° auf 3 Spezialstahle, dereń Zus. nicht angegeben 
wird. Die Starkę des Angriffs hangt auBer von der Zus. der Stahlprobe von der Konz. 
des Losungsm., seiner Menge im Yerhaltnis zur GróBe der Oberflache des Probestiiekes 
u. yon der Oberflachcnbeschaffeuheit der Versuchsprobe ab. Grob geschmirgelte Proben 
werden starker angegriffen ais liochpolierte, bei welchen leicht Passivitatserscheinungen 
eintreten, die entwedor dureh B. einer schiitzenden Gasbeladung, einer D eeksch ich t 
aus Primaroxyden, oder einer. kleinporigen Sperrscliicht von Verbb. hervorgerufen 
werden. Die Probekórper in den Abmessungen 10 X  10 X 20 mm wurden 24 Stdn. 
der Einw. y o u  je 30 ccm Lsg. ausgesetzt. GleichmaBige u. auswertbare Resultate wurden
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nur dann erhalten, wenn die Einw.-FI. bowegt wurde. Auch durften niemals mehrere 
Proben in  einem Fliissigkeitsbade behandelt werden, weil sonst Beeinflussungen der 
Losliclikeit eintraten, bezw. das edlere Metali cinor Probo in  Lsg. ging u. sich an einer 
unedleren Probe abschied. F iir die Behandlung der Probekórper in der FI. wird eine 
Apparatur angegcben.

Um moglichst kleino Versuchsfehler zu erhalten, miisson folgende Punkte eingehalten 
werden: 1. gleiehe OberfiiiehengróBo u. Form, 2. Homogenitat der Versuchsproben,
3. gleiehe Konz. desLosungsmittcls, 4. gleiehe Menge pro qem Probenoberflaeho, 5. Durcli- 
fiihrung des Ycrs. im Riihrwerk, wobei fiir jede Probe ein eigenes GefaB zur Anwendung 
gelangt, 6. gleiehe Aufliangimg der Proben,. 7. Einhaltung des 24 Stdn.-W ertes. (Kor- 
rosion_ u. Metallschutz 2. 149—52. Kapfenberg, Lab. der Fa. Gebr. B o h l e r  u. Co., 
A.-G.) D e r s i n .

M. V. Schwarz, Untersuchung eines Messingkondensalorrohres m it eigenartiger 
Korrosion. E in Messingkondensatorrohr aus einwandfreiem Materiał (Analyse: 70,96% 
Cu, 27,09% Zn, 1,15% Sn -f- Sb, 0,27% Fe, 0,11% Pb u - Spuren Ni) zeigte im Innem  
Anatzungen. Diese waren obcrflachlicho Entzinkungen des Rohrmaterials, liervor- 
gerufen durch Eindringen des Elektrolyten in dio Risse des Kalksinterbelages. (Kor- 
rossion u. Metallschutz 2. 152—54. Miinchen, Techn. Hochsch.) D e r s i n .

Friedrich Brannolte, Delmenhorst, Apparat zum Aufsuchen von Bodenschatzen, 
wie Kohle, Erdol, Salz, Eisenerz usw., mittels auf dieselben ansprechenden, in  horizontaler 
Ebene ausschwingenden Substanzen, dad. gek., daB die diese einschlieBende Patrone 
unyerriickbar von einem senkrecht an nachspannbaren Seidenfaden aufgehiingten, 
einen Zeiger tragenden Rahm en in senkrecliter Stellimg gehalten wird. — Fiir jeden 
zu suchenden Stoff ist oine besondero Patrono erforderlich, iiber dereń A rt nichts 
angegeben ist. (D. R. P. 431 329 K I. 421 vom 1/2. 1923, ausg. 7/7. 1926.) K u h l i n g .

HindshawEngineering andDevelopment Co., iibert. von: Henry H. Hindshaw, 
Minneapolis, V. St. A., Aufarbeitung geringwerliger eisenhalliger Erze. Die Rohstoffe 
werden zerkloinert, m it C enthaltenden Stoffon, vorzugsweise Torf oder Braunkohlo 
gemischt u. unter Luftabschlufi bei 300—600° erhitzt. Hiorbei enteteht magnet. Eisen- 
oxyd, welches von Gangart u. dgl. magnet, geschieden wird. (A. P. 1 588 420 vom 
12/12. 1924, ausg. 15/6. 1926.) K u h l i n g .

Combustion Utilities Corporation, New York, iibert. yon: Albert L. Klees, 
New York, Flotationsmittel fiir  die Erzkonzentration, welches aus einer Mischung von 
ungesatt. arom at. KW-stoffen, phcnolartigen Kórpern u. ungesatt. heterocycl. N-Basen 
besteht. (A. P. 1 590 196 vom 7/6. 1924, ausg. 29/6. 1926.) Oe l k e r .

Robert D. Pike, San Mateo, iibert. von: George H. West, Albany, V. St. A., 
Mctallurgisches Verfahren. Sulfiderze werden fein zerkleinert u. m it einer wss. Lsg., 
welche ein Eisenoxydsalz neben einem Eisenoxydulsalz, yorzugsweise FeCl3 u. FeCl2 
enthalt, gckoeht. Nach Lsg. dor nicht eisenhaltigen Bestandteile, Cu, Ag, Au, Pb, 
Zn, As usw., wird gepulvertes Eisensulfid zugesetzt u. weitergokocht. Hierbei wird 
das in der Lsg. noch verbliebene FeCl3 zu FeCl2 reduziort u. zugleich das entstandene 
Cu2Cl2 u. AgCl in Cu2S bezw. Ag2S yerwandelt. Nun wird, gegebenenfalls nach weiterem 
Erhitzen im DruckgefiiB, filtriert. Der Riickstand enthalt die Gangart, Cu, Ag, Au u. 
ungel. Fe, die Lsg. den Rest des Fe, Pb, Zn, As usw. Man trennt in iiblicher Weise. 
(A. P. 1 588 806 yom 8/7. 1924, ausg. 15/6. 1926.) K u h l i n g .

Yulee A. Dyet, Caye Spring, V. St. A., Eisen aus Erzen. E in geschlossener Ofen, 
in wolchem abwechselnde Schiehten von Brennstoff u. Erz unter Zufiihrung von am 
Boden eingefiihrter PreBiuft erhitzt werden, ist m it einer Glocke yerbunden, welche den 
Bodenraum eines zwoiten, oben offenen, ebenfalls m it abwechselnden Lagen von Brenn
stoff u. Erz beschickten Ofens umgibt. Dieso Glocke besitzt eine groBere Anzahl Off- 
nungen, welche sie m it dem zweit-en Ofen yerbinden u. durch welche die h. gasfórmigen
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Procki, des Schmolzvorgangcs im c-rstcn Ofon in den zweiten Ofen treten. Eine seitliche 
Offnung erganzt die noch vorhandene Mcnge Vcrbrennungsluft. Die Abhitzo des 
ersten Ofcns wird ausgenutzt. (A. P. 1 589'589 vom 4/2. 1925, ausg. 22/6. 1926.) K u .

Jacob G. Aarts, Dongen, Holland, Gewinnung von Boheisen. (D. R. P. 431 326 
K I. 18a T o m  9/5. 1923, ausg. 3/7. 1926. — C. 1924. I I .  1628.) K u h l in g .

Peter Jung, Neukólln, Herslellung von Prefllingen aus an sich nicht oder nur  
schwierig brikettierbaren Rohstoffen, insbesondere Eisenerzen. (D. R. P. 430 999 K I. 18a 
vom 9/7. 1922, ausg. 25/6. 1926. — C. 1923. IV. 824.) K u h l in g .

Metals Recovery Co., iiberfc. von: Joseph T. Terry jr.. San Francisco, Erz- 
behandlung. Oxyd. oder carbonat., yorzugsweise Kupfcrerze, werden gepulvert, un te r 
Erhitzen m it verd. H 2SO,, yerriihrt, m it einem Stoff, z. B. Fe, behandelt, der das gel. 
Metali ais solches fiillt, die M., um die letzten Metallreste zu fallen, unter Zusatz yon 
KW-stoff m it H 2S behandelt, der t)berschuB des H 2S durch Evakuieren entfernt u. 
der Ruckstand dem Schaumsuhwimmverf. unterworfen. (A. P. 1 589 615 vom 19/10. 
1914, ausg. 22/6. 1926.) K u h l i n g .

Fr. Curtius & Co., Duisburg, Gewinnung des Kupfergehallcs aus Schwejelkies- 
abbranden nach P aten t 427011, dad. gek., daB man zunaehst die Gesamtmenge der 
Abbriinde auslaugt u. sie dann, naclidem sie hinreichend getrocknet sind, einer magnet. 
Sclieidung unterwirft, worauf der hierbei erhaltene magnet. Anteil zwecks Gewinnung 
des Cu weiter behandelt wird, z. B. in bskannter Weise durch chloriercnde Róstung 
oder durch nochmalige Erhitzung zusammen m it frischem Schwcfelkies gemaB An- 
spruch 3 des H auptpatentcs 427011, wahrend die unmagnet. Fraktion unm ittelbar 
zur Gewinnung von Fe dienen kann. — Das Verf. ist in manchen Fallen yorteilhafter, 
ais wenn ohno auszulaugen magnet, geschieden wird. (D. R. P. 431 387 K I. 40a 
vom 31/1. 1925, ausg. 6/7.’ 1926. Zus. zu D. R. P. 427011; C. 1926. 1. 3181.) K u h l .

Metals Production Ltd., England, Aufarbeitung von Kupfererzen. Schwefclfreie
oxyd. oder abgeróstete sulfid. Kupfcrerze werden, gegebenenfalls nach Neutralisation 
yorhandenen freien Alkalis oder freier Saure u. Vorerhitzen, m it Kolile u. Halogen - 
alkali oder -erdalkali gemischt u. die Miscliung im Drehrohrofen in neutraler Atm. 
auf 500—700° erhitzt. Die M. enthalt dann das yorhandene Cu getrennt von der 
Gangart in Form kleincr Metallkugeln. Sie wird in nicht oxydierender Atm. auf eine 
Temp. abgekiihlt, in der keine Riickoxvdation des Cu sta ttfindet u. mittels Ammonium- 
carbonatlsg. ausgelaugt. (F. P. 604 047 vom 11/9. 1925, ausg. 28/4. 1926.) K u h l in g .

Bethlehem Steel Co., ubert. yon: Frank O. Kiehline, Lcbanon, V. St. A., 
Gewinnung von Nickel und Kobalt aus Eisenerzen. Die Erze werden in Ggw. yon Schwefel- 
u. Alkalimetallsalzen, yorzugsweise Na2SO., oder N aH S04, bei 600—700° geróstet u. 
dann ausgelaugt. Der Zusatz yon Alkalisalz bem rkt eine erhóhte Ausbe\ite an aus- 
gelaugtem Nickel-, Kobalt- (u. Mangan-) -Salz. (A. P. 1 590 525 yom 10/10. 1922, 
-ausg. 29/6. 1926.) K u h l i n g .

J. G. Farbenindustrie AktiengesellschaJt, Frankfurt a. M. (Erfinder: Rudolf 
Caspari, Uerdingen, Niederrhein), Aufschliefien von Chromerzen durch Oxydation in 
Ggw. alkal. Mittel, dad. gek., daB die das Cr-Erz entlialtende Miscliung in einer loekeren 
Schicht von geringer Dicke ohno jedes Aufruhren der Einw. der oxyd. Gase ausgesetzt 
wird. (D. R. P. 431 644 K I. 12m yom 23/3. 1924, ausg. 14/7. 1926.) K a u s c h .

Erich Langguth, Weisweiler, Rhld., Gewinnung von Blei und Silber aus sidfidischen 
Blei-Zinkerzen mittels Zn nach dereń Eintragung in eine Schmelze yon ZnCl2-Chlor- 
alkali, dad. gek., daB dem Schnielzsalz oder dem Erze Cliloride der Erdalkalien oder 
solche Erdalkaliyerbb., die durch das ZnCl2 in Cliloride ubergefuhrt werden, in einer 
dcm Sulfatgehalt der Erze mindestens aquivalenten Menge zugesetzt werden. — Der 
durch den Sulfatgehalt der yorher dem Schaumschwimmverf. unterworfenen Erze 
bedingte hohc Verbrauqh an Zn wird yerringert. (D. R. P. 430 919 KI. 40a vom 1/1-
1925, ausg. 25/6. 1926.) K u h l i n g .
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Claude Georges Bossiere, Paris, und Hector Zanicoli, Lardy, Frankreicli, 
Trennung von MetaUegierungen. (D. R. P. 430 920 K I. 40b vom 4/11. 1924, ausg. 
25/6. 1926. — C. 1925. II. 1312.) K u h l i n g .

Kemet Laboratories Co., Inc., New York, Eisen-Chrom-Aluminiurnlegierung. 
(D. R. P. 431 314K I. 18b vom 13/7.1923, ausg. 3/7.1926. — C. 1924. II. 543.) K u i i l .

I. G. Farbenindustrie A.-G., Frankfurt a.M. (Erfindcr: Walther Schmidt, Bitter- 
feld), Magnesiumlegierungen von hoher Warmverformbarkeit nach P aten t 392022 (C. 1924.
I. 2629). 1. Anwendung zur Herst. yon Formstiicken, Blechen, D rahten usw. durch 
Warmverformung. — 2. dad. gek., daB sie neben Si noch andere Metalle von solclier 
A rt u. Menge entlialten, dafi der Soliduspunkt nicht unter 480° liegt. — Der fiir die 
Warmverformung zulassigc Temperaturbereich liegt bei 400—480° u. ist viel groBer 
ais bei Zn u. Al enthaltendcn Legierungen des Mg. (D. R. P. 431450 KI. 40b vom 
7/1. 1925, ausg. 7/7. 1926.) K u h l in g .

Thomas H. Reighard, Tarentum, V. St. A., Legierungen. Man schru. etwa 
47 Teile Cu, gibt zu der Schmelze ein FluBmittel, welches durch Behandeln von Ofen- 
schlacke m it verd. H 2S 04 erhalten worden ist u. etwa 2 Teile Al, erliitzt dio Mischung 
auf etwa 1650° u. gieBt in Formen. Die Legierung zeichnet sich durch groBe Geschmei- 
digkeit aus. (A. P. 1588 468 vom 24/10. 1922, ausg. 15/6. 1926.) K u h l i n g .

Westinghouse Electric & Manufacturing Co., ubert. yon: Porter H. Brace, 
Pittsburgh, V. St. A., Legierungen, bestehend aus 5—30%  Cr, 1—75%  Ni u. 25 bis 
99%  Ta. Die Legierungen sind sehr saurebestandig, widerstandsfahig gegen oxy- 
dierende Einflusse. u. geschmeidig. (A. P. 1588 518 vom 18/4. 1919, ausg. 15/6. 
1926.) K u h l i n g .

Alloys Foundry Co., iibert. von: Ray L. Spitzley und Allen M. Thompson, 
Detroit, V. St. A., Legierungen, bestehend aus 50—60% Ni, 5— 10%  Cr, 2— 12% Mn, 
15—35%  Fe, 0,5—4%  Si u. 0,5—3%  W bezw. 50— 59% Ni, 5— 10% Cr, 4— 12% Mn, 
10—20% Fe, 0,5— 1%  W u. 8— 15% Cu bezw. 60—70% Ni, 4— 10% Mn, 5— 15% Fe,
0,5— 3%  Si, 0,5— 2%  W  u. 5— 15% Cu. Dic Legierungen zoichnen sich durch Be- 
standiglceit gegen hohe Hitzegrade u. oxydierende Einflusse aus u. sind besonders 
zur Herst. yon GuBformen fiir Schnellstahl geeignet. (A. PP. 1 587 992, 1 587 993 
u. 1587 994 vom 15/11. 1924, ausg. 8/ 6. 1926.) K u h l i n g .

John A. Dały, New York, Metattisieren belitbiger Stoffe. Die Grundstoffe, Hol z, 
Ziegel, Metali, asphaltierter Filz o. dgl. werden zunaehst m it einem klebenden Stoff, 
7.. B. Asphalt, dann, zweckmaBig mittels des Schoopschen Metallspritzyerf., m it einer 
zusammenhangenden Schicht feinst yerteilten Metalls, yorzugsweise einer Blei-Zinn- 
legicrung, u. schlieBlich auf elcktrolyt. Wege m it Cu oder einem anderen Metali bedeckt. 
(A. P. 1589 841 vom 6/ 1 1 . 1925, ausg. 22/6. 1926.) K u h l in g .

Pyrene Manufacturing Co., Newark, ubert. von- George Ennis Ferguson, 
Spring Vallcy, V. St. A., Lotmittel, bestehend aus der alkoh. Lsg. eines Gemisches 
von CuCl2 u. CuCl. (A. P. 1 5 8 7  6 3 7  vom 29/7. 1922, ausg. 8/ 6. 1926.) K u h l i n g .

Electro Metallurgical Co., iibert. von: Frederick M. Becket, New York, Hcr- 
slellung nalilloser Hohlgefape, z. B . Rtihren. Legierungen von Fe u. Cr, welehe wenigstens 
10% Cr u. zweckmaBig nicht mehr ais 0,25%  C entlialten, werden bei Tempp. zwischen 
1000 u. 1175° yerarbeitet. (A. P. 1 590 277 vom 15/10. 1925, ausg. 29/6.1926.) K u h l .

Verchromungsanlagen-G. m. b. H., Markranstadt- b. Leipzig, Erzeugung gldn- 
zender Chromniederschldge, dad. gek., daB dic aus dem Chrombad entnommenen W aren 
vor dem Wiedereinhangen auf mindestens die gleiche Temp. erhitzt werden, die das 
Chrombad besitzt. — Ohne das Erhitzen auf die Temp. des Chrombades vor dem Wieder
einhangen fallen die Chrombelage m att aus u. miissen erst blank poliert werden. 
(D. R. P. 430 953 K I. 48a vom 7/5. 1925, ausg. 23/6. 1926.) K u h l i n g .

Chromium Products Corp., Wilmington, iibert. von: Kevie Waldemar Schwartz, 
^ew York, Chrombelage. Bei der elektrolyt. Herst. von Chrombelagen werden aus Cr
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oder Cr enthaltenden Legierungen bestehende Anoden in  Form von P latten  oder 
ICórnern, die bei der Elektrolyse in Lsg. gehen u. oine vorzugswei.se C r03 neben etwas 
Cr(OH)3 u. Cr2(S04)3 enthaltende Lsg. ais Elektrolyt yerwendet. Die Badtemp. soli 
40—80°, die Stromdiehte 0,15— 0,175 Amp. je qcm Kathodenflache betragen. Man 
kann m it Spannungen von 4,5— 6 V. arbeiton, zuweilen ist es zweckmaBig, m it 8—12 V. 
Spannung zu beginnen u. spater auf 3—6,5 V. herabzugehen. (A. P. 1 589 988 vom 
11/11. 1924, ausg. 22/6. 1926.) K u h l i n g .

Spiro Kyropoulos, Góttingen, Chrombelage auf Eisen und Eisenlegierungen. 
Haltbare, nicht briicliige Chrombelage auf Fe entstehen nur, wenn das Cr auf eine 
Schicht eines Metalles niedergeschlagen wird, welche ganz oder fast frei von C ist. 
I s t das zu chromierende Fe (oder Eisenlegierung) zu reich an C, so schlagt man auf 
ilm (elektrolyt.) eine Schicht yon kohlenstoffreichem Fe, Ni o. dgl. nieder u. erzeugt 
auf dieser den Clirombelag. Gegebenenfalls wird auf diesem noch eine Schicht reines Fe 
niedergeschlagen. Beim anschlieBenden Erhitzen auf 1000—1300° im Vacuum oder 
in sauerstofffreiem Gas (1I2, N 2 o. dgl.) legiert sich das Cr m it dem benaclibarton kohlen- 
stoffreichen Metali. (A. P. 1590101 Vom 23/3. 1925, ausg. 22/6. 1926. D. Prior. 
26/7. 1923.) K u h l i n g .

Chromium Products Corp., Wilmington, iibert. von: Jołm Merle Hosdowich, 
Jersey City, V. St. A., Elelclrolytische Frzeugung von Chrombelagen. Ais Elektrolyt 
dient eine Lsg., welcho ais H auptbestandteil Cr03 neben Cr(OH)3 u. dem Sulfat, Chlorid, 
Bromid o. dgl. eies Metalles, besonders Fe oder Ni enthalt, welches elektronegatiyer ist 
ais Cr. Die Menge dieses Metalles u. die des C r(0H )3 soli nicht mehr ais das lialbe 
Aquivalent des Cr03, die des Fremdmetalles etwa 0,1—3%  des Elektrolyten betragen. 
Elektrolysiert wird z. B. bei 35— 45°, m it 2,5—5 V. u. 0,05— 0,2 Amp. je qcm unter 
Yerwendung von Bleianodcn u. Erganzung des niedergeschlagenen Cr durch Zusatz 
yon Cr03. (A. P. 1 590 170 vom 10/9. 1925, ausg. 22/6. 1926.) K u h l i n g .

Anaconda Sales Co., iibert. von: Thomas Robinson. New York, EleUrolytische 
Herstellung von Metallgegenstdnden. Um das Ablosen yon Metallbelśigen yon den 
Kathodon zu erleichtern, werden diese m it einer diinnen Schicht eines gegen den zu 
yerarbeitenden Elektrolyten bestandigen Metalls, z. B. Ag, Zn, vorzugsweise aber Pb 
iiberzogen, wclche sich infolge geringer mechan. Festigkeit, niedrigem F . oder ver- 
schiedenen Ausdehnungskoeffizienten dieses Metalls leicht yon dem auf ikr nieder
geschlagenen Metajlgegenstand trennen laBt. (A. P. 1 589 564 vom 27/6. 1924, ausg. 
22/6. 1926.) K u h l i n g .

Carl Christian Erdmann, Hamm i. W., Gleichmafiige Eruurmung von Melallen, 
Drahten, Bandem und anderen Erzeugnissen des Walz- und Ziehrerfahrens, bei welchem 
das Gliiligut in  ununterbrochenem Arbeitsgange durch den Gluhraum gefiihrt wird,
1. dad. gek., daB das Gliiligut durch den Induktionsstroni einer regelbaren Primiirspule 
auf eine beliebig einstellbare Temp. gebraeht wird. — 2. dad. gek., daB das ais Sclileife 
durch die Induktionszono gefiilirte Gliihgut zur B. eines Induktionskreises kurz- 
gesehlossen wird. — 3. Einrichtung zur Ąusfuhrung des Verf. nach Anspruch 1 u. 2, 
dad. gek., daB ein Eisenkern auf dem einen Teil Prim arspulen u. in dem anderen Teil 
die Schleife des zugefiihrten Gliihgutes tragt. — Die Vorr. laBt sich aueh zum Ver- 
zinnen oder Verzinken von W alzgut yerwenden. (D. R. P. 431168 KI. lSc yom 25/6.
1925, ausg. 6/7. 1926.) K u h l i n g .

IX. Organische Praparate.
Chemische Fabrik auf Actien (vorm. E. Schering), Berlin, Herstellung von 

Aluminiumatliylat. Alan laBt Al in Ggw. eines K atalysators derart auf absol. A . ein- 
wirken, daB es sich diesem gegeniiber stets im tlberschuB befindet, was dadurch erre ieh t 
wird, daB man don A. allmalilich nach MaBgabe seines Verbrauclis zu dom iiberschussigen 
Al gibt. — Das Al wird zweekmaBig in wenig geschmolzenem Al-Athylat oder einem
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indifferentcn Losungsm., wie Toluol oder Xylol, suspondiert u. die Katalysatoren, 
wie HgCl2, SnCl2 oder J, in dem zuzusetzenden A. gel., so daC eine sofortige katalyt. 
Wrkg. wahrend der ganzen Reaktionsdauer erreieht wird. —  Man suspendiert z. B. 
Al-GrieG in Al-Athylat dureh Erliitzen des Gemisehes auf den F . des Athylats u. laBt 
ahsol. A ., in dem eine kleine Menge HgCl2 gel. ist, allmahlich unter Ruhren zu der 
Sehmelzo flieGen. Das Al-Athylat wird auf einmal ais dunkelgefarbte Sehmelze erhalten 
u. sofort der Dest. unterworfen. — Oder man iibergieGt Al-GrieG m it Xylol u. erhitzt 
dieses zum Sieden. u. laGt don geringe Mengen HgCl2 u. J  gel. enthaltenden absol. A . 
allmahlich zuflieGen. Die Rk. setzt sofort ein u. das Xylol bleibt, selbst naeh E n t
fernung der Heiząuelle im Sieden. Naeh Zugabe der gesamten Menge des A. wird 
noch Y, Stde. weitcrerhitzt, dann filtriert u. das Xylol abdest., wobei nahezu reines 
Al-Athylat in guter Ausbeute zuriickbleibt. Das Verf. ermóglicht einen ruhigen Verlauf 
der Rk. u. vermeidet langdauerndes Erhitzen. (E. P. 245 473 vom 4/1. 1926, Auszug 
veroff. 3/3. 1926. D. Prior. 3/1. 1925.) S c h o t t l a n d e r .

Consortium fiir elektrochemische Industrie G-. m. b. H ., Miinchen, Herstelhing 
von Estern und Athern des Vinylallcóhóls. Man liiGt C2H 2 in Ggw. eines Hg-Katalysators 
auf fl. organ. Carbonsauren bezw. auf Alkohole einwirken, ausgenommen Cl ■ CH2 ■ C02H, 
u. entzieht dem Reaktionsgemisch dio gebildeten Vinylverbb. sofort naeh ihrer Ent- 
stehung u. vor Umwandlung in die Athylidenverbb. — ZweckmaGig leitet man das 
C2H 2 bei Tempp. untcrhalb des Kp. der Reaktionsfl. ein u. entfernt die Yinylverbb. 
entweder dureh Schiitteln m it geeigneten Losungsmm., dureh Dest. unter gewohnlichem 
oder vermindcrtom Druck oder dureh Einleiten von C2H 2 im UberschuG, das naeh 
Entfernung der Vinylverbb. in das ReaktionsgefaG zuriickgeleitet wird. — Ais Losungs- 
mittol eignen sich die entsprechenden Athylidenverbb. ganz besonders. — AuGer den 
Hg-Verbb. kann man noch kleine Mengen einer starken Saure ais K atalysatoren zu- 
setzen. Das C2H 2 wird vorteilhaft in reinem Zustand verwendet. — Z. B. g ibt man 
zu GH3C02H  etwas Ilg-A cetat u. le itet iiberschussiges C2H 2 bei 70° dureh die Fl. Das 
entstandene Vinylacetat dest. iiber u. scheidet sich zusammen m it CH3C 02H  u. Athyliden- 
diacetat aus. In  einem WaschgefaG entzieht man es dem C2H 2-Strom m it CH3C 02H  u. 
reinigt es drach Rektifikation. Der C2H,-t)berschuG wird in das ReaktionsgefaG zuriiek- 
geleitet, in dem CH3C 02H  u. Hg-Acetat naeh MaGgabe ihres Verbrauehs erneuert 
werden. Die Abscheidung des Yinylacetats wird beim Arbeiten unter Yermindertem 
Druck begunstigt. — Analog yerlauft die B. des Vinylacetats unter Zugabe von kloinen 
Mengen H 2S 0 4 zu obigem Ansatz. Die H 2S 0 4 liiGt sich dureh H 3P 0 4, ilethansulfosaure 
oder C6H 5S 03H ersetzen. Zugabe von Athylidenacetat zum Ansatz verzogert oder 
verhindert die Riiekbildung aus dcm Yinylacetat. — Gibt man zu Buttersaure etwas 
HgO u. leitet unter obigen Bedingungen C2H 2 ein, so erhalt man den Bulle.rsav.rt- 
vinylester. — Beim Einleiten von C21J2 in eino Emulsion von wenig Hg-Phosphat in 
absol. A . u. Lg. erhalt m an den Vinylathylather, der aus dem entweichenden C2H 2 dureh 
Kondensation oder Absorption abgeschieden wird. (E. P. 231 841 vom 2/3. 1925, 
ausg. 27/5. 1925. D. Prior. 1/4. 1924. F. P. 594 219 vom 27/2. 1925, ausg. 8/9. 1925. 
E>. Prior. 1/4. 1924.) S c h o t t l a n d e r .

American Cyanamid Co., New York, ubert. von: Ralph V. Heuser, Elizabeth, 
V. St. A., Herslcllung von Cyanchlorid. Eino stark  vcrd. wss. Lsg. von CNH wird von 
der Spitze eines m it eine groGe Oberflache darbietenden Fiillstoffen beschickten Turnies 
einem am Boden dos Turmcs eintretenden Strom von Chlorgas entgegengefiihrt. Man 
kann auch an der Spitze des Turmes reines W., eine konzentriertere Lsg. von CNH 
etwa in der Mitte des Turmes einfiihren. Das Erzeugnis kann in  einem zweiten Turm 
mittels W. von HC1 u. unveranderter HCN befreit werden. An Stelle von freier HCN 
kann auch von Cyanalkalien oder -erdalkalien ausgegangen werden, doch sind die Lsgg. 
dieser Salze zu neutralisieren. Die Tempp. sind zwischen 25 u. 60° zu halten. (A. P. 
1588 731 vom 25/11. 1924, ausg. 15/6. 1926.) K u h l i n g .
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American Cyanamid Co., tibcrt. von :George Barsky, New York, Hersldluwj 
von Ferricyanlcalium. Bei Ggw. von ungel. Salz wird eino m it etwas KHO versetzte 
gesiitt. Lsg. von K,1Fe(CN)6 ohne Kuhlung durch Einleiten von gasformigem Cl2 oxy- 
diert. Das ungel. K 4Fe(CN)6 geht wahrend des Einleitcns in Lsg., wahrend K 3Fe(CN)c 
auskrystallisiert. Die Mutterlauge wird mittels Calciumformiat reduziert u. kehrt in 
das Verf. zuriick. (A. P. 1 589 041 vom 2/10. 1925, ausg. 15/6. 1926.) K u h l i n g .

A. Lederer, Wien, Kolile und Schwefel. Eine einfaclie Verb. der C, z. B. CS2, 
wird in einem GefiiB in der Weise zur Zers. gebracht, daB man letztercs dort, wo die 
Zera. vor sich geht, auf die Zersetzungstcmp. erhitzt u. den anderen Teil abkiihlt. 
(E. P. 251 244 vom 15/3.1926, Auszug veróff. 30/6.1926. Prior. 24/4.1925.) K a u s c h .

Chemische Fabrik auf Actien (vorm. E. Schering), Berlin, Hersiellung von 
N-Acylderivaten aromatischcr Aminometallmercaptosawen wid dereń Salzen. Man be- 
handelt cntwedcr aromat. Aminomctallmercaptosauren oder dereń Salze m it acj-- 
lierenden Mitteln oder N-aeyliert zunachst aromat. Aminomercaptosauren oder dereń 
Salze u. fuhrt dann das Metali in die Sulfhydrylgruppe ein. — Die N-Aeylamino- 
metallmercaptosauren der aromat. Reihe sind in wss. Lsg. bestandiger u. haben giinstigere 
ehemotherapeut. Eigenschaftcn ais die freien Aminosauren. Z. B. wird zu einer nahezu 
neutralen wss. Lsg. des Na-Salzes der 4-Amino-2-argentómercaptobenzol-l-carbon- 
siiure Essigsiiurealmydrid hinzugegeben u. die Mischung geruhrt, bis keine frcio N H 2- 
Gruppo mehr yorhanden ist. Das sorgfaltig ausgewaschene Reaktionsprod. wird in 
der bercchncten Menge Na2C03 gel. u. aus der Lsg. durch A. das Na-Salz der 4-Acelyl- 
amino-2-argentomercaptobenzol-l-carbonsiiure, gelblich weiBes, in W. m it neutraler 
Rk. 11. krystallin. Pulver, gefallt. — Leitet man COCl2 unter Aufreehterhaltung schwach 
alkal. Rk. in die wss. Lsg. des Na-Salzes der 4-Ainino-2-argentomerc.aptobenzol-l-carbon- 
stiure bis zum Verschwinden der Diazork. u. beliandelt den entstandenen Nd. weiter 
wie oben, so entsteht das Na-Salz der entsprechenden s. IJiplienylharn-sloffsaure, in 
k. W. m it neutraler Rk. II., schwach gelbes Pulver, dessen wss. Lsg. beim Kochen 
nicht zers. wird. — Aus COC!,, u. dem Na-Salz der d-Amino-2-aurornercaptobenzol- 
1-carbonsaure entsteht in analoger Weise das entsprechende Diplienylharnstoffderiv., 
gelblich griines, in Alkalien u. N Ii3 11. Pulver. Dio wss. Lsgg. der Salze sind auch bei 
langerem Kochen bestandig. — Beim Behandeln der 4-Amino-2-auromercałptóbenzól-
1-carbonsaure. (Na-Salz) m it m-NitrobenzoylcMorid u. Red. des Kondensalionsprod. 
m it F cS 0 4 in alkal. Lsg., Entfernung des Fe-Schlammcs u. Ansiiuern m it verd. HCl. 
erhalt man die 4,3'-Aminobenzoylamino-2-auromercaptobenzol-l-carbonsaure, grunlich- 
graues, in  verd. Alkalien 11. Pulver, u. aus dieser m it C0Cl2 den Di-(4,3-Aminobenzoyl- 
amino-2-auromercaptobenzol-l-carbonsdure)-harnstoff. Na-Salz graues, in W. m it gelber 
Farbę 11., in den ublichen organ. Losungsmm. unl. P ulrer. — Bringt man m-Nitro- 
benzoylćhlorid auf 4-Methyl-3-aminobenzol-l-carbonsaure zur Einw. so entsteht die 
4-Methryl-3,3'-nitrobenzoylaminobenzol-l-carbonsaure, K rystalle, I<\ oberhalb 287° unter 
Zers., unl. in W. u. organ. Losungsmm., 1. in Alkalien, u. aus dieser durch Red. mit 
Zn-Staub die entsprechende Aminosaure, wl. in A., CH3OH u. Aceton. Diese gibt 
beim Behandeln m it COCL den s. Di-(3,3'-Aminobenzoylamino-4-vieihylbenzol-l-carbon- 
eaure)-harnstoff, amorphes Pulver, u. 1 Mol. des letzteren m it 2 Moll. PC15 das ent
sprechende Saureclilorid, gelblich weiBe, leicht zersetzliche M. LiiBt man 1 Mol. dieses 
Saurecldorids auf 2 Moll. 4-Amino-2-auromercaptobenzol-l-carbonsdurc (Na-Salz) ein- 
wirken, so erhalt man ais Endprod. den s. Di-(4,3",3',-Aminobenzoylaminóbenzoyl- 
amino-4'-niethyl-2-awomercaptobenzól-l-carbonsaure)-liarnstoff, der Zus. CO(NH-C6H4- 
CO• N H • C0H3[CH3] • CO ■ N H • CcH3[S • Au] ■ C 02H)2, der ebenfalls ein 11. Na-Salz bildet.
—  Suspendiert- man die durch Red. der p-Niłrosulfhydrylzimtśaure erhaltliche Amino- 
mercaptosaure in W., g ibt NaOH-Lsg. liinzu, bis die Saure gel. ist, u. dann eine wss. 
Lsg. yon AuBra-K B r unter Ruhren, so fallt ein rótlich braunes, amorphes Au-Salz 
aus, das m it W. u. A. gut ausgewascken wird. Dieses g ibt m it COCl2 in alkal. Lsg.
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■u. weitere Vcrarbeitung wie oben das Na-Salz des Diphenyl-p,cr.-auromercaptoacryl- 
sdure)-harnsloffs, rótlicli braunes, in W. 1. Pulver. — Durch Behandeln einer wss. Lsg. 
des Na-Salzes der 4-Amino-2-mercaptobenzol-l-sulfosuure m it COCl2 unter zcitweiser 
Neutralisation der HC1 m it NaOH u. Red. des intermediar entstehenden Disulfids 
der Harnstoffsulfosdure dureh Na-Amalgam, gewinnt man das Na-Salz des s. Di-
2-mercaptobenzol-l-sulfosdure)-harnstoffs. Man gibt Saure bis zur kongosauren Rk. 
hinzu u. dann eine 10°/oig. wss. Lsg. von A uB r3-K Br. Der Nd. wird m it W. gewasclien, 
in verd. NaOH gel. u. m it A. das Na-Salz der entspreehenden Auromercaptoharnstoff- 
sulfosdure, schwach gelbliches, in W. 11. Pulver m it 42%  Au-Gehalt, gefallt. (E. P. 
234 806 vom 22/5. 1925, Auszug veroff. 22/7. 1925. Prior. 2/6. 1924.) ScHOTTL.

Stuart Roy Mac Ewen, Toronto, Ontario, Canada, Hersłellung besldndiger 
Losungen von N-substituierten Derwalen des 3,3'-Diamirw-4,4'-dióxyarsenobenzols. Man 
lost die N-Monoformaldehydsulfoxylsdiire bezw. die Formaldehyddisulfitrerb. des Di- 
aminodioxyarsenobenzols zusammen m it einem Zucker u. einem sauren Sulfit oder 
Hydrosulfit in W. — Z. B. lost man das Na-Salz der N-Monoformaldehydsulfoxyl- 
sdure m it Glucose u. N aH S03 in W., fiillt in Ampullen u. schm. diese zu. — Oder man 
man verwendct das Na-Salz der N-Methylschwefligen Saure, Glucose u. Na„S2Ox u. 
verffahrt wie oben. Das N aH S 03 laBt sich durch K H S 03, N H ,H S 03, N a2S20 5 u. 
K 2S20 5 ersetzen. Frisch bereitete Lsgg. geben m it einer Mineralsaure, wie HC1, sofort 
einen Nd. der freien Sauren, wahrend langere Zeit aufbewahrte Lsgg., selbst nach 
24-std. Stehen durch Mineralsaure nicht gefallt werden (vermutlich infolge von Glu- 
cosidbildung). Aus in der Patentschrift beschriebcnen Vergleichsverss. ergibt sich, daB 
weder Zucker noch Sulfite u. Hydrosulfite fiir sich angewondet, die H altbarkeit der 
Lsgg. erhóhen. (A. P. 1 588 252 vom 31/5. 1923, ausg. 8/ 6. 1926. E. P. 221565 
vom 13/6. 1923, ausg. 9/10. 1924.) S c h o t t l a n d e r .

Leopold Cassella & Co., G-. m. b. H., Frankfurt a. M., Darstelhmg von Arseno- 
verbindungen. Man behandelt entweder o-Diaminodioxyarsenobenzole oder o-Amino- 
oxybenzolarsinsauren m it C0C12 u. reduziert gegebenenfalls dio enstandenen Benzox- 
azolonarsinsauren zu den entspreehenden Arsenoverbb. nach den iiblichen Methoden.
— Z. B. wird 4,4'-Diamino-3,3'-dioxyarseiwbcnzolchlorhydrat unter LuftaussehluB in 
wss. NaOH gel. u. bei 15° in  die Lsg. COCl2 eingeleitet, bis zur sauren Rk., lOn. NaOH 
zugesetzt, wieder COCl2 eingeleitet u. dies solange wiedorholt, bis eine Probe sich nicht 
mehr diazotieren laBt. Der abgesaugto Nd. wird im N2-Strom m it W., A. u. A. aus- 
gewaschen u. im Vakuum gctrocknet. Das 5-Arsenobisbenzoxazólon ist ein stark  eigelb 
gefiirbtes Pulver, unl. in  W., wl. in vcrd. NaOH, in salzsaurer Suspension m it N aN 02 
behandelt, entsteht eine farblose, m it Azokomponenten nicht kuppelnde Lsg. — Die- 
selbe Verb. entsteht auch beim Behandeln dor 4-Amino-3-oxybenzol-l-arsinsdure in 
Na-Acetatlsg. gel. m it COCl2 wobei zunaclist Benzoxazolon-5-arsinsdure gebildet wird. 
Diese wird dann m it H aP 0 2 u. mcthylalkoh. HC1 in Ggw. von etwas H J  bei 35—40° 
zu der obigen Arsenoverb. reduziert. — Behandelt m an das 3,3’-Diamino-4,4'-dioxy- 
arsenobenzoldichlorhydrat (Salvarsan) in alkal. Lsg. m it C0C12, so geht es in das 6-Arseno- 
bisbenzoxazolon, falilgelbes, in W. unl., in w. n. NaOH vollkommen 1., nicht diazotier- 
bares Pulver, uber. Die Prodd. zeigen tro tz dor verschlossenen NH2- u. OH-Gruppen 
eine auBerordentlich starkę HcihvTlcg. bei gewissen Infektionskrankheiten. Gegeniiber 
den Ausgangsstoffen sind sie weniger tox. u. bestandiger. (E. P. 239 951 vom 27/6. 
1924, ausg. 15/10. 1925. Schwz. P. 111 664 vom 7/5. 1924, ausg. 1/9. 1925. D. Prior. 
9/6. 1923 u. Schwz. P. 112 330 [Zus.-Pat.] vom 7/5. 1924, ausg. 16/10. 1925. D. Prior. 
9/6.1923. Schwz. P. 113 455 vom 7/5.1924, ausg. 2/1.1926. D. Prior. 9/6.1923.) Sch.

National Anilinę & Chemical Company, Inc., New York, V. St. A., Her- 
stellung von Nitrophenolalkyldthern. Nitrochlorsubstitutionsprodd. der Benzolreihe 
werden m it einem Alkohol zum Sieden erhitzt u. alkoh. Atzalkali allmahlich zu der 
sd. Lsg. gegeben. — Man erhitzt hierzu das Nitrochlorderiv. mit dem Alkohol unter
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Ruckflufj u. laBt die kondensierton alkoh. Darnpfe vor ihrer Riickkehr in das Rcaktions- 
gemisch durch Atzalkali liindurchflieBen. Auf diese Weise wird das Atzalkali gol. u. 
bewirkt, daB in dem Rcaktionsgemisch andauernd eine niedrige Atzalkalikonz. vor- 
lianden ist. Z. B. wird o-Nilrochlorbenzol in C IL fill, D. 0,825—0,830, gel., dio Miscliung 
am RuckfluBkuhler zum Sieden erhitzt u. feingemahlenes NaOH in der angegebenen 
AYeise wahrend 60—65 Stdn. allmahlich zugefiilirt. Nach beendeter NaOH-Zugabe 
wird weitere 40 Stdn. erhitzt, die erkaltete M. m it konz. H,SO., neutralisiert u. der 
CH,OH abdest. Das rohe o-Nitranisol wird m it iiberhitztem Wasserdampf bei ca. 
150° desfc. u. fraktioniert, wobei die leichter fliichtigen Verunreinigungen, wie o-Nitro- 
phenol u. unverandertes o-Nitrochlorbenzol, entfernt werden. Oder man gibt zu dcm 
Rohprod. NaOH 40—50 Bć, wobei das Na-Salz des o-Nitrophenols ausfallt u. durch 
Filtrieren iiber Kieselgur entfernt wird. Das F iltra t wird m it H 2S 0 4 neutralisiert 
u. m it W. gewaselien. In  analoger Weise erhalt man aus o-Nilroclilorbenzól u. A . das 
o-N itrophenetol u. aus p-Nilrochlorbenzol u. Alkoholen dio entsprechenden p-Nitro- 
phenolalkylather. Die N itrochlorderiw . lassen sich durch die entsprechenden Nitro- 
brom- u. N itrojoddcriw ., das NaOH durch KOH ersetzen. Das Verf. rerliindcrt die
B. groBerer Mengen der frcien Nitrophenole. (E. P. 239 320 vom 15/7. 1924, ausg. 
1/10. 1925.) S C H O T T L A N D E R .

fitablissements Poulenc Freres, Paris, Herslellung von Chloriden der Urethano- 
benzoesduren und ihrer Seitenkellenhomologen. Man behandelt die Urethanocarbon- 
sauren m it SOCl2 oder PC13. — Z. B. wird p-Urethanobenzoesdure, durch Einw. von 
Athylchlorocarbonat auf das Na-Salz der p-Aminobenzoesaure erlialten, F . 201—202°, 
m it S0C12 bis zur Lsg. auf 100° erhitzt u. das iiberschussige S0C12 im Yakuum abdest. 
Der Ruckstand wird aus Bzl. umkrystallisiert. Das p-Uretlianobenzoylchlorid, C6H4- 
(C0C!)''(NH-C0.2-C2H 5)ł erweicht ohne zu sclimelzen bei 110° u. laBt sich auch im Vakuum 
nicht dest. — Das in analoger Weise aus m-Urelhanobenzoesdure, F . 193°, gewonnene 
Ohlorid ist auch bei tiefen Tempp. nicht krystalisierbar. — Aus SOCl2 u. p-Uretliano- 
plienylessigsdure, durch Einw. von Athylchlorocarbonat auf p-Aminophenylessigsaure 
gewonnen, F . 125—126°, erhalt man das Chlorid C6H 4(N H -C 02C2H 6)1 -(CH2-C0C1)1 u. 
aus der p-Urethanophenoxyessigsaure u. SOCl2 das Chlorid C„H4(N H -C 02C2H5)4> 
(O^CHj-COCl)1. Dieso Chlorido sind sehr reaktionsfahige Verbb. u. geben m it N H 3 
die entsprechenden Amidę, m it Alkoholen oder Aminoalkoholen therapeut. wertvolle 
Ester. Z. B. erhalt m an aus dem p-Urethanobenzoylchlorid u. Diathylaminouihyl- 
alkohol in alkoh. Lsg. bei 100° das Chlorhydrat des p-Urethanobenzoesatirediathylamino- 
athylesters, C0H4(NH • C02C2H 5)4 • (C02 • CH2 • CH2 • N ^ H , ] , ) 1,HCl, aus A. Blattchen, F. 172 
bis 173°, anasthesiert auf die Zunge gebracht stark. — Das aus dem Chlorid u. A. er- 
haltliche Chlorhydrat des p-Urelhanobenzoesaureathylesters, aus verd. A. Nadeln, schm. 
bei 125—127°. (F. P. 579 203 vom 1/ 6. 1923, ausg. 13/10. 1924.) S c h o t t l a n d e r .

The E. C. Klipstein & Sons Company, New York, ubert. von: Herbert G. 
Stone und Bernard H. Jacobson, Charleston, W est Virginia, V. St. A., Herslellung 
von Benzoyl-o-lenzoesdure. Man yerm ahlt Phthalsaureanhydrid m it wasserfreiem 
A1C13, g ibt Bzl. zu dem Gemisch, se tzt das Yermalilen fort u. dam pft das iiberschussige 
Bzl. ab. Es hinterbleibt die AlCl3-Doppelverb. der Benzoyl-o-benzoesaure in trockener, 
fein yerteiltcr Form. Das Prod. is t zur Iierst. von Anthrachinon besonders geeignet. 
(Can. P. 254834 vom 28/1. 1924, ausg. 20/10. 1925.) S c h o t t l a n d e b .

J. D. Riedel A.-G., Berlin-Britz, iibert. von: Friedrich Boedecker, Berlin- 
Dahlem, Herslellung von Halogenallylalkylbarbitursauren. ]\Ian fiihrt entweder C-sub- 
stituierto Malonsaureester der Zus. C(Rł )-(R 2)-(C 02R)2, worin R 1 einen fi-Halogen- 
allyl- oder /?,y-Dihalogenallylrest, R 2 die gleichen Reste oder beliebige andere ali- 
phat., arom at, oder alieyel. Reste bedeutet, nach den ubliehen Methoden in dio C,C-di- 
substituierten Barbitursauren iiber oder behandelt C-monosubstituierte B a r b i tu r -  

sauren nachtraglich m it den Halogenallylhalogeniden. — Die C-substituierten Malon-
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sdureesłer erhalt man durch Einw. yon l,2-Dihalogen-2,3-propylen auf die Na-Terbb. 
yon Malonsiiureestorn oder deren monosubstituierten D eriw . — Zur Einfiihrung 
des /J-Halogenallylrestes ist es nicht mchr erforderlich, von reinem 1,2-Dihalogen-
2.3-propylen auszugehen, sondern man kann aueh unm ittelbar 1,2,3-Trihalogenpropan 
auf eine monosubstituierte Barbitursaure in Ggw. yon Alkali einwirken lassen. — 
Folgende Beispiele sind angegeben: Zu einer w. ls g .  von NaOC2H 6 in A. gibt man unter 
starkom Buhren i-Propylbarbitursdure u. laBt alsdann langsam l,2-Dibrim-2,3-propylen 
zuflieBen. Nach mehrstd. Erhitzen auf 90— 100° wird der A. abdest. Man erhalt die 
fi-Bromallyl-i-propylbarbitursdure, aus yerd. CH3C 02H  Krystalle, F . 181°. — Man kann 
dieselbe Verb. aueh bei Verwendung einer yerdiinnten wss. NaOH in der K alte er
halten. — Durch Einw. yon 2 Moll. Dibrompropylen auf die wss. alkal. Lsg. von Bar- 
bitursdure en tsteht die Bis-ji-bromallylbarbitursaure, aus A. Krystalle, F . 232—233°, 
wl. in W : u. Bzl., 11. in A., Aceton u. Allcalicn, wreniger lcicht 1. in A. — E rh itz t man 
Tribrompropan m it festem NaOH auf 80° unter RiickfluB, gibt zur erkalteten Lsg. 
eine wss. alkal. Lsg. von Phenylbarbitursaure, yerd. m it A. u. erhitzt mehrere Stdn. 
auf 100°, so gewinnt man die p-Bromallylphenylbarbitursdure, aus yerd. CH3C 02H 
Krystalle, F . 188—189°, 11. in A., Eg. u. Alkalicn. — Aus i-Propylbarbitursdure u.
2.3-Dichlorpropylen (1) entsteht analog die fi-ChloraUyl-i-propylbarbitursaure aus wss. 
A., yerfilzto Nadeln, F . 171°, 11. in  A., A., Aceton, wl. in Chlf., Tetralin u. W., 11. in 
Na2C03 u. NaOH. Das 2,3-Dichlorjyropylen laBt sich aueh durch 2-Chlor-3-brom- 
propylen(l) ersetzen. — Durch Behandeln einer wss. alkal. Lsg. von i-Propylbarbitur
sdure m it 1,2,3-Tribrompropylcn in  Ggw. yon etwas N a J  erlialt man die fj,y-Dibrom- 
allyl-i-propylbarbitursdure, aus CH3OH Krystalle, F . 182— 183°, 11. in A., Clilf., A., 
Bzl., Na2C03-Lsg. Allcalien, wl. in W., PAe. u. cyclo-Hexan. — Dio Bis-fi-bromallyl- 
barbilursdure laBt sich aueh durch Kondensation yon Harnstoff m it dem Bis-fi-brom- 
allyhnalonsauredidlhylester, K p .12 148—152° (Hono-f$-bromallylmalonsduredidthylester- 
K p .13 122— 125°), in Ggw. yon NaOC2H 5 gewinnen. Die Prodd. haben stark  schlaj-, 
machende Wrkg. u. sind bereits in Dosen wirksam, die unter den sonst iiblicken liegen. 
(Can. P. 253 554 vom 23/9. 1924, ausg. 8/9. 1925. E. P. 223 221 vom 30/9. 1924, 
Auszug yeroff. 10/12. 1924. D. Prior. 10/10. 1923 u. E. P. 236 146 [Zus.-Pat.] rom  
1/10. 1924, Auszug yeroff. 19/8. 1925. D. Prior. 28/6. 1924. F. P. 586 254 vom 20/9.
1924, ausg. 20/3. 1925. D. Priorr. 10/10. 1923, 10/4. u. 28/6. 1924. Schwz. P. 111883 
vom 27/5. 1924, ausg. 16/9. 1925. D. Priorr. 10/10. 1923 u. 10/4. 1924.) S c h o t t l .

Max Louis Charles Roger, P aris, Herstellung der Athylsekundarbutylbarbitur- 
sdure. Man kondensiert entweder den Athylsekunddrbutylcyanessigsaureathylester m it 
HarmtoJJ in Ggw. von NaOC2H 6 u. yerseift das Iminoderiv. m it verd. Mineralsiiuro 
oder unm ittelbar den entsprechenden disubslituierten Malonester m it Harnstojf, bezw. 
behandelt m an das Na-Salz der Sekunddrbutylbarbitursaure m it Athylhalogeniden. — 
Athylsekunddrbutylcyanessigsduredthylester, farblose Fl., K p .12 120°. — Athylsekundar- 
butylimiiiobarbitursaure K rystalle, F . oberhalb 240°. — Athylsekunddrbutylbarbitur- 
sćiure aus h. W. feine Nadeln, F . 165°. — Die durch Kondensation yon Harnstojf in 
Ggw. von NaOC2H 5 m it Sekunddrbutylmalonstiuredidthykster, Fl., K p.u  117°, ge- 
wonnene Sekunddrbutylbarbitursdure bildet, aus h. W. umkrystallisiert, Tiifelchen,
F. 190°. — iSekuTidarbutylcyanessigsduredthylesler, Fl., K p .ł7 118°, gibt m it Harnstojj 
kondensiert die Sekunddrbiityliminobarbitursdure u. diese, m it yerd. Mineralsiiure 
erhitzt, ebenfalls die C-monosubstituierte Barbitursaure, deren Na-Salz beim Erwarmen 
m it C2H6J  in w7ss. Lsg. auf 100° in  die obigo Athylsekundarbutylbarbitursdure ubergeht. 
(F. P. 598 072 vom 20/8. 1924, ausg. 5/12. 1925.) S c h o t t l a n d e r .

S. Karpen & Bros, Chicago, Illinois, ubert. yon: Garnie B. Carter, Pittsburgh, 
Pennsylyania, Y. St. A., Herstellung von Hexamethylenielramin. Man laBt CH„C12 
auf fl. NH 3 unter hohem Druek bei Tempp. unter 100° einwirken, wobei das NH 3 in 
einem mehrere 100% der der Theorie entsprechenden Menge betragenden tlberschuB
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zur Ańwendung gelangt. — Z. B. wird CH2Cl2 in cincn starkwandigcn Metallauto- 
klaven gcfiillt u. fl. NH3 in einem UbcrschuB von 300°/o der der Theorio entsprechenden 
Menge eingepireBt. Hicrauf wird ca. 50 Stdn. auf G0° erhitzt, das iiberschussige NH, 
abdest., der krystallin. Riickstand, enthaltend Hexamelhylentetramin u. NH 4C1, m it 
Chlf., CC14 oder einem anderen geeigneten Losungsm. extrahicrt, wobei das NH 4C1 
ungel. zuruclcbleibt, u. das Chlf. aus der C0H 12N4-Lsg. abdost. Das C'6/ / 12Ar4 ist bei 
Yerwendung yoii reinen Ausgangsstoffen sehr rein. Dureh Behandeln des NH4C1 mit 
Ca(OH)„ u. Dest. wird das N H , wiedergewonnen, u. m it dem aus dem Autoldayen 
abdest. NH 3 naeh Verflussigung dureh Kompression von neuem verwendet. Dio Aus
beute an C6H 12N., betriigt etwa 46,5°/0 des angewandten NH3. Venvendet man einen 
noch gróBercn tlberschuB an NH3 ais 300%, so wird dio Reaktionsgeschwindigkeit 
noch vergrofiert. (A. P. 1 499 002 vom 10/1. 1924, ausg. 24/6. 1924. Can. P. 242 857 
vom 25/1. 1924, ausg. 9/9. 1924. E  P. 234 192 vom 26/2. 1924, ausg. 18/6. 1925.
F. P. 578 095 vom 5/3. 1924, ausg. 16/9. 1924.) S c h o t t l a n d e r .

S. Karpen & Bros, Chicago, Illinois, libert. yon: Carnie Blake Carter und 
Albert Edwin Coxe, Pittsburgli, Pennsylvania, V. St. A., Herslełlung von Hexa- 
methylentelramin. Das Verf. naeh A. P. 1499002 usw., vorst. Ref., kann auch unter 
Anwendung etwas geringerer Mengen NH3, z. B. eines Uberscliusscs von nur 100%, 
u. bei Tempp. yon ca. 100—125° ausgefuhr1 werden. Es gelingt alsdann bereits dureh 
kiirzeres Erlutzen liohe Ausbeuten an C0HliN i zu erzielen. Z. B. betriigt die Ausbeute 
bei 5-std. Erhitzen auf 100° 36,5%, bei 10-std. Erhitzen auf dieselbe Temp. ca. 81,2%, 
bei 20-std. nahezu 100°/o der Theorie. Noch kurzere Zeit benótigt die Umsetzung 
bei 120— 125°. (A. P. 1 499 001 vom 23/8. 1922, ausg. 24/6. 1924. Can. P. 242 858 
vom 14/2. 1924, ausg. 9/9. 1924.) S c h o t t l a n d e r .

X. Farben; Farberei; Druckerei.
A. Foulon, Die Bleichmethoden vom chemischen Słandpunkł aus betrachtet. Das 

Bleichen m it Cl2, 0 3, Sauerstoffbleichmitteln, K M n04, Luft u. S 0 2, sowie dereń Red.- 
Prodd. ist besclirieben. (Ztschr. f. ges. Textilind. 29. 205—07.) S u v e rn .

S. R. Trotman und E. R. Trotman, Einfliisse beim Bleichen von Wolle mit 
Wasserstoffsuperoxyd. Die Ursache der beim Bleichen von Wolle m it H„02 entstehenden 
Schiidigungen der Faser sind ungeeigncte [H’], hohe Temp. oder die Ggw. von K ata
lysatoren. Yon diesen Einfliissen wird der crstere an Verss. yerfolgt. Vff. finden, daB 
m it zunehmender pn der Gewichtsverlust der Faser zunimmt, ebenso die Menge der 
geschadigtcn Fasern. Zur Best. des pir empfehlen sie eine Mischung von 5 ccm einer 
gesatt. Lsg. von Dinitrodiazoaminobenzol m it 0,1 ccm der gewohnlichen Phenolphthalein- 
lsg., von der 6 Tropfen auf 5 ccm Bleichlsg. genommen werden. Die gróBere Einpfang- 
lichkeit ehloricrter Wolle fiir Schiidigungen liegt weniger an der Bleiche, ais an der 
yorangegangenen Behandlung der Wolle. (Journ. Soc. Dyers Colourists 42. 154 
bis 157.) B r a u n s .

F. Peterhauser, Das Farben von Wolle mil Imłigo. Es wird dio Hydrosulfitkiipe, 
das Indigo-Sol 0, die Farbemethode dam it, die Oxydationsmethoden u. andere Arten 
yon Indigosolen beschrieben. (Journ. Soc. Dyers Colourists 42. 152—54.) B r a u n s .

Louis J. Matot, Das Farben von wiedergewoimener Wolle. Naeh Schilderung der 
Aufarbeitung der Lumpen gibt Vf. Vorscliriften der zum Farben der wiedergewonnenen 
Wolle naeh dem Metachroin- u. dem Naclichromierungsverf. (Rey. gen. des Matieres 
eolorantcs etc. 1926. 149.) B r a u n s .

M. H., Die Wollhutfarberei in  alter und neuer Zeit. Das Farben m it Holzfarbstoffen 
auf Stumpen u. losem Materiał u. m it Teerfarbstoffen, besonders sauren u. Nach- 
chromierungsfarbstoffen, sowie den Radio- u. Supraminfarben ist beschrieben. (Ztschr. 
f. ges. Textilind. 29. 190— 191.) S u y e r n .
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Siegfried Kosche, Das Farben ton  Rips m it Indanthrenfarbstofjen. Einzelheiteu 
des Farbens werden mitgeteilt. (Ztschr. f. ges. Textilind. 29. 191.) S u v e r n .

K u rt B rass, Untersucliungen iiber das Zustandekommen von Farbungen. (Rey. 
gen. des Matieres colorantes etc. 1926. 130— 32. 165—68. — C. 1926. I. 504.) B r .

Rudolf Ditmar, Das wlkanisatimsbestandige Farben von Lalex. Vf. untersuclit 
eine Reihe von Anilinfarben auf ihre Fahiglceit, Latex zu farben. E r stellt fest, daB nur 
wenige den Anspriichcn geniigen. Die Unters. erstreckt sich auf Lóslichkęit in W., 
Bestandigkeit gegen S2C12, Bestandigkeit der vulkanisierten Filme gegen W. u. Aus- 
giebigkeit der Farben beim Anfarben. (Chem.-Ztg. 50. 528—29. Graz.) E v e r s .

Hermann Weiss, Uber den Einflufi der Beleuchtwńg auf das Farben nach Muster. 
Nach Scliilderung der Ursachen, weshalb es unmoglich ist, bei kunstliehem Lickt 
Papier nach einem Muster zu farben, beschrcibt Vf. eine Tagesliclitbrille, m it dereń 
Hilfe man boi jedcm beliebigen Liclit Farbtóne auf Gleichheit priifen karm. (Wchbl. 
f. Papierfabr. 57. 835—39. Wien.) B r a u n s .

H. Eigenbertz, Farben im  Schaum. Vf. beschrcibt eine Mcthodc zum Farben 
von Geweben m it Hilfe von Sclianm, die darin besteht, daB man auf Farbstofflsgg. 
durch Zusatz von Seife u. indirektem Erhitzen einen Schaum erzeugt, in dem das 
zu farbende Gut m it Hilfe eines kafigartigen Behalters so eingelmngt wird, daB es nur 
m it dem Schaum in Beriihrung kommt u. durch diesen ausgefarbt wird. Der Vorteil 
der Methode liegt in der Billigkeit, ihre Anwendbarkeit ist jedoch beschrankt. (Rev. 
gen. des Mati&res colorantes etc. 1926. 181.) B r a u n s .

J. Pokorny, Rota und iceifle Atzdrucke auf dunklem Indigognmd. (Vgl. Buli. Soc. 
ind. Mulhouae 91. 759; C. 1926. I. 2845.) Nach der Methode von .S k o u p il  nim m t 
der rote Atzdruck oft einen orangenen Ton an. Dio Zugabe yon NaC103 u. MnO» ist 
zwecklos, dagegen gibt Bleichromat ein yolles Rot. Das Tuch wird unmercerisiert 
tiefindigo gefarbt, dann mereerisiert, m it Naphthol-Na-Lsg. getrankt u. nach be- 
kannter Vorsehxift bedruckt. Auf diese Weise wird ein leuohtendes u. gleichmaBiges 
Rot ohne Schwachung der Faser erziclt. WeiBer Druck wird nach SK O U riL , aber ohne 
Verwendung von NaC103 erhalten. (Journ. Soc. Dyers Colourists 42. 157—58.) B r .

Wilhelm Sieber, Die Anwendbarkeit von Kaliumrerbindungen in  der Druck-erei- 
praxis. Vf. zeigt an verschiedenen Beispielen, wie irrig es ist, in der tinktoriellen u. 
speziell in der Druckereipraxis die K-Verbb. durch die entsprechenden Na-Verbb. zu 
ersetzen. (Melliands Textilber. 7. 615—16. Reichberg.) B r a u n s .

Haller, Beitrdge zur Tlieorie der Farbungen. tJber den EinflufS von Zusatzen zur 
Indigokiipe und auf die m it derselben hergestellten Farbungen. (Vgl. auch S. 497.) Nach 
Sehilderung der Wirkungsweise der bisherigen Zusatze zur Indigokiipe berichtet Vf. 
iiber eigene Verss. m it Zusatzen zur Kupo, die er auf H altbarkeit u. D ispersitatsgrad 
priift. Diese ergeben, daB ein Zusatz von typ. Emulsionskolloiden auf die Kiipe ebenso 
wio auf die darnit hergestellten Farbungen ungtinstig wirkt. Der Dispersitatsgrad wird 
vergroBert u. dam it dio Ablagerung auf der Faser ungiinstig bceinfluBt. Zusatz yon 
Alkoholen, welche die Zertcilung der Teilehcn erhohen, ist gunstig. Netzm ittel n ie  
Nekal u. Curacit-Na wirken ungiinstig auf die Kiipe, desgl. sind Elektrolytzusiitze 
wertlos u. sogar schadlich. Traubenzucker zeigt keine bosondere Wrkg., dagegen 
erhoht ein Zusatz von Tonerdenatron die H altbarkeit der Kiipe auBerordentlich. (Mel- 
liands Textilber. 7- 612—15.) B r a u n s .

A. V. Blom, Zur Morphologie der Pigmente. Zusammenfassender Bericht iiber 
die S truktur der Pigmente u. Vers. einer System atik der Pigmente auf Grund ihres 
Zerteilungsgrades. (Korrosion u. Metallschutz 2. 158— 64. Bem.) D e r s i n .

Wilhelm Roiger, Das farberische Verhalten der Schwefelfarbstoffe. Vf. gibt Vor- 
schriften fiir ein gleichmaBiges Farben m it Schwefelfarbstoffen u. fur das Verhindern 
des boi Schwefelfarbungen liaufig auftretenden Bronzierens. (Ztschr. f. ges. Textilind. 
29. 413.) " B r a u n s .
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Wallace R. Brodę, Verunreinigende Farbstoffe im  Agalma Schwarz 10 B. des 
Handels. Vf. besehreibt eine spektrophotomctr. Methocle ,m it der er die verunrei- 
nigenden Farbstoffe im handelsiiblichen Agalmaschwarz 10 B identifizieren u. quan- 
tita tiy  bestimmen kann. (Ind. and Engin. Chem. 18. 708— 12. Washington*) B r a u NS.

Rhenania Verein Chemischer Fabriken A. G., Aachen (Erfinder: Karl Pulver- 
miiller, Mannheim-Wohlgelegen), Wiedergewinnung von Quecksitber beim Beizen von 
Haaren, 1. dad. gek., daB man die den Beizraum verlassenden, an Quecksilberdampfen 
reichen Gase einer AVaschung m it geeigneten Fil. oder einer Behandlung m it groB- 
oberflachigen Stoffen oder solchen Metallen unterwirft, die ein Amalgani zu bilden 
yermogen. — 2. gek. durch die kombinierte Anwendung der im Anspruch 1 auf- 
gefiihrten einzelncn MaBnahmen. — Z. B. kam i m an dio das Hg entlialtenden Gase 
durch ein m it akt. S i02 geftilltes Filter leiten. (D. R. P. 431 388 K I. 40a vom 22/1 1 .
1924, ausg. G/7. 1926.)" K u h l i n g .

Fernand Louis Pollain, Seine, Frankreich, Bleichen von Wolle, Seide, Jule ttsio. 
mit schicefliger Saure. Das Bleichen der Faser findet in einem geschlossenen Kreislauf 
sta tt. Das kontinuierlich durch Yerbrennen yon Schwefel erzeugte Gasgemisch m it einem 
Gehalt von etwa 10°/„ S 0 2 wird in  den oberen Teil der Blcichkammer eingeleitet u. 
im untercn Teil wieder abgesaugt, im Inneren des Bleichraumcs ist fiir eine gute Ven- 
tilation zu sorgen, dam it alle Teile des Bleichraumcs m it dem Bleichgas in Beriihrung 
kommen. (F. P. 603 253 vom 28/5. 1925, ausg. 12/4. 1926.) F r a n z .

Emile Thśodore Joseph Watremez, Haut-Bhin, Frankreich, Abkochen und 
Bleichen von pflanzlichcr Faser. Bei dem Verf. des H auptpatentes wird die Natron- 
lauge durch eine Lsg. von Natrium alum inat ersotzt. (F. P. 30 200 vom 23/10. 1924, 
ausg. 29/3. 1926. Zus. zu F. P. 59?397; C. I92G. I. 3948.) F r a n z .

Cleophas Brodriq.ue, Quebec, Kanada, Fdrben von Sand. Der Sand wird m it 
einer Mischung yon Farbstoff, Ol u. Terpentin getriinkt, getrocknet u. gerollt. Die 
Erzeugnisse dienen zum Yerzieren von Geweben, Holz, Ton, Metallen o. dgl., dio vor 
dem Aufbringen des gefiirbten Sandes m it einer Scliicht von Leim, Harz o. dgl. iiber- 
zogen werden. (A. P. 1 590 076 vom 18/1. 1924, ausg. 22/6. 1926.) K u h l i n g .

Henri Dourif, H untington, V. St. A., Mischfarbstoff. Eine Suspension von feinst 
verteiltem  Ultram arin wird m it einer Chromat- oder Bichromatlsg. gemischt u. durch 
Zusatz der Lsg. von Salzen eines oder mehrerer Erdalkalimetalle, z. B. von BaCl2 oder 
SrCl2, in der Jlischung ein Nd. von Erdalkalichromat erzeugt. (A. P. 1 587 704 vom

Compagnie Nationale de Matieres Colorantes et Manufactures de Produits 
Chimiętues du Nord Reimies, Etablissements Kuhhnann, Seine, Franla-eich, 
Reduzieren der Kilpenfarbslojfe zu ihren Leukoverbindungen. Man reduziert dio in 
einem wasserfreien organ. Lósungsm. suspendierten Kupenfarbstoffe m it H 2 in Ggw. 
von K atalysatoren, wie Ni, Co, Fe, Cu, allein oder in Mischung m it ihren niederen 
Oxyden. Man suspendiert fein pulyerisierten trockenen Indigo in  trockenem Dimethyl- 
anilin, gibt den K atalysator, auf Kieselgur niedergesehlagenes Ni, zu, erwarmt auf 
90— 100° u. leitet H 2 ein; der so erhaltene in dem Lósungsm. suspendierte Leuko- 
indigo eignet sich besonders zur H erst. der Ester. (F. P. 601 632 vom 6/11. 1924, 
ausg. 5/3. 1926.) F r a n z .

G. S. Hay, London, Bituminose Ansłrichmitlel. Eine wss. Bitumenemulsion wird 
durch Zusatz geeigneter Stoffe (Salze) oder auf anderem Wege (Erhitzen, Ausfrieren) 
in ihre Bestandteile zerlegt, dann m it einem Lósungsm. fiir das Bitumen (Naphtha, 
Petroleum, Bzn. etc.) yersetzt u. schlieBlich, eyent. nach Zusatz yon Leinol, Schellack, 
Celluloseacetat etc. so lange geriilirt, bis wieder eine Emulsion entstanden ist. (E.P. 
251 323 vom 1/1. 1925, ausg. 27/5. 1926.) Oe l k e r .

1/4. 1924, ausg. 8/ 6. 1926.) K u h l i n g .
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XII. Kautschuk; Guttapercha; Balata.
E. Geiger, tJber die Konstitution der Hochpolymeren. Aus dem V ergleicli der 

kolloiden Kondensationsprodd. von Ketcnen mit Arylisoeyanaten m it Kautschuk 
u . anderen Polymeren zielit Vf. den SchluB, dafi es sich bei den polymeren Kórpcrn 
um Y alenzchem . Verknupfung handelt, weniger u m  Asaoziation. Das Yerh. des 
Kautschuks bei Erhitzung auf hohere Temp. wird studiert u. gefunden, daB der gebildete 
Polycyclokautschuk n u r  1 Doppelbindung auf 4 Ringbildungen enthalt, Das physikal. 
u. chem. Verh. stim m t m it diesem Bcfund uberein. Der pyrogene Zerfall des K aut- 
schuks findet in zwoi Stufen s ta tt. Zuerst entstehen niedrigero KW-stoffe u. Poly
cy c lo k au tsch u k , der dann bei hóherer Erhitzung zerfallt. Dam it s te h en  die Ausbeuten 
an KW-stoffen in Einklang. Die Hydrierung des Kautschulcs bei hohcrer Temp. 
liefert ein Gemisch von Hydrokautschuk u. Hydropolycyclokautsch.uk. Auch liie r 
s p r ic h t  alles fiir eine yalenzchem. Verkniipfung von Isoprenresten. Zum SchluB 
werden die Additionsprodd. von TriphenylphospSiri an K autschuktetrabrom id be
sch rieb en . (Gummi-Ztg. 40. 2143—44. Zurich.) E y e r s .

E. Lindmayer, Das nadelformige Kautsćhukmolekul ais eine praktische Struktur- 
theorie. Vf. stellt eine neuo Theorie des Kautschukmolekuls auf, indem er annimmt, 
daB das Kautsćhukmolekul 14-mal so lang ais breit sei u. eino nadelformige Gestalt 
besitze. Die Zweiphasentheorie von H a u s e r  wird abgelehnt, weil dio iiuBere Scliale 
dureh die auBerordentlich hohe Oberflachcnspannung des Kautschuks hervorgerufen 
wird. Vf. wendet dann seine Theorie auf die wissenschaftliclien u. prakt. Forschungs- 
ergebnisse der Kautschukchemie an. Die Erscheinungen bei der Mastikation, Lsg., 
Vulkanisation, bei der physikal. Unters. u. bei der Krystallisation lassem sich dureh 
Annahme der N adelstruktur des Kautschuks erklaren. (Einzelheiten im Original.) 
(Gummi-Ztg. 40. 2261—62. Buenos Aires.) E v e r s .

M. Kroger, Die Packungsdichte des Kautschuks in  Abhdngigkeit von Aggregalion, 
Vulkanisation, Deformation und Temperatur. Folgende Ursachen yergroBern die 
Packungsdichte des Kautschuks: Aggregation, Yulkanisation, Deformation u. Temp. 
Erniedrigung. Vf. verfolgt die Anderung der Packungsdichte bei seincn Verss. dureh 
Best. der D. An einem Kautschuk-S2C12-Gel lieB sich m it ultraviolettem  Licht keine 
Beugung beobachten. (Gummi-Ztg. 40. 2319—21. Leipzig, Pliys.-chem. Inst.) E v e r s .

M. Kroger, Die clastischen Eigenschaften des Rohkautschuks in  Abhdngigkeit von 
der Packungsdichte. Die ciast. Eigenschaften des Rohkautschuks sind abhangig von 
der D., aber auch von der Temp. Die dichtere Packung dureh Temp.-Emiedrigung 
ist n icht ident. m it der dieliteren Packung, dio dureh Reaggregation hervorgerufen 
wird. Diese letztere Erscheinung sowie den Zusammenhang von Kaltevulkanisation, 
Packungsdichte u. Temp. veranschauhcht Vf. in  einem Diagramm u. diskutiert dieses. 
Ober Einzelheiten wolle man im Original nachlesen. Es gelingt so, das elast. Verh. 
des Rohkautschuks auf den Aggregationszustand u. Reaggregationsvermogen bei der 
Deformation zuruckzufiihren. Von EinfluB sind femer der W ilrmeinhalt u. Ab- 
schreckungsYorgiinge. (Gummi-Ztg. 40. 2373—76. Leipzig, Pliys.-chem. I n s t ) E v e r s .

Lothar Hock und Siegfried Bostroem, Beilrage zur Thermodynamik des Joule- 
effektes ani Pohkautschuk. 1. Mitt. Die mechanische Arbeit. (Vgl. S. 831.) Vff. wenden 
den 1. H auptsatz der Thermodynamik auf den Jouleeffekt des Kautschuks an. Sie 
finden, daB dio Hysterese eines Rolikautschukringes bei der ersten Dehnung vieł 
groBer ist ais bei der unm ittelbar darauffolgenden Dehnung. In  einer Reihe von K urven 
u. Tabellen wird diese Erscheinung quantita tiv  ausgewertet. Vff. beabsichtigcn, diese 
erhaltenen W erto ais Richtschnur fiir einen verbesserten App. zur Best. dieser Zahlen 
zu Yerwenden. (Kautschuk 1926. 130—36. GieBen.) E y e r s .

H. Ch., E in  Beitrag zur modernenEinrichtung der Misclikammern. (Gummi-Ztg. 40. 
,2380— 81.) E y e r s .
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Donald Mac Gillavry, Eine verbesserte Latex-Siebeinrichtung. Bei der neuen Vorr. 
(Zeichnung u. Abb. in der Quelle) strom t die FI. in eine besondero Kammer u. t r i t t  
dann von unten lier durch die von der Luft abgeschlossenen Siebe, die sich daher in- 
folge koagulierter kleiner Kautsehukteilchen viel weniger leieht verstopfen. (Archief 
Rubbercultuur Nederland-Indie 10. 229—31. Siloewok Sawangan.) G r o s z f e l d .

W. Jaeckel, Temperaturmessungen in  Vulkanisierkesseln. Vf. empfiehlt beim 
Vulkanisieren von Gummiwaren elektr. W iderstandstherinometer zur Kontrolle der 
Tempp. zu verwenden. (Arch. f. Warmewirtsch. 7- 196— 97. Chnrlottenburg.) N e i d .

G. Martin und W. S. Davey, Die Wirkung der Bildung kolloider Niederschlage 
wahrend der Vvlkanisation des Kautschuks au f die mechanisclien Eigenschaften. Kolloidales 
ZnS h a t die Eigenschaft Vulkanisate zu versteifcn. Seine Bildungsmogliehkeit ist ge- 
bunden an das Vorhandensein von Harzsauren u. Besclileunigern. Die Best. des ZnS 
geschieht durch Messung des 732S bei der Einw. von HC1 u. A. auf das Vulkanisat. 
Bei Ggw. von fetten Sauren ist nur ein Zusatz von 5°/0 ZnO notig, wahrend die 
Abwesenheit fetter Sauren einen Gchalt von 10% ZnO notig macht, wenn man die
selben mechan. Eigenschaften erzielen will. (Journ. Soc. Chem. Ind. 45. T. 174 
bis 17G.) E v e r s .

G. Bode, Nonnen fiir den Bezug von Flaschenscheiben und Bierschlduchen. K ritik 
an den Ausfiilirungen D it t m a r s  (Ztschr. f. angew. Ch. 39. 534; C. 1926. II . 115). 
Faktis sind in Flaschenscheiben wegen des Gummigeschmacks u. wcil sic schaum- 
zerstórend wirken, ausgeschlossen. Scheiben u. Schlduche werden rissig, wenn die 
Menge der auorgan. Fiillstoffe zu groB ist; besonders gefahrlich istK reide. D ie  Forderung 
der schwimmenden Scheiben ist eine H artę fiir den Fabrikanten. Nach den vom Vf. 
aufgestellten Normen kónnen der Mischung unbedenklich 3 0%  kolloide S i0 2 zugesetzt 
werden. Ober Farbstoffe sind keine Vorschriften gemacht. (Ztschr. f. angew. Ch. 39. 
855— 56. Berlin.) J u n g .

Werner Esch, Alterungsschutzmiltel fu r  Gummiwaren. Vf. schildert die Eigenschaft 
der Phenole, Vulkanisate vor dem Altern zu sehutzen u. erwahnt im Zusammenhang 
dam it das neueste Mittel — Age-Bite — das aus Aldol-y.-Naphthylamin besteht. 
(Gummi-Ztg. 40. 2318. Hamburg-Uhlenhorst.) E v e r s .

Felix A. Elliott, Die eleklrische Abscheidung des Kautschuks und ihre mog-
lichen induslriellen Anwendungen. Vf. besclireibt dic Methode der Elcktroplattierung 
von Gegenstanden durch die Kataphorese von Latex. Der Ersatz yon auf mechan. 
Wege hergestellten Mischungen durch den elektr. niedergeschlagenen Kautschuk 
erscheint deswegen aussichtsreich, weil man die meisten Fiillstoffe im Latex dis- 
pergieren u. m it dem K autschuk niedersehlagen kann. (Chem. Metallurg. Engincering 
33. 358—59. Rochester, N. Y.) E v e r s .

Franz Druckenmuller, Harlgummi in  der chemischen Technik. (Apparatebau 
38. 149—51.) E v e r s .

C. Frewen Jenkin, Fonngebung von Kautschuk im  Laboratorium. Vf. schildert, 
wie man im Laboratorium aus kilufliehen Gummimischungen Gegenstande formen 
u. vulkanisieren kann. ( J o u rn .  Scient. Instrum ents 3. 322.) E v e r s .

Rudolf Ditmar, Lalexviscosimeter fiir  Lalexbetriebe. Das leicht zu reinigende
Viscosimeter fiir Lalex (Hersteller: HuGO K e y l ,  Dresden) besteht aus einer oben 
erweiterten, unten verjungten zylinderfórmigen Rohre m it Marken bei 200 u. 100 ccm. 
An den verengten Teil wird m it Gummischlauch ein Auslaufróhrchen angebracht, 
in den erweiterten Teil ein m it einem Tuch iiberspannter Reifen zum Zurucklialten 
von Kautsehukkoagulaten eingelegt. (Chem.-Ztg. 50. 497— 98. Graz.) J u n g .

The Naugatuck Chemical Company, Naugatuck, Connecticut, V. St. A., Ver- 
fahren zur Regelung der Yulkanisalion von Kautschuk oder kautschukahnlichen Stoff en.
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(D. R. P. 431 038 KI. 39 b vom 13/5. 1924, ausg. 29/6. 1926. A. Prior. 25/6. 1923.
— C. 1924. II. 2705.) F r a n z .

Goodyear Tire & Rubber Company, iibert. von: Lorin B. Sebrell, Akron, 
Ohio, V. St. A., Vidkanisieren von Kautschuk. Ais Vulkanisationsbeschlcuniger ver- 
wendct man 2-Methyl-2-hy<łro-3-phenyl-5-mercapto-l,3,4-thiodiazol in An- oder Ab- 
wesenheit von Metalloxyden oder seinen Metallsalzen. (A. P. 1583 762 vom 9/2.
1924, ausg. 4/5. 1926.) F r a n z .

Goodyear Tire & Rubber Company, iibert. von: Lorin B. Sebrell, Akron, 
Ohio, V. St. A., Vulkanisieren von Kautscliuk. Ais Viilkanisationsbeschleuniger ver- 
wendet man 3-p-Tolyl-h-rmercapto-l,2,i-thiodiazol oder seine Metallsalze m it oder ohne 
Zusatz von Metalloxyden, wie ZnO. (A. P. 1 583 763 vom 9/2. 1924, ausg. 4/5. 
1926.) F r a n z .

Pierre Gabriel Edmond Albert Deshors, Haute-Vienne, Frankreich, Kautschuk- 
masse. Man vermiseht etwa 8— 10 Teile K autschuk m it 76—72 Teilen Steinkohlen- 
teer u. 16—18 Teilen Schwefel; .die Mischung dicnt zum (Jberziehen von StraCen, 
Mauern, usw. (F. P. 601 594 vom 23/7. 1925, ausg. 4/3. 1926.) F r a n z .

The Naugatuck Chemical Company, Naugatuck, Connecticut, iibert. von: 
Sidney Marsh Cadwell, Leonia, New Jersey, V. St. A., Konden-sationsproduhte aus 
Acetaldehyd und aromatischen Aminen, die ais Verzi)gerer der Zcrstorung von Kautschuk 
uńrken. Kurzes Ref. nach F. P. 599 411: C. 1926. I. 3281. Nachzutragen ist folgendes: 
Z. B. g ibt man zu einer wss. AnilinchlorhydratUg. unter Riihren u. Vermeidung einer 
Steigerung der Temp. iiber 25° (durch Zugabe von Eis) eine wss. 40—50°/oig. Lsg. 
von Acetaldehyd. Nach weiterem 1/2-std. Riihren wird durch vorsichtige Zugabe von 
NaOH die HCl teilweise neutralisiert, wobei das Acetaldehyd-Anilinkcndensations- 
prod. (yermutlich der Zus. C0H 6N : CH • CH3, der Referent!) ausfallt u. abfiltriert 
wird. Es ist ein gelbes, amorphes Pulver, F . unterhalb 130 u. oberhalb 50°, 1. in Anilin 
u. Miscliungen von A.-Bzl. teilweise 1. in A., Bzl. u. A., in 4-n. HCl m it liellrótlicher, 
in H 2S 0 4 m it rotlich brauner Farbę 1., langere Zeit unzers. haltbar, bei langerem Stehen 
an der Luft etwas an der Oberflache nachdunkelnd. Die Ausbeute betragt 95°/0 der 
Theorie. Will man das Verf. kontinuierlich gestalten, so neutralisiert man die saure 
Lsg. des Kondensationsprod. m it Anilin, wobei die Verb. ebenfalls pulverfórmig aus
fallt u. die Anilinchlorliydratlsg. in einem neuen Arbeitsgang verwendet werden kann. 
Analoge Iiondensationsprodd. erhiilt man aus CHICHO u. o-Toluidin, bezw. m-Toluidin, 
-V-Afonomethnłanilin oder 4-Amino-],3-dimethylbcnzol. (E. P. 240 407 vom 5/5. 1925, 
Auszug veroff. 18/11. 1925. A. Prior. 23/9. 1924.) S c h o t t l a n d e r .

Eastman Kodak Co., iibert. yon: Carl L. Beal und Leon W. Eberlin, Rochester, 
V. St. A., Elektrischcs N  iederschlagen organischer Stoffe aus wasserigen Emulsionen. 
Um den entstehenden 0 2 unschadlich zu machen, werden an der Anodc leicht oxydier- 
bare Motalle, wie Zn, Cd oder Mg angeordnet, z. B. indom man die Anodę selbst aus 
diesen Metallen herstellt, ihre Oberflache m it einor Mischung von Golatino u. einem 
Pulver der genannten Metalle iiberzieht oder eine kolloide wrss. Lsg. des betreffenden 
Metalles in der zu behandelnden Suspension lost. Das Verf. dient yorzugsweise zur 
Abscheidung yon Kautschuk aus seinen wss. Suspensioncn, wobei das anod. entstehende 
Mctalloxjrd ais Fiillm ittel dient, (A. P. 1589324  vom 7/5.1925, ausg. 15/6.1926.) K u.

Eastman Kodak Co., iibert. von: Samuel E. Sheppard und Carl L. Beal, 
Rochester, Elektrisches Niederschlagen organischer Stoffe. Um gleichmaBige Scliichten 
der niederzusehlagenden Stoffe, K autschuk oder Celluloseverbb. zu erhalten, werden 
die Anoden, zu denen dio Stoffe wandern, m it einem gleichmafligen Uberzug von 
Gelatine, Loim, K autschuk o. dgl. yersehen, z. B. durch Tauchen, Bespriihen o. dgl. 
der Anoden m it den Lsgg. bezw. Suspensionen dieser Stoffe. Der Zusatz liygroskop. 
Stoffe ist zweekmaBig. — Um porose Stoffe, wic Gewebe elektr. m it K autschuk zu 
impragnieren bezw. zu iiberziehen, werden sic zunachst en tfettet u. dann m it einer
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mittels organ. Saurcn oder Lsgg. saurer Salzo selwach, angesauerten Lsg. yon Leini, 
S tarkę, Dextrin o. dgl. getrankt. (A. PP. 1 589 325 vom 1/4. 1926 u. 1589 326 
vom 22/4. 1925, aiisg. 15/6. 1926.) K u h l i n g .

Eastman Kodak Co., ubert. von: Leon W. Eberlin, Carl L. Beal und Samuel
E. Sheppard, Rochester, V. St. A., Herstellung von zur elektrischen Bildung von Nieder- 
schlagen geeigneten Emulsionen von Kautsćhuk und Celluloseestern. In  einem geeigneten 
Losungsm., z. B. Bzl., Aceton, Amylacetat, CHCl3, C2H 2Cl4 u. dgl. oder melireren 
dieser Losungsmm. gel. K autsćhuk bezw. Celluloseester, gegebenonfalls Mischungen 
yon solchen Lsgg. werden m it einer verd. wss. Lsg. eines Schutzkolloids, z. B. Gummi 
arabicum u. eines Emulgierungsmittels, wie Tiirkisclirotól, Seife, Alkaliplienolat in 
der Kolloidmuhle gemischt. Der Mischung kann auch eino kolloide Lsg. von ScliwefeL 
ais Vulkanisationsmittel, sowie Farbstoffe, wie RuB u. Mittel zur Erhóhung der Ge- 
schmeidigkcit u. dgl., wie Cempher, Monochlornaphthalin, Triphenylphosphat usw. 
zugefiigt werden. Bei der elektr. Behandlung dieser Mischungen werden an den Anoden 
dichte Belage von K autsćhuk bezw. Celluloseestern abgeschieden. (A. PP. 1 589 327, 
1589 328,1 589 330,1 589 331 u . 1 589 332 v o m  7 /4 .1 9 2 5 , ausg. 15/6. 1926.) K u h l .

Eastman Kodak Co., iibert. von: Samuel E. Sheppard und Leon W. Eberlin, 
Rochester, V. St. A., Bekleiden eines Metalldrahtes mit Kautsćhuk. Der D raht wird 
mittels einer Anzalil von Fiihrungsrollen durch ein Reinigungsbad, welches ein Alkali, 
eine Saure, ein Salz oder eine Metallschmelze enthalt, iiber eine positive, rollenfórmige 
Kathode, dann durch einen Zylinder geleitet, welcher die gleichfalls zylindr. durch- 
brochene negatiye Elektrodo u. eine Kautsćhuk, Seife, Tiirkischrotól, Schwefel, Anilin- 
sulfat u. RuB enthaltende wss. Suspension enthalt. Von diesem aus gelangt er zu 
einer Trockenkammer, einer PreB- u. P lattvorr., einer zweiten Trockenkammer u. 
einem A7ulkanisationsraum. (A. P. 1 589 329 yom 20/11.1925, ausg. 15/6.1926.) K ira.

XIV. Zucker; Kohlenłiydrate; Starkę.
Jar. D&dek und Peter Tśrechov, Die Saccharose ais Saure. Jede Melassetheorie 

muB eine chem. Rk. zwischen der Saccharose u. den Nicktzuckerstoffen, insbesondere 
den Salzen, annehmen, an der die Saccharose ais Saure teilnimmt. Vff. haben deshalb 
die Einw. der NaOH u. Ca(OH)2 auf die Saccharose in wss. Lsg. verfolgt. Dabei gelang 
es denVff., durch geeignete Verss., die eingehend nach Anstellung u. Ergebnissen be- 
schrieben werden, naclizuweisen, daB die Saccharose sehr leicht ais Saure reagiert u. 
zwar unter den der Praxis entsprechenden Bedingungen ais einwertige, hóchstens 
zweiwertige Saure. Bei Anwendung dieser Ergebnisse auf die Melassetheorie ergab 
sich, daB in einer u. derselben Melasse die molare Konz. der Saccharose nahezu geuau 
m it der aquivalenten Konz. yon K ' u. Na" ubęreinstimmt. (Listy Cukrovarnickó 44. 
177; Ztschr. f. Zuckerind. d. ćechosloyak. Rep. 50. 349—55.) R u h l e .

E. Parisi und A. Corazza, Die stickstojfhaltigen Verbindungen der Biibenmelasse 
und die Veranderungen, welche der Mdassestickstoff wahrend der alkoholischen Gdrung 
erleidet. (Vgl. P a r i s i , Annali Chim. Appl. 15. 555; C. 1926. I . 2153.) Das Ausgangs- 
material entliielt 3 ,3 2 %  Gesamt-N. Hieryon lieBen sich nach N e u b e r g  ais Hg-Salz
1 ,7 5 %  N fallen, der in 0 ,2 8 %  Basen-N u. 1 ,4 7 %  Monaminosaure-N zerlegt werden 
konnte. Im  F iltra t yerbleiben 1 ,5 7 %  N  u. zwar 0 ,79%  Basen-N u. 0 ,8 3 %  N  aus anderen 
Verbb. An y^ohldefinierten Verbb. konnten isoliert werden Betain, Tyrosin, d-Isoleuciu 
u. Glutaminsaure. (Annali Chim. Appl. 16. 224— 30. Bologna.) G r i i i .ME.

H. Claassen, Die Melasse ais Rohstoff fiir  die Herstellung von Hefe nach dem 
Liiftungsverfahren. (Vgl. Ztschr. f. angew. Ch. 39. 443; C. 1926. I . 3103.) Vf. erórtert 
an H and des Schrifttums die Bedeutung der Melasse der Rubenzuckerfabriken u. 
Raffinerien ais Hefenahrstoff in  den Hefefabriken u. gelangt auf Grund von Verss. 
im Laboratorium u. im groBen Betriebe zu dem Schlusse, daB solche Melasse hin-



1926. II. H xv. G a r u n g s g e w e r b e . 1345

sichtlich Zuckergehaitcs 11. Gehaltes an assimilierbaren, N-haltigen Nahrstoffcn ein 
vollwertiger Rolistoff fiir die Herst. von Baekereihefen ist, aus dem man nach. Zusatz 
der fehlendcn P 20 5 triebkriiftige, haltbare u. weiBe Hefe in guter Ausbeute erhalt. 
(Ztsclir. Ver. Dtsch. Zuckerind. 1926. 349—68.) R u h l e .

—, Sirupe. A h o r n s i r u p  darf kóchstens 35% W. -u. 2,5% Asche enthalten. 
M e l ^ s s e n  sollen ca. 25%  W. u. hóclistens 5%  Asche enthalten. Eine Probe 
S c h l e u d e r h o n i g  enthielt 20,58% W. (im Vakuum bei 60—65°), 0,10%  Asche,
1,55% Sucrose. (Rep. Conn. Agric. Exp. S tat. 48. 455—56. Sep.) G r im m e .

L. Kayser, Zur Bestimmung des Aschengehałtes ton  Bohzucker durch Leitfahiy- 
keitsmessung. Vf. erórtert die Ausfiihrung des Verf. u. zeigt dessen Vorteile gegeniiber 
dem Sulfatverf. Die tjbereinstimmung der Ergebnisse zwisehen beiden Verff. is t bei 
den Rohzuckerarten von Fabrik zu Fabrik verschieden. Zum Teil iiberschreiten die 
method. Unterschiede nicht die Fehlergrenzen des Sułfatverf., zum Teil ist jedoch 
das Leitfahigkeitsverf. im Yergleich zum Sulfatverf. nur brauchbar, wenn Korrekturen 
berucksichtigt werden, die sich aus den durchschnittlichen method. Unterschieden 
ergeben. Zu einem letzten Teile, besonders Nachprodd., zeigen sich ganz abnormale 
method. Unterschiede, die kaum durch Korrekturen gefaBt werden konnen. In  allen 
Fallen ist es deshalb notwendig, Vergleichsverss. anzustellen. (Ztsclir. Ver. Dtsch. 
Zuckerind. 1926. 369— 80. Frankenthal.) R u h l e .

F. Kessler, San Fernando, Buenos Aires, Gewinnung ton  Zuckersaft aus Zucker- 
rohr u. dgl. Das Ausgangsmaterial wird zunachst mittels eines endlosen Transport- 
bandes durch PreBwalzen gefiihrt, danach aufgelockert, m it W. oder yerd. Zuckersaft 
besprengt, welcher mittels PreBluft, Dampf o. dgl. gleichmaBig in der M. verteilt wird, 
u. schlieBlich nochmals durch PreBwalzen liindurcligeleitet. (E. P. 250 889 vom 12/6.
1925, Auszug vcrdff. 23/6. 1926. Prior. 18/4. 1925.) Oe l k e r .

Hugo Altmann, Agram, Gewinnung ton  Starkę aus slarkehaltigen Materialien, 
Das starkehaltige Materiał wird m it der zur ublichen Vorbehandlung (Lsg. der Nielit- 
starkestoffe) verwendeten Elektrolytlsg. der Elektrolyse bei gleichzeitiger Verwendung 
von Diapliragmen unterworfen, wobei das zur Trennung der Starkę von den Nicht- 
starkestoffen erfordcrliche osmot. Druckgefalle durch Zulauf der Elektrolytlsg. aufrecht 
erhalten wird. (Oe. P. 103 349 vom 7/10. 1924, ausg. 10/5. 1926.) O e l k e r .

XV. Garungsgewerbe.
Joh. Dehnicke und W. Kilp, U ber die Verwendbarkeit ton  Beton, Zemeht und 

SchutzmittelnfiirGdrbottiche in  Brennereien. Beton u. Zement leisten auch nach H artung 
mit Lithurin garender Brennereimaischs nicht genugend W iderstand, auch Stahlbeton 
entspricht nicht ganz allen Anforderungen. Die Innenflachen von Garbottichen aus 
Mauerwerk miissen deshalb m it einem Schutzanstrich versehen werden, wozu sich 
Silolack u. Mammutpech ais geeignet erwiesen. (Ztsclir. f. Spiritusindustrie 49. 191. 
198—99.) . R u h l e .

Richard Feibelmann, Theorie und Praxis des Aktw ins. Es wird ais Desinfektions- 
mittel fiir die Bierbrauerei in  einer Reinheit von 85— 90%  von der Chemischen Fabrik 
P y rg o s  G. m. b. II. in Radebeul-Dresden in den Handel gebracht. Vf. bespricht 
an Hand des Selirifttums die Gescliiclite, Chemio u. Bakteriologie dea A klitins, seine 
Unterschiede zu andern Desinfektionsmitteln, sein Verh. gegen Bier u. Materialien 
der Bierbrauerei, das Verf. bei der Anwendung des Akthdns u. die dabei entstehenden 
Kosten u. allgemeine Fragen der Desinfektion. (Wehsclir. f . Brauerei 43. 302—06.) R u .

E. Baumgartner, Wurzezufarbung im  Sudhaus und Pfannenform. Besprechung 
der Einflusse physikal. u. chem. Art darauf, (Wchsehr. f. Brauerei 43. 299—301. 
Neisse-Neuland O.-S.) R u h l e .

VIII. 2. 88
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J. Olberg, Giinstige und riaćhteilige Faktoren und dereń Einfliisse auf die Haltbar- 
keit der Biere. Zusammenfassende Erórterung solcher Einww. von der Malzerei bis 
zum Keller. (Allg. Brauer- u. Hopfenztg. 66 . 857—58.) R u h l e .

Harald Heron, Sauerstoff ais Faktor bei der Herslellung eines gesunden Bieres. 
Zusammenfassende D arst. .der Bedeutung des 0 2 fiir die Herst. eines gesunden Bieres 
an Hand des einschlagigen Scbrifttums. (Journ. Inst. Brewing 32 . 261; Wchąehr. f. 
Brauerei 4 3 . 280—82. 294—96.) R u h l e .

Hans Eggebrecht, Ober das spezifische Gewicht des Essigs und iiber seine Bedeutung 
fu r  die Praxis der Garungsessiginduslrie. Zusammenfassende Erórterung der Be- 
ziehungen. (Dtsch. Essigind. 30 . 221—23.) R u h l e .

G. Mezzadroli, Ein automatisclier, kontinuierliclier Essigbildner m it groper Leistung. 
Yf. besehreibt an Hand dreier Abbildungen einen Weinessigbildner, der selbstandig 
ohne Unterbrechung m it groBer Leistung arbeitet. (Dtsch. Essigind. 30 . 213—15. 
223— 24.) R u h l e .

Viktor Bermana, Ober die Farbbestimmung im  Malz. Zusammenfassende E r
órterung gelegentlich eines Vortrages des analyt. Verf. der Farbenbest. der Wiirzen 
nach OSTWALD ais Grundlage fiir die technolog. Betrachtung. (Ztschr. f. ges. Brau- 
wesen 4 9 . 97—100.) • R u h l e .

Fr. Mestan, Die Farbmcsser nach der Ostwaldschen Theorie. Zusammenfassende 
Erórterung gclcgentlich eines Vortrages. Die Einfiihrung des physikal. einwandfreien 
Verf. der Farbenbest. nach OSTWALD bedeutet einen groBen, Erfolg yersprechenden 
Fortschritt auf dem Wege der Best. der Wiirzefarben. (Ztschr. f. ges. Brauwesen 49 . 
100—04. Brlinn.) R u h l e .

Lucków, Ober die Bestimmung des Alkoholgehaltes m it dem Destillierapparat. (Vgl. 
S. 669.) Man titrie rt zweimal je 100 ccm Essig m it NaOH u. Phenolphthalein, ver- 
einigt die neutralen Fil., dest. 100 ccm ab, g ibt zum D estillat 100 ccm W. u. spindelt 
den Gehalt an A. darin. (Dtsch. Essigind. 30 . 215.) R u h l e .

G. Bonifazi, Die Bestimmung der Milchsaure im  Wein. (Ann. Chim. analyt. appl. 
[2] 8 . 193—96. — C. 1 9 2 6 . I. 3365.) Ju n g .

XVI. Nahrungsmittel; GenuRmittel; Futterm ittel.
Ad. Steinruck, Die Chemie der Nahrungs- und Genupmittel in  den Jahren 1922 

bis 1925. (Chem.-Ztg. 5 0 . 290—91. 314— 17. 350—52. 359—61. 476—78. 526—28. 
546—48. 554—56.) J u n g .

D. Marotta und F. di Stefano, Das Bleichen von Melil. Zum Bleichen von Melil 
wird neuerdings unter der Bezeichnung „Novadelox“ eine Mischung von 75%  Ca-Phos- 
phat u. 25°/0 Benzoylperosyd empfohlen. Lctzteres ist der wirksame Bestandtcil. 
Dic Bleichung ist sehr gut u. gelit schnell vor sich, indem der Carotingehalt des Mehles 
oxydiert wird. Dabei scheint das Benzoylperoxyd weitgeliend zers. zu werden, da es 
n icht gelang, dic Bcnzoesaure m it den scharfsten Rkk. nachzuweisen, d. h. bei Ver- 
wendung der vorgeschriebenen Mcnge Peroxyd. (Annali Chim. Appl. 1 6 . 191—200. 
Rom.) G r im m e .

Fred W. Tanner und H. G. Harding, Thermophile Bakterien aus Milch. In 
allen Proben von Milch nach Verlassen des Stalles wurden, wenn auch nicht zahlreich, 
thermophile Bakterien gefunden, vielfach auch schon nach Verlasśen des Euters, was 
aber einer Luftinfektion zugeschrieben werden kann. Unters. von 73 aus Milch isolierten 
K ulturen derartiger Bakterien zeigte sie samtlich beweglich, grampositiv, sporenbildcnd, 
von gutem W achstum bei Pasteurisicrungstempp. Einige waren streng thermophil, 
andere wuchsen auch bei 37° u. einige selbst bei 20°. Die meisten waren fakultativ 
anaerob, vicle strenge Aerobier. Die meisten verdauten Starkę, erzeugten aus Dextrose 
u. Saccharose Saure ohne Gas, n icht aber aus Laetose. Die Einw. auf Milch fuhrtc 
meist nach vielen Tagen zu Gerinnselbildung u. schwacher Alkalinitat, doch blieben
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viele K ulturen ohne Einw. auf Lackmusmilch. In  der W iderstandsfahigkeit von auf 
Agar bei 55° gebildeten Sporen gegen Erhitzen in neutraler Salzlsg. auf 100—103° 
ergaben sich weite Schwankungen, die Sporen einer atreng thermophilen Form iiber- 
standen dieso Behandlung > 6  Stdn. Die thermophilen Bakterien schoinen die B. 
nadelspitzformiger Kolonien auf P latten  aus pasteuriaierter Milch m it zu yeranlassen. 
(Zentralblatt f. Bakter. u. Parasitenk. Abt. I I .  67. 330— 47. Urbana, Univ. of 
Illin.) S p i e g e l .

Eberłtard Henninger, Uber die Bakter icidie der Milch. Verss. m it E insaat ver- 
schiedener pathogener Baktorienarten, wie sie N ic k l  (Arch. f. Hyg. 89. 355; C. 1921.
I. 513) zur Unters. der Alexine im Blutserum benutzte, ergaben folgendes: Die frische 
rohe Milch h a t baktericide Eigensehaften, die aber bei Proben verschiedener Herkunft 
schwanken u. im giinstigsten Falle n icht ausreichen, um eine E insaat yon 300 Keimen 
pro ccm restlos zu yernichten. Spatestens nach 48 Stdn. lilfit sich zunehmende Ver- 
mehrung einzelner am Lcben gebliebener Keime nachweisen. Bestimmte Bakterien- 
stammc kommen in roher u. in gekochter Milch innerhalb der ersten Stdn. nach E in
saat nicht so rasch zur Vermehrung wie in Milch m it Bouillonzusatz oder in reiner 
Bouillon; doch is t dieser Faktor fiir die Bakterieidie der Bohmilch nicht von entschei- 
dender Bedeutung. Diese ist unabhangig von etwaiger Vermehrung hineingelangter 
saprophyt. Keime. Sie entspricht nach allcn Merkmalen der Wrkg. yon Alexinen u. 
Leukinen. (Arch. f. Hyg. 97. 183—94. Miinchen, Univ.) S p i e g e l .

L. Bretigniere, Mitleilung iiber die Ensilage ton  Griinfutter in  England. Sammel- 
bcricht iiber das Wesen der Ensilage, die verschiedenen Methodcn u. App. sowie iiber 
die Verfiitterung von Silofutter. (Analcs Asoc. Quim. Argentina 43. 65—84. 
Grignon.) G r im m e .

Dahniro Corti, Milteilung uber den gldnzend gemcichlen (gerosteten) Kaffee. Schnell- 
mełhode zur Bestimmung des zugefiigten Zuckers. Der nach erstem Rosten m it kara- 
melisiertem Zucker zusammengebrachte Kaffee wird zu 5 g m it 5 ccm PAe. behandelt, 
nach Trocknen 3—4-mal m it sd. W. ausgezogen, die Lsg. m it 5 ccm A. von 90° yersetzt, 
m it 10 ccm Bleiessig gefallt u. nach Zusatz von 10%ig. N a2S 0 4-Lsg., bis kein Nd. mehr 
entsteht, durch ein Faltenfilter filtriert, auf ein bestimmtes Vol. (z. B. 250 ccm bei 
ca. 10°/o Zuckergehalt) aufgefiillt. Dann wird m it HC1 inyertiert u. der Invertzuckcr- 
gehalt m it Fehlingscher Lsg. bestimm t. Besondere Verss. stellten den Verlust an Zucker 
beim Karamelisieren fest. Aus den gefundenen W erten fiir Inyertzucker wird dann m it 
Hilfe einer auf Grund yon Verss. u. Interpolation aufgestellten Korrekturtabelle der 
dem ursprunglich yorhandenen Bohrzucker entsprechende Inyertzucker u. daraus 
jener berechnet. (Anales Asoc. (Juim. Argentina 14. 62—74. Santa Fe.) S p i e g e l .

Franęois Bilion, Frankreich, (Scine), Koiiservieren von faulnisfahigen animalischen 
und 'pflanzlichen Stoffen. Man yerwendet zur Konseryierung eine Mischung yonMilch- 
saure m it Senfól oder einer anderen Allylverb. (F. P. 606 253 vom 20/2. 1925, ausg. 
10/6. 1926.) Oe l k e r .

Northwestern. Yeast Company, Chicago, iibert. yon: Charles B. Hill, Glencoe, 
und Maurice H. Givens, Evanston, 111., V. St. A., Nahrmittel. Man laBt Hefe auf 
einem Nahrmedium wachsen, welches durch Vermaischon yon Getreidemehl m it Malz- 
mehl hergestellt ist, gibt Milch hinzu u. trocknet dann dio M. bei einer zur Abtotung 
der Hefe geniigenden Temp. (A. P. 1 589 853 vom 14/1,1925, ausg. 22/6. 1926.) O e l k .

Miihlenchemie G. m. b. H., Frankfurt a. M., Erhohung der Backfahigkeił von 
Mehlen, dad. gek., daB einem Mehl oder Teig eine Verb. der Perborsaurc allein oder 
in Mischung m it anderen Substanzen zugesetzt wird. — Es wird eine wesentliche Ver- 
groBerung der Gebacke u. eine Yerfeinerung der Porenbildung der Krume erreicht. 
(D. R. P. 431 749 KI. 2c vom 22/1. 1924, ausg. 17/7. 1926.) O e l k e r .

88*
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Josua Oertli, Charlottcnburg, Darren von Getreide. Das Verf., bei welchem das 
Getreide dureh Doppelkammern m it schneckenfórmigcn Fulirungcn fortlaufend gefulirt 
wird, ist dad. gek., daB das Trocknen naeh dem Gegenstromprinzip erfolgt, indem das 
Heizmittel die Schneckenziige der Kammern in entgegengesetzten Sinne vom Trockcn- 
gut durchstrómt. — Es wird eine yollstiindige Trocknung des Getreides im ununter- 
biochenen Betriebo erreicht. (D. R. P. 426 561 KI. 82a vom 2/6. 1923, ausg. 1/7. 
1926.) O e l k e r .

Max Wilcke, Hamburg, Trockendarre fiir Getreide, dad. gek., daB auf einem Ge- 
stell ein Siebboden zur Aufnahme des Troekengutes naeh einer Seite ldppbar gelagerfc 
u. von unten beheizbar angeordnet ist, wobei unterhalb des Siebbodens eine gewólbte 
Decke zur Ableitung des fertigen Gutes u. oberhalb des Siebbodens eine fahrbaro Wende- 
vorr. yorgesehon ist. (D. R. P. 431563 KI. 82a vom 13/1. 1923, ausg. 12/7. 
1926.) Oe l k e r .

Thermokept Corporation, New York, ubert. von : Walter W. Willison, Brooklyn, 
N. Y., Einmachen yon lieis. Man wascht u. koeht den Reis in  angesauertem W., bis 
er so sta rk  wio moglich gcąuollen ist, tauch t ihn hierauf in eine Kochsalzlsg., entfernt 
den tlberschuB desselben, bringt das Prod. in geeignete GefaBe, yerschlieBt diese im 
Vakuum u. sterilisiert dio GefaBe. (A. P. 1589 672 vom 6/9. 1924, ausg. 22/6.
1926.) O e l k e r .

Francis D. Collins, San Francisco, ubert. von: Augustę Gay, San Francisco, 
und James W. Booth, Piedmont, Calif., Konservieren von frischen Friichten. Dio 
zunachst entwiisserten Fruclite, wie Birnon, Apfel, Aprikosen usw. werden zerschnitten 
u. dann wiederholt gemahlen, worauf die erhaltene M. in  beliebige Formen geprefit 
wird. (A. P. 1586 893 vom 3/10. 1924, ausg. 1/ 6. 1926.) O e l k e r .

John A. Wesmer, Chicago, Ndhrmittel aus Cerealien. Um das Ranzigwerden yon 
H afem ahrm itteln  o. dgl. zu verhiiten, werden die nicht enthiilsten Getreidekorner ge- 
"kochfc u. dio darin enthaltenen Sauren genau neutralisiert, worauf man die Kórner 
trocknet u. sie enthulst. (A. P. 1 586 869 vom 24/3. 1924, ausg. 1 / 6. 1926.) O e l k e r .

P. Kaiser, Dresden, Herstellung von Schokolade. Die Kakaobohnen werden nach- 
einander mittols geeignet-cr Maschinen sortiert, gerostet, geschiilt, gebrochen u. gereinigt, 
danaeh m it Zucker u. anderen Geschmacksstoffen (Nussen etc.) gemischt, gewalzt u. 
gemahlen. Die M. wird dann einem weiteren VerfeinerungsprozeB unterworfen u. schlieB- 
lich zu Tafeln o. dgl. geformt. (E. P. 250 951 vom 14/4. 1926, Auszug veróff. 30/6.
1926. Prior. 14/4. 1925.) O e l k e r .

Alexander Łowy, Pittsburgh, Pa., Herstellung und Konservierung von Kakao- 
produkten. Zu einer Mischung von Sirup, Kakao u. Milch gibt man eine verd. Lsg. 
von H 20 2 bei so niedriger Temp., daB eine Zers. des H 20 2nieht o intritt (25— 30°), yerd. 
dio Mischung event. noch weiter m it W. u. fiillt sie in geeignete GefaBe. (A. P. 1 587 485 
vom 28/10. 1925, ansg. 1/6. 1926.) Oe l k e r .

San-A-Ham Company, F ort Wayne, Indiana, ubert. von: Aloysius E. Magers,
Denver, Colorado, Herstellung von Fleischprodukten. Gekochtes u. danach sogleich zer- 
kleinertes Fleisch wird in der H itze m it gekochten u. zerkleinerten leimhaltigen Gewebe- 
teilen yermischt. (A. P. 1 590 306 vom 29/1. 1926, ausg. 29/6. 1926.) OELKER.

Theodore C. Manchester, Kent, Washington, Beliandlung von Milch. Zur Er- 
haltung des Vitamingehaltes der Milch beim Konseryieren entzieht man ihr u. den sie 
enthaltenden Behaltem  die Luft, fiihrt dann ein indifferentes, nicht osydierendes Gas 
in die Behalter ein u. unterwirft sie dem PasteurisierprozeB. (A. P. 1 589 192 vom 
16/3. 1922, ausg. 15/6. 1926.) O e l k e r .

Jean Seipel, Kansas City, Miss., iibert. von: Herbert Jakob Hof, Aschaffenburg, 
Deutschland, Apparat zur Herstellung von Yoghurt und ahnlichen Bakleri&nkidturen. 
Der App. bestelit aus einem um seine horizontale Achse drehbaren schalenformigen 
Behalter fiir die m it den Bakterien geimpfte JNIilch u. einer dariiber angeordneten, den
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Behalter cliclit abscliliefienden Haubo, welche m it Kleie gefiillt u. von dera Behalter 
durch ein Drahtnetz getrennt ist. Der Behalter ist ferner m it einer Vakuum- u. einer 
Dampfleitung verbunden. — Nach dem Evakuieren des Behiilters wird dieser um 180° 
gedreht, das Vakuum abgestellt u. die Milch dann durch Dampfdruck gezwungen, 
in die m it Kleie gefullte Haube einzutreten. — Nachdem die Kleie geniigend Milch ab- 
sorbiert hat, wird erstere getrocknct u. gepulyert oder zu Tabletten komprimiert. 
(A. P. 1 589 693 vom 29/1. 1925, ausg. 22/6. 1926.) Oe l k e r .

Joseph Daniel, Frankreich (Seine), Herstćllung eines Produkles in  Pufoer-, Pasten- 
oder Tableltenform fiir die Eiskrembereilwng. Eine Mischung von 69,5 g Zucker, 22 g 
Milchpulver, 5 g Gelatine o. dgl., 2,5 g F e tt u. 1 g eines Aromastoffes wird m it Hilfo 
eines geeigneten App. in die gewiinschte Form gebraeht. (F. P. 606 570 vom 24/2.
1925, ausg. 16/6. 1926.) Oe l k e r .

Hamburger & Co. G .m .b .H ., Fulnek, iibert. von: Hugo Liebers, Fulnek,
Tschechoslow., Iierstellung von Kasę mit gesteigertem Vitamingehalt. Man verknetet den 
halbreifen Kase bei einer Temp. von 60—70° m it Hefe (20—50°/o) zu einer homogenen 
M. u. verpackt diese unter sterilen Bcdingungen. (A. P. 1 590 837 vom 9/4. 1924, 
ausg. 29/6. 1926. D. Prior. 21/12. 1923.) Oe l k e r .

XVII. Fette; W achse; Seifen; W aschm ittel.
Louis C. Whiton, Olextraklion in  Theorie und Prazis. Es ist zweckmaBiger, 

mehrere kleine Destillatoren s ta tt eines groBen zu betreiben. Infolge der kiirzeren 
Erhitzungsdauer wird die O ląualitat n icht sehr bceintrachtigt. Entleeren der Extrak- 
teure von H and sclilieBt die durch Riihrwerk móglicherweise bedingte Explosionsgefahr 
aus u. dauert kaum langer. ErfahrungsgemaB sind E xtrakteure m it hochstens 6000 Pfd. 
Nutzinhalt am geeignetsten. Kontinuierliche Extraktion diirfte sich ais unrentabel 
erweisen. E xtraktionsm ittel: Bzn., das zwisehen 60 u. 80° sd. Abbildung eines prakt. 
wohlbewahrten App. (Ind. and Engin. Chem. 18. 605—06. New York (N. Y.). 101 
Park Ave.) H e l l e r .

I. Davidsohn, Die Fettlidrturuj. Kennzeichnung ihres Wesens, der drei prakt. 
angewendeten Verff. Eigenschaften gehiirteter Ole u. Nachweis. (Allg. Ol- u. Fett-Ztg. 
23. 307—08. 325— 26. 336—38.) H e l l e r .

Otto Merz, Uber das triibe Trocknen von chinesischem Iiolzol. Nach Schilderung 
der verschiedenen Verff. der Vorbehandlung von Holzol u. der beim triiben Trocknen 
desselben auftretenden Erscheinungen wie Runzelbildung, klaro u. triibe Eisblumen- 
bildung u. Netzbildung berichtet Vf. iiber zahlreiche eigenc Verss. uber diese E r
scheinungen. E r findet, daB der Troekenvorgang durch L icht beschleunigt wird. Dio 
iiltrayioletten Strahlen verursachen nicht die Eisblumenbildung, sondern dio Warme- 
strahlen, dio ihrer Q ualitat nach ident. sind. Der Trockenvorgang kann daher aueh 
durch Wiirmezufuhr bei Abwesenheit von Licht beschleunigt werden. (Farbę u. Lack
1926 . 332—33. 343—44.) B r a u n s .

Torsten Hasselstroem, Die Fettsduren im  Tallbl. Vf. untersucht 4 Fraktionen
von raffiniertem Kiefernól (Tallól) auf ihren Gehalt an Fettsauren u. ist zu folgendem 
vorlaufigen Ergebnis gelangt. Diese bestehen hauptsachlich aus Olsdure neben wenig 
Palmitin- u. Linolensdure u. einer unbedeutenden Menge einer ungesatt. Saure. Weiter 
findet er eine geringe Menge einer festen Saure, die wahrscheinlich m it der von Sa n d - 
QWIs t  im Kiefernól gefundenen hochmolekularen Laktonsaure ident. ist. Auch glaubt 
Vf. eine geringe Menge Leinolsaure gefunden zu haben. Da Olsaure beim Schmelzen 
mit NaOH quantita tiv  in Palmitinsaure iibergeht, h a lt Vf. es fiir móglich, daB letztero 
im Kiefernól ein sekundares Prod. ist. (Paper Trade Journ. 83. No. 2. 60—64.) B r .

R. Krings, Neue Vorrichtungen zur Erhaltung dauernd sauberer Kernseifenkessel 
(Kesselbóden) und dadurch erreichte ununterbrocJiene Benutzungsmoglichkeil der Kessel
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und dauemd saubere und helle Leimkcrne. Auf dem Kesselboden streifen durch Wellen- 
iibertragung bewegte Stahlbiirsten. (Seifensieder-Ztg. 53. 486—88. Berlin.) H e l l e r .

C. H. Keutgen, Uber Fetlsauredestillationsanlagen. Ausfuhrliche Beschreibung 
neuzeitiger Anlagen, nebst Erfahrungen aus der Praxis des Vf.s Die Bebeizung yon 
Blase u. tlberhitzer sollten unabhangig yoneinander sein. Fredcrkingapp. brauohen 
mehr Kohlc u. sind teilweise starkem  VerschleiB u. dam it baldiger .Unbrauehbarkeit 
ausgesetzt, schlieBen aber jede Feucrsgefahr aus. Ideał ist die Olfeuerung. Vakuum- 
destst. verdiencn den Vorzug. Luftkuhlung wird yerworfen. A l ais Baustoff ist 
mancłimal noch unerklarten Iiorrosionen unterworfen, wird aber durchweg (mit 
Ausnahme der Blase) empfohlen. Mit Kolonnenapp. h a t Vf. schlechte Erfahrungen 
gemacht. — Kurze Obersicht iiber die Betriebsfiihrung. (Seifensieder-Ztg. 53. 382—83. 
399—401. 416— 17. 436—37. 452. 470—72. 488—89.) H e l l e r .

Stiepel, Uber einen newin Enlstearinisierungsapparat, insbesondere fiir  Zwecke der 
Oleinfabrikation. Kontinuierlich arbeitender App. m it groBer, intcnsiy wirkender 
Kuhlfliiche, der yon F r ie d r ic h  H e c k m a n n , Berlin-SO., BriickenstraBe 6b, gebaut 
wird. (Ztschr. Dtsch. Ol- u. Fettind. 46. 419.) H e l l e r .

G. A., Seifenpulverfabrikalion. Einige prakt. Winkę. (Seifensieder-Ztg. 53.
468— 69.) H e l l e r .

—, Burmól und Perborut. Es werden die Eigenschaften des Na-Perborałs u. des 
Burmols, einer Verb. der hydroschwefligen Saure, u. ihre Verwendung in der Wascherei 
beschrieben. (Rev. gen. des Matióres colorantes etc. 1926. 25—26.) B r a u n s .

H. P. Kaufmann, Die Rliodanometrie von Fetlen und Fettgemischen. In  Fort-
setzung fruherer Verss. (vgl. Arch. der Pharm. u. Ber. der Pliarm. Ges. 263. 675; 
C. 1926. I. 2021) stimmten bei Kakaóbutter bromometr. (b) u. rhodanometr. (r) Jod- 
zahl iiberein (37,6); ebenso bei Cocosnufiol (9,4); bei M ohnol: b 133,6, r 78,7; bei 
5 ^4ra<7«só7proben: b 87—89, r 68,1—78,5; bei 3 Sesamó/proben: b 107— 109, r 75,7 
bis 77,0. Fiir Gemische von 2 Fetten m it einem indifferenten Fremdstoff oder mit 
einem dritten F e tt liefert r neben b ein weiteres Kennmerkmal, m it dessen Hilfe die 
Analyse z. B. der Gemische Palmitinsaure-Arachisól-Kakaobutter oder CocosnuBol- 
Sesamól-Kakaobutter oder Mohnol-Arachisol-CocosnuBól bei Kenntnis der betreffenden 
Kennzahlen der einzelnen Bestandteile (nach der Misehungsregel) gelang. (Ztschr. 
f. Unters. d. Lebensmittel 51. 15— 27. Jena, Uniy.) G r o s z f e l d .

F. Canzoneri, Uber ein neues Reagens au f Sulfurole. Vf. h a t dio Methode von 
S a c c a r d i  (Giorn. di Chim. ind. ed appl. 8 . 11; C. 1926. I. 3290) zum Nachweis von 
Sulfurolen durch Pb-Seife nachgepriift u. gefunden, daB sie bei frischen Olen, welclie 
CS2 f r  e i enthalten, nicht ein tritt, sondern erst nach gewisser Alterung. (Annali Chim.

W. Isrnailski, Malerialien zur Methodik der Seifenanalyse. I . Eine genaue Best. 
des freien Alkalis in der Seife ist unmoglieh, weswegen bei der Analyse ein konventionelles 
Verf. benutzt werden muB. Ais solehes leistet die besten Dienste die alte Titration 
m ittels HCl nach der Fallung der Fettsauren m it BaCl2. (Journ. f. chem. Ind. [russ.]

Rudolf Dittrich, Zur Bestimmung der Schaumzahl. Um die Schwierigkeiten bei 
der Benutzung des App. von S t i e p e l  auszuschalten, bedient sich Vf. eines im Original 
abgebildeten e in fach en  App. Dieser besteht im W 'esentlichen aus dem GefaB eines 
Schuttcltrichters m it in dieses iibergehendem graduierten, unten geschlossenen Rohr- 
ansatz. Abmessung des Vol. Seifenlsg. erfolgt im App. selbst, der, in ein Wasserbad 
eingehangt, Bestst. bei erhohter Temp. erlaubt. (Ztschr. Dtsch. Ol- u. Fettind. 46. 
401—02. Aussig a. E ., G e o r g  S c h ic h t  A.-G.) H e l l e r .

—, Zur Bestimmung des Triibungspunktes von Seifenlósungen. GRUN hat die 
Zugrundelegung des Fettsauregehaltes der Lsgg. unabhangig von B r a u n  vor- 
genommen. (Ztschr. Dtsch. Ol- u. Fettind. 46. 404.) H e l l e r .

Appl. 16. 217—19. Bari.) G r im m e .

2. 639—44.) B ik e r m a n .
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Comamala y Ginebreda, Spanien, Wiedergewinnuiuj von fliichtigen, zur Fellezłrak- 
tion ver wendet en Losungsmilteln, insbesondere Trićhlorathylen. Die Extraktionsriick- 
stande werden m it Wasserdampf behandelt, welclier un ter Anwendung eines Vakuums 
erzeugt ist u. m ithin eine niedrige Temp. besitzt. (F. P. 606 258 vom 9/8. 1924, ausg. 
10/6. 1926.) Oe l k e r .

Cocoa Products Company of America, Inc., Long Island City, N. Y., iibert. von: 
Frank Curtis Gephart, New York, Baffinieren von O lenund Fetlen. Man erhitzt die 
Ole oder F ette  m it Weidenholzkolile u. Infusorienerde auf eine Temp. von 160— 212° F. 
(A. P. 1 588 405 vom 11/5. 1923, ausg. 15/6. 1926.) O e l k e r .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Herstellung 
haltbarer Emulsionen. (D. R. P. 429 445 KI. 23e vom 5/8. 1924, ausg. 27/5. 1926. 
Zus. zu D.R.P, 397396; C. 1924. II. 1236. — C. 1926. I. 1733.) ■ O e l k e r .

V. R. Kokatnur, New York, Verseifung von Glyceriden und anderen Estern. Die 
Verseifung, welche durch Sauren, Alkalien, nach dem Twitchellyerf. oder durcli andero 
Mittol erfolgen kann, erfolgt in  Ggw. eines Verdiinnungsmittels, welchcs Glycerin oder 
andere Alkohole nicht lóst, wohl dagegen die Glyceride oder sonstigen Ester, u. das einen 
derartig niedrigen K p. hat, daB es m it dem betreffenden Alkohol bei einor Temp. ab- 
destilliert werden kann, welche fiir die iibrigen Prodd. unschadlich ist. — Ais Verdun- 
nungsm ittel kommt z. B. Petroleum in Betracht. (E. P. 251 290 vom 23/4. 1926, 
Auszug veroff. 7/7. 1926. Prior. 23/4. 1925.) O e l k e r .

A. Riebeck’sclie Montanwerke Akt.-Ges., Halle a. S., Darstellung fettsaureartiger 
Kórper nach P at. 361734, dad. gelc., daB das bei Natronsulfatverf. entstehende fl. Harz, 
z. B. Tallol, nur so lange der Einw. von H a unterworfen wird, bis es geruehlos geworden 
ist. — Das erhaltene Prod. ist fl. u. kann z. B. in der Textilindustrie ais Ersatz fiir 
Olein Verwendung finden. (D .R .P . 429 272 KI. 12o vom 22/10.1921, ausg. 31/5.1926. 
Zus. zu D.R.P. 361734; C. 1923. II. 270 [Meilach Melamid].) O e l k e r .

Raymond Vidal, Frankreich (Seine), Herstellung von Aikaliverbindungen der Fett- 
sduren. Zu dem Ref. nach E . P . 223601 (C. 1926. I. 2412) ist nachzutragen: An Stelle 
von Hypochloriten u. Acetaldehyd konnen auch andere Aldehyde oder Ketone oder 
auch beide Korper zusammen in Verb. m it Hypochloriten bei der Herst. der Seifen 
yerwendet werden. (F. P. 584 738 vom 19/10. 1923, ausg. 12/2. 1925.) Oe l k e r .

Raymond Vidal, Frankreich, Fettsduren und ihre Alkalwerbindwigen. Man ver- 
seift Ole u. F ette  fraktioniert in Ggw. von Alkalihypochloriten. (F. P. 29 825 vom 
18/11. 1924, ausg. 9/11. 1925. Zus. zu F.P. 584738; vorst. Ref.) K a u s c h .

S. H. Simpson, Camphillfield, K irn, Argylshire, Engl., Iteinigungsmiltel, welclies 
durch Vermischen von 12 Gallonen W., 15 Pfund aus Baumwollsaatol hcrgestellter 
Seife, 1,5 Pfund N aphtha, 1,5 Pfund Borax, 0,880 Pfund NH 3 u. 3 Pfund Na2C 03 her- 
gestellt wird. (E. P. 251 395 vom 13/3. 1925, ausg. 27/5. 1926.) Oe l k e r .

Chemische Werke Herkules G. m. b. H., Staufen i. Br. (Erfinder: Victor 
Scholz, Jauer i. Schles.), Herstellung von TYasch- und Bleichmitteln, dad. gek., daB 
die Peroxyde oder Ozonide der ungesatt. organ. Sauren yon der A rt der ungesatt. 
Harzsauren u. der ungesatt. Fettsauren oder der natiirlichen oder kiinstlicken Ester 
n. dgl. dieser Sauren m it Alkalien oder Alkalien abspaltenden Stoffen u. gegebenen- 
falls geeigneten Zusatzstoffen, wie Ammoniumsalzen gemisclit werden. — 2. daB ais 
Sauerstoff abspaltende Stoffe die bestandigen Peroxydpolymerisate yon natiirlichen 
oder kiinstliehen Estern u. dgl. Verbb. der ungesatt. organ. F ett- oder Harzsauren 
verwendet werden. — 3. daB ais Alkali abspaltende Stoffe anorgan. Peroxyde u. Per- 
borate yerwendet werden. — Bei der Einw. yon Alkalisuperoxyd  auf Leinolperozyd- 
polymerisat (Linoxyn) u. Soda erhalt man unter Abgabe yon Sauerstoff eine Leinol- 
seife, man kann hiernach W aschmittel m it 10— 20°/0 aktiyen Sauerstoff herstellen. 
(D. R. P. 429855 KI. 8 i vom 23/9. 1922, ausg. 3/6. 1926.) F r a n z .
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XVIII. Faser- und Spinnstoffe; Papier; Cellulose;
Kunststoffe.

—, Die Bedeutung der Seife in  der Textilindustrie. Die Verwendung der Seifo 
beim Fiirben, Walken u. Fertigmachen wird besprochen. (Ztschr. f. ges. Textilind. 29. 
188— 90.) Su v e r n .

Hugo Kauifmann, Die Einwirkung des Lichts auf Baumwolle. Bei der Einw'. 
von Lichtstrahlen einer Quecksilberquarzlampe ohne u. unter Zwischenschalten von 
Glasplatten auf Baumwolle findet Vf., daB nm' die ultravioIetten Strahlen dic Baum
wolle schadigen. Dabei bildet sich sogcnannte Pliotocellulose, die diesclbe Zus. wie die 
.Cellulose hat. Ausblicke fiir die Rasenbleiche u. den Schutz der Faser gegen Licht- 
wrkg. (Melliands Textilber. 7. 617— 18.) . . .  B r a u n s .

Donald B. Anderson, Die Struktur und Bildung der Bastfaser im  Fłachs. Yf. gibt 
eine Erklarung fur die Entstehung der Bastfaser im Flaclis, die etwa in folgenden 
Stufen verlauft: Celluloselamellen, die sich zunachst im gelatinósen Zustand befinden 
u. nicht m it der Zellmembran zusammenhiingen, lagern sich period, auf dieser ab, 
ohne m it ihr verkittet zu werden. Sie bestehen aus spiralfónnig gewundcnen, krystal- 
linen Fibrillen, dereń Drehungssinn innerhalb ein u. derselben Lamelle der gleiche, 
aber von Lamelle zu Lamelle verschieden ist. Dies legt den Gedanken nahe, dal3 man 
in den aufeinanderfolgenden Lamellen isomerc Modifikationen der Cellulose zu er- 
blicken hat. (Science 64. 64—65. Ohio State, Univ.) B r a u n s .

Robert M. Boehm, Bleichen von Ilolzzellsloff. Vf. besehreibt die Vortcile des 
BA TSCH -Bleiclisystem s gegeniiber dem kontinuierlichen Verf., die in folgenden Punktcn 
bestehen: es wird ein gleichmaGigerer S to ff erzielt; der Verbrauch an Bleichlauge ist 
geringer; das Verf. ist einfacher in der H andhabung u. laBt sich leicht kontrollieren. 
(Paper Trade Journ. 83. No. 2. 59. Appeton, Wis.) B r a u n s .

—, Die Oxycellulose und ihre Realctionen. Je  nach der [H‘] der Hypoćhloritlsg. 
werden 2 verschiedene Arten von Oxycellulose erhalten: Im  sauren Medium eine solche 
von hoher Cu-Zalil u. geringem Absorptionsvermógen gegeniiber Methylenblau, in 
alkal. eine solche m it umgekehrten Eigenschaften. Das Verh. der Oxycellulosen in 
Hinsicht auf diese beiden Rkk. gibt also einen besseren Anhalt fiir ihren Nachweis, 
ais nach den bisherigen Methodcn. Fiir die Praxis ergibt sich daraus, daB man bei 
der Bleiche mehr W ert auf die Erhaltung der Faser ais auf das Erzielen eines hohen 
Weifigehaltcs legen muB. (Rev. gen. des Matieres colorantes etc. 1926. 121—22.) B r.

Julius Funcke, Der Thorne-Bleicliprozefl. (Paper Trade Journ. 83. Nr. 3. 49— 52.
— C. 1926. I I .  133.) B r a u n s .

E. O eman, Aluminiumresinat bei der Tlarzleimung von Papier. Eine Literatur- 
iibersicht zeigt, daB die Ansichten iiber die Wrkg. der leimenden Stoffe sehr vcrschieden 
sind. Auch die Kolloidchemie ha t keine geniigende Erklarung geben konnen. Vf. 
untersucht deshalb das Verh. des Al-Resinates gegenuber Sauren u. dessen Veranderung 
beim Erhitzen u. findet, daB es von Sauren in freie Harzsaure gespalten wird. Die 
Erhitzung bringt eine Veranderung der Loslichkeit m it sich. W eiter wird das Verh. 
des Al-Rcsinats gegenuber Sulfitzellstoff sowohl beim Lufttrocknen wie beim Trocknen 
bei hóherer Temp. untersucht. Leimstrichproben beweisen, daB das Resinat ein leimender 
Stoff ist, jedoch von schlechterer Beschaffenheit ais das freie Harz, da ersteres grob- 
kórniger ist u. einen hohen F. hat. SchlieBlich werden die Moglichkeiten besprochen, 
die bei der Harzleimung zur B. von Al(OH)3 fiihren konnen. Letzteres scheint sich 
jedoch nicht zu bilden. (Papierfabr. 24. Verein der Zellstoff- u. Papier-Chemiker u. 
-Ingenieure. 410— 13. 451—55. Stockholm.) ■ B r a u n s .

Fritz Hoyer, Neue Wege zur Entwasserung, Aiislaugung w id Waschung von Halb- 
■stoffen. Nach Schilderung der Nachteile der bisher gehriiuchlichen Entwasserungs- 
yorrichtungen behandelt Yf. eingehend die Yorteile der Entwasscrung durch die Moser
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bach-Spiralpresse, die in einer Vereinfaclnmg des Betriebes bestehen. Von gróBtcr 
Bedeutung ist ihre Verwendung in der Strohstoffabrikation. (Papierfabr. 24. Verein 
der Zellstoff- u. Papicr-Chemiker u. -Ingcnieure. 462—64.) B r a u n s .

Hans HeB, Fortschrilte in  den Maschinen zur Herstellung von Gelluloid. Im  An- 
schluB an die Abhandlung von K i e f e r  (Kunststoffe 15. 6 ; C. 1925.1. 1825) beschreibt 
Vf. Maschinen (Knetmaschinen, Kocli-Bloekpressen, Celluloidsclmeidmaschinen u. Polier- 
pressen), die 1. c. nicht aufgefiihrt wurden. (Kunststoffe 15. 118— 19.) PFLUCKE.

F. Kiefer, Fortschrilte in  den Maschinen zur Herstellung von Cellidoid. Erwiderung 
an H e s z  (vorst. Ref.). W eitere Kochblockpressen u. Polierpressen werden besprochen. 
(Kunststoffe 16. 91—92.) P f l u c k e .

Ernst Wilke-Dorfurt, A. Simon und E. Giihring, F ergleichende Untersuchungen 
iiber Linoleum und Triolin. Die chem. u. mechan. Eigenschaften der beiden Stoffe 
wurden untcrsucht. Zur Feststellung, ob Untcrschiede hinsichtlich des Haftens der 
Sohle beim Gehen, also der guten Begehbarkeit bestehen, wurden Gleitycrss. angestellt. 
Nach ihnen h a t Linoleum eine um 10% groBere Haftfahigkeit, was m it einer gróBeren 
Sicherheit beim Gehen verbunden ist. Triolin u. Linoleum gleicher Starkę haben ziem- 
lich die gleiche Zugfestigkeit. Zur Erm ittlung der elast. Eigenschaften angestellte 
Dornbiegeproben zeigten, daB die Elastizitatsverhaltnisse in Richtung der K ettfaden 
fur Linoleum, in Richtung der SchuBfiiden fiir Triolin etwas giinstiger liegen, beide 
Stoffe haben gleiche Biegeelastizitat. Belastungen durch Stempeldruck ergaben, daB 
die E lastizitat in Richtung der Dicke bei Linoleum mehr ais 1/3 gróBer ist ais beim Triolin. 
Weiter ist der Abnutzungsgrad beim Linoleum 20%  geringer ais der von Triolin. Gegen 
Na2C 03- u. NHj-Lsgg. verhalten sich beide Stoffe gleich, durch verd. Seifenlsg. wird 
Triolin nach kurzer Zeit aufgrauht u. zeigt bei weiterer Einw. klcine warzige Erhóhungen. 
Gegen Siiuren u. NaOH-Lsg. verhaltcn sich die beiden Stoffe ziemlich gleichmaBig. 
Der offenen Flamme widersteht Triolin weniger ais Linoleum, es entwickelt dabei einen 
stickenden Rauch. Verss. iiber die Wrkg. von Warmestralilung zeigten, daB beim 
Triolin schon bei 85° Gasentwr. u. Blasenbildung e in tritt, bei 125° tr i t t  Entziindung 
u. vóllige Verbrennung unter starker Rauchentw. ein, wahrend bei Linoleum bei 280° 
schwache Blasenbildung u. geringe Rauchentw. festzustellen war, ohne daB das Linoleum 
sich entziindete oder Yerkohlte. Die bei Linoleum entstandenen Blasen lassen sich 
leicht ohne einzubrechen wieder anpressen, u. der Stoff zeigt noch seine urspriingliche 
Festigkeit. (Kunststoffe 16. 21—22. 43—49. 63— 64. 83—84. S tuttgart.) SuVERN.

W. Prager, Kork und seine Yenuendung. (Vgl. S. 134.) Kunstkork, seine Darst., 
Eigenschaften u. Yerwendung, werden bechrieben. Der erste Kunstkork wurde ver- 
suchsweise in Frankreich, dann in groBcm MaBstabe von H a g e m a n n  unter dem 
Namen Suberit hergestellt. (Seifensiedcr-Ztg. 53. 457.) H e l l e r .

Max Speter, Die Eigenelektrisierbarkeit der Seide. Seide gehort zu den eigen- 
elektrisierbaren Stoffen. Kunstseide, gewohnliche u. mercerisierte Baumwolle u. Leinen 
sind nur unter gewohnlichen Umstanden nicht idioelektrisierbar, weil die in ihnen 
enthaltene Feuchtigkeit die durch Reiben entstchende elektr. Erregung sofort zur Erde 
ableitet. Bei Seide liórt bei bestimmten Erschwerungen iiber pari die Idioelektrisier- 
barkeit auf. Sind Seidenproben nur nach Auflegen auf eine w. Unterlage durch Reiben 
elektr. erregbar, so sind sie entweder stark  erschwert oder m it Kunstseide, Baumwolle 
oder mercerisierter Baumwolle verwebt. (Ztschr. f. ges. Textilind. 29. 204—05. Wehlen, 
Sachs. Schweiz.) SuYERN.

Max Speter, Uber „idio“- und „amphoter“-elektrisierbare Stoffe. (Vgl. vorst. 
Ref.) Die idioelektrisierbaren Stoffe werden besprochen. Die „Umsetzung" oder 
„Mutierung“  der auf dem geriebenen Objekt a is Edukt auftretcnden E lektrizitatsart 
wird von der Oberflache des idioelektrisierbaren Stoffes beeinfluBt. Nitrocdluloid ist 
der einzige idioelektrisierbare Stoff, der gegeniiber allen Reibmitteln negatiY  elektrisier- 
har bleibt. Idioelektrisierbare Stoffe, die unter gleichbleibenden auBeren Yerhaltnissen
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lediglich dureli langsames oder rasehes Reiben verschiedenartig elektr. erregt werden, 
werden amphoter-elektrisierbar genannt. Ein Priifstreifen-Elektroskop ist beschrieben. 
(Kunststoffe 16. 61—62. 85—87. Welilen, Sachs. Sehweiz.) S u v e e n .

J. Centmaier, Kolbenfliissigkeitsmesser in  der Textilindustrie. Vf. bespricht die 
K onstruktion u. die Vorteile der Eckardt-Kolbenfliissigkeitsmesser. (Ztsclir. f. ges. 
Textilind. 29. 401—03.) ________ B r a u n s .

Santiago Colomer Boadas, Spanien, Impragnieren von Geweben usiv. aus Jute 
oder anderen pflanzlichen Fasern. Man impriigniert die Ju te  mit scliweren Mineral- 
olen, schweren Steinkohlen- oder Holzteerblen; das Verf. eignet sich besonders zum 
Impragnieren von <7«żesacken, die zum Verpacken von sauer reagierenden, die pflanz- 
lichc Faser angreifenden Stoffen dienen. (F. P. 603182 vom 16/9. 1925, ausg. 10/4.
1926.) F r a n z .

British Silk Research Association, W. S. Denham und W. Brash, London, 
Seidebehandlung. Die Seide wird zwecks Beseitigung ihrer minerał. Bestandteile mit 
einer Saure (H N 03) behandelt, u. zwar in einem geringen Uberschufi behandelt. Die 
Konz. der Saure darf nicht grófier ais pn =  3,8 sein. (E. P. 252 064 vom 13/2. 1925, 
ausg. 10/6. 1926.) K a u s c h .

Hudson A. De Cew, New York, Leimen von Papier. Der Harzleim u. das A12(S03)4 
werden der Papiermasse erst zugesetzt, nachdem diese die sogen. Jordanmaschine 
passiert hat. — Es soli eine bessere Leimung erzielt werden. (A. P. 1 589 947 vom 
19/9. 1925, ausg. 22/6. 1926.) Oe l k e r .

Todd Company, Inc., Rochester, N. Y., iibert. von: Wallace J. Murray, Boston, 
Mass., V. St. A., Sclndz von Dokumenten u. dgl. Man impriigniert das Papier m it einer 
Mischung aus Dehydrothioparatoluidin, /}-Naphthol u. N aN 02, welche beim Behandeln 
des Papiers mit einer Saure einen Farbstoff im Papier erzeugen. (A. P. 1 589 210 vom 
7/4. 1922, gusg. 15/6. 1926.) O e l k e r .

Jean Franęois Puttaert und Henry Francis Joseph Puttaert, San Francisko, 
Herstellung von Papiersłoff aus Reisschalen. Man kocht die Schalen unter Druek in einer 
schwachen NaOH-Lsg., entfernt die entstandene Natriumsilieatlsg. u. verarbeitet die 
M. im Hollander zu Cellulose. (A. P. 1 588 335 vom 12/2. 1920, ausg. 8/ 6. 1926.) Oe l .

Erik Ludvig Rinmann, Djursholm b. Stoekholm, Trockene Destillation von alka- 
lisierten Ablaugen der Natroncellulosefabrikation. (D. R. P. 431217 KI. 12r vom 3/6.
1924, ausg. 3/7. 1926. Schwed. Prior. 6/ 6. 1923. — C. 1924. I I .  2693.) Oe l k e r .

N. V. Hollandsche Kunstzijde-Industrie, Breda, Holland, Kunstseidc aus Vis-
cose. (D. R. P. 431 924 K I. 29b vom 8/3. 1924, ausg. 19/7. 1926. Holi. Prior. 7/3.
1923. — C. 1924. I I .  715.) K a u s c h .

I. G. Farbenindustrie A.-G., Frankfurt a. M., iibert. von: Akt.-Ges. fiir Anilin- 
Fabrikation, Treptow, Berlin, Behandlung von Celluloseabfallaugen. Es werden nicht 
hygroskop. pulverfórmige Prodd. dadurch aus den Abfallaugen hergestellt, daB man 
diese bei Tempp. iiber 100° eindampft oder sie vor dem Eindampfen auf Tempp. iiber 
100° erhitzt. (E. P. 250 956 vom 15/4. 1926, Auszug veroff. 30/6. 1926. Prior. 15/4.
1925.) O e l k e r . 

Taylor Laboratories Inc., New York, iibert. von: Edwin Taylor und Edward
F. Chandler, Brooklyn, V. St. A., Vorrichtung zur eleklrolytischen Erzeugung i-on 
Celluloseschichten. Durch eine geselilossene, in stetigein Betriebe m it einer Lsg. von 
Cellulose in ammoniakal. Kupferlsg. bescliickte Zelle lauft ein endloses, ais Anodę 
dienendes Band, auf dem sich die Cellulose niederschlagt. Alit dieser Zelle sind Raume 
yerbunden, in denen der Belag gewaschen, getrocknet, abgel., m it Amylacetat be
handelt u. kalandert wird. (A. PP. 1 590 608 vom 11/3. 1920 u. 1 590 609 vom 2/12. 
1919, ausg. 29/6. 1926.) K u h l i n g .
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Marcel Emile Paul Favresse, Seine, Frankreich, Kunstleder. Man vermisclit 
eino Lsg. von Kautschuk, Kautschukabfallen in Bzn., Naphtha, Terpentinol, mit 
mineralischen Fiillm itteln u. Farbstoffen wie Kreide, Schwerspat, Talk, Infosorien 
erde usw. u. tier. u. pflanzlielien Abfallstoffen u. vulkanisiert. Dio pflanzliclien Stoffe, 
wie Lcinen, Papier usw. werden vor dem Vermischen m it Hypocliloriten behandelt, 
gewaschen u. in eine Pastę ubergefuhrt, die tier. Abfallstoffe, Sehnen, Leder usw. 
werden naeh dem Trocknen u. Pulverisieren m it F etten  oder Olen gekocht u. die er
haltene Pastę dann m it Magnesiumcarbonat oder Schwefelzinn Yermischt. (F. P. 
6 0 3  5 1 7  vom 24/9. 1925, ausg. 17/4. 1926.) F r a n z .

XIX. Brennstoffe; T eerdestillation; Beleuchtung; Heizung.
Gustav Bodmer, Uber das Kohlensaure-Kohlenoxydgleichgeu>icht und die Reaktions- 

fdhigkeit verkokter Brennstoffe. Einleitcnd wird die wirtschaftlicho W ichtigkeit der 
Best. der Rk.-Fahigkeit verkokter Brennstoffe, das wachsende Bestreben, unabhangig 
von der verwendeten Kohle beliebig leicht oder schwer Yerbrennlichen Koks herzustellen, 
der vermutliche Wechsel der Rk.-Fahigkeit bei lióheren u. niedrigeren Tempp., das 
dureh die Ergebnisse neuerer Verss. zweifelhaft erscheinendo Vorherrsclien volligen 
Gasgleichgewichtszustandes u. die Best. des letzteren erortert. Naeh theoret. Be- 
trachtungen iiber das C 02-C0-Gleicligewieht u. einer Obersicht der friiheren Arbeiten 
zur Best. desselben, insbesondere der Nachpriifung der Yon B o u d o u a r d  erm ittelten 
W erte dureh verschiedene Forscher sowie der von ihnen benutzten Arbeitsweisen 
werden die eingehenden Versa. des Vf.s zur tatsachlichen Erm ittlung der Rk.-Fahigkeit 
von Koks bei Y ersehiedenen Tempp. u. die im Zusammenhang dam it ausgefiihrten 
Messungen der Einstellungsgesehwindigkeit des C 02-C0-Gleichgewiehtes bei weehsclnden 
Tempp. u. m it verschiedcnen Verkokungsprodd. ausfiihrlich beschrieben. (Monats- 
Bulletin Sehweiz. Ver. Gas- u. Wasserfachm. 6. 181— 86. Zurich.) W o l f f r a m .

Wilfrid Francis und Richard VernonWheeler, Harze in  Kolden. Untersuchungen 
iiber die Zusammensetzung der Kohle. (Vgl. Journ. Chem. Soc. London 1 2 7 . 2236; 
C. 1 9 2 6 . I. 961.) Vff. behandeln Vitrain aus Hampstead-Kohle m it.H 20 2 (1. c.) u. ent- 
fernen die „regenerierten" Huminstoffe von Zeit zu Zeit dureh verd. NaOH, wobei 
sich voriibergehend undeutlich Fiberzellen u. Tracheiden erkennen lassen. Naeh der 
vollkommenen Entfernung der Humine bleiben gelblich gefiirbte, liingliche (bis zu 0,02 
Zoll) Streifen iibrig, welche ais HarzeinscMusse zu deuten sind, die sich in den urspriing- 
lichen Holzgeweben befunden haben. (Journ. Chem. Soc. London 1 9 2 6 . 1410—12. 
Sheffield, Grubensicherheitslab.) . T a u b e .

Fritz Aeberhard, Einrichtung zur trockenen Koksloschung und Kokssortieranlage 
im Gaswerk Langenthal. Eingehcnde Beschreibung der Anlagc zur Trockenloschung 
des gliihenden Koks mittels direlcter W armeubertragung auf Wasser in doppelwandigem 
Kessel naeh Angaben des Gasmeisters P a u l  G y g a x , der Kokssortierung u. mechan. 
Kohlenentladung. Arbeitsweise, Betriebsergebnisse, Anlage- u. Bedienungskosten. 
(Monats-Bulletin Sehweiz. Ver| Gas- u. Wasserfachm. 6. 167—73. Langenthal.) W fr .

H. Strache, Die Steigerung des Heizwerłes von Gasen dureh Zersetzung der Teer- 
ddmpfe. Vf. bespricht die Móglichkeit, den Heizwert von Gasen dureh die Zers. von 
Teerdampfen zu erhohen, wie das fruher in groCem Mafie bei der Olcarburation von 
Wassergas geschah. Verss. in  der Praxis wie im Laboratorium ergaben aber, daB bei 
der Erzeugung von Wassergas oder Doppelgas infolge der hohen Temp. u. dureh die 
Ggw. von unzers. W.-Dampf eine fast vóllige Zers. der Teerdampfe in C 02 u. H 2 u. 
dadurch keine oder nur unerhebliche Steigerung des Heizwerts erzielt wird. Vf. sekeidet 
nun liaeh einem neuen Verf. bei der Herst. Y o n  Doppelgas aus Kohle den Teer bei 
bestimmter Temp. ohne wesentliehe Verdichtung von W. ab u. bringt ihn dann unter 
dauernder Riickfuhrung in  immer heiBere Zonen, so daB unter Yorkrackung eine 
schonende allmahliche Zerlegung der KW-stoffe u. eine Heizwertsteigerung um etwa
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400 Warmecinheiten cintritt. (Ztschr. Ver. Gaa- u. Wasserfachmanner Ost. 64. 111 
bis 16. Wien.) WoLFFRAM.

E. P. Harding und William Thordarson, Verteilung von ScJmefel in  Ólschiefer. 
Dio m it einem Ólschiefer aus De Beque (Colorado) durchgefiihrten Bestst. ergaben
1,373% Gesamtschwefel, welcher sich wie folgt vertcilt: Sulfat-S 0,865% , Sulfid-S
0,6375%, organ. S 0,649% (davon Humus-S 0,644% u. Harz-S 0,005%)- B e s t.  d e s  
G e s a m t-S :  l g  Schiefermehl mischen m it 4 g  Eschka-Mischung u. bedecken m it 
weiteren lg . Gliihen in elektr.Muffcl. Auskochen m it W., Lsg. zur Trockne verdampfcn, 
Riickstand m it HC1 abrauchcn u. in verd. HC1 gel. Fe m it NH 3 ausfallen u. im F iltra t 
S naehEsCHKA bestimmen. — B e s t. v o n  S u lf a t - S .  5 g  Schiefermehl m it 300 ccm 
3%ig. HC1 40 Stdn. bei 60° behandeln, F iltra t m it Br oxydieren, Fe(OH )3 m it NH 3 
fallen u. Fe nach Z im m e rm a n n -R e in h a rd t m it KMnO., titrieren. S ais BaSO., fallen.
— B e s t. d e s  S u lf id -S .  1 g Schiefermehl m it 80ccm verd. HNOs (1H N 03 [D. 1,42] -f- 
3W.) 72 Stdn. in der K alte stehen lassen, F iltra t m it 2 ccm konz. HCI zur Trockne 
verdampfen, aufnelimen m it 5 ccm konz. HCI u. 25 ccm W., Fe m it N H 3 h. fallen, wie 
oben m it K M n04 titrieren. S a lsB aS 0 4 bestimmen. Sulfid S =  in H N 0 3 1. S-Sulfat-S. — 
B e s t.  d e s  in  P h e n o l  1. S ( =  H a r z - S . )  1 g Schiefermehl m it 25ccm geschmolzenem 
Phenol 20 Stdn. im Olbad bei 145° ausziehen, Lsg. h. durch Asbest filtrieren, m it 95%ig- 
A. waschen, dann m it A. u. bei Zimmertemp. trocknen. Im  Riickstand Gesamt-S be
stimmen. Differenz =  Harz-S. Differenz zwisehen Gesamt-S u. anorgan. S =  organ. S, 
Differenz zwisehen organ. S u. Harz-S =  Humus-S. (Ind. and Engin. Chem. 18. 731—33. 
Minneapolis [Minn.].) G r im m e .

Maria Marconi, Einwirkung von Aluminiumchlorid auf Schieferol. Wasserfreies 
A1C13 reagiert sehr energ. m it Schieferólen u. setzt iliren Schwefelgehalt um 80—90%  
herab. Man erhalt dabei Ole m it bedeutend yerkleinerter D. u. erniedrigtcm Kp.-Beginn. 
Die Einw. findet auCcr auf den Schwefel auf die ungesatt. Verbb. s ta tt, welche in gesatt. 
iibergehen, erkemibar am starken Riickgang der Jodzahl. (Annali Chim. Appl. 16. 
230—36. Florenz.) GRIMME.

Benjamin T. Brooks, Wissenschaftliche Forschung in  der Pelroleumindustrie. 
Vortrag. (Ind. and Engin. Chem. 18. 518—23. New York.) LiNDENBAUM.

G. G. Brown und A. R. Carr, Reine Kohlenicasserstoffe aus Petroleum. Ein 
Gasolin von Cabin Creek Field gab bei intensiver fraktionierter Dest. an wolildefinierten 
reinen KW-stoffen n-Pentan , Isopentan, n -H exan , Isohexan, n-H eptan, Isooctan, 
n-Octan u. n-Nonan. (Ind. and Engin. Chem. 18. 718—22. Ann Arbor [Mich.].) G ri.

Jacąue C. Morrell, Syslematische Raffinierung von Grackdestillaten. Die bei der 
Crackdest. sich bildenden Nebenprodd. erfordern eine ziemlich komplizierte Reinigung 
des Rohprod. Ais Raffinierungsmittel kommen in Frage H 2S 04, NaOH u. eine Lsg. 
von PbO in NaOH m it nachfolgenden Waschungen m it W. Vf. beschrcibt eine prakt. 
techn. Anlage fiir den GroCbetrieb. (Ind. and Engin. Chem. 18. 733— 38. Chicago 
[111.].) Grim m e.

L. J. Catlin, Kresylsiiure aus Petroleumdeslillalen. Crackdestillate wurden mit 
NaOH ausgeschiittelt u. das hierin gel. durch Neutralisation m it H 2S wieder abgeschieden. 
Das abgescliiedene Ol wurde fraktioniert dest. u. auf Kresylsauren gepriift. Es ergab 
sich ein Gehalt von 0,00678 Vol.-%. (Ind. and Engin. Chem. 18. 743—44. Neodesha 
[Kans.].) G r im m e .

A. M. Erskine, Ber Gehalt an aromatischen Kohlenwasserstoffen in  Naiurgas- 
gasolin. Aus pennsylvan. Naturgasgasolin wurden aus versehiedenen Fraktionen die 
Gesamtmenge an arom at. KW-stoffen mittels fl. S 0 2 e rtrah iert unter Abkuhlung in 
Eis-NaCl-CaCl2-Gemisch. Uberschiissiges S 0 2 durch Erwarmen yerjagen. 225 ccm 
Fraktion 50—95° ergaben 1,6 ccm, 200 ccm Fraktion 95—124° 6,2 ccm u. 60 ccm 
Fraktion uber 124° 4,6 ccm KW-stoffe. Diese wurden nitriert u. ergaben Nitroprodd. 
vom F. 89,5— 90° (m-Dinitrobenzol ha t F. 90°), 69,7—70,7° (2,4-Dinitrotoluol hat
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F. 70,1°) u. 181— 182° (2,4,6-Trinitro-m-sylol lia t F . 182°). Nach Umrechnung ergab 
sich ein Gehalt von 0,6°/o Benzol, 0,6%  Toluol u. 1,2%  m-Xylol. (Ind. and Engin. 
Chem. 18. 722—23. Clinton [N. Y.].) G rim m e .

Heinrich Mallison, Teer und Bitume.ii. Begriffserklarung, Einteilung mul Be- 
nennung. (Ztsehr. Ver. Dtsch. Ing. 70. 421—23. Charlottenburg.) Sa l m a n g .

Fr. Kirchdorfer, Uber die Holzbeizen. Ausfiihrliche Schilderung der Anforde- 
rungen an die versehiedenen Beizen, Zus., Eigenschaften u. Vcrwcndung chem. Beizen, 
Farbstoffbeizen, Spiritus-, Terpentin- u. Wachsbeizen, von denen zahlreiche Vertreter 
genannt sind. (Seifensieder-Ztg. 53. 388— 89. 406—07. 422—23. 441-—42.) H e l l e r .

A. M. Erskine, Die gcnaue Bestimmung von aromatischen Kohlenwasserstoffen 
in  Gasólin. Die Methode beruht auf der Beobachtung der Erniedrigung der krit. Lsgs.- 
Temp. von Gasolin u. Nitrobenzol durch arom at. KW-stoffe. Die zu untersuchende 
Probe (300—500 ccm) wird m it liochwirksamer Kolonne in  die Fraktionen 50—95°, 
95— 124° u. 124—150° zerlegt (bezw. Riiekstand oberhalb 124°). Entfernen der Olefiiie 
durch Behandeln m it Mercuriaeetat, darauf Sulf urieren von 25—50 ccm jeder Fraktion 
m it dcm doppeltcn Vol. 98%ig. H 2SO.„ waschen m it W., NaOH u. wieder W. bis zur 
neutralen Rk., trocknen uber CaCl2. Mit jc 1 ccm m it H 2S 04 behandelter bezw. un- 
behandelter Fraktion u. trocknem Nitrobenzol Best. der k rit. Lsgs.-Temp. Erhóhung 
der lctzteren verm indert um 0,60 bezw. 0,52° in der Toluol- u . Xylolfraktion X  0,845 
fiir Benzol, 0,890 fiir Toluol, 0,938 fiir Xylol crgibt den % -G ehalt an aromat. KW-stoffen 
in den Fraktionen. (Ind. and Engin. Chem. 18. 694—98. Clinton [N. Y.].) G r im m e .

R. M. Byrd und F. C. Vilbrandt, Flammpunklkohlenprobe. Man bestim m t in 
ublicher Weise den Flam m punkt, liiBt das ausgegossene Ol 1 Stde. lang abkiihlen, 
verd. m it 50 ccm Gasolin (Kp. 88,9°) u. filtriert durch gewogenen Goochtiegel iiber 
Filtrierpapier. Auswaschen bis auf 250 ccm F iltra t m it Gasolin, trocknen u. wagen. 
Schweróle geben 0,010—0,011% Riiekstand, mittelschwere 0,006—0,009%, m ittlere u. 
leichte Ole 0,004—0,005%. (Ind. and Engin. Chem. 18. 699—701. Chapel Hill 
[N. C.].) G r im m e .

William Tyrrell, Seattle, Washington, V. St. A., Herstellung von Brennstoffbriketten. 
Man befeuchtot eine Mischung aus 1 Teil Diatomeenerde u. 1 Teil NaOH m it w. W., 
erhitzt die Mischung unter Riihren auf 220° F., gibt dann soviel h. W. liinzu, daB eine 
piast. M. entsteht, vermengt etwa 2 Teile dieser Mischung m it 100 Teilen gemahlenem 
Brennstoff u. preBt die M. in die Form von Briketts. (A. P. 1 588 823 vom 31/12. 1924, 
ausg. 15/6. 1926.) ’ O e l k e r .

Seydel Chemical Company, West-Virginia, iibert. von: Hugh Mc Curdy Spencer, 
Nowark, Brennstoff briketts. Man vermischt das zerkleinerte koldenstoffhaltige Materiał 
(Pflanzenfaserstoffe etc.) m it saurein Calciumphosphat, formt das Gemisch u. erhitzt 
die Formlinge auf eine iiber 200° liegende Temp. (A. P. 1 590 706 vom 17/1. 1923, 
ausg. 29/6. 1926.) Oe l k e r .

Minerals Separation Ltd., London, Erzeugen von Brennstoffbriketten. (D. R. P.
430 730 KI. lOb vom 24/2. 1925, ausg. 22/6. 1926, E. Prior. 18/3. 1924. — C. 1926.
I, 801.) O e l k e r .

KohlenveredeIung G. m. b. H., Berlin, iibert. von: Oskar Lasche, Berlin- 
Charlottenburg, Destillation von bitumindsen Stoffen. Man laBt das Materiał in dunner 
Schicht yon ringformigem Querschnitt iiber einen erhitzten Hohlkórper rieseln, dessen 
Beheizung von innen durch einen massiven Heizkorper erfolgt. (A. P. 1 590 895 vom 
15/11. 1923, ausg. 29/6. 1926.) Oe l k e r .

Jura Oelschiefer-Werke A.-G. und Kurt Nagel, S tu ttgart, Schwelen so heiz- 
armer, bituminoser Stoffe wie Schiefer unter Erzeugung der zur Schwelung notigen Warme 
durch Verbrennung eines Teiles des Bitumens selbst mittels eines im Kreislauf befind- 
lichen Gasstromes, dem O in regelbarer Menge zugefiihrt wird, dad. gek., daB der durch
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Entleerung abgekiihlte Luftstrom  bcrcits vor dem W iedereintritt in den Ofenraum 
(Schwelraum) in dem Zufiihrungskanal oder -rohr m it einer solchen Menge O (Luft 
oder andere freien O enthaltende Gase) gemischt wird, dafi ohne Zusammensinterung 
oder Schmelzung der Riickstande diese ausgebrannt werden u. die Schwelung sehonend 
durchgefiihrt wird. Es -wird eine derartige Erhohung des Heizwertes der abziehenden 
Schwelgase erzielt, daB diese zum Antriebe yon Gasmaschinen oder fiir Heizzwecke 
yerwertbar sind. (D. R. P. 427 781 KI. lOa vom 29/11. 1921, ausg. 15/4. 1926.) Oe l .

Kurt Matthaei, Dortmund, Verschwdung von Kohle, Schiefer, Holz u. dgl. zwecks 
Gewinnung von Tieftemperaturteer u. anderen Schwelprodd. in Drehtrommeln, wobei 
das zu yerschwelende Gut unm ittelbar m it dem Heizmedium in Beriihrung gebracht 
wird, dad. gek., dafi das Heizmedium die an den Kopfenden yerschlossene Trommel quer 
zur Langsachse durohstrómt, wobei dio Temp. dieses Mediums in den einzelnen Trommel- 
absehnitten geregelt werden k£.nn. — Zur Durehfuhrung des Verf. dient eine in einem 
das Heizmedium enthaltenden Geliause angeordnete Trommel, die an ihren Stirnseiten 
gesehlossen ist u. einen Mantel besitzt, der aus jalousieartig aibereinandergreifenden 
u. m it Zwischenraum ubereinanderliegenden Langsstreifcn aus Eisenbleeh besteht, u. 
in ihrem Innern in bekannter Weise Einbauten enthalt, um bei freiem Durchgang fiir 
das Heizmedium ein Abrieseln des Gutes iiber don ganzen Tromme 1 querschni11 zu be- 
wirken. (D. R. P. 430 159 KI. lOa yom 3/5. 1924, ausg. 11/G. 1926.) Oe l k e r .

Jens Rude, London, Entgasung von Brennstoffen. (D. R. P. 429 271 KI. lOa vom
11/12. 1923, ausg. 21/5. 1926. —  C. 1926. I. 3196.) Oe l k e r .

Metallbank und Metallurgische Gesellschaft, Aktiengesellschaft, Frankfurt 
a. M., Vorrichtung zur Destillation von Brennstoffen bei niedriger Temperatur. Dio 
Verkohlungskammer u. der Ofen fiir die Wiedererhitzung des Verkohlungsmittels 
sind so miteinander yerbunden, daB die durch die W andę des Ofens erzeugte W arme 
zur Durehfuhrung der Verkolilung yerwendet wird. (F. P. 603194 vom 17/9. 1925, 
ausg. 10/4. 1926. D. Prior. 4/11. 1924.) K a t js c h .

Hermann Pape, Oker a. Harz, EntscMcelen von Kolile. Zur Entschwelung von 
getrockneter Klarkohle in schaehtartigen Raumen, in denen h., yon unten hochsteigende 
Gasc oder Dampfe das von oben nach unten niedersinkende Gut entschwelen, wird 
die Klarkohle durch Sich ten yorher in yerschiedene KorngróBen zerlegt, jedo Schwel- 
kamrner m it nur je oiner Klassierung beschickt, worauf die einzelnen Schwelkammern 
unter yersehiedenem Anfangsdruck der das Gut durchdringenden Gase oder Dampfe 
betrieben werden, entsprechend der Feinheit der einzelnen Beschickungen. — Der 
SchwelprozeB yerlauft durchaus regelmiiBig u. liefert teerhaltige Gase, welche eine 
Beschaffenheit haben, die fiir die Ausscheidung des Teeres u. den gesamten Schwel- 
betrieb durchaus giinstig ist. (D. R. P. 431 322 KI. lOa vom 3/6. 1923, ausg. 3/7. 
1926.) Oe l k e r .

Richard Neumann, Brtinn, A us Destillierblase und einem auflerhalb derselben 
angeordneten Vorwarmer besteliende Destilliereinrichtung fiir  Mineralol, Teer und dgl., 
dad. gek., dafi der Vorwarmer aus einem groBen Durchlaufbehalter fiir die yorzuwar- 
monde Fl. u. einem aufierhalb desselben angeordneten W armeaustauschapp. besteht, 
der m it dem Durchlaufbehalter unter Vermittlung einer Zirkulationseinrichtung zu- 
sammcngeschaltet ist, m it welcher die yorzuwarmende Fl. in zweckmaBig regelbarem 
Strom im Kreislauf beliebig oft durch den W armeaustauschapp. geleitet wird, so daB 
die Fl. in beliebigen Teilmengen, aber kontinuicrlich der Vorwarmung unterworfen 
werden kann. — Es wird erreicht, daB fiir das Destilliergut u. fiir die Kondensate der 
Destillatdampfo bestimmte, durch Rcgelung yeranderbare Tempp. eingehalten werden 
konnen u. bei wasserhaltigen Olen die Wasserabsonderung aufierhalb der Destillier
blase erfolgt. (D. R. P. 428 005 KI. 23b yom 2/8. 1918, ausg. 24/4. 1926. Oe. Prior. 
13/2. u. 24/7. 1918.) O e l k e r .
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Erwin Bliimner, Charlottenburg, Zerselzungsdesiillałion von Teeren und Olen. Das 
Verf. des H auptpat. wird in der Weise abgeandert, daB die Ableitung der sich im Raum  
oberhalb der Metallschmelze im Druekbehalter sammelnden, aus der Metallschmelze 
aufsteigenden, zu dest. El. aus dem Druekbehalter m ittels eines in  das Innere des Druck- 
behalters ein betrachtliches Stuok hineinragenden, zweckmaBig in seiner inneren freien 
Lange von auBen verstellbaren Ableitungsrohres ermóglicht wird, dcssen Lango inner- 
halb des Druckbehalters die Abmessungen des Eliissigkeitsraumes u. des Dampf- oder 
Gasraumes oberhalb der Sohmelze zueinander bestimmt. — Es wird ein sehr giinstiger 
Verlauf der Dest. erzielt. (D. R. P. 431 516 KI. 12r vom 14/1. 1922, ausg. 12/7. 1926. 
Zus. zu D. R. P. 340991; C. 1922. II. 718.) Oe l ic e r .

Zeche Mathias Stinnes und Anton Weindel, Essen, Ruhr, Herstellung bestandiger, 
nicht rerharzender Produkle aus Steinkohlennrteer, dad. gek., daB die gemaB dem Verf. 
des P at. 420394 (C. 1926. I. 2274) aus Urteer ohne Dest. erhaltenen Rohprodd. zur 
Absoheidung der leicht verharzenden Asphaltstoffo bei gewóhnlicher Temp. m it etwa 
der drei- bis vierfachen Menge Bzn. zusammengebracht, die benzinige Lsg. der fl. Teer- 
prodd. von den sich fest oder piast, weich ausscheidenden Asphalten abgegossen, das 
Bzn. in  bekannter Weise abgetrieben u. die zuriickbleibenden gereinigten Prodd. ais 
solche gebraucht oder fiir spezielle Zweeke nochmals einer Dest. bei gewóhnlichem oder 
vermindertem Druck unterworfen werden. (D. R. P. 430 438 KI. 23c yom 5/9. 1923, 
ausg. 16/6. 1926.) Oe l k e r .

William F. Dietzsch, Chicago, 111., V. St. A., Wiedergewinnung von Tcer und 
Leichtolen aus dem Emulsionskondtnsat von Gasanlagen. Man erhitzt die Emulsion lang- 
sam auf eine Temp., welche unter dem Kp. des W., aber iiber dem Kp. der Leichtole 
liegt, wobei die letzteren abdest. u. durch Kondensation gewonnen werden, wahrend 
der Teer sich am Boden des Destillierkessels abseheidet. (A. P. 1 589 374 vom 17/12.
1924, ausg. 22/6. 1926.) O e l ic e r .

Frank F. Marguard, Clairton, V. St. A., Ammońiumsulfat aus Kokereigasen u. dgl. 
Beim Einleiten des Gases in den S&ttiger wird der SaurezufluB zum Bad zeitweilig 
unterbrochen, so daB das Bad unter der Einw. der Gase schwach alkal. wird. Dabei 
wird im Badc entstandenes Pyridinsulfat unter B. freien Pyridins zersetzt, das m it 
den Gasen entweicht u. in der H 2S 04 enthaltenes Fe gefallt u. durch Abschópfen oder 
F iltern des Bades entfernt. (A. P. 1 589 809 vom 5/2. 1925, ausg. 22/6. 1926.) K u h l .

G. F. Ulide, Bóvinghausen, Westfalen, Gasreinigung. Gase, insbesondere Hydro- 
genisiergase, werden von CO, C 02, 0 2, S-Verbb. u. W. durch Behandeln m it einem 
Alkali oder Erdalkali oder einem Amid befreit. (E. P. 250 963 vom 16/4. 1926, Auszug 
veróff. 30/6. 1926. Prior. 16/4. 1925.) KAUSCH.

A. M. A. Struben, Redhill, Surrey, Engl., Destillation kohlenstoffhalłiger Sub- 
stanzen. Kohle, Olschiefer, Braunkohle, Torf usw. werden in Ggw. eines fl. oder schmelz- 
baren Kórpers, welcher bei einer hóheren Temp. sd. ais die Destillate, welche gewonnen 
werden sollen, dest. — Die entstehenden Dampfo konnen durch fraktionierte Konden
sation gewonnen werden. (E. P. 250 699 vom 26/1. 1925, ausg. 13/5. 1926.) Oe l k .

Sinclair Refining Company, Chicago, V. St. A., Spalłen von Kohlenwasserstoffen. 
(D .R.P. 428 392 KI. 23b vom 20/4. 1922, ausg. 1/5. 1926. A. Prior. 10/9. 1917. —
C. 1925. I . 454.) Oe l k e r .

Universal Oil Products Company, Chicago, V. St. A., Vori-ichtung zur Spaltung 
von Ol, dad. gek., daB die Yerdampfungsraumo ais verhaltnismaBig groBe u. weite 
Kammem ausgebildet sind, die unter demselben Druck stehen, wie die Heizróhren,
u. dereń Reinigung in beliebigen Zwischenraumcn dadurch erleiehtert wird, daB im 
Innem der K am m em  keine Verteilungskegel o. dgl. angeordnet sind, wiihrend am 
Bodenende der Kammern ein AuslaBstutzen die Entfernung der in diesen Verdampfungs- 
kammern angesammelten Riickstande erleiehtert. (D. R. P. 429 052 KI. 23b vom 
16/3. 1921, ausg.. 17/5. 1926.) Oe l k e r .
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Socićte Anonyme des Petroles, Houilles et Derives, Paris, Spaltung von Schwer- 
olen. (D. R. P. 430 902 KI. 23b vom 11/5 .1924, ausg. 29/6. 1926. F. Prior. 10 /1 1 .1923 .
—  C. 1925. I .  1380.) Oe l k e r .

Standard Development Company, Delaw., iibert. yon: Frank A. Howard,
Elizabeth, New Jersey, Kracken von Kohlenwasserstoffolen. Man unterwirft die KW- 
stoffóle der Einw. der indirekten Hitze yon Quecksilbordamp{, welcher durch Erhitzen 
von Hg in einem geschlossenen System auf 700—1000° F. erzeugt wird u. kondensiert 
die dadurch aus den Ólen entwickelten Dampfe. (A. P. 1 586 994 vom 16/8. 1922, 
ausg. 1/6. 1926.) O e l k e r .

Power Specialty Co., New York, Spallen von Kohlenwasserstoffolen. Zur Spaltung 
nach dem KrackprozeB werden rohrenfórmigc Destillierblasen yerwendet, die durch 
Ofengase crhitzt werden, welche durch Vcrbrennung yon Kohle o. dgl. in einem Uber-
sehuB von L uft erhalten werden. — Es werden auf diese Weise reichliche Mengen von
Heizgasen von yerhaltnismaBig niedriger Temp. gewonnen. (E. P. 251 404 vom 24/3.
1925, ausg. 27/5. 1926.) Oe l k e r .

Soc. Anon. d’Explosifs et de Produits Chimiąues, Paris, iibert. y on : L. Blanchet, 
Frankreich (Seine), Behandlung von Kohlenwasserstoffen. Die durch Spaltcn (Kracken) 
von KW-stoffen erhaltenen Gase werden fraktioniert kondensiert, worauf die fl. Fralc- 
tionen, sowie die unverfliissigt gebliebenen Gase, z. B. durch Behandlung m it Cl2, in 
D eriw . iibergefuhrt werden. (E. P. 251 652 vom 30/4. 1926, Auszug yeroff. 14/7. 1926. 
Prior. 1/5. 1925.) Oe l k e r .

A. E. Dunstan, R. Pitkethly und E. S. L. Beale, Sunbury-on-Thames, Spalten 
von Kohlenwasserstoffen. Ais Motortreibmittel geeignete aromat. KW-stoffe werden 
durch Kracken des Riickstandes erhalten, welcher bei der Reinigung von Mineralolen 
mittcls S 0 2 verbleibt. Man neutralisiert den Ruckstand nach Verdampfung der S 0 2 
mit Alkali u. erhitzt ihn dann auf 420—440° unter einem Druek von 400—1000 Pfund 
pro Quadratzoll. — Aus dem so behandelten Ruckstand werden die leichteren KW- 
stoffe dann durch Dest. gewonnen. (E. P. 250701 vom 29/1.1925, ausg. 13/5.1926.) Oe .

Wm. S. Barnickel & Co., W ebster Groves, Missouri, iibert. yon: Melvin de 
Groote, St. Louis, Missouri, Behandlung von Petroleumemidsionen. Man unterwirft 
die Emulsion der Einw. eines Erdalkalisalzes eines sulfonierten Mineralóles u. iiber- 
laBt dann die Mischung der Ruhe, wobei sich Ol u. Wr. voneinander scheiden. (A.P. 
1590 617 vom 23/12. 1924, ausg. 29/6. 1926.) Oe l k e r .

John Robert Mc Connell, W hittier, Calif., Herstellung farbloser Kohlenwasser- 
stoffóle. Man unterw irft die Ole der Einw. gewohnlicher oder kiinstlicker Lichtstralilen, 
wodurch die Farbstoffe in  den Olen fixiert werden, u. dest. die lotztercn alsdann. (A.P. 
1 590 841 vom 27/7. 1925, ausg. 29/6. 1926.) O e l k e r .

J. H. Bregeat, Paris, WiedergewińnUng fliichtiger Flussigkeiten. Die Prodd. der 
Iiydrogenisierung acycl. Verbb. (Terpene, wie Pinen, Terpentinol) werden ais Waschfll. 
fiir absorbierende Dampfe fliichtiger Fl. aus Gasen (naturliche Gase aus petroleum- 
lialtigen Gegenden, Kohlendestillationsgase usw. oder Gase vom Cracken von Schwer- 
ólen) yerwendet. (E. P. 251 492 yom 30/7. 1925, ausg. 27/5. 1926.) K A USCn.

W. J. Mc Givem, Lower Bcbington, J. H. Foster & Co., Ltd. und R. Swift, 
Liverpool, Bituminosc Emulsionen, welche besonders fiir StraBenbehandlung Venvendung 
finden sollen, werden in der Weise hergestellt, daB man geschmolzenes Bitumen mit 
Seife u. einer Proteinlsg. yermischt. (E. P. 251098 vom 29/4. 1925, ausg. 20/5.
1926.) Oe l k e r .

P rln ta i in Germtny ScliluB der Redaktion: den 9. August 1926,


