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A. Allgemeine nnd physikalische Cliemie.
Ossian Aschan, Svanle Arrhenius. Einige Erinnerungsiuorte. (Fińska Kemist- 

samfundets Medd. 36 [1927]. 6 6 —75.) W. W o l ff .
R. Lorenz, Nachruf auf Srnnte Arrhenius. Gedachtnisrede. (Ztsclir. angew. Chem. 

40 [1927], 1461—65. F rankfurt a. M.) J u ng .
Wilh. Palmaer, Svanie Arrhenius. Eine Erinnerungsschrift. (Svensk Kem. 

Tidskr. 39 [1927]. 309—34.) W. W o l f f .
Henry E. Armstrong, Marcelin Berthelot. Wurdigung der Verdiensto von 

M. Be r th elo t . (Naturę 120 [1927]. 659—63.) E. J o seph y .
R. Robinson, Albin Haller. t)bersicht des Lebenswerkes des 1925 verstorbenen 

Forsehers. (Journ. chem. Soc., London 1927. 3174— 78.) Ostertag .
William A. Noyes, Ira Eemsen. Nachruf m it Wurdigung der Forseher- u. Lehr- 

tatigkeit. (Journ. chem. Soc., London 1927. 3182—89.) OSTERTAG.
— , Edward Henry Hennie. Kurzer Nachruf auf den austral. Gelehrten. (Journ. 

chem. Soc., London 1927. 3189—90.) OSTERTAG.
— , Sir William Augustus Tilden. Nachruf m it tjbersicht iiber die vielseitige

Forschertatigkeit. (Journ. chem. Soc., London 1927. 3190—3202.) Osterta g .
— , Karl Albert Yesterberg. Lebenslauf. (Svensk Kem. Tidskr. 39 [1927], 

335—36.) W. W o l f f .
P. Phillips Bedson, William Carleton Williams. Nachruf. (Journ. chem. Soc., 

London 1927. 3202—05.) OSTERTAG.
Th. de Donder, Die Orundgleichung der Quantenchemie. Ans der EiNSTElNschen 

Gravitationstheorie le itet Vf. eine Gleichung fur die Quantelung molekularer Systeme 
ab. (Compt. rend. Acad. Sciences 185 [1927], 698—700.) E. J o se ph y .

M. Born nnd R. Oppenheimer, Zur Quantenłheorie der Molekeln. Es wird gezeigt, 
daB die bekannten Anteile der Terme einer Molekel, die der Energie der Elektronen- 
bewegung, der Kernschwingungen u. der Rotationen entsprechen, systemat. ais Glieder 
einer Potenzentw. nach der 4. Wurzel des Verhaltnisses Elektronenmasse zu m ittlerer 
Kemmasse gewonnen werden konnen. Das Verf. liefert eine Gleichung fiir die Ro
tationen, die eine Verallgemeinerung des Ansatzes von KRAMERS u. PAULI (Ztschr. 
Physik 13. 351 [1923]) darstellt. Die Verhaltnisse werden am Beispiel der zweiatomigen 
Moll. erlautert. (Ann. Physik [4] 84 [1927]. 457—84.) E. J o se ph y .

Romain Ruyssen, Die modernen 'Theorien der Valenz und der cliemischen A ffinitat. 
Die Elektronentheorien der Valenz, insbesondere die Arbeiten von L ew is  u . Lang.MUIR 
werden besprochen. (Journ. Pharm ac. Belg. 10 [1927]. 1—4.) K r u g e r .

Hans Schwerdtfeger, Zur Berechnung der Dauer von chemischen lieaktionen. 
Mathemat. Ableitung der Gleichungen zur Berechnung der Reaktionsdauer. (Chem. 
Apparatur 14 [1927]. 273—76.) J u ng .

Paul C. Saunders und Alexander Silverman, Zusammensetzung von Ozon und 
der Zeit-Energie-Faktor bei der Ozonbildung. Vff. stellten sieh die Aufgabe, die Richtig- 
keit der Formel 0 3 fiir das Ozon zu erweisen u. die Druck-, Vol.-, Energie- u . Zeit- 
beziehungen bei dessen Bldg. zu studieren. Nach Besprcchung der Geschiehte u. 
Theorien der Ozonbldg. w ird eine nach dem Prinzip des BERTHELOTsehen Ozonisier- 
app. aufgebaute Vorr. aus G 1 a s (Zeichnung) zur Gewinnung von Ozon iiber konz. 
H 2 S 0 4 dureh Einw. Stiller elektr. Entladungen auf elektrolyt. erzeugten, besonders 
gereinigten (K J, konz. H 2S 0 4) 0 2 beschrieben. Nach Mcssung der Yolumkontraktion 
nach Durchgang der Entladung w ird die Analyse des Ozons durch Zers. m it K  J  nacb 
Gleichung: 0 3  +  2 K J  +  H zO =  O, +  2 KOH -f- J 2 u. Best. des Vol. des hierbei 
gebildeten 0 2, sowie der Menge des J  (m it N a2 S2 0 3) in  genau kontrollierten Thermo- 
staten durcligefiihrt. Besondere Sorgfalt wurde auf Entw urf u. Gebrauch der elektr.
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MeBinstrumente yęrwendet. Auf Grund dieser Unterss. ergab sich folgendes: Die 
Formel fur Ozon unter den Bedingungen der Verss. ist anscheinend 0 3. Bei konst. 
Ampere-, Voltzahlen, sowie Gasentladungsraumen ist das 0 2-0 3-Gleichgewicht an- 
scheincnd sowohl fur kontinuierliche ais intcrm ittierende Entladung dasselbe, bis 
zu einer gewissen Zeitgrenzej nach dereń tlberschreitung es fiir die letztere A rt der 
Entladung gróBer wird. Fiir konstantę Ampere-, Yoltzahlen u. Gasentladungsraume 
is t die Ausbeute im kurzeń Interyall, ehe das Gleichgcw. erreicht ist, eine lineare 
Funktion der Zeit. Fiir das maximale 0 2-0 3-Gleichgewicht bcstelit ein yerkelirtes 
Verbaltnis zwisclien Voltzahl u. 0 3-Geh. "bei gegebenem Gasentladungsraum. Bei 
Konstanz des letzteren is t die Ausbeute per Coulomb konstant u. unabhangig von 
der Voltzahl, nachdem erst die riclitige Glimmentladung sta ttfindet. Bei Vernaeh- 
lilssigung des Energieimpulses steh t die prozentuale 0 3-Ausbeute im umgekehrten 
Verhilltnis zur GróBe des Entladungsraumes. Die 0 3-Ausbeute pro E inheit des 
Energieimpulses śtelit gleichfalls in yerkehrtem Verhaltnis zur GróBe des Entladungs
raumes. Die bei den Verss. beobachtete maximale K ontraktion betrug bei einer
0 3-Ausbeute von 16,5% 5.5% bei 5500 Volt, 12,3 Milliampere u. einem 2 mm breiten 
Gasentladungsraum (Kurven u. Tabellen). (Ind. engin. Chem. 19 [1927]. 1316—21. 
Pittsburgh [Pa.], Univ.) HERZOG.

Fusao Ishikawa, Cheniische Kinetik der Reaklion zwisclien Tetrathionat und Cyanid. 
Die K inetik der Bk. zwischen K 2SiO0 u. K C N  wurde sowohl in  Ggw. ais auch in  Ab- 
wesenheit von Alkali untersueht. Die Gleicliungen yon K u r ten a ck er  u. F r itsch  
(C. 1921. I II . 947) wurden bestatigt. In  neutraler Lsg. ist die Rk.-GesehwincUgkeifc 
am kleinsten, wenn die Konzz. yon Tetrathionat u. Cyanid genau die theoret. sind, 
die Geschwindigkeit nim m t zu, wenn eines der Salze im UberschuB vorhanden ist. 
Bei konstanter K 2 S4 Oc-Konz. wird die Geschwindigkeit bei etwa 0° dureh die Gleichung 
k —  10,07 -j- 106,3 Ckcn wiedergegeben, bei konstanter KCN-Konz. dureh die 
Gleiehung: k  =  10,13 +  275 C^SjOn. Kci Gg\r. von NaOH ist die Rk. von zweiter 
Ordnung. Mit zunehmender Alkalikonz. nim m t die Gesehwindigkeitskonstante stark 
zu. Die Geschwindigkeit der Rk. %vurde auch bei Ggw. yon NH.,OH verfolgt, sie is t  hier 
kleiner ais bei Ggw. von NaOH. (Ztsehr. physikal. Chem. 130 [1927]. 73—81. Sendai 
[Japan], Tohoku Im p. Univ.) E. JoSE niY .

Leason H. Adams, Eine Benierkung iiber die Veranderlichkeit der Kompressibilitut 
■mit dem Druck. Die K ow pressibilitat verschiedener Stoffe wurde neu bestimm t u. die 
Veranderung {— A fi) der Kompressibilitat festgestellt. Ais E inheit dient das Megabar. 
Die K om pressibilitat in  /S X 10~G is t fiir Fe 0,60; — A fi 0,04, P i-D raht fi 0,37; — A fi
0,04, P t-S tab  fi 0,31; — A fi 0,00, Mo fi 0,36; — A fi 0,02, Ta fi 0,49; — A fi 0,01, 
W fi 0,32; — A fi 0,03, Pd fi 0,53; — A fi 0,04, N i fi 0,54; — zł fi 0,04, Co fi 0,35; — A fi
0,04, A u  p 0,59, — A fi 0,05, Cu fi 0,74; — A fi 0,74, U fi 0,99; — A fi 0,05, A g  fi 1,01,
—  A fi 0,09. j4Z-Stab fi 1,39; — A fi 0,07, Al-GuB fi 1,37; — A fi 0,10, Ge p 1,41; — A fi
0,14, Pb p  2,39; — A 0  0,31, Ce p 3,65; — A p  0,40, Ca fi 5,84; — A P 1,00, Sr P 8,35;
— A P 1,51, Z n  P 1,73; — A P 0,21, B i p 2,99; — A /3 0,47, Sb p 2,75; — /J/J 0,65,
Sn  P 1,90; — A p 0,28, K h p 0 ,3 8 ;— A p 0,56, Ir  p 0 ,2 7 ;— A p 0,03, Cd p 2,24; — A fi
0,59, Qvarz p 2,70; — A p 0,44, Glimmer p 2,34; — A p 0,40, Ołigoklas p 1,74; — A ii
0,21, Mikroklin p  1,92, — A p  0,29, Fe30 4 p 0,55; — A P 0,04, FeS2 P 0,70; — A p 0,04, 
CaF2 p  1,32; —  A p  0,13, CaC03 P 1,36; —  A p  0,08, SrSO , p  1,59; — A p 0,16, PbS  
P 1,91; — A p  0,13, Z n S  p 1,30; — A p 0,04. (Journ. Wasiiington Acad. Sciences 17 
[1927]. 529—33. W ashington, Carnegie Institution.) ENSZLIN.

E. Brandenberger, Umri/3 einer Molekidartheorie des KrystallwacMłums. Vf. ver- 
sucht eine Theorie fiir das Krystallwaehstum in tlbereinstimmung m it der Gittcrtheorie 
der Krystalle abzuleiten u. behandelt dazu das s ta t. Problem der Krystallmorphologie 
u. das Problem der Bereehnung absoluter Waclistumsgesehwindigkeiten aus moleku- 
laren Eigg. der sich zum G itter erganzenden Teilchen. (Ztsehr.Krystallogr. Minerał. 6 8  

[1927], 120—30. Ziirich, Mineralog. Inst. d. Techn. Hochschule.) E n sz l in .
C. D. Spivak, Akustik bei der Untersuchung von „L o s u n g e n Vf. bat beim Ein- 

riihren von Epsomsalz in W. beim Anschlagen des Glases m it dem ais Riihrer ver- 
wendeten Glasstab in regelmaBigen Interyallen beobachtet, daB, wenn das Salz sich 
noch nicht- vollig aufgelost hatte, jeder Schlag einen musikal. Ton erzeugte, u. zwar 
in tiefer werdender Folgę. 4— 5 Tóne wurden gezahlt. Wenn ein bestimm ter Auf- 
losungsgrad des Salzes erreicht war, dann wurden bis zur vólligen Auflósung die Tonę 
hóhcr. NaCl, Na-Citrat u. NHjCl geben wahrend der Auflósung einen ahnlichen 
Effekt, bei Zucker u. N atrium phosphat wurde keine Yeranderung in den Tónen be- -
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merkt. Von den im Handel befindliclien Sorten von Epsomsalz h a t Vf. 2 verschiedeno 
A rten gefunden, eine gab die beschriebene Tonfolge, die andere nicht. (Science 6 6  

[1927]. 378—79. Denver [Colo.].) E . J o seph y .
H. J. Backer, Lósliehkeit der Bariumsalze von a-Sulfocarbonsauren. Yf. ha t die 

Lósliehkeit yon 1. Bariumsulfoacetat, C J I205SB a ■ II,f), 2. Barium-u-stdfopropionat, 
C3H 4 0 5 S B a -l 1 /2 H 2 0 , 3. Barium-ai-sulfobuty rat, C.,H60 5 SBa-2 H.,0, 4. Barium-a-sulfo- 
valerianat, C5H a0 5 SBa, 5. Bariumchlorsulfoaceiał, C2H 0 6ClSBa-H 20 , 6 . Bariumbrom- 
sidfoacelat, C2H 0 5 B rS B a-l1/ 2 H 2 0 , 7. Barmm-a-chlor-a-sulfopropionat, C3H 3 0 5ClSBa •
3 H 2 0 , 8 . Barium-v.-brom-tt.-$ulfopropionat, C3H 3 0 5BrSBa • 3 H 20 , 9. Bariummethionat, 
CH2(S 0 3 )2 Ba-2 H„0, bestimmt. Von den wasserfreien Salzen lósen sieli in 100 g W. 
bei 25°: L 1,07, 2. 25,2, 3. 19,9, 4. 17,9, 5. 4,88, 6 . 8,85, 7. 8,89, 8 . 11,84, 9. 1,18 mg/Mol. 
Die Ba-Salze der einfachen Carbonsauren sind leichter 1. ais die der sulfonierten Sauren. 
Am scharfsten zeigt sieli dieser Untersehied beim Ba-Acetat u. -Sulfoacetat, das 
Loslichkeitsverhaltnis betragt liier 283. Bei der Propionsaure is t das Yerhaltnis 8  

u. fur hohere Glieder wird es noch kleiner. Die geringe Lósliehkeit der Ba-Salze der 
a-Sulfocarbonsauren wird m it der Bldg. eines stabilen Seehsrings im Salzmol. in 
Zusammenhang gebraeht. Es wird erwahnt, daB aueli die Ba-Salze von Metliion- 
saure u. Malonsiiure, die analoge S truktur liaben, swl. sind. Einfiilirung einer CH3- 
Gruppe in  Sulfoessigsiiure erhóht die Lósliehkeit des Ba-Salzes, ebenso verlialten 
sich Malonsaure u. Methionsiiure. Einfiihrung von Halogen in  Sulfoessigsaure erhóht 
dic Lósliehkeit des Ba-Salzes, bei Sulfopropionsaure ist der Einfluft von Halogen der 
entgegengesetzte. (Ztsehr. physikal. Cliem. 130 [1927]. 177— 83. Groningen,
Univ.) E. J o s e p h y .

G. Meyer und F. E. C. Scheffer, Die Dissoziation des Kohlenoxyds. (Vgl. C. 1927.
1 .1564.) Die Dissoziation des CO in Ggw. von A7 i-Katalysator wird bei Tempp. zwischen 
500 u. 750° untersueht. W enn man von Ni ausgeht, das bei niedriger Temp. (270°) m it 
CO behandelt worden ist, so beobaehtet man unterhalb 600° Zwisehenzustande zwischen 
dem metastabilen Gleichgewieht ( 1 ): NixC -f- C 0 2 ^  x Ni +  2 CO u. dcm stabilen 
Gleiehgewicht (2): C02 -f- C 2 CO, in denen NixC in einer Zers. in Ni u. C begriffen 
ist. Oberhalb 600° vollzieht sieli diesc Zers. leicht, u. das 2. stabile Gleiehgewicht stellt 
sich ein. Yergleieli m it den friiher bei dem Dissoziationsgleichgcwieht des CHj er- 
haltenen Ergebnissen (C. 1927.1. 682) zeigt, daB sich N ixC oberhalb seiner Dissoziations- 
temp. in  Ggw. von CO +  C0 2 viel leichter zers. ais in  Ggw. von H 2 -f- CH4. Das Gleich
gewieht: C 4- C 0 2 2 CO laBt sich dureh die Gleichungen: log K c =  8829/ T  — 7,067,
log K v =  9217( T  —  9,369 darstellen; zwischen 500 u. 750° liegt der CO-Geh. bei 1 a t 
Druek zwischen 5 u. 75%. Die meisten in der L itera tur angegebenen W erte entsprechen 
n icht wahren Gleicligewichten. In  Ggw. meBbarer Mengen von CO u. C 0 2  sind Nickel- 
oxyde unter den Versuehsbedingungen nicht existenzfahig. (Rec. Trav. chim. Pays-Bas 
46 [1927]. 751—62. Delft, Techn. Ilochschule.) K r u g er .

S. I. Vles, Die gleichzeitige katalytische Oxydalion von Natriumarsenit und Natrimn- 
sulfit durch Sauersloff. (Vgl. R e in d e r s  u . V l es , C. 1925. I. 2604.) Die gleichzeitige 
Oxydation von Na-Arsenit u. Na,,S03 durch 0„ erlEolgt nur in Ggw. von K atalysatoren. 
Die hohe A ktiv itat von Ni(OH)2 u. Co(OH)2 fur die Oxydation von Na2 S 0 3  verschwindet 
in Ggw. von Arsenit vollstandig; andererseits w ird die Oxydation von Arsenit m it Cu- 
K atalysator u. uberschiissiger NaOH (pn =  12— 14) durch Zusatz von N a2 S 0 3 n icht 
beeinfluBt, u. es findet kaum  Oxydation von Na2 S 0 3 s ta tt. Bei pn =  1—4 t r i t t  prakt. 
keine Oxydation ein, bei pn =  4— 10 (Cu- u. /'"e-Katalysatoren wirksam) u. in N H 3- 
Lsgg. (p h =  10—11, Cu akt.) gleichzeitige Oxydation. Der beste K atalysator fur die 
gemeinsame Oxydation scheint Cu zu sein. W ird Na-Arsenit -j- N a 2S 0 3  in  Ggw. von 
Cu-Salz durch 0 2 bei pn =  4—11 bis zur Becndigung der Rk. oxydiert, so ist Na2 S 0 3  

stets vollstandig oxydiert, das Arsenit nur teilweise. Best. des ,,Induktionsfaktors“ 
(Verhaltnis des oxj7dierten Arsenits zum oxydierten N a2 S 0 3) am Ende der Rk. in 
Pufferlsgg. von N H 4-Acetat -j- Essigsaure u. NH4-Acetat +  N H 3 ergibt, daB der In- 
duktionsfaktor m it steigender pn zunim m t u. m it steigender N H 3 -Konz. fa lit; der 
EinfluB von Konz., Temp. u. 0 2-Druek is t selir gering. Der Induktionsfaktor waehst 
wahrend der R k .; dies beweist, daB die gleichzeitige Osydation keine einfaehe Kombi- 
nation von 2 mono- oder bimolekularen Rkk. ist. In  NaOH-Lsgg. m it Zusatz yon Cu- 
Salz w ird die Geschwindigkeit der Arsenitoxydation durch N a2S 0 3  n icht veriindert. 
In  NH 4 OH-Lsgg., wo sich in  bezug auf den 0 2-Verbrauch eine ganz gute monomolekulare 
Konstantę ergibt, is t die Reaktionsgeschwindigkeit der Katalysatorkonz. proportional; 
K  nim m t m it steigender N H 3 -Konz. ab, w ird durch den 0 2-Druek sehr wenig u. durch
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die Sulfit- oder Arsenitkonz. wenig beeinfluBt, fallt jodoch bei gleichzeitiger Erhohung 
der Sulfit- u. Arsenitkonz. Bei pH =  5 (Na- oder NHj-Acetat -j- Essigsaure) berechnet 
sieh ebenfalls aus dem 0 2-Verbraueh eine monomolekulare K onstantę; K  is t der ICata- 
lysatorkonz. u. der Sulfitkonz. proportional; der EinfluB der Temp. ist n., derjenige 
der Arsenitkonz. u. des 0,-Druckes gering. Bei pn =  6 — 7 liegen die Verhaltnisse 
ahnlich. — Vergleich der Kurven, die die Geschwindigkeit der gleichzeitigen Oxydation 
u. der Oxydation von Na2 S 0 3  bzw. Na-Arsenit allein in  Abhangigkeit von der pn  dar- 
śtellen, zeigt, daB Arsenit ais negatiyer K atalysator fur die Sulfitoxydation w irkt, 
indem es kataly t. ak t. Moll. oder Ionen entfernt; die negative kataly t. Wrkg. des Arsenits 
nim m t m it der pn zu; das Maximum der Kurve der gemeinsamen Oxydation liegt bei 
kleinerer pn ais das Maximum der Kurve der Sulfitoxydation. Vf. nim m t folgenden
Reaktionsmechanismus an: 1. S 0 3"  +  C u " ----y  Komplex; 2. Komplex -f- 0 2 -——>•
Cu" -j- SO.i" (2. unmeBbar schnell im Vergleich zu 1.); 3. S 0 3"  +  A s02' -j- Cu”  — ->• 
(Komplex)2; 4. (Komplex ) 2 -f- 0 2 — >- Cu" +  SO.," +  A s03' (4. unmeBbar schnell im 
Vergleich zu 3. u. 3. langsamer ais 1 .). Die gleichzeitige Rk., d. li. die Kombination 
von 1—4 wird eine geringere Geschwindigkeit liaben ais die Sulfitoxydation. Die An- 
nahme eines gemisehten Komplexes von Sulfit u. Arsenit is t notwendig, weil Arsenit 
allein in  Abwesenheit von Sulfit n ieht oxydiert wird. Die Konz. des gemisehten Kom- 
plexes muB m it steigender pn zunehmen; in stark  alkal. Lsgg. konnen jodoch offenbar 
nur Arsenitkomplexe existieren. (Rec. Trav. chim. Pays-Bas 46 [1927]. 743— 53. Delft, 
Teelin. Uniy.) K r u g e r .

Chemiker-Kalender. Begr. von Rudolf Biedermann. Fortgef. von Walther A. Roth. Hrsg.. 
von J. Koppel. Jg. 49. 1928. In 3 Bdn. Bd. 1 — 3. Berlin: Julius Springer 1928. 
kl. 8°. 1. (Taschenbuch.) (III, VI, 535 S.) — 2. (Dichtcn, Łoslichkeiten, Analyse.) 
(III, 696, 48 S. mit Abb.) -- 3. (Thcoret. Tl.) (IV, 535 S.) Liv. M. 1 8 .- .

Handbuch der Physik. Hrsg. von Hans Geiger und Karl Scheel. Bd. 13. Berlin: Julius 
Springer 1928. 4°. 13. Elektrizitatsbewegung in festen u. fluss. Korpern. Bearb. von 
Ernst Eaars, Alfred Coehn, Georg Ettiseii u. a. Red. von Wilhelm Westphal. (VII, 
672 S.) M. 55.50; Lw. M. 5 8 .- .

Johann Heinrich Jakob Muller — Claude Servais Mathias Pouillet, Lelirbuch der Physik.
11. Aufl. Hrsg. von Arnold Eucken, Otto Lummer, E. Waetzmann. In 5 Bden. Bd. 5. 
Physik d. Erde u. d. Kosmos <einschl. Relativitiitstheorie^> Hiilfte 2. Braunseliweig: 
P. Vie\veg & Sohn 1928. 4°. 5., 2. Physik d. Kosmos <einschl. Relativitatsthcorie>. 
Hrsg. von August Kopff. (XII, 596 S.) M. 36.—; geb. M. 39.50.

Karl Seheid, Chemischcs Experimentierbuch. Tl. 2. Leipzig: Teubner 1928. 8°. =  Tcub- 
ners naturwiss. Bibliothek. 15. 2.—3., durchges. Aufl. (VIII, 207 S.) Lw. M. 4.— .

A ,. A to m s tru k tu r . R ad io ch em ie . P h o to ch em ie .
Gr. Stetter, Die neueren Untersuchungen iiber Alomzertrummerung. Zusammen- 

fassender Vortrag. (Physikal. Ztschr. 28 [1927]. 712— 23. Wien.) E . Jo se p h y .
F. H. Loring, Eine Bemerkung iiber Slrahlung. Vf. s tc llt sich vor, daB cin Atom, 

wenn es photoelektr. angeregt wird, das (juant h vsec aus einem universalen Re- 
serro ir latcnter Energio bczieht u. stellt diesen 'Vorgang in  Parallcle zu einer Kabcl- 
yerbindung iiber den Ozean. (Chem. News 135 [1927]. 296— 97.) E. J o se ph y .

O. Trauner, Die experimentelle Ermittlung der Beweglichkeit submikroskopischer 
Silberkugeln im  Gase. Vf. untersuclit ^Ijr-Teilchen der GróBe 1,16-10-5 bis 4,13• 10“ 5 

nacli der Evakuierungsmethode im  E  H RE XIIA PT schen Kondensator. Es orgibt sich 
die Gultigkeit des STOKES-CuNINGIIAMschen Fallgesetzes. Die auftretenden clektr. 
Ladungen unterschreiten zum grófiten Teile die Elementarladung u. crrcichen m it 
1,13-10~10 elektrostat. E inheiten ihren kleinsten W ert. Den Bcreclinungen liegen zwei 
Voraussetzungen zugrunde: 1. Die Annahme einer kugelformigen Gestalt der Teilehen, 
u., 2. die Annahme der Konstanz der M. der Teilehen wahrend der Messung. Die Be. 
rechtigung der ersten Annalime folgt aus den n. A- a-Wer ten, die der zweiten Annahme 
aus der Ubcreinstimmung der Schwebespannungen bei versehiedenen Drueken. (Ztschr. 
Physik 46 [1927]. 237—52. Wien, I I I .  physik. Inst. d. Univ.) LESZYKSKI.

W. Harries und G. Hertz, Ober die Zahl der Zusammenstope bei der Diffusion 
langsamer Eleklronen im  eleklrischen Felde. Es werden die m ittleren StoBzahlen fiir die 
bei der Diffusion langsamer Elektrmien in  einem Edelgas im elektr. Felde auf die Auf- 
fangeplatte gelangenden Elektronen u. fiir die Diffusion im feldfreien Zylinderkonden- 
sator bereclmet. W ahrend die Zahl der auf die Auffangeplatte gelangenden Elektronen 
in  hohem Mafie von der Feldstarke abhiingig is t (vgl. H e r tz ,  C. 1925. I I .  637), wird
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die m ittlere StoBzahl nur wenig beeinfluBt, u. zwar stets yergróBert, unabhangig davon, 
ob die Diffusion in  der Richtung des Feldes oder gegen das Feld vor sich geht. — Vff. 
behandeln den Ramsauereffekl (Abhangigkeit der mittlercn Weglange von der Elek- 
tronengesehwindigkeit) naoh der Theorie der Elektronendiffusion. (Ztschr. Physik 46 
[1927]. 177—87. Halle, Physik. In st. d. Univ.) LĘSZYNSKI.

W. de Groot und L. Blok, Ober den optischen Ionennachweis in  einer Gas- 
entladung und die Mogliclikeit der quantitativen Konzentrationsmessung auf diesem Wege, 
Die Absorption der Funkenlinien 4934, 4554 (2 2 P — 1 ~S) von Ba+ durch die vor- 
handenen Ionen in einem 3 Amp. Niederspannungsbogen in Ne ( l ° / 0 Ar, Druek =  10 cm) 
zwischen einer W -Kathode u. einem unten verschlossenen, m it met. Ba gefiillten Ni- 
Rohrchen ais Anodę wurde erhalten, unter Benutzung eines gewohnlichen Glasspektro- 
graphens u. eines Kolilebogens ais kontinuierliche Quelle. U nter Anwcndung der VoiGT- 
schen Pormel u. der experimentellen Ergebnisse iibcr Verbreiterung der Absorptions- 
linien dureh StoBdampfung, ergibt sich eine untere Grenze fiir die Konz. der Ba-Ionen 
zu 101 2 pro cem. — Das Verh. der Linie 2847 von IIg+ wurde in  einer positiven Saule 
in Ar (1,4 mm) bei verschiedenen Dampfdruoken des Hg untersuclit. Diese Linie ver- 
schwindefc bei lioheren Dampfdruoken ( > 1  mm). E ine nennenswerte Absorption der 
2847-Linie durch erregten Hg-Dampf findet n icht s ta tt. (Physica 7 [1927]. 315— 20. 
Eindhoven, N. V. Philip’s Gliihlampenfabriken.) K . W o l f .

F. M. Penning, Ionisation durch metastabile Atonie. (Physica 7 [1927]. 321—24.
— 0. 1928. I. 155.) K . W o l f .

L. Gr. H . H uxley , Ionisation durch Sto/3. Erwiderung auf die von J . T aylor 
(C. 1928. I. 154) gegebene Verteidigung u. K ritik  an der Theorie des Vfs. (C. 1927. I I .
i 431) unter Aufrechterhaltung des friiheren Standpunktes. (Pliilos. Magazine [7] 4 
[1927], 899—902. Oxford.) R . K . Mu l l e r .

F. Paschen, Die Liclitanregung durch den metaslabilen Zusiand der Edelgasatome. 
W erden bei einer Glimmentladung in einem Edelgas (He, Ne oder Ar) geringe Mengen 
von Frem datom en (Al, Mg, Zn  oder Cd) in die Entladungsrohre dureli elektr. Zer- 
staubung oder therm . Verdampfung eingefiihrt, so iibertragen die metastabilen Edel
gasatome ihre Umwandlungsenergie auf die Frem datom e u. regen dereń Spektren 
lichtstark  an. Im  negatiyen Glimmlicht -werden n icht nur neutralc Atome, sondern 
auch eine betrachtliehe Anzahl einfach positiver geladener Ionen angeregt; es er- 
scheinen auBer dem Bogenspektrum alle Terme des ersten FunkenspeMrums, die 
gróCer ais (2'0+ —  E) sind (T 0+ =  tiefster Term des ersten Funkenspektrum s des 
Frem datom s; E  =  Umwandlungsenergie des Fremdatoms). Im  j)ositiven Lioht 
nim m t die Żahl der angeregten Ionen ab, die der angeregten Atome zu. In  einem 
seitlichen Ansatzrohr zur positiven Lichtsaule werden in  Entfernungen bis zu 2 cm 
T o m  positiven Leuchten m etastabile Ne-Atome dureh Absorption der Ne-Linie 6402 Ą 
naehgewiesen. In  dicsen Teilen wird der Fremdkorper nur vom Atom aus angeregt; 
es erseheinen namlich liier nur solche Terme des ersten Funkenspektrum s angeregt, 
die grófier sind ais (T 0 -f- T n+ — E), wobei rl \  den Grundterm  des Bogenspektrums 
bedeutet. Vf. schlieBt aus den Verss., daB die Energieiibertragung an die Frem d
atome auch in  den leuehtenden Teilen der Glimmentladung hauptsachlicli durch 
StoBe der metastabilen Edelgasatome erfolgt. Vf. weist auf dio Bedeutung der An- 
wendung der gefundcnen Erscheinungen fiir die Analyse unbekannter Spektren (ins- 
besondere der ersten Funkenspcktren) hin. Die Leuchterscheinungen sind bedeutcnd 
liehtstarkcr, u. die Bczieliungen sind genauer nachzuweisen ais bei ElektronenstoB- 
verss. (Sitzungsber. PreuB. Akad. Wiss., Berlin 1927. 207— 13.) LĘSZYNSKI.

W. Orthmann und Peter Pringsheim, tiber die Verbreiterung der Hg-ltesonanz- 
linie bei Erlióhung des Quecksilberdampfdruckes. In  der friiher (C. 1927. l l .  1123) be- 
schriebenen Vers.-Anordnung w ird die Verbreiterung der Hg-Iłesonanzlinie bei Er- 
hóhung des Hg-Dampfdruckes untersucht. Die Linienbreite erreiclit bei 7,3 mm bereita 
einen W ert, der erst bei einem Edelgaszusatz von 250 mm zu erhalten ist. Die 
Schwachung der Resonanzlinie bei Erregung m it dem L icht einer prim aren Resonanz- 
lampe is t bei gleieher StoBzahl von derselben GroBenordnung, gleichviel, ob m an zur 
Schwachung den Hg-Druck selbst erhoht oder ein Fremdgas wie 1L oder 0 2 zusetzt. 
Im  zweiten Fali muB der W irkungsradius der Hg-Atome gleieh dem gaskinet. Radius, 
im ersten Fali dagegen sehr viel groBer sein. (Ztschr. Physik 46 [1927]. 160—G7. 
Berlin, Physik. Inst. d. Univ.) ” LĘSZYNSKI.

F. M. Penning, Das Freimaclien von Elektronen aus einer Metalloberflache mitlels 
posither Ionen. Yorl. M itt. Beschreibung der benutzten App. Vf. untersuclit experi-
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mentoli, wieyiel Edelgasionen, insbesondere Neonionen der Gcschwindigkeit 0 er- 
forderlich sind, um ein Elektron ans einer Metalloberflache frcizumachen. Es zeigt 
sich, da!3 Neonionen, die ohne Gcschwindigkeit auf eine Cu- oder .Fe-Oberflachę treffen, 
<laraus Elektronen freimaehen u. zwar is t a0 =  0,05—0,10 (a =  die von einem positiyen 
ło n  freigemachte Elektronenzahl). Es zeigte sich ferner, da fi der W ert von a bei Ionen 
■grofierer Geschwindigkoit n icht konstant iśt. So schwankte der W ert von 1000 V-lonen: 
flJ00n zwischen 0,44 u. 0,27 wahrend der (unter M itarbeit von J. C. Douze) sich tibcr 
19 Tage erstreckenden Messungen. (Koninkl. Akad. Wetensch. Amsterdam, wisk. natk. 
Afd. 36 [1927]. 1073—82. Eindhoven, Philip’s Gliihlampenfabriken.) K. W olf .

P. H. Newman, Der eleklrische Bogen im  Hochvakuum. Zu der Mitteilung von 
R a t n e r  (C. 1928. I. 299) bem erkt Vf., dafi er einen Bogen desselben Typus friiher 
(C. 1927.1 .16) unter iihnlichen Bedingungen erhalten bat. Der Zustand der Elektroden- 
oberfliiche spielt bei dem Auftreten des elektr. Bogens im Hochvakuum eine Rolle. 
(Naturo 120 [1927]. 695. Exeter, Univ. Coli.) E. J o se ph y .

Irving Langmuir, Uber eleklrische Eniladungen in  Gasen bei niedrigen Drucken. 
Es w ird eine Theorie der Enłladung in  Gasen bei niedrigen Drucken entwickelt u. durch 
einwandsfreie Potentialmessungen gepriift. E in charakterist. Zug der Theorie ist die 
durch Verss. gestiitzto Annahme, daC im allgemeinen verhaltnismaBig starkę un- 
gerichtete Strome von Elektronen u. Ionen yorhanden sind, die sich gemilB dem Max- 
WELLSchen Gesetz bewegen. Aus den Messungen der Gesch\vindigkeitsverteilung er- 
geben sich Tempp. bis zu etwa 80 000°. Dabei zeigt es sich, dafi sich die Ma x w ell- 
sche Verteilung in  einem Strahl von anfanglich homogener Geschwindigkeit auf einer 
viel kiirzeren Wegstrecke einstellt, ais dies auf Grund der gaskinet. freien Weglangen 
der Fali sein diirfte. Es wird ais Ursaehe dieser Streuung der Elektronengeschwindig- 
keiten ein bisher unbekanuter iMechanismus angenommen, durch den den cinzelnen 
Elektronen oder Elektronengruppen in  willkurlichen Richtungen Stófie erteilt werden. 
(Ztschr. Physik 46 [1927]. 271—99. Schenectady.) LeSZYNSKI.

Max Morand, Unłersuchung uber den Durchgang der elektrischen Enłladung durch 
verdiinnłe Gase und uber die Verteilung des Feldes im  Dunkelraum. F ur das Bestehen- 
bleiben einer elektr. Enłladung in verd. Gasen sind zwei Prozesse glcichzeitig not- 
wendig: die Ionisation durch positive S trahlen u. die Kathodenemission, es is t daher 
zwischen zwoi verschiedencn Minimalpotentialcn zu unterscheiden. Der Dunkel
raum  wird auf die Verhinderung der Wiedervereinigung von Ionen durch das elektr. 
Feld zuriiekgefuhrt. Vf. berechnet die Verteilung des elektr. Feldes im Dunkelraum 
u. vergleicht die Ergebnisse m it den vorliegenden experimentellen Befunden. Kathoden- 
stralilen, dereń m ittlere freie Weglange gleich 4 /  ] / I  is t (7. =  gaskinet. m ittlere freie 
Wegliinge), erzeugen im Mittel 2 Ionen bei 3—4 Zusammenstófien. Die K athoden
emission stellt eincn n icht zu vernaelilassigenden Bruchteil des Gesamtstromes dar, 
ilire Berucksiehtigung fiih rt zu einer Beziehung, dereń Erfiillung zum Auftreten 
einer stabilen Entladung notwendig ist. Der dem negatiyen Glimmlicht entsprechende 
positiye Ionenstrahl stellt nur einen geringen Bruchteil des Gesamtstromes dar, der 
Strom en tsteh t vor^’iegend durch die Kathodenemission u. durch die im Dunkel
raum  durch die K athodenstrahlen u. die positiven Strahlen bewirkte Jonisation. 
(Journ . Physiąue Radium 8  [1927]. 451—72.) L e SZYNSKI.

Olaf Devik, Messung der durchdringenden Strahlung tmhrend der Sonnenfinsternis 
am 29. Ju n t 1927. Vf. berichtet iiber Messungen der durchdringenden Strahlung in 
Róros in 1250 m Hóhe vom 28.—30. Jun i 1927. E in  Einflufi der Sonnenfinsternis 
auf die durchdringende Strahlung w ird n icht gefunden. (Physikal. Ztschr. 28 [1927]. 
709— 10. Trondhjem, Techn. Hochsch.) E . J o se ph y .

Edvin Jónsson, Absorption von JRónlgenslrahlen in  rerschiedenen Elementen. 
Untersś. iiber die Absorption von Róntgenstralilcn in  verschiedenen Elementen (Al, 
Ni, Cu, Ag u. P t) in  dem Wellenlangenbereich von 0,7— 12 A m it monochromat. 
Strahlung liaben zu folgenden Gesetzen gefiihrt: 1. Der Sprung ÓK des Absorptions- 
koeffizienten beim Uberschreiten der A-Absorptionsgrenze ist: ó k — E k /E l , ,  w o  
E k  u. E l ,  die den K- u. L-Niveaus entsprechenden Energieniveaus sind. 2. Wenn 
die Absorption pro E lektron /ie s ta tt  pro Masseneinheit /i/q (fie =  /n /g -M /N -L ;  
M  =  At.-Gew., Ń  =  Ordnungszahl des betr. Elements, L  =  LoSCHMIDTsche Zahl) 
berechnet wird, is t /tt  eine Funktion des Produkts N  ). fiir jeden Zweig der Absorptions- 
kurve. Mit Hilfe dieser bciden Gesetze laBt sich m it /ie u. N  l  ais Koordinatc-n eine 
cinzige stetige K urve fiir die Absorption aller Wellenlangen u. fiir alle Elemente dar- 
stellen. (Naturę 120 [1927], 695. Upsala, Univ.) E. Jo se p h y .
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Y. Sugiura, Uber die Zahl der Dispersionselektronen fiir die kontinuierlicken und 
die Serienspeklren des Wasserstoffs. Vf. berechnefc nach der Wellenmechanik die Zahl 
der Dispersionselektronen fur die Lym an-, Balm er- u. PASCHEN-Serien u. die kon- 
tinuierlichen Spektren des Wasserstoffs. Es wird femer die Dauer der Emission fur 
jeden lik-Zustand ( n =  1, 2, 3 u. 4) berechnet. (Journ. Physique Radium [6] 8 [1927]. 
113—24. Kopenliagen.) Leszy n sici.

Emilio Viterbi und Giuseppe KrauB, Uber den Zusłand der Chromate und des 
Cli romstiu remi hydr ids in  Losung. Untersuehungen uber die sichtbare und ultramolette 
Absorplion ilirer Losungen. (Vgl. C. 1927 .1. 679.) Um die W iderspruche in den Arbeiten 
von H antzsch  u .Clark  (Ztsehr. physikal.Chem. 63.367 [1908]) u. H antzsch  (Ztschr. 
physikal. Chem. 72. 362 [1910]) in bezug auf das Gesetz von Be e r , angewandt auf 
Ohromverbb., zu kliiren, fiibren Vff. spektropliotometr. Verss. im sichtbaren u. ultra- 
violetten Gebiet aus. Sie stellen fest, daB die sichtbaren u. ultravioletten Absorptions- 
kurven der wss. Lsgg. von Cliromsaureanhydrid, Bicliromat u. Kuliumchromat jede aus 
2 breiten Banden bestelien, die im benachbarten u. m ittleren U ltraviolett liegen, u. 
einer d ritten , die sieli gegen das auBerste U ltraviolett ausdehnt. Die beiden ersteren 
wurden qualitativ voń H antzsch  u. Clark  bestim m t u. von Vff. dureh quantitative 
Messungen (tabellar. zusammengestellte W erte fiir h (Wellenliinge) in  A, v (Frequenz) 
u. e (molekularer Absorptionskoeffizient) der wss. Chromsalzlsgg. von ł /iooo bis 1/iooen Mol. 
Konz.) bestatigt. In  der im benachbarten 'Ultraviolett liegenden Bandę des C r0 3 u. 
K 2Cr20 ; entdeeken Vff. weiter 7 charakterist. Streifen, die in  der analogen Bandę des 
KCrÓ,, n icht zu finden sind. Die Absorptionsspektren der K C r0 4-Lsgg. zeigen aus- 
gepragtere BIaxima u. Minima ais die der beiden anderen Chromverbb., dereń Ab
sorptionsspektren sich weitgeliend gleichen. Die Maxima der Chromate sind deutlieli 
gegen die gróBeren Wellenliingen zu verschoben. Fiir C r0 3 u. K;,Cr20 7 gilt das Gesetz 
von B e e r , eine Stiitze fiir die Annahme, daB das Chrom in Lsg. ais Cr2 0 7-Komplex 
enthalten ist, u. daB dieser das gleiche Absorptionsspektrum im Ionenstadium u. ais 
undissoziiertes Molekiil besitzt. Geringe Abweichungen lassen darauf schlieBen, daB 
ein kleiner Bruehteil der Chromverb. sich in wss. Lsg. umsetzt naeli der Gleiclmng 
H eO +  Cr2 0 7" — ->- 2 CrO ,"-f- 2  H, wodurch sich auch die schwach saure Rk. der Lsg. 
erklśiren laBt. Die K-Chromatlsgg. folgen nicht dem Gesetz von Be e r . Die Ab- 
weichungen im Spektrum im Sinne einer Annaherung an das Spektrum des Bichromats 
beruhen offenbar auf der Bldg. von Biehromat-Ionen nach der Gleichung:

2 CrO," +  H 20  ^  C r,0 ,"  +  2 OH'.
Zusatz von Alkalien verschiebt das Gleichgewicht nach links u. fiihrt die Absorption 
wleder auf die des Monochromats zuriick. (Gazz. ehim. ita l. 57 [1927], 690—703. 
Padua, Univ.) Ben c k ise r ,

R. Ladenburg, tjber die paramagnetische Dreliung der Polarisationsebene. (Vgl.
C. 1926. I. 3007.) Vf. g ib t eine Erweiterung der Theorie der paramagnet. Dreliung der 
Polarisationsebene. Es wird untersucht, wann der param agnet. Effekt uber den ge- 
wóhnlichen diamagnet. E ffekt iiberwiegt, u. warum cr an den Absorptionsbanden von 
Gasen nicht merklich ist. Vorliegende Messungen an K rystallen seltener Erden bei 
tiefen Tempp. zeigen charakterist. Ziige der paramagnet. Drehung. (Ztschr. Physik 46 
[1927]. 168—76. Berlin-Dahlem, Kaiscr W ilhelm-Inst. f. physik. Chem. u. Elektro- 
chem.) " Le s z y n s k i.

S.S.  Bhatnagar, Die selektive Wirkung von polarisierter Strahlung auf gewisse 
■photochemische Reaktionen. Vf. h a t den EinfluB polarisierten Lichts auf die Rkk. 
von fl. Na- u. K-Amalgam  m it W. untersucht u. bei Bestrahlung m it polarisiertem 
Licht m it dem clektr. Vektor parallel zur Einfallsebene eine bemerkenswerte Be- 
sehleunigung (bis zu 33%) der Rk. im Vergleich zum Verlauf im unpolarisierten Licht 
gefunden. Andere photochem. Rkk. wurden ohne Erfolg untersucht. Vf. glaubt, 
daB dieser selektiye E ffekt nur bei heterogenen photochem. Rkk. au ftritt, u. daB 
dabei die Oberfliiche eine Rolle spielt. (Science 6 6  [1927]. 359— 60. Lahore, 
Univ.) E . J o s e p h y .

J. Boeseken, W. D. Cohen und S. L. Langedyk, Die Reaktion der Ketone mit 
den Alkoholen unter dem Einflu/3 des Lichtes. I II . J. Boeseken und S. L. Langedyk, 
Der Reaktionsmechanismus. (II. vgl. C. 1927. I I .  1332.) M athemat. Behandlung 
der photochem. Rk. zwisehen Alkoholen u. Ketonen unter Zugrundelogung des friiher 
angegebenen Rk.-Mechanismus (Bo e s e k e n , C. 1921. I I I .  1318), wTobci Vff. annehmen, 
daB die ternare Rk. 2 K eton ' -}- Alkohol — y  (ICeton ' ) 2 Alkohol der langsame, die 
gemessene Rk.-Geschwindigkeit bestimmende Yorgang ist, u. zwar fiir den Fali,
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daB A, die aktivierten Kotoninoll. fast sofort ihre Aktivierungsenergic durch Zusammen- 
stoB m it benachbartcn Moll. verlieren oder daB B. die Energieabgabe ziemlich langsam 
erfolgt, so daB sich durch starkes Riihren oder durch die Molekularbewegung eine 
gleichmaBige Verteilung der aktivierten Moll. in  der bestrahlten Sehicht erzielen laBt. 
Es ergibt sich, daB in beiden Fallen die Rk.-Geschwindigkeit dem Quadrat der Licht- 
in tensitat proportional ist. Fiir dic Abhangigkeit von der Ketonkonz. liefern beide 
Theorien bei kleinen Ketonkonzz. einen ident. Ausdruek; bei hoheren Konzz. beob- 
aclitet man cin unregelmaBiges Verhaltnis zwischen Rk.-Gesclrwindigkeit u. Konz. 
(vgl. Co h en , C. 1924. I. 1142). Dor EinfluB der Schichtdicke is t fiir beide Theorien 
verschieden, der Unterschied fallt jedoch in die Grenzen der Versuclisfehler. (Rec. 
Trav. ehim. Pays-Bas 46 [1927]. 717—26. Delft, Tcchn. Hochschule.) K r u g er .

A ,. E le k tro c h em ie . T herm ochem ie .
M. A. Schirmann, Studien zur Frage nach der Existenz einer Elektrisierung 

durch Reibung zwischen festen Korpern und Gasen. I . Nach photograph. Aufnahmen 
von Zfj-Dampfstrahlen in einer Hg-Dampfstrahlpumpe aus Glas is t die Existenz einer 
Reibungselektrisierp.ng zwischen Glas u. Hg ais sichergestellt anzusehen. Es wird eine 
neue Hypothese der elektr. Doppelschicht an Oberflachen fester Kórper aufgestellt, 
nach der dereń iiuBere elektr. Belegung in  der an den Oberflachen haftenden Gas- bzw. 
F l.-Schicht gelegen ist, u. diese durch Reibung von Gasen an den festen K orpern ab- 
getrennt werden kann. (Ztschr. Physik 46 [1927]. 209—36. Wien, I I I .  physik. In st. 
d. Univ.) L e s z y n s k i.

Robert Saxon, Elektrolyse von Kupferpyriten. Vf. h a t Kupferpyrite m it NaCl ais 
E lektro ly t u. Kohleanoden elektrolysiert. Dem Elektrolyten wurde NH 4C1, Alkali- 
borate, -carbonate, -silioąte oder -chromate, Erdalkaliearbonate oder PbC 0 3 zugesetzt, 
in  allen Fallen scheidet sich Fe ais FeCl3 oder F e(0 H ) 3  ab, u. CuS w ird in  den Pyriten 
angereichert. Das Eiscn wird aus Kupferpyriten leichter abgeschieden ais aus Eisen- 
sulfid. Bei Ggw. von PbCl2 werden PbS, Pb, PbCl2 u. Fe(OH ) 3 abgeschieden, aber 
kcin Cu. Die griine oder gelbe Farbę beruht wahrscheinlich auf der Bldg. von Poly- 
sulfiden. (Chem. News 135 [1927], 263—64. 310.) , E . J o s e p h y .

Ernst Cohen und Ernest J. Joss, Eine neue A rt tJbergangselemente. Es war bisher 
iiiclit gelungen, tJbergangselemente der sechsten A rt experimentell zu realisieren. Eine 
derartige Zelle en thalt einen Depolarisator, der in  yerschiedenen Modifikationen auf- 
tre ten  kann. Vff. beschreiben ein Ubergangselement, worin ais Depolarisator A gJ  
au ftritt . Die eine E lektrode aus A gJ wurde nach J o n e s  u. H a r tm a n n  (Journ. Amer. 
chem. Soc. 37. 755 [1915]) hergestellt, die andere, zugleich Standardelektrode, is t aus 
reinem Pb. Beide befinden sich in einem H-fórmigen GlasgefiiB. Der E lektro ly t war 
eine bei 40° gesatt. Lsg. von CaCl2- 6  H .,0 (reines P raparat von K a h lb a u m , wieder- 
holt aus W. um krystallisiert), der bei dieser Temp. sowohl m it A gJ wie m it PbJ„ gesatt. 
war. U nter Anwendung des neuen tJbergangselementcs wurde 1. der Ubergangspunkt 
von hexagonalem A gJ in  die kub. Modifikation bestim m t; er liegt bei 146,6° u. 2. die 
tJbergangswarme vorgenannter Modifikationen bei der Ubergangstemp. zu — 1270 g- 
cal./Mol. bestimm t. (Koninkl. Akad. Wetensch. Amsterdam, wisk. natk. Afd. 36 [1927]. 
980—86. Ithaca, Cornell Univ.) K. W o lf .

Siegfr. Wiechowski, Herslellung einer Plalineleklrcde Jur Labcratoriums- und 
Demonstrationszuecke. An ein Platinblech wird ein P latindrah t angeschweiBt, der 
P la tind ra lit in das umgebogene flachę Ende eines Messing- oder K upferdrahts ein- 
geklemm t, der P la tind rah t in die Riehtung des Messingdrahts gehogen, in eine Glas- 
rohre eingeselimolzen u. der Messingdraht im offenen Ende der Róhre m it K itt  be- 
festigt. (Chem.-Ztg. 51 [1927]. 984—85. Wien.) J u ng .

L. Cambi und G'. Devoto, Die Zersetzungsspannungen der geschmolzenen Alkali- 
und Erdalkalihalogenide. I I . M itt. (I. vgl. C. 1926. I I .  1832.) Nach den in der
I. M itt. (1. e.) behandelten Cliloriden werden nunmehr die librigen Halogenide unter- 
sucht u. zwar die Chloride von Na, K, Li, Ca, Sr, Ba u. Mg neuerlich, dann die Bromide 
von Na, K , Li, Ca, Sr, Ba, ferner die Jodide von Na, K, Li, Ba, Mg, endlich die Fluoride 
von K, Li, Ca -f- Na (30 -f- 70 Mol.). Vff. gehen vom Gedanken aus, daB in Schmelz- 
fliissen unter den beschricbenen, genau einzuhaltenden Bedingungen die maximale 
Polarisationsspannung gleich is t der Zersetzungsspannung und benutzen einen App., 
indem durch einen K om m utator abwechselnd die Zersetzungsstromąuelle u. ein Potentio- 
m eter (fiir 1/20Q der Zeit) eingeschaltet wird. Zahlreiche Tabellen geben den, wie die 
Diagramme zeigen, annahernd einfach proportionalen Zusammenhang zwischen
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Zers.-Spannung V  u. Temp. wieder. Bei gleichem Anion fallt V von K  iiber Li zu 
Na, bei gleichem K ation von Cl iiber Br zu J .  Die schwierige Unters, der Fluoride 
erfolgte in  Grapliittiegeln m it Graphitanoden u. Graphit-, Nickel- oder Kupferkathoden, 
gab jedoch infolge von Depolarisation stark  schwankende Resultate. Die niedrigeren 
von N eum ann  u. seinen M itarbeitern erhaltenen Resultate (C. 1925. I I . 895. 1926.
I. 596) werden ais' bar jeder theoret. u. esperimentellen Grundlage abgelelint. Auf 
dem Wege iiber die freie Bildungsenergie sowie die Bildungswiirmc u. Entropie der 
Bestandteile berechnen Vff. nacli dem Beispiel von Le w is  u. R and all  (Thermo- 
dynamics 1923. 602) das V, soweit es die wenigen in der L iteratur yorhandenen Hilfs* 
daten erlauben, u. erhalten eine gute tJbereinstimmung m it dem Experiment. (Gazz. 
chim. Ital. 57 [1927]. 836— 55. Mailand, Univ.) B e r l it z e r .

Martin Meyer, Die Nernstgleichung. II. Die Ionisation von Nalriumacetat. Die
[H ]  oder [OH'] einer scliwachen Saure oder Base, die genau zur H alfte m it einer 
starken Base oder Saure neutralisiert ist, soli numer, gleich der Ionisationskonstanten 
des gebildeten Salzes sein. Vf. bestim m t den Ionisationsgrad von Na-Acetatlsgg. 
durch Messung der EK . von genau zur H alfte m it NaOH neutralisierten Essigsaure- 
Isgg. u. Bereclmung der [H ‘] nach der NERNSTschen Gleichung. (Chem. News 135 
[1927]. 280— 81. New York, Brooklin Labor.) E . J o se ph y .

G-iovanna Mayr, Elektrische Leitfahigkeit in  festen Korpern. Ausfiihrliche Ober- 
sicht iiber die L iteratur iiber metali, u. elektrolyt. Leitfiihigkcit in festen Korpern, 
iiber die Bezieliungen zwischen Leitfahigkeit u. K rystallstruktur, iiber die Móglichkeit 
elektrolyt. Leitfahigkeit in  metali. Leitern u. a. (Nuovo Cimento 4 [1927]. CXXV bis 
CLVI.) K r u g e r .

A. Miehels und P. Geels, EinflufS des Druckes auf die elektrische Leiifahigkeit von 
Gold bis 1000 Almospharen. (Vgl. Mic iie l s , Ge e l s  u. Ver a a r t , Koninkl. Akad. 
Wetensch. Amsterdam, wisk. natk. Afd. 35. 1045; C. 1 9 2 7 .1. 1269.) Ausgangsmaterial: 
^łu-Draht in  hartgezogenem Zustand. Die in 3 Tabellen zusammengefaBten MeB- 
ergebnisse bringen 1. Messungen bis 250 a t vor dem Tempem auf 40°, 2. Messungen 
nach dem Tempern, 3. die Ergebnisse iiber das Druckgebiet von 0—1000 at. Vff. 
heben hervor, daB Angaben iiber den DruckeinfluB auf Metallwiderstande prakt. un- 
vergleichbar sind, wenn nicht auBerdem die Vorgeschiclite des Drahtes genau angegeben 
wird. (Koninkl. Akad. Wetensch. Amsterdam, wisk. natk. Afd. 36 [1927]. 1060 bis 
1065.) K. W o l f .

Antanas Puodżiukynas, Uber die elektrische Leitfahigkeit des Palladiums im  
Hochvakuum und in  verschiedenen Gasen. Vf. untersucht den elektr. Widerstand eińes 
reinen Pri-Drahtes im  Hochvakuum u. nach Beladung m it H 2 u. N„. Der ungegliihte 
u. unbeladene D ralit gab im Hochvakuum iiber 300 Yol. Gas ab, wobei die Wider- 
standsabnahme proportional der abgegebenen Gasmenge, u. der zeitliehe Verlauf der 
W iderstandskurve asym ptot. zur Zeitaclise war. Der in  k. Zustande im  Hochvakuum 
entgaste D rah t nahm nach Gliihen in H 2 iiber 1400 Vol. H 2 auf, wobei sich der W ider
stand auf das 2,02-fache des W ertes nach der Entgasung erhóhte. Nach Gasabgabe 
im Hochvakuum ging der W iderstand bis weit unter seinen Anfangswert zuriick. Durch 
Gliihen im Hochyakuum entgaster D rah t nahm  N 2 iiberhaupt n icht u. H 2 nur wenig 
auf. W urde der D rah t durch Beladen m it H 2 u. langsame Entgasung im  Hochvakuum 
(ohne Gliihen) aktiviert, so nahm  er schatzungsweise 285 Vol. N„ auf, wobei sich der 
W iderstand auf das 1,22-fache des W ertes nach dem Gliihen im  Hochyakuum erhohte. 
Vf. schlieBt aus den Ergebnissen, daB allgcmein der W iderstand von Metallen durch 
gel. Gase erhoht wird. (Ztschr. Physik 46 [1927]. 253—70. Wien, I I I .  physik. In st. d . 
Univ.) ’ LESZYNSKI.

Nicolas Perrakis, Beitrag zur magnetoćhemischen Untersuchung des Vanadiums. 
Vf. bestimm t den Paramagnetismus yon Verbb. des Vv (gelbes u. rotes F 20 5, VO:,NHĄy 
V 03Na), des V™ ( V2OX%  +  5 11,0, VOSOi  +  3,5 I I20 , V.,0,) u. des V>» ( F 20 ;i). 
Die Ergebnisse sind zum Teil sefion m itgeteilt worden (C. 1927. I I .  1238), nach- 
zutragen sind die fiir die WEISSsclien Magnctonenzalilen des V2 0 2C14 +  5 H 20  u. 
V 0 S 0 4 -f- 3,5 H 20  gefundenen W erte: 7,916 u. 7,93 bzw. 8,95 u. 8,94. F iir den von 
der Temp. unabhangigen atom aren Magnctisierungskoeffizienten des Vv ergibt sich 
ein W ert von etwa 43,7-10“ G. M it der von Cabrera  (C. 1923. I I I .  338) angegebenen 
Beziehung zwischen dem magnet. Moment u. der effektiven Atomnummer stehen 
die Ergebnisse zum Teil n icht in Einklang, so cntspricht die fiir V20 4 bei hólieren 
Tempp. gefundene Magnetonenzahl 14 der effektiyen Atomnummer 20, d. h. dem Vni. 
( Journ . Physiąue Radium 8  [1927]. 473— 80.) LESZYNSKI.
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E. Griineisen, Untersuchungen an Metallkryslallen. VI. Temperaturgesetz des 
Warmewiderstandes regularer Metalle. (V. vgl. C. 1927. II. 1933.) Die fiir Warme- 
widerstand von Gr u n e is e n  u . Goens (1. c.) aufgestelltcn Temp.-Gesetze geben in 
iiberraschend befriedigender Weise die fiir A l, Cu u. A u  vorliegenden Messungen 
wieder, u. zwar nicht nur die fiir die reinen u. cntfestigten, sondern auch (unter Zu- 
hilfenahme der MATTHIESSENschen Regel) die fiir die unreinen u. verfestigten Metalle. 
Der Abfall des cleklr. u. therm . Widerstandes bei tiefen Tempp. weist allerdings darauf 
liin, daB bei der gewahlten Darst. m it Hilfe einer DEBYEschen Atomwarmefunktion 
ein m it sinkender Temp. anwaehsender 0-W ert giinstiger sein wiirdc ais ein konstanter. 
(Ztschr. Physik 46 [1927]. 151—59. Marburg a. d. Labn.) L e s z y n s k i.

A. Egerton, Flamme und Verbrennung. Die Wrkg. von Antiklopfmitleln auf die 
Verbrennung von KW-stoffen wird so erkliirt, dnB die Verbrennung ein autokatalyt. 
ProzeB ist, u. daB die Antiklopfmittel die Oxydation durch Zerstórung des K ata- 
lysators verzogern. Diese kataly t. Vorgiinge sind an die Peroxydation des KW-stoffs 
u. des Antiklopfmittels gebunden, u. der Verlauf der K atalyse hiingt yon der 0 2-Konz. 
ab. Durch denselben ProzeB kann auch die Wrkg. von C S2 auf iL-Lw/ć-Gemische 
(vgl. W ii it e , C. 1927. I. 2280) erkliirt werden. Es konnte ferner festgestellt werden, 
daB Eisencarbonyl die Veibrenmmg von CO - - G c m i sc h e n im selben Simie
betrachtlich beeinfluBt, wahrend m it Tetraathylblei wohl infolge der hóheren Zers.- 
Tenip. kcin positives Ergebnis erzielt werden konnte. Die Verbrennungsvorgange 
vor der Entziindung sind demnach von besonderer Bcdeutung. (Naturę 120 [1927], 
694. Oxford, Clarendon Labor.) E . J o s e p h y .

G. I. F inch , Flamme, und Yerbrennung. Vf. ha t die Verbrennung von CO trocken 
u. bei Ggw. von Feuchtigkcit, in einer Hcchspannungsentladung untersucbt. In 
der Kathodenzone ist die Verbrenmmgsgeschwindigkeit ganz unabhangig vom Gas- 
druck u. auch vcm W asssrdampfdruck, aber proportional dem durchgeschickten 
Stroni, d. li. proportional der Zahl der pro Zeiteinheit bei der Katliode ankommenden 
Ionen. In  diesem Gebiet heninit also die Feuchtigkeit infolge ihrer verdiinnenden 
Wrkg. die Yerbrennung etwas. Im  Gebiet der positiven Saule, wo verhaltnismaBig 
wenig Ionisation sta ttfindet, beschleunigt dagegen Feuchtigkeit die Yerbrennung 
des CO stark. Das bestatigt die Ansieht von B o n e , daB die Rolle der Feuchtigkeit 
elektr. u. nielit ehem. N atur ist, u. daB sie fiir die Verbrennung des CO nicht wesent- 
lich ist. (Naturę 120 [1927], 694. London, Im p. Coli. of Science and Technol.) E . Jos.

Magnus Tigerschióld, Tliermodynamische Betrachtung der Eisenoxyde. Aus- 
/  gehend vom NERNSTschen Theorem stellt Vf. eine Formel zur Berechnung der Glcicli- 

gewichtslagen heterogener Gasrkk. auf, die dureh ihre Anwendbarkeit auf die Rk. 
2 CO === C COo kontrolliert wird. Mit dieser Gleicliung leitet Vf. auf Grund von 
W erten fiir die Gleichgewichtskonstanten der Rkk. FeO +  CO ^  Fe -)- COo u. 
Fe 3 0 4 - f  CO 3 FeO +  CO, nacli Matsubara  (C. 1923. II . 1214) die Gleieh- 
gewichtsbedingungen der Systeme Fe-O-C u. Fe-O-H ab. Das Diagramm, in das 
die Gleichgewichtskurve der Rk. 2 CO C -|- CO» nach BOUDOUARD (ć. 1901.
I. 244) u. die Carburierungskurven nach Matsubara  (1. c.) eingczeichnet sind, ergibt, 
daB FeO unterlialb 534° in Fe u. Fe3 0,, zerfallt, u. daB Fe3 0 4 u. FeO unter 800° leichtcr 
durch CO, obcrhalb 800° leicht durch H  rcduzicrt weiden. — Vf. berechnet den Dis- 
soziaiionsdruck von FeO, Fe 3 0.] u. — auf Grund der D aten von SOSMAN u. H o stetter  
(C. 1916. II . 551) — den von Fe„0 3 (bei einem Oxydationsgrad von 99,7 u. 90%). — 
Aus der Berechnung der Gleichgewichtskonstanten C 0 2/C 0 u. H 20 /H 2 iiber Bcden- 
korpern von einem Oxydationsgrad von 99,7 bzw. 90,0°/o wird abgeleitet, daB sowolil 
dio Rk. 3 Fe„03 +  CO — 2 Fea0 4 +  CO in Ubereinstimmung m it den Resultaten 
von Matsu ba ra  (1. c.) ais auch die Rk. 3 Fe20 2 - f  112 =  2 Fc-O^ -f- ILO  im Gegen- 
satz zu den Ergebnissen von WoHLER u. Balz (C. 1921. U l. 1396) prakt. irreversibel 
ist. Die thermodynam. Berechnung der mol. Bildungswarme ergibt fiir FeO 66,3 kcal, 
fur Fe 3 0 4 271,0 kcal, fiir F e 20 3 (99,7) 197,10 kcal, fiir Fe20 3 (90,0) 197,95 kcal bei 17°. 
Diese Zahlen liegen den fiir 17° angegcbenen )Vurmetónun/jen der wichtigsten Um- 
setzungen zwischen Fe-Oxyden u. CO bzw. H zugrunde. (Jernkontorets Annaler 
107 [1923]. 67— 105. Sep.) E isn ep ..

G. P. Nyhoif und W. H. Keesom, Isothennen einalomiger Sloffe und ihre binaren 
Gemisclie. 26. Isolhermen ton Helium bei —183,00 und —201,5° und Drucken ren 3 bis 
S Atmosphdren. Da der bei den friiheren Messungen (C. 1926. I. 1778) benutztc Mano- 
m eter m it einem K athetom eter abgelesen werden muB, u. somit fiir rasches Arbeiten 
n icht besonders geeignet ist, wurden zwei geschlossene Manometer konstruiert, die
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beschrieben werden. Die dam it fiir lic  durchgefiihrten Messungen (unter M itarbeit 
von A. Sollewyn Grelpke u. Boris Iliin) sind tabellar. zusammengestellt u. grapb. 
dargestellt in Gegeniiberstellung zu den Ergebnissen yon B oks u . K am erlin gi-I On n es  
u. H olboen  u. Otto  (C. 1926. II. 1834). Die Ergebnisse der Ictztgenannten Autoren 
bis in  das noeh m it fl. 0 2 erreichbare Temperaturgebiet liegen tiefer ais die der Vff., 
wahrend bei den Tempp. von fl. H 2 gutc tTbereinstimmung besteht. (Koninkl. Akad. 
Wetenseb. Amsterdam, wisk. natk. Afd. 36 [1927]. 1019—22.) K. WOLF.

a .  P . N yhoff, W . H. K eeson xmd B. I ljin , Isotliermen einałómiger Stoffe w id ihre 
binaren Gemische. 27. Isotliermen von Helium zwisclien —103,6 und —259,0° und bei 
Drucken von 1,5—14 Atmospharen. (26. vgl. vorst. Ref.) Mit der fruheren Versuchs- 
anordnung des Piezometers u. der Manometer wurden Isothermen von He gemessen. 
Die Tempp. wurden m it fl. Athylen, fl. H 2 u. m it dem H 2-Dam pfkryostat erhalten. 
Eine Tabelle im Original bringt das Zahlenmaterial. (Koninkl. Akad. Wetenseb. Amster
dam, wisk. natk. Afd. 36 [1927], 1023—24.) K. W o lf .

J. J. van Laar, Die Schmelzkurve von Helium und das Warmelheorem von Nernst. 
Bemerkung zu der Arbeit von K eeso m  (0. 1927. II . 392). (Koninkl. Akad. Wetenseb. 
Amsterdam, wisk. natk. Afd. 36 [1927]. 1083. Tavel sur Clarens.) K. W o lf .

R. D. Kleemail, Eigenschaften der m it der rerersiblen Miscliung von Substanzen 
zusammenhangenden Groflen am absoluten Nullpunkt der Temperatur. (Vgl. C. 1927.
I I .  675.) Ausgehend von reversiblen Kreisprozessen wird die Theorie des Vf. dureh 
Ableitung weiterer GróBen fiir das Verh. von Gemiseben unter ihrem  eigenen Druek 
am  absoluten N ullpunkt erweitert. (Journ. physieal Chem. 31 [1927], 1559 bis 
1565.) ' L es z y n s k i.

M. Centnerszwer und J. Krustinsons, E in  fiu  fi der Korngrópe auf den Dis- 
soziation-sdruck fester Stoffe. Der Einflufl der Korngrofle der Krystalle auf ihren Dis- 
soziationsdruck wurde an Silbercarbonat u. rotem  u. gelbem Quecksilberoxyd experimentcll 
untersucht. F iir Silbercarbonat wurden bei 200° folgende Drucke p nach der dynam. 
Methode gemessen, fiir Priiparat a  (rt =  18,75-10-4 cm) u. p (r2 — 125-10_1 cm) 
p  =  412 mm, fiir Priiparat y (r3 =  0.G25 • 10~J cm) p —  461 mm. Aus der Formel 
fiir die Dissoziationsdrueke wird fiir die Oberflachenspannung a an der Grcnze fest- 
gasfOrmig der Ausdruek: o =  [ R T  q ln p2jp { \l\2 M  ( l / r 2 — l/^ i)] abgeleitet. Fiir 
Silbercarbonat orgibt ein Vcrgleich der beiden Priiparate a u. y — 2927 Dyn/qcm, 
wahrend der Vergleich der Priiparate (1 u. y  den W ert o2 =  2842 Dyn/cjem liefert. 
Die Oberflachenspannung an der Grenze fest-gasfórmig ist demnacli viel gróBer ais an 
der Grenze fest-fliissig. Fiir Quecksilberoxyd wurden beim Druek von 700 mm folgende 
Dissoziationstempp. gefunden: fiir rotes HgO m it =  22,5 ■ 1 0 _ 1  cm rl \  =  697° absol., 
rotes verriebenes HgO m it r„ =  1 ,5-10- 4  cm T„ —  678° absol. u. fiir gelbes HgO mit 
rs == 0,75-10- 4  cm T 3 —  644“ absol. Fiir die Oberflachenspannung des festen HgO 
gegen dio Gasphase ergeben sich folgende 3 W erte: Oj =  99 000 Dyn/cjcm bzw.
o2 =  137 000 Dyn/qcm bzw. o3  =  172 000 Dvn/qcm, also im D urchschnitt o — 
140 000 Dyn/qcm, ein auffallend hoher W ert. (Ztschr. physikal. Chem. 130 [1927]. 
187—92. Riga, Univ.) ' E. JosEPHY.

A3. K o llo id ch em ie . C ap illa rch em ie .
N. v. Raschevsky und E. v. RaschevSky, Uber die Gropeiwerteilung in  re

rersiblen 'polydispersen Systemen. Vff. erhalten einen Ausdruek fiir die Yerteilungs- 
funktion fiir dio TeilchengróBen eines polydispersen Systems, indem sie dieses System 
ais Gemisch monodisperser Sj'steme behandeln, auf das Gemiseh die PLANCKsehe 
Theorie der verd. Lsgg. anwenden u. das Extrem um  der sich so ergebenden charakterist. 
Funktion aufsuchen. (Ztschr. Physik 46 [1927]. 300—04. P ittsburgli, Pa.) Le.

J. Reitstotter, Neuere Arbeiten uber die Darstellung und die Eigenschaften kolloider 
Metalle und dereń Verbindungen. tlberblick uber die neueren Arbeitcn auf dem Gebiet- 
der Kolloidchemie, besonders iiber die Darst.-Verf. (Osterr. Chemiker-Ztg. 30 [1927]. 
217—20. Berlin.) J u n g .

H. Freundlich und W. Rawitzer, iiber die Thixotropie des konzentrierten Eisen- 
oxydsols. Vff. untersuchten die Thixotropie des Fe„03-Sols naher u. legten die Grenzen 
an Fe2 0 3- u. NaCl-Gehalt fest, innerhalb dereń Sie thixotropen Erseheinungen auf- 
treten. Die untere Grenze liegt bei 0,175 Mol. NaCl im 1. Der hóchste W ert war 
32,2 Mollimoll. NaCl pro g Fe20 3  der niedrigste stets zerstórend wirkende 35,5 Millimoll. 
bei einem Alaningehalt von 0,1262 Millimol. pro g Fe 2 0 3. Oberhalb dieser Grenze tra t  
lceine thixotrope Umwandlung mehr, sondern nicht umkehrbare Synaresis ein. — E in
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heminender EinfluB organ. Stoffe konntc mir bei Aminosauren, wie Glykokoll, Alanin, 
Leucin,, Glyeylglyein, Alanylglycin, Leucylglycin beobaclitet werden, nicht aber bei 
Stoffen, wie Resorein, Thioharnstoff, Phenol, Coeain, Morpliium, Hexamethylentetr- 
amin, Paraldehyd, A thylacetat, Galiussaure, M ethyhdolett, Jodoform, die alle eher 
yerkiirzend wirken. Die Wrkg. der Aminosauren is t merklich um kehrbar: durch Ent- 
fernung der Aminosaure aus dem Sol durch Dialyse yerschwindet die hemmende Wrkg. 
Verss. iiber die Vcrteilung von Tyrosin zwischen dcm Sol u. einer AuGenfl. weisen 
darauf hin, daB die Aminosauren an dcm Fe 2 0 3-Sol adsorbiert werden. Darauf deutct 
auch hin, daB die W irksamkeit der Aminosauren m it steigcnder Zahl der CH2-Gruppen 
zunim m t (vgl. T rau b escIic  Regel). —  Bei der Koagulation verd. Fe20 3-Sole liiBt sich 
die Wrkg. der Aminosauren n icht nachweisen; auch w ird in den Konzz., in  denen diese 
zur Hemmung der Erstarrungsgeschwindigkeit yerwendet wurden (6,44—8,76 Millimoll. 
im 1), die kataphoret. Wanderungsgeschwindigkeit verd. u. konz. Sole n icht becinfluBt. 
Die von F r e u n d l i c h  u. R o s e n t i i a l  (C. 1925. I I . 2249) gefundene Abhangigkeit der 
Erstarrungsgeschwindigkeit ku von der NaCl-Konz., bei der — bei hóherer Konz. — 
ein maxinmler ku-W ert erreicht wurde, konnte im  wesentlichen bestatigt werden. Der 
maximale W ert wurde unabhangig von der Fe20 3 -Konz. erreicht. Die Abhangigkeit 
von dieser Konz. im Gebiet des Kurvenanstiegs yerlief n icht ais eine einfache. — Ferner 
machten Vff. die Beobaehtung, daB dic Fe20 3-Solc schneller yerfestigt werden, wenn 
sie m it Metallen in Beruhrung kommen. Die Verfestigung yerliiuft um so schneller, 
je unedler das Metali ist, aber auch Au u. P t  waren noch wirksam (s. auch C. 1927. I. 
2045). E ine ahnliche Wrkg. wird vom elektr. Strom, sowohl Gleich- wio Wechselstrom, 
ausgeiibt, — Im  zweiten Teil der Arbeit untersucMen Vff. die Eigg. eines Fe20 3 -Sols, 
das sich unter dem EinfluB einer geeigneten NaCl-Konz. zu einem thixotropen Gel 
yerfestigt hatte. Gemessen wurae an einem Sol m it 67,1 g Fe20 3 u . 0,22 Mol. NaCl im 1. 
Die R e i B f e s t i g k e i t  w urde m it einem im Prinzip dem CoUETTEschen ahnlichen 
App. — Skizze im Original — bestimmt. Sie nim m t wahrend der Erstarrung des Sola 
zu, um schlieBlich nacli einiger Zeit einen prakt. konstanten Endw ert zu erreichen; bei 
diesem Endw ert is t aber der Endzustand der Verfestigung noch nicht erreicht. — Fiir 
die Best. des E l a s t i z i t a t s m o d u l s  wurde das Verf. von SCHWEDOFF in der 
obigen A pparatur angewandt. Die gefundenen W crte zeigen Abweichungen vom 
HoOKEschcn Gesetz in der Richtung, daB bei hóheren Belastungen die Dehnungen 
starker ais proportional zunehmen. Dies Verhalten entspricht aber n icht einer piast. 
Veriinderung: Die Dehnung is t fast vóllig reversibel. Die zeitliche Veranderung des 
Moduls bei konstanter Belastung erreicht bei unregelmaBigem Kurvenverlauf schlieBlich 
einen konstanten Endwert. — Die Gesamtzahigkeit eines noch merklich fl. Sols konnte 
im  CouETTE-Apparat wegen der raschen zeitlichen Veranderung nicht gemessen 
werden, docli war beim Geschwindigkeitsgefalle =  0 noch eine ciast. K ra ft yorhanden.
— Das angewandte Sehergcfalle beeinfluBt den Verflussigungsgrad s ta rk : Durch das 
Riihren im CouETTE-Apparat w ird ein Endzustand erreicht, der aber von dem durch 
starkes Schiitteln erreichten merklich yerschieden ist. — In  einer theoret. Zusammen- 
fassung der Resultate wird das typ. tlbergangsbild Sol-Gel der thixotropen Solo be- 
leuchtet-. (Kolloidchem. Beih. 25 [1927]. 231—78. Kaiser W ilhelm-Inst. Berlin- 
Dahlem.) WURSTER.

Maximilian Wachtler, Vber die Loppdbrecliungsersclieimtngcn in  Kolloiden. 
Dem Andenken an H er m a n n  A m b ro n n  gewidmet. Besprechung der yersehiedenen 
A rten opt. Anisotropie in  Kolloiden, wie Spannungsdoppelbrechung u. Orientierungs- 
doppelbrechung yerschiedener A rt. Zum SchlnB werden noch die Verhaltnisse beim 
Vorhandensein yon Absorption erlautert. (Fortsclir. d. Minerał., Krvstallogr., Petrogr. 
12 [1927]. 119—92. Munchen.) “ E n s z l in .

E rn s t Wiegel, Vber die Farben des kolloiden Silbers unter besonderer Beriick- 
sichtigung der Flockungsfarben. Die Unterss. des Vfs. bezweeken Aufklarung iiber die 
yerschiedcnartigen Farben des kolloidalen Ag  zu scliaffen. Die seitherigen Arbeiten 
auf dem Gebiet werden eingehend gewurdigt. — Die zur Unters. gelangtcn Ag-Sole 
wurden m it p-Oxyphenylglycin ais Reduktionsm ittel aus 0 ,l°/oig. AgN03 -Lsg. bei u. 
ohne Ggw. von Gelatine u. D extrin dargestellt. Die Red. erfolgt sofort, u. die Farben 
Braungelb, Dunkelrotbraun, Grauoliygrun werden bei der Darst. durchschritten. Die 
Sole wurden m it der LEiTZschen Horizontaleinrichtung zur Projektion von Polari- 
sationserscheinungen auf Strómungsanisotropie untersuclit, die in  allen Fallen, aucli 
bei den gelatinefreien Solen, gefunden wurde. D a auch die Sole ohne Gelatinezusatz 
diese Eigg. zeigen, ist die Annahme yon ZsiGMONDY, daB die Gelatine an dem Teilchen-
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aufbati der Sole beteiligt ist, n icht notwendig. Infolge der lichtstarken Aufsichtsfarbe 
der duroh Anlagerung von Ag an Ag-Keime entstehenden Sole nim m t Vf. einen kom- 
pakten Bau der Teilehen an. — Vf. untersuchte weiter die Farbanderungen bei der 
langsamen Koagulation von Dextrin- u. der sohnellen Koagulation von Citrat-Ag-Solen. 
Die Dcxtrinsilbersole wurden nach der Methode von C a re y  L e a  m it ganz frisch her- 
gestcllter NaOH dargestellt; bei Verwendung von etwas weniger NaOH war die Pepti- 
sation des Ag vollstandiger. Verseliiedene Dextrinsorten gaben keine Unterschiede. 
Die Beobaohtung der Farbanderungen beim Flocken ergab, daB diese bei den un- 
gereinigten Solen dureh die von der D arst. her in  ihnen enthaltenen Elektrolyte bedingt 
wird, d. h. daB die Farben ais Flockungsfarben des kolloiden Ag. angesehen werden 
miissen; denn von Elektrolyten gróBtenteils befreite Sole zeigten diese Farbanderungen 
innerhalb eines Jahres noeh nicht. Dureh Messung der Extinktionsliurven werden die 
auftretenden Farben (gelb — orange — purpur — violett — blau) genau eharakterisiert; 
der Verlauf dieser Kurven is t gleichmaBig entsprechend dem Koagulationsvorgang 
selbst. — Von den nach dem ZsiGMONDYschen Keimverf. erhaltenen Solen unter- 
seheiden sich die beschriebenen dureh die Aufsichtsfarbe, die einer Triibungsfarbe 
ahnlich ist. Vf. schlieBt daraus auf Sckundarcharakter der Teilehen. Es werden Ver- 
gleiehe der Extinktionskurven m it den theoret. erhaltenen Absorptionskurven nach 
G an s  gezogen; Vf. nim m t auf Grund der Verss. gericlitcte Koagulation u. bliittchen- 
fórmige Gestalt der Teilehen an. — Bei der Unters. der schnellen Koagulation von 
Citratsilbersolen, dargestellt nach der Methode von C a re y  L e a , ergab sieli, daB zwei- 
wertige Kationen etwa 100-mal so sta rk  wie die einwertigen koagulieren, Bei Dextrin- 
u. Citratsilbersolen zeigt sich bei Flockung dureh zweiwertige Kationen die n. Farben- 
folgc von Gelb uber Rot, Violett nach Blau, dureh einwertigc Kationen die anomale 
Farbenfolge von Gelb uber Gelbgriin, Dunkelgriin nach Blau. Die Ursaclie der letzteren 
Erscheinung sieht Vf. in  nur partieller Flockung dureh die einwertigen Kationen, die 
eine Mischfarbc von geflockten u. nichtgeflookten Anteilen hervorruft. — Vf. unter
suchte ferner die Bildungsbedingungen fiir die anomalen g r  ii n e n Silbersole. Diese 
entstehen, wenn man zu oinem dureh langsame Koagulation entstandenen violettroten 
Dextrinsilbersol von bestimm ter B asizitat eine geringe Menge AgN0 3  zusetzt. Rkk., 
die m it dem griinen Sol durchgefuhrt wurden, lieBen erkennen, daB die Farbanderung 
auf Bldg. von Ag„0 innerhalb des Sols beruht. Direktes Vermischen ęines Ag20-Sols 
m it dcm yiolettcn Sol ergab ebenfalls griine Sole (gegenseitige Absorption der Ag- u. 
Ag20-Teilchen). Auflósen des Ag20  in  dem griinen Sol m it NH 4 OH, N H 4 CSN, N a2S„0;, 
ergab wieder das violettrote Sol. Die Extinktionskurven des griinen Sols wurden auf- 
genommen. Die Teilehen dieses Sols sind negativ geladen, bei der Kataphorese wurden 
Zerfallserscheinungen beobachtet. — Die Dextrinsilbersole sind, besonders im orange- 
farbigen Stadium, sehr lichtempfindlich. (Beschleunigung des Koagulationsvorganges 
dureh Licht, besonders dureh blaue u. violette Strahlen.) (Kolloidchem. Beili. 25 
[1927]. 176— 230. Phys.-chem. Inst., Univ. GieBen.) WuRSTER.

A. Boutaric und G. Perreau, Messung der Brechungsindices in  den kolloidalen 
Losungen. (Rev. gśn. Colloides 5 [1927], 658— 62. — C. 1928. I . 307.) B ottg er .

I. D. Bhalla t, S. S. Bhatnagar und N. A. Yajnik, Studicn uber Emulsionen 
mit Brechungsfarben. Vff. untersuchtcn die Bedingungen der Entstehung moglichst 
stabiler u. farbenprachtiger Emulsionen m it ,,Brechungsfarben“ , d. h. verschiedener 
Farbendispersion von disperser Phase u. Dispersionsmittel. Von den zahlreichen Stoffen, 
die bei den tabellar. aufgefuhrten qualitativen u. quantitativen Yerss. verwendet wurden, 
kónnen nur die wiehtigsten erw ahnt werden. Ais disperser Anteil wurde meist Glycerin 
benutzt. Das Emulgierungsmittel Kollodium  wurde zuerst in den Dispersionsmitteln 
Aceton oder Amylacetat gel. Ais Hilfsfl. zur Korrektion des Brechungsindex wurden 
CS2, C6H„ oder C6H 5CH3, teils auch C6H 6Br u. Benzoylacetat yerwendet. Die Einfliisse 
der Faktoren Volumen der 2 Phasen der Emulsion, der N atur u. Konz. des Emulgierungs- 
mittels u. der Temp., die sich wieder gegenseitig wechselnd beeinflussen, werden be- 
schrieben. Der TemperatureinfluB ergibt eine KI assi fi kation in  2 Typen der farbigen 
Emulsionen: 1 . solche, bei denen dureh Temp.-Erhóhung die Farben von Blau iiber 
Griin nach Gelb verandert werden, u. 2. solche, bei denen diese Farbanderungen in der 
umgekehrten Reihenfolge verlaufen. Von Gallerten, wie Akaziengummi, Kautschuk, 
Schiepbaumicolle, Kanadabalsam u. Gelatine wurden ais die stabilsten Gallerten solche 
einer Gelatinslsg. in  Glycerin m it scliónen Brechungsfarben liergestellt. Dureh die 
Verss. wird die Tlieorie von H o lm e s  u . C a m e ro n  (vgl, C. 1923. I. 4), nach der die 
Farben von Emulsionen nur bei Gleichlieit der Brechungsindices der beiden Phasen



8 9 0 A3. K o l l o id c h e m i e .  C a p i l l a u c h e m ie . 1 9 2 8 .  I .

u. bei Versehiedenheit der opt. Dispersion auftreten, experimentell bestatigt. (Kolloid- 
Ztsehr. 43 [1927]. 366—77. Univ. o£ thc Punjel-, Lahore Indien.) W u r ster .

A. J. Byl, Die Dichle von JFa-sser ais Funktion der Oberflache. Die maximale D. 
von W. laBt sich dureli Annahme des Gleiehgewiclits: H.,0., 2 H 20  erklaren; die
Lage dieses Gleiohgewichts wird in  der GiBBSschen Sehicht verschieden sein. Vf. 
bestimmt die D. von W. in einem m it Zuckerkohle gcfiillten Dilatometer u. bcob- 
achtet eine Erniedrigung der Temp. maximaler D. F iir die scheinbare D. der Kohle 
in W. ergibt sich 1,83; die Abweichung yon dem wahren W ert (2,26) lśiCt sich nicht 
durch eine die Kohleteilchen umgebende Luftschicht erklaren. Es ist zu erwarten, 
daB jede wss. Lsg. eine der Oberflache des gel. Stoffes proportionale Depression der 
Temp. maximaler D. zeigt. Zusammenstellung der fiir yersehiedene Salzlsgg. beob- 
achteten molekuiaren Depressionskonstanten (Landolt-BóRN STEIN ) u. der Atom- 
radien (B rag g ), ergibt, daB die molekulare Depression pro Oberflacheneinheit an- 
nahernd konstant ist. Durch Vergleich der fiir K Br u. Kohle gefundenen Depressionen 
berechnet Vf.: Oberfliicho von l g  Kohle =  333 qm; Zahl der C-Atome liings je der 
Aehse des wiirfelfórmig gedacliten Kohleteilchens 39. Die Dieke der GiBBSschen 
Sehicht berechnet Vf. zu 6 , 8  A. (Hec. Trav. chim. Pays-Bas 46 [1927]. 763—69. 
Deventer, Coli. of Tropical Agriculture.) K r u g e r .

G. Tam m ann und H. Rabę. Die Abhangigkeit der Viscositat des Wassers vcm D m ck  
und die seiner Losungen von der Konzenłration. Durch Messung der AusfluGzeiten 
m it Hilfe eines OsTWALDschen Viscosimeters werden die Yiscositdlen der Lsgg. von 
K J , K B r, K N 0 3, KCl, NII^NO.j u. N H fi l  bei 0, 10, 30 u. 75° fiir Konzz. 1, 2, 3, 4 u.
5 Mol auf 1000 g W. bestimmt. Die Ergebnisse werden in Bezieliung gesetzt zu den von 
B ridgm an  (C. 1926. II . 1923) fiir die Druckabhiingigkeit der Viscositiit des H.,0 
gefundonen W erten. Bei 0° verkleinern die K-Salze die Viscositat der Lsg., u. zwar 
proportional ihren Konzz. Bei 75° wird die Salzwrkg. des K B r u. KCl positiv. Die 
Abhangigkeit der Viseositaten der NH,-Salzlsgg. vom inneren Druek is t weniger ein- 
fach u. fiigt sich nicht der fiir die K-Salze geltenden Regel. Die Abhiingigkeiten der 
lonenreibung von der Temp. u. vom Druck verlaufen denen der Viscositat der Salz
lsgg. ahnlieh, es bestelit jedoch keine Iden tita t. Die lonenreibung wird von der Temp. 
u. vom Druck wreniger beeinfluBt ais die Viscositat. (Ztselir. anorgan. allg. Chem. 168 
[1927]. 73—85. Góttingen, Physik.-ohem. Inst. d. Univ.) Le SZYNSKI.

S. G. T. Bendien nnd L. W. Janssen, Eine verbesserte Kalaphoresemelhodik. Vff. 
bringen dicht tiber den bciden Trennungsflachen im U-Rohr 2 Hilfselektroden an, 
die nur zur Messung des Potentialunterschieds dienen u. keinen Stromdurchgang 
vermitteln, wahrend die beiden stromgebenden Elektroden sich viel weiter entfernt 
von den Grenzflachen befinden u. so hingestellt sind, daB die Polarisationsprodd. n icht 
an die Trennungsflache gelangen kónnen. Der App. (Abb. im Original) erfordert 
nur kleine Voll. (ca. 0,8 ccm). Bei Verss. an EiweiBlsgg. wurde der S tand der Trennungs
flache durch TYNDALL-Licht u. Fluorescenzlicht sichtbar gemaeht. (Rec. Trav. 
chim. Pays-Bas 46 [1927]. 739—42. Zeist, Serologisch-Lab.; U trecht, van’t  H ofk- 
Lab. der R . U.) K r u g er .

Michael Tarle, Bemerkung iiber Sorption. (Vgl. C. 1928. I. 169.) Vf. fiihrt 
gegen die Arbeit von SAMAHIMA (C. 1928. I. 169) nocli Z itate anderer Vff. an, aus 
denen die geringe Veriinderung der Kohlenoberfliiehe beim Pulvcrn hervorgelit u. be- 
stre ite t danach die Erklarungsmóglichkeit samtlicher Adsorptionserseheinungen m it 
der Lósungstheorie. (Buli. chem. Soc. Japan  2 [1927]. 304. Manchurian Arsenał, 
iloukden.) W u r s t e r .

D. Talmud, Ilydrolytische Adsorplion und Gleichgewichtsverschiebung. I. Vf. 
zeigt an Verss. m it j4Z2(SO.,)3 -Lsg. den Charakter der Gleiehgewichtsverschiebung bei 
E lektrolyten, die infolge der Hydrolyse M etallhydroxyd abscheiden, in  Ggw. eines 
Neutralsalzes unter Isolierung des einen Hydrolyscprod. So adsorbiert z. B. Holzkolile 
aus einer Al2(S 0 4 )3-Lsg. nur H 2 S 0 4, wrobei das gebildetc A1(0H ) 3 ais Hydrosol in Lsg. 
bleibt, dereń Konz. an Al vor u. nach der Adsorption dieselbe ist. A udi beim Zusatz 
vonK 2 S 0 4 eder Petrolather wird zwar Al(OH ) 3 koaguliert u. m it der Kohle ausgeschieden, 
adsorbiert ha tte  diese aber kein Al, sondern nur H 2 S 04. (Kolloid-Ztschr. 43 [1927]. 
3S6—87. K arpow-Inst., Moskau.) W u r s t e r .

S. M okruseh in  und E. K rylów , U ber die Adsorption von Sauren durch Filier- 
■papier. II. M itt. (I. vgl. C. 1926. I. 605.) In  Fortsetzung der friihcren Arbeit 
wurden die Adsorptionskurven von Citronensaure, Ameisensaure, Ih S O ,, IL,AsO,, 
CH?i■ COOH, C II,fil■ COOTl u. CCl3-COOH aufgenommen. Auf Grund der Theorie der
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elektr. Adsorption wird eine Erklarung dafiir gegeben, daB bei schwaeher Adsorption 
die maximale Adsorption schon bei niedrigen Konzz. erreicht wird. F ur die Saurc- 
adsorption wird eine Gleichung aufgestellt, m it der die experimentellen Ergebnisse 
iibereinstiinmen. (Kolloid-Ztschr. 43 [1927]. 387—89. Ural, Polytechn. Inst.) W uit.

M. N. Chakravarti und N. R. Dhar, Die AUeitung einer Adsorplionsgleichung 
ans Langmuirs Theorie der Bestvalenzen. Vff. leiten auf Grund von Verss. iiber die 
Adsorption versckiedener E lektrolyte an M n 0 2, Fe{O H \, Al(OH)z, Cr(OH)3, teils aus 
frulieren Arbeiten (vgl. z. B. C. 1927. I I . 1679) eine Adsorptionsgleichung ab, die nach 
der LANGMUlRschen Annahme der Restvalenzen entwickelt wird. In  der Gleichung:

Moll., K  eine K onstantę, a die adsorbierte Menge, A  die maximale Adsorption u. n  die 
W ertigkeit des adsorbierten Ions. Die Einflusse verschiedener Faktoren auf die Ad- 
sorptionserscheinungen werden im Zusammenhang m it der Gleichung diskutiert. 
(Kolloid-Ztschr. 43 [1927]. 377— 8 6 . Allahabad, Univ.) W u r st e r .

Kshitish Cliandra Sen, Adsorption durch Melallhydroxyde. V. Vergleicliende 
ZJntersuchung des Adsorptionsrermogens von Eisen-, Aluminium- und Chromhydroxyd 
fiir Sduren und Alkali. (IV. vgl. C. 1927. II . 1452.) Es w ird die Adsorption an 
gleichen Mengen der aus den 2-n. Ghloridlsgg. kalt m it N H 3 gefallten, dekantierten,. 
dialysierten u. 25 Tage gealtertcn H ydroxyde von Fe, Al u. Cr in 20 Stdn. verglichen. 
As20 3 u . Na-Arsenit werden am besten von Cr(OH)3, ani wenigsten von Al(OH):i ad- 
sorbiert. Dieselbe Reihenfolge g ilt bei einigen organ. Sauren, wiihrend bei H ;SO., 
Al(OH ) 3 besser w irkt ais Fe(OH)3. Das Adsorptionsvermógen von Cr(OH ) 3 is t so 
stark , daB 0,261 g 100 ccm einer 0,01-n. Saurelsg. gegen Phenolphthalein fast neutral 
machen. Bei Cr(OH ) 3  steigt die Adsorption weiter noch m it der K ontaktdauer. 
F iir Basen is t die Reihenfolge des Adsorptionsvermogens: Cr(OH)3, dann fast gleich 
Al(OH)3, am geringsten Fe(OH)3. (Journ . physical Chem. 31 [1927]. 1840—41. 
A llahabad, Univ.) R . K. Mu l l e r .

S. Ghosh und N. R. Dhar, Studien iiber Adsorption. X X I. Einflufi gleich 
geladener Ionen auf die Koagulalion von Kongorot-, Benzopurpurin- und Cerhi/droxyd- 
solen. (X IX . vgl. C. 1927. I I . 1679.) Vff. untersuehten unter denselben Bedingungen 
wie friiher bei anderen Solen die Koagulation von C'e(0//)_j-, Benzopurpurin- u. Kongo- 
ro(solen u. von dem S-Sol nach O den. Das von NaCl befreite Kongorotsol verbraucht 
zur Koagulation in  yerd. Lsg. mehr an einwertigen positiven Ionen, ais in  konz. Das 
Koagulationsycrmogen eines Gemisches verschiedenwertiger E lektrolyten gegeniibcr 
Kongorot is t niclit additiv: Das Sol zcigt ,,positive Anpassung“  (wie As2S3, Sb2 S3  u. a.)
— Ce(OH).l-Sol (licrgestellt durch Erhitzen einer Cerammoniumnitratlsg.) verhalt sieh 
n. wie Fe(OH)3, M n02 u. a. — Benzopurpurinsol (1,75 g im 1) verhalt sich n. gegeniiber 
Elektrolytgemischen, zeigt keine ,,positive Anpassung“ , verbraucht aber zur Koagu
lation gróBere Mengen einwertiger positiver Ionen in verd., ais in  konz. Lsg. U nter 
dem Ultramikroskop is t Zunalime der Teilchenzahl dieses Sols m it der Verdiinnung 
erkennbar. — Das S-Sol nach Od en  zeigt ,,positive Anpassung“ . — Vff. kommen auf 
Grund dieser u. einer Reihe vorhergehender M itt. zu einer Einteilung der Solo in  
n o r m a l e  u. a n o m a l e .  Normale Sole zcigen normalen Verdiinnungseffekt boi 
der Elektrolytflockung, normales Yerhalten gegeniiber Elektrolytgemischen, keine 
,,positive Anpassung“  u. eine unwesentliohe Viseositatsabnahme in Ggw. geringer 
Elektrolytmengen. Anomale Sole zeigen anomalen Verdiinnungseffekt bei der Koagu
lation durch einwertige positive Ionen, anomales Yerhalten bei der Koagulation durch 
Elektrolytgemische, ,,positive Anpassung“ u. deutliche Viscositatsabnahme bei An- 
wesenheit ldeincr Elektrolytmengen. Zu der ersten Klasse gehoren z. B. M n02, Sn(OH)1, 
Fe(OPI)3, Cr(OH)3, Al(OH)3, Th(OH)„ V.,05, S (nach P. P. v. WEIMARN), Au, Ag, zu 
der zweiten anomalen z. B. As2S3, Sb2S3, S (nach Od e n ), Berliner Blau, Mastix, Gummi- 
gutt, Damm arharz, Kongorot u. a. (Kolloid-Ztschr. 43 [1927]. 389—95. Allahabad, 
Univ.) W u r s t e r .

N. Schilow und B. Nekrassow, Adsorption und chemische Natur einiger organischer 
Verbindungen. Die Adsorption aus wss. Lsgg. durch Kohle wurde untersuclit an : 
Arneisensaure, Essigsaure, Propionsdure, n-Buttersaure, n-Vahriansdure, n-Capron- 
sdure, n-Oenantsdure, n-Caprilsdure, Oxalsdure, Malonsdure, Bemsieinsaure, Glutar-

A
a ist a der Aufnahmekoeffizient, fi die Zahl der auftreffenden
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saure, Adipinsaure, Pimelinsaure, Korksaure, Azelainsaure, Glykolsaure, Chlor-, Brom-, 
Jodessigsaure, Phenylessigsaure, Jiesorcin, Phthalsaure, o-, m-, p-Kresol, o-, m-, p-Nitro- 
phenol, o-, m-, p-Oxybenzoesdure, o-, m-, p-Aminobenzoesdure, o-, m-, p-Nitroanilin,
o-, rn-, p-Nitrobenzoesaure, Maleinsaure, Fumarsaure, Citraconsaure, Mesaconsdure, 
łrans-Crołonsaure, Hydrozimłsaure, trans-Zimtsaure, cc- u. ji-Phenylpropionsdure, Sebazin- 
saure, d- u. rac. Camphersaure, Fenchocamphersdure, d-, 1-, rac. u. inakt. Weinsdure. 
Vgl. Tabellen im Original. Dabei zeigt sich folgendes: 1. In  homologen Reihcn durch- 
liiuft die Zunahme der Adsorption entsprechend der eintrctenden CH2-Gruppe einen 
Maximalwert fiir m ittlere Glieder (6 — 6  C-Atome). 2. Die Substitution m it den 
meisten typ. Radiltalen ru ft eine VergróBerung der Adsorption hervor, m it Ausnahme 
von OH- bzw. S 0 3 H-Gruppen. 3. Die opt.-akt. Isomeren wie auch die rac. Formen 
werden gleich stark  adsorbiert, dagegen scheinen die inakt. Formen eine sehwachere 
Adsorption aufzuweisen. 4. Die verschiedenen Stellungsisomeren der Benzolderiw . 
sowie auch die a- bzw. /9 -substituierten aliphat. Yerbb. haben einen ausgepragten 
Unterscliied in der Adsorption crwiesen. Ebenso die Verbb. m it n-C-Ketten im 
Vergleieh m it den entsprechenden Isoverbb. 5. Die trans-Form en der Verbb. m it 
einer Doppelbindung werden starker ais die cis-Formen bzw. die entsprechenden 
gesatt. Verbb. adsorbiert. 6 . Bei gleicher Zahl der C-Atome u. gleicher chem. Funktion 
werden die aliphat. Verbb. eher starker ais die cycl. Verbb. adsorbiert. (Ztsehr. pliysikal. 
Chem. 130 [1927]. 65— 72. Moskau.) ” E . J o se ph y .

J . Joch im s, Zur Methodik der Messung der Spinnfahigkeit; nebst Spinnfahigkeits- 
untersuchungen am Eierklar. Vf. h a t gefunden, daB die Spinnfahigkeit bei fadenziehenden 
Substanzen unter konstanten Bedingungen eine charakterist. GroCe darstellt. Die 
Spinnfahigkeit von Eierklar von Hiihnereiern, ausgedruckt in  der Lange des aus- 
gezogenen Fadens, wurde in  einer A pparatur ahnlich der von T ammann u. T am pke  
(C. 1927. I I .  397) angegebenen gemessen. Die MeBmethod9  war insofern abgeilndert, 
ais fiir d is  Ziehen der Fadcn eine vom Beobachter unabhangige gleichmaBige Ge- 
schwindigkeit erzielt wurde, indem das Ziehen nicht von Hand, sondern m ittels eines 
dureh einen Elektromagneten bewegten Sehwungrades durchgefiihrt wurde. Man 
crhalt so bei konstanten Bedingungen gut repreduzierbare Fadenlangen. — Ver- 
schiedjne Exemplare von Hiihnereiern ergaben fast die gleiehe Spinnfahigkeit; diese 
nim m t m it fallender Temp. stark  zu, z. B. Fadenlange 6 , 8  cm bei 10° gegenuber 2,3 cm 
bei 40°. Diese Tem peraturabhiingigkeit geht parallel m it den gleichgerichteten Yis- 
cositiitsiinderungen. —  Zusatz von ganz geringen Mengen KOH oder NaCl zu dem 
Eierklar g ibt starkę Abnahme der Spinnfahigkeit; in  geringem MaBe m acht sich eine 
solche Abnahme allerdings sehon beim Zusatz von dest. W. bemerkbar. (Kolloid- 
Ztsehr. 43 [1927]. 361—66. Univ.-IClinik, Kiel.) W u r st e r .

Wilhelm Stollenwerk, Kolloidchemie. Leitf. f. Agrikulturcheiniker, Landwirtschaftslehrer 
u. Studierende d. Landwirtschaft. Stuttgart: E. Ulmer 1927. (VII, 146 S.) gr. 8°. 
Lw. M. 5.50.

B. Anorganische Cliemie.
E. Z in tl und O. K ohn , Ober radikalartige Alkalisalze einer neuen Stickstoff-Samr- 

stoff-Saure. Die Lsgg. von Alkalinilriten in fl. N H 3  geben m it einer Lsg. von Na in 
fl. N H 3 gelb gefarbte Salze der unbekannten liydrosalpetrigen Saure H 2N 0 2. Natrium- 
n itr it z. B. g ibt einen gelben flockigen Nd. von Natriumhydronilrit nach der Gleichung:
N aN 0 2 -f- N a ---- y  Na„N02. Die Alkalihydronitrite sind auBerordentlich reaktions-
fahig; die Einw. kleiner Mengen Luft, W. oder C 0 2 fiihrt manchmal zu starken Ex- 
plosionen. Die Unters. kann daher nur unter AussehluB von L uft u. Feuchtigkeit 
im  Vakuum oder in  einer Atmosphare von reinem N 2 vorgenommen werden. Bei 
Anwendung von mehr ais 1 Atom Na auf 1 Mol. N itr it t r i t t  allmahlieh eine weiter- 
gehende Red. ein. Reines H ydrońitrit w ird nur erhalten, wenn eine verd. Metalllsg. 
un ter Riihrung langsam zu iiberscliussiger N itritlsg. gegeben wird. Die Alkalihydro
n itrite  entstehen auch bei kathod. Red. von Alkalinitritlsgg. in fl. NH 3  unter Ver- 
wendung eines Diaphragmas. N atrium nitrit reagiert beispielsweise auch m it Lithium 
oder K alium ; es lieB sich jedoch bisher n icht feststellen, ob hierbei gemischte Salze 
oder Gemische entstehen. Metali. Ca reagiert nur langsam. — Im  Vakuum oder unter 
N 2 sind die A lkalihydronitrite beim gelinden Erwarmen anscheinend bestandig, boi 
100— 130° jedoch wird unter Feuererseheinung N 2 entwickelt. Die hinterbliebene geselim.
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gelbe M. liofert beim Losen in  W. Alkalihydroxyd, N itr it u. wenig N itrat. — Liifit 
man 0 2 unter sehr geringem Druck langsam auf H ydronitrit einwirken, so wird, unter 
Vermeidung einer therm . Zers., genau ein Grammatom Sauerstoff aufgenommen 
unter Bldg. eines braunlichen Pulvers, welches sich in W. unter Entw . yon 0 2 u. Bldg. 
yon N itrit, Hvdróxyd u. H 20 2 lóst, woraus liervorgeht, dafi der Sauerstoff peroxyd. 
gebunden wird. — LiiBt man Halogene ohne VorsichtsmaBregeln auf H ydronitrite 
einwirken, so t r i t t  infolge der groBen Rk.-W arme therm. Zers. ein. Aus iith. Jod- 
lsg. nim m t 1 Mol. N aN 0 2 langsam 1 J  auf unter intermediarer Bldg. eines schwarzen 
Additionsprod., welches rasch in  Na.J u. N aN 0 2 zerfallt. NO oder trockenes CO., 
reagiert selbst bei Druckcn unter 1 mm so heftig, daB therm . Zers. cin tritt. Bei 
Einw. von Wasserdampf entstehen N 20 , N2, Alkaliliydroxyd, N itrit, H yponitrit u. 
■wenig N itrat. Es gelang bisher nicht, A lkalihydronitrite unzers. zu losen, fl. N H 3  

lost kaum, KW-stoffe u. A. sind ohne Einw., m it Alkoholeri, Aceton, Chlf. u. a. erfolgt 
Esplosion unter Feuererseheinung; m it Pyrid in  entsteht ein rotes, unbestandiges 
Additionsprod. — Auf Grund dieser Rkk. schreibt Vf. den H ydronitriten Radikal- 
eigg. u. -struk tur zu; z. B. N a-O • N - 0■ Na, u. yerglcicht sie m it den Metallkctylen 

i i
yon S CHLF.nk B 2> C -  O-Na. Es wird auch noch die Formel eines hypothet. Tetra- 
oxyhydrazins (HO)2N -N (O H ) 2 diskutiert.

Die Red. yon ~Alkalinitraten m it Alkalimetall in  fl. NIT.. fu h rt unter Abspaltung 
von N a20  sofort zum N itr it; sobald alles N itra t yerbrauelit ist, entsteht H ydronitrit. — 
Bzgl. des experimentellen Teiles, der D arstst., Analysen u. Ausfiihrungen der ein- 
zelnen Rkk. der H ydronitrite muB auf den Text u. die Zeichnungen der Apparatur 
im Original yerwiesen werden. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 61 [1927]. 189—99. Miinchen, 
Bayr. Akad.) L ang er .

William Albert Noyes, illinium . (Vgl. C. 1927- II. 403.) Erwiderung an R o l l a  
u. F e r n a n d e s  (C. 1927. I I  1339), welche ihre Verss. uber das Elem ent 61 zwar friiher 
gemacht haben, aber n icht yon ihrer Gultigkeit iiberzeugt waren. Die ersten Chemiker 
welche auf Grund ihrer Beweise (Spektrallinien, die Konz. yon Illinium  enthaltenden 
Erden, Absorptionsspektralband des Elements u. X-Strahlenspektren) yon ihrer Ent- 
deckung iiberzeugt waren, sind H a r r i s ,  Y u te m a  u . H o p k in s . (Ztschr. anorgan. allg. 
Chem. 168 [1927]. 264. Urbana, 111.) E n s z l in .

J. A. Atanasiu, Die Darstellung des Tli(OH ) 4 aus der Lósung eines Salzes ais 
Funklion von ps- Beim Versetzen einer neutralen oder schwach sauren Lsg. eines 
Thoriumsalzes m it einigen Tropfen Pyridin bildet sich ein gelatinóser Nd. yon T1i(OH)4. 
Da alle seltenen Erden m it Pyridin in  konz. Lsgg. komplexe Verbb. geben, die in  verd. 
Lsgg. yollstiindig dissoziiert sind, w irkt es demnach ais Base u. fallt das Th yollstandig 
ais H j’droxyd, u. zwischen dieser u. den gewóhnlichen Methoden zur Fallung des Th 
m it NH 3 oder C2H 2 0., besteht kein Unterschied. Die Fallung gelingt in  der K alte 
ebensogut wie in  der W arme, im ersteren Falle bleibt das Kolloid in  der Lsg. dispergiert, 
im letzteren koaguliert es sofort u. ballt sich zusammen. Ce (ais Ceroion), La, N d u. 
P r u. ebenso die haufig yorkommenden Sehwermetalle werden unter diesen Bedingungen 
nicht ais Hydroxyde gefallt. Vf. wurde zu dieser SchluBfolgerung gefiihrt bei der Best. 
der [H-] in einer Th(N 0 3 ).r Lsg., zu der yerschicdene Mengen Pyridin hinzugesetzt 
wurden; 1-n. Kalomelelektrode, Temp. 20°, ais Vergleichsfl. diente eine gesatt. KC1- 
Lsg. Aus den pa-W erten ergibt sich, daB das Tli(OH ) 4 in  der Nahe des neutralen 
Punktes sowohl in sehr schwach saurer, wie in auBerst schwach alkal. Fil. quantitativ  
gefallt wird. Pyridin yermag somit ais zuyerlassiges Reagens zu dienen, um die 
m ittleren W erte fiir die Konz. an H- (bzw. OH-) Ionen festzustellen, bei denen voll- 
standige Ausfilllung der Th-Salze erfolgt, die anderen Metalle aber quantitativ  in 
Lsg. bleiben. Auch zur Reinigung der Th-Salze von Spuren Fe, La, Ce oder Didym 
u. zur quantitativen Best. des Th laBt sich das Verf. yerwenden. (Ber. D tsch. chem. 
Ges. 60 [1927]. 2507—09. Bukarest, Univ.) H il l g e r .

C. Mineralogisclie und geologische Chemie.
P. Groth, Vorgesc7ńchte, Griindung und Entwicklung der Zeiischrijt fiir  Kryslallo- 

graphie in  den ersten fiinfzig Jahren. (Ztschr. Krystallogr. Minerał. 6 6  [1927]. 1—21. 
Miinchen.) E n s z l in .

H. Stemmetz, Fortschritte und Próbleme der chemischen Kryslallographie. (Fortschr. 
d. Minerał., Krystallogr., Petrogr. 12 [1927]. 193—217. Munehen.) E n szlin ,

X. 1 . 59
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R. Klemm, Allochromie, Morphotropie und Bildung einiger Mineralien, speziell 
Edelsłeine. Die Veranderungen des H abitus m it dera E in tr itt  farbender Elemente in 
die K rystalle werden besprochen u. zwar nim m t Vf. fiir die Allochromie eine Misch- 
krystallbldg. infolge isomorpher Mischung analoger chem. Korper an. Die Anderungen 
des H abitus lassen sich bei der Annahme isomorpher Vertretung ais Morphotropie deuten. 
FaBt man aber die Farbung ais Mischkrystallbldg. auf, so kann man durch diese die 
Formanderung erklaren. U ntersucht wurden diese Verlialtnisse an Topas, Smaragd, 
Korund u. Beryli. (Eortschr. d. Minerał., Krystallogr., Petrogr. 12 [1927]. 47—48. 
Ereiburg, Br.) E n s z l in .

Friedrich Rinne, Untersuchungen an synthetischem Spineli. Mit Hilfe der K H S 04- 
Schmelze lassen sioh an synthet. Spinellen sehr gute L 6 sungskórper herstellen. Aus 
den Kugeln entstehen zunachst Rhombendodekaeder u. bei langerer Einw. Pyramiden- 
wurfel. Die Losungskórpet sind stets verrundet. Setzt. man das Materiał Tempp. von 
etwa 1000° aus, so scheidet sich aus der klaren festen Spinellsubstanz erst feinerer, 
dann groberer Korund aus, weleher parallel den Oktaederebenen des Spinells angeordnet 
ist. Es wurden Spinelle beobachtet m it einem UberschuB an Tonerde bis 4 Mol auf 
1 Mol Spineli. (Fortschr. d. Minerał., K rystallogr., Petr. 12 [19271. 68—69.) E nszl.

G. Fowles, Die Oeschichłe des WitJierits. t)ber dio Orte, wo W itherit (naturliches 
Bariumcarbonat) von W it h e r in g  1783 entdeckt worden ist, g ibt es in  der L iteratur 
yersehiedene Angaben. W it h e r in g  selbst h a t mitgeteilt, daB er das Minerał in 
einer Pb-Mine bei Alston in  Cumberland gefunden hat. Der Entdecker nannte das 
i\linerał „ te rra  ponderosa aerata", La v o isier  „B ary t" , den Namen W itherit hat 
A. G. W e r n e r  eingefiihrt. (Chem. News 135 [1927]. 309—10.) E . J o s e p h y .

Walter Wahl, 'Ober die Konstitution der Silicate. Ausgehend von der Tatsache, 
daB es gelang, die AlkalialuminiumoxaIate in  opt.-akt. Isomere zu spalten u. dam it 
den komplexen Charakter derselben nachzuweisen, yersucht Vf., Konstitutionsformeln 
fiir die Al-Silicate aufzustellen. Die wasserfreien Erdalkali- u. Alkali-Al-Silicate haben 
danach die Zus. R I2 [Al2(Si2 0 6)4] (Petalit), R I„[Al2(Si0 3 )2(Si20 5)] (Albit u. Orthoklas), 
R r2 [Al2(Si0 3 )2 ] (Leuzit, Jad iit, Spodumen), R i2(Al2 0 2(S i03)2] (Kaliophilit, Leuzit, 
Eucripit) usw. Das Al is t ais Zentralatom eines komplexen Ions yierzahlig u. sechs- 
ziihlig. Im  ersten Fali finden sich immer gleich viel einwertige Kationen ais Moll.Al 
im Kom ples yorhanden sind. Die Strukturform el des Leuzits ware danaeh I  bzw. n .  
Im  GORGEUschen Silicat Na6 [Al4 O0(SiO3)3] sind drei 4-zahlige u. ein seehszahliges 
Al-Atom yorhanden (HI). Die Erdalkali-Silicate A northit, Gehlenit, G ranat (IV), 
Beryli usw. gehoren zu den Gruppen R I2 [A l,0 2(S i03)2], R I6 [Al20 4(S i03)2], R^ALO;,- 
(S i03)3], R^fAl^SiO;,),,] usw. Bei den sechszahligen Al-Atomen treten  immer gleich 
yiele dreiwertige oder 3-mal einwertige K ationen auf ais Al-Atome yorhanden sind. 
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Es kann bei allen diesen Moll. umfangreiche PoljTnerisation eintreten durch Verb. 
zweier S i03- Gruppen nach dem Schema:

l g > S i = 0  +  0 = S i < g l  Z o > Si< 0 > Si< 0 — usw.
Meistens werden die Silicate Gebilde darstellen, dereń MolekulargróBe iiberliaupt nicht 
angegeben werden kann, u. die aus einem einzigen riesengroBen Anion bestehen, das 
durch eine groBe Anzahl yon Kationen abgesatt. ist. Bei den H-haltigen Al-Silicaten 
kann man nach den CoBLENTZschen Yerss. der Absorption im U ltrarot u. den Unterss.
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von ScHAEFER an den Roflexionsspcktren im  U ltrarot bis zu einem gewissen Grad 
auf die Bindung des H  schlieBen. Der Lepidolith KLi[Al„F2(S i03)a] lm tte die Kon- 
stitutionseinheit (V). Analog lassen sich B iotit u. Muskovit aufbauen. In  den Zeolithen 
is t der H  zum Teil ais (OH), z. T. ais H 20  gebunden. Diese kónnen aus den wasserfreien 
Silioaten durch Aufnahme des W . unter tjbcrgang des vierzahligen Al-Atoms in  das
seehszahlige entstehen. (Beispiele: A northit - —?L-.>-Gismondin, N atronleuzit—  
Analeim). Weitere Strukturform eln im Original. (Ztschr. Krystallogr. Minerał. 6 6  

[1927]. 33—72. Helsingfors.) E n s z l in .
E. Schiebold, Uber den Feinbau der Feldspate. Eine Reike gut definierter Feld

spate wurde durch LAUE-Diagramme u. Drehkrystallaufnalimen auf iliren feinbaulielion 
Charakter untersuclit. Die monoklinen Feldspate sind auf eincn basisflachenzentrierten, 
4-fach prim itiven Elementarkórper zu beziehen, dessen K anten den krystallograph. 
Achsen a, b, c parallel gehen. Es ergeben sich folgende W erte fiir die Kantenlangen 
des Elem entarkorpers:

Adular Sanidin Mikroklin Ilyaloplian
St. Gotthardt Laach H irschberg Binnental

a„ . . . . . . . 8,61 1 8,42 1 8,44 1 8,50 i
b 0 . . . . . . . 13,07 „ 12,92 „ 13,00 „ 12,92 „
c° . . . 7,26 „ 7,14 „ 7,21 „ 7,12 „

Albit Oligoklas Labrador A northit
St. Gotthardt Bakersville Pauls Insel Vesuv

a 0 . . . . . . . 8,23 I 8,16 i 8,23 k 8,185 l
b 0 . . . . . . . 13,00 „ 12,90 „ 12,91 „ 12,895 „
c0 . . . . . . . 7,25 „ 7,13 „ 7,16 „ 7,09

Aus diesem basisflachenzentrierten Elementarkórper liiBt sich ein nur noeh zwei- 
fach primitives Parallelepipcd ableiten, dessen K anten parallel den Richtungen (110) 
(110) u. (001) gehen, was einer typ. Adularkombination entspricht. Dieser zweifacli 
prim itive Elementarkórper geht durch eine kleine Deformation in den 2-fach primitiven 
der triklinen Feldspate iiber. Beim E rsatz von Na-Si durch Ca-Al beim tlbergang vom 
Albit zum A north it andert sich am meisten die c-Achse, am wenigsten die 6 -Achse, 
wahrend sich das Mol.-Vol. des 4-fach prim itiven Elementarkorpers n icht genau linear 
andert. Es t r i t t  eine kleine K ontraktion m it einem Masimum beim Mischungsverhaltnis 
1: 1 (Labrador) ein. Der E in tr itt  von K  ins A lbitgitter vergróBert dessen Dimensionen 
betrachtlich, wobei sich die c-Achse am meisten andert. E in tr itt von Ba ans ta tt K  
ru ft nur eine geringe VergróBerung der Gitterdimensionen hervor. Ais Raumgruppe 
kommt fiir den monoklinen Feldspat u. fiir den_triklinen C1i in  Betraclit. Wiihlt 
m an die krystallograph. Richtungen (112) (112) u. (100) ais neue strukturelle Achsen, 
so is t der von diesen gebildete Elementarkórper m it 4 Moll. Feldspatsubstanz korper- 
zentriert u. dabei einem Wiirfel sehr ahnlich (Mikroklin a " 0 =  9,25 A, b"0 =  9,24 A 
u. c" 0 =  8,44 A usw.). Der pseudokub. Charakter der Feldspate auBert sich in der 
Formentw., den Zwillings- u. Parallelverwaehsungen. Die Mogliehkeit einer homo- 
genen Verzerrung eines kub. Feldspats laBt sich n icht aufrecht erhalten, da es keine 
kub. Raumgruppe in it einem kórperzentrierten Elem entarkórper u. 4 Moll. gibt. Móg- 
lich is t dagegen eine solche aus einer tetragonalen oder rhomb.-pseudokub. Raumgruppe. 
(Fortschr. d. Minerał., Ejrystallogr., Petrogr. 12 [1927]. 78—82. Leipzig.) E n s z l in .

L. J. Spencer, Diclite von Mineralien: E in  Verzeichni$ einiger nener Bestimmungen. 
Tahellarzusammenstellung. (Minerał. Magazine 21 [1927]. 337—65. British
Museum.) E n s z l in .

L. J. Spencer, Siidafrikanische Vorkommen von Wille7nit. Fluorescenz des Willemils 
und einiger anderer Zinkmineralitn im  v2travioletten Licht. Aufzahlung u. Beschreibung 
der sudafrikan. Vorkk. von WilUmit. W illemit von F ranklin  Furnace zeigt bei der 
Bestrahlung m it der Quarzlampe eine wunderyolle, dem TJranglas ahnliche Fluorescenz, 
wahrend der m it ihm  Torkommende K alzit dunkel fleischrot leuchtetc. Andere Wille- 
rnite von Altenberg, Broken H ill, Sabie Antelope usw. zeigten keine Spur von Fluores
cenz. E in Willemit von Lusaka u. Stirling H ill ergab eine sta rk  dunkelgrune Farbę. 
Kleine rote K rystalle von Rhodesia gaben eine schon gelbe bis blaupurpur Farbę. 
Andere Zinkmineralien, wie Sinthsonit, leuchteten nicht, wahrend am Hydrozinkit, 
Hemimorphit, Parahoplit u. vor allem an der Zinkblende von Tsumeb konnte sehr 
schone Fluorescenz beobachtet werden. (Minerał. Magazine 21 [1927]. 388—96.) Ensz.

59*
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Earl V. Shannon und Forest A. Gonyer, Almandin-Spessariil Granat von Gwynns 
Falls, Baltimore. In  einem feinkórnigen Granit wurde ein G ranat der Zus. 35,82 SiO,, 
21,39 A12 0 3, 1,44 Fe20 3; 21,58 FeO, 0,48 MgO, 17,15 MnO u. 2,34 CaO gefunden, weleher 
zu 49,87% aus Almandin, 40,17% Spessartit u. geringeren Mengen Andradin, Grossular 
u. Pyrop bestelit. (Journ . W ashington Acad. Sciences 17 [1927]. 534—36.) E nszlin .

W. F. de Jong und A. Hoog, Carrollit (Sychnodymit). Das Minerał Sychnodymil 
von K atanga ha t die Zus. CuCo2 S., u. zeigt, wie Linneit u. Polydymit, Spinellstruktur 
m it hexakisoktaedr. Symmetrie (O7;,, u  |) .  Die Lange der B asiskantcist 9 =  9,4580 A 
±  0,003. Die Abstande Cu— S betragen 2,05 A u. Co—S 2,36 A. B enutzt man den 
Ńamen Sychnodymit fiir eine einige %  Ni enthaltende A bart des Carrollit, so muIS 
dem Minerał der Name Carollit zugesehrieben werden. (Ztschr. Krystallogr. Minerał. 
6 6  [1927]. 168—71. Delft.) E n sz l in .

Earl V. Shannon und Forest A. Gonyer, Natrojarosit von Kingman, Arizona- 
Der Natrojarosit h a t die Zus. 48,23 Fe20 3, 0,09 AU03, 0,58 FeO, 0,05 CaO, 0,05 MgO, 
4,28 N aaO, 2,28 K 2 0 , kein Ag20  u. (NH 4 )20 , Spur PbO, 33,71 S 0 3 u. 10,76 H 20  ent- 
sprecliend (Na,K)20 -3 F e 20 3 -4 S 0 3 -6H 20 . Er is t goldbraun bis gelb. Lichtbrechung 
XV—  1,829, e =  1,760 ±  0,002. (Journ. Washington Acad. Sciences 17 [1927]. 53G 
bis 537.) ‘ E nszlin .

H. Ehrenberg, Uber eine Abart des Pyrits in  metasomatischen Blei-Zinkerzlager- 
slatten. In  den metasomat. Pb-Zn-Erzlagern von Aachen kommt ein Minerał m it 
nadliger Ausbldg., dessen Endfliichen ais Oktaeder ausgebildet sind, vor, u. welches 
weder dcm P yrit, noch dem M arkasit nach der mkr. Unters. entsprieht. Es zeigt andere 
Reflesfarben, is t durchaus isotrop, h a t geringere H artę  ais der P y rit u. lafit sich leichter 
iitzen. D . 2 2 - 2 5 , 3  4,9 5 6  i  0,002. Die Analyse ergab 50,27% Fe u. 49,32% S, was einem 
P y rit m it einem UberschuG von 7,16% Fe entspreclien wurde. Dieses iiberschussige 
Fe verhiilt sich zu dem an  S gebundenen wie 1: 6 . DEBYE-SCHERRER-Aufnahmen 
ergaben fast genaue Ubereinstimmung der Linien m it denen des Pyrits, so daB un- 
entsehieden bleibt, ob die Fe-Atome in das G itter eingebaut sind, oder ob das uber- 
scłriissige Fe kolloidal vom P y rit aufgenommen ist. (Fortschr. d. Minerał., K rystallogr., 
Petrogr. 12 [1927], 28—30. Aachen.) E nszlin .

E. Herlinger, Uber die neuere Entwicklung der Geochemie. Besprechung de- 
Arbeiten von V. M. G old sch m id t, P. N ig g l i  u . H . S. W a sh in g to n  u . a. m it Lite. 
raturverzeichnis. (Fortschr. d. Minerał., K rystallogr. Petrogr. 12 [1927]. 253—336 
Berlin-Dahlem.) ' E n sz lin .

Gabriel Vavrinecz, Das erste Pisanitvorkommen in  Ungarn. I n  einer Enargitgrube 
bei Recsk, K om itat Heves, wurden schon ausgebildete hellgriinlichblaue, monoklin 
holocdr. K rystalle gefunden, welehe verschicdene Zus. hatten. Mit dem verschiedenen 
Verhaltnis CuSOj-7 H ,0  zu FeSO^-7 H „0 scliwankt das Achsenverhaltnis. Bei einem 
Verhiiltnis 1: 1,43 (Cu": Fe) war es 1,1694: 1: 1,5589, fi =  105° 6 ', bei 1: 1,81 1,1666: 
1: 1,4936 p =  105° 5% 7, bei 1: 1,81 1,1726: 1: 1,5623 /5 =  104° 221/ / ,  bei 1: 1,91 
1,1670:1:1,5468 (i =  105° 32'. (Ztschr. Krystallogr. Minerał. 6 6  [1927]. 167—68. 
Kaposvar, Ungarn.) E nszlin .

Arthur Russell, Berićht iiber ein Yorkommen von Niccolit und Ullmannit in  der 
Settlingstones M ine, Fourslones, Northumberlayid, und von Serpierit iń  Bossę Island minę, 
Killam ey, Go., Kerry, Ireland. (Minerał. Magazine 21 [1927]. 383— 87.) ENSZLIN.

W. Kunitz, Uber die gesteinsbildenden Alkalihornblenden. Die Hornblenden wurden 
durch Zcntrifugieren von den anderen Mineralien befreit. Die Unters. von 16 H orn
blenden ergab eine Mischungsreihe Syntagm atit-Arfedsonit, dereń Endkomponenten 
den Formcln HCa3 Al:)Fe5 SieÓ25 u. H Ń a3Fe5 Si9O20 entspreclien. Die Reilie Gastaldit- 
Riebeckit von Becke wurde bestatigt. Fiir ersteren ergibt sich die Formel H 2(NaAl)„- 
Mg1 Si9 0 27 u. fiir den letzteren H ^NaFeJ^IgjSinO^. Yergleieht m an dicse m it der 
Aktinolithreihe (H 2Ca2Mg6 Si0 O2;), so kann man durch Austausch der Gruppen [NaAl] 
u. [CaMg] auf eine Mischungsreihe zwischen Aktinolith-Glaukoplian selilieBen. Die 
Hornblenden fiihren samtłieh W. bis zu 2% . Das wechselnde Verhaltnis F e11: F e 1 1 1  

u. der vollige Isomorpliismus Mg-Fe11 fiihren dazu, samtliclies Fe ais urspriinglich 
zweiwertig anzunelimen. (Fortschr. d. Minerał., Krystallogr. Petrogr. 12 [1927]. 49—50. 
Halle.) " E nszlin .

H. S. Washington und Mary G. Keyes. Gesteine von den Galapagosinseln. Be- 
sclireibung einiger Andesin Basalte u. Tuffe von den Galapagosinsełn. (Journ. 
W ashington Acad. Sciences 17 [1927]. 538—43. Washington, Carnegie  Inst.) En sz*
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Gunnar Pehrman, U ber ein Titaneisenerz und. umgebenda Oesteine auf der Insel 
Attu im  sudwesłlichen Finnland. In  dem untersuchten Gebiet st-ehen an: Biotitgneis, 
Hornblendegneis, Hornblcndesehiefer u. Gabbro. Das Titaneisenerz befindet sieli 
in  letzterem u. weist tlbergange auf dieses Gestein auf. Es wird durch Tilanmnagnetit, 
Magneioilmenit u. braune Hornblende charaktcrisiert. (Acta Acad. Aboensis Math. 
phys. 4 [1927]. Nr. 5. 7—83.) W. W o l f f .

W. F. Gisolf, U ber den Unlerschied in  der Zusammensetzung der normaliven und 
der modalen Plagioklasen in  Erslarrungsgesteinen. Vf. benutzt zur Darst. den Tetraeder 
von NlGGLi u. dessen Berechnungsart (vgl. NlGGLl, Gesteins- u. Mineralprovinzen, 
Berlin 1923) u. erweitert die graph. D arst. von Gesteinsanalysen nach B e c k e . (Koninkl. 
Akad. Wetensch. Amsterdam, wisk. natk. Aid. 36 [1927], 1025—34. Bandoeng.) K . W.

A. Simon und K. Kótschau, U ber „Aktivitdt“ der bekanntesten Eisenąuellen. 
(Vgl. C. 1927. I I .  1551.) Alle untersuchten Stalilquellen verhalten sich gegen Benzidin 
u. Guajakharz ebenso wie Lsgg. von Fe(HC03)2, u. diese scheinbare A ktiy itat is t nur 
eine Funktion der Fe"-Ionen. Das ,,Inaktivwerden“ der Quellen is t auf das Ver- 
schwinden der Fe"-Ionen zuruckzufiihren. Die Oxydationsfahigkeit der Quellen gegen 
Benzidin H 2 0 2 fiihrt entweder nur zum Benzidinblau, oder bis zu einem violetl- 
braunen Farbstoff. Einige Quellen zeigen M n-Aktivitat. Die Starkę u. H altbarkeit 
der kataly t. Wrkg. hangt von der Probenahme, fiir welche R ichtlinien angegeben 
werden, ab. Die Alterung wird bei Ggw. von oxydierenden Stoffen durch Licht be- 
schleunigt. Die Annahme von B a u d is c h  u. W e lo , die A k tm ta t auf die Bldg. von 
komplexen Salzen zuruckzufiihren, wird abgelehnt. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 168 
[1927]. 129—44. S tu ttgart, Techn. Hochschule.) E n s z l in .

J. Cabannes und J. Dufay, Messung der Hóhe und Dicke der Ozonschicht in  der 
Atmospliare. (Vgl. C. 1926. I I . 2408.) Aus den opt. Messungen der Vff. folgt, daB 
sich die almosphdr. 0 3-Schicht in  einer Hóhe zwischen 45 u. 50 km iiber der Erdober- 
flache befindet. Das Absorptionsspektrum  des 0 3 wird durch den tjbergang von den 
Laboratoriumsbedingungen zu den atmosphar. Bedingungen nicht verandert. Im  
Verlauf der Unters. wurde festgestellt, daB sich das Spektrum des blaucn Himmels 
im Laufe eines Tages bei Berucksichtigung des 0 3 nur wenig verandert. (Journ . Phy- 
sique Radium  [6] 8  [1927]. 125—52. Montpellier.) L e sz y n sk i."

J. Leonhardt, Die morplwbgischen und słrukłurelłen Verh<iUnisse der Meteoreisen 
im  Zusammenliang m it ihrem Entiuicklungsgang. Vermittels des LAUE-Photogramms 
lassen sich 2 Gruppen von Meteoreisen unterscheiden, von denen die eine verzerrte 
Interferenzflecken liefert (Róntgenstrahlenasterismus), wahrend die andere n. Inter- 
ferenzflecken zeigt. Der Kamazit h a t in beiden Gruppen eine kub. raumzentriertes 
G itter mit  der W iirfelkantenlange 2,84 A. In  beiden Gruppen finden sich sowohl nickel- 
arme Fe, wie auch solcho aus der Mischungsliicke. Das Fe der ersten Gruppe sind 
Paramorphosen des a-Fe nach den frulier gebildeten Wachstumsformen, die bei den 
Gliedern aus der Mischungsliicke ais WiDJiANNSTATTENsche Figuren erhalten ge- 
blieben sind. Die zweite Gruppe zeigt ein deutliches Rekrj^stallisationsgefiige, das 
durch langsame Abkuhlung oder nachtragliche Temperung entstanden ist. Die hexaedr. 
Spaltbarkeit wird durch Rontgenaufnahmen am Einkrystall von Braunau bestiitigt. 
(Fortschr. d. Minerał., Krystallogr. Petrogr. 12 [1927]. 52—55. Greifswald.) E n s z l in .

Handbuch der Mineralchemie. Hrsg. von Cornelius Doelter u. Hans Leitmeier. Bd. 4, 1.
CBog. 41 — 50.> (SchluB von Bd. 3, 2.) (S. 641 — 800.) Dresden: Th. Steinkopff 1927.
gr. 8 °. M. 8 . — .

D. Organisclie Chemie.
Anton Skrabal und Ferdinand Bilger, Zur Hydrolysegeschwindigkeit der Acetonale. 

Die Hydrolyse von Dimetliylacctonal, (CH2)2C(OCH3)a, u. Diathylacelonal, (CH3)2- 
C(0C2H 5)2, durch Sauren wurde bei 25° in  W. gemessen. Die auf [H ‘] =  1 u. auf 
die Min. ais Zeiteinheit bezogene Geschwindigkeit betragt 37 000 bzw. 135 000. Um 
die Ketale auch auf eine etwaige Wasserverseifung zu priifen, wurde die Hydrolyse 
in 0,l'-n. NaOH gemessen, aber ein Umsatz lieB sich n icht m it Sicherheit nachweisen, 
die K onstantę einer etw&igen Wasserverseifung kann also nur selir klein sein. (Ztschr. 
physikal. Chem. 130 [1927]. 29—32. Graz, Univ.) E . Jo se p h y .

L. Brandt, Vber Explosionen bei Verwendung peroxydh<dtigen Alhers. Vf. macbt 
auf die ExpIosionsgefahr bei Yerwendung perosydhaltigen A. aufmerksam. Dic
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von ScHURMANN u. BÓHM {C. 1926. I. 1014) angegebene Farbrk. gibt T iIV nur m it 
peroxydhaltigem  A., n icht m it reinem A. Vf. erortert die MaCregeln zur Entfernung 
der Superoxyde u. empfiehlt starkę Ferrosalzlsg. (Chem.-Ztg. 51 [1927]. 981—83. 
H órde.) J u n g .

A. M ailhe und R enaudie, Uberfuhrung von Alkoholen in  Peiróleumol. Leitet man 
Dam pfe von n-Butylalkohol iiber auf 420—440° erhitztes Uranoxyd, so erhalt man 
un ter Gasentw. (3,5— 4 1 aus 100 ccm Alkohol) eine hellgelbe El. Das Gas enthalt, 
je nachdem m an neues oder gebrauehtesUranoxydyerwendet hat, in  % : C0 2 11 oder 4,9, 
CO 5,8 oder 9,5, CnH 211 16,8 oder 28,5, CnH 2 n + 2  30,6 oder 35,3, H  35,8 oder 21,3. Die 
Olefine bestehen aus C2H.j, C3H 6, C4H S u. wenig hoheren Gliedern. Der K atalysator 
bcdeckt sich allmahlich m it Kohle u. wird durch Gliihen regeneriert. Obige FI., 
s ta rk  nacli Butyraldeliyd riechend, liefert bei der Fraktionierung zuerst schwer kon- 
densierbare leiehte Prodd., dann eine 1. F raktion bis ca. 95° u. eine 2. F raktion von 
116—125°. Der Ruckstand sd. bis zu 280°. Dio 2. F raktion wird m it W., Bisulfit, 
NH.,011 u. schlieBlich Na behandelt, um Butyraldehyd u. Butylalkohol zu entfernen, 
dann fraktioniert. E rhalten  8  Fraktionen zwischen 80 u. 125° yon D . 1 7  0,670—0,7380, 
iin1 8 =  1,3873—1,4221. Es liegt ein Gemisch von ca. 40°/0 Paraffin- u. 60% Olefin- 
KW-stoffen yor. Identifiziert wurden Hexan, Hexen-(2), n-Heplan, Hellen, n-Octan, 
Oclen, d. h. die 1. Glieder eines Petroleumols, begleitet von den entsprechenden un- 
gesatt. Gliedern. — Die Bldg. dieser KW-stoffe wird wie folgt erklart: Dehydrierung 
des Butylalkohols zum Aldehyd, teilweise Crotonisierung des letzteren zu CH3 -CH2- 
CH2 -CH:C(CHO)-C 2H 5 u . CH3 -CH2 -CH2 -CH:C(C 2H 5 )-CH:C(CHO)-C 2H 5, Abspal- 
tung von CO aus diesen Aldehyden unter Bldg. yon CH3 ■ CH 2 • CH2 • Ć H : CH-C 2H 5 

u. CH3 • CHo • CH2 ■ C H : C(C2H 5 )-CH: CH-C2H 5, teilweiser Zerfall dieser KW-stoffe 
in H, CH.j u. leiehte KW-stoffe oder C-reichere Riickstande. Der H  sa ttig t; dann 
die Doppelbindungen teilweise ab. —  Propyl- u. Athylalkohol liefem ahnliche KW-stoffe. 
(Compt. rend. Acad. Sciences 185 [1927]. 1598— 1600.) LlNDENBAUM.

Anton Skrabal und Stephan Kalpasanoff, tiber die Monoacetale des Penta- 
erythrits. Vff. beschreiben die Darst. der Monoacetale der einfaehsten Aldehyde des 
Pentaerythrits I durch „halftige Acetalisierung" (ygl. Monatsh. Chem. 37. 137 [1915]) 
von I. Die Aufarbeitung des Rk.-Gemisches gelang m it Bzl., in welchem die Diacetale 
schon in der Kalte, die Monoacetale erst in  der Warme, I  kaum 1. sind. Das seinerzeit 
ais ólig beschriebene Dipropional von I, K p. 251° (vgl. C. 1926. I I .  181), konnte zur 
K rystallisation gebraeht werden (F. 25°). — Monoformal, CH2(0-C H 2 )2 -C-(CH.,0H)2. 
Darst. aus je 1 Mol. I  u. Trioxymethylen durch 4-std. E rhitzen m it etwas konż. HĆ1 
am W .-Bad u. Aufarbeitung des m it K 2C 0 3 alkalisierten, im Vakuum zur Trockne ge- 
brachten Prod. m it Bzl. Hygroskop. Nadeln aus Bzl. (mehrmals), F . 60°. — Mono- 
ucetal, C,H 1 40 2. Analog aus I  u. Paraldehyd, Nadeln aus Bzl. (mehrmals), F . 104°. — 
Monopropionalj CsH 1 80 4. Der h. Bzl.-Auszug ergibt nach Erkalten oliges Di- u. krystallin. 
Monoaeetal. F . aus Bzl. (mehrmals) 70°. — Monoisóbutyral, C„H,sO:i. Die schon in 
der K alte einsetzende Rk. wird durch V2-std. Erhitzen am W .-Bad beendet. Nadeln 
aus Bzl. (5-mal), F . 107°. —  Aus den k."bereiteten Bzl.-Ausziigen, den Mutterlaugen 
der Monoacetale u. unyerandertem  I  kónnen durch yollstandige Acetalisierung die 
Diacetale erhalten werden. (Ber. D tsch. chem. Ges. 61 [1927]. 55—57. Graz, Univ.) H z.

Albert Kirrmann, tJber die Reaktionen der a-Bromaldeliyde. (Vgl. C. 1927. I. 
3063. II . 913.) Es wurde 1. e. gezeigt, daB die a-Bromaldehyde nur teilweise die n. 
Aldehydrkk. aufweisen, indem sie sich gegen gewisse Agentien so yerhalten, ais lagen 
die isomeren Saurebromide vor. Diese Beobachtungen wurden durch weitere Verss. 
am a -Bromonanthol bestatigt. — A. N o rm a le  R k k . Mit Bichromat u. H 2S 0 4 

Oxydation zu a-Bromonanthsdure, K p . , 2 147°, D .1S 1,319, nD18=  1,471*. Ba-Salz, 
B lattchen aus A. — Mit U rethan nach den Angaben von JIa u g u in  (Compt. rend. 
Acad. Sciences 147 [1908]. 748) ein sil., schlecht krystallisierendes Prod. yon F . 112° 
(bloc) m it 22,8 s ta t t  22,65% Br. — B. S e h e in b a r  a n o r m a le  R k k . Mit Ag20  
in  sd. W. Bldg. von Onantlisaure. — 3\lit CH3Z nJ in  A. (erst Raumtemp., dann kochen) 
en tsteh t n-Hexylmethyllceton, K p . 1 2  73°, F . —20°, D . 20 0,818. Semicarbazon, F . 120 
bis 121° (bloc). — FRiEDEL-CRAFTSsche Kondensation wurde schon von F r a n k e  
(Monatsh. Chem. 33 [1912]. 1235) festgestellt. — Zum Vergleich dargestelltes Onanth- 
saurebromid (K p . 1 2  80°, D . 1 3  1,210, nDia =  1,460) ist vom ' a-Bromonanthol vóllig 
yerschieden, rauch t sta rk  an der Luft, w ird von k. W. schnell zers. u. zeigt keine 
Aldehydrkk. Tautomerie is t also ausgeschlossen. Zur Erkliirung der Erscheinungen 
is t wesentlich, daB a-Bromónanthol gegen sd. W., verd. KOH, Ag-Acetat u. NaOCH3
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indifferent, d. h. die Beweglichkeit des Br dureh die benaclibarte Aldehydgruppo 
verm indert ist. N ur unter der Wrkg. von Agentien m it stark  elektropositiyen Ele- 
menten (Mg, Pb, Ag, Zn, Al) wird das Br abgespalten, indem gleichzcitig die Be- 
weglichkeit des H  der Aldehydgruppe erhóht wird. Ais Zwischenprodd. sind dem- 
nach K e t c n e  anzunehmen. Es is t bekannt, daB- diese m it W. Fettsauren, m it 
RMgX u. nach F r ie d e l -Cr afts Ketone liefern. In  der T at scheint nach KÓTZ 
(C. 1922. I. 1228) aus Bromacetaldehyd u. tertiarem  Amin in  1. Stufe K eten zu en t
stehen. (Compt. rend. Acad. Sciences 185 [1927]. 1482—83.) LlNDENBAUM.

P. van Romburgh, Uber die Zersetzuruj des Pentmrythriltelraformiats in  der 
Hiize. Zur D arst. des Tetraformiats des Pentaerythrits wurde 1 Mol. P entaerythrit 
m it 8  Moll. konz. (85°/0ig.) Ameisensaure erhitzt, u. das gebildete W. u. die iiber- 
schiissige Saure bis 120° abdest. Diese Operation muB noch einmal m it konz. u. 
zweimal m it 100°/oig. Saure wiederholt werden. Der Riickstand wird nach dem 
Trocknen uber K alk im Vakuumexsikkator aus Bzl. umkrystallisiert. Geruch- u. 
farblose K rystalle m it schwach bitterem  Geschmack. F . 57°. LI. in  Bzl., ziemlich 
wl. in  A., es wird aus der benzol. Lsg. dureh A. gefallt. Bei 220° spaltet es langsam 
CO ab, bei 230° is t die Gasentw. stark, P en taery thrit blcibt zuriick. Die Zers. ver- 
lauft quantitativ  nach der Gleiehung: C5H 8(OCHO) 4 — >- C5H 8(OH ) 4 +  4 CO. Dureh 
Einw. von HCOOH auf Trimethylenglykol wurde ein Gemisch von 90%  Diformiat 
u. 10% Monoformiat erhalten, beim Erhitzen auf 285° im geschlossenen Rohr tra t  
keine Zers. ein. Renier hat das Form iat des disekundaren 1-,3-Glykols CU3-CHOH- 
CH2-CHOH-CH3 dargestellt u. gefunden, daB es ebenfalls gegen hohe Tempp. sehr 
bestandig ist. E rs t beim Durchleiten der Dampfe dureh ein auf 320° erhitztes, mit 
Bimssteinstiicken beschicktes Rohr findet Zers. s ta tt. (Ztsehr. physikal. Chem. 130 
[1927]. 334—36. U trecht.) E . J o s e p h y .

Fr. Fichter, Der Nachweis organischer Diacylperoxyde an der Anodę. Vf. hat den 
experimentellen Beweis dafiir, daB bei der KOLBEschen KW-stoffsynthese Peroxyde 
ais Zwischenstufe auftreten, erbracht. E s gelang, bei der Elektrolyse von K-Capronat 
m it soviel Capronsaure, daB keine alkal. Rk. auftreten konnte, Dicapronylperoxyd 
u. Capronpersaure an der Anodę zu isolieren. Dio Isolierung erfolgte dureh vor der 
Elektrolyse zugegebenen sorgfaltig gereinigten PAe. vom Kp. 42—50°. Der PAe. 
en thalt nach der Elektrolyse auBerdem noch das entstandene n-Dekan, Capronsaure- 
amylester u. einen Teil des gebildeten Amylens. Der Nachweis von Dicapronyl- 
peroxyd u. Capronpersaure wurde dureh die Farbrk. m it p-Toluidin erbracht. Die 
gleichzeitige Ggw. beider Stoffe verrat sich auch in  der zweistufigen Ausscheidung 
von Jod, sofort dureh die Persaure, langsam dureh das Peroxyd. In  der wss. Schicht 
wird H 2 0 2, entstanden dureh Hydrolyse der Capronpersaure, gefunden. Vf. gibt 
ein ausfuhrliches Schema fiir diese Rk. Danaeh kann die Capronpersaure d irekt aus 
der Capronsaure entstehen oder erst dureh Verseifung von Dioapronylperoxyd. (Ztsehr. 
physikal. Chem. 130 [1927]. 49—55. Basel, A nstalt fiir anorg. Chem.) E. J o se ph y .

Y. Yoshiki, Uber die Oxydation von Amino- und Oxysauren. I. Oxydation von 
Leucinsaure. Vf. h a t zur Oxydation der Leucinsaure das von JENDRASSIK (C. 1923.
IV. 814) empfohlene Ferriferricyanid (Gemisch von K 3FeCy6 u. FeCl3) benutzt. Das- 
selbe kann unter Red. zu Berlinerblau, Tum bullblau oder Ferroferrocyanid oxydieren:

6  K 3 (FeCy6) +  8  FeCl3 +  3 H ,0  =  2 Fe4(FeCy6) 3 +  18 KC1 +  6  HC1 +  3 O
4 K 3 (FeCy6) +  6  FeCl3 +  3 HlO =  2 Fe3 (FeCy6)„ +  1 2  KC1 +  6  HC1 + 3 0
2 K 3 (FeCy6) +  4 FeCl3 +  3 1LO =  2 Fe 2(FeCyp)‘ +  6  KC1 + 6  HC1 + 3  0 .

Es h a t sich gezeigt, daB Leucinsaure hauptsachlieh zu Isoraleriansaure oxydiert u. 
das Reagens Yóllig zu Berlinerblau reduziert w ird. Die der 1. Gleiehung entsprechenden 
Mengenyerhaltnisse sind also die richtigen. (Journ . pharmac. Soe. Japan  1927. 
130—31.) _ LlNDENBAUM.

Gabriel Bertrand und Jules Labarre, Acetolyse der Mannocellulose: Gewinnung 
m uer Zucker, Tetramannoholosid und Pentamannoholosid. Aus SteinnuBspiinen 
extrahierte Mannocellulose wurde nach dem von Ber tr a n d  u. Be n o ist  (C. 1923.
I I I .  1604. 1213) angegebenen Verf. m it Acetanhydrid u. II 2S 0 4 derartig behandelt, 
da»B móglichst kein Abbau bis zur Mannose ein trat. In  W. gegossen, Acetatgemisch 
m it k. alkoh. KOH verseift, abgeschiedene K-Verbb. der Zucker in  wss. Lsg. m it 
HC104 u . etwas A. behandelt, F iltra t im Vakuum eingeengt. E rhaltener Sirup en t
halt hauptsachlieh Mannose, liefert aber nach zahlreichen Fraktionierungen m it A. 
yerschiedener Starkę 2 neue mikrokrystallin. Zucker, der eine gebildet aus 4 Moll. 
Mannose — 3 H.O, Forznel C2łH 4 20 21, genannt Tetrumannoliolosid, der andere aus
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5 Moll. Mannose — 4 H „0, Formel C30H 5„O20, genannt Penłamatinoholosid. Lóslich- 
keit: in W. leieht, in  95-gradigem A. kaum, in  75-gradigem A. zu 0,20 bzw. 0,06% 
bei 20°. F . 278—280° bzw. 298—300° (bloc). [oc] D 2 0  =  — 25° 20' bzw. —31° 40' 
in  5°/0ig. wss. Lsg., ohne M utarotation. Red.-Vermógen ca. 4,5- bzw. 5-inal schwiicher 
ais das der Mannose. Hydrolyse m it l% ig . HC1 bei 100° erhoht das Red.-Vermogen 
auf das 4,3- bzw. 5-fache. Elementaranalyse u. kryoskop. Mol.-Gew.-Bestst. ent- 
sprcchen obigen Formeln. Beide Zucker liefern p-Bromplienylosazone.. — AuBer 
diesen beiden Zuckern entstelien bei obiger Acetolyse noch andere Zucker, daruntcr 
bestim m t ein Di- u. Trimannoholosid, ident. oder verw andt m it den von P r in g s- 
h eim  u . Se if e r t  (C. 1923. I. 407) beschriebenen Verbb., u. ein oder mehrere kom- 
plcxere Zucker, dereń Red.-Vermogen geringer is t ais das des Pentamannoliolosids 
u. dureli Hydrolyse auf das siebenfache erhoht wird. — Diese Mannoholosidc kónnen 
entweder durch Abbau der Mannocellulose oder durch Assoziation von Mannose- 
moll. entstanden sein. Ersteres is t wahrscheinlicher. Mannocellulose enthiilt danach 
mindestens 6 , wahrscheinlich aber noch mehr Mannosemoll. (Compt. rend. Acad. 
Sciences 185 [1927]. 1419—22.) L in d en b a u m .

G. Kita, J. Sukurada und T. Nakashiina, U ber die Cell-uloseester der aromatisclien 
Sidjosduren. (Vgl. C. 1928. I. 487.) Bei Verss., die hauptsachlicli m it p-ToluoIsulfo- 
chlorid ausgefiihrt wurden, wurde der EinfluB der Temp., der Menge der Sulfosaure, 
der m itbenutzten Alkalimenge, der Konz. der Alkalilauge, der Konz. im UberschuB 
angewendeter Alkalilauge, verscliiedener Veresterungsverff., wiederliolter Veresterung 
u. der Veresterung in Ggw. von Pyridin untersucht. Gegeniiber T a g lia n i (Journ. 
Soc. Dyers Colourists 41. 165; C. 1925. I I .  993), der bei Baumwollfaden oder -Gewebe 
nur eine an der Oberflache veresterte Schicht erzielte, wird hervorgehoben, daB Vff. 
eine Verb. von 1 Mol. Sulfosaure auf 2 oder 1 C6H 1 0O5 erhalten haben, was auf eine 
gleichmaBige Veresterung schlieBen laBt. Die Eigg. der Ester werden beschrieben. 
(Kunststoffe 17 [1927], 269—72.) Su v e r n .

E rie  Sinkinson, Synłhese von Kalium mnthat. Zur Darst. des fiir Flotations- 
verss. wertvollen Kaliumathylzanlhogenałs, C„H50-C S  -SIv, erh itzt man 56 Teile KOH 
mit 46 Gew.-Teilen gewóhnlichen A. auf dem Dampfbad bis zur vólligen Lsg.; die 
entstehende weiBe M. wird zerkleinert u. m it 76 Teilen CS2 unter RiickfluB erhitzt. 
Reinigung durch Umkrystallisieren aus A. (Engin. Mining Journ. 124 [1927]. 1018. 
Bethlehem [P. A.], Lchigh Univ.) Osterta g .

E. F o u rn e au  und G. F lorenee, Die Ureide der Bromvaleriansdure?i. Einfluji der 
Wandermig des Halogens auf ihre physiko-chetnischen und pliarinakodynamischen Eigen- 
schaften. Brorriural, Ureid der lechnischen c/.-Bromisovaleriansaure. Techn. Isoamyl- 
alkohol wird durch Bichromatschwefelsaure oxydiert, die erhaltene Isovaleriansaure 
durch Brom u. roten Pliosphor in a-Bromisovaleriansaurebroniid iibergefuhrt u. dieses 
m it Harnstoff umgesetzt. F . 152°. L. in  W. zu 3,209%, in 01ivenol zu 1,80%. 
Koeffizient der Verteilung zwischen 01ivenól u. W .: 1,29. — a-Bromisovalcriansaure- 
ureid (synthet.). Isobutylmagnesiumclilorid wird in A. m it CO„ umgesetzt u. m it 
Eis u. HoSOj behandelt. Ausbeute an Isovaleriansdure 82% . Die welteren Umsetzungen 
geschahen wie boi Bromural. Nadeln, F . 160°. L. in  W. zu 1,94%, in  01ivenol zu
0,955%. Verteilungskoeffizient 0,96. — (i-Bromisovaleriansdureureid. Mesityloxyd 
wird m it Natriumhypochloritlsg. oxydiert zu Dim ethj’lacrylsaure, u . diese m it Brom- 
wasserstoffsiiure bei 0° zu fl-Br o misoraler ian sdu re (F. 73,5°, 11. in  A., A., Bzn.) um 
gesetzt. Durch Einw. von Thionylchlorid wurde das /?-Bromisovaleriansaurechlorid 
(Kp . , 5  78°) erhalten; die weitere Verarbeitung geschah wie bei Bromural. Nadeln, 
F . 195°. L. in W. zu 1,86%, in 01ivenol zu 0,31%. Verteilungskoeffizient 0,19. — 
a.,fi-Dibromisovaleriansdureureid. Dimethylacrylsaure wird in  CS2 m it Brom be- 
handclt u. die erhaltene a,f}-Dibromisovaleriansdure (F. 107,6—108°, korr.) m it 
Phosphoroxychlorid in oL,p-Dibromisovaleriansdurechlorid iibergefiihrt. Die Umsetzung 
m it Harnstoff zum Ureid muB vorsichtig ausgefiihrt werden. Krystalle (aus Toluol), 
F . 172,5° (Zers.). L. in  W. zu 2,30%, in 01ivenól zu 0,50%. Verteilungskoeffizient
0,22. — Die physiolog. Wrkg. der Ureide wurde sowohl bei Fischen wie auch bei 
Hunden untersucht. Bei diesen wurde der tlbergang in  die Blutbahn, in  die graue 
u. weiBe Gehirnsubstanz u. in  das Kleinhirn quantitativ  verfolgt. Hierbei wurde 
festgestellt, daB ein enger Zusammenhang zwischen den Verteilungskoeffizienten u. 
hypnot, Eigg. besteht. Bromural (Gemisch aus a-Bromisovaleriansaureureid u. 
a-Brommethylathylessigsaureureid) w irkt starker hypnot. ais reines a-Bromiso- 
valcriansraureureid. Die W anderung des Broms von der a- in  die /J-St«llung bewirkt
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eine betriichtlielie Verminderung, sogar volligcs Yerschwinden der hypnot. Wrkg. 
Parallel hierm it wird der Verteilungskoeffizient kleiner u. die Loslichkeit in  W. geringer. 
Die Anhaufung von Bromatomen im Molekiil h a t keine giinstige W rkg. auf die Hypnose, 
es werden im Gegenteil die hypnot. Wrkgg. geringer in  dem Mafie, wie die Loslich
keit in W. geringer wird u. der Vcrteilungskoeffizicnt sinkt. M ithin scheint nicht 
die a-Stellung des Bromatoms die hypnot. Wrkg. zu bedingen, sondern die Loslichkeit 
der Verb. (Buli. Soc. chim. France [4] 41 [1927]. 1518—35. Lyon, Fac. de Mód.) L ang .

Charles Stanley Gibson, Kelvoi Venkatakrishna Hariharan und John Lionel 
Simonsen, Derimte des 2,2-Di'inethylcyclopenlanon-(3)-carbonsdure-(l)-niethylesters. Mit 
Riicksieht auf das Verh. des 2,2,3-Trimethylcyclohexanon-(4)-carbonsaure-(l)-niethyl- 
esters gegen Brom (Bhagvat u . Sim o n sen , C. 1927. L  1956) erschien eine Unters. 
des 2,2-Dime(hylcyclopentanon-(3)-carbonsdure-{l)-methylesters (I) von Interesse. Einw. 
von Br liefert das Dibromderiv. II (vielleicht auch Ha), der bei Einw. von Allcali in  die 
Garbonsaure III iibergeht. III kann auch ais Diketon D la  reagieren. U nter den Neben- 
prodd. der Rk. findet sich eine ólige Saure, die ais Zwisehenprod. anzunehmen ist, 
da sie m it Alkali in  III iibergeht; Konst. wahrscheinliehlY. — f),y-Dicyan-p-me.thylpentan-

(CH3 )2 C-CO-CHa (CH3)2 C-CO-CBr2 (CII3)2C.CO -CH Br
CH3 0 2 C-CH— CH2 CH3 0 3 C-ÓH— ÓHj a H 0 2 C -C B r— Ć h 2

(CH3)2 C -CO -CH -O H  (CH3)2 C-CO-CO (CH3)2 C-CO-C-OH
I I I  i i I l i a  i i 1> i ii

HOaC - C = C H  HOaC -C H — CH2 HOsC -C :------ CH
y,e-dicarbonsduredidthylester, C1 ,iH2 0O.lN2. Aus a,|5-Dicyan-/5-methylbuttersaureathyl- 
ester u. /9-Jodpropionsaureathylester m it Na in  A. Scliwachgelbes, zahes Ol, riecht 
etwas unangenehm. Kp.g 184°. — f}-Methylpentan-f},y,E-tricarbonsd\ire. Man misclit 
den Dicyanester m it konz. H 2 S04, fiigt nach Abkulilen W. zu, bis die Lsg. sich tru b t 
u. kocht bis zum Auflioren der CO,-Entw. u. Verdampfung des A. unter gelegentlichen 
W.-Zusatz. Zers. bei 153—155°. Triathylesłer, Kp.., 161°. — 3,3-Dimethylcyclopentanon- 
(2)-dicarbonsaure-(l,4)-didthylester, C13H„0O5. Aus dem Triiithylester m it Na in  Bzl., 
K p . 4 145°. Gibt in A. violette FeCl3 -Bk. — 2,2-Dirncthylcyclopenlanon-(3)-carbonsdurc-(l) 
(entspr. I). Aus dem Diiithylester durch Kochen m it 5%ig. l i ,S 0 4. F. 108—109°. — 
Methyłesler, C0H i4 O3 (I). K p . 100 158°. — 4,4-Dibrom-2,2-dimethylcyclopentcmon-{3)-car- 
bonsaure-(l)-iMthytester, C9H l,0 3Br2 (II). Aus I m it Br in Eg. Prismen aus verd. Methanol, 
F. 77—78°. — 4-Oxy-2,2-dimelhylcyclopenlen-(5)-oii-(3)-c<irbonsatirc-(l) C<tH 10O.l (HI). 
Aus II m it Ba(OH ) 2 in  sd. W. Prismen aus HC1. F. 150—152° (leichte Zers.). SI. in 
W., Aceton, Athylacetat, swl. in Bzl., PAe., etwas leichter in Chlf. Gibt braune FeCl3- 
Rk., entfiirbt K M n0 4 sofort, absorbiert Br in  Chlf. In  konz. H 2S 0 4 m it tiefgelber 
Farbę unyerandert 1. Mit Alkali u. Phenolphthalein etwas unscharf ais zweibas. Saure 
titrierbar. Bleibt bei Dest. unter vermindertem Druck gróBtcnteils unverandert; es 
entstehen geringe Mengen eines bei 80— 100° (4 mm) sd. Ols, welches intensive FeCl3 -Rk. 
liefert u. Ketoneigg. aufweist [wahrscheinlieh 3,3-IJi?iielhylcijclopentandio7i-(l,2)]. Acetyl^ 
chlorid liefert eine olige Acetylrerb. 10°/oig. KOH w irkt bei langerem Kochen nicht ein, 
stiirkere KOH bewirkt etwas Verharzung. — Semicarbazid liefert das Disemicarbazon 
der 2,2-Dimethylcyclopeniandion-(3,4)-carbonsuure-{l), C10H ]sO4N 0 (Nadeln aus verd. A., 
Zers. bei 200—201°), o-Phenylendiamin gibt das Ghinoxalinderiv., C14H 1 40 2N2 (schwacli 
gelbe Tafeln aus Bzl., F . 175— 177°). —  Osydation von IH m it HNOa fuh rt zu Dimethyl- 
malonsiiure. — 4-Oxy-2,2-dimethylcycłopenten-(4)-on-{3)-carbonsdvre-[l) ( ?) (IV). Neben- 
prod. der Bldg. von IH. Zahes, braunes Ol. LI. in W., gibt tiefrote FeCl3 -Rk., entfiirbt 
KM n04; g ibt m it Semicarbazid u. o-Phcnylendiamin dieselben Verbb. wie HI. Geht 
beim Kochen m it 10%ig. KOH teilweise in III  uber. Oxydation m it H N 0 3 liefert 
as-Dimethylbernsteinsaure. (Journ. chem. Soc., London 1927. 3009—15. London S.E. 1. 
Guv’s Hospital Med. School.) OsTERTAG.

Heinrich Jorg und Jose! Stetter, Uber Organosiliciumierbuidungen. I. Einigc 
Phenolesler der Kieselsaure. W ahrend H er tk o r n  vor langerer Zeit Kieselsaure- 
eslcr vom Typus Si(OAr)., dargestellt hat, sind Verbb. vom Typus ClSi(OAr)3, Cl2 Si(OAr) 2 

u. Cl,Si(OAr) bislier niclit bekannt geworden. Diese Liicke konnten Vff. insofern 
ausfiillen, ais ihnen die D arst. der Verbb. ClzS i(0 -C 6H5)2 u. C lSi(0-C 6Ha)3 gelang, 
wahrend sie Verb. Cl3 Si(O-C0Hs) n icht erhalten konnten. Mit p-Bromphenol wurden 
nur ClSi{0-CaH4-Br)s u. Si(0 -C (iHi -Br)l rein gewonnen. Die Einheitlichkeit der 
Cl-haltigen Phenolester konnte dadurch bewiesen werden, daB bei Einw. von C6H5MgBr 
nur die Cl-Atome gegen C6H 5 ausgetauscht werden. — Thiophenol reagiert m it SiClj
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sehr selw ach; es konnte nur die Verb. Cl3S i( S ■ GRH5) m it schlechter Ausbeute erhalten 
werden.

V e r  s u c h  e. 2 Moll. Phenol u. 1 Mol. SiCl4 am Kiihler bis zur beendeten HC1- 
Entw . allmahlich auf 100° erh itzt, dann unter 14 mm in 3 Fraktionen zwischen 140 
u. 290° zerlegt. 1. F raktion  liefert bei erneuter Dest. Dichlorsiliciumdiphenolał, 
ci,Si(O-C 0H5)2, K p . 1 3 167—171°, stechend riechende FI., 11. in  A., Chlf., Bzl. Aus 
der 2. F raktion: Chlorsiliciumtriplie.nolat, ClSi(0-C 6H 6)3, K p.u  229—230°, dem vorigen 
ahnlich. Aus der 3. F raktion: Siliciumtetraphenolat, Si(0-C„H5)4, _Kp. 14 280°, er- 
starrend. — Siliciumtetra-p-bromphenolat, S i(0-C 6H 4 -Br)4. Aus SiCl4 u. 4 Moll.
p-Bromphenol bei bis 150°. K p . 12 356°. — Chlorsiliciumtri-p-bromphenolat,
ClSi(0 • C6H 4 • Br)3. Ebenso m it 2 Moll. "p-Bromphenol. U nter 12 mm 3 Fraktionen 
zwischen 250 u . '*360°. Aus der 2. F raktion  genannte Verb., K p . 1 2  310—320°. Aus 
der 3. F raktion  vorige Verb. Diese Verbb. farben sich am L icht bald rot. — Di- 
phenylsilicandiol, (C0H 6)2 Si(OH)2. In  CeH 5MgBr-Lsg. unter Kiihlung ath. Lsg. von 
Cl2 Si(0-C 6H 6 ) 2 tropfen lassen, kochen, m it Eis u. HC1 zerlegen. Aus Chlf., F . 116°. — 
Phenylsiliciumlriphenolat, C0H 5- S i(0; C6H 5)3. 1. Ebenso aus ClSi(0-CriH5)3, jedoch
nicht zerlegen, sondern filtrieren, A. abdest., fraktionieren. 2. Aus Ć6H 5 -SiCl3 u.
3 Moll. Phenol, allmahlich auf 200° erhitzen. K p . t 3  250°, F . 40°, 11. in  OH-freien 
Solventien. — Siliciumtetraguajacolat, S i(0-C 6H 4 -0CH 3)4. Aus SiCl4 u. 4 Moll.
Guajacol. Gelbliches Ol, K p . 12 317—323°. Scheint der wirksame Bestandteil des 
Tuberkulosemittels Guaisil zu sein. — Trichlorsiliciumthiophmolat, Cl3 Si{S-C6H 6). 
Mit 4 Moll. Thiophenol. Leicht bewegliche FI., K p . 12 110°, widerlich riechend, an 
der L uft rauchend, zersetzlich. (Journ. prakt. Chem. [2] 117 [1927]. 305—10.) Lb.

V. Grignard und G. Mingasson, tjber den Meclianisnius der lcatalytischen Hydrie- 
rung der Plienole. Vff. benuti.cn die oft bewahrte kataly t. Hydrierung unter ver- 
mindertem Druck (zuletzt ygl. C. 1928. I. 482), ais K atalysator Ni, niedergeschlagen 
auf Bimsstein von Nadelkopfgrófio (Schicht von 30—35 cm m it 5 g Ni), ais Losungsm. 
Cyclohexanol (I) (1 Teil auf 3— 4 Teile Phenol), nachdem dessen S tab ilita t unter den 
betreffenden Bcdingungen erm ittelt worden ist. Es g ibt niimlich fiir jeden Druck 
eine krit. Temp., oberhalb welcher I zu Cyclohexanon (II) dehydriert w ird; dieselbe 
steigt von ca. 155° unter 18—22 mm auf ca. 180° unter 760 mm. — Vermindert man 
den Druck yon at-D ruck ab, so sinkt der Prozentsatz an zu I u. II reduziertem  Phenol 
schnell bis ca. 1 0 0  mm, bleibt dann ziemlich konstant (15— 16°/0) zwischen 1 0 0 ^ .  
50 mm u. fa llt wieder langsam. Der zuerst sehr geringe Geh. an EL steigt langsam, 
bleibt wieder zwischen 100 u. 50 mm konstant (57—58%) u. steigt dann weiter. 
Z. B. werden bei 18— 22 mm u. 150° nur 12—15% Phenol reduziert, u. zwar erhalt 
man nur II. — Ferner h a t sich gezeigt, daB samtliches II in  der E n o lf o rm  erhalten 
wird, denn die Best. des akt. H  in dem Rohprod. der Katalyse [Phenol, II u. I 
(Losungsm.)] nach Job u. R eich  (C. 1 9 2 4 .1 . 1655) ergibt 100%- Prod. in  sd. Gemisch 
yon 3 Teilen Acetanhydrid u. 1 Teil Na-Acetat gegossen, fraktioniert. U nter 17 mm
3 Fraktionen erhalten: 65— 70, 74—77 u. 80—85°. Erste is t Cyclohexylacetat, d ritte  
Phenylacetat, zweite Cyclohexanonenolacetat, C8H 1 20 2, K p . ] 7  75—77°, D . 4 1 5  1,0237, 
nu 1 5 =  1,4732, fruchtartig  riechend, sehr bestandig. Bleibt bei 36-std. Kochen fiir 
sich u. bei 5-tagigem Kochen m it W. unyerandert. W ird von sd. 10%ig. wss. Oxal- 
saure in  5 Stdn. yerseift zu CycloheoMnonenol, K p . 12 55°. Dieses enthiclt nach 12 Stdn. 
noch 78% , nach 90 Stdn. nur noch 12,3% akt. H . Die Ketisierungskurye is t eine 
Gerade u. laBt erkennen, daB d irek t nach der Hydrolyse u. Dest. ca. 8 8 %  Enol yor
handen gewesen sind. H ydrierung von Phenylacetat zum obigen Enolacetat gelang 
nicht, da quantitative Spaltung in  C6H 6 u. CH3 • C 02H  erfolgte. —  Analog aus p-Kresol: 
p-Meth,ylcyclohexanonenol, nD 1 2  =  1,45507 (ca. 80%  Enol). Ketisierung yollstandig 
nach 24 Stdn. Acetat, C3H 1 4 0 2, K p . 1 2  92—93°, Kp. 191—192°, D . 4 1 4 0,9813, nD 1 4  =  
1,46086. — Aus Carmcrol: Carvomenthonenolacetat, K p-n 103— 105°, D . 1 3 4 0,947, 
iid1 3  =  1,46196, pfefferminzartig riechend. Freies Enol, K p .u  104—106°, nD 2 0  =  
1,4624 (ca. 75%  Enol). Vollige Ketisierung nach 1 Stde. — Die H ydrierung 'der 
Phenole erfolgt offenbar nach der IvEKULĆsehen Formel, u. zwar so, daB zuerst die 
beiden nicht m it OH besetzten Doppelbindungen hydriert werden. Die so gcbildcten 
Enole konnen noch 2 H  aufnehmen. Oberhalb der krit. Temp. bildet sich II aus I 
infolge sekundarer Zers. (Compt. rend. Acad. Sciences 185 [1927]. 1552—56.) Lb.

L. Palfray und Th. Duboc, Ober m-XylenoLl,3,4 und einige seiner Derivate. 
Nach bekannten Verff. dargestelltes m-Xylenol-l,3,4  zeigte K p . I 4  97—98°, D .14, 1,0276, 
n u 1 1  =  1,5420, E ^ d  =  + 0 ,28 . — Acetat, C1 0H 1 :O2, K p . 1 3  107,5— 108,5°, D .ls'54'.l,0298,
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E27b =  -}-0,22. — Propionat, Cu H 1 4 0 ., K p.ls 121,4—121,6° (korr.),
D . 1 7 4 1,0104, nc 1 7  =  1,4944, EZb =  +0 ,13 . — Benzoat', CJ6H ,4 0 2, K p,1 6 110,5— 111“, 
aus 75%ig. Essigsiiure, F . 37—38°. — m-Xylyloxyessigsaureathylester, (CH3 )2C0H 3-
O ■ CH 2 • C02C„H5. Aus m-Xylenolnatrium u. Chloressigester. K p . 14 150—150,2°,
D . 254 1,0563, nD 25 =  1,4942, E27D =  + 0 ,27 . — Freie Sdure, Cl0H 1 2O3. M it alkoh. 
NaOH. F . 140,5° (bloc), sublimierbar. — 5-Brom-m-xylenól-l,3,4, CsH„OBr. Darst. 
in  Eg. K p . 14 105,5—106,5°, F. 8,5—9°, D.*0̂  1,4392, nn 1 6 ’5 =  1,5642, EZj> =  + 0 ,30 .
— Acetat, C10H u O.,Br, K p . 14 137,6—137,9°, D . 254 1,3684, nn“  =  1,53115, EZb =
+ 0 ,31 . — Propionat, Cn H 1 30 2Br, K p .„  154— 154,5° (korr.), D . 254 1,3275, n D 25 =  1,5246, 
E Ą ) =  + 0 ,20 . — Benzoat, Ci5H ]3 0 2Br, K p . 15 216° (korr.), aus A., F . 54°. (Compt. 
rend. Acad. Sciences 185 [1927], 1479—81.) L in d e n b a u m .

Herbert Henry Hodgson und Thomas Alfred Jenkinson, Die Reimcr- 
Tiemannsche Reaktion mit m-Brom- und m-Jodphenol. Es entstehen ungefahr gleiche 
Mengen 4-Brom-2-oxy- u. 2-Brom-4-oxybenzaldehyd bzw. 4-Jod-2-oxy- u. 2-Jod-4- 
oxybenza1dehy— Der 2- oder 3-Brom-4-methoxijbenzaldehyd (F. 52°) von W a l t h e r  
u. W e tz l ic h  (Journ. prakt. Chem. [2] 61. 198 [1900]) ist wahrscheinlich die 3-Brom- 
verb., da die 2-Bromverb. bei 77° schm. — D arst., allgemcine Eigg. u. Krystallfonn 
der einzelnen Prodd. stimmen m it denen der entsprechenden Chlorderiw . (1. c.) iiberein.
— 4-Brom-2-oxybenzaldehyd. Ausbeute 14 g aus 67 g m-Bromphenol. Oxivi. F . 168°. 
p-Nitrophenylhydrazon, C1 3H ]0O3ISr3Br. Orangegelbe mkr. Na dclii. F . 258° (Zers.). 
Mit alkoh. KOH kirschrot. Semicarbazon, CsH 80 2N 3 Br. F. 212°. Benzoat, C14H 90 3 Br. 
Nadeln aus A. F . 115°. — 4-Brom-2-methoxybenzaldehyd, C8H ;0„Br. Darst. am 
besten aus 4-Amino-2-methoxybenzaldehyd. F . 71°. Oxim, CsHs0 2NBr. F . 132°. 
p-Nitrophenylliydrazon, C14H 1 2 Ć)3N 3 Br. Hellorange Nadeln. F . 215°. Mit alkoh. 
KOH violettrot. Semicarbazon, C9H 1 0O2N 3 Br. F. 224°. — 4-Brom-2-methoxybenzoe- 
saure, C8H 7 0 3 Br. F . 155°. — 4 - Brom-2 - o xybenzoŁsaure, C7H 5 0 3Br. Tafeln. F . 214°. 
Mit FeCl3 violett. — 2-Brom-4-oxybenzaldehyd. Ausbeute 15 g aus 67 g m-Brom- 
phenol. p-Nitrophenylhydrazmi, C1 3H 1 0O3N 3Br. Dunkelrote, mkr. Nadeln. F . 274° 
(Zers.). Mit alkoh. KOH kirschrot. Semicarbazon, C8H 80 2N 3 Br. F . 212°. Oxim. 
F . 184°. — 2-Chlor-4-methoxybenzaldehyd. Nadeln aus A. U iJ. in W., m it Dampf 
fliichtig. F . 62,5°. Oxim. F . 93°. p-Nitrophenylhydrazon, orangerote Nadeln, 
F . 249° (Zers.), m it alkoh. KOH violett. Semicarbazon, C8H 1 0O,N3 Cl, mkr. Nadeln. 
F. 240°. — 2-Brom-4-methoxybenzaldehyd. Nadeln aus A. F. 77°. Unl. in  W., m it 
Dampf fliichtig. Oxim, C8H 80 2NBr. F . 93°. p-Nitrophenylhydrazon, C14H i20 3N 3 Br. 
Orangerote Nadeln. F . 250°. Mit alkoh. KOH rótlichviolett. Semicarbazon, 
C0H 1 0O2N 3Br. Mkr. Nadeln. F . 232°. — 2-Brom-4-methoxybenzoesaure, CaH 7 0 3Br. 
Nadeln aus A. — 3-Brom-4-oxybenzoesdure, C7H 5 0 3 Br. Aus 3-Brom-4-nitrophenol 
iiber Amin u. Cyanid. Nadeln aus W. F. 151°. Mit FeCl3 schwachc Rotlichfiirbung.

4-Jod-2-oxybenzaldehyd, C7H 5 0 2 J . Ausbeute 12 g aus 87 g m-Jodphenol. F. 87°. 
Oxim, C7H 60 2N J. F. 171°. p-Nitrophenylhydrazon, C13H 1 0O3N 3 J . Orange Nadeln. 
F. 242° (Zers.). Mit alkoh. KOH kirschrot. Semicarbazon, C8Hs0 2N 3 J . BlaBgelbe 
Nadeln. F . 252°. Benzoat, C14H 90 3 J . F . 62°. — 4-Jod-2-meihoxybenzaldehyd, 
C8H 7 0 2 J . F . 85°. Oxim, C8H 80 2N J. F. 138°. p-Nitrophenylhydrazon, C14H 1 2 0 3N 3 J . 
Orangerote Nadeln. F . 238° (Zers.). M it alkoh. KOH violettrot. Semicarbazon, 
C0H 1 0O2N 3 J . F . 228°. — 4-Jod-2-methoxybenzoe.sdure, C8H -0 3 J . F . 150°. Sub- 
lim iert zwischen 120 u. 130°. Entw ickelt oberhalb des F . Jod. — 4-Jod-2-oxybenzoe- 
saure, C7H 5 0 3 J . Tafeln. F. 230° (Zers.). Mit FeCl3  rótlichviolett. — 2-Jod-4-oxy- 
benzaMehyd, C7H 5 0 2 J . Sehr schwach gelbe Nadeln aus A. F. 163°. Geruclilos, m it 
Dampf nicht fliichtig. p-Nitrophenylhydrazon, C13H ło0 3N 3 J . Dunkelrote Nadeln. 
F. 265° (Zers.). Mit alkoh. KOH kirschrot. Semicarbazon, CsHs0„N 3 J. Schwach 
gelbe Tafeln. F . 232° (Zers.). Oxim, C7H 60 2N J. Nadeln. F .l5 5 ° . Benzoat, 
C]iH90 3 J . F. 1 1 2 °. — 2-Jod-4-methoxybenzaldehyd, C8H 7 0 2 J . Nadeln aus A. F. 115°. 
Mit Dampf fliichtig. p-Nitrophenylhydrazon, C14H 120 3N 3 J . Rótlichorange Nadeln. 
1<. 247° (Zers.). Mit alkoh. KOH rotlichyiolett. Semicarbazon, C9H 1 0O2N 3 J . BlaC- 
gelbe Nadeln. F . 211°. Oxim, C8H g0 2N J. Nadeln. F . 101°. — 2-Jod-4-melhoxy- 
benzoesaure, C8H 7 0 3 J . F. 184°. — 2-Jod-4-oxybenzoesaure, C7H 5 0 3 J . Aus 2 -Jod-
4-nitrotoluol. Nadeln aus W. F. 179° (Zers.). (Journ. chem. Soc., London 1927. 

Huddorsfie^> Techp. Coli.) OSTERTAG.
F. C hem nitius, Uber eine Mcthode zur Darstellung des Salicylsaurephenylesters. 

Gcnanntem Verf. liegt folgen.de Rk. zugrunde: 2 H 0 -C 6H 4 -C02H +  2 C0H 5-OH +  
POCI3  — 2 H 0-C 6H 4 -C02C6H 6 +  3 HC1  +  HPOa. Gemisch von 1105 g Salicylsaure
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u. 753 g Phenol auf 100° erhitzen, langsam 620 g P0C13  ełntropfen (Riihrwerk, Kiililer), 
dabei Temp. auf 110° steigern, voriibergehend auf 85° sinken lassen, dann wieder auf 
110° (nicht hoher!) bringen bis zur beendcten HCl-Entw. u. Trennung in  2 Sehichten 
(2 Stdn.). Beide Schichten (obere en thalt die Hauptmenge) m it wss. Sodalsg. behandehi. 
Untere Schiclit liefert ein rosafarbiges, obere ein fast farbloses Rohprod. Reinigung 
aus A. (Kobie) unter Zusatz von wenig W. Ausbeute an reinem Salicylsaurephenylesler 
06% . Aus der 1. Waschlauge der unteren Schicht lafit sich die H :!PO., ais Ca-Salz 
zuriickgowinnen. (Pharmaz. Zentralhalle 6 8  [1927]. 795—97. Jena.) L in d en b a u m .

P. Delauney, Biochemische Synthese des (i-5-Bromsalicylglykosids. Versuch einer 
Syntliese des fl-3,5-Dichlorsalicylglykosids. (Vgl. C. 1927. I. 721.) Lsg. von 225 g
5-Bromsaligenin in  600 ccm reinem Aceton m it 25 ccm W. pro 100 ccm Gesamtvol. 
verd., 15 g Glykose u. 6  g Emulsin zugeben, 16Tage stehen lassen, wahrenddessen 
Emulsin zweimal erneuern. Drehung von —j—2° 10' auf + 1 °  30' gefallen. Weiter wio
1. c. Das erhaltene (j-5-Bromsalicylglykosid bildet Nadeln aus Aceton, welche genau 
cliesełben Eigg. aufweisen wie das Cl-Analogon. Die FeCl3-Rk. zeigt, daB sigh die Gtykose 
m it dem alkoli. OH verbunden bat. — 155 g 3,5-Dichlorsaligenin, 530 ccm wss. Aceton,
8  g Glykose, 5 g Emulsin, letzteres in  15 Tagen einmal erneuert. Drehung von + 1 °  6 ' 
auf + 4 0 ' gefallen. Das zweifellos gebildete fl-3,5-Dichlorsalicylglykosid konnte bisher 
n icht isoliert werden. (Compt. rend. Acad. Sciences 185 [1927]. 1530—32.) Lb.

S. Keimatsu und S. Yamamoto, Zur Decarboxylierung von Leucin und Tyrosin. 
Yff. benutzen zur Deearbosylierung genannter Aminosauren an Stelle des von W a ser  
(C. 1926. I. 1400) empfohlenen Fluorens Petroleum. — Gemisch von 150 ccm Petroleum 
von Kp. 190—220° u. 20 ccm von K p. 220— 260° m it 17 g Leucin versetzen u. dest. 
Beim Kp. plotzliche Zers. Mit dem Petroleum geht Isoamylamincarbonat iiber. Daraus 
l i g  Isoamylamin —  97,3°/0. — Gemisch von 100 cem Petroleum vom Kp. 240—260° 
u. 20 ccm vom K p. 260—280° bis fast zum Kochen erhitzen, Suspension von 10 g 
Tyrosin  in  wenig Petroleum eintropfen, dest. E rhalten 6 , 6  g Tyram in —  68,9%. 
(Journ . pharmae. Soc. Japan  1927. 129—30.) LiNDENBAUM.

H. Baggesgaard-Rasmussen, Tliyroxin. Eine Ubersicht uber die vorhandenen 
Abhandlungen iiber diesen Stoff. (Dansk Tidsskr. Farmaci 2 [1927]. 8 — 12.) W. W.

Marcelle Lagache, Unlersucliung eines Bestandteiles des athcrischen Ołes aus 
Pinus Longifolia, das Ccren. (Vgl. C. 1 9 2 8 .1. 339.) Carennitrolanilin, C10H i5NOC6H eNH;,, 
Erwarmcn des Nitrosochlorids m it Anilin in A., Fallen m it W., aus A. gelbliche Nadeln, 
F. 143— 144°, [a ] =  +60,50°, [a„] =  +76,81° (in Bzl.). — Carejmitrol-p-toluidin, 
C1 0H 151St OC6H 4CH3N H „ analog, aus A. gelbliche Prismen, F . 148— 149°, [o-] =  +165,66°, 
[ccj =  +203,31° (in Bzl.). (Buli. Inst. Pin 1927. 255—56.) W. WOLFF.

S. Ń am etk in  und L ydia B riissow a, tjber die Struktur des Methylisoborneols aus 
cc-Methylcamphen, sowie des fi-Methylcarnphenilons und ihrer Dde.riva.ie. Es wird 
festgestellt, daB das friiher angefiihrte Ubergangsschema von a-Methylcamphen zu 
Methylisoborneol u. weiter zu -Methylcamphen u. ^-Methylcamphenilon einer Kor- 
rek tu r bedarf. — Mit der alten Konst.-Formel I  des fi-Methylcamphenilans steht 
n icht in Einklang, daB dieser KW-stoff bei der N itrierung nach K o n o w a lo f f  s ta tt 
einer tertiaren  Nitroverb. eine sekundare u. s ta tt  der erwarteten Saure C,H1 2(C 0 0 H ) 2 

eine Sauro der Zus. C^Hj.^COOH);, liefert. Bei der Oxydation des jS-Methylcamphenilon- 
semicarbazons m it HgO entsteht n icht das auf Grund der Konst. n  erw artete Cyclo- 
fenchon, sondern ein KW-stoff, der sich ais ident. m it Isocyclen (X) crweist. Zur 
Feststellung der S truk tur der Methylcamplwnilolsaure w ird nach dem Verf. von 
H in t ik k a  (C. 1914. I. 788) dereń Bromid in  die entsprechende Oxysaure iiber- 
fiihrt, aus welcher bei der Oxydation n icht das erwartete 1,3,5-Methylisopropyl- 
cyclopentanon, sondern 1,1,3-Methylisopropylcyclopentanon (XII) erhalten wird. — 
Auch die dem Methylisoborneol bisher zuerteilte Formel HE erweist sich ais unrichtig. 
Denn das aus dem Methylcamphcr (dessen Konst. aus der des Methylisoborneols 
gefolgert wurde) erhaltliche Metliylcamphan wird bei der Einw. von verd. HNO~ 
in eine s e k u n d a r e  N itroverb. ubergefuhrt, aus der sich M ethylcamphcr regenerieren 
laBt. DaB die Jlethylcam phersaurc kein H  in a-Stellung zum Carboxyl besitzt, 
ergibt sich boi ihrer Behandlung m it Br in  Ggw. von P : Es entsteht kein Br-Sub- 
stitutionsprod., sondern nur ihr Anhydrid. — Auf Grund dieser Ergebnisse leiten 
Vff. fiir Methylcampher, Methylcamphersaure u. /?-Blethylisoborneol dic Formcln IV,
V u. VI ab, aus denen sich weiterliin die Strukturen von /9-Methylcamphen (VII), 
^-M ethylcamphenilon (VIH) u. /J-Mcthylcamphenilan, (V III; O =  H 2) ergeben. — 
Der Mechanismus der Umlagerung beim Ubergang des a- u. /J-Methylcamphens in
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/J-Methylisoborneol u. von Camplicn in Isoborneol wird 
eingehend erortert. — Fiir die aus IX  mittels verd.
H Ń 0 3  erhaltene Silure (vgl. oben) ergibt sich die Zus.
einer 1,2,2- Trimethylcydopentan-1,4-dicarbonsaure, 4-Me-. 
thylapofencliocamsph-ersaure (XIII), fiir die N itroverb. auf 

Grund besondcrer Uberlegungen m it grofier W ahrsclieinlichkeit Konst. XTV, die 
durcli die Darst. des 4-Methyl-B-isocamplienilons (XIV; NO, =  0 ) aus Nitromethyl- 
camplieniJan bestatig t wird.

V e r s u c h e .  Melhylcamphen, CjlH 20, aus ^-Methylcamphenilonhydrazon nach 
K is h n e e - W o lf f ,  aus A. krystallin. M., F . 138—139°, K p . , 52 170—170,5°. D araus 
dureh 18-std. E rhitzen m it H N 0 3  (D. 1,1) im Rohr auf 135—138°, Behandeln m it 
Na-Alkoliolat, Fiillen m it CO,: Nilromethylcamphan, Cn H lgNO,, aus A. federartige 
K rystalle, F . 144— 146°; g ibt bei der Behandlung m it l% ig . K51n04-Lsg.: Methyl- 
campher, F . 168—169° (Semicarbazon, F . 250—251° unter Zers.). — Melhylcampher-
saureanhydrid, Cn H ]0 O3, Einw. von Br in  Ggw. von rotem  P  auf V, aus Bzl. -|- PAe.
Nadeln, F . 206°. ■— Nilromethylcamphenilan, C1 0H 17NO2, 6 8 -std. E rhitzen von Methyl- 
camphenilan m it H N 0 3 (D. 1,075, spśiter 1,1) auf 130—144° (spater 128—130°), 
Losen des Rk.-Prod. in  Na-Alkoholatlsg., Fiillen m it C02, aus A., F . 110—114°. 
Daraus dureh Oxydation m it l° /0ig. KMnO.,-Lsg.: 4-Methylisocamphenilon, C1()H 10O 
(XIV; N 0 2 = 0 ) ,  F . 146— 147°; Semicarbazon, F . 202—204° (Zers.). — Methyl- 
apofenchocamphersdure, 3,3,4-Trimelhylcyclopentan-1,4-dicarbonsaure, C10H ]cOj, aus 
den Sauresehiehten von der N itrierung des Methylcamphenilans, Prismen, F. 187 
bis 188° (aus W.). — Fenchocyclen, Cyclofenchen, C10Ef]6, Versetzen eiher alkoh. Lsg. 
von Fenchonhydrazon m it HgO, K p .- , 143— 143,5°, D.20.! 0,8603, n 20=  1,4515. — 
Isocyclen, C1()H j6, analog aus dcm ^-Methylcamphcnilonsemicarbazon, F . 119°, Kp. 151°. 
— Am id der Methylcampheiiilolsąure, C10H i9NO, Einw. von Na-Amid auf VIII in  Bzl., 
E. 115—116°. Daraus m it alkoh. KOH, Yersetzen m it U,SO.,: Melkylcamphenilol- 
saure, l,l-Met]iylisopropylcyclopentan-3-carbonsaure, C9H 1;C 0,H  (XI), K p . 10 143—143,5, 
Kp-2 5- 26 164—165°, D . 2 0 4 0,9853, ■ n D =  1,4641. — Brommethylcamplienilolsaure durcli 
Bromierung in  Ggw. von P, schweres Ol. Daraus dureh Kochen m it CaC03  u. W.: 
Ca-SalZ' der o.-0xymetkylcamphenilolsdure, (C0H 17CO3)2Ca-18 H aO. Die freie Saure 
gibt bei der Behandlung m it P b 0 2 in  Ggw. von H 2SO, 1,1-Methylisopropylcyclo- 
penłanon-3, K p . :56 195—196°; Semicarbazon, CluH 1 9ON3, aus A. Prismen, F. 198—199°. 
(L ie b ig s  Ann. 459 [1927]. 144—71. Moskau, 2. Univ.) W. W o l f f .

W. Ipatiew und A. Petrow, Uber pyrogenetische Zersetzung cyclischer Kelone. 
(Vgl. C .1927 . I. 2188. I I .  2501.) TJntersucht wurde die pyrogenet. Umwandlung des 
durcli Kondensation des M ethylathylketons entstehenden Analogons des Isopliorons, 
des Homoisophorons, sowie anderer cycl. Ketone m it Doppelbindungen in der Seiten- 
kette u. einiger gesiitt. Ketone. Beim Erhitzen von Homoisoplioron, ] -Methylcydo-
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hexanon-2 u. Pulegon im Hochdruckapparat in Ggw. von Eisenoxyd wurden nur aus 
ersterem u. letzterem  Phenole erhalten. Methylcyclohexanon erlitt nur die gewohnliehe 
pyrogenet. Zers., Abspaltung der CO-Gruppe unter Bldg. von KW-stoff-Gemisehen. 
Die Ergebnisse bestatigen die Ansehauung iiber don Mechanismus der Bldg. von Phenolen 
aus Ketonen. Sie nim m t ihren Verlauf iiber die desmotrope Enol-Form ais Zwischen- 
stadium. Der m it Pulegon ausgefiihrtc Vers. zeigt, daB die zur Ermógliehung der 
Phenolbldg. nStige Doppelbindung aueh auBerhalb des Ringes sioh befinden kann; 
unter dem EinfluB des Erhitzens u. des ICatalysators yerschiebt sich dann dieselbe 
in den Ring. Durch Erhitzen des Homoisophorongemisches der Isomeren wurde fest- 
gestellt, daB es den gleichen Charakter der Zers. erleidet wie das Isophoron selber. 
Aus der niederen Siedetemp. des entstandenen Phenolgemiselies wird gefolgert, daB 
die in 1-Stellung befindliclie Athylgruppe abspringt, u. auch die an einem anderen 
C-Atom haftende Athylgruppe eine Zers. erleidet. Ausbeute an KW-stoffen is t hier 
gering. Beim Erhitzen des Homoisophorons (Kp . ] 5  129—133°) in  Ggw. von Fe20 3 

wahrend 2 Stdn. auf 470—480° ergab aie Gasanalyse: C02 5,06% ; CO 4,1% ; H 2 4,4%  
CnHjn+ 2  8 6 ,6 °/0. Die Analyse der Phenolfraktion (Kp. 210—225°) ergab dem Xyłenol 
annahernd entsprechende W erte; die daraus dargestellten Bromide schmolzen in  weiten 
Grenzen, F . 135—150°. Kp. der erhaltenen KW-stoffe 60—240°. — 1-Methylcyclo- 
hexanon-2, Kp. 162—163° (Semicarbazon, F . 191°), aus l-Methylcyclohexanol-2, wurde 
2 Stdn. auf 470—490° erh itzt; Maximaldruck 125 at. Gasanalyse: C 0 2 13,4% ; CO 
17% ; H 2 4 ,2% ; CnH 2 D + 2  6 6 % . Das fl. Realctionsprod. stand nach seiner Zus. den bei 
der Zers. des Cyclohexans erhaltenen Prodd. sehr nahe. AuBerst geringe Ausbeuten: 
an Tóluól. Bei der Dest. wurde eine zwischen 40 u. 200° sd. bewegliehe F l. erhalten, 
die scharf naeh Amylenen rocli. F raktion  I :  Kp. 60—85°, n ^ 1 8 =  1,4080, d2̂ ,^ =
0,7294; I I :  Kp. 85—100°, nn1" =  1,4291; I I I :  Kp. 100—120°, n D 1 8  =  1,4378, <ź2525 =
0,7862 (Nitrierung ergab n^r geringe Mengen Dinitrotoluol)-, IV : Kp. 120—150°, np 18 =  
1,4530; V: Kp. 150—200°, nD18=  1,4631, =  0,8308. — Pulegon, 1 V2 Stdn. auf
380—400° erh itzt; Maximaldruek 50 at. Gasanalyse: C 0 2 7,5% ; CO 22% ; CnH 2 n + 2 

71%. Die erhaltene Phenolfraktion ging bei 196—220° iiber. Thymol fand sich 
nicht, dagegen eycl. u. ungesatt. KW-stoffe, sowio Gymol. F iir das Pulegon gelten 
demnaeh folgende Hauptrichtungen der Zers.:

CH3—CH—CH,
Ć

H G ^ j O H
CH,—C-CH* CH„—CH—CH3 ,-------y  H (V  JCH ^  2

ó
H j C ^ ^ C O
h , cL J c h ,

— >

C
ć h 3

S o n d e r v e r s . :  Erhitzen von Thymol auf 400° in  Ggw. von H  u. FejOs, ergab 
ein Gemiseh von niedriger sd. Phenolen u. ungesatt. u. gesatt. KW-stoffen. Letztere 
ergaben bei der fraktionierten Dest. vorwiegend eycl. KW-stoffe neben Cymol, n a 18 =  
1,4768. Beim Bromieren wurde ein Pentabromtoluol, C,H 3 Br6, F . 282°, gewonnen. 
Die Abspaltung der CO-Gruppe u. Entstehung von eycl. \i. ungesatt. KW-stoffen 
bildet beim MethyIcyclohexanon die H auptrichtung, findet dagegen beim Pulegon u. 
Isophoron nur in untergeordnetem MaBe sta tt. (Ber. Dtseh. chem. Ges. 60 [1927]. 
2545— 48. Leningrad, Chem. Inst. d. Akad. d. Wiss.) HiLLGER.

A. Petrow, tJber die katalylische Kondensation des Mełhylałhylketons. (Vgl. vorst. 
Ref.) Im  AnschluB an friihere Arbeiten iiber das Yerh. des Acetons in Ggw. von Ton- 
erde bei hohen Tempp. u. Drucken (C. 1927. I I .  2501) wurden die Verss. auf das Methyl- 
iithylketon ausgedehnt. Bei Zimmertemp. m it HC1, H 2 S0 4 oder N atrium iithylat erhalt 
man analoge Prodd. wie bei der Kondensation des Acetons, dagegen is t die Ausbeute
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an Triathylbenzol auCerst gering. Angewendet wurde ein M ethylathylketon vom Kp. 75 
bis 79°. Versuchsteinp. 350—400°, Erliitzungsdauer ea. 20 Stdn., Maximaldruck 80 
bis 100 at. E rhalten  wurde ein m it leuchtender Flamme brennendes Gas u. eine rot- 
liche, griin fluoreseierende Fl. Fraktionierte Dest. des Kondensats lieferte Homo- 
mesitylozyd, C8H J40  (Kp. 160—170°), nn1 8 =  1,4438, tZ252S == 0,8534; Triathylbenzol, 
C12H 1B (Kp. 215—220°), n n 18 =  1,4911, <Z2 526 =  0,9048; Homoisophoron, Ci2H 20O (Kp. 238 
bis 248°), nu 1 8  =  1,5042, d2S2S =  0,9435. Kondensation bei 0° m it Natrium amid fiihrte 
zu einem Rohkondensat, dessen H auptfraktion bei 242—252° siedete (Kp . 1 6 129—133°), 
u. ein durch fraktionierte Dest. n icht zu trennendes Homoisophoron-Isomerengemiseh 
bildete, C12H 2 0O, nu 1 8  =  1,4855, cZ2525 =  0,9315. Durch T itration m it Brom wurde eine 
Doppelbindung festgestellt. Das entsprechende Semicarbazon, C]3H 2 3ON3, sclim. aus 
Methylalkoliol um krystallisiert bei 155—165°. Da von den 4 theoret. moglichen Homo- 
isophoronen 2 einen hoheren K p. aufweisen, w ird das Vorhandensein der beiden Homo- 
isophorone I u. II in dem Kondensationsprod. angenommen. H ydrierung des Homo-

isophorons unter Druck in Ggw. 
von N i20 3  wahrend 20 Stdn. bei 
220—240° lieferte eine farblose, 
angenehm riechende Fl. Da§ 
unter Aufhebung der Doppel
bindung so entstandene gesiitt. 

Keton, C12H 2 20 , siedete bei 226—236°, n D 1 8  =  1,4790, cZ2525 =  0,9200. E in zweiter 
Vers. in  Ggw. von Ni20 3 -j- A12 0 3 bei 260—280° bwirkte vollige Hydrierung. Das eben- 
falls farblose fl. Reaktionsprod. reagierte n icht m it Nitriergemisch, zeigte einen eigen- 
tiimlichen, an das franzos. Terpentin erinnernden Gerucli u. wurde ais der entsprechende 
hydroaromat. KW-stoff, C12H 14, festgestellt; Kp. 188—198°; nu 1 8  =  1,4558; d25̂  =
0.8217. (Ber. D tsch. ehem. Ges. 60 [1927]. 2548—51. Leningrad, Chem. Inst. d. Akad.
d. Wiss.) H il l g e r .

Y. Murayama und S. Tanaka, Untersuchungen in  der Camphergruppe. V II. U ber 
die Bildung von p-Bromepicampher aus Pinenhydróbromid. (VI. vgl. C. 1927. I I .  1828.) 
Diese D arst. entspricht genau der des p-Chlorepicamphers aus Pinenhydrochlorid 
(3. M itt., C. 1 9 2 6 .1. 3601). — Pinenhydróbromid, C10H „B r, F . 94—95°, [a ] D 2 0  =  — 9,56°.
— p-Bromepicampher, C10H ł5 OBr, rhomb. Krystalle, F . 135°, [oc]d2 1  =  —35,00°. Ozim, 
Ci0H 1 6ONBr, F . 201—202°. Semicarbazon, Cn H lsONoBr, F . 244°. — Aus dem Semi
carbazon wie friiher (6. M itt.): Epicampher, C10H 1 6O, F . 182— 184°, [<x]d2 1  =  — 15,00°. 
(Journ . pharmac. Soc. Japan  1927. 131—32.) L in d en b a u m .

H. Rupe, tlber einen Phenylcampher. (M itbearbeitet von Adolf W irz .) L aB tm an 
auf Campherchinon,C6H 5MgBr (selbst 3 Moll.) einwirken, so t r i t t  nur e i n  CO in Rk. 
unter Bldg. eines Phenylozycamplwrs, dem — von Stereoisomerie abgesehen — 
Formel I. oder II . zukommen kann. Auf jeden Fali is t er einheitlich. Da erfahrungs- 
gemaB das 3-standige CO im Campherchinon reaktionsfahiger ist, so is t I . wahrschein
licher. Andererseits weicht der unten folgende Phenylcampher in opt. H insicht stark 
yon den bekannten Alkylcamphern ab, was fiir II . spreehen konnte. Die Frage bleibt 
offen. Es ware auch denkbar, daB sich C6H 6MgBr an die Konjugation 0 : C - C :  O in 
1,4 addiert unter Bldg. von I I I .  bzw. IV. (hier wie im folgenden nur eine Formel an- 
gefuhrt). Dagegen spricht jedocli folgendes: Die aus I. (II.) dargestellten Alkyldther V. 
vorhalten sich vóllig gesatt., wahrend yon I I I .  deriyierende Alkylather ungesatt. sein 
sollten. Die Mol.-Refr. des Ałhylathers is t nur m it V. yereinbar. SchlieBlich laBt sich
1. (II.) durch Red. u. H 2 0-Abspaltung in  einen KW-stoff C16H 20 (vgl. unten) iiber- 
fuhren, was fiir I I I .  (IV.) ausgeschlossen ist. —  Obwohl I . (II.) n icht die iiblichen CO- 
D eriw . liefert, sehen sich Vff. n icht veranlaBt, der Verb. eine Cycloacetalformel zu 
geben, wie sie K a r r e r  u . F o r s t e r  (C. 1925. I I .  177.1 9 2 6 .1. 642) fiir den Oxycampher 
yorgeschlagen haben. — Um das OH in I. (II.) durch Halogen zu ersetzen, wurde 
zuerst PBr3 benutzt, doch konnte ein reines Bromid nicht isoliert werden. Besser yer- 
liefen Verss. m it PC1E, obwohl die Ausbeute an Phenylchlorcampher (VI.) 35° / 0 nicht 
iibersteigt. VI. kann leicht u. m it yerschiedenen M itteln zum Phenylcampher (VII.) 
reduziert werden, der ebenfalls keine CO-Deriw. liefert. — Red. von I . (II.) m it Na 
u. A. fiihrt n icht zum erwarteten Glykol, sondern unter H 2 0-Abspaltung zum Phenyl- 
borneol (V III.), yon dem eine feste u. eine fl. Form gewonnen wurde. Es wird aus- 
fjihrlich begriindet, weshalb bei dieser Rk. „ W A G N E R s c h e  Umlagerung“ zum Fenchon- 
ring wenig wahrscheinlich ist. — V III. reagiert heftig m it SOCl2, aber n icht unter Bldg. 
des Chlorids, sondern eines Gemisches ungesatt. KW-stoffe, aus dem ein konstant sd.
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Prod. nicht isoliert werden konnte. E in  leidlich einheitlicher KW-stoff C16H 20. wurde 
in  geringer Menge aus V III. m it H C 02H oder HoPO.j erhalten. Nach seinen opt. Eigg. 
is t er zweifellos ein Phenylbornylen (IX.). — Von den untersuchten Vcrbb. zeigen 
Campherchinon u. I . (II.) eine anormale, alle iibrigen eine n. Rotationsdispersion. Die 
yerhaltnismaGig geringe Drehung yon V II. is t — in tlbereinstim m ung m it anderen 
Fallen — auf den E in tr itt des C8H 5  zuruckzufuhren. Die K onstanten der Rotations
dispersion von V II. weichen stark  von denen der Alkylcampher ab, so daB die Kurve 
mehr nach rechts verschoben u. flacher ist. Von den beiden Phenylborneolen dreht 
das eine normalerweise rechts, das andere links, was dam it zusammenhangt, daB bei 
der D arst. ein neuer asymm. C u. dam it 2 diastereomere Por men entstehen. Jede 
besitzt eine besondere K urve der Rotationsdispersion u. scheint n. zu dispergieren.

ć h „ — c h ------------------------------------------------- c < O H  CH* ę H 9 °  a H . . ^ ^ ' 0H  n i .
CH3 • Ć ; CH,

'C„HS
I.

CH3 .Ć -C H 3 I II. C'8H u < ć . o c 8H,
'Oh  c o  rv.I

CH2— C(CII3)- CO ' CH2—  C(CH3) - C < C o H 5  c 8h u < ^ h > o c ^

CO V. CO VI. „  CO VII.
CaHl'< Ć (0 R )-C sH 6 CsIIi1< 'CC1-C0H 5 8H i1<̂ Ó H -C 0H 5

V in . C9H H < ^ ; ^ l 5  IX. C8H 14< ^

V e r  s u c li e. Im  Original sind die Drehwerte fiir die Linien G, D, 7?Hg (546,3 mi) 
u. F, ferner die W erte fur [a]F : [a]c, ).a, V  u. P .R .D . angegeben. — Campherchinon. 
Gemisch yon 25 g Isonitrosocempher u. 50 g festem N aH S 0 3  m it 50 ccm N aH S0 3 -Lsg. 
u. 10 ccm Eg. anruliren, am Kiihler vorsichtig erwarmen, ca. 2 Stdn. kochen, m it W. 
verd., Bisulfityerb. m it Soda zerlegen. Aus Bzn., E. 198°, [a]rr° =  —100,82° in Bzl.
— Phenyloxycampher, CiCH 2 0O2 (I. oder II.). Aus vorigem m it ca. 2 Moll. C0H 5MgBr. 
Teilweise óliges Rohprod. abpressen, dest. K p . 10 184—187°, Prismen aus CH3 OH, 
Tafeln aus Bzn., P. 78—79°, etwas 1. in h. W., m it Dampf etwas fluchtig. [a]n2 0 =  
-(-7,96° in Bzl. — Methylather, C1 7H 2 20 ,  (nacli V.). Voriges m it N a in sd. Toluol urn- 
setzen, nach Zusatz von CH3J  weiter kochen. K p . 10 161— 163° (uber Na), dickfl. — 
Athylather, ClsH „,02. Analog m it N H 2Na in Bzl. K p . ] 0  165—166°, nach Monaten teil
weise erstarrt, D >0.,'l,0600, nD 2 0 =  1,528 40, E !  fiir D =  +0 ,05 , fiir /?—a =  +8,84°_/0.
— Aus I. (II.) u. PB r3 wurde ein Ol m it ca. 8 %  Br erhalten. Daraus wenig krystallin. 
Prod. yon E. 156—158° u. der Formel (G1„//20O2)2. — Phenylchlorcampher, C18H I90C1 
(VI.). Aus L .(II.) u. PC16 (Raumtemp., 36—48 Stdn.), m it A. aufnehmen, nach Ent- 
fernung von A. u. POCl3 m it A. yersetzen. Nadeln aus A. oder besser Bzn., F. 129°. — 
Phenylcampher, CirH 20O (VII.). 1. Aus VI. m it Zinkstaub in Eg. (Wasserbad), F iltra t 
m it W. fallen, m it Soda neutralisieren, in A. aufnehmen. 2. Durch Hydrierung von VI. 
in A.-Essigester-W. in Gg^v. von N i-Katalysator, F iltra t m it Dampf bis zum Erscheinen 
von Óltrópfchcn behandeln, ausathern. K p . 10 172—174°, langsam erstarrend, Nadelclien 
aus CH3OH +  wenig W. (Kaltemisehung), F . 45—46°, sil., m it Dampf fluchtig. [a]n2 0 =  
+184,42° bzw. +180,45° in Bzl. — Phenylborneol, CltH ;20  (VIII.). Aus I. (II.) m it 
N a u. stark  sd. absol. A., naehher auf Eis, in  A. aufnehmen. Rohprod. krystallisiert 
aus Bzn. teilweise. Nadelbiiscliel aus A. +  wenig W. oder Bzn., F. 139—140°, mit 
Dampf etwas fluchtig, auf Wasserbad sublimierbar. [ ( x ] d 2 0  =  —76,19° in Bzl. Die
1. Bzn.-Mutterlauge liefert das dickfl. Isomere, K p . 1 0 179—182°, D.20., 1,08 97, [a ] D 2 0 =  
+20,43°. — Plienylbornylen, C1BH 20 (IX .). 1. V III. (Gemisch beider Formen) mit 
H C 02H 24 Stdn. kochen, nach Zusatz von W. m it Soda neutralisieren, ausathern, 
fraktionieren. Aromat, riechendes, bewegliches Ol, K p.n  135— 141° (uber Na), D.20, 
0,9767, nn 2 0 =  1,541 67, EIT fiir D =  + 0 ,33 , fiir a  =  + 20 ,7°/o, [a]n2° =  +40,56°.
2. M it sirupóser ILPO , unter Riihren 10 Stdn. auf 200° erhitzen, m it Dampf iiber-
treiben, m it NaCl sattigen, ausathern, fraktionieren. Fraktion K p.j0 135— 141° (iiber 
Na) zeigte D . 2 ° 4 0,9865, nD=° =  1,544 45, E r  fiir D =  +0 ,14 , fiir fi—  a =  +15,7°/0, 
[a]D2 0 =  +8,33°. E n tfarb t Br u. KMnÓ4. (Verhandlungen d. Naturforsclienden Ge- 
sellschaft in Basel 38 [1927]. 164— 87. Basel, Univ. Sep.) LlNDENBAUM.

R. Binaghi, Einwirkung der Polyhalogenrerbindungen des Methans und des Athans 
a u f Magnesyldcrkate. IV. (III. vgl. C. 1 9 2 4 .1. 2356.) Bei der Einw. von Athyhnagne- 
siumbromid auf C„Cle, C„Clt u. C \fLC L  findet analog der Rk. zwischen derselben Mg- 
Yerb. u. CH,T3, CHBr3 eine Red. s ta tt. Aus Dichlorathylen entsteht intermediar eine
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Verb. Tom Typus C2H 2(MgBr)2, u. diese Rk. is t von starker Athanentw. begleitet, 
wahrend sich die ungesatt. KW -stoffe (Athylen u. Acetylen) erst sekundar (m it W.) 
bilden. Bei der Rk. m it C2C14 t r i t t  prim ar ein Gemisch yon A than u. Athylen auf, 
wahrend beim C2Cle die 3 genannten KW -stoffe naeheinander in  den verschiedenen 
Phasen des Rk.-Verlaufes entstehen. — Phenylmagncsiumbromid reagiert m it C2H 3C1,S 
unter Bldg. von Telraphenyldlhan, (Cr>H 5)2HC ■ CH(C6H 6)2, aus dem Vf. die entsprechendc 
Te.tmaminove.rb. (NH 2 -CcH 4)2HC—CH(C6H.,-NH2)2,, erhalt. Verss., H esaphenylathan 
aus Hexachlorathan darzustellen, u. die anderen ehlorierten KW -stoffe m it C0H sB r zur 
Rk. zu bringen, bleiben erfolglos. — Bei Einw. yon Athylmagnesiumchlorid auf Di- 
chloriithylen (Verhaltnis 2: 1)  b e i .— 12° findet regelmaflige Athanentw. s ta tt. Bei 
tropfenweisem Zusatz yon Eiswasser zum Rk.-Prod. fallt bas. Mg-Salz aus. Im  Riick- 
stand nach Ansauern m it yerd. H 2 S 0 4 u. Ausatkern Naehweis yon Atliylbromid. Das 
bei der Hydrolyse des Rk.-Prod. entweichende Gas is t ein Gemisch von Athylen u. 
Acetylen (ca. 1: 1). In  dem in der MoHRschen B urette enthaltenen A. Naehweis von 
Athylchlorid. — Bei Einw. von Athylmagnesiumbromid auf Tetrachlorathylen (im 
Verhiiltnis 4: 1 ) unter gelindem Erwarmen entwickeln sich A than u. Athylen (ca. 1 : 1 ). 
M it W. weitere Gasentw., etwa gleiche Teile von Acetylen u. Athylen. Im  A .-Extrakt 
Naehweis yon Athylbromid, im A. von Athylchlorid. — Athylmagnesiumbromid u. 
Tetrachloriithan (im Verhaltnis 4:1) geben nach 5-std. Erwarmen Athanentw. Mit W. 
Gemisch von Acetylen u. Athylen. Naehweis yon Athylchlorid u. -bromid. — Athyl
magnesiumbromid u. H exaehlorathan (im Verhaltnis 6: 1)  reagieren schon in  der 
K alte, 5 Stdn. erwarmen. Gasgemisch yon gleicben Mengen A than u. Athylen. Mit W. 
weitere Gasentw. Athylen u. Acetylen (1 :1 ). Naehweis von Athylchlorid u. -bromid. — 
Phenylmagncsiumbromid u. Tetrachloriithan (im Verhaltnis 4: 1) (4 Stdn., 135°) ergoben 
keine Gasentw., jedoch Bldg. eines gelatinosen, griinlichweiBen Nd. M it Eiswasser 
fallt bas. Mg-Salz aus. Bei der Wasserdampfdest. der A .-Extrakte geht Diphenyl iiber, 
wahrend ein harziges gelbrotes Prod. zuriickbleibt, aus dem Telraphenyldlhan, aus Bzl.
E. 209°, erhalten wird. — p,p',p",p"'-Telraam.iiwletraphenylathan, C20H 2eN4. Aus der 
durch Lósen des KW -stoffs in  rauchcnder H N 0 3  dargestellten Tetranitroverb. des 
Tetraphenyliithans durch Red. m it Sn u. HC1. Aus A. K rystalle vom F. 264°. (Gazz. 
chim. Ita l. 57 [1927]. 669—75.) B en c k ik er .

R. Binaghi, Ober die Magnesylurethane. I. Vf. untersuclit das Verh. von Mugnesyl- 
urethan, C2H 6 0 2C-NH-M gBr, u. Phenylmagnesyluretkan, C2H 5 0 2C-N(CttH 5 )MgBr, die 
in  der Therapie angewandt werden, gegen einige Saurechloride, Aldehyde, Ketone u. 
Ester. Bei der D arst. der beiden M agnesylderiw . entwickelt sich in betrachtlieher 
Menge A than, das in  einem vom Yf. yorgeschlagenen App. (vgl. C. 1926. I I .  73) ge
messen wird. Es entspricht jodem akt. H-Atom der N H 2- bzw. NH-Gruppe 1 Mol. 
KW -stoff. Boi der Hydrolyse zers. sich das Anlagerungsprod. des Magnesyiurethans 
an A. (I) unter Bldg. yon bas. Mg-Salz u. A. u. Entw . von N H 3 u. C02, wahrend das 
entsprechende Phenylmagnesylurethanderiy. neben bas. Mg-Salz Phenylurethan liefert. 
Die Additionsprodd. m it Pyridin (z. B. II) erleiden eine analoge Zers. Mit Saure- 
chloriden bilden die boiden Magnesylurethane A óylderiw . Die Additionsprodd. m it 
den anderen oben genannten Reagenzien kónnen n icht isoliert werden; jedoch werden 
in den A.-Ausziigen die hydrolyt. Spaltungsprodd. der Magnesylurethane nachgewiesen.

C2H 5 0 ,C -N H  c sH 5  CjHjOj C • N H  • Mg • N -------- N -B r

BrMg ^ c 2H 5 ą n ,  c l i i ,
V e r  s u c h e .  Magnesylurethan, (MgBr)NHCO,-C2H 5, durch tropfenweisen Zu

satz von in A. gel. U rethan zu C.,HsMgBr. Farbloses Purver. — Atheranlagerungsprod. 
des Magnesylurethans (I). Aus den gleicben Komponenten wie oben in anderen Mengen- 
yerhaltnissen unter gelindem Erwarm en. Einheitliches Pulver. — Pyridinverb., C2H5- 
0 2CNH-MgBr(CsH 5N ) 2 (H). Aus 1  Teil Magnesylurethan u. 2  Teilen Pyridin. Zusatz 
von wasserfreiem A. Farbloses Pulver. — Acetyluretlian, C3H 60 2N-C0CH3. Aus in 
wasserfreiem A. gel. Magnesylurethan u. Acetylchlorid. Aus A. u. dann aus A. yon 45° 
Nadeln vom F . 77—78°. L. in  W., A. u. A. — Benzoylurethan, C3 H c0 2N-C0CaH 5. Aus
I u. Benzoylchlorid in wasserfreier A.-Lsg. [ 6  Stdn. erwarmen], Aus sd. A. Plattchen 
vom F. 110°, 1. in Bzl., Lg., u. absol. A .; unl. in W. — Einw. von Acetaldehyd, N H -C 02- 
CjHj-CHj-COH. Aus śiqui molekuł aren Mengen von I  u. Acetaldehyd in  wasserfreier 
A.-Lsg. Nach 24 Stdn. bei — 10° Trennung der gelben A.-Schicht yon einem grauen
01, aus dem nach 2-std. Erwarmen u. Aufnehmen in Eiswasser bas. Mg-Salz ausfallt. 
Aus dem m it A. extrahierten wss. Teil ais Ruekstand Paraldehyd. — Einw. von Benz- 

X . 1. " 60
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aldehyd, N II• CO,• C2H S■ C8H6• CHO. Aus in wasserfreiem A. gel. I  u. Benzaldehyd. 
Nach 14-std. Erwarmen golblichgriiner Nd. Im  W .-Dampf-Destillat Nachweis von 
Benzaldehyd. —  Einw. von Acetophenon, N H ■ C02■ C2H S■ C6H 5• CH3• COH. Aus I  u. 
Acetophenon in wasserfreier A.-Lsg. Naeh 2-std. Erwarmen Nd., der in  Eiswasser 1. 
ist. — Einw. von Benzophenon, N H C02- C2HB• (CcH5)2• COH. Aus in  wasserfreiem 
A. gol. I  u. Benzophenon. — Verb. (NHGO■ OCJL,),GH^COH. a) Aus 2 Tin. I  u. 1 Tl. 
Essigsaureiithylestcr in wasserfreier A.-Lsg. Eintauchen in  Kaltemischung, dann er
warmen auf 77—78°. Losen. Beseitigen des bas. Mg-Salzes u. Ausathern wie oben. 
Aus A. Essigester u. Essigsaure. — b) Aus I  u. Benzylacetat in  wasserfreier A.-Lsg. 
Im  A. Nachweis von Benzylalkohol. (Gazz. chim. Ita l. 57 [1927]. 676—89. Cagliari, 
Univ.) BENCKISER.

W. Ipatjew und B. Dolgow, Kalały liscke, Hydrierung des p-OxytriphenylcarUnols 
m d  p-Oxydiphenylmethans unter Druek. (Vgl. C. 1927. II. 1473.) p-Oxytriphenyl- 
carbinol in  Cyclohexan in Ggw. von Ni20 3 unter 80—100 a t  Anfangsdruck bei 220° 
hydriert. Fraktionierung ergab 3 Eraktionen von 160—210, 250—265 u. iiber 265°. 
In  den beiden ersten Eraktionen wurden Phenól u. Diphenylmethan festgestellt. Die
з. Eraktion (Hauptprod.) war wesentlicli p-Oxytriphenylmethan, C19H lcO, K p . 25 2 50 
bis 253°, E. 107—108°. Liefert, unter obigen Bedingungen bei 270—275° hydriert, 
bis zu 90% Tricyclohexylmethan, C19H 34, Kp. 320—350°, aus A., E. 48°, D . 5 0 0 0,9265, 
nn00 =  1,4976. — Hydrierung des Carbinols bei 280° lieferte 2 Eraktionen von 240—270
и. 320—335°. Aus ersterer wurde Dicydohexylmethan, C1 3H 24, isoliort, D . 1 0 20 0,8776, 
Dd22 =  1,4752. Letztere gab bei nochmaliger Hydrierung weitere Mengen CI3H 24. — 
Bei 320° lieferte das Carbinol CH4 u. andere gasformige KW-stoffe, ferner wenig Ć19H 34 

u. reichlich C1 3H 24. — p-O xydiphenylmethan wird unter 100 a t bei 250—260° quantitativ  
zu C1 3H 24 (Kp. 250—254°) hyuriert. — C1 3H 24 wird durch S bei 280° ( 6  Stdn.) zu Di
phenylmethan dehydriert. (Compt. rend. Acad. Sciences 185 [1927]. 1484—86.) Lb.

W. Madelung und M. Oberwegner, Aminosubstituierte Tetraphenylathylene, Benz- 
pinakcme und Benzpinakoline. (Vgl. C. 1926. I I .  2919.) Eingehendere Unterss. haben 
erlieblicli abweichende Eigg. der farbigen Salze der Di- u. Triphenylmethanreihe im 
.Vergleich m it den ihr nachst Yerwandten Di- u. T riphenylm ethanderiw . aufgedeckt. 
Besonders die Eigenart der Umlagerung u. Spaltungsvorgange hebt sich aus dem 
Bahmen der einfachen Verbindungstypen heraus. Im  Gegensatz zu der von WlZlNGER 
u. EoifTAiNE (C. 1927. I I . 563) veroffentlicliten M itt. iiber Tetraphenylathanfarbsalze 
berichten Vff. nur von denjenigen Verbb, die sich von einem Tetraphenylathan ab- 
leiten, das in  seinen 4 Phenylresten 4 oder 2 symm. verteilte. p-standige Dimęthyl- 
aminogruppen enthalt. Bei den Unterss. wurden neben den schon beschriebenen, aus 
aminierten Tetraphenylathylenen u. Benzpinakonen entstehenden symm. Earb- 
salzen auch unsymm. erhalten u. die genet. Beziehungen der Athylene, Pinakone u. 
Pinakoline studiert. Wesentlich war es, die Erage zu klaren, wie weit die Berechtigung 
einer rein komplexmaCigen, d. h. von der Annahme funktionell u. konstitutionell 
unterscliiedlichen Aufbaus gleiehartig yerketteter Bestandteile absehenden Auffassung 
organ. Ionen in  dem Verh. einfacherer u. komplizierterer Verbb. eine Stutze finden 
kónnte. Die Ansicht der Vff. stim m t in  ihrer besonders fiir Earbsalze geltenden rein 
chem. Eassung weitgehend m it den Ansichten iiberein, die auch D i l t h e y  (C. 1925.
I. 2687) geiiuCert liat, u. die von W iz in g e k  ais die DiLTHEYsche Chromophortheorie 
bezeiehnet wird. Die ElADELUNGsche Theorie fiihrt allgemein die Eigg. eines zentral 
orientierten, komplexmaBig aufgebauten Ions oder homoopolaren Molekiils auf das 
Zusammenwirken mehrerer positivierend bzw. negatiyierend wirkender Gruppen oder 
Atome auf ein zentrales Atom zuruck, wahrend die Chromophortheorie nur die aus- 
gesprochen farbigen Verbb. in  ihre Betrachtungen einbezieht u. besonders die Zu- 
sammenhange zwischen Konst. u. Farbę bei der Salzbldg. erortert. Nach Ansicht der 
Vff. wiirde es einen yollkommenen Um sturz bedeuten, wenn Gruppen, wie NO, N 0 2, 
CN, chinoide Systeme, C : O, —N : N—, ^>C: N— nicht mehr ais Chromophore, sondern 
ais negativierende Auxochrome bezeiehnet werden. Da einige dieser Gruppen un- 
abhangig von allen Farbenerscheinungen sich vor allem durch ihren EinfluO auf die 
Neigung von Anionenbldg. auszeichnen, werden sie daher in  der MADELUNGschen 
Theorie einfach ais negatiyierende oder negatiy aktiyierende Gruppen bezeiehnet. 
W enn auch die Begriffe des Chromophors u. der auxochromen Gruppe ais reform- 
bediirftig erscheinen, so ist es nach Ansicht der Vff. doch nicht angangig, die von W i t t  
(Ber. Dtsch. chem. Ges. 9 [1876]. 522 u. 21 [1888]. 325) eingefuhrt-en Begriffe der 
Chromophore einfach umzubenennen. SinngemaC sollte man die Gruppe — C : O nicht
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ais negativierendes Auxoehrom bezeiolinen, sondern nur dessen O, wenn man ais ent- 
spreehendes positm erendes Auxochrom die Gruppe — OH gelton laBt u. n icht die 
Gruppc ^>C-OH.

Noch weniger zweckmaBig erscheint es, die lcoordinativ ungesatt. elektr. geladenen 
Zentralatome der farbigen Ionen ais Chromophore zu bezeichnen. Bislang sind keine 
Beweise dafiir erbracht, daB die Elektronenschwingungen solchen Zentralatomen aus- 
schlieBlicli oder vorwiegend angehóren. Die zentralen C-Atonie der K ationen von 
Amidin- u. Guanidinsalzcn, die funktionell entsprechenden Atomen bas. Farbsalze 
analog sind, verursachen ebensowenig wio diejenigen von [C(CH3)3] ‘, das ais ło n  des 
in  S 0 2 gel. Haloids dem łon  [C(C8H5)3] ‘ vollkommen entspricht, irgendwelche erkenn- 
bare Absorption ihrer Lsg. Es steh t fest, daB immer dann, wenn eine hinreichende 
Zahl Ton C-Atomen der K oordination 3 oder N-Atomen der Koordination 2 in  offener 
K ette  oder in  Ringen, fortlaufend miteinander verbunden sind, selektiye Absorption 
e in tritt, die bis ins Gebict des Sichtbaren gehen kann. Es erscheint daher zweckmaBig, 
n icht ein einzelnes Atom, sondern eine Anhaufung solcher Atome ais Chromophor zu 
bestimmen. So ware in den farbigen Verbb. der Triplienylm ethanm he nicht das zen- 
trale C-Atom, sondern der ganze Triphenylm ethylrest ais Chromophor zu bezeichnen, 
desgleichen das nur m it H-Atomen verbundene C-Geriist des Tetraphenylathylens. Da- 
gegen sind das Triplienylmethan, Triphenylchlormetlian, Triphenylcarbinol, Tetra- 
phenyliithan, Tetraplienylathylendiclilorid u. das Benzpinakon Chromogene insofern, 
ais durch den Ubergang eines oder zweier C-Atome in den Zustand der Koordination 3 
ein neuer Chromophor von wesentlich starkerer Wrkg. entsteht, ais den 3 oder 4 schwach 
chromophoren Phenylresten fiir sich sclion innewohnt. Die von WlZlNGER vor- 
geschlagene Bezeichnung chinoider Systeme ais Auxochrome wird gleiclifalls abgelehnt. 
Dagegcn bestelit Ubcreinstimmung in  der Ansieht, daB, wenn manche ais chinoid 
angesprochene Systeme besonders farbig sind, diese Earbigkeit n icht so sehr ein An- 
zeichen chinoider Anordnung der Bindungen, wie die eines ausgezeichneten Zustandes 
bestimm ter Atome ist. Zu den angeblich chinoiden Systcmen wird der farbige Zustand 
m it der Tatsache in  Zusammcnhang zu bringen sein, daB in ihncn nicht einfach an- 
einandergereihte Atome, sondern verzweigte Systeme vorliegen. Nach T h ie l e  sind 
es Verbb. m it gekreuzten Doppelbindungen. Vff. werfen die Erage auf, m it welchen 
Chromophoren man bei den auxochromfreien, aber intensiv farbigen KW-stoffen 
(Fulvenen, Tetraaryl-p-xylylenen, sowie dem noch farblosen Tetraphenylathylen 
analogen roten Dibiphenylenathylen) rechnen soli, wenn diese Verbb. n icht selber 
schon Chromophore sind. Anders is t m it den o-Chinonen, z. B. dem Benzochinon, 
das zum Bzl. in dem gleichen V erhaltnis steh t wie das Glyoxal zum Athylen. Die sehr 
schwachen Chromophore werden durch E rsatz je zweier H-Atome durch die ais Auxo- 
ehrome wirkenden O-Atome zu stiirkeren Chromophoren, d. h. ihre selektive Ab
sorption w ird in  das physiolog. wirksame Gebiet der Absorption langerer Wellcn ge- 
riickt. Dieser EinfluB des Ersatzes von H  is t ganz allgemein bei einem E rsatz durch 
andere Atome erkennbar, so bei Halogenen z. B. in  den farbigen halogensubstituierten 
A nthracenderiw . Bei O is t der EinfluB meist erst bei paarweisem E rsatz von H  er
kennbar, bei dem starkeren Auxochrom S schon bei cinfachem Vork.; die NH-Gruppc 
is t wieder schwiicher ais O. Solche doppelt gebundencn Atome u. Gruppen kóimen 
m it den einfach gebundenen Gruppen N 0 2, NO, CN zusammengefaBt u . m it W iz in g e r  
ais Antiauxochrome oder negativierende Auxochrome den bisher einfach ais Auxo- 
chrome, je tz t ais positivierende Auxoclirome bezeichneten Gruppen OH, N H 2, CH3 usw. 
gegenubergestellt werden. Indessen lassen alle Feststellungen iiber Konst. u. Eigg. 
farbiger Verbb. bestenfalls nur Parallismen zwischen chem. u. opt. Funktionen er- 
kennen. U nter Voraussetzung der auf das BoHRsche Atommodell sich stiitzenden 
neueren Vorstellungen iiber Atom- u. Molekiilbau laBt sich die Annahme verteidigen, 
daB die im physikal. Sinne wesentlich an der Absorption langwelligen Liclites be- 
teiligten Atome bei den farbigen Ionen komplexartigen Aufbaus in  der Peripherie 
u. n icht im Zentrum zu suchen sind. — Fiir die nichtsubstituierten Tetraphenylathan- 
deriyr. sind 2 charakterist. Eigg. bekannt: 1. Unbestandigkeit der dem ais Benzpinakon 
bezeichneten Glykol entsprechende Haloide, 2. die ais Pinakolinumlagerung bekanntc 
Umwandlung des symm. Glykols in  das /?-Benzpinakolin u. die ais Retropinakolin- 
umlagerung bezeichnete Umwandlung des unsymm. Pinakolinalkohols in das symm. 
Tetraphenylathylen. Vff. stellten fest, daB das Pinakon in  Bzl. oder Chlorkohlenstoff 
durch Einleiten von HC1 g la tt in  das Dichlorid uberfiihrb wird, durch H Br wird da- 
gegen Tetraphenylathylen neben freiem Brom gebildet; demnach verhalten sich allc

60ł
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drei Halogcnwasserstoffe dem Benzpinakon gegeniiber wie Reduktionsm ittel, H Br u. 
H J  schon bei Zimmertemp. Symm. Farbsalze aus dem Tetrakis-[dimelhy!aminophenyl\- 
uthylen entstehen durch Einw. von Oxydationsmitteln auf Lsgg. des Athylens unter 
Bedingungen, bei denen aus dem Oxydationsmittel die Anionen eines Farbsalzes werden 
kónnen. Analog der von WlZlNGER u. F o n ta in e  besehriebenen Einw. von Halogenen 
yerhalten sieh Śtiekstofftetroxyd, das zu einem D in itrit fiihrt, ferner Kaliumpersulfat 
u. Benzoeperoxyd unter Bldg. von Sulfat u. Benzoat. Ferricyanwasserstoff g ibt ein 
Ferrocyanid, E isen(III)-chlorid lagert sich an unter B ldg. einer Komplexverb. des 
Dichlorids m it Eisen(II)-chlorid. In  konz. mineralsauren Lsgg. findet keine oder nur 
geringfiigige Farbsalzbldg. s ta tt. Die Notwendigkeit freier, an Siiure n icht gebundener 
N H 2-Gruppen zeigt sich deutlich bei dem Vers,, ein Farbsalz aus dem Tetraperehlorat 
herzustellen, das n icht so leicht hydrolyt. zerfallt wie etwa das Hydroclilorid. Seine 
Lsg. in  k. W. w ird durch Oxydationsmittel erst nach Bindung eines Teils der an die 
NH2-Gruppen gcbundenen Siiure in die des Farbsalzperehlorats uberfiihrt. Auch die 
peralkylierten, yierfachen Ammoniumsalze sind gegen Oxydationsmittel resistent. 
Die tiefyiolette Farbę, die die Athylenverb. in neutraler oder essigsaurer Lsg. bei Einw. 
oxydierender Stoffe zeigt, eignet sich zum Nachweis minimaler Mengen von solchen; 
H N 0 2 laBt sich z. B. in der Verdiinnung 1: 3 000 000 deutlich naehweisen. Die tiefrote 
Farbo der Farbsalze in mineralsaurer Lsg. is t auf die Inak tm erung  zweier N H 2- 
Gruppen durch Ammoniumsalzbldg. zuriickzufiihren. Das vierfach aminierte Benz
pinakon wird leicht in essigsaurer Lsg. in  ein einsauriges Farbsalz iiberfiihrt, in  dem 
eine Hydroxylgruppe erhalten geblieben ist. Das zweifach aminierte Benzpinakon 
wird dagegen durch Eg. n icht in  ein Farbsalz iibergefiihrt. Die Lsgg. dieses, wie auch 
des yierfach aminierten Benzpinakons bilden in  iiberschiissiger, verd. Mineralsaurc 
stabile, ammoniumsalzartige, 2—4 Sauremoll. enthaltende Anlagerungsyerbb. Auch 
durch die Chloride yon Carbonsauren oder Phosgen erhalt man ahnliche Prodd. E rst 
m it Phosphorchloriden oder m it ganz konz. Sauren findet Einw. s ta tt, beim zweifach 
am inierten Benzpinakon leichter ais beim yierfach am inierten; eine einmal entstandene 
Farbsalzlsg. des letzteren is t dafiir aber wesentlieh bestandiger. K ernsubstitution 
wurde n icht beobachtet. Die bemerkenswerteste Eig. der symm. Farbsalze is t die 
uberaus leicht erfolgende Ruckbldg. der Athylene. Einw. von Alkalien bewirkt Aus- 
fallung der entsprechenden Athylenyerbb. an Stelle der bei den Di- u. Triphenylmetlian- 
farbstoffen erhaltenen Benzpinakone. Ebenso wirken NH3, Cyannatrium, Schwefel- 
natrium  u. scliwefligsaures Natrium . Bisher konnten Athylene nur m it Hilfe energ. 
Reduktionsm ittel aus den am inierten Benzophenonen bzw. Pinakonen erhalten werden. 
Die symm. Farbsalze unterscheiden sich hierdurch n icht nur von den nicht salzartigen 
Verbb., wie dem einfachen Tetraphenylathylenchlorid, sondern auch von solchen, 
ebenfalls aus Athylenen oder Glykolen entstehenden Farbsalzen des Typus I, die bei 
der Einw. yon Alkalien nur die entsprechenden Glykole ergeben. Auch beim Erhitzen 
(ohne Zuhilfcnalime yon Reduktionsm itteln) erfolgt Bldg. von Athylenen besonders 
dann, wenn, wie bei den Haloiden, der U bertritt der positiven Ladungen auf die An
ionen zu fliichtigen Verbb. fiihrt. Beim Dichlorid des yierfach am inierten Farbsalzes 
geniigt langeres E rhitzen auf 120°, um es yollstandig in freies Athylen zu iiberfuhren, 
das sich ais halogenfrei erwies. Ahnlicher Zerfall findet in Lsg. s ta tt. Langeres E r
hitzen der Farbsalze m it konz. HC1 bew irkt Entfśirbung der roten Lsg., die dann im 
Falle der yierfach aminierten Verb. fast nur das einfache Hydrochlorid des aminierten 
Tetraphenylathylens, im Falle der zweifach am inierten daneben uberwiegend Pinakolin 
enthiilt. Dieses bildet sich beim Erhitzen schwefelsaurer Lsgg. ausschlieBlich. E r
hitzen m it konz. HC1 bewirkt also Red. dieser Pinakone zu Athylenen. Die aminierten 
Tetraphenylathylene iiber die Farbsalze zu Benzpinakonen zu oxydieren, gelingt nicht, 
wohl aber beim Beliandeln in Acetonlsg. m it KM n04. — Unsymm. aufgebaute F arb 
salze entstehen aus dem yierfach aminierten Tetraphenylathylen bei Einw. von weniger 
ais 4 Moll. einer Mineralsaure. Beim Einleiten von HC1 in eine benzol. Lsg. des Athylens 
treten  griin bis blaugefarbte Ndd. auf. Durch wenig W. wird es unter Abschcidung 
des Athylens yollstandig hydrolysiert. Es gelang Vff. nicht, einheitlich krystallisierte 
Farbsalze zu isolieren, yermutlich sind es Farbsalze des Typus II. Die blauen 
Farbsalze des Typus III, die man beim Lósen des yierfach am inierten Pinakons in 
Eg. erhalt, sind einsaurige Salze. Gewonnen wurde ein in  langen, stahlblau glan- 
zenden Nadeln oder Prismen krystallisierendes Perchlorat; es yerhiilt sich bei 
Zimmertemp. yollkommen wie ein n. Farbsalz der Di- u. Triphenylm ethanreihe. 
Alkalien yerwandeln es in das Pinakon, Cyankalium in Cyanhydrin, N H 3 in einen
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Aminoalkohol. Bei 55— 60° erhalt man dagegen yollkommen reines Pinakolin. Daraus 
ergeben sich neue Gesichtspunkte fiir den Mechanismus der Umlagerung, denn da 
diese in allen bisher bekannten Fallen durch Sauren u. Saurechloride begiinstigt wurde, 
liegt hier zum ersten Małe eine an einem Pinakonderiv. durch alkal. wirkende Re- 
agenzien verursachte Pinakolinbldg. vor. E s zeigte sich ferner, daB Pinakołinbldg. 
auch dann erfolgt, wenn das Pinakon ohne Saurezusatz m it absol. A. gekocht wird. 
Der A. nimm t blaue Farbę an, nach 3-std. Kochen ist die Ausscheidung des Pinakolins 
annahernd quantitativ  zu Ende gcfiihrt. Pinakolinbldg. aus dem Farbsalz gelingt auch 
ohne Zusatz eines alkal. Rcagenses bei mehrstd. E rhitzen seiner Lsg. m it einem Gemisch 
gleicher Teile A. u. W., eine Rk., die durch Zusatz kleiner Mengen von N atrium aectat 
sehr beschleunigt werden kann. Dagegen findet aus dem Farbsalz in absol. alkoh. Lsg. 
die Pinakolinbldg. n icht s ta tt;  sie is t also an einen hydrolyt. Vorgang gebunden. Vff. 
glauben an H and ihrer Ergebnisse eine Bestiitigung der Theorie von Me e r w e in  iiber 
den Mechanismus der Pinakolinumlagerung gefunden zu haben. Daliach erfolgt die 
Umlagerung immer in  der Weise, daB aus den Pinakolinen voriibergehend eine hetero- 
polare salzartige Verb. entsteht, indem an Stelle einer OH-Gruppe ein ionoider Saure- 
rest t r i t t  u. darauf die Abspaltung der Saure unter Bldg. einer neuen instabilen Verb. 
erfolgt, die erst durch Umlagerung eine stabile Platzverteilung im Pinakolin erfalirt:

R n

! > ? -
OH

- ? < £  -  ->• 
OH

1> Ć~ -< r< f
OH J

•X' -> £><r -<?<f 
o

->• r )c -c -
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In  den friiher untersuchten Fallen kann die ais Zwisclienbindung angenommene 
heteropolare Verb. nur eine instabile, n icht faBbare sein. Einfiihrung der positivierenden 
Aminogruppcn bewirkt an Stelle des unbestandigen, aus dem Pinakon entstehenden 
Carboniumsalzes Bldg. eines stabilen Farbsalzes, das gegen die hydrolyt. Einfliisse 
unvergleichlicli bestandiger ist. Bei Inaktivierung der N H 2-Gruppen durch Salzbldg. 
fa llt bei n icht zu hoher Saurekonz. die Bldg. der heteropolaren Verb. fort, u. die sauren 
Lsgg. der am inierten Pinakone sind daher gegen langes E rhitzen vollkommen stabil. 
E rs t wenn die Konz. der Saure zur Bldg. eines n. Carboniumsalzes ausreicht, t r i t t  
wieder Pinakolinumlagerung ein. D a die symm. Farbsalze der am inierten Benzpinakone 
ebenso wio diese selber in  Pinakoline iibergefiihrt werden kónnen, mógen m it ihnen 
im Gleichgewicht solehe Salze existieren, in  denen nur ein Siiurerest heteropolar, der 
andere dagegen esterartig homóopolar gebunden ist. In  Ubereinstimmung dam it ist 
wahrscheinlich, daB ganz allgcmein Farbsalze in  Lsg. m it isomeren Pseudosalzen bzw. 
E stera  im Gleichgewicht stehen, wobei die Form  des echten Salzes die begiinstigtere 
ist. Dann sind die Rkk. der Farbsalze, die zu Carbinolen, Carbinolamincn, N itrilen u. 
Sulfonsauren fiihren, in  W irklichkeit die der Pseudosalze. — FiSCHL h a t ais erster 
die Pinakolinumlagerung des yierfach am inierten Benzpinakons stud iert (Monatsh. 
Chem. 35 [1914]. 525), u. gefunden, daB ais K riterium  der Reinheit des Pinakolins 
von Pinakon die Bldg. farbloser Lsgg. in  Eg. u. konz. H 2 S 0 4 anzusehen ist. Fiir Eg. 
trifft diese Beobachtung nur fiir kiirzere Einwirkungsdauer u. niedrige Temp. zu. Beim 
Erhitzen zum Sieden wird die Lsg. blau. Diese Farbę der Lsg. lieB ihre Id en tita t m it 
der Farbę der Lsgg. der einsiiurigen Farbsalze yermuten u. konnte durch Uberfiihrung 
des Acetats in das wl. Perchlorat erwiesen werden, daB in allen seinen Eigg., also auch 
der Uberfiihrbarkeit in  das freie Pinakon, m it dem aus diesem erhaltlichen Farbsalz 
iibereinstimmte. Das bisher nur in  einer Form  bekannte Pinakolin is t ein /J-Pinakolin, 
da es m it amylalkoh. K ali in  Leukokrystallyiolett u. Dimethylaminobenzoesaure ge- 
spalten werden konnte. D am it is t der F ali einer ,,d irekten“ Retropinakolinumlagerung 
verwirklicht, d. h. Umlagerung eines asymm. Pinakolins in  ein Deriv. des symm. Pina- 
kons bzw. dieses selber. Weitere Verss. zeigten, daB auch durch E rhitzen einer alkoh.
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Lag. des Pinakolins, die auf 1 Mol. Pinakolin 1 Mol. Mineralsaure enthiilt, Farbsalzbldg.
ein tritt. Vff. nehmen au, daB die direkte Retropinakolinumlagerung dureh die Existenz- 
fahigkeit eines Farbsalzes bedingt wird, das unter den Umlagerungsbedingungen be- 
standig ist. Man muB annehmen, daB bei dem Verlauf dieser Umlagerung ein H-Atom 
sieli unter Bldg. einer OH-Gruppe an den Sauerstoff der Carbonylgruppe anlagert. 
Die entstandene Verb. is t dann eine solche unstabile Valenzverteilung analog der- 
jenigen, wie sie nach Me e r w e in  der Pinakolinbldg. vorausgeht. Es ste llt sich dann 
folgendes Gleichgewicht ein:

Einw. starker Alkalieu in der H itze fiihrt beitPinakonen zu einem Zerfall in  Keton 
u. sek. Alkohol, bei Pinakolinen zu Methanderiv. u. Carbonsaure. Eine der Pinakolin- 
spaltung analoge Rk. wurde auBer bei der Einw. von alkoh. KOH auf das blaue Farb- 
salz auch bei der Umsetzung desselben m it Cyanlcalium beobachteti neben Cyanhydrin 
u. Pinakolin fand sich auch das N itril der Telramethyldiaminodiphenylessigsaure. u. 
Michlers Keton. E ine ganz andersartige Spaltung wurde beim Stehenlassen der zu- 
nachst farblosen Eg.-Lsg. des vierfach am inierten Pinakolins in der K alte beobachtet. 
Die Lsg. fa rb t sich allmahlich yiolett. Die gleiche Farbę t r i t t  auf, wenn man die absol. 
alkoh. Lsg. des blauen Monoperchlorats des Pinakons mehrere Stdn. zum Sieden erliitzt. 
Es gelang daraus die Isolierung einer kleinen Menge Krystallvioleltperchlorat u. eines 
zweiten Spaltprod. des Dimethyhminobenzaldehyds. Somit is t die Spaltung ais eine 
solche des Pinakolins anzusehen, trotzdem  letzteres nach den vorher besehriebenen 
Befunden nur zum geringen Brucliteil in dem Gleichgewicht enthalten sein kann. Die 
Spaltung der Eg.-Lsg. des zweifaeh am inierten Pinakons unter Bldg. voń Malachitgrun 
diirfte analog zu deuten sein. —  Farbige Salze des zweifaeh am inierten Pinakons ent- 
sprechend den blauen Salzen des yierfach am inierten lassen sich n icht darstellen. Es 
miissen mindestens 2 aktivierende N H 2-Grup pen auf das gleiche C-Atom einwirken, 
dam it ein bestandiges Farbsalz entstehen kann. Das bereits yon W il lsta tt er  u. 
Goldman;* (Ber. D tsch. chem. Ges. 39 [1906]. 3765) beobachtete Pinakolin vom F. 221° 
wurde rein isoliert; beim Erhitzen m it starker Saure oder Acetylclilorid en tsteht ein 
isomeres Pinakolin vom F. 255—256°. Dureh Spaltung der beiden Isomeren m it amyl- 
alkoh. KOH gelang es, das Vorliegen zweier /3-Pinakoline m it yersohiedener Verteilung 
der Substituenten naehzuweisen. Das niedriger schm. Pinakolin I  zerfallt unter Bldg. 
von Leukomalachitgrun u. Benzoesaure, das dureh Saurewrkg. entstehende Pinakolin I I  
erleidet Zerfall in  Dinielhylaminotriphenylmethan u. Dimeihylaminobenzoesdure:

In  neutraler, alkoh. Lsg. zeigt die freie Dimethylaminogruppe die gróBere Be- 
weglichkeit, dagegen haben in  saurer Lsg., in  der die beiden Dimethylaminogruppen 
zu Ammoniumgruppen werden, die freien Phenylreste die gróBere Wanderungsbeweg- 
liehkeit, so daB das Verh. des ganzen Mol. mehr dem des unsubstituierten Benzpinakons 
entspricht.

V e r s u c h e .  Symm. Tetraplienylathylendichlorid, aus Benzpinakoti beim Sattigen 
einer k. benzol. Lsg. m it HC1; K rystalle aus Bzl.-PAe. F . 186°. Einw. von Alkali 
bew irkt Riickbldg. von Benzpinakon. — Tetrakis-[dimethylaminop1ienyl]-athylen, 
4-std. E rhitzen  yon Michlers Keton m it Stanniol u. konz. HC1, F. 318° (bei 312° Sinte- 
rung). HC1, in die Bzl.-Lsg. eingeleitet, laBt einen sehmutziggrunen Nd., C3 4H J0N.,,
4 HĆ1, ausfallen, nach dem Trocknen feines farbloses Pulver, zerflieBlieh. W. bewirkt 
Zers. unter Auscheidung des Athylens. Perclilorat, C3 4H 40N4, 4 HC104, lange, farblose 
Nadeln; Oxydationsmittel rufen kraftige Violettfarbung hervor. Jodmelhylat, C3 4H 40N4,
4 CH3 J , 11. in W. u. A., yerfilzte Nadeln, F . 263°; in  wss. Lsg. m it HC104 wl. PerchJorat,

(CH3),N-C 0l I lX i 
(CH3)sN .C BH 4^ C -!-C .C ,H 5

c 8h /  ; ^
H:OH

5 i Ó
HiOH

Pinakolin I P inakolin I I
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C3 1 H 4 0N4, 4 CH3 C104, mikrokrystallin. Nadelbusehel. Anlagerungsprod. von Acetyl- 
cJdorid, C34H 4 0N4, 4 CH3 C0C1, farbloser Nd. Anlagerungsprod. von PJiosgen, C3 4H 4(IN4, 
2 C0C12, farbloser Nd. — Die violette Farbę der symm. Farbsalze aus Tetrakis-[dimetliyl- 
aminophenyl]-athylen wird durch uberschussige Mineralsauren b lutrot, Erhitzen dam it 
bewirkt (unter Pinakolin- bzw. Athylenbldg.) Entfarbung. Dicldorid, aus Chlf. langc 
SpieCe m it metali. Oberflachenglanz; 11. in  A., Chlf., Aceton u. Pyridin. Eisenćhlorid- 
doppelsalz, C34H 40N4C12, 2 FeCU, dunkelgriine Krystalle, 11. in A. u. W., 1. in Chlf. Di- 
bromid, C3 4H 40N4B r2, u. Dijodid, C34H 40N 4 J 2, liefern beim tlberschuB des Halogenids 
tiefgefarbtes Perbromid u. Perjodid. Dinitrit, C34H 4 0O4N6, dunkelgrunes Pulver, 1. in 
W. m it yioletter Farbę. Eisencyanidfarbsalz, C34H 40N4 • FeCn6H 2, kleine dunkelgriine 
Nadeln m it bronzefarbenem Oberflachenglanz, 1. in  A. m it yioletter Farbę, Zers. bei 
172°. Disulfat, C34H 4 20 8N 4 S2, aus der essigsauren Lsg. des Athylens m it Kaliumper- 
sulfat, amorph. Dibenzoat, durch Zusatz von Benzoperoxyd zur Lsg. des Athylens 
in Chlf., yioletter Korper. Diperćhlorat, C3 4H 4 0O8N4Cl2, K rystalle, aus sd. W. oder Eg.
— Oclamethyltetraminobenzpinakon: Anlagerungsprod. von HCl, C3 4H 4 20 2N4, 4HC1, von 
PJiosgen, C3 4H ,20 2N4, 2 C0C12, durch Einleiten der Gase in die Bzl.-Lsg. Losen in k. 
W. bewirkt Blaufarbung durch Hydrolyse. Isoliert wurde ferner ein anuloges Per- 
clilorat, das sich in  k. W. fast farblos lóst. Monoperchloratfarbsulz des Octamethyltctr- 
aminobenzpinaleons, C3 4H 4 10 6N4C1, Nadeln oder Prismen, F . 186°, wl. in li. W., 1. in 
A., Aceton u. Chlf. Verseifung des Farbsalzcs zum Pinakon erfolgt leicht beim Ver- 
setzen der alkoh. Lsg. m it Alkalihydroxyd oder -carbonat oder m it wss. NH3. Losen 
des Farbsalzes in  absol. A. u. Einleiten von trockenem N H 3 bewirkt Bldg. des Carbinol- 
amins, C3 4H 4 3ON5, fein krystalliner gelblieher Nd., F . 208°, Zers. In  konz. H 2 S 0 4 

farblos 1. Cyanhydrin, C3 5H 4JON5, Krystalle, aus Bzl.-A. F . 229°, 1. in konz. H 2 S 0 4 

farblos, in Eg. m it schwach griiner Farbę. — OctamethyUetraminobcnzpinakolin, aus dem 
Monoperchlorat des Pinakons, am einfachsten durch 3-std. E rhitzen in  absol. A. Aus 
der tiefblau gefarbten Lsg. glanzende, gelbliche Prismen, F . 232—233°. Aufkochen 
des Pinakolins in  Eg. bewirkt B laufarbung; Zusatz von HC104 zu der m it W. verd. Lsg. 
fallt das Monoperchlorat des Pinakons, aus seiner Lsg. in  A. in  der K alte m it NaOH 
freies Pinakon. — Athylendarst. aus dem Pinakon am besten durch Kochen m it konz. 
HCl. — Tetramethyldiaminotelraplienylathylen, durch Red. von p-Dimethylaminobenzo- 
phenon nach WlLLSTATTER u . G o ld m a n n  (Ber. D tsch. chem. Ges. 39 [1906], 3765). 
Das wl. Perchlorat fa llt in Nadeln aus der Lsg. in  uberschussiger HC104. Farbsalz- 
perchlorat des Tetramethijldiaminotetraphenylathylens, C30H 3 0O8N2Cl2, Nadelbusehel m it 
blaulichem Oberflachenglanz. — Tetramethyldiaminobenzpinakon, durch Red. von 
p-Dimethylaminobenzophenon m it Zn -f- HCl. Dihydrochlorid, Krystalle, n icht hygro- 
skop., liefert m it W. das freie Pinakon hydrolyt. zuriick. Umlagerung des Tetramethyl- 
diaminobenzpinakons in das Pinakolin I , C3 0H 3 0ON2, durch 72-std. E rhitzen des P ina
kons in absol. A. F . 221°. Mit verd. HCl wurde ein gut krystallisierendes Hydrochlorid 
erhalten. Spaltung m it amylalkoh. Atzkali liefert Benzoesaure u. Leukomalachitgrun. 
Pinakolin I I , durch 1-std. E rhitzen in konz. H 2 S 0 4 oder HCl, farblose Blattchen aus 
Chlf.-A., F. 255—256°. Spaltung liefert hier p-Dimethylaminobenzoesaure u. p-Di- 
methylaminotriphenylmethan. — Dio Leitfiihigkeitsmessungen der Farbsalze wurden 
mittels Tauchelektroden bei 25° in  1 /10 0 0-moJ. methylalkoh. Lsgg. durchgefuhrt: 
K  X 106 des Dibromids 138,7; des Eisenchloridfarbsalzes 189,6; des Diperchlorats 
aus dem vierfach am inierten Tetraphenylathylen 166,8; des cinsaurigen Perchlorats 
aus dem vierfach am inierten Benzpinakon 166,6, u. zum Vergleich: von Wursters Rot 
134,7; des Krystallmoletts 70,9 u. des Perchlorats aus Michlers Hydrol 94,1. (Ber. Dtsch. 
ohem. Ges. 60 [1927]. 2469—91. Freiburg i. Br., Chem. Inst. d. Univ.) HlLLGER.

W . D ilthey, E . B ach, H . G riitering  und E . H ausdorfer, U ber den E injlufi von 
Phenoxygruppen und ihren Abkommlingen auf die Halochromieerscheinungen in  be- 
kannten Chromogenen. (Heteropolare Kohletistoffverbindungen. V.) (IV. vgl. D i l t h e y  
u. Mitarbeiter, C. 1927. I. 2316.) Es sei vorweg bemerkt, daB alle in  dieser Arbeit 
angefuhrten Verbb. p-D eriw . sind. Zum Vergleich der opt. Wrkgg. dienten die Lsgg. 
in konz. H 2S 0 4. — D e r i w .  d e s  D i p h e n y l a t h e r s .  Einfiihrung von OC6H 5 

is t beim Acctophenon von geringer, beim Benzophenon von deutlich bathochromer 
Wrkg. — E in Vergleich der Chalkonderiw . I. (R =  H  u. OCH3, R ' =  H, OC0H5, 
OCH3, C„H5 u . OH) zeigt, daB OC6H 5  leicht bathochrom wirkt, darin aber hinter OH, 
C6H 5 u . auch OCH3  zuriickbleibt. Am starksten wirken OH u. CaH 5. Es ist auffallend, 
daB Ersatz des H  durch C„H5  im OH hypsoehrom, im N H 2 bathochrom wirkt. — Die 
Halochromiefarbe der doppelseitigen Chalkone I I . (R =  H  u. OCH3) is t gegenuber
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der der einseitigen Cbalkone bathochrom Yerschoben, aber die Verschiebung is t im 
Verglcicli zu den hinzugekommenen Chromopboren u. Auxochromen relativ gering. — 
D e r  i v v. d e s  P l i e n j ' 1 - p - t o l y l a t h e r s .  Bei den Verbb. I I I .  (R =  H, 
CO-CH„ u. CO-CnH 5, R ' =  C lł3) is t eine Wrkg. des CH3 n icht erkennbar. Aber bei 
den Chalkonen IV. (R =  H  u. OCH3, R ' =  CH3) geht der bathochrome EinfluB des 
CH3 s o  weit, daB er den des Plienylkerns aufhebt u .  die Wrkg. eines OCH3 erreicht 
wird. 0CH 3  u. O • Cor i ,  • CH3 sind also fu r die Halochromie gleichwertig. — D e r  i v v. 
d e s  p - N i t r o d i p l i e n y l a t l i e r s .  E infiihrung von N 0 2 in den Diphenyl- 
iither w irkt schwaeh. bathochrom. Bei den Verbb. I II . (R  =  CO'CH 3 u. CO ■ C6H 5, 
R ' =  N 0 2) is t eine Wrkg. des N 0 2 n icht erkennbar. In  den Chalkonen IV. (R =  H  
u. OCH3, R ' =  N 0 2) w irkt das Ń 0 2 entschieden hypsochrom. — D c r i w .  d e s  
p - A m i n o d i p h e n y l a t h e r s .  Beim Diphenylather u. seinen farblosen D eriw . 
bedingt E in tr itt von N.H2 keine siclitbare Veriinderung. Dagegen is t bei den Chal
konen IV. (R =  H  u. OCH3, R '=  NH,) sowohl bzgl. der Eigenfarbc ais besonders 
der Halochromiefarbe eine deutlich bathochrome Wrkg. festzustellen. Diese Amino- 
ęhalkone bilden schwachfarbige Salze m it 1 Mol. Saure u. tieffarbige Salze m it 2 Moll. 
Saure, von denen besonders die Perchlorate u. SnCl4-Doppelsalze gut faBbar sind. In  
den einsaurigen Salzen erfolgt die Salzbldg. zweifellos am N H 2, da diese Salze heller 
gelb gefarbt sind ais die Aminochalkone selbst. Ais Haftstelle fiir das 2. Sauremol. 
kom m t nur das CO in  Frage, so daB sich fur die Diperchlorate u. SnCl4-Doppelsalze 
die Formeln V. u. VI. ergeben (vgl. dazu D i l t h e y ,  C. 1925. I. 2C87). — T r i a r y l -  
m e t h a n d e r i w .  d e s  D i p h e n y l a t h e r s .  Es wurde die Verb. V II. dar- 
gestellt. Sie is t farblos, lost sich aber in  k. konz. H 2S 0 4 u. in h. Eg. tiefrot. Letztero
JjSg. entfiirbt sich beim Erkalten  wieder u. scheidct farbloses V II. aus. In  Ggw. von
Na-Acetat bleibt die Eiirbung beim Erhitzen aus. Dieselbe muB daher aiif einem 
Punktionswechsel der Cl-Atome beruhen, welche im Sinne der Formel V III. in  den 
ionoiden Zustand tibergehen. Beim Sehiitteln m it Metallen w ird die farblose Lsg. 
von VII. tiefgelb, docli konnte das anscheinend sehr empfindliche Radikal nicht gefaBt 
werden. Die Cl-Atome lassen sich g la tt durch OCJŁ, u. H ersetzen, wahrend das Di- 
carbinol H 2 0  addiert u. schlecht krystallisiert.

" i .  R • 0,511 •̂ C H : C H • CO■ C6H4■ R'
II. R  - CeH , • C H : CII • CO • CcH., ■ O • C6I I , • CO • C II : CII ■ C0I I • R

III. R • C0H 4 • O • C0H., ■ R '
IV. R  • C6H4 • C H : CH • CO • C0II4 • O • C6H4 • R '
V. [R • C6H 4 • C II : CH • C(OH) ■ C0H 4 • O • CGH 4 • NH 3 ](C104) 2

VI. [R • C8II4 ■ C H : CH • C(OII) • C6II4 • O • C0H 4 ■ N II2]2SnCl6

VII. (CsH 6)2 CC1 • C0II4• O • Cl.II l .CCl(C0II 5 ) 2 

V III. (C0H5)2C • C„H4 • O . C6II4 ■ C(C0H 5) 2

i_____•____ ^ ________ u
CI2

V e r  s u c li e. 4'-PJienoxycJmlkon, C21H 1(,0 2 (I., R  =  H. R ' =  OC6H5). Aus p-Phen- 
oxyaeetophenon u. Benzaldehyd in NaOCJ-L-Lsg. bei 70—80° oder auch m it HC1 in 
Eg. oder. A. K rystalle aus Lg., F. 85— 86". H 2S 0 4-Lsg. orangegelb, Ablauf griingelb, 
nach einiger Zeit schwacli griine Fluorescenz. —  Dibromid, C21I I 1 80.2Brj. In  Chlf. 
K rystalle aus Lg., F . 137°. —• 4-Methoxy-4'-j>]ienoxychalkon, C22H j8 0 3  (I., R  =  OCH3, 
R ' =  OC„H5). M it Anisaldehyd. Gelbliche K rystalle aus Lg., F . 97°. H 2S 0 4-Lsg. 
orangefarben, Ablauf orangegelb, spater schwaeh griine Fluorescenz. — 4,4'-Diacetyl- 
diphcnylather, (CH;.•C0-CcH,,)i,0. 1 . Aus D iphenylather, 2,5—3 Moll. CH3 -C0C1 u.
2 Moll. A1C13  in  CS2. Nach Dampfdest. Riickstand fraktionieren. U nter 13 mm geht 
bei 200u das Mono-, von 240" ab das Diacetylderiv. iiber. B lattchen aus Bzl. -j- Lg., 
dann A., F . 100—101°. Lsg. in  Bzl. darf n icht griin fluorescieren. H 2 S 0 4-Lsg. braun- 
lichgelb. 2. p-Oxyacetophenonkalium, p-Bromacetoplienon u. Cu bis auf 240° erhitzen, 
m it A. aufnehmen. Nadeln aus CH3 0H , dann 50%ig. A. — Dioxim, C1GH ,60 3N2, Nadeln 
aus Bzl., F . 182—183°. — 4,4'-Dicinnamoyldiphenylalher, C3 0H 2 2O3 (II., R  =  H). Aus 
vorvorigem u. Benzaldehyd in  NaOCH 3 -Lsg. Gelbliche Krystalle aus Bzl., F . 170°. 
H 2 S 0 4 -Lsg. orangefarben. — Tetrabromid, C3()H 220 3 Br4, K rystalle aus Bzl.-Lg., F . 224° 
(Zers.). — 4,4'-Di-\p-methoxycinnamoyl]-diphenyldl]ier, C3 2H 2 60 5 (II., R  =  OOHS). 
Ś lit Anisaldehyd. Gelbliche Krystalle, F . 207—208°. H 2SÓ4-Lsg. orangerot. — Tetra-
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bromid, C3 2H 260 5Br4. In  Trichloriithylen. Krystalle, F . 198° (Zers.). — 4,4'-Dibenzoyl- 
diphenyldther, C26l i ]80 3. 1. Aus Diphenyliither, C„H5-COCl u. A1C13; aus Bzl.-PAe., 
dann CH3OH umkrystallisieren. 2. Aus p-Oxybenzophenonkalium u. p-Brombenzo- 

/ phenon wie oben; nach Auskochen m it W. Bliittchen aus A., dann Lg., F. 163—164°.
H.,SO.,-Lsg. gelb. — Dioxim, C20H 2 0O3N2, aus Bzl.-PAe., F . 215—216° (Zers.). — Di- 
carbinol, C2eH220 3. Aus vorvorigem m it Na in  Amylalkohol. Nadeln, F . 136°. H 2SO,r  
Lsg. rot. — 4,4'-Di-[chlordiphenyhnethyl]-diphenylather, C38H 2S0C12 (VII.). C0H 5MgBr 
nach Entfernung des A. m it Bzl.-Lsg. von Dibenzoyldiphenylather yersetzen, nach
2 Tagen (zeitweilig erwarmen) m it NH 4C1 zerlegen, Prod. in  A. m it HC1 sattigen. 
K rystalle aus Bzl.-PAe., Zers. ab 120°, Aufscliaumen bei ca. 165°. — Analoges Dibrom- 
deriv., CjgH^OBr,. Wie vorst. m it H Br. K rystalle . aus Bzl.-PAe., Sintern u. Rot- 
farbung ab 182°, F . 193° (Zers.), lichtempfindlich. Farbwechscl beim Erhitzen wcniger 
ausgepragt. — 4,4'-Di-[oxydiplienylmethyl)-diphenylather, C38H 3 0O3 -j- 2  H 2 0 . Aus den 
vorigen Verbb. in  A. oder Aceton m it W. oder m it wss. NH,OH, in Lg. aufnehmcn. 
Sintern bei 57-—60°, F . 90—95° unter Aufscliaumen. Lsg. in  Eg. farblos, in  konz. 
H 2 SO., orangerot. — Dimethylatlier, C40H 3 ,,03. Aus den Halogeniden in  CH3 OH. Nadeln, 
F . 138— 139°. — 4,4'-Di-[diphenylmethyl]-diphenylather, C3SH 3 0 O. Aus V II. m it Zink- 
staub in  h. Eg., m it W. fallen. K rystalle m it 2 C6II 8 aus Bzl.-Lg., Abgabe des C6H 6 boi 
85—90°, dann F. 167—168°. — p-Phe.noxytri-phenylrne.than, C25H 2 00 . p-Phenoxy- 
benzophenon m it C6H 5MgBr umsetzen, harzigcs Prod. in  Eg. m it Zinkstaub kochen, 
bis Probc m it H 2 S 0 4 keine Farbung m ehr gibt. K rystalle aus Bzl.-Eg., F . 138— 140°.

4-[p-Methylphenoxy]-benzophenon, C20H 1 6O2 (III., R  =  CO-C6H ; , R '— CH3). Aus 
Phenyl-p-tolyliither, C0H 5 -COC1 u. A1C13. Aus Lg., F . 6 8 °. H 2S 0 4-Lsg. gelb. — Oxim,
C,0Hj7 O,N, Krystalle. F . 138°, wenig haltbar. — 4-['p-Meihylphenoxy]-acelophcnon, 
Ci5H 1 40 2 (III., R = C 0 - C H 3, R ' =  CH3). Mit CH3 -COCl. K rystalle aus Lg., F . 53 
bis 54°. H 2 S 0 4 -Lsg. schwach gelb. — Oxim, C1 5H 1 50 2N, aus A., F . 130— 131°. — 
4'-[p-Melhyiphenoxy]-chalkon, C22H IS0 2 (IV., R  =  H, R ' =  CH3). Aus vorvorigem 
u. Benzaldehyd in w. NaOCH 3 -Lsg. K rystalle aus A. oder Lg., F . 84°. H 2S 0 4 -Lsg. 
orangefarben, Ablauf orangegelb, nach einiger Zeit schwach griine Fluorescenz. —
4-Methoxyderiv., C23II 2 0O3. Mit Anisaldehyd. Gelbliche Nadelclien, F . 109—110°. 
H 2 S0 4 -Lsg. orangerot, Ablauf orangefarben. — 4-[p-Nilrophenoxy]-benzophenoii, 
CI9H 1 30 4N (III., R = C O - C 6Hł, R ' =  N 0 2). p-Nitrophenylather u. A1C13 in CS2 bei 
ca. 45° m it C6H--C0C1 versetzen, nach Entfernung des CS2 auf 80° erhitzen. Aus Bzl., 
F . 126°. H 2S 0 4-Lsg. griingelb. — Oxim, Clt,H1 4 0 4N2, Nadelchen aus Bzl.-Lg., F . 162°.
— Phenylhydrazon, C25H 1 90 3N3, gelbe Nadeln aus Bzl.-Lg., F. 167°. — 4-[p-Nitro- 
plienoxy]-acetophenon, C14H u 0 4Ń (III., R  — CO • CH3, R ' =  N 0 2). M it CS2 an- 
gefeuchtete Mischung von 10 g p-Nitrophenylather u. 17 g A1C13 tropfenweise m it 6,5 g 
Aeetanliydrid versetzen, nach 16 Stdn. noch 1 Stde. auf ca. 50° erwarmen. Bei Ver- 
wendung von CH3 -C0C1 g ib t m an A1C13  zum Gemisch der anderen Agenzien. Nadeln 
aus Bzl.-PAe. (fraktioniert), F. 82—83°. H 2S 0 4 -Lsg. griingelb. — 4'-[p-Nitrophenoxy]- 
chalkon, C21H 1 50 4N (IV., R = H ,  R ' =  N 0 2). Aus vorigem wie oben. K rystalle aus 
Bzl., F . 165—166°. — 4-Metlioxyderiv., C22H 1 7 0 5N, gelbe Bliittchen aus Bzl., F . 135°. 
H 2 S0 4 -Lsg. orangefarben. — 4'-[p-Niirophenoxy]-cinnamylidenacetophenon, C0H5• C II : 
CH-CH: CH-CO-C0H 4 -O-C0H 4 -NO2. Analog m it Zimtaldehyd. Citroncngelbe B latt- 
chen, F. 138°. H 2S 0 4 -Lsg. orangerot.

4-[p-Aminophenoxy]-benzophenon, Cj0H 1 5O2N (III., R  =  CO-C6H3, R '=  N H 2). 
Obige N 0 2-Verb. m it HCl-gesiitt. SnCl2-Lsg. reduzieren, nach Zusatz von A. bei 70° 
m it H 2S fallen, Hydrochlorid in alkoh. Suspension m it NH.,OH zerlegen. Gelbliche 
K rystalle aus 50%ig. A., F . 85°. H 2S 0 4 - Lsg. schwach griingelb. Hydrochlorid, C13H jc 
0 2NC1, Bliittchen, F . 215—217° (Zers.). Pikrat, C25H 1 8O0N4, gelbe Nadeln aus der Bzl.- 
Lsg., F. 138°. Acetylderiv., C2 1H 1 7 0 3N, K rystalle aus Eg., F . 156°. Be.nzoylde.riv., 
C»HI0 O3N, K rystalle aus Eg., F . 172°. — 4-[p-Aminophenoxij]-acetophenon, Cu H 1 3 0 2N 
(III., R  =  CO• CH3, R ' =  N H 2). Auk der N 0 2-Verb. wie oben. E ntzinnte Lsg. nach 
Abblasen der Essigsauro m it Soda eindampfen. Gelbliche K rystalle aus Bzl.-PAe., 
F . 123°. Liefert m it Benzaldehyd n icht das Chalkon (vgl. unten), sondern ein Prod. 
von F. 144—145°. — SnCl^-Doppelsalz des 4-Methoxy-4'-[p-aminophmoxy~]-cha[kons, 
OnHłpOuNoClgSn (VI., R  =  OCH3). Aus obigem Nitrochalkon m it SnCl2 in  Eg. unter 
E inleiten von HC1 (Wasserbad), sandiges, rotes Prod. m it A. waschcn. F . 246° (Zers.), 
meist unl., durch W. oder A. zers. — Freie Base, C22H 1 90 3N (IV., R  =  0CH3, R ' — 
NH2). A u s  yorigem m it h. wss. N H 4 OH. Gelbe Krystiillchen aus Bzl.-Lg., F . 148°. 
ILSOj- u. HCl-Lsgg. orangerot. Hydrochlorid, C23H 2 0O3NCl, gelbliche Bliittchen,



9 1 8 D . O r g a n is c h e  C h e m ie . 1 9 2 8 .  I .

F. 198—200° (Zers.). Pikrat, C28H 22O10N4, gelbe Krystalle aus der Bzl.-Lsg., F. 207°. 
—  Perchlorat, C22H 2 0O7NCl. Mit 7Ó°/0ig- HC104 in  A., orangerote Lsg. m it W. bis zur 
Entfarbung yersetzen, A. im Vakuum entfernen. Gelbe Krystalle, F. 218—220°. — 
Diperchlorat, C22H 2 1On NCl2 (V., R  =  OCH3). Durch Schiitteln der Bzl.-Lsg. m it 70°/„ig. 
HC104, auf Ton im Vakuum trocknen. Dunkelrot, mikrokrystallin., sehr empfindlieh, 
beim Erhitzen Zers. — SnCl^ - Doppełsalz des 4' -[p-Aminophenoxy\-clialkons, C4 2H 36 

0 4N 2Cl8Sn (VI., R  =  H). Aus dem Nitroohalkon wie oben. Orangefarben, fein- 
krystallin., F . 239—240° (Zers.), wl. — Freie Base, C21H 1 7 0 2N  (IV., R  =  H , R ' =  NH2). 
Aus vorigem m it ganz verd. NaOH. Aus Bzl.-PAe., F . 104°. Lsgg. in  konz. Sauren 
orangefarben. Acetylderiv., C2 3H 1 90 3N, aus Bzl.-Lg., F. 171°. Perchlorat, C21H 1 8O0NCl, 
gelbliche Nadeln, F . 223°. — Diperchlorat, C21H 1 9O10NCl2 (V., R  =  H), orangerot, 
m ikrokrystallin., ohno scharfen F ., unbestandig. — SnCl^-Doppelsalz des 4'-[p-Amino- 
phenoxy]-cinnamylidenacetophenons, C4 0H 4 0O4N 2Cl0 Sn. Aus obiger N 0 2-Verb. Dunkel
rote Krystallkorner, F . 263° (Zers.). (Journ. prak t. Chem. [2] 117 [1927]. 337— 6 8 . 
Bonn, Univ.) L in d en b a u m .

John Baldwin Shoesmith und Hannes Rubli, Untersuchungen uber die 
Reaktionsfahigkeit des Halogens in  rerschiedenen T y  pen von Naphthalinderiraten. I. 
Die Leiehtigkeit der Verdrangung von Halogen im K ern oder in  der Seitenkette ist 
bei N aphthalin erheblich anders ais bei Bzl. a- u. (i-Naphthylmethylbromid werden 
bei 25° leichter hydrolysiert ais Benzylbromid, u. zwar cc leichter ais fi. Von cc- u. 
ji-Brom- u. Jodnaplithalin w ird nur oc-Jodnaphthalin bei 100° durch H J  merklich 
reduziert. Dagegen erfolgt leichte Red. bei l-Brom-2-naphthol u. bei 4-Brom-l- 
naphtliol, u. zwar wird die o-Verb. leichter reduziert ais die p-Verb., im Gegensatz 
zu den entsprechenden Benzolderiw . W ahrscheinlich is t bei diesem Verh. die Bldg. 
chinoider Zwischenstufen von Bedeutung, ebenso wie vielleicht fur die Red. von
1-Brom-2-methylnaphthalin u. 4-Brom-l-meihylnaphthalin, die im  Gegensatz zu den 
unreduzierbaren Bromtoluolen leicht, u. zwar 1: 2 leichter ais 1: 4, reduziert werden. 
Die Beweglichkeit des Br in  a-Naphthylmethylbromiden, C10H eX'' • CH^Br1, ordnet 
sich in  absteigender Reihe nach X  =  CH3 0 , CH3, H, Br, die Geschwindigkeitskoef- 
fizienten (reziproke Halbwertszeiten) betragen entsprechend oo, 6,0, 0,55, 0,29. 
In  CH3 2 -C10H 8 -CH2B r1  wird Br ebenfalls leicht ersetzt. 5-D eriw . von a-C10H 7 -CH2Br 
ordnen sich in  die gleiche Reihe wie 4-Derivv. ein, reagieren aber verhaltnismaCig 
langsam.

Naphthylmethylbromide durch Bromierung der sd. M ethylnaphthaline im Sonnen- 
licht. a-Verb. F . 53°, ji-Verb. F . 56° (aus A.). Beide reizen zu Triinen u. erzeugen 
auf der H au t Brennen. — 4-Methoxy-a-naphthylmethylbromid, C12H u OBr. 4-Meth- 
oxy-a-naphthaldehyd -\vird m it 6 6 °/0ig. KOH in 4-M ethoxy-a-naphthylcarbinol (F. 35°) 
ubergefiihrt u. dieses in  Bzl. m it H B r behandelt. Gelbe, 1 C6H 0 enthaltende Nadeln, 
rauchen u. zerflieBen an der Luft. F . 119—120° (Zers.). —  2-Methoxy-a-naphthyl- 
carbinól war n icht auf ahnliche Weise darstellbar. — 3-Methoxy-a.-naphthaldehyd, 
C12H ,0 O2. Aus a-Naphthylamin-3,8-disulfonsaure nach S h o e sm ith  u. R u b l i  (C. 1927.
I. 1582) uber a.-Naphthylamin-3-snlfonsa.ure (durch Red. m it Na-Amalgam), 3-Mcth- 
oxy-a.-naphthoesaure u. 3-Methoxy-a.-naphthoylchlorid, C12H 9 0 2C1 [gelbe Nadeln aus 
PAe., F . 79°]. Tafeln aus PAe. F . 60°. Ausbeute war gering. Oxim, Nadeln aus 
verd. A. F . 102°. p-Nitrophenylhydrazon, ziegelrote Nadeln aus Essigsaure, E. 197°. 
Semicarbazon, Nadeln aus verd. A. F . 200°. —  3-Methoxy-a.-naphthylcarbinol, Cł 2H 1 2 0 2. 
Aus dem Aldehyd. Nadeln aus W. F. 88°. — 4-Brom-a.-naphthol. D arst. nach R e- 
VERDIN u. K a u f m a n n  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 28. 3053 [1895]). Reinigung durch 
Dampfdest. in  Stickstoffatmosphare. Farblose Nadeln. F . 129°. — 4-Brom-a- 
naphthylmethylather, Cn H 9OBr. Aus 4-Brom-a-naphthylcarbonat in  Methanol durch 
Behandlung m it Methanol-KOH u. D im ethylsulfat in  Stickstoffatmosphare. K p.ls 181°.
— l-Brom-fi-naphthol. F . 84° (aus Essigsaure). — 1-Brom-fi-naphthylmethylbromid 
(F. 107°) u. 4-Brom-a.-naphthylmethylbromid (F. 103°) aus fi- u. a-M ethylnaphthalin 
durch Bromierung zu 1-Brom-/}- u. 4-Brom-a-methylnaphthalin u. Weiterbromierung 
m it Br bei 210—220°. — 4-Methyl-n-naphthylmethylbrotnid, C12H n Br. Man behandelt 
den aus 4-Brom -l-m ethylnaphthalin in  A. m it Mg u. Paraform aldehyd entstehenden
4-Methyl-oL-‘>iaphthylcarbinol (F. 75°) in  Bzl. m it HBr. Nadeln aus PAe. F . 77°. —■
2-Methyl-o:-7iaphthylmethylbroinid. Analog aus l-Brom-2-m ethylnaplithalin. F . 8 8 °.
—  co-Brom-p-xylol. Aus p-Tolunitril nach STEPHEN (C. 1926. I. 651) iiber p-Toluyl- 
aldehyd u. p-Tolylcarbinol. — Verss. zur D arst. von 1-Brom-2-methylnaphthalin warcn 
orfolglos. — Acet-4-brom-2-methyl-a.-naphthalid, C1 3H 1 2 ONBr. Aus Acet-2-methyl-
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1-naphthalid u. Br in Eg. Nadeln aus A. F. 223°. Verseifung m it HC1 +  A. g ibt
4-Brom 2-methyl-ci.-naphthylamin, Cu H 10NBr, Nadeln aus PAe., F . 82°. Ausbeute 
gering. — 5-Brom-a-naphthoesaure. Aus a-Naphthoesaure m it Br in h. Eg. F. 262° 
(aus A.). Das Chlorid gibt bei der Red. nach ROSENMUND (C. 1918. I. 1008) 5-Brom- 
a.-naphthaldehyd, Nadein aus PAe. F . 104°. p-Nitrophe.nylhydra.zon, rote Nadeln 
aus Essigsaure, F . 263°. — 5-Brom-a.-naphthylcarbinol, Cn H„OBr. Aus dem Aldehyd 
m it 6 6 °/0 ig. wss. KOH u. etwa A. Nadeln aus PAe. F. 124°. Gibt m it H B r in  Bzl.
5-Brom-a.-naphthylrne.thylhromid, Cu H 8Br2, Nadeln aus PAe. F . 101°. — 5-Methoxy-
a-naphthoesaure wird am besten durch K rystallisation gereinigt. F . 230°. — 5-Meth- 
oxy-a.-naphthylcarbinol, Cł2H 1 2 0 2. Aus 5-M ethoxy-a-naphthaldehyd u. KOH. Nadeln 
aus W. F . 98°. Liefert m it H B r in Bzl. 5-Methoxy-a.-naphlhylmethylbromid, Cr>H 1 1OBr, 
Nadeln aus PAe., F . 65°. Luftbestandiger ais das 4-Methoxyderiv. 5-Brom- u.
5-M ethoxynaphthylmethylbromid verursachen brennendes Gefiihl auf der H aut, 
reizen aber n icht zu Tranen. — 5-Brom-a.-naphthol. Aus a-N itronaphthalin uber
5-Brom-l-nilronaphthalin (F. 122°) u. 5-Brom-a.-naphthylamin (Tafeln aus Lg., F . 69°). 
Nadeln. F . 137°. — Tabellen iiber Rk.-Geschwindigkciten bei der Umsetzung der 
beschriebenen B rom deriw . m it wss. A. (soweit Br in  der Seitenkette), u. m it H.T 
in  Eg. (Br in Kern u. Seitenkette) s. im Óriginal. (Journ. chem. Soc., London 1927. 
3098—3106. Edinburgh, Univ.) Osterta g .

James Ernest Marsh, Die Anwendung von Hydroperoxyd fiir  Jodierungen und 
andere Substitulionen in  aromatischen Verbindungen. H„0„ kann zur Erlcichterung von 
Substituticmen dienen. E s en tsteht 2,4,6-Trijodphenol aus Phenol in A. m it Jod  u. 
30%ig. H 20 2 oder aus Phenol in  Eg. m it H J  u. H 2 0 2, analog letzterem Yerf. auch Tri- 
bromphe.nol u. Trichlorphenol. 1-Jod-ji-naphthol aus /5-Naphthol m it Jod  u. H 20 2 in A. 
Einw. von KCNS u. H 20 2 in Eg. auf Dimethylanilin liefert Verb. C9H]0N2S [Tafeln aus 
A., F. 73°], die wahrscheinlich n icht ais einfaches Rhodanderiv. des Dimethylanilins 
(Sóderback , C. 1920. I . 206), sondern ais Dimethylaminobenzthiazol (Schm idt , 
Ber. Dtsch. chem. Ges. 39 [1906]. 2409) aufzufassen ist. (Journ. chem. Soc., London
1927. 3164. Oxford, Univ. Museum.) Osterta g .

R. Lantz und A. Wahl, Einuńrkung von primaren Aminen au f Nitroso-fS-naphthol. 
Vff. haben friiher (C. 1926. I. 3401) gezeigt, daB 1,2-Aminonaphthol u. seine 4-Sulfon- 
saure durch Oxydation in Ggw. von primaren aromat. Aminen leicht in  neue Naplitho- 
chinonderiw . ubergefiihrt werden kónnen. D a die genannten Ausgangsprodd. durch 
Red. yon Nitroso-P-naphłhcl gewonnen werden, so lag die Fiage nahe, ob jeno Naphtho- 
chinonderiw . n icht vielleicht d irekt nach folgender Rk. erlialtlich sein werden:

Wenn bei der schon oft untersuchten Einw. von arom at. Aminen auf Nitroso- 
/?-naphthol dieso Rk. bisher n ich t verw irklicht worden ist, so konnte dies daran liegen, 
daB man stets in  saurem Medium gearbeitet hat, in  welchem N H  durch O ersetzt wird 
(1. c.). In  der T at sind Vff. wie folgt zum Ziel gelangt: 1 Teil Nitrosonaplithol, 10 Teile 
Anilin u. 1 Teil Bzl.. ca. 15 Min. kochen, schnell abkiihlen. Die ausfallenden Krystalle 
bestehen aus dem 1. c. beschriebenen 2-Oxy-l,4-naphthochinon-l-imid-4-phenylimid. 
Die Rk. wird durch Katalysatoren, besonders Cu, erleichtert; es bildet sich dann das 
Cu-Deriv. des Imids. — Die R k. yerlauft jedoch kompleser, ais obige Gleicbung aus- 
driickt, weil noch andere Prodd. entstehen. Zunachst diirfte folgende Rk. eintreten:

Der nascierende H  reduziert dann N  • OH zu NH. Von den Nebenprodd. (bei Ver- 
wendung von Cu) wurde Phenyldinaphthoxazim  isoliert. Dessen Bldg. is t auf partielle 
Red. des Nitrosonaphthols zu Aminonaphthol u. Kondensation des letzteren m it obigern 
Im id zu erklaren:

Diese Rk. ist von allgemeiner A rt. (Compt. rend. Acad. Sciences 185 [1927].

^N -O H
+  C6H 5 .N H s =  CI0H 6̂ O H  +  2H .

:N -C J I 5

1489—91.) L in d en b a u m .
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A. S k ita , Ober die Kemhydrieruńg der Chinoiie in  nichlsauren Medien. (Mit- 
bearbeitet von P . K eil u. H . W itte .)  Vorliegende Arbeit hatto zum Zweek, die Prago 
zu kliiren, ob die kataly t. Chinonhydrierung zu hydrooyel. Verbb. unter Erhaltung 
beider O-Atome auch in n icht saurer Lsg. erfolgen kann. Bei den angestelltcn Yerss. 
in  ammoniakal. u. alkal., wie auch neutralen Medien m it M etallkatalysatorcn erfolgte, 
wie bei der H ydrierung in  saurer Lsg., eine Umwandlung der Chinone in  kernhydrierte 
Verbb. Acenaphthenchincm lieferte bei der P t-K atalyse in  ammoniakal.-wss., wie auch 
in  verd.-alkal. Suspension eine bimolekulare Substanz vom F. 207—208°. Dieselbe 
is t n icht ident. m it der bei 206° schm., bei der Hydrierung des Acenaphthenchinons 
in  saurer Lsg., erhaltenen Yerb. (C. 1926. I. 1172). In  beiden Fallen en tsteht ein tert. 
Alkohol, sodaB das Zusammentreten zweier Moll. des Acenaphthenchinons unter 
H ydrierung zu einem Pinakon wahrscheinlich ist. In  alkal. Lsg. entsteht ein 4-wertiger 
tert. Alkohol C2 1H 3„04 nebenstehender Formel, wahrend in  saurer Lsg. unter Bldg.

desselben Kohlenstoffskeletts ein wasser- 
stoffiirmeres Dipinakon, C24H 2 8 0 4, ge- 
bildct wird. Am Anłhrachinon haben Gou- 
CHOT (Compt. rend. Acad. Sciences 139 
T1904]. 604) u. B raun  u. Ba y e r  (C. 1926.
I. 1553) bei ihren Hydrierungsverss. in 
allen Fallen den A ustritt eines oder beider

0-Atome beobachtet. E rsterer erhielt bei 250° Octahydroanthracen, wahrend letztere 
bei 160—170° ein Gemisch von Tetra- u. O ctahydroanthranol erlialten haben. Die 
Umwandlung des Anthrachinons in seine kernhydrierten D eriw . gelang nur unter be- 
sonderen Bedingungen bei Ausfulirung der Nickelkatalyse. Es wurde gefunden, daB 
zur H erst. der yerscliiedenen Hydrierungsstufen ganz bestimmte Vcrlialtnisse zwischen 
Druck u. Temp. erforderlich sind. Bei 50 a t  H-Druck nim m t eine Dekalinlsg. des Anthra- 
ehinons schon bei 75° H  auf unter Bldg. von Tetrahydroanthrahydrochinon. Dieses geht 
bereits dureh den O der L uft in  Tetrahydroanthrachinon iiber. Bei 150° u. 50 a t  H-Druck 
wird in  der H auptsache Octahydroanthrachinon neben Octahydroanthranol gebildet. 
Der Schwellenwert der Temp. fiir die Bldg. des Tetrahydroanthrachinons liegt demnacli 
relativ  niedrig u. deutlich verschieden von dem lióheren des Octahydroanthrachinons; 
aber auch dieser W ert liegt niedriger ais die Temp., bei der die Bldg. der kernhydrierten 
Anthranole erfolgt. Um bei der Antlirachinonhydrierung zu Octahydroanthrachinon 
die Anthranolbldg. zu verringern, wurde die Temp. auf 130° herabgesetzt, wodurcli 
die Ausbeute an diesem Pród. auf die H alfte zuruckging. Ais auch der Druck von 50 a t 
auf 25 a t  verringert wurde, sank die Anthranolbldg. auf 10°/o der Theorie, wahrend 
die Bldg. des Octahydrochinons in beiden Verss. im gleichen Verhaltnis stieg. Dadurch, 
daB die Anthranolbldg. durcli Druck- wie Temperatursteigerung begiinstigt wird, wird 
erklarlich, daB v. B raun  u . Ba y er  beim Arbeiten „unter bohem D ruck“ kein kern- 
hydriertes Anthrachinon erhalten haben. Bcmerkenswert is t noch die niedrige Temp., 
bei der die K em hydrieruńg des Anthrachinons m it Nickel ais K atalysator gelingt, die 
n icht wesentlich hSher is t ais der Schwellenwert, bei dem die Hydrierung m it kolloidem 
P t  verliiuft.

V e r s u e h e .  Acenaphthenchinon yom F. 262° lieferte bei 3 a t  u. 50° bei Ver- 
wendung von P t  ais K atalysator in  1 /2 %>g- NaOH ais auch in  ammoniakal. Suspension 
einen 4-wertigen Alkohol, C21H 3 20 4, vom F. 207— 208° (aus Eg.), swl. in  A. u. W., wl. 
in  Bzl. Tetraacelylverb., C32H 4 0O8, K rystalle (aus A.), F . 138°. Der 4-wertige Alkohol, 
C24H 20O4, vom F. 206°, entstanden bei der P latinkatalyse der Acenaphthenchinons in 
saurer Lsg., gab m it dem Prod. vom F. 207—208° deutliche Depression. Tetraacetyl- 
verb. des Alkohols C32H 3 4 Oe, F. 102— 103°, ist bedeutend U. in A., Bzl. u. Eg.
— Tetrahydroanthrachinon, 6 14H120 2: Anthrachinon, in Dekalin oder Tetralin sus- 
pensiert, bei Ggw. eines Ni-Katalysators, lieferte bei 1 -std. Hydrieren (Temp. 75°, 50 at) 
gelbe K rystalle, F . 159— 160°. — Hexahydroanthrachinon, 0 14Hj,,02: Aus Anthrachinon 
in  Dekalin oder Tetralin, bei Ggw. des N i-Katalysators (Temp. 90°, 50 at), lieferte bei
1-std. Hydrieren gelbe Nadeln (aus A.), F . 175°. — Diacetylhexahydroanthrahydro- 
chinon, ClsH 2 0O4, feine, weiBe Nadeln (aus A.). F. 215—216°. Id en tita t dieser beiden 
Prodd. m it dcm dureh H ydrierung des Anthrachinons in saurer Lsg. erhaltenen Hexa- 
hydroanthrachinon u. der daraus dureh Acetylierung u. Eed. gewonnenen D iacetylrerb. 
wurde dureh Schmelzpunktsunterss. sichergestellt. — Octahydroanthrachinon, 2>
aus Anthrachinon bei 1-std. Hydrieren in  Dekalin m it N i-Katalysator (Temp. 150°, 
150 at), gelbe K rystalle (aus A.), F . 184°, keine Schmelzpunktsdepression m it dem

TT TT OH OH

\ /
\  ___ / “ 2

OH OH H 2 II,
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durch saure Platinhydrierung liergestellten Prod. Aus der Dekalinlsg. wurde durch 
Eindampfen das farblose Octahydroanthranol vom F. 125— 126° isoliert. (Ber. Dtsch. 
chem. Ges. 60 [1927]. 2522—27. Hannover, Techn. Hochsch.) H illger .

F. F. Blicke und J. L. Powers, Darslellung von Pyrrol. In  Anlehnung an be- 
kannte Verff. haben Vff. durch E rhitzcn einer innigen Mischung glcicher Teile von 
schleimsaurem NH4 (aus Schleimsaure u. uberschiissigem N H 3) m it Glycerin ein D estillat 
gewonnen, das neben W. u. Ammoncarbonat 41—52°/0 der Theorie an reinem, rekti- 
fizierten Pyrrol (Kp . T40 127—130) enthielt, das durch Uberfiihrung in  Triphenyl- 
methylpyrrol, F . 252°, Zers. (vgl. K hotinsky , Ber. D tsch. chem. Ges. 42. 3104 
[1909]), identifiziert wurde. Die sowohl im kleinen ais gróBeren MaBstab ausgefiihrten 
Verss. ergaben die leichte Zuganglichkeit des Pyrrols nach diesem Verf. Die Funktion 
des Glycerins wird aus seiner Fahigkeit, das N H 3 in  Lsg. zu halten u. das Anbacken 
der M. zu yerhindern, erk lart (Abbildung). (Ind. engin. Chem. 19 [1927]. 1334—35. 
Ann Arbor [Mich.], Univ.) Herzog.

K. v. Auwers undH . Mauss, Uber die TJmsetzung vcm Hydrazinen m it Oxymethylen- 
ketonen und dereń Derhaten. I I .  (I. vgl. C. 1927. 1. 1950.) In  vorliegender Arbeit 
berichten Vff. uber Kondensationen des Ozymethylenacelophenons (I) u. Oxymethylen- 
methyl-p-tolylketons (II) m it A eylderiw . des Phenylhydrazins. —  Die aus I u. symm. 
Benzoylphenylhydrazin erhaltene Verb. konnte Formel I I I .  oder IV. besitzen. Die 
Lóslichkeit in  Alkali sprach fiir I I I .  Durch sd. alkoh. Laugc wird die Verb. wieder in 
die urspriinglichen Koinponenten zerlegt (allerdings unter weiterer Veranderung von I), 
verhalt sich also, wenn man I  m it C l Al SEN ais eine A rt von Carbonsaure auffafit, wie 
ein diaeyliertes Phenylhydrazin. Die gleiche Spaltung erfolgt auffallenderweise auch, 
wenn man die Verb. m it Zinkstaub u. Eg. in  h. A. rcduktiv zu spalten sucht. Zur Er- 
m ittlung der Konst. wurde die Verb. erst m ethyliert u. dann gespalten, wobei das be- 
kannte l-Methyl-l-benzoyl-2-phcnylliydrazin, C6H 5 • N H  • N(CH3) • CO • C8H6, erhalten 
wurde. Das Methylierungsprod. besitzt also Formel V. u. das H ydrazid selbst Formel I II .
— W ahrend das 1. Priiparat von I II . F . 155° besaB, zeigten alle spiiter dargestellten 
P raparate F . 188°, desgleichen das 1. P riiparat nach ca. 1 / .1 Jah r. Beide lieferten das- 
selbe V., aber nur in die tiefschm. Form lieB sich noch ein Benzoyl einfiihren. Das so 
erhaltene Dibenzoylderiv. konnte aus I  u. l,l-Dibenzoyl-2-phenylhydrazin nicht auf- 
gebaut werden. Es wird von k. alkoh. Lauge zu I I I .  (F. 188°) verseift. — Dibenzoyl- 
phenylhydrazin wird von sd. alkoh. Na OH g la tt in  Benzoylphenylhydrazin u. Benzoe- 
siiure gespalten.

Mit asymm. Benzoylphenylhydrazin liefert I  oder auch dessen Bcnzoat eine Verb. 
von der Formel VI. oder V II. Dieselbe lóst sich in alkoh. Lauge, n icht in  Soda, gibt 
griine Fiirbung m it FeCl3 u. wird durch Zinkstaub u. Eg. in  sd. A. reduktiy gespalten 
unter Bldg. von Benzanilid. Diese Eigg. sprechen fiir VI. bzw. die entsprechende Enol- 
formel. W ahrend VI. gegen sd. alkoh. HC1 bestiindig ist, geht es unter der Wrkg. von 
Alkali sehr leicht in  das Pyrazolderiv. V III. iiber, welches zum Vergleich auch aus
1,5-Diphenylpyrazol dargestellt wurde. tjbrigens erhielt man V III. auch bei dem 
Vers., VI. m it CH3J  +  K 2C 0 3 in  sd. M ethylathylketon zu methylieren. Obwohl nun 
anzunehmen war, daB V III. aus VI. durch direkte H 2 0-Abspaltung entsteht, war es 
immerhin denkbar, daB sich V I. zuerst infolge Benzoylwanderung in  IX . umlagert. 
Um sichcr zu gehen, kondensierte man einerscits II m it asymm. Benzoylphenylhydrazin 
zu X ., andererseits I  m it asymm. p-Toluylphenylhydrazin zu X II. u. fiihrte diese Hydr- 
azone in  die Pyrazole iiber, welche sich ais versehieden (X I. u. X III.) erwiesen u. zum 
Vergleich auch auf anderem Wege synthetisiert wurden. Die Pyrazole bilden sich 
demnaeh auf dem direkten Wege, weil andererseits das gleiche Pyrazol oder doch das 
gleiche Isomerengemiscli zu erwarten war. —  Bei dieser Gelegenheit zeigen Vff., daB 
die yon B e n  a r y  u. M itarbeitern (C. 1926. I. 1643) ais l-Phenyl-5-p-lolylpyrazol be- 
schriebene Verb. das 1,3-Isomere is t. Letzteres erhielten Vff. auch aus II u. symm. 
Formylphenylhydrazin iiber das Hydrazid XIV. (analoge Synthese ygl. 1 . M itt.), ferner 
aus dem Benzoat von II u. Phenylhydrazin iiber das sehr unbestśindige H ydrazid XV., 
welches ebenso wie das entsprechende Deriv. von I  (1. M itt.) in  2 Formen auftritt.

Aus I  u. symm. Acetylphenylhydrazin bildet sich, wie zu erwarten, das I I I .  analoge 
Hydrazid. Es liefert bei alkal. Verseifung wenig Ausgangshy7drazin, hauptsachlich 
Phenylhydrazin u. Acetophenon. Sein Methylderiv. g ib t bei alkal. Vcrseifung 1-Methyl-
l-acelyl-2-phenylhydrazin. Das H ydrazid laBt sich auch benzoylieren, u. aus diesem 
Acetylbenzoylderiv. spaltet k. alkoh.-wss. Lauge das Acetyl ab unter Bldg. von I II . 
(F. 188°). — Aus I  u. asymm. Acetylphenylhydrazin wurde nur ein óliges Prod. erhalten.
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— SchlieBlich wurde noch das Benzoat yon I  m it Benzoylhydrazin kondensiert. U nter 
A ustritt von Bcnzoesaure entsteht eine alkalilosliche Verb., woraus folgt, dafi Benzoyl- 
hydrazin — abweichend vom Phenylhydrazin (1. M itt.) ■— m it dem N II 2 in  Rk. ge- 
treten  ist. Von den beidcn moglichen Formeln XVI. u. X V II. is t letztcre zu yerwerfen, 
denn die Verb. wird yon Alkali n ich t — wie VI. — zu einem Pyrazol kondensiert, 
sondern unter Bldg. von Acetophenonbenzoylhydrazon gespalten (Abbau des zuerst ge- 
bildeten I  zu Acetophenon). XVI. laBt sich auch aus I  selbst erhalten. — Aus den 
Verss. folgt, daB in  Hydrazinen vom Typus R  • N II • N H • Ac anscheinend allgemein 
stets das m it R  yerbundene NH zur Kondensation yerwandt wird.

C0H 5 • CO • C H : CH • N • C6I16 CcH 5 • CO • C H : CII • N • CO • C J I ,
III. ŃH-CO-C0H5 IV. n i i . c 6h 5

C0II6 • CO • CH: CH ■ N • C0HS C0HS • CO • CH2 • CII: N
V. CH3 -Ń -C O .C 6H 6 VI. C0H 5 - CO- Ń- C6H ,

CSH ,• CO• CH : C H ■ N H  C0H 6 -C O -C -C H :N  V III. CaH 5 -C O -O II-C H :N  IX.
VII. C8H5-CO Ń -C 6H 6 CJ-L.-C------- Ń-C„II0 C6I I5-ĆO NH - 0,.H,

CII3 ■ C0II4 • CO • CH2 • C II: N CII, • C0H, • CO • C • C II : N
X. C0H 6 - CO. N- C6II 5 X I. c sh 6- c --------Ń -c „ h 6

CsH 6 -CO-CH 2 .C H :N  X II. C0H 5 -CO -C -C H :N  X III. CH3 -CaH.,-CO CH:CH XIV.
CH 3 -C0H 4 -C O .Ń -C eH. CH 3 .C6 Hj .(J-------- N -C 0H , H C O -N H -N -C J I ,

CIIS • C0H4 • CO • CH: CH CcHs-CO-CH:CH-NH C0H6-CO-CH2.CH :N
XV. NH2------Ń • C0H5 XVI. C6H ,-C 0-N H  XVII. CeH6-CO*ŃH

V e r s u c h e .  l-Plienyl-l-[ji-benzoylvinyT\-2-benzoylhydrazin, C22H 1 80 2N 2 (III.). 
Komponenten in  A.-A. 2 Stdn. kochen. B lattchen aus A., F . 155—155,5° bzw. 188°,
11. in  sta rk  verd. NaOH (gelb) u. alkoh.-wss. Soda. Keine Farbung m it FeCl3. — N-Ben- 
zoylderiv., CMH 2 20 3N2. Aus I I I .  vom F. 155° in  h. Pyridin oder nach S c h o t te n -  
B aum ann . Prismen aus A., F . 163—164°, unl. in  Laugen. — Methyldcriv., C2 3H 2 0O2N 2 

(V.). Mit (CH3 )2S 0 4 in  k. NaOH oder m it CH3J  u. Alkali (Rohr, 100°, 1 Stde.). Mkr. 
Prismen aus A., F . 158,5— 159°, unl. in  Laugen u. verd. Siiuren, 1. in  konz. HCl (gelb).
— l-Methyl-l-benzoyl-2-phenylhydrazin, C14H ]4 ON2. 1. Aus V. 2. Durch Benzoylierung 
von symm. M ethylphenylhydrazin. Aus A., F . 135—136°. — l-Methyl-2-benzoyl-l- 
phenylhydrazin. Durch E rhitzen yon symm. Benzoylplienylliydrazin m it CH3J  u. 
Alkali. F . 153°. Reagiert n icht m it I . W ird durch sd. alkoh. Lauge nicht yerseift. — 
Benzoylacetaldehydbenzoylphcnylhydrazon, C22H ls0 2N 2  (VI.). D arst. in  A. bei Raum- 
temp. K rystallchen aus A., F . 132—133°. — Benzoylderiv., C29H 2 20 3N2. In  h. Pyridin. 
Nadeln aus A., F . 162,5—163°. — l^-Diplienyl-ś-benzoylTpyrazol, C22H i0 ON2 (VIII.).
1. Aus VI. m it sd. alkoh. NaOH (ca. 1 Stde.) oder k. 2-n. NaOH in A. (1 Tag). 2. Aus
1.5-Dipkenylpyrazol u. C0H--COC1 (Rohr, 250°, 6  Stdn.). B lattchen aus A., F . 144 
bis 145°, unl. in Laugen u. yerd. Siiuren, 1. in konz. HCl. — p-Toluylacetaldehydbenzoyl- 
phmylhydrazon, C2 3H 2 0O2N 2 (X.). Das nótige II (B e n a k y , 1. c.) wurde aus dem rohen 
Na-Salz m it Essigsiiure abgeschieden. W eiter wie bei VI. Nadelchen aus CH3 OH, 
F . 132,5— 134°, 1. in  wss.-alkoh. NaOH, unl. in  yerd. HCl. M it FeCl3 dunkelgriin. —
1.5-Diphenyl-4-p-łoluylpyrazol, C2 3H lsON2 (X I.). 1. Aus X. analog V III. Mkr. Prismen 
aus A., F . 151— 152°. 2. Aus 1,5-Dipkenylpyrazol u. p-Toluylchlorid (Rohr, ca. 250°). 
F . 163— 164°, Miscli-F. beider P raparate 155—157°. F.-Differenz yorlaufig n icht er- 
klarlieli. — l-Acetyl-2-p-toluyl-2-phenylhydrazin, C16H J60 2N2. Aus symm. Acetyl- 
phenylhydrazin, p-Toluylchlorid u. wenig A. (Rohr, 100°, 3 Stdn.). Nadelchen aus 
CH3 OH, F . 165—166°. — Asym m . p-Toluylph&nylhydrazin, Ch H h ÓN2. Voriges m it
2-n. H 2 S 0 4 kochen, bis fast alles gel., F iltra t m it Chlf. schiitteln, neutralisieren, m eder 
m it Chlf. ausziehen. Nadelchen aus PAe., F . 80—82°. — l-Phenyl-5-p-tolyl-4-benzoyl- 
pyrazol (X III.). I  m it vorigem in  sd. A. kondensieren, sclimieriges Prod. (X II.) m it 
NaOH erhitzen. Ans A., F . 172—173°, n icht ganz rein (ygl. unten). — 2-[f!-p-Toluyl- 
vinyl]-l-phenylhydrazin, Cł6H 1 6ON2. Aus II u. Phenylhydrazin in  A. (Kiihlung). 
Nadelchen aus A., F . 124— 125°. Lsg. in  alkoh. Lauge erst gelb, aber bald ro t wegen 
O sydation zur Azoyerb. — l-Phenyl-5-p-tolylpyrazol, CJ6H h N2. Durch Dest. des 
yorigen (220—224°). Prismen aus PAe., F . 61,5—62,5°. — 4-Benzoylderiv., C2 3H 1RON2 

(X n i .) .  Mit C6H 5 -C0C1 (Rohr, 200°, 5 Stdn.). Pulver aus A., F . 178,5°. — 1-Phenyl-
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l-[f}-p-toluylvinyl]-2-formylhydrazin, C17H j60 2N 2 (XIV.). Aus II  u. symm. Formyl- 
phenylhydrazin in  sd. A. B lattchen aus A., F . 180,5°, 1. in alkoh. Lauge (gelb). — 
l-Phenyl-3-p-tolylpyrazol, C10H 14N 2. Aus XIV. m it sd. 2 -n. HC1. Nadeln aus A., F . 95,5°.
— Benzoyloxymethylenmethyl-p-tolylketon, C17H ]40 3. Aus I I  in  Pyridin. Prismen aus 
CH3 OH, F. 86—87°. — l-[f}-p: ToluylvinyV\-l-phenylhydrazin, C16H j6ON2 (XV.). Aus 
yorigem u. Phenylhydrazin in  A. (Eiskuhlung). Zucrst gelbliche Blattchen, F . 105 bis 
108°, nach Umkrystallisieren aus w. Aceton F . 172,5—173,5°. Geht beim Umkrystalli- 
sieren aus sd. CH3OH oder E rhitzen in  l-Phenyl-3-p-tolylpyrazol iiber. — p-Nitro- 
benzylidenderiv., C2 3H 1 90 3N3. Aus XV. u. p-Nitrobenzaldehyd in A. -f- etwas NaOH. 
Eigelbe B lattchen aus A., F . 181,5°. — l-Phenyl-l-[fi-benzoylvinyl]-2-acelylhydrazin, 
C17H 1 60 2N 2 (analog III.) , K rystallpulyer aus A. oder Bzl., F . 169—170°, sonst wie I II .
— N-Benzoylderiv., C24H 2 0O3N2, Nadeln aus A., F. 161,5—162,5°. — Methylderiv.,
C18H I8 0 2 N2, Prismen aus A., F . 135,5— 136,5°, sonst wie das Methylderiy. von I II . —
l-Methyl-l-acetyl-2-plienylhydrazin. 1. Aus yorigem; nach Dest. (270—280°) aus A., 
F. 91—92°. 2. Aus symm. M ethylphenylhydrazin u. CH3 -C0C1 in A. -f- Pyridin; aus 
A., F . 88—89°. Gemisch zeigt keine F.-Depression, dagegen starkę Depression m it 
dem A cetylderiy.' des asymm. M ethylphenylhydrazins (F. 92—93°). — l-[j)-Benzoyl- 
vinyl\-2-benzoylhydrazin, C10H 1 4 O2N 2 (XVI.). D arst. in  A. bzw. A.-A. bei Raumtemp. 
Nadeln aus A., F . 145—146°, 1. in  ŃaOH (gelb), unl. in verd. HC1. Mit FeCl3 dunkel- 
griin. — Bime.tliylde.rxv., Ci8H 1(i0 2N 2 . Mit (CH3 )2S 0 4 u. NaOH. Prismen aus A., F . 147 
bis 148°, unl. in  Lauge. Keine Farbung m it FeCl3. — Acetophenonbenzoylhydrazon, 
Ci5H 1 4ON2. 1. Aus XVI. u. sd. alkoh. NaOH. 2. Aus Acetophenon u. Benzoylhydrazin. 
Perlmutterglanzende Blattchen aus A., F . 153,5—154°. (Journ. prakt. Chem. [2] 117 
[1927]. 311—36. Marburg, Univ.) LlNDENBAUM.

R . L ocguin  und R . H eilm ann , Ober den Mechanismus der Oxydation der Pyr- 
azoline. (Vgl. C. 1925. I I . 1966.) Zur Aufklarung der 1. c. beschriebenen Oxydation 
der Pyrazoline wurden die dabei entstehenden bas. Prodd. unt-ersucht. — Rektifiziert 
man diese im Falle des 3-Methyl-5-isopropylpyrazolins (aus Isobutylidenaceton), so er
halt man zuerst etwas 3-Methyl-5-isopropylpyrazol (K p . 14 124— 126°, F . 58—59°), dann 
unter 14 mm eine Fraktion A von 130—160° (ein Teil 135—145°) u. eine Fraktion  B 
von 170—200°. — A lóst sich in  20%ig. H 2 S 0 4 un ter Erwarmung u. Abscheidung von 
reichlich Hydrazinsulfat. Kocht man jetzt, so geht m it den Dampfen ein Gemisch yon 
Isobutylidenaceton u. Isoheptanon (Semicarbazon, F . 142—143°) iiber. A is t also ein 
Gemisch von wenig 3-Metliyl-5-isopropylpyrazol u. den Azinen  der beiden genannten 
Ketone. B estatigt wird dies durch Analyse, Mol.-Gew.-Best. u. Mol.-Refr. der Fraktion 
135—145° u. durch Darst. des Isoheptanomazins, K p.15134°. — B besitzt dieselbe 
prozent. Zus. u. dasselbe Mol.-Gew. wie A, rieclit pyrazolinartig, yerandert sich beim 
E rhitzen u. an der Luft, lost sich in  20%ig- H 2S 0 4 ohne Zers. u. gibt gelbe Fichten- 
spanrk. Zweifellos liegen die durch Isomerisierung obiger Ketazine gebildeten Pyr
azoline yor. — Die durch Oxydation des 3-Methyl-5-isobuUylpyrazolins (aus Isoamyliden- 
aceton) gebildeten bas. Prodd. liefern analog: 3-Methyl-5-isdbutylpyrazol (Kp . 10 131 
bis 132°), F raktion  K p . J 4  145— 165°, bestehend aus den Azinen des Isoamylidenacetons 
u. Isooctanons, u. F raktion K p . 14 165— 200° von Pyrazolincharakter. Zum Vergleicli 
dargestellt wurde Isooctanonazin, K p . 1 5 153— 154°. — Die Bldg. der ungesatt. Azine 
(durch Oxydation) u. der gesatt. Azine (durch das nascierende H 20 ) erklaren Vff. wio 
folgt:

R- CH• CHa • C • CII3 R- CH : CII • C■ CHS
+  2 0  =  2N - f  2H20  - f  Ns

HŃ-! Ń R .C H : CH*6*CH3

R-CH.CH2-C.CH3 R • CHS • CH2 • C • CHa
|| =  2N +  2HsO +  Nj
N R -C IL -C H ,-0 .011,

t R -CH  

l OH H!N-;

Die Azine fungieren ais Zwischenprodd. E in Teil wird zu ungesatt. u. gesatt. 
Ketonen m it gleicher C-Zahl wie die urspriinglichen Pyrazoline hydrolysiert, ein anderer 
Teil zu Pyrazolinen m it doppelter C-Zahl isomerisiert. (Compt. rend. Acad. Sciences 
185 [1927]. 1477—79.) L in d e n b au m .

C. Weygand, Beitrage zum Konstitutionsproblem der Keto-enóle aus 1,3Diketonen. 
(Unter M itarbeit von E. Bauer, H. GUntłier imd W. Heynemann.) Es werden
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Verss. angestellt, um festzustellen, ob die tlieoret. moglichen 2 strukturisomeren 
Enolformen der 1,3-Diketone auch prakt. existenzfiihig sind. Zu diesem Zweck 
werden die O-Methylather einer Rei ho von substituierten Dibenzoyhiieihanenólen 
aufgebaut, u. zwar der B-Ather (d. i. Benzoylenolather) C6H 5 -C(OCH3) : CH-CO- 
C6H 4 -CH3 (I) u. der T-Ather (d. i. Toluylenolather) C0H 6■ CO■ C H : C(OCH3) ■ 0 flH ,• 
CH3 (H) des Benzoyltoluylmethans sowie die analogen Atlier C6H 5 -C(OCH3): CH- 
CO-C6H,-OCH 3 (HI) u. C0H 5 -CO-CH:C(OCH 3 )-C6H 4 -OCH3 (IV) des Bcnzoylanisoyl- 
m ethans; vom p-Nitro- u. p-Brombenzovlaeetophenon konnte n u r . je ein Atlier 
C0Hs-C(OCH3): CH-CO-C0H 4 -NO2 (V) u. C6H 3 -CO-CH:C(OCH 3 )-C0H,1Br (VHI) u. 
ein entspiechendes Acetal C8H 5• CO• CH2C : (0CH 3 )2 -C(iH,1 'N 0 2 (VI) u. C„H3 -C : (OCH3)2- 
CH2 ■ CO • C„H4 Br(YII) erhalten werden" Bei der hydrolyt. Spaltung m it HC1 liefern 
die sich von den beiden strukturisom eren Enolformen ableitenden Verbb. jeweils nur 
e i n 1,3-Diketon, dessen Enolgeh. zu 100% gefunden wird. Bei der Einw. von 0 3 

auf diese Diketone w ird stets eine Spaltung nach beiden moglichen Richtungen beob- 
achtet, die im Falle des Anisoylacetophenons zu Benzoesiiure, Anissaure, Phenyl- 
glyoxal u. Anisylglyoxal ftihrt. Mit Hydroxylamin gibt p-Methoxydibenzoylmethan 
nur eines der beiden 3(5), 5{3)-Phenylanisylisoxazole, wahrend das p-Methyldibenzoyl- 
m ethan anscheincnd ein Gemisch der beiden 3(5),5(3)-Phenyltolylisoxazole bildet. 
Mit Diazomethan entsteht aus p-Methoxydibenzoylmetlian fast nur IV, aus p-Methyl- 
dibenzoylmethan anscheincnd ein Athergemisch. Die Verseifung der O-Methylather 
bzw. Dimethylacetale m it Eg. verlauft analog; jedoch liefert-H I ein Verseifungsprod. 
m it niedrigerem F. (124° s ta tt  131°), woraus aber n icht auf eine Strukturisomerie 
geschlossen werden kann. — Aus den Verss. geht hervor, daB den 1,3-Diketonenolen 
vom Typus der substituierten Dibenzoylmethane zurzeit keine Strukturform el zu- 
ertoilt werden kann.

V e r  s u c h e. cc-Brom-p'-methoxychalkon, C]6H ,3 0 2Br =  C6H 5 • C H : CBr • CO • CeH,, • 
OCH3; a) 3-std. Erliitzen yon p'-Methoxychalkondibromid m it Na-Athylat, griinlich 
fluorescierendes Ol, K p. 160° (im Hochvakuum), aus dem manchmal Nadeln ausfallen, 
F . 105— 107° (aus A.); b) Versetzen einer sd. Lsg. von p'-Methoxychalkondibromid in  
Methanol m it methylalkoli. KOH, Nadeln, F. 126° (aus Methanol). — A-Atlier des 
fi-Methoxy-'p-methoxychalkons, Anisoylenoldtlier des Benzoylanisoylmethans, Cl;H 1 0O3  (IV), 
Erhitzen von a-Bron-^-m ethoxy-p-m ethoxydihydrochalkon. m it Na-M ethylat in 
Methanol, E indunsten, Aufnehmen in  A., Durchschiitteln m it 2 -n. KOH u. W., citronen- 
gelbes Ol, Kp. 165— 170° (Kathodenvakuum). — B-Ather des p-Methoxy-p'-methoxy- 
chalkons, Benzoylenolutlier des Benzoylanisoylmethans, C17H 1G0 3 (III); a) 2-std. Erhitzen 
von p'-Methoxychalkondibromid m it CH3OH u. wasserfreiem Na-Acetat,.Zugabe von 
methylalkoli. KOH, gelbes Ol, Kp. 190—200° (im Hochvakuum), daraus Krystalle,
F . ca. 85°; b) 1-std. Erhitzen von Monobrom-p'-methoxychalkon m it Ną-Metliylat, 
Hochvakuumdest., F . der ausgeschiedenon ICrystalle 83— 85° (aus Methanol). — Anisoyl- 
acetophenon aus H I u. IV durch Kochen m it Methanol -f- wenig konz. HC1, aus Methanol
F . 130° bzw. 130— 131°. — a-Brom-p-methylchalkon, C1 6H 13OBr =  CH3 -C6H 4 -CH: 
CBr • CO • C jH j; a) 4-std. Kochen yon p-Methylchalkondibromid u. K-Acetat m it A., 
hellgelbes Ol, K p.i2 225— 228°, daraus gelbe Krystalle, F . 65—66° . (aus Methanol).; 
Erwarmen des Dibromids m it Pyridin, Konz. iiber H„SO,i, Blattchen, F . 65—66° (aus 
A.). — a.-Brom-p'-methylclialkon, C16H 13OBr =  C„H5 - Ć H : CBr • CO • C6H 4 • CII3, analog, 
B lattchen, F . 66—67° (aus Methanol), Kp-n _i2 230— 231°. — T-Ather des fi-Metlioxy- 
p-methylchalkons, Toluylenolather des Benzoyltoluylmethans, C1 7H 1 60 2 (H), Kochen von 
a-Brom-p-methylchalkon m it Na-M ethylat in  Methanol, hellgelbes Ol, Kp. 145— 150° 
(Katliodenvakuum). — B-Ather des (5-Methoxy-p'-methylchalkons, Benzoylenoldther 
des Benzoyltoluylmethans, C17H J60 2 (I), analog, Kp. 140—145°. — p-Toluylbenzoyl- 
methan, C10H 1 4 O2, aus I  u. I I  dureh Verseifung m it Methanol -j- HC1 oder Eg., aus 
Methanol schwaeh gelbe Krystalle, F . 84—85°. Cu-Salz, C32H 2 6Ó4 Cu, mittels w. wss. 
Cu-Acetatlsg., gelbliehgriine Krystalle, F . 235,5° (aus CC14). — Tolylphenylisoxazole, 
C16H 1 3ON, Einw. von Diazomethan auf Toluylacetophenon in Gg\v. von A., Bchandeln 
des Reaktionsprod. m it N H 2OH, aus Methanol u. Essigester Nadeln, F. 121—123°. —
3-Anisyl-S-phenylisoxazol, iihnliche D arst., aus Methanol Blattchen, F . 119— 120°. — 
p'-Nitrochalkon, C]5H 1 1 0 3Ń =  C6H 5 • C H : CH2 - CO - CeH 4 • N 0 2, Kondensation von p-Nitro- 
acetophenon m it Benzaldehyd in  Ggw. von Na-M ethylat, gelbe Nadeln, F . 146,5— 147° 
(aus A.). — p'-Nitrochalkóndibromid, C1 5H u 0 3NBr2, Krystalle, F . 193,5— 194° (aus 
Bzl.). — a-Brom-p-nitrochalkon, C]5H 1 0O3NBr =  C„H5• CO • CB r: CH-C6 H4 -N 0 2, 8 -std. 
Erhitzen von p-Nitrochalkondibromid u. K-Acetat in Methanol, Kp. 187° (im Hocli-
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yakuum), gelbes, nach ].ch Monaten erstarrendes Ol, F. der gelbcn Krystalle 
p'-niirochalkon, CJ5H 1 0O3NBr =  CęHs • C H : CBr • CO • C6H 4 • N 0 2, analog au ł^-^S E ft^S K * 
chalkondibromid, Kp. 153—155° (im Hochvakuum), gelbes Ol. — P -M etA ox^p j^ tro^  , 
chalkon, O-Methylather des p-Nitrobenzoylacetophenon, C10H 1 3 O4N (V), aus der 
mit Na-Methylat in  Methanol, Kp. 210° (im Hochvakuum), gelbes, zu gelben K r ^ ^ g i f - 
erstarrendes Ol, F . 77° (aus Methanol). — p-Niirodibenzoylmethan, C1 5H n 0 4N, Erhitzen 
von methylalkoh. Lsgg. des Methylathers bzw. des p-Nitrodibenzoylmethandimethyl- 
acetals(YI) m it wenig konz. HC1, F. 160°. — p-Bromchalkon, C16H n OBr =  Br-C 6H 4- 
CH: CH-CO-C6H5, Kondensation von p-Brombenzaldehyd m it Acetophenon, gelbe 
Krystalle, F . 123,5° (aus Methanol). Dibromid, C16H 1 1 OBr3, aus Bzl., F . 179,5°. — 
p'-Bromchalkondibromid, C15Hu OBr3, aus p'-Bromchalkon, aus Bzl. F . 184°. — u.-Brom- 
p-bromchalkon, C1 5H ]0OBr2 == B r• ć 6H 4 • C H : CBr• CO • C6H 5, 6 —8 -std, Erhitzen von 
p-Bromchalkondibromid u. K-Acetat in Methanol, schwach gelbe Blattchen, F. 131 
bis 131,5° (aus Methanol). — a-Brom-p'-bromchalkon, C16H 1 0OBr2 =  C6HS ■ C H : CBr ■ 
CO-C„H4Br, analog gelbes Ol, Kp. 136—143° (im Hochvakuum). — fi-Metlioxy-p- 
bromcliallcon, O-Methylather des p-Brombenzoylacetophenons, C16H 1 3 0 2Br (VIII), Erhitzen 
von a-Brom-p-bromchalkon in  Methanol m it Na-Athylat, gelbes 01, Kp. 170° (im Hooh- 
vakuum). — Dimethylacetal des p-Bromdibenzoylmethaiis, C17H 1 70 3 Br, analog aus a-Brom- 
p'-bromchaIkon, gelbes Ol, K p. 176—180° (im Hochyakuum). — p-Bromdibenzoyl- 
metlian, C16H u 0 2Br, aus dem Ather bzw. Dimethylacetal, aus Methanol schwach gelbe 
Krystalle, F . ca. 89—93,5° (nach 24 Stdn. 94°). Cu-Salz, C3 0H 20O4 Br2Cu, aus CC14 

resedagriine Krystalle, F . 276°. — O z o n s p a l t u n g e n .  Anisoylacetophenon: 
Anisoylglyozal (Osazon, F. 188°), Phenylglyozal (Osazon, F . 148°), Benzoesdure u.
Anissaure. Toluylacetophenonenol: Benzoesaure u. p-Toluylsdure. p-Brom- u. p-Nitro- 
dibenzoylmethanenol: Benzoesaure u. p-Brom- bzw. p-Nitrobenzoesdure. A-Ather des 
Anisoylaeetophenons: Benzoesaure u. Anissaureesler \ B-Ather: Anissaure u. Benzoe- 
saureester. T-Ather des p-Tolujrlacetophenons: Benzoesaure u. Toluylsiiureester; 
B-Ather: p-Toluylsaurc u. Benzoeśaureester. (LlEBiGs Ann. 459 [1927]. 99—122.) W .W .

C. Weygand und E.Bauer, tlber die Reaktion des Hydroxylamins mitEnoldthern und 
Acelylenlcetonen und uber eine neue konstitutiv eindeutige Isoxazolsyntliese. (Vgl. vorst. 
Ref.) Um zu beweisen, daB die beiden Phenylanisoylisoxazole vom F. 121 bzw. 128° wirk- 
lieh im Sinne der von friiheren Autoren aufgestellten F o rm e ln l u. II isomer sind, wird 
yersueht, die Zwischenprodd. der Isoxazolbldg. vom Tj^p R t • C(OR3) : CH • C (: NOH) • R 2 

dureh Umsetzung der O-Methylather CH30  • C6H , • C(OCH3) : CH ■ CO ■ CeH- (III) bzw. 
CIT-jO • C„H4 ■ CO • C H : C(OCH3) ■ C6H 5 (IV) m it Hydroxylamin darzustellen. Dabei ent- 
stehen aber n icht die Oxime der O-Methylather, sondern nach dem eingehend be- 
griindeten Schema: R  • C(OCH3) : CH • CORŁ — >- R  • C( OCH3) (NHOH) ■ CH„ • CO • R , — Y  
R-C(N H O H ): CH-CO-R! )S-Oxy-p'(bzw. -p)-methoxyehalkonisoxim, Verbb., die bei 
der Einw. yon Sauren quantitativ  in  die Isoxazole yom F. 121° bzw. 128° ubergehen, 
womit dereń S t r u k t u r i s ó m e r i e  erwiesen ist. Ih re K  o n s t. ergibt sich m it 
grofler W ahrseheinliehkeit aus der Tatsaclie, daB das Anisoylphenyloxidoathan, 
CH3 0 • C0H4• CO • CH ■ CH • C0H .( m it Hydroxylamin nach JoRLANDEK (Ber. Dtsch.

chem. Ges. 49. 2783 [1916]) dasselbe Isoxazol vom F . 121° liefert, wie HI; die Einw. 
von N H 2OH kann aber nur i n e i n e m  Falle d irekt zu einem Oxim fiihren, was wahr- 
scheinlich bei dem Oxidoathan der Fali is t; daraus folgt fiir das Isoxazol vom F. 121° 
Konst. I, fiir das vom F. 128° Konst. n. — Ferner werden Anisalacetophenondibromid 
(V), p'-Methoxychalkondibromid, CH3 O-C0H 4 -CO-CHBr-CHBr-C6H 5 (VI), sowie die 
beiden a-Bromchalkone CH30  • C6H 4 • C H : CBr ■ CO ■ C0H 5 (VII) u. C H ,0 • CcH, • CO ■ CBr : 
CH 'C 6He (VIII) nach P ond  (Journ. Amer. chem. Soc. 22. 658 [1900]) m it N H 2OH u. 
KOH behandelt u. dabei aus VI u. VIII: I, aus V u. VII: II erhalten. Aus den isomeren 
O-Mcthylathern des p-Toluylacetoplicnons entstehen m it N H 2OH die beiden 3(5),5(3)- 
Phenyl-p-tolylisoxazole IX u. X. — Sowohl aus Anisoylphenylaeetylen ais auch aus 
Bcnzoylanisylacetylen bildet sich bei der Einw. von N H 2OH je nach der mehr oder 
weniger sauren Rk. der alkoh. Lsg. I oder U, was dam it erklart wird, daB in  salzsaurer 
Lsg. Oximierung, in  alkal. bzw. in  Eg.-saurcr Addition stattfindet. — Zur Erklarung 
der oben abgeleiteten Konst.-Formeln fur die Isosazole yom F . 121° bzw. 128° werden 
diese Verbb. auf konstitutiy eindeutige Weise dureh Umsetzung von Anisylacetylen* 
natrium  m it Benzhydroxamsaurechlorid (EL) bzw. von Phenylacetylennatrium m it 
Anishydroxamsaurechlorid (I) synthetisiertj

X. 1. 61
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Y e i s u c h e ,  3-Anisyl-5-phenylisoxazol (I), Umsetzung yon /?-Methoxy-p-meth- 
oxychalkon (III) in  Methanol m it a) salzsaurem N H 2OH, b) NH2OH in Eg.-saurer Lsg., 
c) N ILO H  in alkal. Lsg., d) einer neutralen Lsg. von N H 2 0H-HC1 u. NaOH; Urn- 
setzung von 1 g /?-Methoxy-p'-methoxjrchalkon (IV) m it 0,3 g N H 2 0H-HC1 in M ethanol;

CII3 0  • C6 II, • Cn------rCH C0 H5.Ci------iiCH
n !  1  J c * c 8h 5  n ^ ^ 1 c - c 0h 4 - o - c h 3

o  o
C ^ -C e H rC n ----- „CH C0 H5-a i  r,CH

• c 6 i i 6 m ^ - J c  • c 0h 4 • c h 3

o  o
8 -std. Koolien einer Lsg. von 1 g IV u. 2 cem Eg. in Methanol, Versetzen m it 0,3 g 
N H 2 OH-HCI u . 3,7 cem 1-n. NaOH, weiteres 2-std. Erliitzen; E. 120°. — 5-Anisyl-3- 
phenylisoxazol (H), Umsetzung von 2 g IV in Methanol m it einer Lsg. von 0,6 g N H 2OH- 
HCl u. 0,71 g wasserfreiem Na-Acetat in Methanol; Versetzen von 1 g IV in Methanol 
m it 0,1 g Na +  NH 2 OH-HCl in  Methanol; E. 127— 128°. — fi-Oxy-p'-methoxyćhalkon- 
isozim, C16H ,50 3N — CH3 0-C cH 4 -C(NH0H): CH-CO-C6Hs, Versetzen einer sd. Lsg. 
von 10,7 g I II  in°50 ecm Methanol m it einer m ittels wss. NaOH neutralisierten Lsg. von
5 g krystallisiertem Na-Acetat u. 3 g  N II 2OH-HCl, 1-std. Koclien, aus A. Prismen,
E. 134°; g ib t m it FeCl3  oder Sauren I. — fi-Oxy-p-meihoxychaIkonisoxim, CX6H]!i0 3N =  
C6H 5• C(NHOH): C H • CO• CcH5• OCH3, analog, aus A. Nadelchen, E. 155—157°; gibt 
m it Sauren II. — Beim Erliitzen von <x-Brom-/?-methoxy-p-methoxydihydrochalkon 
m it N H 2OH-HCl u. NaOH in Methanol entsteht II, Nadeln, E. 128—129°; daneben in 
geringerer Menge Anisylphe,nyloxydihydroisoxazol, C10H 1 5O3N, aus Bzl. Krystalle,
E. 184—185°. — 3-Tolyl-5-phenylisoxazol, C10H 13ON (IX), aus dem entsprechenden 
O-Methylather u. N H 2OH, F . 125— 126° (aus Methanol). — 5-Tolyl-3-phenylisoxazol, 
C]cH13ON (X), analog, ~F. 136— 137° (aus Methanol). —  Anisylbenzoylacetylen, CH3 0- 
C0H 4-C i C-CO-C0H6, Darst. nach M a n c h o t {L ieb igs Ann. 387. 285 [1912]) ver- 
bessert durch Dest. im Hochvakuum, Kp. 185°, F . 81°; liefert m it NH,OH • HCl in 
Methanol II, m it NH2OH in Eg.-saurer Lsg., sowie in  sodaalkal. Lsg. I. — Anisoyl- 
phenylacetylen, CH3 0 • Cj,H4• CO • C I C • C0H S, Versetzen einer Lsg. von Na u. Phenyl- 
aeetylenin A. m it Ailisoylchlorid, aus A. -f- PAe. Nadeln, F . 90—91°; liefert m it N H 2OH- 
HCl in Methanol I, m it NH,OH in Eg.-saurer, sowie in  sodaalkal. Lsg. II. — p-Methoxy- 
bcnzliydroxamsdurecMorid, C8H S0 2NC1, D arst. nach R h e in b o ld t  (LlEBIGs A nn. 451. 
167; C. 1 9 2 6 .1. 1304), aus CC14 K rystalle, F . 89—90° (angegeben 120°); 0,9 g in  30 ccm 
A. gel., geben beim Versetzen m it Na-Phenylacetylen (aus 0,1 g Na u. 0,4 g Phenyl- 
acetylen) I, aus Methanol Blattchen, F . 119—120°. 0,7 g Benzhydroxamsaurechlorid 
n 30 ccm A. gel., geben beim Versetzen m it Na-Phenylacetylen (aus 0,1 g Na u. 0,55 g 

Anisylaeetylen) TL, aus Methanol Nadeln, F . 127—128°. (L ieb ig s  Ann. 459 [1927]. 
] 23—43. Leipzig, Univ.) W. W o l f f .

A. H an tzsch , Uber die Oxythiazóle oder Thiazolone. Vf. wendet sich gegen die 
von T sch ern ia c  (C. 1920. I I I .  192) aufgestellte Behauptung, daC das aus Rhodan- 
aceton (CH3 -CO-CH2 SCN) iiber ein Zwischenprod. (CH3  ■ CO • CH2 • S*CO-NH2) dar- 
gestellte Melhyloxythiazol (la) ein Deriv. eines O-haltigen Ringes sei, das er ,,Mcthyl- 
rhodim “ (II) nennt. Ais tautom ere Verb. vermag l a  ais Helhyllliiazolon (Ib) zu 
reagieren. T sch ern iac  hielt die Oxytliiazolformel fiir unhaltbar, weil es ihm  nicht 
gelang, aus diesem Stoff einen O-Ather darzustellen. Indessen gelingt die Darst. dieser 
Korper aus Chloracelophenon u. der tautom eren Form der Xanihoge.na.mide sehr wohl 
bei Anwesenheit von Kalium acetat, zur Bindung der spaltend wirkenden HCl, aber 
nur bei Abwesenheit von A.:

C H j.C l HS HOn-------S  HCl
C8Hs .CO Ć-OR ^  c 6h 5- (1  J c - o r +  h 2o

H N ^  N
Verd. HCl verseift g la tt zu Oxymethylthiazol. Analog dem O-Ather des Pyridons 

entsteht der M ethylather durch Einw. einer ath . Lsg. von Diazomethan auf das in 
Methylalkoliol gel. Thiazolon. Vom ,,Męthylrhodim“  lassen sich dagegen iiberhaupt 
keine O-Ather ableiten, der isomere Ń-Ather desselben miiBte bei der Spaltung da
gegen Methylamin liefern. Die weitere Behauptung T sch ern iacs , daB das Methyl- 
osjiihiazol sich m it Zn iiberhaupt nicht reduzieren lasse, is t ebenfalls unzutreffend, da.
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nach Yerss. von Schwaneberg reines Methyloxythiazol ebenso wie reines Rhodan- 
aceton bei der Zn-Dest. neben harzigen Prodd. Methylthiazol liefert. Unrichtig is t 
ferner, daB Methyloxytliiazol keine Tautomerieerscbeinungen zeigen soli. Wie von 
allen tautom eren Stoffen m it der Gruppe —C O 'N H — bzw. —C(OH): N— lassen sich. 
auch hier 2 isomere Ather ableiten; dieselben sind auch bekannt: 1. Die vom Vf. m it 
H u b a c h e r  (L ieb ig s Ann. 259 [1890]. 250) m it M ethyljodid u. neuerdings von T s c h e r -  
NIAC vermittels D imethylsulfat erhaltenen N-M ethylather; 2. aber auch die bereits 
erwahnten 0-Atlier. Aus dem Vergleich dieser isomeren A ther m it ihrer M uttersubstanz 
ergibt sich, daB dieselbe in  festem Zustande n icht ein Oxythiazól (la), sondern ein Kelo- 
ihiazolin (Ib) ist, denn der N-M ethylather is t ebenfalls fest, wahrend der O-Methylather 
fl. ist. In  alkoh. Lsg. geht die Ketoform in ein Keto-Enolgleicbgewicht iiber, eine Tat- 
sache, die sich aufier der nur der Enolform zukommenden Uberfiihrbarkeit in den 
O-Ather durch Diazomethan in  Methylalkohol, auch nach der opt. Analyse beweisen 
laBt, denn die Absorptionskurye der alkoh. Lsg. liegt zwischen der des O-Athers u. 
der des N-Athers. Dagegen is t das Thiazolon in  Bzl. u. A. nur spurcnweise zu Oxy- 
thiazol enolisiert. Es ist unrichtig, daB „der fragliche Stoff weder eine Keton noch 
eine A lkoholnatur“ zeigen soli, denn das Thiazolon lóst sich wie die Pyridone in  Al- 
kalien zu den den Oxjrpyridinsalzen analogen Oxythiazolsalzcn; es is t selbstvcrstand- 
lich, daB es die n. Ketonrkk. n icht zeigen kann, da alle Verbb. m it der Gruppe —CO- 
NH— sich ebenso yerlialten. N ur die Rk. m it PC13 yerlauft anders ais bei den 1,2-Pyri- 
donen, u. fiihrt s ta tt  zum Chlorthiazol der Eormcl H I, zu einem Methyl-4-chlor-5- 
Ihiazólon (IV). T s c h e r n ia c  h a t bei seinen erfolglosen Verss., das Methylthiazolon 
durch PC1S in Methylchlorthiazol zu uberfiihren, dem so erhaltenen Stoff die Formel 
eines chlorierten Methylrhodims (V) zuerteilt. Dieselbe ist nicht richtig, weil sich 
dieses Chlorderiy. in  Alkalien u. Soda, ja  sogar schon in Bicarbonat lóst u. beim raschen 
Ansauern unyerandert wieder ausfallt; letzteres Verh. zeigt keine Iminogruppe m it 
der Gruppe > C : NH. Durch Pliosphoroxychlorid wird das Methyloxythiazol in 
Methyl-4-chlor-2-thiazol (HI) verwandelt. Unrichtig is t ferner T s c h e r n ia c s  Be- 
hauptung, daB Rhodanaceton nicht durch HC1 zu Oxymethylthiazol isomerisiert werde, 
dies soli nur durch Alkalien bewirkt werden. Riehtig is t allein die Angabe, daB nicht 
daa Methyloxythiazol, sondern nur das Rhodanaceton durch Anilinbasen in  phenylierte, 
Aminothiazole ubergeht.

V e r s u c h e .  Rhodanaceton, aus reinem Chloraceton u. uberschiissigem Rliodan- 
barium; gelbliches Ol, schon bei gewohnlicher Temp. merklich fliiclitig. Isomerisation 
des Rhodanacetons zu Methylthiazolon erfolgt rasch beim Kochen m it konz. HC1 ohne 
Verharzung. Das erhaltene Prod. sclim. bei 102° (aus Lg.). Dasselbe Priiparat, das 
durch HC1 g la tt umgelagert wird, b raunt sich durch Sodalsg. schon in  der K alte u. 
liefert nur unreine Praparate von Oxythiazol. — Methyloxythiazolather, bearbcitet 
von H . Schw edler: Methyl- und Athylxantlioge,namid liefern bei gelindem Erwarmen 
m it reinem Chloraceton fast reines Methyloxythiazol (HC1 w irkt spaltend auf die 
O-Ather). Beąuemste D arst. des Oxythiazols. — Atlioxy-2-meiliyl-4-thiazol, C6H 9ONS, 
aus Chloraceton u. Athylxanthogenamid in  Ggw. von trockcnem Kalium acetat, farb
loses Ol, K p.1671—72°. — Methoxy-2-methiyl-4-thiazól, C5H,ONS, analog dargestellt 
aus Methylxanthogenamid, farbloses Ol, K p . 18 59—60°. Mit (Juecksilberchlorid wurde 
ein bei 123—124° schm. Doppelsalz erhalten. Derselbe O-Ather wurde auch durch 
Methylieren des Methylthiazolons m it Diazomethan erhalten u. durch scine Mercari- 
chloriduerb. vom F. 123° identifiziert. Beide O-Ather werden aus ath . Lsg. durch HC1 
ais farblose Salze gefaUt. Das Hydrochlorid des O-Methylathers schm. bei 78° unter 
Entw. yon OH3 Cl, bei woiterem Erwarm en ersta rrt das Prod., um bei 100° (F. des 
Methylthiazolons) nochmals_ zu schm. Die O-Ather sind gegen Alkalien selbst beim 
Kochen bestandig. Die N-Ather geben zwar auch Hydrochloride, von denen das dea 
N-M ethylathers bei 109° schm. (HCl-Abspaltung). Uberschiissige HC1 zers. sie n icht, 
beim Erwarmen m it Alkalien erfolgt Zers. unter Abspaltung yon Alkylaminen. Mit

N NH O

N NH O

61*
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•Quecksilberchlorid geben Methylthiazolon u. sein N-M ethylather Doppelsalze, F . ca. 180° 
unter Zers. — Die von TSCHERNIAC bestrittene Red. des Methylthiazolons zu Methyl- 
thiazol lieferte bei Verwendung eines reinen P raparats vom F. 102° ein gelbes, oliges 
Prod. m it pyridinahnliehem Gerucli. HgCl^-Doppelsalz des Methylthiazols, F . 144°; 
Pikrat, F . 173°; ident. m it dem aus Amino-2-methyl-4-thiazol durch Diazotierung er- 
haltenen Methyl-4-thiazol. Reines Rhodanaceton lieferte durch Red. die gleiche Base, 
Mercurichloriddoppelsalze u. P ikrate waren ident. — Methyl-4-chlor-2-thiazol (III), 
aus Methylthiazolon m it der ca. 10-fachen Menge P0C13  durch 20 Min. langes Kochen, 
farbloses Ol, Kp. 164—165°, ist ident. m it dem von T sch ern iac  aus Rhodanaceton 
u. HCl dargestellten Methylchlorthiazol. — Methyl-4-chlor-5-thiazolon, C4H 4 0NC1S, 
aus Methylthiazolon m it wenig P0C13 u. uberschussigem PC15 unter 1-std. Erwarmen. 
Aus W. u. Bzl. gelbe Krystalle, aus Lg. m it Tierkohle blendendweiCc Blattcr, F . 140°, 
ident. m it der von TSCHERNIAC ais „M ethylchlorrhodim“ (V) bezeichneten Verb. 
(Ber. Dtsch. chem. Ges. 60 [1927]. 2537—45.) H il l g e r .

E. O chiai, U ber die Konstitution des Sinomenins (V.) und iiber die Konstitution 
des Thebainons. XVI. Mitt. iiber die Alkaloide von Sinomenium- und Cocculusarten von 
H . R ondo. (IV. vgl. C. 1927- II. 262. — XV. vgl. K ondo  u . Y ano , C. 1928. I. 
857.) Die in der 4. Mitt. fiir Sinomenin  aufgestellte Formel bedarf der Berichtigung. 
Sicher ist, daB die N-haltige Seitenkette des Dihydrosinomenins m it dem hydrierten 
Phenanthrenkern an derselben Stelle yerkniipft is t wie beim Dihydrothcbainon. 
Ais Haftstelle kommt C-Atom 5 oder 13 in Betracht. Fiir den 3. hydrierten Benzol- 
kern wurde die Camphanform gewahlt, wcil die Red. des Sinomenins (3. Mitt.) der 
des Thebainons (II.) analog verlauft (vgl. Guli,akd  u. R o b in so n , C. 1924. I. 52). 
Sinomenin muB jedoch eine Doppelbindung enthalten, cinmal wegen der JZ ., ferner 
weil es ein Dihydroderiv. bildet u. sein Methyliłther k. KMnO.,-Lsg. entfarbt. — Nun 
erhielt Vf. bei der Red. von II . m it Pd-Tierkohle eine m it D i li ydrotheba inon (SPEYER

O:

I V. J  
/ Y N J . C H ,  

.1 H \ N

CU Ą------- CHa

I VI. |
^ " Y ^ N n -c h ,

CH J ------- lCII2

O:

N -C II,
CH,

u. S i e b e r t , C. 1921. I II . 548) u. Thebainol ( G u l la n d  u . R o b in s o n ) isomere Verb. 
C1 8H 2 30 3N, welche er p-Dihydrothebainon nennt. Nadeln, Sintern bei 62—64°, F . 76°, 
[a]Da? =  —83,94°. Pikrat, Zers. bei 245°. Semicarbazon, Zers. bei 199— 201°. — 
Um die Existenz dieser 3 Isomercn zu erklaren, ersetzt Vf. Formel II . durch III . 
(fortgelassener Rest wie in  II.), entstanden bei der Red. des Thebains (I.) oder Kodeinons 
m it SnCl, u. HCl durch Ringisomerisierung zur Morphothebainform unter der Wrkg. 
der h. konz. HCl. I I I .  liefert ais Octohydroisochinolinderiv. bei weiterer Hydrierung 
die beiden cistransisomeren Dekahydroisochinolinderiw. IV. u. V. (vgl. dazu H u c k e l  
u. St ę p i?, C. 1927. I. 2549), welche dcm Thebainol (rechtsdrehend) u. /?-Dihydro- 
thebainon (linksdrehend) entspreehen. Dihydrothebainon erhalt Formel VI. — Dem 
Sinomenin g ibt Vf. je tz t Formel V II. Die Gruppierung O: C-CH(OCH3 )-C:  C cr- 
k la rt die leichte Abspaltbarkeit des OCH3. —  Auch Desmethoxydihydrosinomeninol 
u. sein Isomeres (3. Mitt.) sind ais Cistransisomere anzusehen. (Journ. pharmac. 
Soc. Japan  1927. 121— 23.) L in d e n b a u m .

E. Ochiai, Uber die Konstitution des Sinomenins (VI.) und iiber die Konstitution 
des Pseudothebainons. X V II. Mitt. iiber die Alkaloide von Sinomenium- und Cocculus
arten vonH . K ondo. (V. u. XVI. vgl. vorst. Ref.) Goto will durch gelinde Oxydation 
des Sinomenins m it AgNOs ein Dehydrosinome.nin der Formel Ci9H 2i0 4N  erhalten 
haben. Analyscn u. Mol.-Gcw.-Best. fiihrten jedoch zur Formel (C1 3H 2„04N ) 2 oder
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(CJ9H 2 30 4N)2. Nadeln aus Bzl., F. 218—220°, [a]n 12 =  +97,38°. Die Drehung zeigt, 
daB wenigstens ein asymm. C des Sinomenins invertiert worden ist. Nitrat, C1 3H 2:lO,N, 
H N 03, Nadeln, Zers. oberlialb 280°. — Vorst. Verb. zerfallt bei der Red. m it Pd in
2 Moll. u. liefert ein m it Dihydrosinomenin (3. Mitt.) isomeres Isohydrosinomenin, 
Cl9H 250 4N, Nadeln aus Bzl., Śintern bei 220°, Zers. bei 271°, [oc]ir‘ = + 1 7 1 ,6 6 ° . 
Jodmethylat, C20H 28O4N J, B latter aus W., Zers. bei 265°. Oxim, Zers. bei 245—250°. — 
Vorst. Verb. entsteht auch bei der Einw. von AgN0 3 auf Dihydrosinomenin. AuBer- 
dem bilden sich in  Aceton unl. Krystalle von der Eormel (C19H 240 4N ) 2 oder (Ci9H 250 4N)2, 
Zers. oberhalb 270°, [ o : ] d 3 1  =  +113,8°. —  Auch auf Thebainon w irki AgŃ03  in- 
vertierend. Man erhalt ein Pseudothebainon, Ci8H 2 10 3N, Nadeln, Zers. bei 227°, 
[a]o1 8 =  —339,5°. Semicarbazon, Zers. oberhalb 290°. — Daraus durch Red. m it 
Pd-Tierkohle: Dihydropseudothebainon, CISH 2 30 3N, Nadeln, Zers. bei 270°, [<x]i>2S =  
—71,77°. (Journ. pharmae. Soc. Japan  1927. 124—25.) L in d e n b au m .

H. Kondo und T. Sanada, tJber d ie Alkaloide von Stephania japonica, Miers. III . 
X V III. M itt. iiber d ie Alkaloide von Sinomenium- und Coccidusarten ton  H. Kondo. 
(II. vgl. C. 1927. II . 263. — X V II. vgl. vorst. Ref.) Die in der 2. M itt. kurz be- 
scliriebene Base CJ0H ,3O3N (yielleicht auch C10H 2]O3N) vom F. 198° wird Epistephanin
(I) genannt. Gibt in Eg. ein Tetrabromid^ C19H 210 3NBr4 oder C19H 230 3NBr4, Zers. 
bei 144°. Auch das W iJSsche Verf. zeigt an, jedoch liiBt sich kein H anlagern. — 
Jodmethylat, C20H 2.,O3N J  oder C20H 26O3N J, F . 245°, [a]d 12 =  +220,95°. — Das
з. O-Atom in I  gehort einer Ketogruppo an. Oxim, C19H 220 3N2 oder C19H 2 40 3 N2,
F. 157°. Semicarbazon, C20H 2 4O3N 4 oder C20H 2IjO3N4, F. 165°. — Mit Acetanhydrid 
liefert I  ein neutrales Diacetylepistephanin, CJ9H 210 3 N, C4H 0 O3 oder CMH 2 30 3N, C4H 0 O3,
F. 135°. Daraus m it alkoh. KOH ein neutrales Monoacetylepistephanin, C2 1H 2 30 4N 
oder C2jH ,5 0 4N, F. 156°, [<x]d7 =  —54,66° in  A. Oxim, amorph, F . 98°. — Durch 
Red. m it Na-Amalgam oder nach C l e m m e n s e n  wird I  iibergefiihrt in  den Alkohol 
Epistephanol, C19H 2 30 3N oder C,„H2 50 3N, F. 118—120°, [a ] D 1 3 =  +205,76° in  A. 
Hydrochlorid, Krystalle, Zers. bei 261—262°. Jodmethylat, C29H 2 0O3N J  oder C20H 2gO3N J,
F. 259—260°, [a]o26 =  +68,87°. — M it PC16 in  Chlf. liefert Epistephanol das ent- 
sprechende Chlorid, Cj9H 2 20 2NC1 oder C19H 240 2NC1, Zers. bei 215°. — Desoxyepistephanin, 
C19H„3 0 2N oder CI9H 250nN." Aus vorigem m it Na u. sd. A. Krystalle m it 1 CH3 0H ,
F. ca. 95°, CH3 OH-frei Zers. bei 137°^[a]D20 =  +131,1° in A. Das CO in I  ist durch 
CH2 ersetzt. E n tha lt naeh W lJS  |—, ist aber n icht hydrierbar. Jodmethylat (II),
F. 249—250° (Zers.), [ c c ] d 3 2 =  +6,51°. — Durch Erhitzen m it 1 Atom S auf 130—140° 
liefert die Desoxyverb. ein Prod. von F. 213°. Daraus m it CH3 J :  Desoxydehydro- 
episteplianinjodmethylat, C20H 2 4O2N J  oder C20H 2 0O2N J  (III), amorph, Zers. bei 190°, 
[gc]d1 8 =  +39,43° in A. — I  lieB sich bisher n icht zu Phenanthren oder einem Deriv. 
desselben abbauen. Da es aber wahrscheinlich zur Morphingruppe gehort, so wurden 
nach bekannten Verff. einige Vergleichssubstanzen dargestellt. — Methylthebainon- 
jodmethylat, C20H 2 60 3N J, Blattchen, F . 256°, [ c c ] d 7  =  +182,48°. Misch-F. m it Jod
m ethylat von I  234°. — u.-Tetrahydrodesoxykodeinmethylatherjodmethylat, C ^H jjO jN J 
oder C20H 3 0 O2N J, Nadeln, F . 248—249°, [ < x ] d 1 5  =  — 12°. Gemisch m it I I  zeigt
F. 213°, [<x]d3 0  =  — 12,36°. —  Desoxykodeinmethyldtherjodmethylat, CjoH^OoNJ, B la tt
chen, F . 251—252°, [a]o 15 =  +108°. Misch-F. m it II 200°. — Apomorphindimethyl- 
atherjodmethylat, C20H 24O2N J, Nadeln, F. 190—195°, [a ] D 2 1  =  —42,03°. Gemisch 
m it I II  zeigt Zers. bei ca. 190° u. ist opt.-inakt. (Journ. pharmae. Soc. Japan  1927. 
126— 29.) L in d e n b a u m .

Ernest Chapman, Arthur George Perkin und Robert Robinson, Die Farb- 
stoffe des Carajura. (Vgl. P e r k in , Proceed. Chem. Soc. London 30 [1914]. 212.) Cara- 
jura (Crajura, Chicarot) is t ein seltcner roter Farbstoff, den die Indianer vom Rio Meta
и. vom Orinoco zur Hautbemalung yerwenden. Altere Angaben in  Biichern von 
Crookes [1874], Sc h u tzen ber g er  [1867], H um boldt [1838]. Zur D arst. werden 
die beim Trocknen ro t werdenden B latter von Bignonia Chica m it W. ausgezogen, der 
E x trak t m it dem Pulver einer Aryane genannten Rindc versetzt, wodurch die Fiillung 
des Farbstoffs bewirkt wird. Dieses Verh. deutet auf enzymat. Spaltung eines Glucosids. 
Das langwierige Verf. bringt nur geringe Ausbeute. — Das Rohm aterial der Vff. be- 
stand aus stumpf roten Bruchstiicken in  langlichen Sackchen (offenbar Eingeborenen- 
arbeit), roch campherartig u. war unl. in  W., A., verd. Alkali. Es enthielt ca. 4%  F arb
stoff ais Ca- oder Mg-Lack, 23°/„ einer torfigen M. (yielleicht Aryane), geringen Mengen 
Wachs u. gefarbtes Harz, der Rest Mineralbestandteile (38% ais Asche), die haupt- 
eiichlich aus CaO, MgO u. S i0 2 neben etwas K 2C03  bestand). Das fiirbende Prinzip.
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Carajurin C,;H j40 5, liefert m it Acetanhydrid u. PjTidin cin farbloses Triacetylderiv. 
eines hydrat)sierten Carajurins, beim Schnie]zen m it Alkali p-Oxybcnzoesiiure, beim 
Kochen m it konz. wss. KOH p-Acetylanisol. Brom gibt C1 7H 1 2 0 6Br4 oder C17H 1 4 0 5 Br4, 
welches Hydrobromid- u. Perbromideigg. aufweist u. m it sd. Aceton in Dibromcarajurin 
iibergeht. Sd. H J  dem ethyliert zu Carajuretinhydrojodid, einem Tetraoxyflavylium- 
jodid, woraus m it Pyridin Carajuretin erhalten wird. Das CarajurelinhydrocMorid ist 
ident. m it Scutallareinidinćhlorid. Ais K o n s t . - E o r m e l  des Carajurins is t hochst 
wahrscheinlich I anzuselien; II is t n icht ausgeschlossen, steh t aber dam it in  einigem 
Widersprucli, daB eine Verb. der Konst. II nach unveróffentlichten Beobachtungen 
blaue Farbę besitzen sollte. —  AuBer Carajurin enthalt Carajura einen zweiten Farb- 
stoff, Carajuron Cn U aOs • 0CH3, welcher in  mikrokrystallin. Zustand erhalten wurde. — 
F ur die Synthese des Carajuretins u. analoger Flayyliumsalze war die Darst. einer Reihe 
teilweise methylierter D criw . des 1,2,3,5-Telraoxybenzols erfordcriich.

c 8h 4 ■ 0 CH3  c h 3o  C6H 4 • OCH3

i(C9H4 • 0  • COCH3) • O • COCHj

V e r  s u c li e. Carajurin, C17H 1 4 0 5 (I). Fein gepulvertes Carajura w ird m it sd. 
Bzl. extraliiert, dann m it yerd. HC1 bei 95° digeriert, der Ruckstand getrocknet, m it 
sd. A. extrahiert der E x trak t eingedampft u. in  Bzl. aufgenommen. G ranatrote Nadeln 
aus Bzl. m it einer Spur Pyridin, F . 205—207°. Wl. in h. Bzl., A., leichter in  Pyridin, 
unl. in  sd. wss. N H 3, wl. in  yerd. Alkalilaugen, die orangeroten Lsgg. werden beim 
Stehen braun, Alkaii cntzieht Carajurin der Lsg. in  Bzl. rascli u. yollstandig. Mit 
alkoh. Bleiacetat en tsteht eine Lsg., die langsam blaBrote Nadeln absetzt, alkoh. FeCl3  

gibt eine braunyiolette, auf tlberschuB braun werdende Lsg. —  Sulfat C1 7H 1 4 0 5 +  H 2 S 04. 
Orangegelbe Nadeln. LI. in  sd. W .; w ird jedoch beim Kochen zerlegt. — Hydrocliforid. 
Orange B lattchen oder fadenfórmige Gebilde. W ird bei 120° schwarz, schm. bei 196° 
teihveise unter Schwarzung. — Verb. C1-Hu O^Bt\l. Aus Carajurin m it Br in Eg. Orange- 
roto Blattchen. W ird bei 195° dunkel, is t bei 300° zu einem schwarzen Pulver zer- 
fallen. Gibt m it sd. Aceton Dibromcarajurin, C17H ,„0 5 Br„, rote Nadeln, yerkohlt bei 
300°, ohne zu schm. — Bei Bromierung in  gewóhnlicher Essigsaure treten rote Nadeln, 
wahrscheinlich rohes Tribromcarajurin auf. — A l k a l i a c h  m e l z e .  Mit 10 Tin. 
NaOH u. etwas W. bei 200° entstehen p-Oxybenzoesaure u. farblose K rystalle, F. 185 
bis 187°; wl. in W .; g ibt keine FeCl3 -Rk.). W ird eine Lsg. in wss.-alkoh. KOH rascli 
abdest., wenn die Lsg. konz. wird, geht p-Acetylanisol (Sęmicarbazon F. 197°) iiber. — 
o-Triacetyldihydrocarajurinol, C^H^Oj,. Aus Carajurin m it Acetanhydrid u. Pyridin. 
Farblose Blattchen aus Methanol, F. 142°. Geht m it wss.-alkoh. HC1 in cin Oxonium- 
salz iiber, wroraus m it Na-Acetat ein roter Farbstoff (Carajurin ?) erhalten -wird. — 
o-Acetylcarajurin (?). Bei langerer Einw. yon k. Acetanhydrid u. etwas H 2 S 0 4 auf 
Carajurin. Orange Nadeln, F . 190—191°. — Carajuretin, C]5H 1 0O5 (die I  zugrunde- 
liegcnde Tetraoxyyerb.). W ird bei Einw. yon H J  auf Carajuretin (Methoxylbest.) ais 
Hydrojodid CI5H 1 0O5+  H J  [rote Nadeln] erhalten. Das freie Carajuretin bildet sehar- 
lachrote Nadeln aus A. durch W., w ird bei 330° schwarz ohne zu schm. In  wss. NH 3 

oder N a2C0 3 m it karm inroter, an der L uft braun werdender Farbę 1. G ibt m it alkoh. 
FeCl3 Violettfarbung, m it alkoh. Bleiacetat einen rótlicliyioletten Nd., m it alkoh. 
KOH ein K-Salz ( ?). — Sulfat, orangegelbe Nadeln. Hydrochlorid C15H 1 0O6 +  HC1 +  
H aO. Aus dem Hydrojodid m it AgCl. Stalilblau glanzende Prismen. Das reine Salz 
is t wl. in A. (braunlicborange), etwas unreine Praparate sind 11. Mit FeCl3 in  A. briiun- 
lichyiolette Farbung, auf Zusatz von W. rotlichbraun. Verh. in  yerd. HC1 s. Original. — 
Perchlorat. Orangerote, metallglanzende Nadeln. — 0-Pentaacelyldihydrocarajuretinol, 
CjsILoOjj (III oder IV). Aus Carajuretin m it Acetanhj'drid u. Pyridin. Farblose Nadeln 
aus Bzl., F . 156—157°. LI. in Aceton. Alkoh.-wss. HC1 gibt Carajuretinliydrochlorid.— 
Carajuron, C]0H 1 2 O5. W ird bei der Isolierung des Carajurins ais in  A. unl. Riickstand 
abgetrennt. Undeutlich krystallin., scharlachrote M. aus Aceton, F . 183— 186° (Zers.).
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L. in  N a;C03 brilunlichrot; FeCl3 -Rk. wie Carajurin, alkoh. Bleiacetat g ibt kastanien- 
braunen Nd. M it starken Sauren entstehen Oxoniumsalze. Beim Kochen m it konz. 
NaOH entsteht p-Acetylanisol, bei zerstórender Dest. t r i t t  Geruch nach p-Oxybenz- 
aldehyd auf. — F  ii r  b e e i g g. Gebeizte Wolle u. Baumwolle werden angefśirbt von 
Carajurin: Cr tief kastanienbraun, Al stum pf braunrot, Sn leuchtend scharlachrot, 
Fe dunkel violettbraun, von Carajuron: Sn stum pf scharlachrot, sonst wie Carajurin, 
von Carajurelin: Cr braun, Al stum pf briiunlichorange, Sn braunlichscharlach, Fe 
braun.

Pyrogallotinmethylather. Man fiigt wss. NaOH (60 g NaOH in 150 ccm) innerlialb
3—4 Stdn. zu einem stark  geriihrten Gemisch von 42 g Pyrogallol, 189 g Dimethyl- 
sulfat u. 100 ccm A. unter Wasserstoff, k iihlt m it Eis u. fiigt 150 ccm W. zu; m an 
erhśilt sofort ein reines Prod. (F. 47°). — 2,6-Dime.thoxybenzochinon. Aus Pyrogallol- 
trim ethyliither u. H N 0 3 (D. 1,2) in  A. Daraus durch Red. 2,6-Dimetlioxyhydroclrinon,
F. 160°. 100 ccm trockener A. 1. 0,4 g. LI. in Aceton, A., Eg., swl. in CS2, Nitrobenzol, 
Bzl., Chlf., PAe. — Antiarol (l,2,3-Trimethoxy-S-ox>jbenzol). Aus 2,6-Dimethoxyhydro- 
ćhinon m it Dimethylsulfat u. Alkali unter Wasserstoff. Nadeln aus W., F . 146°. Na- 
Verb. Nadeln. Daneben l,2,3,5-Tetramethoxybenzol. — O-Acetylantiarol (3,4,5-Tri- 
met]ioxyphenylacetat). Cu H J4 Ofl. Prismen aus A., F . 74°. — 3,6-Dioxy-2,4-dimethoxy- 
benzaldehyd, C9H J0 Or,. Aus 2 ,6 -Dimethoxyliydrochinon in  Essigester m it HCN -J- HC1. 
Scliwach braune Nadeln aus W. m it S 0 2. Ausbeute sehr gering. F . 135—136°, Gibt 
ein wl. Semicarbazon, m it NaOH eine goldgelbe Lsg., m it FeCl3 grtine, m it UberschuB 
braune Farbung .— AntiaroMdeliyd (2,3,4-Trimelhoxy-6-oxybenzaldehyd), C10H 1 2O5, Aus 
Antiarol m it HCN +  HC1. Prismen aus Methanol durch h. W., F . 65°. Wl. in h. W.,
11. in  A., A., Bzl., Chlf., Eg., gibt braunlichviolette FeCl3 -Rk., Lsg. in  NaOH griinlich- 
gelb. Semicarbazon, Cn H J60 5N3. Nadeln aus 80°/oig. A., F. 245° (Zers.). — Iretolmono- 
methylalher (2,6-Dioxy-l,4-dimethoxybenzol). Aus Pikrylchlorid in Methanol m it NaOCH,,
F. 67—68° (aus Methanol). FeCl3-Rk. blau. — Dinitroguajaćol ( P o l l e c o p f  u. R o b in 
so n , C. 1919 .1. 723). Aus 4-Nitroguajacol u. H N 0 3, F. 121—122°. Daraus m it K 2C03  

u. Dimethylsulfat in Nitrobenzol 4,6-Dinitroveratrol. —  4,5-Dimethoxyresorcin, CsH 1 0O.4. 
Aus 4,6-Dinitroveratrol durch Red. m it Sn u. HC1, Diazotieren des Amins u. Kochen 
m it W. im C02-Strom unter Zusatz von etwas SnCl2. Prismen aus Bzl., F . 76—77°, 
die Krystallwasser enthalten; sie werden iiber CaCl2 klebrig, nach einigen Tagen wieder 
trocken; F . is t dann 115— 116°. W. w ird auch beim Krystallisieren aus Chlf. auf- 
genommen. Gibt rotliclibrauno FeCl3 -Rk., farb t in  alkoh. HC1 einen Fichtenspan 
blaulichrot. — Verss., Antiarol im Kern zu acetylieren, fuhrten bei Anwendung yon 
CH3 C0C1 u . A1C13 in Nitrobenzol zu 4,5-Dimethoxy-2,6-diacetylresorcin, Ci2H 1 4Ofl [Nadeln 
aus verd. A., F . 92—93°, wl. in  W., 11. in  A., ro te FeCl3 -Rk.], einer Verb. CwHX20 & [gelbe 
Prismen aus Bzl., F . 160—161°] u. einer bei 78— 84° sclim. Substanz. — ty-5,6-Tri- 
met1ioxyresacetophenon, CuH h 0 6 =  (CH3 O)2_“'0C6H(OH)-1 -CO1 ■ CFL- OCH3. Aus 4,5-Di- 
methoxyresorein u. M ethoxyacetonitril in  A. m it HC1. Nach Yerseifung des Ketimids 
sehr schwach gelbe Nadeln aus W., F . 129— 130°. LI. in  A., sd. W., in  10%ig. NaOH 
gelb. FeCl3 -Rk. in  A. griin, in braun iibergeliend, in W. briiunlichschwarz. — Anisoyl- 
aceton. Aus p-Acetylanisol u. A thylacetat m it NaNH2. Krystalle aus Methanol. F . 57°.

6-Oxy-5,7,4'-trimethoxy-4-methylJlavyliumrMorid, C19H 1 90 SC1 -)- l 1!? H 20  (V). Aus
2,6-Dimethoxyhydrochinon u. Anisoylaceton m it Ameisensaure u. HC1. Rote Nadeln. 
Gibt bei 120° W. ab; F . je nach A rt des Erhitzens von 139—145° (Zers.). Verhalten in  
Lsg. u. Farbrkk. dieser u. der folgenden Verbb. s. Original. Beim Kochen m it 20%'g* 
KOH entsteht p-Acetylanisol. FeCl3 -Verb. CjoHjjOjCI -f- FeCl3. Schwach dicliroit. 
braune Prismen aus Essigsaure. — 5,7-Dioxy-6,4'-dimethoxy-4-methylflavyliumehlorid 
C18H j,0 5C1 -p 1 / 2 H 20  (YI). Aus Iretol u. Anisoylaceton. Rote Nadeln. F . 208° (Zers.) 
(wasserfrei). ZU. in  W., A. (rot). C18H 1 7OsC1 +  FeCl3. Rote, metallglanzende, im 
durchfallenden L icht braune Prism en aus Essigsaure, F . 180— 181°. — 5,6,7,4'-Tetra- 
imthoxy-4-methylflavyUum<hlorid. Aus Antiarol u. Anisoylaceton. Orangerote Nadeln 
aus verd. HC1, F . 143—144° (Zers.). C20H 2 1O(,Cl +  FeCl3. Goldgelbe Nadeln aus Essig
saure, F . 176°. —  5,6,7,4'-Tetraoxy-4-methylflavyliumcMorid, CI6H 1 3 0 5C1. Aus V oder 
YI m it H J  (D. 1,7) in  Ggw. von Phenol im C 0 2-Strom. K rystallisiert aus h. Lsg. in  A. 
wasserfrei in  rótliehbraunen griinglanzenden Tafeln, aus k. A. auf Zusatz von konz. 
HC1 m it 1/2 H20  in rótliehbraunen, blaulichgriin glanzenden Prismen; farb t sich ober- 
halb 200° dunkel, is t bis 320° n icht geschm. Jodid braunlichrot® Tafeln. — 5,6,7,4'- 
Tetramethoxyflavyliumchlorid. Aua Antiarolaldehyd u. Acetylanisol m it HC1 in Eg, 
Rote Nadeln, F. 145—146° (Zers.). C^HjgOjjCl -(- FeCl3. Orange Prismen, F . 170°. —.
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5,6,7,4/ - Tctraoxyflavyliumchlorid, Bcutellareinidinćhlorid, Carajuretinhydrochlorid,
QI6H n 0 6Cl. Ober das Jodid aus Tetramethoxyflavyliumchlorid u. H J  in Phenol (C02- 
Strom). E in Vorvcrs. lieferte C16H 1 3 0 5 C1 (Scutellareinidinchloridmonomethylather ?). 
W ird aus A. -f- konz. HCl wasserfrei (im Gegensatz zu dem m it 1 H„0 krystallisierenden 
Carajuretinhydrochlorid) in rotlicbbraunen, dunkelgriin glanzenden Tafeln erhalten. 
Trotz fehlenden W.-Geh. ident. m it Carajuretinhydrochlorid. Auch die Jodido sind 
ident. — 5,7-Dioxy-6,4'-dimethoxyflavyliumcMorid, C17H 1 60 5C1 -f- H 20 . Aus p-Anisyl- 
^f-oxyvinylketon u. Iretol m it HCl in Essigester. Rote Nadeln. Schm. nicht bis 260°. 
LI. in  W. u. A. Dcmethylierung fiihrt zu Carajuretin. — 5,6,7-Trimethoxyflavylium- 
chlorid. Aus Antiarolaldehyd u. Acetophenon m it HCl in Eg. Goldgelbe Nadeln aus 
9°/0ig. HCl, E. 124—125° (Zers.). C1SH,-0.,C1 +  FcClri. Tiefrote, blaulich gliinzendc 
Prismen aus Essigsaure; im durchfallenden Licht braungelb. E. 151°. — Das Chlorid 
g ib t m it H J  in Phenol 5,6,7-Trioxijflavyliumjodid, rotlichbrauno Prismen, E. 254° 
(Zers.); daraus 5,6,7-Trioxyflavyliumchlorid, C ^H jjĄ C l +  1U H 2 0 , dunkelkastanien- 
braune Prismen aus verd. HCl, scheint sich bei 250—252° zu zers., dio entstehendo 
schwarze M. schm. n icht bis 320°. (Journ. chem. Soc., London 1927. 3015—44. Hudders- 
field, Techn. Coli.) O s te r ta g .

Ch. Marie "ind A. Buffat, JZinwirkung von Benzolsulfonsdure und Naphlhalin- 
sulfonsdure auf Oelaline. Vff. lmben die Einw. von Benzolsidfonsaure u. Naphthalin- 
sidfonsauren auf Gelaline untersucht. Die Sauren wirken gerade entgegengesetzt. 
W ahrend Benzolsulfonsiiure stark  losend auf Gelatine w irkt, fallen Naphthalinsulfon- 
sauren die Gelatine aus ihren wss. Lsg. aus. Die Salze (Na-, K-, Cu-Salze) wirken 
wie die Sauren, so daB die Rkk. fiir das Anion charakterist. zu sein sclieinen. (Ztschr. 
physikal. Chem. 130 [1927]. 233—36. Paris, Źcole des H autes fitudes.) E . Jos.

Organie syntheses. Ed. by F. C. Whitmore. Vol. 7. London: Chapman & Hall 1927. 8°.
7 s. 6  d. net.

E. Biochemie.
A. Dognon, Studien iiber die biołogische Photosensibilisalion. Die Fluorescenz und 

die Durchdringung der Photosensibilisatoren. Dic Eluorescenz einer Earbe is t nicht, 
wie man haufig annim m t, eine Bedingung der sensibilisator. Aktion; oft t r i t t  sogar 
das Gegenteil ein, wie z. B. in  der Reihe der Eluoresceine, wo die starkste Eluorescenz- 
erscheinung m it sehr geringer Sensibilisationsfśihigkeit Yerbunden ist. Die meisten 
u. die starksten Sensibilisatoren dringen n icht in das Paramacium ein (Magdala- 
rot). Die Earbstoffe aber, die eindringen, besonders N eutralrot, geben unkonstante 
Resultate, weil sie n icht iiberall gleichmiiBig eindringen. (Compt. rend. Soc. Bio- 
ogie 97 [1927]. 1590—92. Paris, Physik. Labor. d. med. Eakultat.) R e w a ld .

Georges Homes, Die zeitliche Veriinderung der Oberflachenspannung des Plasmas. 
Vf. untersucht nach der Ringmethode die zeitliche Veranderung der Oberflachen
spannung von Kaninchen-, Hunde- bzw. Meerschweinehen-jSerwm u. -Plasma u. ver- 
gleicht n. u. anaphylakt. Plasma. Beschreibung des App., der sehr genaue relativo 
Messungen erlaubt, im Original; die Messungen erfolgen zur Vermeidung von Ver- 
dunstung in  gesclilossenen Gefafien. Die zeitliche Abnahme ha t stets den von DU 
N o u y  angegebenen Verlauf; die maximale Erniedrigung wird manchmal erst nacli
2—3 Stdn. erreicht. F iir anaphylakt. Meerschweinchen ist der Anfangswert dersclbe, 
der Endw ert etwas tiefer ais fiir n. Tiere. Zwischen Oxalat- u. Citratplasma lieB sich 
kein Unterschied feststellen. Es sclieinen 2 Arten von Adsorption nacheinander zu 
verlaufen, die 1. sehr schnell, dic 2. sehr langsam. —  Im  AnschluB an die Methoden 
von D o n d e r  werden sodann in  reversibler oder irreversiblcr physiko-cliem. Um- 
wandlung befindliche capillare Systeme, die Adsorption u. die zeitliche Veranderung 
der Oberflachenspannung tliermodynam. behandelt u. eine Reihe allgemeiner Be- 
ziehungen abgeleitet. Bzgl. des theoret. Teils muft auf das Original verwiesen werden. 
(Buli. Acad. Roy. Belg., Classe Sciences [5] 13 [1927], 555—72. Brussel, Univ.) Klltł.

E a. Pflanzenchem ie.
C. Steinbrinck, Zum Feinbau und zur Physik naturlićher Cellulosefasern. Zu- 

sammenfassender Aufsatz iiber den Feinbau der Bastfasern. (Naturwiss. 15 [1927]. 
978—81. Lippstadt.) E . Jo se p h y .
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H. Colin und Ch. Neyron de Meons, Uber Asphodillinulin. U nter Asphodillinulin 
oder auch Z. Inu lin  verstehen Vff. ein besonderes Limdosan, welches vom Inulin 
der Korbbliitler wesentlieh verschieden ist. Das getroeknete Prod. is t ein weiBes, 
geruch- u. geschmackloses, sehr liygroskop. Pulver, b raunt sich ab 170° u. zers. sich 
gegen 210°, sil. in W., scheidet sich aus siruposen Lsgg. in mkr., sphar. Kórnchen ab. 
[a ] ! , ! 5 == —18°, nach der Hydrolyse —G7°. Es handelt sich um einen Zucker von 
geringem Mol., der leicht dialysiert u. den Gefrierpunkt wie Rohrzueker erniedrigt. Ca- 
Deriv. 1. in  W. u. verd. A., durch C0 2 n icht zerlegbar; Ba-Deriv. w ird von A. gefiillt, 
durch C0 2 teilweise zerlegt. Die Knollchen werden am besten im Sommer geerntet; sic 
cnthalten dann ca. 10° / 0 Liivulosan u. am wenigsten Rohrzueker u. reduzierenden Zucker. 
Im  Herbst beginnt dies Vcrhaltnis sich zu verandern. Die B latter cnthalten kein 
Liivulosan. Letzteres erscheint in der Wurzelu. wandert niemals in  die Luftteile. 
Tabelle im Original. (Compt. rend. Aead. Sciences 185 [1927]. 1604—06.) Lb.

Samuel M. Gordon, Die gekreuzle Dismutation zwischen Aldehydem und Ketonen.
I . Benzaldehyd und Menlhon-Menthol. Beziehungen leider in  Menlha piperila L. Bei 
Ggw. von Aluminiumailiylat kondensieren sich l-Menthon u. Benzaldehyd zu 1-Neo- 
menthylbenzoat. — In  M entlia piperita is t Menthon der Vorlaufer von Mcnthol, aus 
dem es durch eine gleichzeitig vor sich gehende Oxydation u. Red. entstehen kann. 
(Journ. biol. Chemistry 75 [1927]. 163—68. Lab. of P l a n t  Chem. Univ. of Wisconsin, 
Madison.) E. M u l l e r .

D. Breese Jones und Charles E . F. Gersdorfi, Proteinę von Sesamsamcn (Sesamum 
indicum). Sesamsamen en thalt etwa 50% Ol, der PreBkuchen etwa 40% EiweiB. Durch 
E xtraktion m it 10%ig. NaCl-Lsg. wurden 2 Globulinę isoliert, u. zwar 4-mal sovicl 
a- wie /^-Globulin. a-Globulin: C 53,3, H  6,7, N  18,4, S 1,3%. Krystalle von tetra- 
gonalen Pyramiden. Fiillung: in  20—30% (NH.,)„SO., durch 10% NaCl. LI. in  2%ig. 
ŃaCl-Lsg. bei 60°. /S-Globulin: amorph, C 48,6, H  6,7, N 17,6, S 0,8%. Fiillung bis 
iiber 20% NaCl unmoglicli. Schwer 1. in  2%ig. NaCl bei 60°. Fiillung yollkommen aus 
Salzlsg. durch Essigsiiure. — Die Aminosaurenyerteilung ist:

ct-Globulin /S-Globulin 
Arginin . . . 15,07 15,58
Histidin . . 2,68 3,45
Łysin . . . 5,43 3,99

a-Globulin ^-Globulin 
Cystin . . . 1,61') 1,612)
Tryptophan . 2,77 2,65
Tyrosin . . . 4,72 4,48

(Journ. biol. Chemistry 75 [1927]. 213—25. Protein and N utr. Div., U. S. Dept. of 
Agric. W ashington.) F. Mu l l e r .

H. Herissey, Exlraktion des Asperulosids aus Galium verum L. Wahrscheinliches 
Yorkommen dieses Glykosids in  zahlreichen Pflanzen aus der Familie der Rubiaceen. 
(Journ. Pharmac. Chim. [8 ] 6  [1927]. 497—501. Buli. Soc. Chim. biol. 9 [1927]. 
953—56. — C. 1927. I I .  2Ó71.) L in d en b a u m .

Paul Degand, Die Alkaloide einer Kongopflanze. Vorl. Mitt. Nach Ansicht des 
Vf. gehórt die zur Unters. gelangte Pflanze aus Belgisch-Congo zu den Menispermaceen. 
Es ist eine Lianę. Stengcl u. Wurzeln geben iihnliclie Rkk., woraus auf das Yorhanden- 
sein des gleielien Alkaloids in  beiden zu schlieBcn ist. Es handelte sich vor\viegend 
um Unters. der llinde. Die Rkk. der Bliittor fielcn etwas anders aus. Zu bekannten 
Alkaloiden lieBen sich die Rkk. n icht in  Beziehung bringen. (Journ. Pharmac. Belg.
9 [1927]. 861—63. 877—78.) L. J o s e p h y .

Baoul Lecoq, Belrachtungen iiber die Vitamine der Hefen. In  der Hefe u. ihren 
E xtrakten  sind 4 verseliicdene Vitamine cnthalten: das antineurit. Vitamin (F unk), 
das Vitamin von R a n d o in  u . L ecoq , das Vitamin von G o ld b e r g e r  u . T a n n e r  
u. das W achstumsvitamin von F u n k  u. D u b in . Schemat. Darst. des Geli. an diesen 
Vitaminen in  den verschiedcnsten Hefepriiparaten. (Journ. Pharmac. Chim. [8 ]
6  [1927], 289—95.) H ir s c h -K a u ffm a n n .

E 3. Pflanzenphysiologie. B akteriologie.
A. R. C. Haas, Ghlorid- und Sulfatabsorption aus Ndhrlósungen durch ugyplische 

und Upland-Baumwollsamlinge. Wachstumsverss. ergaben, daB Samlinge von egypt. 
Baumwolle aus Niihrlsgg. Chloride u. Sulfate stiirker absorbieren ais solche vom Upland- 
typ. (Botanical Gazette 84 [1927], 324— 27. Riverside [Calif.].) GRIMME.

Robert W. Webb, Einflufi von Bodenfaktoren auf die Eniwicklung der Mosaik- 
krankheit bei Winterweizen. Die Entw . der Mosaikkranklieit bei Wintenveizen geht

:) Kolorimetr. a  1,94. — *) Kolorimetr. /? 1,47.
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auch bei n. Waclistum vor sich. Die Infektion fallt in  das Jugendstadium, sie ist nur 
móglich bei einer Bodentemp. von 10—16°. Hohe Bodenfeuchtigkeit begunstigt den 
Befall. Beliandlung unterird. Teile infizicrter Pflanzen m it HgCl2-Lsg. kann zur Heilung 
fiiliren. Die Ggw. yon Helminihosporium sativum  scheint in  urspriinglichem Zusammen- 
hange m it dem Auftreten der M osaikkrankheit zu stehen. (Journ. agricult. Res. 35 
[1927]. 587— 614.) Grim m e .

C. Wehmer, Lignin und Huminstoffe bei der pildichen Holzzersetzung. Der 
Chemismus der pilzl. Holzzers. kann zwei yerschicdene Wegc gehen je nach der A rt 
des Pilzes: Umwandlung in  dunkle C-reichere saure Substanz oder in  Cellulose. Erstere, 
die ,,Braunfaule“ , is t anselieinend ein hydrolyt. ProzeB, letztere, die „WciBfauIe“ , ent- 
spricht mchr einer milden Oxydation. Huminsubstanzen kónnen auch ohne Einw. von 
Pilzen entstehen. (Ber. Dtsch. botan. Ges. 45 [1927]. 536—39. Hannover.) Gr im m e .

MaxLevine, E. E. Peterson und J. H. Buchanan, Germicide Wirleung von Natrium- 
hydroxyd, Nalriumcarbonat und Trinatriumpliosphat bei gleicher Il-Ioneńkonzentration. 
D a sich aus Verss. der Vff. ergeben hatte, daB boi yerschiedenen Alkalien die titrierbaro 
A lkalitat kein entsprechendes MaB der relativen germiciden Wrkg. yorstellt, wurden 
gemessene Voll. der zu prufenden alkal. Eli. (Na2C03, Na^PO.,, 10H 2 0 , NaOH) 
g l e i c h e r  [H’J (pn =  11,35, entsprechend ł / r n -> 0,0545-n., 0,0065-n. Alkali) nach 
Sterilisation unter Riihren m it einer wss., sterilen Bakterienaufsehwemmung bei 
bestimmten Tempp. (69 u. 70°) yersetzt, aus dieser Lsg. von Zeit zu Zeit kleine Anteile 
herauspipettiert, m it H 2 S 0 4 neutralisiert u. die Zahl der iiberlebenden Bakterien 
durcli Uberimpfung in Nahragar bestimmt. Zum Vergleich der germiciden K r aft 
wurde die Zeit erm ittelt, innerhalb der 99,9% der Bakterien abgetótet waren bei der 
gegebenen Temp. u. [H-] (elektrometr. bestimmt). Aus diesen Verss. (Tabellen u. 
Kuryen) ergab sich nun einu Reihenfolge der W irksamkeit: N a2C 03, N a3P 0 4 -10 H 2 0 , 
NaOH (Tótungspunkte 120, 163, 220 Min.), woraus folgt, daB die [H ] allein bei den 
Alkalien n icht ais Anzeiger der germiciden Wrkg. gelten kann; letztere erwies sich 
aber bei ein u. demselben Alkali ais direkte Eunktion der ersteren. (Ind. engin. Chem. 
19 [1927]. 1338—40. Ames [la.], Jowa S tate Coli.) H e rz o g .

C.-A. Sagastume und A. Solari, Ober die Einwirkung von Verdauungssaflen 
a u f Milchsdurebazillen. Bacillus bulgaricus is t empfindlicher ais Bacillus acidus lacticus 
gegeniiber Siiuren (pE =  1,2) u. Magensaft. Beide sind bestandig bei alkal. Rk. pn =  
10,5 u. gegen Duodenalsaft. Torulakolonien sind wesentlich unempfindlicher ais die 
genannten. (Compt. rend. Soc. Biologie 97 [1927], 1517—18. Labor. de chim. biol, 
de la Fac. de chim. et pharm. de la  P lata.) W a d e h n .

L. Elion, Bildung von Schwefelwasserstoff durch natiirliche Redulclion von Sulfaten. 
Vf. fiihrt, ausgehend von der B E lJE R iN C K schen  Deutung (ygl, Ztrbl. Bakter., 
Parasitenk. I I .  Abt. 1. 1. 49. 104 [1895]) der Bldg. yon H 2S durch bakteriello Red. 
yon Sulfaten, gemaB der Gleichung: 2 C -J- M eS04 +  H 20  =  MeC03 +  C 0 2 +  H 2S 
(C entstam m t der organ. Materie) u. der diesem Autor gelungenen Isolierung eines 
solchen, streng anaeroben Bakteriums, Microspira desulfuricans, aus Schlamm, die 
Untcrss. an, welche dio Auffindung solcher, relatiy  spiirlich yerbreiteter Bakterien 
beschreiben, wie das von VAN D e ld e n  (Ztrbl. Bakter., Parasitenk. I I .  Abt. 11. 
81. 113 [1904]) isolierte, dem vorigen sehr ahnliclio Microspira aesluaria, das von 
I s s a t c h e n k o  auch im Schlamm des Schwarzen Meeres nachgewiesen wurde, bis 
zu dem yon Vf. (Ztrbl. Bakter., Parasitenk. II . Abt. 63. 58 [1924]) isolierten, den 
yorhergehenden auBerst ahnlichen, aber therm ophylen (55°) Bakterium, Vibrio (hermo- 
desulfuricans. SchlieBlich wird auf die Unterss. yon B a STIN (Buli. Amer. Assoc. 
Petr. Geol. 10. 1270 [1926]) des Vork. solcher (thermophiler) Bakterien in  den 01- 
ąuellen yon Illinois u. Kalifornien liingewiesen. (Ind. engin. Chem. 19 [1927], 1368. 
Haag [Holland].) H e rz o g .

M. Lemoigne, tfber den Stoffwechsel des Diacelyls. D iaectyl w ird yon Bakterien 
aus NiLhrboden yollstandig aufgenommen, wenn es in geringer Konz. (0,l°/o) vorhanden 
ist; in  groBerer w irkt es giftig. Nach der Injektion yon Diacctyl t r i t t  etwas Acetyl- 
methylcarbinol im H arn auf, Diacetyl selbst is t n icht nachzuweisen. (Compt. rend. Soc, 
Biologie 97 [1927]. 1479—81. In s titu t Pasteur.) WADEHN.

Edwin O. Jordan, Die Beziehungen von Paratyphusbazillen zur Nahrungsmiilel- 
iiergiftung. Besprechung der in  Frage kommenden Bacillenarten: B. enteridis, B. sui- 
psstifer, B. aertryeke; die Krankheitserscheinungen deuten auf Vergiftung durch 
Bakteriengifte hin. VorbeugungsmaBnahmen. (Amer. Journ, publ. H ealth  17 [1927]. 
1221—25. Chicago, 111., Uniy.) GROSZFELD.
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W. Sdrawosmisslow und N. Kostromin, Uber die fermentattie Mcthode 
der Diphtherieantiloxinerhallung in  vilro. Experimentelle Beitrage zum Immunitats- 
problem. Es wurden 3 todliclie Diphtheri etoxinc'mhcitcn m it Pankreasextrakt 2,5 Stdn. 
bebriitet; dadurch war das Toxin fiir Meerscliweinchen ungiftig geworden u. auch nach- 
traglich dem Trypsin-Toxinsystem zugefiigte weitere 3 Gifteinheiten blieben im  Tier 
wirkungslos. Dureh quantitative Einstellung der Trypsindosis wurde festgestellt, daB 
es eine ganz bestimmte Menge von Trypsin (0,001) ist, die nach Lsg. von 3 Gifteinheiten
3 weitere neutralisiert. Nachtragliche Zerstorung von Toxin dureh TrypsiniiberschuB 
wird ausgesohlossen; nach Ansicht- der Vff. handelt es sich um antitoxisch wirkende 
Korper, ein in vitro entstandenes Antiioxin. (Ztsehr. Immunitatsforscli. exp. Thcrapie 
54 [1927]. 1—20. Perm, Bakt. Inst.) S c h n i tz e r .

H. H.  de Wolff, Biochemisclie Eigenschaften der Diphtherie- und Pseudodiplitherie- 
bacillen. Vergleichende K ulturunters. uber den Stoffwechsel der Diphtherie- w. Pseudo- 
diphtheriebacillen unter besonderer Beriicksichtigung von EiwciB- u. K ohlehydrat- 
abbau. Eine Abgrenzung der beiden Rassen laBt sich auf diese Weise unter Heran- 
ziehung von Morphologie u. Tieryers. durchfiihren. Die starksten Differenzen zeigen 
sich bei Ziichtung in  Mileh u. in  Ggw. von Polysacehariden u. Glycerin. Letztere werden 
von den Pseudoformen nicht angegriffen. Innerhalb der Pseudodiphtheriebacillen 
gibt es 2 Gruppen, dereń eine MilcheiweiB nicht abbaut u. in dest. W. rasch zugrunde 
geht, wahrend die andero Milch stark  verandert u. in dest. W. lebensfiihig bleibt. 
(Pharmac. Weekbl. 64 [1927]. 1226—37. 1263—72.) Sc h n it z e r .

B. Sbarsky und Z. Jermoljewa, Der Einjiufi gewisser Aminosduren au f die 
Diphtlieriekulturen. Glykolcoll u. Tyrosin  verzogerten, zusammen m it einer tódlichen 
Dosis Diphtheriebacillen injiziert, den Tod von Bleerscliweinchen. Tyrosin war in 
Menge von 0,1—0,2 g recht stark  wirksam. Diese Verss. gelangen aber nur an eineni 
schwach tox. Stamm. W ird 0,5% Tyrosin der Nahrbouillon zugesetzt, so ist die Toxin- 
bldg. tro tz guten Wachstums der Keime 10—20-mal geringer ais in  Kontrollbouillon. 
(Ztsehr. Immunitatsforsch. exp. Therapie 54 [1927]. 105—09. Moskau, Biochem. 
Inst.) S c h n i tz e r .

Thomas Kennedy Walker, Vira Subramamian und Frederick Challenger, 
Der Mechanismus der Bildung von Gilronen- und Oxalsdure aus Zuckern dureh Asper
gillus niger. I I . (I. vgl. C. 1927. II . 841.) Dureh Yergarung der 1. c. angenommenen
Zwisehenstufen des Ubergangs Glucose — >- Citronensiiure ---- > Oxalsilure werden
die dort gemachten Annahmen gestiitzt, wonach der Abbau von Glucose iiber Glucon- 
saure, Zuekersaure, /3-y-Diketoadipinsaure, Citronensaure, Acetondicarbonsaure, Malon- 
siiure -|- Essigsiiure, 2-Essigsiiuro, Glykolsaure,. Glyoxylsiiure zu Oxalsaure fiilirt. 
Beziehungen zu anderen biochem. Bildungsweisen der Prodd. werden besprochen; 
ferner wird auf die Móglichkeit hingewiesen, daB Zuekersaure oder daraus durcli W.- 
Abspaltung hervorgeliendc Prodd. bei der Synthese N-haltiger Verbb. in der Pflanze 
von Bedeutung sein kann. — Vers.-Einzelhciten vgl. Original. Nachweis von Zucker- 
saure bei der Vergarung von Glucose durcli Analysc des Monokaliumsalzes [Krj’stallo 
aus W.] u. des Monothalliumsalzes. Zuckorsilure entsteht ferner bei der Vergiirung 
von gluconsamem Ca. Vergarung von neutralem oder saurem zuckersaurem Kalium  
liefert Citronensaure. Nachweis ais Acetondicarbonsaure nach D e n i g ż s . Isolierung 
des Ca-Salzes miBlang wegen Lóslichkeitsbceinflussung dureh zuckersaures Ca. Bei 
der Yergarung von NH^-Citrat entsteht Acetondicarbonsaure. Nachweis dureh Einw. 
von Benzoldiazoniumchlorid, wobei Mesoxaldialdehyddiphenylhydrazon (F. 175° aus A.) 
entsteht. Bei der Vergarung von Citronensaure wurden jEssigsiiure (Ag-Salz) u. Aceton 
(p-Nitrophenylhydraz.on, F . 148,5°) nacligewiesen. Acetondicarbonsaures N H i wird 
zu Oxalsdure (Ca-Salz, K M n0 4 -Titration), Malonsaure zu Gl,yoxylsdure (Dixanthyl- 
hydrazon, F . 146,5°) u. Oxalsdure vergorcn. Glyoxylsaure entsteht ferner bei der 
Vergarung von glykolsaurem Ca, Oxalsaure aus glykolsaurem N H t. (Journ. chem. 
Soe., London 1927. 3044— 54. Manchester, Univ. u. Municipal Coli. of Tecbn.) OST.

Harold J. Conn, An Elementary laboratory guide in generał bacteriology. London: Bailliere 
1927. 8°. 13 s. 6 d. net.

E 6. Tierphyslologie.
Stanisław Hornung, Uber die Dauerbehandlung normaler Tiere mit Insulin. 

Hunden wurde fast %  Ja lir lang taglich einmal melirere Einheiten Insulin eingespritzt 
Der Gesundheitszustand der Tiere blieb gut, das Gewicht unverandert. Nach einiger
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Zcit sank der Blutzuckcr bei weitem niclit melir so schnell u. so tief ais beim Beginn 
der Behandlung u. stieg nach Abklingen der Injektionswrkg. jedesmal wieder auf die 
n. Hohe. Die Alkalireserve im B lut war stets vermindert. (Compt. rend. Soc. Biologie 97 
[1927]. 1500—1502. Inst. dc patii. generale e t exp. de l’Univ. Jean  Casimir.) Wa d .

Hans-Joachim Arndt, Die Wirkung lange fortgesetzter Insulingaben bei Versuchs- 
lieren. Langdauernde Jłwwitnzufuhr fiihrt beim pankreasgesunden Kaninchen schlieB- 
lich zu einer sehr deutliclien Resistenzverininderung bzw. Empfindlichkeitssteigerung, 
einer A rt Kumulierung in  einem ganz allgemeinen Sinne. Anders yerliielten sich Hunde 
nach fortgesetzter Insulinbehandlung. Obwohl Vf. die Verss. lange ausdehnte ( 8  bis 
12 Monate), wurden keine dcrartigen Sensibilisierungen wie beim Kaninchen bcob- 
achtet, die Blutzuckerbeeinflussung war bei AbschluB des Vers. keine wesentlich andere 
ais beim Beginn. Die Prago der T ierart ist auch bei Verss. m it Insulin von grund- 
siitzlicher Bedeutung, die hier gesammelten Erfahrungen kónnen nicht ohne weiteres 
auf die Behandlung des Menschen m it Insulin ubcrtragen werden. (Dtsch. med. 
Wchschr. 53 [1927]. 2198. Marburg, Univ.) F rank .

Ernst Wiechmann, Uber Mastkuren m it Insulin. Klin. Bericht. Gewiclits- 
zunahmen durch /MsuZmzufuhr lassen sieh nur bis zu einem gewissen Punkte erreiclien, 
nach dessen Erreichung is t es auch durch Steigerung der Insulingaben n icht moglich, 
das Gewicht weiter zu erhohen. Die Zunahme m acht meist bei dem fiir die betreffende 
Person zu errechnenden Normalgcwieht halt. Mit den oral zu gebenden hm dinpillen  
,,Fornet“ konnte Vf. keine Erfolge erzielen. (Miinch. med. Wchschr. 74 [1927]. 2207 
bis 2209. Koln, Univ.) F rank .

A. Bruno, Die. Acetale im  normalen und diabelischen Blut. Nach den wenigen 
angegebenen Zahlen enthalt n. H undeblut 1,3 mg Essigsaure, B lut diabet. Hunde 3,3 mg
u. B lut insulinisierter Tiere 0,9 mg in 100 ccm. Es besteht keine direkte Beziehung 
zwischen Kohlehydratstoffwechsel u. den Acetaten. (Compt. rend. Soc. Biologie 97 
[1927]. 1512. Rosario, Inst. de physiol.) Wa d e h n .

Andre Le Grand und Guy Bierent, Uber die Hyperglykamie nach intravendser 
Pilocarpinniiratinjektion beim Hunde. Injektion von 1 mg Pilocarpin pro kg steigert 
den Blutzucker um 80%- Nach Entfernung beider Nebennieren t r i t t  nach gleicher 
Behandlung nur eine Steigerung um 10° / 0 auf u. nach Entfernung der Schilddriise eine 
solche um 40%. Worden Nebennieren u. Schilddriise zusammen entfernt, so ist die 
Injektion der genannten Dose Pilocarpin ohne Einw. auf den Blutzucker. (Compt. 
rend. Soc. Biologie 97 [1927]. 1483—84. Labor. de physiol. de la Facultć librę do 
mód.) Wa d e h n .

H. Bierry, Die Hydrolyse des Blutplasmas und an Eiweifi gebundener Zucker. 
Nach % -std. Hydrolyse von Blutplasma m it verd. H 2 S 0 4 im  Autoklaven bei 130° 
steigt der Reduktionswert bei Pferdeblut von 0,5 g auf etwa 2,10 g im 1, auf Glucose 
berechnot. Die entsprechenden Zahlen beim H und 1,15 u. 2,20; beim Kaninchen 1,20
u. 2,50. Diese W erte sind entgegen anderen Bcfunden aufrecht zu erhalten. (Compt. 
rend. Soc. Biologie 97 [1927]. 1456—58.) Wa d e h n .

A. Fernau, Uber die Wirkung der durcMringendc7i Radiumstralilung auf Pseudo- 
globulin. Die Verscliicdenheit im Verh. von Serum- u. Ovalbumin gab Vf. Veranlassung, 
auch das Pseudoglobulin auf seine Veranderung durch /?-Stralilung zu untersuehen. 
Die fruhere Beobachtung wird bestiitigt, daB y-Strahlen kaum eine Wrkg. auf das 
EiweiB auslósen, sondern nur primiire oder von der y-Strahlung im  durchstrahlten 
Medium hervorgerufene sekundare /3-Strahlung. W ird die Lsg. nach der beginnenden 
Flockung weiter bestrahlt, so t r i t t  zunachst die Triibung in dem Teile der FI., welcher 
das Ra-Salz cnthaltende Róhrchen umgibt, stiirker liervor, das Pseudoglobulin setzt 
sich allmahlieh schwerpulverig ab u. die iibersteliende FI. ist fast klar. Nacli etwa
3 Wochen war das Pseudoglobulin bis auf 0,1%  ausgefallt. An der AuBenwand des 
Ra-Rohrchens, im Bereiche intensivster Einstrahlung, hatt-e sich eine glashelle, gelb
liche, gelatinosc M. abgclagert, welche in  W. unl., hingegen in  0,01-n. Lauge 1. war. 
Der durch die Bestrahlung verursachtc Denaturierungsvorgang war auch, wie bei 
Serum- u. Eialbumin, in  der noch anscheinend klaren Lsg. an der Erniedrigung der 
Gerinnungstemp. nachweisbar. Nach 4-tiigiger Bestrahlung war die Gerinnungstcmp. 
einer 1,58 bzw. 3,16%ig. Pseudoglobulinlsg. von urspriinglich 61,5° auf 57° erniedrigt. 
Eine Erhohung der Leitfiihigkeit ais Folgę der Bestrahlung war n icht m it Siclierlieit 
feststellbar. Eine der gewóhnlichen Dialyse unterzogene Pseudoglobulinlsg. verhielt 
sich der durch Elektrodialyse yollkommen salzfrei gemachten iihnlich. Die zur be
ginnenden Flockung notige Bestrahlungsdauer war nicht nur vom Salzzusatz, sondern
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anscheinend auch von der Konz. der Lsg. beeinfluBt. E in offenbar durch Mikroorga- 
nismen heryorgerufenes Alkalischwerden der Pseudoglobulinlsg. kann die Flockung 
yerzogern oder ganz yerhindern. Die Bestrahlungsyerss. sind daher bei einer Temp. 
unter 5° durchzufiihren. (Biochem. Ztschr. 189 [1927]. 172—74. Wien, Univ.) F r a n k .

Charrier- Guillemain, Vber einige normale Beslandteile des Sauglingsurins. Die 
Priifung von Sauglingsliarn auf Chloride nach der Methode von ClIARPENTIER- 
VOLHARDT ergab ein Ansteigen des Geh. vom 2. bis zum 8 . Monat von ctwa 0,3 g 
bis 2,5 g. Die Best. von Na erfolgte nach Zerst. der organ. Substanz nach der Methode 
von B a r th e  u. D u f i lh o  (vgl. C. 1926. II . 1552). Es wurden nur Spuren von Na 
gefunden, so daB Cl nicht durch Na abgesatt. sein kann. (Buli. Soc. Pharm ac., Bor- 
deaux 65 [1927]. 229—33. Maison Maternelle de Cholet.) L. JOSEPHY.

L. Nattan-Larrier, P. Lepine und J. May, Alexin und Antikórper in  der 
Frauenmilch. Weder Alexin, nocli andere natiirliche Antikórper sind in der Frauen- 
milch naehzuweisen. (Compt. rend. Soc. Biologie 97 [1927]. 1472—74.) Wadeh n .

Fernand Mercier, Einfluji des Hydrastins axif die Atmung. Dio schnelle, intra- 
venose Injektion schwacher Dosen von H ydrastin  (2—4 mg pro kg) yerursacht eine 
ausgesproehene Besclileunigung u. Verkiirzung der Atmung. Die langsame intravenóse 
Infundierung bringt erst bei wesentlich lióheren Dosen entsprechendc Wrkg. Nach 
subcutaner Injektion (4— 5 mg pro kg) wird die Atmung langsamer u. wcniger tief. 
(Compt. rend. Soc. Biologie 97 [1927]. 1468—70. Labor. des trav . prat. de pharmacol. 
de la Facultć de mćd.) W a d e h n .

E. Froboese, Ober wachsiumsbesćhleunigende Wirkung der Milclisaure. Yerss. 
m it R atten  ergaben, daB Milchsiiuregaben entschieden wachstumsbefordernd wirkten. 
Hierauf scheint auch die bessere Wrkg. yon ,,Ha-Bu“ (amerikan. halbfeste Butter- 
milch) gegeniiber Magermilch zu beruhen. (Fortschr. d. Landwirtsch. 2 [1927]. 812. 
Heidelberg.) ' Grimme.

E. F. Phillips, Die Verwertung von Kohlenhydraien durch Honigbienen. Honig- 
bienen yerwerten von Monohexosen sehr gut Glucose u. Lavulose, aber nicht Galaktose. 
Die Verwertung von Mannose ist fraglich. Von Disacchariden werden Sucrose, Tre- 
halose, Maltose aber nicht Laetose yerwertet. Von Trisacchariden ist Melczitose, aber 
nicht Raffinose yerwertbar. Komplexe Polysaccharide wie Dextrin, Starkę u. Inulin 
werden nicht ausgenutzt, aber auch nicht Glycerin, M annitu. Pentosen. Handelsglucose 
bildet ein unsieheres F utter, brauner Zucker is t ais Bienennahrung unbrauchbar. Am 
besten ist ecliter Bienenlionig. Die yorgeschilderte Ausnutzung der yerschiedenen 
Kohlenhydrate beweist, daB Honigbienen die Fermcnte Invertase, Maltase u. Trehalase 
enthalten, aber nicht Laetose, Emulsin, Inulose, Amylase u. Dextrase. (Journ. agri- 
cult. Res. 35 [1927], 385—428. New York.) Grimme.

L. M. Bertholf, Die Verwendung von Kohlenhydraten ais Futter fiir Iloniglienen- 
larven. (Vgl. vorst. Ref.) Die Larven der Honigbieno yermógen folgende Kohlen
hydrate (in abfallender Reihe) zu yerwerten: Sucrose, Lavulose, Maltose, Melezitose, 
Dextrose, Trehalose, Dextrin, Galaktose u. Laetose. Dies beweist, daB sie die inver- 
tierenden Fermcnte Invertase, Maltase, Melezitase, Trehalase, Dextrinase u. Lactase 
enthalten. Sie unterscheiden sich von den Bienen in  der Futteryerwertungsm óglichkeit 
durch die Verwertung yon Dextrin, Galaktose u. Laetose. Starkę u. Glykogen konnen 
sie nicht ausnutzen, sie enthalten somit keine Diastase. (Journ. Agrieult. Res. 35 [1927]. 
429—52. Somerset [Calif.].) Grimme.

U. Suzuki, W. Nakahara und N. Hashimoto, U ber felilende Fortpflanzung weifier 
Ratten bei stjnthetischer Kost. (Vgl. auch C. 1927. I. 1036.) Fiitterungsexperim ente 
an weiBen R atten  m it einer synthet. hergestellten Kost, die frei yon F e tt u. Lipoiden 
war, durch Beigaben yon Biosterin wurde Vitamin A in konz. Form zugefiihrt. Zwar 
zeigten dio Tiere ein gutes W achstum, blieben aber absolut steril: Degeneration der 
Spermatozoen u. anderer celluliirer Bestandteile der mannlichen Geschlechtsdriisen. 
Zufuhr von Cholesterin oder synthet. Triolein oder Bestrahlung der R atten  m it ultra- 
yiolettem Licht blieb ohne EinfluB auf die Stcrilitat. Es wird yerm utet, daB das Fehlen 
des sogenannten V itam insE  an der mangelnden Fortpflanzung schuld ist. (Scient. 
Papers Inst. physical. chem. Res. 7 [1927]. 143—51.) H i r s c h - K a u f f .m a n n .

Wilhelm Richter, Experimentelle Studien iiber Beziehungen zwischen Haut und 
Vitaminen. Meerschweinchen werden nach der von H e y m a n n  angegebenen Methode 
Vitamin C-frei ernahrt. Ais Test fiir dio skorbutahnliche Erkrankung wurde die von 
F r a NKEL besehriebene Zertrummerungszone der Epiphyse angesehen. Bei einem 
Teile der Tiere wurde auf dem Rucken ca. 2 gem rasiert, iiber diese Stelle eine dicke
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Mullkompresse gelegt, die bis auf ein kleiens Fensterchen im mittleren Teil durch. 
Leukoplaststreifen an der H au t befestigt wurde. Taglich viermal wurde in  dieso 
Fensterchen ausgeprefiter Saft von Spinat gebracht, oline Zusatz, oder bei anderen 
Tieren m it Zusatz von Mineralien (K, Ca, Mg, Na, die an P, S u. HCl gebunden sind, 
dabei Spuren von Kieselsaure). Der Prozentsatz der M ortalitat betrug bei Behandlung 
der H au t m it SpinatpreBsaft 45%, bei gleichzeitigem Zusatz von Mineralien nur 30%. 
Die Mineralien scheinen besonders vitaminaktivierende Eigg. zu besitzen. (Arch. 
Derm at. Sypliilis 153 [1927]. 697—705. Berlin, Chirurg. Univ.-Klinik.) H irscih-K.

P. Maze, Der Mineralstoffwechsel der Zelle und die Vitamine. Der Mineralstoff- 
wechsel und die natiirliche Resistenz von Pjlanzen und Tieren infektiosen Erkrankungen 
gegenuber. Nach Ansicht des Yfs. spielen die organomineral. Bestandteile bei den 
Pflanzen die ahnliche Rolle, wie die Vitamine bei den Tieren. Die Mineralien sind 
auch wichtig fiir die Im m unitat bei Pflanze u. Tier. (Ann. Inst. Pasteur 41. [1927]. 
948—981.) H irsch-Kauffm ann .

Franz Ertl, E in  neues Analgetikum in  der gyndkologischen Prazis. Agit (H ey d e n ), 
Kombination aus 0,2 g Acetylsalicylsaure u. je 0,05 g Cale. lactic. u. Cale. salieylie., 
bewahrte sich ais Analgetikum, besonders bei Dysmenorrlioe. (Wien. med. Wchschr. 
78 [1927]. 36— 37. Linz a. d. Donau, Landesfrauenklinik.) F rank .

Maurice Vincent, Der Einjluf) der Sdurekomponente au f das Anasthesierungs- 
vermogen der Salze von p-Aminobenzoyldidthylaminodthanol. Je  schwaeher die Saure, 
um  so gróBor ist wegen der eintretenden hydrolyt. Spaltung die anasthesierende Wrkg. 
Das Carbonat der angegebenen Verb. is t 8 -mal so stark  auf die Augenbindeliaut wirk- 
sam ais das Clilorhydrat (Novocain, Syneain), ohne wesentliche Veranderung der 
Giftigkeit. Eine 3%ig. wss. Lsg. des Carbonats is t einer 2%ig. Cocainchlorhydratlsg. 
gleichwertig, aber 7-faeh schwaeher tox. (Compt. rend. Soc. Biologie 97 [1927]. 1444 
bis 1447.) " Wad e h n .

D. Kirschenblatt und B. Nasarjan, Die Jodoformlehandlung der exsiidaliven 
Pleuritis. Von allen Methoden zur Behandlung der exsudativen Pleuritis erwies sich 
die intrapleurale Jodoforminjcktion ais die sclmellste u. beste, sie is t fast spezif. zu 
nennen. (Miinch. med. Wchschr. 74 [1927], 2213. Tiflis, Eisenbahnerkrankenh.) F rank .

Gebhard Salzwedel, Introcid bei der Behandlung fieberhafter puerperaler Er
krankungen. Klin. Bericht. Introcid bewahrte sich bei allen fieberhaften Zustanden 
nach der Geburt. (Miinch. med. Wchschr. 74 [1927]. 2212— 13. Berlin, R udolf 
V lRCHOW-Krankcnli.) Frank .

Giuseppe Mazzetti, Uber die baklerizide Wirkung von gekoćhtem Leinol. I. 
Gekoehtes Handelsleinól erwies sich ais ausgesprochen bakterieid gegen Krankheits- 
keime, nicht aber reines Leinol (mit A. extrahiert). W ird letzteres %  Stde. lang auf 
280° erhitzt, so erhalt es ebenfalls aber in geringerem MaBe die baktericide Wrkg. Wahr- 
scheinlich is t letztere auf Ggw. von Aldehyden zuriickzufiihren. (AnnaH Igiene 37 [1927]. 
676—82. Siena.) Grimme.

G. D ikm ans, p-Dichlorbenzol ais wurmtreibendes Mittel. p-Diehlorbenzol wirkt 
in  Do3 en von 0,1— 1 g je kg Lebendgewicht, gegeben m it Ol, besonders Rieinusol aus
gesprochen wurmtreibend. (Journ. agricult. Res. 35 [1927]. 645—49.) Grimme.

Fernand Mercier, Der E influp  des Sparteins auf die Adrenalinherzwirkung: 
Adrenalin-Spartein-Synkope. Auf dio Injektion von 0,05 mg Adrenalin (intravenos) 
t r i t t  bei Hunden, die unter Sparteinwrkg. (0,02 g/kg) stehen, in  50%  der Falle plótz- 
licher Herzstillstand auf. Der Yorgang ist peripher bedingt, wahrscheinlich handelt 
es sich, wie bei der Chlf.-Adrenalin-Synkope, um eine Sensibilisierung des Hcrzmuskels 
fiir die tox. Adrenalinwrkg. (Compt. rend. Acad. Sciences 185 [1927]. 1162 bis 
1164.) Oppenh eim er .

F. H. Lewy, Perorale Behandlung des hohen Blutdrucks m it dem Cholinderivat 
Pacyl. Verss. an Tieren u. an Mensehen m it Pacyl (Herst. C h e m . F a b r . D r .  JoACH. 
W ie r n ik  u. Co., Berlin-Waidmannslust). Kaninchenyerss. zeigten das P raparat an 
Dauer u. GleiehmaBigkeit der gefiiBerweitemden Wrkg. den Vergleichspraparaten, wie 
Coffein, Ergotamin, H istam in u. den N itriten  iiberlegen. Beim Mensehen zeigten klin. 
Verss., daB das P raparat zur Bekampfung arteriellen Hochdrucks, eine Regulations- 
moglichkeit u. eine gewisse Regulationsbreito vorausgesetzt, recht gute Dienste leistet. 
(Dtsch. med. Wchschr. 53 [1927]. 2202. Berlin, Charite.) F rank .

Andre Le Grand und Daniel Santenoise, Der E influp des Urotropinę au f die 
Reizbarkeit des Vagus. Intrayenóse Injektion von Urotropin steigert die Reizbarkeit 
des Vagus beim Hunde. Diese Reizsteigerung t r i t t  n icht ein, wenn die Nebennieren.
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enfcfornt sind. (Compt. rend. Soc, Biologie 97 [1927], 1481—83. Labor. de physiol. de 
la Faculte librę de med.) Wa d e h n .

J. Bianco, Die Wirkung von Jiezosepliosphorsaurem Ca und von Lavulose auf das 
Herz. Die Zugabe von Candiolin zur Ringerlsg. w irkt giinstig, weim durch Zugabe yon 
K ’ die lahmende Ca-Wrkg. aufgehoben ist. Das im Candiolin an Phosphorsaure ge- 
bundene Kolilehydrat diirfte Liiyulose sein. Der E rsatz der Glucose im Ringer durch 
Lavulose ist vorteilhaft. (Compt. rend. Soc. Biologie 97 [1927]. 1511— 12. Rosario, 
Inst. de physiol.) Wa deh n .

G. Viale, Der Einflu/3 starker osnwtiscJier Schwankungen und von Nalriumchlorid auf 
den Herzaułomatismus. Schnelle Veranderungen des osnwtischen Druckes. Lsgg. m it 
gleichem Glucose-, aber yon verschiedenemNaCl-Geli. u. Lsgg. m it gleichem NaCl-Geli., 
aber yerschiedenem Glucosezusatz wurden in  ilirer Wrkg. auf das Herz ais Durch- 
strómungsfll. yergliclien. H ort das Herz zu schlagen auf, so lóst der schnelle Um- 
tausch der Durchstrómungsfl. m it einer osmot. ungleichwertigen Lsg. den Herzschlag 
von Neucm aus. Das Herz ist besonders empfindlich gegen steigenden NaCl-Geh. (Compt. 
rend. Soc. Biologie 97 [1927]. 1513—14. Rosario, Instit. de physiol.) Wadeh n .

Anton. Maria Marx, Erfalirungen m it Arsenyergiflun/jen. Es werden eine groBo 
Anzahl Vergiftungsfalle m it As aufgefuhrt u. vom klin. u. kriminellcn Standpunkte 
aus betrachtet. Die Zahl der Vergiftungsfalle mittels As sind auch heute noch keine 
Seltenhcit. Vf. empfiehlt, in  allen unklaren Fallen, wenn die Krankheitserschcinungen 
irgendwie dafiir yerdachtig erseheinen, die Móglichkeit einer solchen Vergiftung ins 
Auge zu fassen. (Dtsch. Ztselir. ges. gerichtl. Med. 11 [1927]. 36—60. Prag, Dtsch. 
Uniy.) __________________  F rank .

Kurth Heymann, Chimiotherapie par voie buccale avec 1'arsenic. Paris: J.-B. Bailliere et
fils 1928. (134 S.) Br.: 2 0  fr.

F. Pharmazie. Desinfektion.
Josef Ott, Wismul und Darstellung von Wismulprdparalen. Zusammenfassendo 

tlbersiclit. (Metallborse 18 [1928]. 5—6 . 61—62.) E isn er .
W illy Wobbe, Neue Arzneimittel. F iir die schon besproehenen Mittel Alacetan, 

Auligen u. Pernocton werden Idcntitatsrkk. u. Priifungen angegeben. (Arch. Pharmaz. 
u. Ber. Dtsch. pharmaz. Ges. 265 [1927]. 563—66.) Harms.

W illy Wobbe, Spezialitdten und Geheimmittel. Adenagon (C h u p h a G. m. b. H., 
Miinchen 23): Acid. citric, Acid. ta rtaric, Aeid. malic., Magnes, phosphor. aa 0,1; Kai. 
(Natr.) citr. N atr. ta rta r. aa 0,2; Acid. salicyl. 0,15; Herb. Absinth., Herb. Equiseti 
arv., Rad. Sarsaparillae, E xtr. Mali 10,0; Saech. 47,0, Aq. q. s. Gegen Giclit, Rlieuma, 
Ischias, Neuralgien usw. — Astlimatanon (Prof. Dr. Gg. Ma y e r , Bakteriolog. Labor., 
Dillingen a. Donau). FI. aus polyvalenten Sera von Tieren, die m it Pflanzensauren 
behandelt sind, polyyalenten Menschenscra von Asthm atikcrn u. citronensauren Salzen. 
Gegen Asthma der Lungen, anaphylakt. Zustande, besonders gegen Heufieber. — 
Bromaex (B o ro , Fabr, pharm. Erzeugnisse G. m. b. H., D arm stadt): fl. H efepraparat 
m it Bromsalz. 1 Teelóffel entspricht 1 g NaBr. Bei Ncurasthenie, Neurosen, Epilepsie, 
BASEDOW scher K rankheit. — Carbonil (A l b e r t  C. D u n g , Chem. Fabr., Freiburg i. B.). 
4%ig. sterile N aH C0 3 -Lsg. zur Priifung der N ierentatigkeit nach R e h n . — Dolestan 
(Darst. ders.): 0,5%  Morphinhydrochlorid u. 2,5° / 0 Papaverinhydrochlorid enthaltende 
Lsgg. (1 ccm-Ampullen). Zur Verzógerung des Abortus u. zur Abstellung der Wehen.
— Elepectin (E n g e l-A p o th e k e  Dr. J . WUNDERLICII, Durrenberg a. S.): schwarzer
Johannisbeersirup m it Bibernelltinktur, Anisammoniak, Kirschlorbeerwasser, Lakritzen, 
Brechwurzelinfus u. Senegawurzeldekokt. Bei H usten u. Erkrankungen der Atmungs- 
organo bei Kindern. — Esjodin (Dr. Jo h . D ietr . M. Scheel, Brunsbiittelkoog), ist 
nicht mehr Jodschwefel, sondern en thalt katalyt. wirkendes kolloidales J  in  Verb. m it 
saurem Phosphorcalciumcitrat. Nr. I, schwach, m it l%oo> u - Nr. H , stark, m it l ° / 00 

Gehalt. — Eupleuron-Lungentee (B io lo g . W e rk e  O p h e y  d en , Brackwede [Westfalen]): 
KoBERT-KuHNsche (Orig. R obert) Kieselkrautermisehung. (Arch. Pharm az. u. Ber. 
Dtsch. pharmaz. Ges. 265 [1927]. 567—81.) H arms.

P. S., Neue Arzneimittel, Spezialitdten und Vorschriften. Silm krin  nach Weid x er , 
Lsg. von Menschenhaar, die kraftig bakterizide Mittel u. Schwefelalbumosen enthalt.
— Silmkrinshampoon: 32,40% N aH C0 3  65,73% gebundene Fettsauren, 0,12% 
organ, gebundener S. Frei von Soda u. Spiritus. — Testifortan nach Ma g n u s  H m sc n -
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FELU (Chem. Fabr. Prom onta G. m. b. H ., Hamburg 26), Kom binationspraparat von 
Hodontrockonsubstan'/, u. Hodenextrakt in Tabletten. (Pharmaz. Zentralhalle 6 8  

[1927]. 612—13.) Harms.
— , Neue Heilmittel. Causyth (Dr. R obisch, Miinchen): eyelohexatrienpyridin- 

sulfonsaures Pyrazolon. Gegen Rheuma, Ischias, Migrane, Zahnsclimerz, Dys-
menorrhoe. — Hypochlorit (B. Braun , Melsungen): konz. wss. Lsg. von reinem 
NaOCl ohne freies Alkali. Desinfiziens zur Behandlung von eiterndcn u. a. Wunden. — 
Nissolax ( C h e m .  F a b r .  VON He y d e n , A.-G., Radebeul-Dresden): Ungeziefer- 
m ittel, besonders gegen Kopf-, Filz- u. Kleiderlause. — Vasano nach Prof. Staricen- 
STEIN (Schering-K ahlbaum  A.-G., Berlin): enthalt camphersaure Salze der 
Mandragora wurżelalkaloide (1-Scopolamin, 1-IIyoscyamin). Tabletten u. Ainpullen. 
Zur Prophylaxe bzw. Heilung der Nausea. (Suddtsch. Apoth.-Ztg. 67 [1927]. 730 
bis 731.) . H arms.

— , N e w  Heilmittel. S. F. 147 (Chem . F a b r . S a n d o z , Basel): n-Diatliyl- 
leucinolester der p-Aminobenzoesaure C1 7H 2S0 2N; . Handelsform is t die Methan- 
sulfonsiiure des Esters. Lokalanasthetieum. — Sulfodermpuder ( C h e  m. F  a b r. 
VON H ey d e n  A.-G., Radebeul-Dresden): Sehwefclpudcr m it 1%  S, der die Pulver- 
teilchen ultram ikr. iiberzieht. (Suddtsch. Apoth.-Ztg. 67 [1927]. 741—42.) Harms.

C. A. Rojahn und F. Holschneider, Thymodrosin. Dr. med. Elirles „Thymo-
drosin“ (T h y m o d ro s in - I .- G .,  Goppingen) erwies sich ais bonbonartig u. nach 
Thym ian schmeckender Sirup, der die Extraktivstoffe aus Thymian, Belladonna, 
Hyoscyamus, Ipccacuanha u. anderen Pflanzcndrogen enthielt. Alkaloidgeh. dem 
Verbrauch von 0,155 cem HC1 pro 250 ccm Thymodrosinkonzentrat entsprcchend. 
E in anderes P raparat enthielt deldarationsgemaJJ 3° / 0 Kalium sulfoguaiacolicum. 
(Apoth.-Ztg. 42 [1927]. 1359—60. Halle Univ.) Harms.

Max Kulka, Welchen Wert lidben Ldboraloriumsversuche fiir  die Beurteilung 
unserer Fullmaterialien ? Vf. befiirwortet an Stelle der Verss. im Munde der Patienten 
yorhergehende wissenschaftliche Durchpriifungen der Materialien auf Grund zuver- 
liissiger einwandfreier Jlessungen. (Mitt. S taatl. techn. Vcrsuchsamts 16 [1927], 131 
bis 135. Wien, Techn. Versuehsanst.) G r o s z f e l d .

D .M .L evy, Epilation durch Thalliumacetat. Zur Epilation des behaarten Kopfes
(bei Behandlung von Dermatosen) gibt Vf. nach B uschke 8  mg Thalliumacetat in W. 
u. erzielt dam it einen guten Haarausfall in 3 Wochen; nach ungefahr 4 Woehen beginnt 
die Regeneration. Wegen eines Falles von Thaliiumvergiftung (Exanthem, Nepliritis) 
erniedrigte Yf. die Dosis um die H alfte u. kombinierte m it Róntgenbestralilung. Die
1. Methode is t aber besser. (Nederl. Tijdschr. Geneeskunde 71 I I .  [1927]. 2611— 12. 
M aastricht, ,,Calvarienberg“ .) Sciinitzer.

Georg Schicht A.-G. (Erfinder: A. Grun und R. Limpacher), Aussig a. E., Dar- 
stellung von Phosphaliden. (Schwed. P. 59 870 vom 12/9. 1924, ausg. 17/11. 1925. 
Tschechoslowak. Prior. 27/9. 1923. —  C. 1927- I- 2450. II. 2354.) SCHOTTLANDER.

Chemisch-phannazeutische A.-G. Bad Homburg, Bad Homburg, ubert. von: 
Arthur Liebrecht, Frankfurt a. M., Herstellimg von zu subcułanen Injektionen geeigneten 
Ghininldsungen. (A. P. 1648  487 vom 13/7. 1925, ausg. 8/11. 1927. D. Prior. 14/7.
1924. — C. 1926. I I .  1075.) Schottlander.

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, ubert. von: Max Hartmann, 
Basel (Schweiz), Darslellung physiologisch wirlcsamer Stoffe aus weiblichen innersekre- 
lorisclien Organen. (A. P. 1625 360 vom 14/4. 1924, ausg. 19/4. 1927. Schwz. Prior. 
8/5. 1923. — C. 1926. II . 1666.) Schottlander .

Parkę Davis & Co., ubert. von: Newell Simmons Ferry, D etroit, V. St. A., 
Ma,sernloxin- und Antitoxin. Aus dem Blut Masernkranker wird der angebliche Errcger 
auf einer Abkochung von Gehirn- u. Leberbruhe bei 37° ais kleiner, grampositiver, 
aerob. Kokkus von gruner Farbung geziichtet, worauf eino W eiterzuelitung auf einem 
glucosehaltigen Niihrboden erfolgt. Das in  dem F iltra t des Nahrbodens enthalteno 
Maserntoxin wird Tieren, z. B. Pferden, zweeks Gewinnung des Masemanlitoxins ein- 
gespritzt. (E. P. 267 520 vom 8/3. 1927, Auszug veróff. 4/5. 1927. A. Prior. 15/3.
1926.) Schutz.

Chemische Fabrik auS Actien (vorm. E. Schering) (Erfinder: H. Emde und 
C. Troester), Berlin, Verfahren zur Gewinnung von haltbaren Impfstoffen aus Balcterien. 
(Schwed-P . 59 676 vom 9/1. 1924, ausg. 13/10. 1925. D. Prior. 9/4. 1923. — C. 1924.
II. 1010.1925 .1. 259 [D. R. P. 403 099].) Schottlander.
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Eli Lilly & Co., iibert. von: Horace A. Skonie, Indianapolis, Indiana, Calcium- 
-praparat. Die Erfindung betrifft die Herst. eines fur medizin. Zwecke, z. B. intravenóse 
Injektion, geeigneten Ca-Praparates, das aus Verbb. von Ca m it Abbauprodd. (Sauren) 
eines Zuckers besteht, wobei der Abbau des Zuekers m ittels Kalks soweit getrieben 
wird, daB noch ein UberschuB von nicht gebundenem Ca(OH ) 2 vorhandcn ist, worauf 
man in genugcnder Mcnge ein Fallm ittel zusetzt, um das Ca des nicht gebundenen 
Ca(OH ) 2 nicderzuschlagcn, wahrend das an die Sauren gebundene Ca in  Lsg. bleibt 
u. vom N d. abfiltriert wird. (A. P. 1 649 000 vom 9/1.1926, ausg. 15/11.1927.) S c h u t z .

Guy van. Scoyoc, Salt Lako City, U tah, und Henry L. Wehrbein, Indianapolis, 
Indiana, Ccdcium-Zuckerpraparat. Das zu intrayenosen Injektionen dienende P raparat 
besteht aus einer Lsg. einer Ca-Verb. u. eines eine freic Aldehyd- oder CO-Gruppc ent- 
haltenden durch K alk teilweise zers. Zuckers, z. B. einer Hexose. (A. P, 1 649 269 
vom 1/5. 1924, ausg. 15/11. 1927.) S c h u t z .

Eli Lilly & Co., Indianapolis, iibert. von: Guy van Scoyoc, Salt Lake City, U tah, 
und Henry L.Wehrbein & Horace A. Shonle, Indianapolis, Indiana, V. S t. A., 
Calcium-Zuckerpraparat. Das P raparat, das medizin. Zwecken dienen soli, besteht 
aus 2 Komponenten, welche bis zum Gobrauch des Praparates getrennt gehalten werden. 
Die eine Zubereitung besteht aus Ca(OH)2, das in einer wss. Lsg. von Zuckcr gel. ist, 
das nicht durch das Calciumhydroxyd zers. ist, wahrend die andere aus einer Lsg. 
eines eine frcie Aldehyd- oder CO-Gruppe enthaltenden Zuckers besteht, der durch 
Ca(OH)„ teilweise zers. ist, u. aus der das iiberschussigo Ca, z. B. durch Oxalsaure, ent- 
fern t ist. (A. P. 1649 270 vom 1/5. 1924, ausg. 15/11. 1927.) 'S c h u t z .

Schweiz. Serum- & Łnpfinstitut Bern, iibert. von: Aron Eckmann, Bern- 
Wabcrn, Schweiz, Ilerstellung von Mitteln żur Abtotung der Zahnnerren. (A. P. 1 650 333 
vom 27/5. 1924, ausg. 2 2 /li. 1927. F. Prior. 28/4. 1924. —  C. 1926. II. 2986.) SCHOTTL.

A. Fischer, Wien, liadioaklive Massen. Metalle oder Lcgierungen, vorzugsweise 
schwcr oxydierbare, wic P t  oder Au, werden in innigo Beriihrung m it radioakt. Stoffen 
gebracht u. die Stoffc durch mechan. Behandlung, wie Hammcrn, Walzen o. dgl., 
gegebencnfalls unter gleichzeitigem Erhitzen oder Schmelzen in dem Trager verteilt. 
Z. B. schlagt man das radioakt. Element elektrolyt. auf dem Trager nieder, bedeckt 
ihn gegebencnfalls elektrolyt. m it einer Schicht Tragermetall u. bearbeitet dann mechan. 
Radioakt. Salze werden zweckmaBig m ittels Bindemittel auf den Trager aufgcbracht; 
bei Verwcndung organ. Bindemittel wirken diese bei der anschlieBenden Hitzebehand- 
lung ais Reduktionsmittel. Dic Erzeugnisse werden z. B. zu zahnarztlichen Zwecken 
gebraucht. (E .P . 278 347 vom 21/9. 1927, Auszug veroff. 23/11. 1927. Prior. 29/9.
1926.) K u h l in g .

Farhenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co. (Erfinder: C. E. Meckbach), Lever- 
kusen b. Koln a. Rh., Verfahren zum Schiitzen von Wolle, Pelzwcrk u. dgl. gegen Motten- 
frafi. (Schwed.P. 59 841 vom 22/7. 1920, ausg. 10/11. 1925. D. Priorr. 13/5. 1918, 
6 / 1 ., 15/1., 15/9. 1919 u. 23/1. 1920. — C. 1921. IV. 533 [F. P. 518821]. 1922. II.
666.) ' SCHOTTLANDER.

Patrice Heroult, Frankreich, Vernichtung von Parasiten, Mikroorganismen u. dgl. 
durch Behandeln m it Gasen, z. B. Luft, unter Druck von 6—10 a t; Sterilisation von 
Pelzen, Geweben oder Fil., z. B. Milch, ohne Erhitzen. Bei schwer zerstórbaren Mi- 
kroben kann die Druckbehandlung m it einer Erhitzung verbundcn werden, doch geniigt 
dann eine niedrigere Temp. ais sonst. Dies ist besonders wichtig bei chirurg, h is  Ir u- 
menten, die bei hólierer Temp. stum pf werden. (F. P. 620 672 vom 24/12. 1925, ausg. 
27/4. 1927.) D e r s i n .

United Products Corp. of America, Delaware, ubert. von: Arthur Biddle, 
Trenton, New Jersey, Insektenleim, bestehend aus Kautschuk, der in^ einem wss., evtl. 
zuekerhaltigen Medium {z. B. Melasse) u. einem nicht troeknenden Ol suspendiert ist. 
(A. P. 1 624 089 vom 24/6. 1926, ausg. 12/4. 1927.) U l l r ic h .

William C. Piver, Hillside, New Jersey, Insektengift. Das M ittel besteht aus 
einem Gemenge von Calciumarseniat u. Aluminiumarseniat u. wird in trookener, ge- 
pulverter Form erhalten durch Einw. einer 1. Arscnverb., z. B. Natrium arseniat, auf 
Calciumoxyd unter Zusatz eines Mctallsalzes, z. B. Al,(SO.,)3, das eine neutralisierende 
Wrkg. h a t u. dem Prod. eine klebrige Eig. gibt. (A. P. 1626  872 vom 30/3. 1923, 
ausg. 3/5. 1927.) U l ł r i c h .

Haskelile Mfg. Corp., New York, iibert. von: William A.Drushel, Grand 
Rapids, Michigan, Insektengift, bestehend aus einer Mischung von CS2 u. Zedernol. 
Letzteres, an dessen Stelle aueh Euealyptusol oder Fielitcnnadelol treten  konnen,

X . 1. 62
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h a t den Zweck, den schleehten Geruoli des CS2 zu verdecken. Das M ittel findet An
wendung zur Bekampfung von Motten. (A. P . 1 6 3 0  836 vom 17/10. 1923, ausg. 
31/5. 1927.) U l l r ic h .

Larvex Corp., iibert. von: Micliael G.Minaeff, Brooklyn, New York, Moilen- 
gift, besteliend aus einer sulfonierten Fettsaure, z. B. Turkischrotol (0,02%), zur Er- 
hdhung der benetzenden Eig. des Mittels, einem Giftstoff, z. B. Kieselfluornalrium  
(0,6%), einem Aluminiumsalz, z. B. Alaun  (0,3%) u. einem Stabilisierungsmittel, z. B. 
Gelatine (0,02%). (A. P. 1 634 793 yom 17/7. 1925, ausg. 5/7. 1927.) U l l r i c h .

Larvex Corp., ubert. von : Michael G.M inaeff und Albert Parsons Sachs, 
Brooklyn, New York, Mottenbestandige Artikel. Die den M otten ausgesetzten tier. 
Faserstoffe werden m it einem mottenvertreibendon Mittel impriigniert, das aus einer 
wss. Lsg. einer Fluorsiliciumyerb., z. B. Kieselfluomatrium  (0,5%), eines Aluminium- 
salzes, z. B. Alaun  (0,3%) u. gegebenenfalls einer organ. Saure, z. B. Oxalsaure oder 
Zitronensaure (0,01%) besteht. Die tier. Paser wird von dem M ittel n icht angegriffen. 
(A. P. 1 634794 vom 17/7. 1925, ausg. 5/7. 1927.) U l l r i c h .

Akira Imazu, Osaka, Japan, Insektenpuher, bestehend aus gepulvertem Py- 
rethrum, Naphthalin, Campher oder Campherol, MgCOz u. Ullramarin. Das Prod. zieht 
keine Eeuchtigkeit aus der L uft an, laBt sich gut yerstauben u. loekt infolge seiner 
blauen Farbuug Fliegen u. andere Insekten besser an ais das gewóhnliche Insekten- 
pulver. (E. P. 278 816 vom 20/7. 1926, ausg. 10/11. 1927. F .P . 621611 vom 16/9.
1926, ausg. 14/5. 1927.) __________________  D e r s i n .

Eduard Mosiacher, Di o neuesten Arzneimittel. Hrsg. yon d. Hageda, Aot.-Ges., Berlin.
([Jg. 1, 1927] 4 Hefte) H. 1. 2. (55, 45 S.) Charlottenburg: L. Alterthum 1927. gr. S°.
Jahrl. M. 5.—; Einzclhc(t M. 1.25.

G. Analyse. Laboratorium.
O. Hackl, Uber die Ver<inderung von Gasproben wahrend der Aufbewahrung und  

Abhilfe dagegen. Verss. des Vf. bewiesen, daB Gummistopfen keinen genugend dichten 
VerschluB gegen Eindringen von L uft bilden. Bei Diehtung m it Paraffin konnten 
Gasproben 1 Monat unverandert aufbewahrt werden. (Chem.-Ztg. 51 [1927]. 993 
bis 994. Wien.) JUNG.

— , Das Verfahren der Warmemessung dureh elektrisclie Zahler. E in kleiner, aus 
Thermoelementen aufgebauter Zahlapp., der die in gewissen Zeitabschnitten von 
den Heizkórpern der Wohnriiume abgegebenen Wiirmemengen registriert. (Chaleur 
et Ind. 8  [1927]. 656—58.) BÓRNSTEIN.

Thomas De Vries, Siedepunktsapparate zur Eichung ton Thermoelementen. Vf. 
beschreibt einen yerbesserten App. (Typ Mc Coy) zur Eichung von Thermoelementen, 
bei dem letztere in  einem inneren, nur m it 1 cem Paraffin gefiillten Rohr angeordnet 
sind, in  welches die Dampfe der im auBeren Rohr befindlichen Siedefl. erst nach Pas- 
sieren des Paraffins (Vermeidung von Ubcrhitzungen) eintreten konnen. M it einem 
Cu-Konstantan-Elem ent u. C1 01I8 ais Siedefl. konnte die Temp. innerhalb 0,003°, 
entsprechend 1 Mikroyolt, konstant erlialten werden. (Ind. engin. Chem. 19 [1927]. 
1311. Lafayette [Ind.], Purdue Univ.) H e r z o g .

Werner Schulemann, E in  neuer DeslMaiianslciihhr. Bei der Abiinderung des 
Claisenkolbens (Firm a E m il GUNDELACH, Gehlberg, Thiiringer W ald; Skizze im Ori- 
ginal) is t der to te  Baum verkleinert u. K lettern  der Fl. u. tlberschaum en w ird yermieden. 
(Chem.-Ztg. 51 [1927]. 985. Elberfeld.) J u n g .

W. Swietoslawski, Uber ein neues Differentialebullioskop. (Ztsehr. physikal. 
Chem. 130 [1927]. 287—88. —  C. 1927. I I .  294.) E . J o s e p h y .

James Basset, Die Apparate James Bassets zur Erzeugung von Ullradrucken von 
25 000 kg auf den Quadratzenlimeter und ihre Anwendung in  der Wissenschaft. (Vgl. 
C. 1927. I I .  1736.) Vf. beschreibt die App. zur Erzeugung von sehr hohen Drucken 
(,,U ltradrucke“ ) u. ihre Anwendung auf wissenschaftliche Probleme. (Rev. Produits 
chim. 30 [1927]. 885—87. Paris.) Ju n g .

J. L. St. Jołm, E in  vereinfachter Capillarrolir-Plastiził&tsmesser. Vf. beschreibt 
einen einfachen, im  Laboratorium selbst herstellbaren Plastizitatsmesser, Typ K e l l y  
(vgl. Kolloid Symposium Monographie, Bd. I I I .  303, New York 1925), dessen Kali- 
brierung u. Handhabung, sowie Beweglichkeitsbestst. m it demselben an yerschiedenen
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biolog. Materialien (Mohl, Trockenmilch). (Ind. engin. Chem. 19 [1927]. 1348—49, 
Pullman [Wasli.], S tate  Coli.) H e r z o g .

Henry James Masson und William F . Hamilton, Eine Studie uber Selbslentziin• 
dungstemperaturen. Um die verschiedenen Faktoren zu erm itteln, welche die Selbst- 
entzundungatcmpp. (Zundpunktc) =  SET. beeinflussen, beschreiben Vff. nach' krit. 
Besprechung der bisherigen L iteratur u. W urdigung aller in  Betracht kommender 
Faktoren einen neuen App. von hoher Genauigkeit, Empfindlichkeit, Einfachheit 
des Baues u. der Handhabung zur Best. der SET. Es kommt der aus einer Subeutan- 
spritze jeweilig gleieher Nadeloffnung aus gleicher Hohe fallende Tropfen in  die Ver- 
tiefung einer im  elektr. W iderstandsofen angeheizten P t-P la tte , wo m an m it einem 
Thermoelement jene Temp. miBt, bei der innerhalb einer Sekunde nach Auffallen 
des Tropfens durch ein VergroBerungsglas ein Aufblitzen (Selbstentziindung) wahr- 
genommen wird. Es konnten so die SET. einer Reihe r  e i n e r  fl. Substanzen in 
L uft u. unter n. Druck erm ittelt werden (Tabelle). Durch entsprechende Anderungen 
von App. u. Technik kann das Verf. aucli auf die Best. der SET. von festen Verbb. 
u. Gasen ausgedehnt werden, in  jeder Atmosphare, bei n. u. erhohtem Druck. Dio 
Differenzen gegen die von anderen Forschern erhaltenen W erte werden auf die Unter- 
sehiede der verwendeten App. zuriickgefiihrt. Irgendeine regelmilBige Beziehung 
zwischen der SET. u. bekannten chem. u. physikal. Eigg., wie Molekulargew., D., 
Kp., Verbrennungswarme, Bildungswarme, Dampfdruck usw. konnte nicht fest- 
gestellt werden. Der Vorgang der Verbrennung wird ais fortschreitende Oxydation 
des urspriinglichen Mol. zu C02 u. H 20 , yerbunden m it einem CrackprozeB, gedeutet, 
der niedriger molekulare, gesatt. u. ungesatt. KW-stoffe ergibt, die wieder der fort- 
schreitenden Oxydation yerfallen. (Ind. engin. Chem. 19 [1927]. 1335—38. New 
York, Univ.) H e r z o g .

W illi M. Cohn, tjber ein Verfahren zur Ermilllung von spezifischen Warmen und 
Wdrmetonungen aus Temperatur-Zeilkurven. Beschreibung des friiher mitgeteilten 
Verf. (vgl. C. 1924. I I .  2359). (Ztschr. angew. Chem. 40 [1927]. 1557—59. Berlin- 
Dahlem.) JUNG.

Otto St&lhane und B. Stalliane, Eine Untersuchung uber die Messung von 
Oberflachenlemperaluren m it H ilfe von Tliermoelementen. Nachdem die verschiedenen 
Anforderungen, die an ein zur Messung der Oberflaclientempp. von Kochplallen geeignetes 
Thermoelement gestellt werden miissen, erw ahnt u. einige im Handel erhaltliche, hierfur 
bestimmte Instrum ente miteinander yerglichen sind, beschreiben Vff. eigene Verss. 
m it einer Reihe von Thermoelementen verschiedcner K onstruktion. Dabei erweist sich 
folgende Anordnung ais die prak t. brauclibarste: Eine Ag-Scheibe von 0,4 mm Dicke 
u. 5 mm Durchmesser, an der mittels Ag-Lot die K ontaktstelle eines aus 0,3 mm starken 
Nickel- u. Cheomnickeldrahten bestchendcn Thermoelements befestigt ist, w ird m it 
einer Belastung von ca. 50 g. gegen die Oberflache, dereń Temp. gemessen werden soli, 
gedruckt; die genannten D rahte laufen ca. 25 mm u. im Abstand von ca. 0,5 mm auf 
der w. Oberflache; die Yorriclitung ist in  einem Stativ  m it 3 isolierten FiiBcn befestigt. 
Die MeBgenauigkeit betragt ca. ± 1 °  bei einem Bercich bis zu 500°. (Teknisk Tidskr. 
57 [1927]. Allmanna avdelningen 477—79.) W. W o le f .

Hermann Rom, E in  neuer Ruhrer fiir  die Elektroschnellanalyse. Der Ruhrer 
(Vereinigtc Fabriken fur Laboratoriumsbedarf, Berlin) is t an einem Stativ  zu bc- 
festigen, wird m it Schnurscheibe angetrieben u. is t auBen vollkommen ,,vulkanisiert“ . 
(Chem.-Ztg. 51 [1927]. 985. Berlin.) J u n g .

L. Mazza, E in  neues Metallrohr mit Gluhlcathode fu r  JRonlgenstrahlen. Elektronen- 
rohr aus Metali, das in  der Form u. Anordnung der Antikathode, der Form  des Por- 
zellanisolators u. in  einigen anderen Anordnungen den lonenrohren von SlEGBAHN- 
H a d d in g  u . S i e g b a h n -L e i s s  ahnelt, sich aber von diesen durch die Glulidraht- 
kathode, dio Kiihlvorr. u. die K onstruktion der Strahlungskammcr unterscheidct. 
Hauptvorteile der Rohre sind: lange Betriebsfahigkeit bei hohen Belastungen; geringer 
Abstand (22 mm) zwischen dem Brennpunkt auf der Antikathode u. dem A ustritts- 
fenster der Rontgenstrahlen. (Nuovo Cimento 4 [1927]. 359— 64. Florenz, Univ.) K itu .

Jean Thiband, Spelctrograph m it Liniengitter fu r  langwellige Rontgenstrahlen. 
(Vgl. C. 1928. I. 7.) Vf. beschreibt ein neues Modeli seines Reflesionsgitterspektro- 
graphen. Die erhaltenen Spektren sind reine, selir einfaehe Rontgenspektren ohne 
kontinuierlichen H intergrund u. ohne ultraviolette Linien. Es werden folgende ab- 
soluten W erte bestim m t: Fe L a  17,7 A; O K  a  23,8 A; C K  a 44,9 A u. Mo M 65,0 A. 
(Journ . Physique Radium 8  [1927], 447—50.) L e s z y n s k i .

62*
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Holger Jorgensen, Verwendung von Chromatlósuiigen ais Yergleichslosungen fiir  
die Bestimmung von Gasolinfarbwerten. Wegen der Abhangigkeit der Farbung vora pn 
(vgl. Biochom. Ztschr. 186. 485; C. 1927. I I . 1285) empfiehlt Vf. im allgemeinen die 
Verwendung der Pufferlsg. von S o r e n s e n  „0,5 sekundares -)- 9,5 primares Phospliat“ 
ais Lósungsm. fiir das K 2Cr04. In  besonderen Fallen konnen die Farbtone durch 
Anderung des ph  angepaBt werden. (Cereal Chem. 4 [1927]. 468—69. Kopenliagen, 
Diinemark, Dansk Gaerings-Ind.) G r o s z f e l d .

I. M. Kolthof! und J. J. Vleeschhouwer, Eine Vervollstandigung der Reilie 
Pufferlosungen im  alkalischen Gebiet. (Vgl. C. 1927. II . 2620.) Beziiglich der von 
K o l t h o f f  (C. 1925. I. 2176) angegebenen Pufferreihen, welche durch Mischen von 
K H 2P 0 4  u. Borax erhalten wurden, haben Vff. alle Messungen wiederholt u. die Be- 
reclmung auf ein pn  im Standardsalzsauregemisch (0,01-n. IIC1 -f- 0,09-n. KCl) von 
2,038 ( S o r e n s e n -W ert) bezogen. In  einer Tabelle im Original sind die Resultate der 
verbessertcn Reihe angegeben. (Biochem. Ztschr. 189 [1927]. 191—93. Utrecht, 
Univ.) K. W o l f .

V. Auger, tJber die Ferwendung farbiger Indicałoren in  der Acidimetrie und Alkah- 
metrie. Vf. bespricht die Theorie der Indicatoren, besonders der Sulfureinc oder Sulfon- 
phthaleine, ilne Anwendung bei der Titration u. bei der Best. der [H ’] u. [OH ]. (Rev. 
gćn. Matieres colorantes, Teinture etc. 5 [1927]. 1343— 57.) B r a u n s .

Hans Lóffler, Vergleich der Metlioden zur Heizwertbestimmung von Gasen. Vf. 
besclireibt die Calorimeter von JuN K E R S, H e m p e l , GRAEFE, SlMMANCE, T h o m a s , 
B o y s , F a i r w e a t h e r , welche die Verbrennungswarme durch Ubertragung auf eine 
bestim m te Menge W . messen, den App. von T e c l u , der aus dem Explosionsdruck auf 
den Gasheizwert schlieBt, das ,,U n i o n “ -Calorimeter u. dasjenige von St r a c ii e , 
welche die Explosionswarme auf einen Petroleum- bzw. Luft-M antel iibertragen u. 
manometr, ermitteln. Durch genaue Vergleichsmessungen w ird gezeigt, daB der letzt- 
genannte App., nach seiner wesentlichen Yerbesserung u. Vereinfachung durch S t r a c h e  
u. K l i n g  ais „ K a l o r i s k o p “  bczciehnet, den liochsten Anspriichen an Genauigkeit 
tro tz  einfaclier Handliabung u. leichter Beweglichkeit geniigt. (Ztschr. Osterr. Yer. 
Gas-Wasserfachmanncr 6 8 . 7— 13.) W o l f f r a m .

E. J. Tauch, Hydraulische Hebevorrichtung fiir  Ga-sanalysenapparale. Vf. besclireibt 
eine einfache, auf hydraul. Prinzip bcruhende Vorr. zum Heben u. Senkcn der Hg- 
Kugel von Gasanalysenapp., welche nur die jeweilige Umstellung eines Dreiweg- 
hahnes erfordert. Die Geschwindigkeit der gleichmiiBigen Bewegung wird durch 
Kontrolle der Menge des ein- u. ausstrómenden W. durch 2 Ventilc geregelt (Ab- 
bildung). (Ind. engin. Chem. 19 [1927]. 1349. Cambridge [Mass.], Inst. of Techn.) H e r z .

E lem ente und anorganische Verbindungen.
W. D. Collins, H. V. Farr, Joseph Rosin, G. C. Spencer und Edward Wichers,

Empfohlene Kennzeiclinung chemischer Analysenreagenlien. (Vgl. C. 1927. I I .  1181.) 
Es werden die Reinheitskriterien u. -priifungen von Molybdansaure (85%ig.), Mólybdan- 
sdureanhydrid, Pliospliorsaure, Arsentrioxyd, Bariumnitrat, Schicefelkohlensloff, Telra- 
chlorkóidensloff, einbas. KaliumpJiosphat (K II2POĄ), Nalriumnilrał, Nairiumsuperoxyd, 
zweibas. Natriumphosphat (Na2HPO,,), Schwefelnatrium u. Zinndhlorur zusammen-
gestellt. (Ind. engin. Chem. 19" [1927], 1369—72.) H e rz o g .

— , Apparat zur Erkennung von Schicefeldioxyd. Automat. App. zur Erkennung 
eines iibergroBen <S'02-Gehaltes von Abgasen der H„S04 -Fabrikation. Die Gase werden 
durch einen m it W. gefullten Kolben gesaugt, in  den 2 Elektroden hineinragen, die 
in it einer Stromąuelle u. einem Relais Yerbunden sind. Alcust. u. opt. Signale warnen 
den Betriebsleiter, sobald der S 0 2-Gehalt der angesaugten Gase so groB wird, daB 
durch dio erhóhte Lcitfaliigkeit der wss. Lsg. der Stromkreis gesclilossen wird. (Chem.
mtallurg. Engin. 34 [1927]. 763.) SiEBERT.

Greta Hammarsten, Eine einfache Methode fiir die Titration von Ammonium- 
phosphormolybdat. Der bei der Pliospliorsaurebest. erliiiltliche Ammoniumphosphor- 
molybdannd. laBt sich auf folgende Weise schnell u. genau titrieren: Nach grundlicliem 
Waschen wird der Nd. auf dem F ilter in 5 ccm n-Ammoniaklsg. —  bei mehr ais 2 mg P 
in 2-n. Ammoniaklsg. —  aufgelost, 3-mal 5 ccm C02-freies W. hintcrhergespiilt, darauf 
50 ccm 99%'g- Aceton u. ais Indicator etwa 1 ccm Thymolphthalein (0,5%ig. Lsg. in 
96%ig. A.) liinzugegeben u. dann m it Yio'11- alkoh. KOH-Lsg. titrie rt, die man bereitet, 
indem man 30 g reines KOH in 250 ccm W. lost, dann m it 3750 ccm 96%ig. A. verd.,
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gut sehiittelt u. nach einigen Tagen blank filtriert. Um die gefundenen ccm Vio"n* 
KOH in mg P  umzurechnen, ist bei P-Mengen zwiselien 0,1 u. 2,0 mg der theoret. Faktor
0,111, bei P-Mengen iiber 2,0 mg jedoch der empir. Faktor 0,112 zu benutzen. (Compt. 
rend. Lab. Carlsberg 17 [1927]. Nr. 5. 1—8.) W inkelm ann .

Hans Kleinmann, Eine neue Methode zur Bestimmung Meinster Arsenmengen. 
Beschrcibung einer nephelometr. Best.-Methode von As, m it welclier kleinste Substanz- 
mengen, bis zu 0,0001 mg u. weniger, m it gro Cer Genauigkeit u. Schnelligkcit be- 
stim m t werden konnen. Die Methode beruht auf der Uberfiihrung des As der Unters. - 
Substanz iiber das Trichlorid in eine reine, nahezu neutrale Lsg. von As20 5 u. Triibung 
dieser Lsg. in Ggw. eines ganz bestimmten Salzgehaltes m it einem Cocain-Molybdan- 
reagens. Die Lsg. von As20 5 w ird aus beliebigen As-haltigen Substanzen durch ein 
bestimmtes Veraschungsverf. m it H 2S0.r H N 0 3 u. Abtrennung des As ais AsCL, nach 
einer gegebenen Technik aus der veraschten Lsg. erhalten. Die As-Cocain-Molybdat- 
triibung wird gegen eine gleichartig hergestellte Triibung atis einer As-Standardlsg. 
im Ncphelomcter von K leinm ann  verglichen. Die Triibung is t genau proportional 
dem As-Gehalt. Die Triibungsmessung ergibt unm ittelbar die As-Menge in  °/0. Bzgl. 
aller Einzelheiten der Methode, die genau einzuhalten sind, vgl. Original. (Dtsch. 
Ztschr. ges. gerichtl. Med. 11 [1927]. 61—71. Berlin, Charite.) F rank .

Geo. Kemmerer und L. T. Hallett, Mikróbestimmung von Carbonatkohlenstoff. 
(Vgl. C. 1927. II . 1982.) Vff. beschreiben eine Mikroapp. zur Best. des Carbonat- 
kohlenstoffs in den Eindampfriickstanden von Seewasser, beruhend auf der Zers. der 
Carbonate m it HCl u. Auffangen der C 0 2 in  einem Mikroabsorptionsapp. Zeichnungen 
u. Beleganalysen. (Ind. engin. Chem. 19 [1927]. 1352—54. Madison [Wis.], Univ.) H erz.

Walter C. Holmes, Spektroskopischer Nachweis von Bor. Curcuma wird m it 
95%ig. A. extrahiert u. m it A. yerd., so daB 100 ccm 50—60 mg Trockensubstanz ent- 
halt. 1 ccm der Unters.-Lsg. in Porzellanschale nach Ansauern m it 1 ccm Eg. m it
2 ccm Cureumalsg. vorsetzen. Abdampfen zur Trockne u. R iickstand in  5 ccm Eg. 
gel. Blinder Vers. unter Verwendung von 1 ccm dest. W. Best. des Auslosungskoeffi- 
zienten in  2 ccm Schicht zwischen 495 u. 510 des Spektrums. (Journ. Assoc. official. 
agricult. Chemists 10 [1927]. 522—23. W ashington [D. C.].) Grimme.

M. G. Mellon und F. R. Swim, Potentiometnsche Titration ton Borsaure in  Gegen- 
wart gewisser anorganischer Salze. In  Anlehnung an die Unterss. von C ik r i to v a  
u. S a n d r a  (Chemicke Listy 19. 179 [1925]) des Ersatzes von Polyoxyverbb. (Glycerin, 
M annit usw.) bei T itration von Borsaure durch gewisse, die Ionisation steigernde 
Neutralsalze, haben Vff. potentiometr. Titrationen 0,05-mol. Lsgg. reinster Borsaure 
m it 0,1-mol. Basen unter Zusatz von LiCI, NaCl, KC1 u. CaCl2, Na2 SO.! u. K 2SOj, 
N aN 0 3  u . K N 0 3  durchgefulirt. Von diesen Salzen gaben nur NaCl, LiCI u. CaC) 2 

Steigerungen der pn-W erte m it dem geringsten Effekt beim NaCl, dem gróBten beim 
CaCl2, was móglieherweise m it der Neigung dieser Salze ,H ydrate zu bilden, u. der 
gleichsinnigen Steigerung der Loslichkeit von Borsaure in Ggw. dieser Salze zusammen- 
hangt. Dio besten Ergebnisse wurden m it der 50-fachen Menge CaCl2 (gegen die Bor
saure) erzielt, doch konnte auch dam it kein scharfer E ndpunkt bei T itration in Ggw. 
von Phenolphthalein beobachtet werden. Im  Hinblick auf diesc Ergebnisse scheint 
daher die Verwendung von Neutralsalzen an Stelle von Polyoxyverbb. gemilB den 
Unterss. von C ik r i to v a  u. SANDRA (1. c.) von zweifelhaftem W erte. (Ind. engin. 
Chem. 19 [1927]. 1354—55. Lafayette [Ind.], Purdue Univ.) H erzog.

A. Simon, Eine Reaklion der Kobaltsałze. Zum Nachweis von Co-Salzen empfiehlt 
Vf. Zusatz einiger Tropfen der Co-Lsg. zu einigen cem einer. alkoh. Lsg. von sulfo- 
cyansaurem Ammonium (1:20), wobei unm ittelbar eine Blaufarbung atiftritt. Die 
Rk. ist auBcrst empfindlich u. w ird von anderen Metallen n icht gestort, auBer von Fe. 
Die Beobachtung des Absorptionsspektrums ergab einen einzigen klaren Streifen 
im Orange, Gelb u. Anfang vom Griin, das Ende erschien rot. Das Spektrum ist ab- 
weichend.von dem der Co-Salze in HCl-saurer Lsg. (Buli. Soc. Pharm ac., Bordeaux 
65 [1927], 242—44.) L. J osepiiy .

R. Berg, Neue Wege zur Bestimmung und Trennung der Metalle m it Hilfe von
o-Oxychinolin. IV. M itt. Bestimmung und Trennung des Cadmiums. (Trennung 
von Kupfer, Quecksilber und anderen Metallen.) (III. vgl. C. 1927. H . 1056.) In  
natrium acetathaltigem , schwach essigsaurem Medium is t die Fallungsempfindlich- 
keit fiir Cadmium u. o-Oxyehinolin 1: 416 000, in natronalkal. 1: 104 000. Die Zus. 
des Nd. ist Cd(C9H 6ON ) 2 • 2 H 20 , nach Troeknen bei 100° en thalt sie noch l ł/ 2 H 20,
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die erst nach langerem Trocknen bei 120—130° entweiehen. Die Best. des Cd erfolgt 
entweder dureh Wagung des bei 100 bzw. 120° getrockneten Nd. oder durch T itration 
des Oxychinolinrestes. Vergluhcn des Nd. is t nicht quantitativ . Aus 5% ig. Essig- 
saurelsg. w ird Cd nur durch groBen tJberschuB des 1'allungsmittela gefallt, aus 10%ig. 
nicht mehr. Deshalb Trennung von Cu durch Fallen bei letzterer Konz., Trennung 
von Mg bei 2%ig. Essigsaurekonz.; von Hg durch Versetzen der Lsg. m it uberschiissigem 
KCN, schwaches Ansauern m it Essigsaure u. Fallen des Cd m it Oxychinolin, des Hg 
aus dem F iltra t m it H 2 S. In  natronalkal. Medium wird Cd ahnlich wie Cu, Mg u. 
Zn gefallt. Die Cd-Verb. is t gegeniiber den Oxychinolinderiw. dieser Metalle am 
ąlkaliempfindlichsten. Die Moglichkeit der Trennung des Cd von Bi, Śb, Sn u. As 
wird an Beispielen gezeigt. Bei grófiercn Mengen Cd kann in  Ggw. von Fe ein Dber- 
schuB des Fallungsmittels am Auftreten einer kirsohroten Farbę (Lsg. des Ferri- 
Oxyehinolates in  NaOH) erkannt werden. Kleinere Mengen Cd miissen durch tropfen- 
weise Zugabe des Fallungsmittels gefallt werden. (Ztschr. analyt. Chem. 71 [1927]. 
321—31.) “ H arms.

R. Berg, Neue Wege zur Beslimmung und Trennung der Metalle mit Hilfe von
o-Oxychinólin. Beslimmung und Trennung des Aluminiums. V. M itt. (IV. vgl. vorst. 
Ref.) Best. d«s Al m it o-Oxychinolin is t wertvoll, weil sie auch in tartrathaltigen 
Lsgg. erfolgen kann. Trennung des Al von den Metallen der ,,Oxychinolingruppe“ 
(wie Cu, Mg, Zn u. Cd) berulit darauf, daB seine Oxychinolinvcrb. in  natronalkal. 
Medium 11. ist. Trennung von Mg kann auch in  essigsaurem Medium erfolgen. Emp- 
findlichkeit der Al-Fallung in  N a-acetathaltiger Lsg. 1: 310 000, in  schwach am- 
moniakal., tartra thaltiger: 1 :178  000. — Der Nd. h a t die Zus. Al(C8H 6ON ) 3 (bei 
110° getrocknet). AuBer in dieser Wśigungsform kann das Al auch nach Vergliihen 
des Nd. m it Oxalsaure gewogen werden. F iir sich erliitzt is t der Komplex fluchtig. 
Das A120 3 war frei von Fremdmctallen u. Sulfat. Zur maBanalyt. Best. w ird der 
Komplex in warmer, 10—15%ig. HC1 gel. Gegen k. konz. HC1 is t er sehr bestśindig. 
Diese Ausfiihrung gestattet die Best. sehr kleiner Mengen Al bis 0,0010 m it einer 
Genauigkeit von 0,0001—0,0002 g. — Die Fiillung aus ammoniakal. Medium wird 
durch groBcre Mengen N H r Salzo nicht becintrachtigt. (Ztschr. analyt. Chem. 71 
[1927]. 369—80. Kónigsberg i. P r., Univ.) H arms.

Henry de Laszlo, Spektroskopische Scliutzung von Platin in  Silberlegiermigen. 
Vf. berichtet iiber eine annahernde Best. von P t in  Pt-Ag-Legierungen m it Hilfe von 
Standard-Pt-Ag-Elektroden (dargestellt durch K upellation oder direkte Verschmelzung), 
welche 5, 2, 1 u. 0,5% P t  enthalten, dereń vcrdichtetcs Funkenspelctrum m it einem 
Quarzspektrographen unter gleichen Bedingungen photographiert wurde. Die so 
erhaltenen Spektra wurden ausgemessen u. Zahl sowie Wellenlśingo der sichtbaren 
Pt-Linien unter Vergleich m it dem Funkenspektrum  von reinem P t erm ittelt. Durch 
Vergleicli der Pt-Linien in  dem auf demselben Wege erhaltenen Spektrum der un- 
bekannten Legierung m it dem dieser Standardlegierungen (Tabelle) kann der Geh. 
an P t in  der Probe m it ca. 20% Genauigkeit abgeschatzt werden. Bei Geh. unter
0,04%  P t  wird die Methode zu ungenau. In  Anlehnung an die Unterss. von GRAMONT 
(Ann. Chim. 3- 269 [1915]) werden die Reststrahlen des P t, das sind die letzten, bei 
abnehmendem Geh. an P t  in  dieser Legierung verschwindenden Funkenlinien, er
m ittelt u. in  A festgelegt: 3064,71, 2830,29, 3204,05, 2719,02, 3042,62. (Ind. engin. 
Chem. 19 [1927], 1366—68. Cambridge [Mass.], In st. of Techn.) H erzog.

A. TruCCO, Auswahl und Ordnung der elektrolytischen, gewiclitsanalytischen und 
volumetrische Methoden zur Analyse von Weiflnietallen, Bronzen und gewohnlichen und 
Spezialmessingen. R rit. Zusammenstellung der im Schrifttum  zerstreuten zahlreichen 
Methoden. (Annali Chim. appl. 17 [1927]. 570—89. Turin.) Grimme.

Ernst Wilke-Doriurt, Uber ein neues AufścMiif}verfahren zur Beslimmung von 
Jod in  Gesleinen. Vf. setzt die Nachteile des Alkaliaufschlusses auseinander u. be- 
schreibt ein einfaches Verf., welches darauf beruht, daB beim Erhitzen m it H ,S 0 4 u. 
Durchleiten eines inerten Gases J  u. H J  in  eine Vorlage getrieben werden u. dort das 
J  erm ittelt wird. Skizze u. Beschreibung des App. im Original. Vf. weist auf den 
J-G elialt von Superpliosphaten hin. Beim Superphosphatverf. w ird ein Teil des J  
verfliiclitigt; seine Gewinnung miiBte gelegentlich lohnend sein. (Ztschr. angew. Chem. 
40 [1927]. 1478— 79. S tu ttgart, Techn. Hochschule.) JUNG.

Samuel G. Lasky, Schnellbesiimmung von Magnesiumoxyd. Zur Schnellbest. von 
MgO in  Dolomit werden 1  g in  wss. HC1 gel. Ohno vom Unlóslichen abzufiltrieren, wird 
ammoniakal. gem aeht; m it (NH4)2S werden die Metalle gefallt, hierauf w ird zum Sieden
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erh itzt u. das Ca ais Oxalat gefallt. Das F iltra t wird zur Trockne yerdampft, der Riick- 
stand  15 Mi nu ten gegliiht u. ais MgO gewogen, wTobei 1 mg =  0,1%  MgO cntspricht. 
Die Genauigkeit der Methode ha.lt Vf. fiir Gesteinanalysen fiir ausreichend. Die Fehler- 
grenze liegt bei 1%  u. darunter, wenn das Gestein 15% MgO oder mehr en thalt u. bei
0,5%  bei einem MgO-Geh. von 5% . Die Best. laBt sich in etwa 1 Stde. ausfiihren. 
(Engin. Mining Journ. 124 [1927]. 814. Kennecott, Alaska.) S i e b e r t .

Organlsche Substanzen.
L. W. Winkler, Uber die Bestimmung der Jodbromzahlen m it Kaliumbromat- 

■und Arsenitlosung. (Vgl. C. 1927. I I . 1762.) An Stelle der vom D.A.B. 6  verwendcten 
% -n. As2 0 3 -Lsg. bei der Best. der Jodbromzahlen schliigt Vf. eine % -n. saure As2 0 3- 
Lsg. Yor. Die Methoden zur Titerstellung werden besproehen. Der Br-Yerlust, 
der der Methode ofters vorgeworfen wird, is t minimal (0,05 cem 1 /1 0-n. Na2 S2 0 3) u. 
wird zudem durch den bei Titerstellung u. Bestst. gleichen Yerlust kompensiert. 
Bestreichen der Glasstopfen m it konz. H 3 P 0 4 -Lsg. ist uberfliissig. Indigocarminlsgg. 
ais Indicator bieten keinen Vorteil. Die W artezeit von 2 bzw. 20 Stdn. (D.A.B. 6 ) 
konnte auf %  Stde. verkiirzt werden. (Arch. Pharmaz. u. Ber. Dtseh. pharmaz. Ges. 
265 [1927]. 554—60.) H a r m s .

Lad. Ekkert, Beitrag zu den Iieaktionen des Alophans und Novatophans. Lsg. von
0.01—0,10 g Atophan oder Novatophan in  0,2—1,0 cem rauehender HCl m it 0,2 bis
1,0 cem 5% ig. alkoh. a- oder /J-Naphthollsg. uberschichten. An der Beruhrungs- 
zone blut- oder biehrom atrote Farbung. Beim Schiitteln nim m t die ganze Lsg. diese 
Farbung an. Mit a-Naphthol ist die Farbung lebhafter ais m it /J-Naphthol. S ta tt 
HCl laBt sich auch ca. 85%ig. H 3 P 0 4 yerwenden. (Pharmaz. Zentralhalle 6 8  [1927]. 
797. Budapest, Univ.) ' L in d e n b a u m .

E. 01iveri-Mandala und G. Riccardi, Schnelle Bestimmung von Urotropin. 
Die Best. beruht auf der Gleichung:

(CH2)cN , +  6  H 20  +  2 HoSO.j =  6  CH20  - f  2 (NH4)2SOJ.
Nach der Zers. muB stark  gekocht werden zwecks vollkommenem Austreibens des freien 
Formaldehyds, da sonst beim E rkalten die Rk. im umgekehrten Sinne ein tritt. Zur 
Best. koelit man 0,5 g U rotropin m it 40 cem 1 /1-n. H 2 S 0 4 %  Stde. lang bis zum 
Yerschwinden des Formalingeruchs, verd. nach dem Erkalten u. titrie rt die freie H 2 S 0 4

m it 7 r n - NaOH gegen Methylorange. Berechnung: n ‘ -----=  %  Urotropin,

wobei NaOH =  ccm Verbrauch, s —  Einwage.
B e s t. v o n  U r o t r o p in  in  Ggw. v o n N H 4-S a lz e n . Man zers. wie oben u . titriert, 

g ibt Formalin im  UberschuB hinzu u. titr ie r t weiter m it n. NaOH. Differenz zwischen
1. u. 2. T itration =  Verbrauch fiir NH 4 -Salz. 1 ccm n. NaOH =  0,066 g (NH 4 )2S 0 4.
(Annali Chim. appl. 17 [1927]. 487—90. Messina.) G r im m e .

L. Soep, 1. Orange I I .  (Vgl. C. 1926. H . 1910.) Vf. to ilt iiber das mikrochem. 
Verh. von Orange I I  folgende Rkk. m it, die m it Lsg. 1% 0 durchgefuhrt wurden. CoS04; 
diinne gelbe Nadeln, gelblich zwischen gekreuzten Nicoln. AgN03; nach einiger Zeit 
rote Nadelchen in Garben u. Sterne. R ot in polarisiertem Licht. CuS04; sehr diinne 
kleine gelbroto Nadeln, die schwach-gelb leuchten in  dunklem Feld. T hN 03; rote 
Nadeln, sternartig gruppiert. Die Krystalle des Th-Salzes polarisieren blutrot. F eS 0 4 

u. Z nS04; kurze, gelbe Nadeln, gelb polarisierend. Ni-Ammonsulfat; schóne gelbe 
Nadeln in  Biindeln, stark  leuchtend in polarisiertem Licht. Hydroxylamin u. Anilin- 
sulfat; mikroskop, gelbe Nadeln in Biischeln. Andere Metallsalze zeigen amorplie Ndd. 
oder schleclito Krystallisation. — 2. Der Farbungsn-achweis des Sandelholzfarbsloffes. 
In  den letzten Jahren  wendet man, besonders in  Amerika, in  der Lebensmittelindustrie 
Kunstfarbstoffe an, um  den Prodd. ein besseres Aussehen zu geben. Zwecks Umgehung 
der Gesetzesvorschriften werden natiirliche Farbstoffe benutzt, dereń Nachweis noch 
schwieriger ist. Vf. beschreibt seine Unters. einer m it Sandelholzfarbstoff gefarbten 
Wurstprobe. (Chem. Weekbl. 24 [1927]. 623—25. Amsterdam, Warenpriifungs- 
sm t.) K . W o l f .

Walter C. Holmes, Jodometrische Bestimmung von Methylenblau. Die Best. 
von Methylenblau durch Fallung m it Jodlsg. in Ggw. von Eg. liefert keine konstantę 
Verb., sondern der J 2-Verbrauch fallt m it dem Steigen der Essigsiiurekonz. Nach- 
prufung der Methode ist noch notig. (Journ. Assoc. official. agricult. Chemists 10 [1927]. 
505—07. Washington [D. C.].) Grimme.
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B estandteile v o n  Pflanzen und Tieren.
Ezra Allen, E in  einfacher automaiiscJier EntwUsserungsapparat fiir  viele Heine 

Objekte. Vf. beschreibt eine einfache Anordnung, die es gestattet, iiber kleinen Ob- 
jekten befindlicbe Fil. kontinuierlioh auszuwechseln. Eine oder melirere kleine 
Róhrchen, in denen sich dio zu behandelnden Objekte befinden, werden innerhalb 
eines weiteren Glasrohrs angeordnet. Durch das Glasrohr flieBen m it regulierbarer 
Geschwindigkeit FIL, durch dereń Veranderung auch die iiber den Objekten befind- 
liche FI. kontinuierlioh verandert wird. So kann, wenn man in dem Rohr W. hat, 
u. dieses durch A. crsctzt wird, die Entwasserung kleiner Objekte (Vf. benutzt den 
App. zur Behandlung von Mauseovarien) durchgefuhrt werden. (Science 6 6  [1927], 
427— 29. Carnegio Inst. for Experim. Eyolution.) LESZYNSKI.

E. Leger, Uber die Tiłrierung des Ipecacuanhaexlrakles. (Vgl. C. 1927. I- 2668.) 
Es wird ein yorbessertes Verf. fiir die T itrierung des genannten E xtraktes angegeben. 
Trookener E x trak t soli 8 —10°/o Alkalóide cnthalten. (Journ. Pharmac, Chim. [8 ] 
6  [1927], 501—05.) L in d e n b a u m .

Gr. Katsch und E. Metz, Das Burkersche Hdmoglobinomeler in  der K linik. 
Vff. haben in einer Reihe von Parallelverss. m it dem B ijR K E R schen, SA H L isehen u. 
A uT E N K lE TH schen Hamoglobinometer dio  tiberlegenlieit des B uR K E R schen  App. 
feststollen kónnen. Es werden die Bedingungen aufgefiihrt, von dereń Erfiillung die 
a llgcm eino  Einfiihrung in die klin. Diagnostik abhangt. (M iinch. med. Wchscbr. 74 
[1927], 2174—75. F rankfurt a/M., Hospital z. heiligen Geist.) F r a n k .

A . Briining und B . Kraft, Zur Technik des biołogischen Eiweifldifferenzierungs- 
verfahrens. Beschreibung der Form  u. Anwendung besonderer Róhrchen fiir die 
Ausfiihrung der Prazipitinrk. . nach U h l E n h u t  zur Priifung kleinerer Stoffmengen, 
besonders von Blutproben. Angabe einiger Kunstgriffe fiir die Ausfiihrung der 
HAUSERschen Capillarmethode. (Ztschr. Unters. Lebensmittel 54 [1926], 347—52. 
Berlin, Staatl. Nahrungsmittel-Untersuchungsanst.) G r o s z f e l d .

A. Vila und R. Ancelle, Differenzierung der Prołeine des Blutserwnis. Um die 
sohwer charakterisierbaren Zwischenfraktionen, die bei der Trennung der Serum- 
eiweiBitoffe, sei es m it Neutralsalzen, sei es m it Aceton, anfallen, differenzieren zu 
kónnen, empfiehlt sich die S-Best. der Fraktionen. Die Reinigungsvorgange durch 
eine Reihe von Fallungen lassen sich auch noch durch den P-Geh. u. Aschengeh. er- 
kennen. Im  Albumin (mehrfach gefallt, gel. u. wieder gefallt) sind ca. 1,84% S, im 
Globulin 0,9—1,0. (Compt. rend. Acad. Sciences 185 [1927]. 1164—67.) Opp.

A. Lafcat und Yvonne Camplan, Die Unłersuchung der Gallensalze nach der Reaklion 
von I la y  und durch Messung der Oberfliichenspannung. Der Naehweis der Gallen
salze im Urin nach H a y  beruht auf der Herabsetzung der Oberfliichenspannung 
durch Na-Glykocholat u. -Tauroeholat. Durch Zusatz der Salze zu n. Urin wird das 
Steigen in CapillargefiiBen beschleunigt u. die Tropfenzahl eines bestimm ten Vol. 
U rin yermelirt. AuBerdem sink t S, auf solchen Urin geworfen, schnell zu Bcden, 
wahrend er sich bei n. Urin an der Oberflache zusammenballt. Vff. zeigen, daB ar.dere 
Kórper, die die gleiche Wrkg. auf die Oberflachenspannung haben, wie A., A., Chlf. usw., 
eliminiert werden kónnen oder aus anderen Griindcn n ich t stórend wirken. Die nach 
H a y  positiv ausgefallenen Rkk. wurden in zahlreichen Fallen durch Unters. der 
gleiclien H arne nach dem umstandlieheren Verf. von P e t t e n k o f e r  bestatigt. Bei 
der quantitativen Best. der Gallensalze nach diesem Verf, spielt der Geh. an NaCl 
eine Rolle, das ebenfalls betriichtliche Wrkg. auf die Oberflachenspannung ausiibt. 
Eine prak t. quantitative Methode konnte n icht erm ittclt werden. Beim Beliandeln 
von H arn m it durch HC1 gereinigter Ticrkohle zeigte das farblose F iltra t stets eine 
Tropfenzahl annaliernd =  100, unabhiingig von dem urspriingliehen Geh. des H arns 
an Zucker, Aceton, Gallensalzen usw. Das farblose F iltra t is t frei von spannungs- 
akt. Substanzen; seine Oberflachenspannung bezeichnen Vff. ais die reelle. Durch 
Vergleichen der W erte der reellen u. der vor der Behandlung m it Tierkohle fest- 
gestcllten Oberflachenspannung lassen sich Schliisse auf dic Wrkg. der im H arn ent- 
haltenen Substanzen ziehen. — Verss. m it Thymol ergaben, daB die herabsetzende 
Wrkg. voh Thymol auf H arn durch Zuckergeh. beeinfluBt wird, daB jedoch Zucker 
die Wrkg. von Gallensalzen n icht beeintriichtigt. (Buli. Soc. Pharm ac., Bordeaus 
65 [1927]. 212-21 .) L. J o s e p h y .

Franz Delhongne, Untersuchungen iiber den Pepsingehalł des Magensafles. Dio 
nephelometr. Methode nach R o n a  u . K l e in m a n n  zur Best, des Pepsins im Mengen-
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saft yon Gesunden u. Kranken h a t sich fiir klin. Zwecke gut bewahrt. Die Pepsinkonz. 
variiert wahrend des Ablaufes einer Sekretionsperiode in ziemlich weiten Grenzen. 
Histamin rcgt die Pepsinabscheidung an. Beim Uleus, besonders beim Ulcus ventriculi, 
sind die Pepsinwerte meist erlioht, eine Scheidung der Ulcera auf Grund der Pepsin- 
bestst. ist nicht moglich. Es wird dic Heranziehung der quantitativen Pepsinbest. 
neben Histamin- u. Neutralrotprobe zur Differenzierung der Achylien empfohlen. Bei 
Kranken m it Kreislaufstórungen findet sich haufig wahrend des Dekompensations- 
stadiums vermehrte Pepsinabscheidung. (Dtsch. Arch. klin. Med. 157 [1927], 299 bis 
308- Heidelberg, Univ.) F r a n k .

Micliael Perkins, Die Manoilov sche und andere chemische GeschlechtsreakliÓnen. 
Vf. ha t dic verschiedenen fiir das mannliche oder weibliche Geschlccht charakterist. 
Farbstoffrkk. an Crustaceen bestatig t gefunden. AuBer dem Gcschlecht spielen bei 
diesen Oxydations- oder lled.-Rkk. aber auch noch andere Faktoren chem. u. biol. 
A rt eine llolle. (Naturę 120 [1927]. 654— 55. Cambridge, School of Biochem.) E. .Tos.

Wilhelm Plahl, Ober die Daueraufbewahrung bakleriologisclwr Nalirbóden. Ein- 
gehende Beschreibung eines Abdichtungsverf. von m it Niihrboden beschickten Rohrchen 
unter Verwendung von Salicylsaurcgelatine ais Abdichtungsmittel. (Ztsehr. Unters. 
Lebensmittel 54 [1927]. 371—73. Prag, Univ.) G r o s z f e l d .

H. W ill, Species peclorałes D. A . G und dereń quanlitative und qualitative Unter- 
suchung. (Apoth.-Ztg. 42 [1927]. 1262—63.) H arm s.

P. W. Danckwortt, Der Nachweis der Blausiiure in  Carbo medicinalis nach 
Lockemann. Vf. empfiehlt die Methode von L o c k e m a n n  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 
43 2127 [1910]) zum Nachweis von Blausiiure in Carbo medicinalis. (Apoth.-Ztg.
42 [1927]. 1262.) H a r m s .

L. E. Warren, Prufung von Sulfonaltabletten. 10 Tabletten werden zum Pulver 
(60-Maschensieb) zerkleinert. Zur Best. wiegt man eine 0,5 g Sulfonal entsprcchende 
Menge in kleinen Kolben u. extrahiert wiedcrholt m it 10 ccm Chlf. F ilter m it 5 ccm 
Chlf. auswaschen u. Lsg. bei Zimmertcmp. dureh Uberblasen von Luft zur Trockne 
verdampfen. Trocknen zur Gewiehtskonstanz im Exsiccator iiber H 2 SO.,. Man kann 
auch im Soxhlet m it Chlf. extrahieren. (Journ. Assoc. official. agricult. Chemists 10 
[1927]. 423—26. Washington [D. C.].) G r im m e .

E. Dufilho, Vergleichende TJntersuchuwj des Strychnins und des Brucins in  den 
officinellen Strychnindrogen und den galenischen Slrychninprapąraten. (Vgl. C. 1927.
II . 1059.) Die Unterss. ergaben, daB sowohl in der Nux vomica ais auch in der 
Ignatiusbohne der Geh. an Strychnin grdBer is t ais an Brucin; er betragt fiir Strychnos 
55: 45%, in  der Ignatiusbohne 60: 40% . N ur im E x trak t u. der T inctura Ktrychni 
des Handels wurde mehr Brucin ais Strychnin gefunden. Die besten Resultate wurden 
erzielt, wenn die Extraktion  nach dem Macerations-Auslaugungsverf. vorgenommen 
wurde unter Verwendung von mindestens 70%ig. A. (Buli. Soc. Pharm ac., Bordeaux 
65 [1927]. 222—28. Bordeaux.) L. J o s e p h y .

Herbert Kahn, Karlsruhe i. B., Yorrichtung zur quantitaliven Bestimmung des 
Grades der Opalescenz, gek. dureh einen geeichtcn MeBkeil aus Opalglas. — Die Ver- 
wendung eines Kompensationsstiickes aus weiGem Klarglas ist entbehrlich. (D. R. P. 
454 246 KI. 421 vom 22/9. 1925, ausg. 3/1. 1928.) K u h l i n g .

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

— , Rudolph Messel. Nachruf auf den 1920 verstorbenen Industriellen, (Journ . 
chem. Soc., London 1927. 3179—82.) O s t e r t a g .

E. F. Armstrong, Uber chemische Aufgaben. Dic techn. wiehtigstcn Problcme 
der chem. Industrie werden besproohen. (Journ. Soc. Dyers Colourists 43 [1927]. 
383—87.) Su v e r n .

G. Angel. Elektrische Heizapparate fu r  chemische Fabriken. Zum Zwecke der Be- 
lieizung von GefaBen m it stark  korrodierendem Inhalt (Sauren, Laugen usw.) be- 
sebreibt Vf. 2 App., einen m it innerer Erhitzung dureh Elektroden (Lichtbogenheizung) 
u. dessen Verwendung fur die Erhitzung von HC1- (Elektroden aus Graphit, GcfaB 
aus Quarz), N a2S 0 4- u. NaCl- (Elektroden u. GefaB aus Fe) u. ZnCl2-Lsgg. (Anodę 
aus Zn, Kathode aus Fe) u. einen 2. m it auBerer W iderstandslieizung (um-feuerfesto
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Tonstabe gewickelte Nichrom-drahte) fiir Tempp. bis 500°, der auch rasch auf andere 
Heizung umstellbar ist. Zum SchluB werden Energie- u. Ausbeutebereclmungen 
a n  den Fallen KO II u, NaOH  gebracht. (Ind. engin. Chem. 19 [1927]. 1314— 16. 
Bohus [Schweden].) H e r z o g .

George H. Gibson, Vergleićh des Wirkungsgrades von Zentrifugalpumpen. 
(Engin. Mining Journ. 124 [1927]. 813— 14. — C. 1928. I. 421.) SiEBERT.

S. C. M artin , Der Luftslrahlheber. Vf. besclireibt den zur Hebung oder Bewcgung 
von Fil. hóherer D., besonders korrodiorender N atur (H 2 SO:1 usw.) geeigneten, aus 
dem gewiinschten Materiał (Pb, Porzellan, Hartgum m i usw.) anfertigbaren Luft- 
strahlhebor, dessen Prinzip darauf berulit, daB durch eine eigene Rohrleitung ein- 
geblasene D ruckluft m it der zu hebenden FI. cinc spezif. leichtere Emulsion bildet, 
welche nun bis zur Erreiehung des liydrostat. Gleichgewichts von der im FuBstiick 
vorhandenen FI. im Ablaufrohr emporgehoben wird (schemat. D arstst.). Es werden 
noch Formeln zur Berechnung des Initial- u. des (geringeren) Arbeitsluftdruckes an- 
gefiihrt, wie auch der Menge an freier atmosphar. Luft, die zur Hebung eines be- 
stim m ten Gewichts W. auf eine gegebene Hohe erfordcrlich ist. Dic Hebung kami 
auch in  mehreren E tappen erfolgen. Bei Einrichtung des Luftstrahlhebers, der trotz 
geringeren Wirkungsgrades der Einfachheit der App. wegen fiir dio P rasis selir ge- 
eignet ist, sind zu beachten: Temp., D., A rt u. Menge dor zu hebenden FI., das Materiał 
der Pumpe u. die Hubhohe. Die autom at. Kontrolle des Luftstrahlhebers kann m it 
einem Schwimmer, der ein Ventil im Luftdruckrohr betatig t, gesichert werden. (Ind. 
engin. Chem. 19 [1927]. 1346—48. Sclienectady [N. Y.].)  ̂ H e r z o g .

Harlowe Hardinge, Windsichlung pulverisierler Stoffe. Uberblick uber dio 
Methoden u. App. zur Windsichlung pulverformiger Stoffe. (Chem. metallurg. Engin. 
34 [1927]. 737—39. York, Pa.) S ie b e r t .

— , Filtration und Fillermassen in  der Industrie. A n w en d u n g  d e r  Super-Cel- 
Filtermasse in  d e r  Leim-, Seifen-, Zucker- u . Z ac M a b rik a tio n . ( J o u rn .  Soc. chem . In d .  46 
[1927], 1144—47.) S i e b e r t .

Arthur Grounds und H. W. C. Henderson, Elektrische Gasreinigung. Dber- 
blick iiber die Methoden der Gasreinigung unter besonderer Beriicksichtigung des 
LODGE-COTRELL-Yerf. (Iron C oal Trades Rev. 115 [1927]. 784.) S i e b e r t .

W. Sell, GrapKsche Berechnung von Luftkuhlern und dhnlichen Apparaten. Das 
angegebeno Verf. eignet sich fiir die Berechnung von Luftkiihlern, Lufterliitzern, 01- 
kuhlern, Ekonomisern usw .; Vorbedingung is t die Kenntnis der Wiirmedurchgangs- 
zahlen u. des Luftwiderstandes. (Gesundheitsing. 51. 5— 8 . Hannover.) S p l .

W. Otte, Leistungsgaranlien fiir  Ruckkiihlanlagen, Nach einer K ritik  der bis- 
Jierigen Leistungsgarantien fur Ruckkiihlanlagen erlautert Vf. ein vereinfachtes Unter- 
suchungsverf. (Arch. Wiirmewirtsch. 9. 1—4. Essen, Rheinisch-W estfal. Elektrizi-

British Thomson-Houston Co. Ltd., London, iibert. von: M.Unger, Pittsfields, 
V. St. A., Feuerfeste Tiegel. Die Poroń gebrannter Tontiegel werden, zweckmiiBig im 
Yakuum, m it Teer, Pech o. dgl. gefiillt u. die Tiegel dann allmalilich auf Tempp. er- 
liitzt, bei denen der organ. Fiillstoff verkohlt. (E. P. 278 367 vom 28/9. 1927, Auszug 
veróff. 23/11. 1927. Prior. 1/10. 1926.) K u h l i n g .

British-Thomson-Houston Co., Ltd., London, iibert. von: W. D. Coolidge, 
Scheneetady, N. Y., Vakuumisolierte Gefape. Diese enthalten eine Fullung von fein 
verteilten Korpern (RuB, Graphit, S i0 2 oder SiO, A120 3 oder Carbide oder Boride) 
m it einer wasserabsorbierenden Substanz (P20 5) in  dem Vakuumraum. (E. P. 279 897 
vom 29/10. 1927, Auszug veróff. 30/12. 1927. Prior. 30/10. 1926.) KAUSCH.

E. Barbet & Fils & Cie., Paris, Verfahren und Vorrichtung zum Rektifizieren der 
bei der Zerlegung der Luft in ihre Bestandteile erhaltenen Gemisclie an Edelgasen. (D . R . P . 
454197 K I. 17g vom 8/7. 1920, ausg. 2/1. 1928. F . Prior. 17/7. 1918. —  C. 1925 I. 
561 [E m il e  A u g u s t in  B a r b e t ].) K a u s c h .

Charles Sheppard Johann, Monterey Park, Californ., Fullen von Flaschen mit 
unter Druck steheiidem Gas, insbesondere Kohlensdure. Auf einen an  die Flasche zu 
schraubenden VerschluBpfropfen wird wahrend des Schraubens ein Gasdruck aus- 
gciibt, der gleich oder hoher is t ais der im Innern der Flasche herrschendo Druck. 
(Schwz. P. 122 582 vom 17/9. 1926, ausg. 16/9. 1927. A. Prior. 18/1. 1926.) K a u s c h .

Charles Sheppard Johann, Monterey Park, Californ., Einrichtung zum Entladen 
ton  mit Druckgas gefullten Flaschen. Diese Einrichtung bestelit in einem vor einer

tśitswerk.) S p l i t t g e r b e r .
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YersehluBscheibe der Flasche befindlielien Lochstempel, der durch ein Belastungsorgan 
bewegt werden u. dio Verschlufischeibe durehloehen kann, in  Ruhestellung aber durch 
eine Sperrvorr. gehalten wird, die auf elekta. Wege ausgelost werden kann. (Schwz. P. 
122 583 yom 17/9. 1926, ausg. 16/9. 1927. A. Prior. 22/12. 1925.) K a u s c h .

S. Winsnes und E. Hagg, Skien (Norwegen), Verfahren und Apparatur zum Ent- 
leeren von festen Massen aus offenen Behaltern, Verdampfern oder dgl., dad. gek., daB 
von oben her Druekluft oder PreBgase durch ein Strahlrohr an den GefaBwandungen 
entlang eingeblasen werden u. die M. durch Ausfalloffnungen am Boden entfem t wird. 
(Schwed. P. 58 443 vom 7/4 1922, ausg. 10/3. 1925. N. Prior. 24/6. 1921.) M. F. Mii.

Edmund Rumpler, Berlin, KleinMlteabsorptionsapparat m it einem soicohl ais 
Saug-, ais auch ais Druckleitung dienenden Verbindungsrohr zwisćhen Kocher, Konden
sator und Verdanipfer. (D. R. P. 454 099 KI. 17a vom 24/2. 1924, ausg. 29/12. 
1927.) K a u s c h .

R. J. Reaney, Ottawa, Kanada, Treibriemen. Metali-, Y o r z u g s w e i s e  Stahlbander, 
werden entfettet, wiederholt m it dtinnen Kautschuklagen bedeckt, die aufgeschmolzen 
werden, dann m it Gewebstoffen umwunden u. dieae m it Schellack beladen. (E .P .
279 288 vom 24/1. 1927, ausg. 17/11. 1927.) K u h l i n g .

II. G ewerbehygiene; Rettungswesen.
A. E., Unschadlichmachung defekier gefiillter Druekflaschen. An einem Vorfall 

m it fl. Cl schildert Vf. dic VorsichtsmaBregeln beim Handhaben von Druckflasćhen 
u. die MaBnahmen beim Undichtwerden. (Technik Ind. u. Schwz. Chemiker-Ztg. 1927. 
186.) _ J u n g .

Leymann, Die Gefahren beim tjberdriicken von Fliissigkeiten m it Prefiluft. (Ztschr. 
angew. Chem. 40 [1927]. 1451—54. Berlin-Licliterfelde. — C. 1927. II. 2467.) J u n g .

Leymann, Berichtigung zu der Abhandlung uber „die Zerknalle beim Uberdriicken 
von Teer, Teerdlen und Pech miitelst Prefiluft usw. (Vgl. vorst. Rof.) Berichtigung 
Kweier Irrtiim er. (Zentralblatt Gewerbehygiene Unfallverhiit. 14 [1927]. 409— 10.) Ju .

Otto Stalhane, Die Explosionsgefahr auf Grund von Knallgasbildung bei elek- 
irischen Dampf- oder Warmwasserkesseln vom Elektrodentyp. Nach Erórterung der 
verscliiedenen Faktoren, die bei der Entstehung einer Knallgasexplosion beteiligt sind, 
kommt Vf. zu dem Ergebnis, daB bei Elektrodenkesseln keine Gefahr vorhanden ist, 
sofern die gebildeten unkondensierbaren Gase in  dem MaBe, wie sie entstchen, aus dem 
System en tfem t werden, wohl aber, wenn sie irgendwo im System akkumulieren kónnen. 
Bei Dampfanlagen besteht diese Gefahr p rakt. genommen nur kurz nach ihrer AuBer- 
betriebsetzung, wenn der Dampf kondensiert ist, wahrend die unkondensierbaren Gase 
noeh nicht durch die Abgasungsyentile entweiclien konnten. (Teknisk Tidskr. 57 
[1927]. Allmanna avdelningen 437—38.) W . W o l f f .

Bruno Muller, E in  neues Langstrahlrohr zur Verweiidung bei Oltankbranden. Das 
Langstrahlrolir, Konstruktion LANNINGER, besteht aus mehreren Rohrschiissen m it 
Schnellkupplungen u. ermóglicht eine Bekampfung von Ólbranden aus gróBerer Ent- 
femung. (Chem.-Ztg. 51 [1927]. 963.) JUNG.

Georg Wolff, Neueres aus dem Gebiele der Gewerbehygiene. Meldepflicht bei Berufs- 
kranklieiten, Erkrankungsstatistik, Gewerbekranldieiten u. Frauenberufskranklieiten. 
(Chem.-Ztg. 51 [1927]. Fortschrittsber. 118— 20.) J u n g .

Wm. Maurice, Einige neue Sicherheitslampen. U b e rs ic h t u b e r  d ie  n e u e re n  
F o r ts c h r i t te  u . K o n s tru k tio n e n  a u f  d em  G eb iete  d e r  Sicherheitslampen. B esch re ib u n g  
d e r  M A RTIENSEN-Lam pe fu r  C 0 2 u. d e r  GULLIFORD-Lam pe. A bb . im  O rig in al. ( I ro n  
Coal T rad e s  R e v . 115 [1927]. 792—94.) S i e b e r t .

Georg Siebert, Kohlenoxydgasvergiftungen in  Garagen. Giftwrkg. des CO- 
Gases auf den Organismus unter besonderer Berucksiehtigung der Gefahrenmomente 
beim Einatm en von Auspuffgasen leerlaufender Kraftfahrzeugmotoren u. dereń Ver- 
hiitung. (Umsehau 31 [1927]. 1069—70.) S i e b e r t .

— , Blei, das gefahrlichste Industriegift. t)berbliek uber die BleivergifUmgen in 
den verschiedenen Industrie- u. Berufszweigen u. iiber die bestehenden Verhiitungs- 
vorsehriften. (Umsehau 31 [1927]. 1067—69.) Sie b e r t .

J. A. Turner und L. R. Thompson, Gesundlieitsgefahren in  Messinggiefiereien. 
(Iron Age 120 [1927]. 1601. — C. 1926. I I . 2833.) W i l k e .

W .W eigand, Der Gaskrieg und die Praxis. Beschreibung des ersten groBen 
Gasangriffes der deutschen Armee in  Flandern nach persónlicher Beobachtung des
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Vf. Beschreibung der Wrkg. der Gasmasken. Hinweis auf die groBe Bedeutung 
des Phosgens ais des billigsten, zugangliehsten u. techn. am brauclibarsten Kampf- 
gases. (Pharmac. Tijdsehr. Nederl.-Indie 4 [1927]. 340—47. Soerabaja.) Gd .

Karl Haas,' Einiges. iiber die Berechtigung der iechnisclien Vericendung des Tetra- 
chlorkohlensioffs. (Melliands Textilber. 8  [1927]. 952—54. — C. 1927. II. 1771.) Su.

Achille Knapen, Belgien, und Maurice Gouineau, Frankreich, Entkeimen von 
Baumluft. In  iibcrfullten Raumen, dereń Luft entkeim t werden soli, werden Behalter 
aufgestellt, welche auf einer Temp. gehalten werden, die 10—15° unterhalb der in 
dem zu sanierenden Baum  herrschenden Temp. liegt. Auf bzw. in diesen Behaltern 
schlagen sich die m it den zu yernichtenden Keimen geschwangerten Dampfe in fl. 
Form nieder u. werden in  eine Desinfcktionslsg. geschafft. Z. B. stellt man eine Metall- 
oder Glasglocke, welche yon innen her m ittels Kaltemischungen o. dgl. gekiihlt wird, 
in einen ringfórmigen, m it Hypochloritlsg. o. dgl. gefullten Behalter, so daB die auf 
ihrer Oberflache yerflussigten Dampfe in diese Lsg. flieBen. (F. P. 627 730 vom 18/12.
1926, ausg. 11/10.1927. Big. Prior. 26/3.1926.) K u h l i n g .

Kohlenosyd-Mcrkblatt. Merkblatt uber Entstehg., Ycrhutg. u. Behandlg. von Kohlen- 
oxydvergiftgn. im tagl. Leben. Bearb. im Reichsgesuudheitsamt. Ausg. 1928. Berlin: 
Julius Springer 1027. (4 S.) M. —.10; 100 Stiick M. 0.— ; 1000 Sttick M. 80. — .

III. Elektrotechnik.
I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M. (Erfinder: Karl Roth, 

Ludwigshafen a. Rh., Elektrolysierzelle m it aus M etallplatten bestehenden Elektroden, 
aus dereń Oberflache Teilstucke beliebiger Form  m it Hilfe yon in der Elektroden- 
p latte angebrachten Schnitten herausgebogen sind, dad. gek., daB dieso Teilstucke 
nach der der Gegenelektrode abgewandten Seite gerichtct sind. — Diese Elektroden 
haben den Vorteil, daB ihre ganze Fliiche, ja  durch das Umbiegen der Fliichenteilo 
auch die Schnittflaclien wirksam werden. (D. R. P. 453750 K I. 12h yom 6/2. 1925, 
ausg. 14/12. 1927.) K a u s c h .

J. P. Scott (Erfinder: W. S. Allen), Toronto, Eleklrolysalor. (Schwed.P. 60 034 
yom 17/12. 1923, ausg. 29/12. 1925. — C. 1925. I .  2459.) K a u s c h .

Nordiske Fabriker De-No-Fa A/S. und Carl Fredrik Hohnboe, Oslo, Vor- 
ricliiung zur Elekirolyse. (D. R. P. 453 685 K I. 12i yom 27/11. 1925, ausg. 16/12 
1927. — C. 1927- i . 2464.) K a u s c h .

Porzellanfabrik Ph. Rosenthal & Co. Akt.-Ges., Selb i. Bayern (Erfinder:
F. Singer), Bindemittel fu r  eleklrisćhe Isólatoren, bestehend aus Misclnmgen yon fl. 
Hochofenschlacke u. Portlandzement, CaO, BaO, SrO, Alkalien, Wasserglas oder meh- 
reren dieser Stoffe in solchem Verhaltnis, daB die Mischungen annahernd denselben 
Ausdehnungskoeffizienten besitzen wie Porzellan. (Schwed. P. 60 031 vom 21/2. 1921, 
ausg. 22/12. 1925. D. Prior. 9/10. 1920.) K u h l in g .

Edison Swan Electric Co. Ltd., London, und G. E. Webster, Enfield, England, 
Sammlerelektroden. Positive Sammlerelektroden vom Plante-Typus werden in wss., 
gegebenenfalls HCIO., enthaltcnder H 2 S0 4 elektrolyt. behandelt u. dann ohne Waschen 
durch Erhitzen getrocknet. (E .P . 279 826 yom 8/7. 1926, ausg. 1/12. 1927.) K u h ł .

Ateliers de Construction Oerlikon, Schweiz, Elektrode insbesondere fiir  die elektro- 
lytische Wasserzersetzung. Man yerwendet Elektroden, dereń akt. Oberflache aus Teeht- 
linigen Leiterelementen (Driihte) gebildet sind, die in einem A bstand yoneinander in 
schraubenfórmigen Spiralen auf einem leitenden Rahmen (ais Trager) aufgespannt 
sind. (F. P. 629 650 vom 22/2. 1927, ausg. 14/11. 1927. Schwz. Prior. 27/3. 1926.) K a.

E. M. F. Electric Co. Proprietary Ltd., Melbourne (Erfinder: Roy Algernon 
Holland, W est Brunswick, Australien), Elektroden fiir  IAchtbogenschiccijiung. Zwecks 
Verhinderung yon Oxydationen werden die E lektroden m it anorgan. Stoffen iiber- 
zogen, welche fest. gebundenes W. enthalten, aus dem bei der Temp. des Lichtbogens 
H 2 entsteht. Z. B. bedeckt man die E lektroden m it Mischungen von Kaolin, RuB u. 
Wasserglas u. trocknet. Der zuniichst entstehende molekulare soli in  atom aren H  
ubergehen. (A ust.P . 3057/1926 vom 31/7. 1926, ausg. 11/8. 1927.) K u h l i n g .

Roessler & Hasslacher Chemical Co., P erth  Amboy, N. Y., Kohlehaltigc Gegtn- 
siiinde. -Man erhitzt Jlischungen pulyeriger Stoffe u. kohlenstofflialtiger Bindemittel 
un ter Yerhinderung der Expansion der 31. in  Formen. — -Die erhaltenen K orper lassen
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sich  fiir elektrocheru. oder elektrotechn. Zwecke yerwenden. (Schwz. P. 121436 vom 
.3/5. 1926, ausg. 1/7. 1927. A. Prior. 9/5. 1925.) K a u s c h .

Viktor Heinrich Wohl, Wien, Herslellung von Oxydgluhkathcden. E lektr. ge- 
heizte Fiiden geeigneter Metalle werden gcgebcnenfalls melirmals durch Lsgg. oder 
-Suspcnaionen von Verbb. der Erdalkalimetalle, welche sich in der H itze unter Bldg. 
des Erdalkalimetalles zers., besonders Azide, oder durch fl. Amalgame der Erdalkali- 
m etalle gezogcn. Die bei der Zers. der Vcrbb. bzw. beim Verdampfen des H  auf den 
JFaden zuriickbleibenden Erdalkalim etalle osydieren sich beim weiteren Erhitzen an
der Luft. (Oe. P. 107 954 vom 26/5. 1926, ausg. 25/11. 1927.) K u h l i n g .

General Electric Co., New York, ubert. von: Fritz Koref und Hans Hoffmann, 
Berlin, Gliihfaden. (A .P . 1 6 1 7161  vom 13/3. 1923, ausg. 8/2. 1927. D. Prior. 7/8. 
1922. — C. 1924. I. 227 [E. P. 201884].) K u h l i n g .

General Electric Co., New York, ubert. von: Fritz Koref und Kurt Moers, 
Charlottenburg, Bearbeitung von liochschmelzenden Metallen. (A .P . 1635  793 vom 
29/4. 1924, ausg. 12/7. 1927. D. Prior. 14/7. 1923. — C. 1926. I. 2398 [D. R. P. 
424879].) K u h l in g .

Westinghouse Lamp Co., Pennsylvanien, ubert. von: Daniel Snyder Gustin, 
Newark, Y. St. A., Erzeugung holi er Lufileeren in  Gluhlampen, Elektronenrohrcn u. dgl. 
Die mittels Pumpen mógliehst weitgehend entliifteten GefaCe werden m it dem Dampfe 
eines Stoffes, yorzugsweise gelbem P, gefiillt, welcher un ter der Einw. hochgespannter 
elektr. Entladungen in  einen nicht fliichtigen Stoff iibergeht, von neucm abgesaugt, 
wieder m it dem Dampf des betreffcnden Stoffes gefiillt, wieder abgesaugt u. das fort- 
gesetzt, bis die Luft yollstandig durch den Dampf ersetzt ist. Dann schm. man ab, 
yerbindet die Stromzuleitungsdrahte des GefaCes m it dem einen Pol eines hoch- 
gespannten Stromkreises, den anderen Pol des Kreises m it einer auBerhalb des Ge- 
fiiBes angeordneten Elektrodo u. schlieBt den Stroni, wobei der in  dem GefaB befind- 
liche Dampf rasch in den entsprechenden nicht fliichtigen Stoff, z. B. roten P, iiber- 
geht, (A. P. 1 647 618 vom 6/9. 1922, ausg. 1/11. 1927.) K u h l i n g .

N. V. Philips’ GloeilampenJabrieken (Erfinder: Gottfried Bruno Jonas), Eind- 
lioven, Holland, V erb ind en von Metali und Glas. (A ust.P . 1700/1926 vom 4/5. 1926, 
ausg. 13/1. 1927. Holi. Prior. 11/5. 1925. —  C. 1927. I. 2231.) K u h lin g .

Westinghouse Lamp Co., V. St. A., Entladungsrohren. Bei Entladungsrohren, 
bei dcnen die Elektronen aussendende Elektrodę aus einem Metali, z. B. Th, besteht, 
dessen Fahigkeit zum Aussenden von Elektronen durch die Ggw. von 0 2 leidet, stellt 
man die Anoden u. G itter aus' Legierungen lier, welche neben dem iiblichen Grund- 
metall Ni ein oder mehrere Metalle, vorzugsweise Zn oder Mg enthalten, die fiir 0 2 

eine gróBero A ffinitat besitzen ais das Elektronen aussendende Metali, oder m an be- 
deckt die Anoden u . G itter m it einem tlberzug dieser Metalle, z. B. durch Eintauchen 
in  ihre Schmelzen. Die Elektronenaussendung u. Lebensdauer solcher Rohren ist 
wesentlich gTóBer ais die der bekannten Rohren. (F .P .6 2 8 1 9 9  vom 28/1. 1927, 
ausg . 19/10. 1927. A. Prior. 30/1. 1926.) K u h l i n g .

Primos Co., Delaware, iibert. von: James O. Handy, Pittsburgh, V. St. A., 
Aufarbeitung ausgebrauchłer Sammlerplalten u. dgl. Die P latten  werden durch mechan. 
Bearbeitung u. Sieben in  metali. Teile u. Fullstoffe (PbO, Pb 3 0 4 bzw. P b 0 2 u. P bS 04) 
zerlegt, die letzteren bei gewóhnlicher Temp. bis zur yólligen Umwandlung des P bS 0 4 

in PbC 0 3  u. N a2S0 4 m it Sodalsg. bchandelt, gewaschen, getrocknet u. in iiblicher Weise 
durch Rosten bei Tempp. oberhalb 350° in  P b 3 0 4 oder PbO yerwandelt. (A . P . 1 651 886 
vom 26/9. 1924, ausg. 6/12. 1927.) K u h l i n g .

C. H. F. Muller Spezialfabrik fur Róntgenrohren, Hamburg, Unter erlwhtem 
Gasdruck arbeitende Ionisationskammer fiir Róntgenstrahlen, dad. gek., daB mindestens 
einer der Versckliisse der S trahleneintritts- u. -austrittsoffnung aus Lithiumboratglas 
besteht. — ZweckmaBig uberzieht man die aus Lithiumboratglas hergestellten Teile 
m it einem Lack, um sie vor Luftfeuchtigkeit zu schiitzen. (D. R. P. 454 102 K I. 21g 
Tom  13/7. 1924, ausg. 30/12. 1927.) K u h l i n g .

IV. W asser; Abwasser.
J . Tillmans, Neue Forschungsergebnisse auf dem Gebiete der Trinkwasseruersorgung. 

Der umfangreiche Vortrag behandelt zusammenfassend die schon anderweitig bekannt 
gegebenen Forschungsergebnisse des Vfs. iiber die Enteisenung, Entmanganung u.



9 5 4 Hiy. W a s s e e ; A b w a s s e r . 1 9 2 8 .  I .

angreifende Wrkg. des Trinkwassers auf cisernc Rohren. (Ztschr. angow. Chem. 40 
[1927]. 1533—39. F rankfurt a. M., Stiidtisches Nahrungsmitteluntersuchungsamt.) Sp l .

Gesundheitsamt der Veremigten Staaten, Sludien iiber die Wirksamkeit der 
Wasserreinigungsverfahren. Kurzer Auszug aus einem ais Veroffentlichung Nr. 172 des 
Gesundheitsamts gedruckten umfangreichen Bericht von H. W. Streeter. (Journ . 
Amer. W ater Works Assoc. 18 [1927]. 750—52. W ashington, D. C.) SPLITTGERBER*

A. S. Behrman, Neuc Erkenntnisse bei der Zeolithreinigung. Dio Anwendung des 
Oel genannten, neucn kiinstlichen Zeoliths ermoglicht bei der Aufbereitung eines W. 
rascheren Basenaustausch durch eine yerhaltnismaBig geringcre Menge an Austausch- 
m ateriał unter moglichst geringem Druck. (Ind. engin. Chem. 19 [1927]. 445—47. 
Chicago, UL, International Filter-Co.) S p l i t t g e r b e r .

F. B. Good, Wasserreinigung in  Gasolinfabriken. Verf., App. nebst Abb. zur 
W.-Reinigung m it Na2C03, gegcbenenfalls m it Ca(OH ) 2 u. Na2C03, je nach A rt des 
Rohwassers wird erórtert u. Nachweis u. Berechnung der zuzusetzenden Menge de- 
monstriert. (Oil Gas Journ. 26 [1927]. Nr. 31. 97.) N a p h t a l i .

T. C. Schaetzle, Eine Untersuchung iiber die Verunreinigung und natiirliche SelbsU 
reinigung der Fliisse in  Illinois. Hinweis auf eine ais Nr. 171 bezeichnete umfangreiche 
gemeinsame Veróffentlichung des Gesundheitsamtes der Vereinigten S taaten u. des 
Gesundheitsdienstes von Chicago, verfaBt von J. K. Hoskins, C. C. Ruchhoft u. 
L. G. Williams. (Journ. Amer. W ater Works Assoc. 18 [1927]. 753—56. Baltimore, 
Md., S taatl. Gesundheitsamt.) S p l i t t g e r b e r .

H. W. Clark, Bericht iiber die Sludien zur Abwasserreinigung in  der Lawrence* 
Versućhsanstalt. Die Arbeiten beschiiftigten sich m it der interm ittierenden Sand- 
filtration, K iesfiltration, Kontaktfiltern, chem. Fallung, Schlammausnutzung, Schlamm- 
vergasung, Abwasserfauluug, m it dem Diingerwert des Schlammes, dem Bclebt- 
schlammvcrf. u. besonderen bakteriolog. Studien. (Ind. engin. Chem. 19 [1927]. 448 
bis 452. Boston, Lawrence-Versuchsanstalt des Gesundheitsamts von Massa
chusetts.) S p l i t t g e r b e r .

C. S. Garland, Die Verunreinigung von Meeren und Hdfen m it Ol uńd ein Hilfs- 
mittel dagegen. Vf. erórtert die zunehmende Verunreinigung des Seewassers in  der Nalie 
der K usten m it 01 durch die wachsende Anwendung der Olfeuerung, ihre schadliche 
Wrkg. auf Tiere, die Storung des Badebetriebes usw. Die H auptąuelle liegt in  dem 
aus den Oltanks ausgepumpten Ballastwasser. Vf. beschreibt die Einrichtungen zur 
Abscheidung des Ols, besonders einen Stromlinien-Olabscheider, bei dem das W. zahl- 
reiclie durchlócherte Rohre passiert, in  Verb. m it einem m it Glaswolle gefiillten F ilter. 
Die Anwendung auf groBen Sehiffen w'ird an der H and von Skizzen erlautert. (Journ. 
Soc. chem. Ind. 46 [1927], 1161— 71.) .. JuNG.

— , Aulomatische Analyse und die Uberwachung der W  asserreinigung. Referat eines 
Vortrages H a t f ie l d s  iiber einen autom at, arbeitenden App. zur H artebest. nach 
Cl a r k . Air Stelle des Schuttelns w ird L uft durch die Wasserprobe unter schrittweisem 
Zusatz von Seifenlsg. geblasen; wenn der UberschuB der Seifenlsg. erreicht ist, flieBt 
eine groBo Menge Schaum durch den Hals des Rk.-Kolbens iiber. (Chem. Age 17 
[1927]. 529.) Ju n g .

E. P. Schoch, Titrimelrische Meihoden zur Bestimmung des Calcium-, Magnesium- 
und Sulfat-Ions uiid ihre Anwendung in  der Wasseranalyse. Mg" wird m it einer Kalklsg. 
bei Ggw. von Thymolphthalein ais Indicator, Ca" m it einer Sodalsg., S 04"  naelł 
Ausfśillung mittels BaCL durch Fortnahm e des Ba-Uberschusses mittels Sodalsg. 
jeweils bei 90 bis 100° titriert. Das Verf. laBt sich ausdehnen auf die E rm ittlung der 
zur Enthartung erforderlichen Kalk- u. Sodamengen u. der N ichtcarbonatharte in 
naturliclien Wassern. Das Verf. zeigt bei Konzz. von:

Mg” von 3 — 20 mg/l Aquivalenten Fehler bis 0,2 m g/l Aquivalente 
Ca" „ 2,2—21,2 mg/l „  „ „ 0,2 mg/l

S 04,y „  10—20 mg/l „ „  „  0,25 mg/l
(Ind. engin. Chem. 19 [1927]. 112—15. Austin, Texas, Landesuniyersitat.) SPLITTG.

A. C. Janzig, Ausmerzung einer Felderąuelle bei der colorimetrischen Mangan-
bestimmung. Zur Vermeidung von Mn-Verlusten muB wahrend der F iltration  ein solcher 
PersulfatiibersohuB gehalten werden, daB im F iltra t noch gasfórmiger 0 2 nachweisbar 
ist. (Journ. Amer. W ater Works Assoc. 18 [1927]. 744—45. Minneapolis, Minn., Filter- 
anlage auf der Columbiahohe.) SPLITTGERBER.

P. Lehmann, und A. ReuB, Eine colorimetrische Methode, fiir die Bestimmung des 
Eisens im  Wasser. Der Yerdampfungsriickstand von 100 ccm des W. w ird m it 5 ccm
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10°/0 ig. K N aC0 3 -Lsg. abormals eingetrocknet, bei 170—200° vóllig entwassert, bei 
R otglut geschmolzen u. dann m it 5 ccm 15%ig. HC1 gel. Dazu fugt m an 1 ccm 
Bromid-Bromatlsg. (10,0 g NaBr -f- 3,0 g NaBrO? +  70,0 g W.) u. nach 5— 10 Min. 
5 ccm 7,5%ig. NH 4CNS-Lsg. Colorimetr. Vergleich m it einem Leervers., dem man 
bis Farbgleichheit Fe-Alaunlsg. [8,64 g N H 4Fe(S04),-12 H 20  +  5,0 ccm konz. H 2S 0 4 

m it W. auf 1000; zum Gebrauche wird 1 ccm dieser Lsg. nach Zusatz von 5 ccm HC1 
auf 100 ccm verd.; 1 ccm =  0,01 mg Fe] zusetzt. (Ztsehr. Unters. Lebensmittel 54  
[1927]. 374—76. Erlangen, S taatl. Unters.-Anst. f. Nahrungs- u. GenuBm.) Gd.

V. Anorganische Industrie.
I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Fluorid. CaF2 wird in Ggw. 

von S i0 2 u. eines anderen schwerl. Fluorids, dessen bas. R est ein schwerl. Silicofluorid 
gibt, m it einer im UberschuB verwendeten Saure, die 1. Ca-Salze bildet, erwarmt, das 
abfiltrierte schwerl. Silicofluorid m it einer K-Verb., die beim Erwilrmen das 11. K F  
liefert, umgesetzt. Der Riickstand wird zur 'Herst. des schwerl. Silicofluorids ver- 
wendet. (Schwz. P. 122 730 vom 9/6. 1925, ausg. 1/10. 1927. D. Prior. 10/6. 1924. 
Zus. zu Schwz. P. 118958; C. 1927. 11. 968.) K a u s c h .

Albert Fritz Meyerhoier, Ziirich, LóslicJie Garbonale. Man setzt Fluoride m it 
Carbonaten, dereń metali. R est ein unl. Fluorid ergibt (Erdalkalicarbonat), bei 80° 
u. 2— 3 a t Druck um. (Schwz. P. 122 902 vom 10/6. 1925, ausg. 17/10. 1927. D. Prior. 
14/6. 1924. Zus. zu Schwz. P. 119223; C. 1927. II. 3097.) K a u s c h .

General Chemical Co., New York, iibert. von: James William Proctor, Belle 
Vernon, V. St. A., Herstdlung von neulralem oder saurem Ammoniumjluorid in  stetigem 
Betriebe. Aus H F  enthaltenden Gasen wird die H F  mittels Mutterlaugen friiherer 
Herstst. von NH4F  bzw. N H ,F 2H  absorbiert, in die erhaltene Lsg. gasformiges NH 3 

geleitet, das Erzeugnis dureh Abkiihlen zur Krystallisation gebracht, zentrifugiert 
u. die Mutterlauge zu weiteren Vorgiingen gleicher A rt vcrwendet. (A .P . 1 642 788 
vom 5/1. 1923, ausg. 20/9. 1927.) K u h l in g .

Atmospheric Nitrogen Corp., Solvay, V. St. A., iibert. von: Francis Herbert 
Bramwell, H artford, England, Ammoniaksynthese. (A .P . 1618  265 vom 1/5. 1926, 
ausg. 22/2. 1927. E. Prior. 4/5. 1925. — C. 1926. I. 2132 [E. P. 241817].) K u h l i n g .

Norbert Specht, Berlin-Charlottenburg, Gut deckende Titansaure. Zur hydrolyt. 
Herst. von Ti(OH ) 4 verwendet man Titansulfatlsgg., welche eine D. von 1,35— 1,55 u. 
ein Gesamtgeh. an (freier u. gebundener) H 2 S 0 4 von 25—40%  besitzen u. hydrolysiert 
bei Tempp. von 160—180°. Die erforderliche D. kann dureb Zusatz von Metallsulfaten 
erzielt werden; legt man W ert auf Eisenfreiheit des Erzcugnisscs, so durfen nur weiBe, 
z. B. Alkalisulfate zugesctzt werden. (A. P. 1 649 496 vom 19/5. 1925, ausg. 15/11. 
1927. D. Prior, 24/5. 1924.) K u h l i n g .

George Patart, Paris, Galciumcarbid. Man yerkokt Koks u. calciniert gleichzeitig 
kalkhaltige Stoffe, u. laBt dann das erhaltene CaO auf den Koks einwirken, gewinnt 
das entstehende CO, indem m an dio Steinkolilenmasse von dem CO durchstrómen 
laBt. (Schwz. P. 122 584 vom 8/10. 1926, ausg. 1/10. 1927. F. Prior. 9/10. 
1925.) K a u s c h .

A. P. J. C. E. Soc. An. Prodotti Italiani Chimici Estrattivi, Rom, Nicht- 
hygroskopisclies Koclisalz. Man behandelt das Sal z in  trockenem Zustande m it einer 
Menge Alkalicarbonat entsprechend der Menge der in  dem NaCl entbaltenen frem den 
Chloride. (Schwz. P. 122 351 vom 25/5. 1926, ausg. 16/9. 1927.)  ̂ K a u s c h .

Ernst Stallbaum, Zerbst, Anh., Vorrichtung zum Fordem von Kalk in  breiiger 
oder speckiger Form  gemaB D. R. P. 388381, gek. dureh elektr. Antrieb des PreBkolbens, 
der den K alk aus dem Druckzylinder herauspreBt. (D. R. P. 454 116 KI. 12g vom 
13/4. 1926, ausg. 29/12. 1927. Zus. zu D. R. P. 388 381; C. 1924. I. 951.) K a u s c h .

Camille Deguide, Enghien, Frankr., Bariumhydroxyd. Man behandelt ein bas. 
Ba-Silicat m it h. W., filtriert das erhaltene Ba(OH ) 2 von dem unl. B aSi0 3 ab. Letzteres 
wird m it BaC03  wieder in  das bas. Silicat (2 B a 0 -S i0 ,)  ubergcfiihrt. (Schwz. P. 
122 352 vom 8/10. 1926, ausg. 8/10. 1927.) * K a u s c h .

Otto Lederer und Walther Stańczak, Prag-Karlin, Aluminiumhydroxyd. Alu- 
miniumsilicat wird m it alkal. reduzierenden Stoffen (Alkalicarbonat) erhitzt u. die 
Reaktionsmasse unter Einw. von C 0 2 abkiililen gelassen:

Al2N a20 4 +  2 N a2 SiO, +  3 H 20  +  3 CO, =  2 A1(0H13 +  2 S i0 2 +  2 Na2C0 3  . 
(Schwz. P. 122 586 yom 29/4. 1926, ausg. 1/10. 1927.) K a u s c h .
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Metallbank und Metallurgische Ges., Akt.-Ges., Frankfurt a. M., ubert. von:
G. Scłtoenberg, Basel, Tonerde. Man schm. Al-haltiges Materiał m it reduzierenden 
Stoffen (Kohle) in Ggw. geringer Mengen von Sulfiden oder solehe bildenden Sub
stanzen in einer Menge von unter 3%. (E. P. 279 870 vom 26/10. 1927, Auszug ver- 
off. 30/12. 1927. Prior. 26/10. 1926.) K a u s c h .

Rhodesia Broken Hill Development Co., Ltd., R. H. Stevens, G. C. Norris 
und W. N. Watson, London, Reinigen von Zinklósungen fiir elektrolyt. Zwcckc. Die 
Lsgg., vorzugsweise solohe von ZnS04, werden m it xanthogensauren Salzen behandelt, 
welche Cu, Cd, Ni, Co, Hg, Sb u. As fallen, z. B. m it xanthogensauren Alkalien. (E. P.
278 851 voin 1/9. 1926, ausg. 10/11. 1927.) K u Hl in g .

Constant Peeters, Briigge, Belgien, Ferróbicarbonat. In  eine Lsg. eines Fe"- 
Salzes in  m it C 0 2 gesatt. W. bringt m an eine alkal. Lsg., die m an durch Auflósen einer 
aquimolekularen Menge yon Alkalibicarbonat in m it C02 gesatt. W. erhalten u. der 
man 1—5%  eines Alkalisalzes einer organ. Saure (Wein-, Milch-, Citronensaure) zu- 
gesetzt hat. (Schwz. P. 122 987 vom 28/2. 1927, ausg. 17/10. 1927.) K a u s c ii .

Niels C. Christensen, Salt Lako City, V. St. A., Kupfer aus Sidfatlosungen. Die 
Lsgg. werden m it kleinstiickigem Pb behandelt u. fortwahrend bewegt, dam it der 
auf den Bleistueken gebildete Belag von P b S 0 4 unm ittelbar nach seiner Entstehung 
abgerieben wird. Nach Vollendung der Umsetzung wird vom unveranderfcen Pb ge- 
tren n t u. m it li. Lsgg. von NaCl behandelt, welche P bS 0 4 lósen, das entst&ndene metali. 
Cu aber n icht ąngreifen. (A. P. 1 643 922 vom 10/3. 1924, ausg. 27/9. 1927.) KiiHL.

Societe Chimigue des Usines du Rhóne, Paris, Kupferarseniat. Man erhitzt 
CuAs20 3 in  einer wenigstens teilweise aus 0 2 gebildeten Atm. auf 600—700°. (Schwz. P. 
122 587 vom 19/10. 1926, ausg. 1/10. 1927. F. Prior. 21/1. 1926.) K a u s c h .

A. F. Meyerhofer, Zurich, Bleiarsenat. Man bildet aus einem Pb enthaltenden
Stoff u. komplexer H F  komploxes P bF  u. setzt dieses m it einer das Saureradikal As04 

enthaltenden Vcrb. um, worauf aus der abfallenden F-Verb. komplexer P bF  entsteht:
3 PbSiF 0 +  2 CaHAs04 =  Pb 3 (As04 ) 2 +  2 CaSiF8 +  H 2 SiFc.

(Schwz. P. 122 353 vom 22/7. 1924, ausg. 1/9. 1927. D. Prior.; 20/12. 1923.) K a u s o h .
Eagle Picher Lead Co., Cincinnati, iibert. von: John A. Schaeffer, St. Louis, 

John H. Calbeck, Joplin, und John R. Crenshaw, E ast St. Louis, V. St. A., Mennige. 
E tw a gleiche Mengen von gemalilener u. aus ihren Dampfen in feinst verteilter Form 
niedergeschlagener Bleiglatte werden innig gemischt u. die Misehung in iiblieher Weiso 
gerdstet. Es werden sehr gleichmaBig zusammengesetzte, etwas orange gefarbte Er- 
zeugnisse erhalten. (A. P. 1652  217 vom 9/5. 1925, ausg. 13/12. 1927.) K lin  LING.

Chemical & Metallurgical Corp. Ltd. und S.C. Smith, London, Bleicarbonat. 
C 0 2 w ird in  solcher Menge u. solcher Geschwindigkeit in  eine Aufschwemmung von 
PbCl2 in einer wss. Lsg. von NH 3 geleitet, daB sie sich sofort in  PbC 0 3 ycrwandelt u. 
Ggw. von freier CO„ moglichst vermieden wird. Das erhaltene PbC 0 3  ist annahernd 
frei von PbCl2. (E. P. 278 093 vom 2/7. 1926, ausg. 27/10. 1927.) K u h l in g .

VI. Glas; Keramik; Zement; Baustoffe.
— , Ein leistungsfahiger Ofen zum Brem im  von feuerfestem Materiał. Es handelt 

sich um eine Tunneltype. Dieser Wagen-Tunnelofen arbeitet kontinuierlioh. wobei dic 
Brennstellen feststehend sind u. die zu brennenden Gegenstande vorbeigefuhrt werden. 
Die Warme, die sonst meistens yerloren gelit, w ird durch Regeneration gerettet, namlich 
dadurch, daB die W are der Luft u. den Vcrbrennungsgasen entgegenbewegt wird. Die 
Ofen sind etwa in  der M itte u. die Luftzufulir am Entladungsende des Tunnels an- 
geordnet. In  der M itte des Ofens is t daher die hóchste Temp., sie fallt nach den beiden 
Seiten ab. (Engin. Mining Journ. 124 [1927]. 929.) W lLK E.

Walter Obst, Neueste Verfahren zur Herstellung feuerfesier Materialien. Be- 
einflussung von Silicasteinen durch Zuschlage, feuerfeste Steine aus anderen Stoffen 
fu r verschiedene Zwecke, Erhohung der Temp.-Bestandigkeit durch Zuschlage von 
SiC2 u. Ferro-Si, Zr, Ti, H f; Magnesitsteine von S c h a f e r , Mannheim-Waldhof, Yerf. 
von R oSCHMANN, Hennigsdorf bei Berlin, amerikan. Mullitsteine aus gebranntem 
Disthen- u. Dolomitsteine, „Z irkalit“ (Zr-haltig) ais bewahrter Schutzanstrich fiir 
Schamottcsteine. Neuzeitliche Priifungsmethoden gemiiB G o l l a , Ratibor. (Feuerfest
3. 129—30. Altona-Bahrenfeld.) WOLFFKAM.

Carl Naske, Neuere Erscheinungen im  maschincn- und Irennleclinischen Teil der 
Zementfabrikation. (Zement 16 [1927], 1205—07. 1231—33. Charlottenburg.) W e c k e .
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A. Gessner, Uber den Einflufi von niedrigen 2'emperaturen und Frost auf die 
Festiglceifeeigenschaften hochwertigen Portlandzemenles. Die Unterss. des Vf. zeigen, 
xląG hochwertiger Portlandzement ebenso wio n. Portlandzement der Einw. niedriger 
Tempp. u. F rost unterliegt, daB der hochwertige Zement aber infolge seiner starken 
Anfańgserhartung auch dann iiber den Festigkeiten n. Portlandzemente liegende Featig- 
kfeitswerte erreiclit, so daB seine Anwendung bei ungiinstigon Tcm peraturverhallnissen 
cmpfehlenswert ist. (Zement 17. 10—12. Prag.) WkcKE.

Koller, Belgische Normen fiir Zernent. Dbersotzung der vom belgischen Kolonial- 
Ministerium Iierausgegebencn Zementnormen. Diese umfassen: I. kiinstlichen Portland
zement; I I . kiinstlichen Portlandzem ent von hoher Festigkeit (b. haute rćsistance);
I II . kiinstlichen friihhochfesten Portlandzement (a durcissement rapide). F ur allo drei 
Zementarten gilt folgendes: Hochstgeli. an S 0 3 u. MgO je 3% ; D. mindest 3,05; Binde- 
żeit Anfang mindest 45 Min., Ende 3— 12 S td n .; Raumbest&ndigkeit Le Chatelier- 
Probe; M ahlfeinheit; das Maximum fiir den Riickstand auf dem 4900 Maschensieb ist 
fiir Zement I  18%, fiir Zement I I  14%, fiir Zement I I I  10%. Mindestfestigkeitcn;

Benennung 
des Zements

A rt des 
Versuches

1 Tag in 
feuehter 

Luft

3 T ag e :
1 Tag in 

feucht. Luft 
2 Tage unter 

W asser

7 Tage:
1 Tag in 

feucht. Luft 
6  Tage unter 

W asser

28 Tage:
1 T ag  in 

feucht. Luft 
27 Tage 

unter W asser

Zemeut I  . . .  

Zement I I  . . . 

Zement I I I  .

i z«g
[ Druck 
1 Zug 
1 Druck 
1 Zug 
| Druck

. 2 0  

225

23
300

25
400

18
2 0 0

25
400

30
500

23
300
30

500
32

550
Neben den Ausfiihrungsbestst. fiir die Priifung von Portlandzement werden noeh 

allgemeino Bestst. fiir dio Priifung von Normen- u. Spezialsehlackenzement gegeben. 
Die 28 Tagesfestigkeit dieser beiden Zemente soli bei Wasserlagerung mindest betragen 
18 kg/qem Zug u. 180 kg/qem Druck, bzw. 23 u. 275 kg/qcm. (Tonind.-Ztg. 51 [1927]. 
1737—40. Briissel.) W ECKE.

Fritz Klasse und Hans Kiihl, Vc.rsv.die zur Herstellung von Calciumliydro- 
silicalen. Es wird gezcigt, daB unter gewissen Bedingungen Calciumhydrosilicate ent- 
stehen, die mehr ais 3 Mol. K alk auf 2 Mol. Kieselsaure enthalten u. daB hóchstwahr- 
scheinlich in Beriihrung m it dauernd gesatt. Kalkwasser sich sclbst auf dem Wege 
dor Synthese ein Hydrosilicat herstellen laBt, das auf 1 Mol. Rieselsaure 2 Mol. K alk 
enthalt. Dio ScliluBfolgerung der Arbeit driingt zu dem SchluB, daB bei E rhartung 
des Portlandzementes nicht wie bisher angenommen etwa dio Hśilfte, sondern nur etwa 
ein Viertel des im Portlandzement vorliandenen Kalkes in  freies Ca(OH ) 2 umgewandelt 
wird. (Zement 17. 2—9. 49—56. Berlin-Lichterfelde.) W e ck e .

Otto Gassner, Betonbaulen mit Bleidichtungen. Die bituminose Zwischenlago 
zwischen Beton u. Bleidichtung ist erforderlich, weil Pb bei der Beriihrung m it Zement 
u. U. angegriffen wird. Notwendig sind an Stelle von nur bituminoscn Diclitungen 
solche aus Pb da, wo zur Herst. von Beton hochwertige Zemente verwendet werden 
u. zwar darum, weil die hohen Abbindetcmpp. dieser Zemente die rein bituminosen 
Dichtungen unzuverliissig machen. Zur Ersparnis von Pb is t die Anwendung der nur
2 mm starken, aber randverstarkten Bleibloche besonders geeignet. (Zement 16 [1927]. 
1240—42.) W e c k e .

W. Voit, Schutz von Belonkaniilen gegen Saureangriff und gegen Abscheuerung 
infolge Oeschiebefiihrung. Nach Erórterung der Nachtcile der friiher iiblichen Bauweise 
von Bctonkaniilen unter Beriicksichtigung von dereń Schutz gegen chem. u. mechan. 
Angriffe wird die heute angewandto Kanalbautechnik besprochen; diese erstreckt sich 
bei kleineren Kanalen eifórmigen Querschnittes auf die Verkleidung m it Steinzeug- 
Sohleńschalen u. W andplatten u. fiir gróBere Kanaląuerschnitte auf die Verwendung 
voń Keramitsteinen, die in  den Betonkanal in  Form  von Keilziegeln, der Kriimmung 
der Kanalsbhle entaprechond, in  diese un ter VergieBung m it Portlandzementmórtel 
eingebaut werden. Der in seinem Rohzustande von 250 Atm. geprcBto Keramitśtęin, 

X. 1. 63
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der bei 1300° gar gebrannt wird, h a t auBer seiner chem. W iderstandsfahigkeit auch 
eine besondere gegen mechan. Abnutzung, da er auch einen gewissen Schutz gegen 
die Abscheuerung infolge Geschiebefiihrung bietet. Die Abnutzungszahl der fiir Kanał- 
sohlcn verwendeten 3 Baustoffe, Keram itstein, Klinkerziegel, Mauerziegel, sind gleich 
1 :7 :2 9 .  (Gesundheitsing. 50 [1927]. 893—95. Wien.) W e c k e .

A. T. Green, Schwer schmelzbares Silica- und Schamottematerial. Erorterung 
der Eigg. schwer schmelzbarer, feuerfester Stoffe: Silica m it mehr ais 92%  u. Schamotte 
m it weniger ais 82% S i02; insbesondere W iderstandsfahigkeit unter Belastung, nach- 
tr&gliche Formiindcrungen (Schwinden bzw. Wachsen), Rissebldg., Temp.-Verteilung 
u. WŁrmeleitfahigkeit, Isolation. (Gas Journ. 181. 40—42.) WOLFFRAM.

C. Zeiss und V. Tonndorf, Jena, und J. F. Scheid, Hermsdorf, Oelochle hera- 
mische Płalten. Die noch piast., geformten P latten  werden m ittels feiner Stahlnadeln 
gelocht u. die Nadeln vor dem Brennen entfernt. Dio Locher konnen die P latto  voll- 
atundig oder nur zum Teil durchsetzen; in  letzterem Fali wird der ungelochte Teil 
nach dem Brennen abgeschliffen. Die Erzeugnisse dienen ais Spinndilsen, Filterplalten 
u. dgl. vornehmlich in der Kunstseideindustric. (E. P. 278 097 vom 3/7. 1926, ausg. 
27/10. 1927.) K u h l in g .

Hartford Empire Co., Hartford, iibert. von: Paul G. W illetts, Berlin, V. St. A., 
Wandplatten, besonders fu r  Ola-sschmehhdfen. Auf einer Grundmasse aus Ton o. dgl. 
wird eine Sehicht angeordnet, welche aus einer Mischung von Ton u. Z r0 2 besteht, 
u. iiber dieser eine Schicht unvermischtes Z r0 2. Die Einzelbestandteile sind siimtlich 
fein gepulvert u. sollen hochstens 12%  W. enthalten. Die M. wird un ter hohem hydraul. 
Druck gepreBt u. gegebenenfalls bei 1000—1100° gegluht. Die aus reinem Z r0 2 be- 
stehenden Schichten bilden die innere Oberflache der Glashafen; sie werdon von der 
Glasschmelze nur schwer angegriffen. (A. P. 1 650 577 vom 20/1. 1926, ausg. 22/11. 
1927.) K u h l in g .

Felix Singer, Berlin-Charlottenburg, Keramische Massen yon sehr hohem elektr. 
W iderstand. Fein gopulverten keram. Mischungen von z. B. Ton, Quarz u. gegebenen
falls Feldspat werden titanhaltige Stoffe, wie R util, Brookit, Ti2 0 3, T itanate, wio 
Calcium-, Eisen- oder A lum inium titanat, titanhaltige Tone oder Glaser o. dgl. zu- 
gesetzt, die Mischungen geformt u. bei solchen Tompp. u. so lange gebrannt, bis Diinn- 
schliffe bei mikroskop. Unters. zeigen, daB die M. mehrere Titanverbb., in  verschiedenem 
physikal. Zustand enthalt, z. B. in  krystallisiertem  u. amorphem Zustand nebeneinander. 
Das Brennen erfolgt zweckmafiig zunachst m it oxydierender, dann m it reduzierender 
Flamme, kann gegebenenfalls auch nur m it oxydierender, aber n ich t ausschliefilich 
m it reduzierender Flam m e geschehen. (A .P . 1642  754 vom 18/12. 1926, ausg. 20/9. 
1927. D. Prior. 13/11. 1925.) K u h l in g .

Soc. an. des Chaux & Ciments de Lafarge et du Teil, iibert. von.- Georges 
Dumas, Viviers, Frankreich, Schmelzzement. (A .P . 1615  260 vom 15/1. 1924, ausg. 
25/1. 1927. F. Prior. 29/9. 1923. — C. 1924. II. 2080.) K u h l i n g .

Soc. an. des Chaux et Ciments de Lafarge & du Teil (Erfinder: Etienne Ren- 
gade), Viviers, Frankreich, Schmelzzement. (A ust.P . 1718/1926 vom 5/5. 1926, ausg. 
24/9. 1926. — C. 1926. II . 813.) K u h l in g .

F. L. Smidth & Co., New York, iibert. von; Carl Pontoppidan, Holte-Kopen- 
liagen, Portlandzement. (A. P. 1 618 295 vom 3/4. 1926, ausg. 22/2. 1927. —  C. 1927.
I. 1058 [E. P . 260447].) K u h l i n g .

Ottokar Urbascb, Wien, Zementsteine. Mischungen von Zement, Fiillstoffen u.
wenig W. werden un ter hohem Druck gepreBt u. v o r  v o l ls ta n d ig e m  A b b in d e n  
d es  Z e m e n ts  in  einem Zeitpunkt, in welchem die Erzeugnisse bei geniigender Festig- 
k e it sich noch gut bohren lassen, m it wasserabweisenden Stoffen (Paraffin, Asphalt, 
Harz o. dgl.) getrankt. Die Erzeugnisse behalten dauernd ihre elektr. Isolierfahigkeit. 
(O e.P. 107 956 vom 16/1. 1926, ausg. 25/11. 1927.) K u h l i n g .

J. Davies, Waterloo, England, Wand- und Fu(Sbodenplatłen oder -beldge. Dio 
P la tten  oder Belage bestehen aus, gegebenenfalls m it gekorntem K ork vermischtem 
Sorelzement. Zur Abdichtung von Poren werden sie m it einer Wasserfarbe, einer dtinnen 
Lack- oder Leimschicht u. dann m it einer aus Nitro-, Acetylcellulose oder einer Mischung 
von beiden bestehenden Schicht iiberzogen. Die Erzeugnisse sind z. B. ais isolierende 
Belage in Kuhlkam mern verwendbar. (E. P. 278 926 vom 7/1. 1927, ausg. 10/11.
1927.) K u h l i n g .
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P. L. Dufiield, London, Feuerfeste. Ziegel u. dgl. Gegebenenfalls unter Zusatz von 
FluBmitteln, wio Fe20 3, Ton oder Schlacke geschmolzener oder gesinterter Dolomit 
odor Magneait wird in guBeisernen oder Stahlformen bei 1200—1700° unter Druck 
geformt. Nach Aufhebung des Druckes laBt m an in  der Form  erkalten. (E. P. 278 120 
vom 26/7. 1926, ausg. 27/10. 1927.) K u h l i n g .

C.Pickstone, Radcliffe, England, Wasserfester Zementmortel. Die ublichen Fiill- 
m ittel werden 7,u 5— 15% durch feines Sclilackenmehl ersetzt u. zu dem Anmach- 
wasser % — 1/2%  Wasserglas von 50—55° Be gegeben. (E. P. 279 355 vom 16/6. 1927, 
ausg. 7/11. 1927.) K u h l i n g .

Toupet-Taylor Engineering Co., Pennsylyanien, iibert. von: Robert L. Taylor, 
Pittsburgh, V. St. A., Feuerfester und wasserdichter Mortel. Riiekstande ausgebrannter 
Kohlenhalden u. gekornte Schlacke von der Herst. von Ferromangan werden fein ver- 
mahlen u. die Mischung m it einem Bindemittel, wie hydraul. CaO oder Zement gemengt. 
(A. P. 1 645 030 vom 5/1. 1923, ausg. 11/10. 1927.) K u h l i n g .

J. R. Garrow, London, Fullmiltel fiir Mortel u. dgl. Organ, porigo Stoffe, wie 
Holzabfalle, Hanf, Papierbrei o. dgl. werden bei gewóhnlichem oder etwas erhólitem 
Druck m it Wasserdampfen erhitzt, bis sie soweit geąuollen sind, wie sie sich wahrend 
des Gebrauches hóchstens ausdehnen konnten. Um sie in  diesem Zustande zu erhalten, 
werden sie m it Lsgg. getrankt, welche beim E rkalten oder durch Fallung in  den Poren
festo Stoffe abscheiden. Z. B. tran k t m an die geąuollenen Stoffo m it h. Lsgg. yon
PbCl2, Ba(OH)2, C20 4H 2, H am saure o. dgl. oder Mischungen solcher Lsgg., sofern sie 
nicht in unerwiinsehter Weise m it einander reagieren u. kuh lt ab oder man tran k t m it 
Lsgg. yon PbCl2, Ba(OH ) 2 o. dgl. u. behandelt m it einem 1. Sulfat oder Chromat bzw. 
m it einer Lsg. von ZnS0 4 nach. (E. P. 278788 vom 7/7. 1926, ausg. 10/11.
1927.) K u h l i n g .

G. Kallen, NeuB a. Rh., Feuerfeste Massen, bestehend aus Mischungen von Zirkon- 
erde u. mehreren, bei yerschieden hohen Tempp. erweichenden Bindemitteln, wie 
Wasserglas, Feldspat, Dolomit u. dgl. (Schwed. P. 59 899 vom 21/6. 1923, ausg. 
17/11. 1925. D. Priorr. 10/10. 1922; 2/2. 1923.) K u h l i n g .

Government of the U. St. (and the People of the U. S.), iibert. yon: Meyer 
L. Freed, Washington, V. St. A., Hoclifeuerfeste Massen. Wasserfreie Tonerdesilicate, 
welche Topas enthalten oder denen Topas in  wechselndon Mengen zugesetzt worden 
ist, werden fur sich oder in  Mischung m it wasserhaltigem Aluminiumsilicat, wie Ton, 
in gemahlenem Zustand bei Tempp. gebrannt, boi denen die BI. in „M ullit“ (vgl. C. 1926.
II. 482) iibergeht. Das Erzeugnis wird gemahlen, unter Zusatz eines organ. Binde- 
mittels geformt u. bis zum Sintem  gegliiht. Die erhaltenen Gerate sind bis 1750° hitze- 
bestandig u. worden von schm. Schlacke oder Glas n icht oder wenig angegriffen. (A .P .
1 644 244 yom 10/6. 1926, ausg. 4/10. 1927.) K u h l i n g .

South Metropolitan Gas Co. und R. H. E. Lamprey, London, Feuerfeste 
Mischungen, besonders zur Herst. von R etorten zur Leuchtgasbereiturg. Die M. be
steh t aus tridym it. u. ąuarzit. S i0 2 u. m it Saure gereinigtem Ton. Das Verhaltnis von 
Gesamt-Si02 zu Ton u. die Menge der ąuarzit. S i0 2 wird so gewahlt, daB das Schwindcn 
der M. wahrend des Brennens u. des Gebrauches der R etorten yerringort wird. Der 
Quarzit soli allmahlich in  Tridym it ubergehen. Um den Erwoichungspunkt- der M. ■ 
nicht unerwiinscht weit zu erniedrigen, darf die venvendete S i0 2 n icht zu fein zer- 
kleinert werden. (E. P. 278 821 vom 23/7. 1926, ausg. 10/11. 1927.) K u h l i n g .

Agasote Millboard Company, Ewing Township, ubert. von: Harold C. Harvey 
und Hubert L. Becher, Trenton, Now Jersey, Holzersatz. (A. P. 1 651 388 vom 21/2.
1924, ausg. 6 / 1 2 . 1927. — C. 1926. II. 2476.) F r a n z .

J. Hines, St. Leonards, England, Straflenbelag. Steinklein wird durch Behandeln 
m it h. W. erhitzt u. befeuchtet u. in  diesem Zustand m it einem bituminósen oder 
teerigen Stoff um hullt, zweekmaBig m it einer wss. Emulsion solcher Stoffe. Man fullt 
z. B. das Steinklein in  gelochte Eimer, welche m an naeheinander in  h. W. u. eine der- 
artige Emulsion taucht. (E. P. 279 628 vom 22/10. 1926, ausg. 24/11. 1927.) K u h l .

A. C. Brown und J, T. Hines, W estminster, Nicht erhartende Mischungen fiir  
Strafieiibauzwecke. Steinklein u. dgl. wird m it kolloiden Lsgg. yon Harzól in  Leuchtol 
oder ahnlichen Mineralólen behandelt u. den Erzeugnissen bituminose Bindemittel u. 
Fiillstoffe zugefiigt. Man behandelt z. B. 2030 Teile Steinklein m it 12 Teilen kolloidaler 
Harzollsg. u. gibt 123 Teile Asphalt, 60 Teile Fiillm ittel u. 11 Teile CaO hinzu. (E. P.
280 011 vom 11/10. 1926, ausg. 1/12. 1927.) K u h l i n g .

63*
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H. J. Rousset, Tiavail du verro. Coupagc, peręage, aoufllago, depolissage, gravure, argenturc, 
dorure, collage, confeotłon d’appareils menagera, optiques, physiques, ohimiques. Paris 
ot Liege: Ch. Bćranger 1927. (VIII, 199 S.) 8°.

VII. Agrikulturchem ie; Dungem ittel; Boden.
E. Ritter, Vegetationsversuche zur Bestimmung des Wertes des Dicalciumphósphates 

ais Pliospliorsauredunger. Im  allgemeinen ergab sich dio Wirksamkeitsreihenfolge': 
Superphosphat, Dicalciumphosphat, Thomasmehl, wobci erstere beiden einander sehr 
nahe kommen. Auf sauren Boden u. an CaO sehr armen Sandboden is t Dicalcium
phosphat, auf besseren Boden Superphosphat etwas yorteilhafter. (Landwirtschaftl. 
Jahrbch. Schweiz 41 [1927]. 787—95. Liebefeld-Bern, Schweiz. agrikulturchem. 
Anst.) Gr o szfeld .

R. W. Beling, Die physiologiselie Reaktion des Nitroplioska. Nach den Yerss. 
muB Nitrophoska ais physiolog.-saures Dungemittel angesprochen werden, obwohl zu 
ubertriebenen Besorgnissen keine Veranlassung yorliegt. (Ztschr. Pflanzenernii.hr. 
Diingung. Abt. B. 6  [1927]. 562—67. Bonn-Poppelsdorf.) Gr im m e .

Wilhelm A. Dyes, Die Frage der Yersorgung DeutscJilands m it Phosplialdunge- 
mitteln und Schmelzzement. Uberblick uber die Verff. zur Herst. von H 3P 0 4 mittels 
Hochófen oder elektr. Ófen u. E rórterung ihrer W irtsehaftlichkeit. (Chem.-Ztg. 51 
[1927]. 973—75. 994—95. Berlin-Wilmersdorf.) JUNG.

Ernst Wilke-Dorfurt, Zur Entstehung des Chilesalpeters. Die Ansicht, daB der 
natiirliche CMlesalpeter in  seiner Diingewrkg. durch seinen Jodgeh. dem synthet. 
Salpeter iiberlegen sei, weist Vf. ais yorderhand unbegriindet zuruck, da die Rolle des 
Jods im Stoffwechsel der Pflanzen noch nicht untersucht ist. Weiter wird der Annahme 
von Stoklasa , daB die Salpeterlager yulkan. Ursprungs sind u. daB sich derselbe aus 
vulkan. Exhalationen von N H 3 u. NH 4C1 durch nachtragliche Nitrifizierung gebildet 
haben soli, widersproclien, da der Jodgeh. des Salpeters (800 mg pro Kilo) in  keinem 
V erhaltnis zu dcm Jodgeh. vulkan. Gesteine (0,4 mg pro kg) steht. F iir wahrscheinlicher 
halt Vf. eine Entstehung durch organ. u. zwar m aritinen Stoffwechsel. (Ztschr. anorgan. 
allg. Chem. 168 [1927]. 203—08. S tu ttgart, Teohn. Hochschule.) E n s z l in .

E. J. Pranke, Logische Auslegung von Cyanamidversuchen. Dio Vcrgleichbarkeit 
von Verss. m it Cyanamid krankt daran, daB sio selten unter gleichen Verhaltnissen 
nusgefiihrt sind. Zu bcrucksichtigen sind Alter der Probe, Absattigung durch gleich- 
zeitig gegebene andere Dungemittel, Zcit des Ausbringens in  den Boden vor Beginn des 
Vers. Dio Auswertung soli schlieBlich nicht auf Basis Ernteertrag, sondern auf Basis 
R entabilita t erfolgen. (Amer. Fertilizer 67 [1927]. Nr. 11. 60—66. New York.) G ri.

E. Feichtinger, Zur Frage der wirtschaftlichen Auswertung von DiingungsversucJien. 
Das Ergebnis von Diingungsycrss. is t erst dann voll ausgenutzt, wenn sie auch nach 
der wirtschaftlichen Seite hin ausgewertet werden. Vf. benutzt hierzu eine graph. Darst. 
u. erlautcrt dieselbo an zahlreichen Boispielen. Naheres im Original. (Landwirtsehl. 
Jahrboh. 6 6  [1927]. 695—719. Diebau.) Gr im m e .

K. Kruger, Die Wirkung stickstoffhaltiger Dungemittel au f den Wert des Pflanz- 
gutes und die Zusammensetzung der Kartoffel bei vier verschiedenen Bndenarten. Die 
einzelnen Herkiinfte kennzeiclincn sich bei der Triebkraftpriifung durch yersehiedene 
Wrkg. Moorboden gibt yollwertiges Pflanzgut bei niedrigen Knollen- u. Starkeertriigen, 
Sandboden erreicht Moorboden nicht ganz, LóBlohm erzeugt hohe Knollen- u. Stiirkc- 
ertrage von schlechtestem Pflanzwen;, Kalkboden niedrige Knollen- u. Starkeortrago 
von stark  geschwachtem Naehbauwert. Steigende N-Gaben bewirken auf N-armen 
Moor- u. Sandboden hohere E rtrage von gutem Ernahrungszustande u. yerbessertem 
Pflanzgutwort, auf schwcreren Boden steigt der E rtrag , fallt die Tricbenergie. Am 
giuistigsten w irkt (NH.^SO.,, steigende N-Gaben steigern den N-Gehalt der Ernte. Bei 
der Winterlagerung zeigen Kartoffeln von Moor- u . Sandboden Abnahmo des Amino- 
saure-N, schwerere Boden Zunahme. Geringer Aminosaure-N-Gehalt ist das Kenn- 
zoichon hohen Pflanzgutwertes. pn =  5,8—6,5 ist am geeignetsten fiir den Kartoffelbau. 
Schwankungen, besonders nach der alkal. Seite, kónnen fiir den Gesundheitszustand 
u. Naehbauwert des Saatgutes yon groBer Bedeutung sein. (Landwirtsehl. Jahrbch . 6 6  

[1927]. 781—843. Eilenburg.) Grimme.
Ernst Truninger, Beobachtungen iiber den E influp einer Diingung m it kohlen- 

saurem Kalk au f saurem Boden auf das Wachstum einiger Kulturpflanzen. CaC03  zers. 
sich in sauren Boden ziemlich rascli unter Bldg. von CaHC03, das dic Loslichkeit der
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P 20 6 so stark  hcrabsetzt, daB ein Mangel an diesem Nahrstoff ein tritt. Die .Kalk- 
schadigungen tra ten  nur auf frisch gekalkten, vorher sauren Boden auf, u. zwar um 
so starker, je saurer die Boden vor der Kalkung waren, besonders stark  bei gleichzeitiger 
P 20 5-Diingung. Die Struktureigentiimlichkeiten der kalkgeschadigten Pflanzen cr- 
wiesen sich ais Anpassungsform an den xeromorphen Habitus, was dadureh zu er- 
klaren ist, daB durch den Zusatz von CaC03 der Boden physiolog. trocken geworden 
ist, wenn er auch physikal. (iiber 25%  W.) eher ais feucht anzusehen war. (Land- 
wirtschl. Jahrbch. Schweiz 41 [1927]. 765—86. Liebefeld-Bern, Schweiz. agrikultur- 
chem. Anst.) GROSZFELD.

Chr. Barthel und N. Bengtsson, Zersetzung von inkrustierter Celhilose im  Erd- 
boden. II. Stubben und Wurzeln verschiedener Saaten in  Sandboden. (I. vgl. 0 . 1926.
I. 3354.) Die Unterss., die an fein vermahlenen Stubben u. Wurzeln von Weizen, Roggen, 
Gerste, Hafer, Erbsen u. Wicken ausgefiihrt werden, bestatigen die friilier geauBerte An- 
schauung, daB der natiirliche Gehalt der verschiedenen Pflanzenmaterialien an 1. 
N-Verbb. ausreicht, um die Cellulose spaltenden Ferment o m it dem zu ihrer Entw . 
nótigen N  zu versehen. Dadureh wird das relativ rasehe Verschwinden der Stubben 
u. Wurzeln aus dem Ackerboden erklart. — Innerhalb derselben Pflanzengruppo steht 
die Aufspaltungsgeschwindigkeit der Cellulose in  N-armem Sandboden in  direktem 
Verhaltnis zu dem Gehalt des Pflanzenmaterials an N-Verbb. Dagegcn erweist sich 
das Verhaltnis der Geschwindigkeit der Cellulosegarung zu dem N-Gehalt des Pflanzen- 
matorials bei den einzelnen Pflanzengruppen ais sehr verschieden. So zeigt es sich, 
dafi die Cellulosegarung bei Stubben u. Wurzeln von Gemusepflanzen yiel langsamer 
ais bei den (weniger N-haltigen) Getreiden verlauft; dies beruht wahrscheinlich darauf, 
daB bei den Gemusepflanzen der Gehalt an N-freien C-haltigen Stoffen minus Cellulose 
viel gróBer ais bei den Gotreidepflanzen ist, weshalb ein bedeutenderer Teil des N  zum 
Abbau dieser C-Yerbb. bei den Gemusepflanzen beansprucht wird. (Medd. Central- 
anstalten Fórsóksvasenet Jordbruksom radct N r. 320 [1927]. Bakteriologiska avdel- 
ningen Nr. 45. 3—13.) W. W o lf f .

Selman A. Waksman und Florence G. Tenney, Die Zusammensetzung naliir- 
licher organischer Massen und ihre Zersetzung im Boden. I I . Einflufi des Alters der 
Pflanzen au f die SchńelliglceU und die Nalur ihrer Zersetzung. — Boggenpflanzen. 
(I. Mitt. vgl. C. 1927. I I .  1884.) Jungę Boggenpflanzen enthalten 80%  W., %  der 
Trockensubstanz is t in  W. 1., 2,5%  N , 7,66% Asche, 16,6% Pentosane, 18,06% 
Cellulose, 9,9%  Lignin. Mit dem Altern der Pflanze fallt der Gehalt an N, Asche u. 
F ett, Wachst der Gehalt an Lignin, Pentosanen u. Cellulose. VoUreifo Pflanzen en t
halten 0,24%  N, 9,9% in W. 1., 19,8% Lignin, 22,9% Pentosone, 36,3% Cellulose. 
Reife Pflanzen zers. sich sćhwerer im Boden ais jungę. E in N-Gehalt von 1,7% geniigt 
gerade zur Befriedigung des N-Bedurfnisses der Bodenmikroorganismen fiir 4 Wochen, 
hóherer N-Gehalt wird verfiigbar im Boden abgelagert. Bei geringerem Gehalt ais
1,7% N  muB letzterer zur riehtigen Zers. zugefiigt werden. Bei der Zers. von Roggen- 
pfianzen m acht sich diese zunachst an der 1. organ. Substanz bemerkbar, im weiteren 
Verlauf greift sie die Pentosane, dann die Cellulose an. Am langsten widersteht Lignin. 
CSoil Science 24 [1927], 317—33.) GRIMME.

V. Subrahmanyan, Biochemie von wassergesattigten Boden. I. Der Einflufi der 
Satligung mit Wasser auf die verschiedenen SticTcstofformen, die Reaktion, die Oasverha.lt- 
nisse und die Bakterienflora. Vollstandige Sattigung m it W. (stauende Nasse) bewirkt 
Ansteigen des freien u. NH^-N, Fallen des N itrat-N , Steigerung der Bodenalkalitat, 
verschleehtert 0 2-Absorption u. C 0 2-Bldg., das Bakterienwachstum is t sclilecht. Die 
Bidg. von NH 4 is t nicht auf biolog. Griinde zuriiekzufiihren, sondern auf Enzyme. 
(Journ. agricult. Science 17 [1927]. 429—48. Harpenden.) Grim m e .

V. Subrahmanyan, Biochemie von wassergesattigten Boden. I I . Die Gegenwaii 
von Deaminase in  wassergesattigten Boden und ihre Rolle bei der Bildung von Ammoniak. 
(I. M itt. vgl. vorst. Ref.) Der NH 4-N, welcher in  m it W. gesątt. Boden entsteht, findet 
sich yor allem im Bodensediment, das Oberfliiohenwasser enthalt nur wenig. Zugesetzter 
NH 4 wird ebenfalls im Boden festgelegt. Auslaugen m it W. entfernt ilm  nicht, auch 
entweicht er nicht beim Erwarmen. E r is t vielmehr ais austauschbare Base gebunden. 
Beim Austrockńen der Boden geht N H 4 schnell zugunsten von N itrat-N  zuriick. Die 
Bldg. von NH 4 ist gebunden an das Vorhandensein von Deaminase. Letztere greift 
vor allem einfache Aminoverbb. an. Das Ferm ent laBt sich isolieren durch E strak tion  
des Bodens m it toluolgesatt. Glycerin. (Journ, agricult. Science 17 [1927]. 449—67, 
Harpenden.) • Grim m e .
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F. J. Martin und H. C. Doyne, Laterit und Lateritboden in  Sierra Leone. Zur 
Kennzeichnung eines Bodens ais L aterit oder Lateritboden dient am besten die Ton- 
fraktion. Is t in  ihr das Yerhaltnis S i02: A120 3  unter 2, so is t der Boden ais la terit. oder 
Lateritboden zu bezeichnen, bei einem Yerhaltnis unter 1,33 is t er ein wahres Laterit, 
(Journ . agricult. Sciences 17 [1927]. 530—46. Sierra Leone.) Grih m e .

Wm. M. Gibbs und H. W. Batclielor, E influft von Baumprodukten auf die 
bakteriologische T&tiglceit in  Boden. I I .  Untersućhungen von Waldbóden. (I. M itt. ygl, 
Soil Science 13. 303.) Bei den Verss. lieB sich kein direktes Verhaltnis zwischen friiherem 
Bestand, p a  u, Azotobactergeh. feststellen. Sagemehl iibt einen gewissen EinfluB auf 
die N-Fixierung dureh Azotobaotor aus, B latter u. Nadeln wirken hemmend. (Soil 
Sciences 24 [1927]. 351— 63.) Grimme.

Richard Bradfield und Eugene W. Cowan, Der Einfluft der Wasserstoffionen- 
konzentration auf die Absorption von Galcium dureh kolloidalen Ton. Absorption u. 
Basenaustauseh bei Behandlung von kolloidalem Ton m it Ca bei pn zwischen 2 u. 12 
findet am starksten nach der alkal. Seite hin s ta tt. Bei gleichem pn hangt die Hohe 
der Absorption von der Ca-Konz. ab. Absorptionskurven m it elektrodialysiertem Ton 
u. NaOH bzw. Ba(OH ) 2 zeigen in  der sauren Seite konvexen, in  der alkal. Seite konkaven 
Ver]auf. Bei orsterer findet Neutralisation von austauschbarcm H, in  der zweiten Zers. 
u. kompleser Austausch unter Bldg. von einfachen Silicaten u. Aluminaten s ta tt. 
(Soil Science 24 [1927]. 365—72.) Grimme.

Herbert Rabien, Ober Keimungs- und Infektionsbedingungen von Tilletia łritici, 
Steinbrandsporen keimen am besten bei 15°, das Alter h a t keinen merklichen EinfluB. 
N itrate  fordern die Keimung stark, am  besten Ca(N03)2. Auch NH4-Salze wirken 
keimungsauslósend. Andere Diingesalze waren ohne Wrkg. Rohr- u. Traubenzucker 
setzen die Keimung weitgehend herab, weniger stark  Glycerin u. A. Auf Boden m it 
pn unter 5,0 t r i t t  keine Keimung mehr ein. Stimulationserscheinungen war bei allen 
bekannteren Stim ulationsm itteln bei Konzz. unterhalb der Schadigungsgrenze fest-' 
stellbar. Yon groBter W ichtigkeit is t der 0 2-Geh. des Substrats. Beeinflussung dureh 
Beliehtung zeigte sich nu r bei starker Dauerbelichtung. Reine Lehmboden wirken 
brandherabsetzend, desgleichen saurer Mineralboden u. Torf. Kunstliche Diingung 
setzt den Bofall stark  herab. Je  spater die Aussaat, desto geringer der Befall, trockne 
Boden sind gefahrdeter ais nasse. (Arbb, biol. Reichsanst. Land- u. Forstwirtsch. 15 
[1927]. 297—353. Braunschweig.) Grimme.

O. Dafert und Robert Lerch, Slimulalionsversuche m it Magnesiumchlorid. Dio 
Verss. m it Gerste ergaben, daB MgCl2-Stim ulation die Keimung etwas anregt. Der 
AnstoB wird aber in  ca. 14 Tagen yon den nichtstim ulierten Pflanzen wieder eingeholt. 
Gelegontlich beobachtete Ertragssteigerungen lassen sich n icht m it Bestim m theit auf 
Zellstimulation zuriickfuhren, da sie meistens innerhalb des wahrscheinlichen Versuchs- 
fehlers liegen. Schutz gegen Gerstenstreifenbrand war n icht bemerkbar. Dagegen scheint 
die Stimulation den Stickstoffgehalt der Ernteprodd. giinstig zu beeinflussen, jedoch 
erreicht man durcli Vorquellen m it W. in  der Regel dasselbe. (Fortschr, d. Landwirtsch,
2 [1927]. 806— 09. Wien.) Grimme.

W. H. Peterson, H. B. Parmele und E. B. Fred, Faktor en, welche die Zu- 
sammensetzung von Kohl beeinflussen und ihre Bezielmng zur Qualitat von Sauerkraut. 
Spatkohl eignet sich besser zur Sauerkrautbereitung ais Friihkohl, desgleichen besser 
von Gcstboden ais von Marschboden, Lagerung bei niedriger Temp. u. leichter Frost 
ist kaum von EinfluB auf die Q ualitat des Sauerkrautes. Kompakte, feste Kopfe liefern 
das beste Prod. Der Nahrstoffgeh. des Bodens beeinfluBt die Zus. des Kohls. Marsch
boden gibt Kohl m it lióherem N- u. niedrigem Zuckergeh. ais Gestboden. Ungefahr 
die Hiilfte des N  in  Kohl ist in  W. 1. u. ca. 60% findet sich ais freie Aminogruppen. 
Der Zucker is t zu 85%  reduzierend, 15% is t Sucrose, F rost vor der E rn te lagert den 
Zucker in  andere Kohlenhydrate um. (Soil Science 24 [1927], 299—307.) Grimme.

Thomas L. Martin, Zersetzungsuntersuchungen von Luzerne- und Sufikleeumrzeln 
und Slroh. Der Gang der Zers., gemessen an Bldg. von C 02, N itratbldg. sowie Steigerung 
des Humusgeh. des Bodens unter Einw. der verschiedensten Pilzarten is t in  mchreren 
Tabellen gezeigt, Naheres im Original. (Soil Science 24 [1927]. 309—16.) Grimme.

Heinrich Gasow, Beitrag zur Bekampfung des WeidenscMdlings Phyllodecta 
vulgatissima L. Ais wirksam erwiesen sich N a2SiF6, B aF2, Aresin, Uraniagrun, Esturm it, 
Cąleiumar8 enat, wahrend Schwefel, Borax, &ip.s u. Talkum, sowie das unl. CaF2 un- 
wirksam waren. F iir die Praxis eignen sich am besten Bestaubungen m it Uraniagrun
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oder m it einer Mischung von N a2 SiF6 +  Talkum (1 :1). (Arbb. biol. Reiehsanst. Land- 
u. Forstwirtsch. 15 [1927]. 271— 95. Munster i. W.) GRIMME.

E. Wedekind, Gijtrauchfackeln zur Bekampfung von Forstschadlingen. Vorl. 
Mitt. Vf. sehildert die Bekampfung von Forstsehiidlingen mittels sogen. G iftrauch
fackeln, Papphiilsen, die m it einem Gemisch eines Brandsatzes m it Arsenik gefiillt 
sind u. die, in  W aldbestanden in  den lockeren Boden gestoBen u. angeziindet einen 
As-haltigen Rauch entwickeln, der in  denkbar feinster Verteilung ais zusammen- 
hangende Wolke in  das Blatterdach der Baume aufsteigt. Auf diese A rt laBt sich die 
Vergasung groBerer Waldflśichen einfacher erreichen ais durch Vernebelung yom Flug- 
zeug aus. (Forstarchiv 1927. Nr. 24. 3 Seiten Sep. Hann.-Miinden.) SlEBERT.

George F. Jaubert, Vernichtung der unechten Mołte (Galleria mellonella) mittels 
Ghlorpikrin. Die groflen Verheerungen, welche die Larven der unechten Motte in den 
Bienenstócken u. besonders in  den beweglichen Waben anrichten, lassen sich wirksam 
durch Ghlorpikrin bekiimpfen. Das M ittel w ird entweder rein oder in  CCl4-Lsg. 
( l:9 V o ll.) , ausgebreitet auf Filtrierpapierstreifen, yerwendet. In  einer 20—30 mg 
(rein oder in  CCl.,-Lsg.) pro 1 enthaltenden a t werden Eier, Laryen u. Schmetterlinge 
in sehr kurzer Zeit sicher getotet. F ur Laryen u. Schmetterlinge geniigt reines Chlor- 
pikrin, wahrend fiir E ier die CCl4-Dampfe (vielleicht ais fettlósendes Mittel) an der 
Wrkg. teilzunehmen scheinen. 0,5 g Chlorpikrin (in CCI.) auf 1 kg W aben befreit 
letztere in  einigen Tagen radikal von der Motte. Die CCl4-Lsg. besitzt zudem den 
Vorteil der Niclitbrennbarkeit. (Compt. rend. Acad. Sciences 185 [1927]. 1608 bis 
1610.) L in d e n b au m .

W. Zwolfer, Bericht iiber die Untersuchungen zur Biologie und Bekdmpfung des 
Maisziinslers (Pyrausta nubilalis Hiibn.) in  Suddeutschland 1926. Zusammenfassende 
Beschreibung der biolog. Yerhaltnisse des Schadlings. Ais BekampfungsmaBnahmen 
kommen in F rage: Ausraufcn des Maisstrohs bei der E rnte, tiefes Schneiden der Stoppel, 
Pfliigen u. Eggen u. tlberdecken m it K artoffelkraut, in  welehem die Baupen gem 
iiberwintern. Im  F ruhjahr zusammenharken u. yerbrennen, Spritzen m it As-Mitteln, 
eyentuell auch Auslegen yon m it As yergifteten K odem  unter Verwendung geeigneter 
Lockmittel. (Arbb. biol. Reiehsanst. Land- u. Forstwirtsch. 15 [1927]. 355—400. 
R astatt.) Grim m e.

Chukichi Harukawa, Untersuchungen uber die Giftigkeit von Kalkschwefelmischung. 
(Ygl. Ber. Ohara-Inst. landwirtschaftl. Forsch. 2. 1; C. 1922. I I I .  1107.) Dio m it Gold- 
fischen u. Nymphen von Anax parthenope Brauer ausgefiihrten Verss. zeigten wiederum 
die tjberlegenheit von Schwefelkalkbruhe (1 :1 ) gegeniiber einem Praparat aus 1 CaO -j-
2 S. (Ber. O hara-Inst. landwirtseh. Forsch. 3 [1927]. 379—404.) Grim m e .

Ludwig Kofler, Saponin zur Schweinemast. Saponino fordern die Darmresorption, 
wie Verss. m it reinem Saponin Merck bewiesen, bei denen die dam it gefutterten Schweine 
eine bedeutend raschere Gewichtszunahme zeigten. Ais harmloso Sehweinebeifutter- 
m ittel empfiehlt Vf. Kornradepufoer in  Mengen von 4 g u. Seifenwurzelpulver in Mengen 
von 3 g taglich bei einem Schwein von 20 kg. (Fortschr. d. Landwirtseh. 2 [1927]. 
764—66. Innsbruck.) Grim m e .

William A. Turner, T. Swann Harding und Arthur M. Hartman, Die relative 
Ausnulzung von Klee- und Liizerneheu durch Milchkwhe und von Gaben mit verschiedenem 
Kalk- und Phosphorgehalt. Ca u. P  werden yon Milchkiihen besser aus Luzerneheu ais 
aus Kleeheu assimiliert. Die Ausnutzung is t bei Beifiitterung von N a-Phosphat erhoht, 
Am zweckmaBigsten is t ein Ca/P-Verhaltnis von 1,25. (Journ. agricult. Res. 35 [1927]. 
625— 35.) Gr im m e .

Th. Roemer, Dirks und Noack, Dreijdhrige Ergebnisse von Neubaueranalysen 
im  Vergleich zu Feldversuchen. Auf Grund ihrer Verss. kommen Vff. zu dem Schlusse, 
daB die NEUBAUER-Methode ein wesentlicher F ortschritt zur Lsg. der Frage der GróBo 
des wurzell. Nahrstoffkapitals eines Feldes ist. Sie gibt dem prakt. Landwirte in  den 
meisten Fallen richtige Kenntnisse von dcm Diingungsbedurfnisse seines Ackers. Je 
doch is t die Methodo noch nach yerschiedenen Seiten yerbesserungsbediirftig. (Ztschr. 
Pflanzenernahr. Diingung. Abt. B. 6 [1927]. 529—62. Halle a. S.) Gr im m e .

B. Schmitz, Fosfion. E in  Apparai zur Bestimmung des Phosphorsdurebedurfniases 
des Bodens. Das Verf. von A. N em ec, beruliend auf colorimetr. Best. der in  W. 1. 
P 2 0 5 nach dem Molybdanverf. (Bldg. von Molybdanblau) gab ungefahr in  jedem 
9. Fali nur ungeniigenden AufschluB. Der E rsatz des Bodengewiehtes durch das Boden- 
vol. ist jedoch nicht empfehlenswert. (Landwirtseh], Jahrbeh. Schweiz 41 [1927]. 
719—24. Oerlikon, Landw. Yersuchsanst.) G rO SZ feld .
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Lynn H. Stauifer, Messung der physikalisclien Eigenschaften von Bóden. Vf, 
benutzt zur Messung der Kohasion des Bodens die K raft, welche notig ist, feuchten 
Boden durch senkrechte Glasróhren zu pressen. Bei der Berechnung miissen Geh. an 
Ton u. W. beriicksichtigt werden. Letzteres ist ara besten bei 62 ccm W. auf 100 g 
trockncn Boden. Indirekt laGt sich die Kohasion auch feststellen durch Best. des 
ZerreiBungswiderstandes u. der Schrumpfung. Naheres im Original. (Soil Science 24 
[1927], 373—79.) Grim m e.

J. Stiny, Biiie Abdnderung des Wiegnerschen Schldmmverfahrens. Dio Anbringung 
eines auf einer Skala m it Zeiger spielenden Schwimmers im WiEGNERschen 
Schlammapp. gestattet direkte Ablesung. Naheres-im Original. (Fortschr. d. Land-, 
wirtsch. 2 [1927]. 810— 12. Wien.) Grimme.

D. E. Haley und F. J. Holben, Biologischc Bestimmung des ausnuizbaren Bcden- 
kąlis. Mitteilung iiber Vorverss. m it einer modifiziertęn Neubauermethode unter Ver- 
\rendung von Buchweizen ais Testpflanzo u. Zusatz von K 5 0-freier Nahrlsg. Die 
Resultatc, lassen noch keine oindeutigen Sclilusse zu. (Soil Science 24 [1927]. 345 
bis 350.) . Grim m e.

O. E. Kf/lberer, Ycreinfachung der pn-Bcsiimmung durch Einfiihrung einer direkt 
anzeigenden Skala a u f der Meflbriicke. Bei Verwendung bestimm ter Vergleicliselektroden 
fiir eine MeCreihe u. konstanter Akkumulatorenspannung kann bei amiiihernd kon- 
etanter Temp. die gewohnliche MeBbriicke eine Skala zur direkten Ablesung des p a  
t.ragen. Die Skala kann fiir alle Messungen verwendęt werden, wenn man fiir jede 
Vergleichselektrodo einen beliebigen MeCpunkt ais Koinzidenzstelle des gewahlten 
W ertes fiir a in mm unter Einsetzung aller Zahlenwerto fiir die Konstanten, aus dor 
Formel berechnet. (Landwirtschl. Jalirbch. Schweiz 41 [1927]. 711— 14. Wądenswil, 
Schweiz. Versuchsanst. f. Obst:, Wein- u. Gartenbau.) G r o s z f e łd .

O. E . Kalberer, Die Beslimmung des pn in  Bodenproben nach Gillespie. Be- 
schreibung von Holzklotzen zur Aufnahme ganzer Indicatorenreiiien m it .daran be- 
findlichen Schlitten zur Einstellung der hinteren Schauglaser. Mebrere solclier Klotzo 
fiir yerscliiedene Indicatoren wurden zwischen Badern drehbar aufgebangt (Abb. in 
(Jer Quelle) u. die E inrichtung so lioch gelagert, daC die unt-erste Reihe gerade in Augen- 
hohe lag. Jo nach dem zu bestimmenden pn drelit man den betreffenden K lotz heruntę^  
^iillt dio Glaser des Schlittens m it Bodenlsg. +  Indicator, sucht durch Verschieben 
den Ort der Farbgloiehhcit u. liest den py ab. (Landwirtschl. Jahrbch. Schweiz 41 
[1927]. 715—18. Wądenswil, Schweiz. Yersuchsanst. f. Obst-, Wein- u. Gartenbau.) Gl).

A. Gaillard, Barcelona, Trocknen von Superpliospliat. Das Trocknen geschieht 
durch wiedorholtes Leiten des Gutes durch auf maBige Tompp. erhitzto Trockenvorr. 
ŻweckmaGig wird das Superphosphat im Kreislauf durch eine Trockenyorr. zu einem 
Siło u. von diesem zur Trockenyorr. zuruckgefiihrt. (E .P . 279 380 vom 28/4. 1927, 
Auszug veróff. 14/12. 1927. Prior. 25/10. 1926.) K u h l in g .

Albert F. W. Vick, Cynwyd,'Pennsylvanien, Masse zum Fiillen von Hohlraumen in  
Bdumen. . Man mischt wasserfreicn Magnesit, fein zerkleinertes Holz, Asbestfasern 
u. amorphes S i02 m it einer zur Bldg. einer piast. M. geniigenden Menge MgCl2 zu- 
sammen. (A. P. 1652 222 vom 16/6. 1923, ausg. 13/12. 1927.) Schutz .

Winthrop Chemical Co., Inc., New York, V. St. A., iibert. von: Rudoli Lieske 
iind Wilhelm Bonrath, Leverkusen b, Koln a. Rh., M ittel zur Yernichlung iierischer 
und pflanzlicher Schadlinge. (A. P. 1649 536 vom .23/3. 1925, ausg. 15/11. 1927.
D. Prior. 10/4. 1924. — C. 1926. II. 3114 [F. P. 595 974, Oe. P. 104 412, Scliwz. P, 
115 647].) SęHOTTLANDER.

Vin. M etallurgie; M etałlographie; M etallverarbeitung.
L. O. Howard, Die Erzuntersuchung fiir den kleinen Verarbeiler. Es wird eino 

eingeliendere Angabc der Verfahrenseinzelheiten des empfohlenen Prozesses an kleinę 
Yerarbeiter yorgeselilagen, da der kleine Verarbeiter m it den iibliehen Angaben meistenS. 
nicht viel beginnen kann. Es werden Bcispiele gegeben. (Mining and Metallurgy 8  

[1927]. 514— 16. Pullman [Wash.].) WlLKE.
A. Weyel, Die Śpąteisensteinrostanlage der Grube San Fernando bei Herdorf. (Stahl 

u. Eisen 48. 14— 15.) H illg er .
E. Herzog, Der Temperaturperlauf und die Temperatursclncankungen der strómenden 

M ittel in den Kąmmern des Siemens-Martinofens. (Stahl u. Eisen 48 [1927]. 8—11.) H i l l .
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Gerhard Wolff, Silica-' und Magnesitsteine in  metallurgischen Ofen. Eino Be- 
Bcbroibung der Eigg. u. der zu stellenden Anforderimgen an diese zum Metallsclimelzen- 
benótigten feucrfesten Materialien. (Metal Ind. [New York] 25 [1927]. 489—92.) W il.

J. B. Fortune, Die Verbesserung der Wirksamkeit des Heijiwindofens. Einigo 
Ergebnisse, die auf den Margam Iron and Steel Works of Messrs. Baldwins, Ltd., 
P ort Talbot, beim Red. des Gasbedarfs beim Heizen des Windes erreieht worden 
sind, werden angegeben. Ais Mittel zur Erlangung eines besseren Wrkg.-Grades 
werden vorgesehlagen: autom at. Kontrolle der Luft fiir die Verbrennung, Vorwąrmen 
der Verbrennungsluft m ittels Abgase aus dem Ofen, das P fo se r - Strack- Stum m - 
System zum besehleunigten Heizen des Ofens durch VergroBerung der Gasgeschwindig- 
keit u . dam it des Warmeaustausches u. die Anwendung anderer ais geometr. Flamm- 
kanale. (Iron Coal Trades Rev. 115 [1927]. 857—59.) W il k e .

G. A. Merkt, Die Isley Ofenkontrolłe. Der Zweck der ncucn Ofenkontrolle, dio 
an einem SlEMENS-MARTlN-Ofen erlautert wird, is t u. a.: L uft zur Verbrennung 
zuzugeben, wie u. wann es notig ist, die Warme-Regenerativ-Wrkg. des Ofens soli 
maximal sein, die K onstruktion soli vereinfacht u. die Instandhaltungskosten der 
Fabrik verm indert werden. (Mining and Metallurgy S [1927]. .502—07. Worcester 
[Mass.], Morgan Construction Co.) W il k e .

Beckmann, Uber Kohlenstaubfeuerungen unter besonderer Bcriicksklitigung ihrer 
Anwendung bei Giepereiofen. (GieBerei-Ztg. 25 [1927]. 2—16.) H il l g e r .

— , Die Nitrierhdrtung. Gegeniiber der E insatzhartung durch C bietet dio Nitrier- 
hartung folgende Vorteile: hohere Oberflachenhiirte, daher gróBere VerschleiBfestigkeit, 
Bestandigkeit der H artę bis zu 500° sowio Yermeidung von Verzieliungen u. von 
HiirtungsausschuB. N itricrto W erkstucke sind spannungsfrei u, daher keinerlei 
nachtraglicher Formanderungen durch langes Lagern (Alterung) unterworfen; Es 
werden dann die allgemeinen R ichtlinien bei der Herst. n itrierter Stiicke gegeben. 
Einigc Nitrieranlagen verschiedener GróBe sind bildlich dargestellt. (Krupp. Monatsh. 
8  [1927], 208—12.) W ilk e .

P. Krumme, Die Warmbeliandlung von Eisen- und Stahldrdhten. Zum Gliihen 
der Drahte benutzt man Topfgliihófen, Muffelgliiliófen u. Durchlaufgliihófen, die 
an H and von Sldzzen beschrieben werden. Gegeniiber den Topfgliihófen, bei denen 
das Ein- u. Auspacken des Drahtes, die Beschickung des Ofens m it den Gliihtopfen usw. 
einen ununterbrochenen Betrieb unmoglicli machen, kann m an in  den anderen 
kontinuierlich arbeiten. (Zcntralblatt H iitten- u. Walzwerke 31 [1927]. 743— 49. 
Westig i. W.) W il k e .

W. Reinders und P. van Groningen, Die Gleichgewichte im  System Fe-C-O; das 
Gleichgewicht fi-Eisen-Martensit-Eisenoxydvl-Gas. Im  System Fe-C-0 existiert bei 
etwa 700—750° eiń Quintupelpunkt, bei dem sich die K urren  der folgenden mono- 
varianten Gleichgewichte schneiden: 1 . Fe-FeO-C-Gas; 2. Martensit-FeO-C-Gas;
3. Fe-Marlensit-FeO-Gas; 4. Fe-FeC-C-Gas; 5. Fe-Martcnsit-FeO-C. Gleichgewicht
4. u. 5. sind vom Druck unabliangig, bei 1. u. 2. steigt der Druck, bei 3. fiillt der 
Druck m it der Temp. Die Gleiehgewichtskurve fiir 3. zerfallt in  zwei Teile, die bei 
780°, dem Umwandlungspunkt des a-Eisens, in  /S-Eisen, ineinander ribergehen. E in 
von den Vff. neu aufgenommencs pT-Diagram m  des Gleichgewichts 3. liefert bei 
Extrapolation auf p =  0 einen W ert von T  —  905°; dies is t der Umwandlungspunkt 
des /?-Eisens in  y-Eiscn. F iir den Quintupelpunkt, d. h. fiir das a-Eisen-Martensit- 
C-Eutektikum im Fe-C-Diagramm ergibt sich der W ert 740°. (Rec. Trav. chim. 
Pays-Bas 40 [1921]. 701—06. Delft, Lab. de chim. phys. de l’Univ.) L e s z y n s k i.

P. Oberhoffer und H. Esser, Zur Kenntnis des Zustandsdiagramms Eisen-Chrom. 
Die beiden Komponenten Fe u. Cr bilden nach rontgenograph. Unterss. eine ununter- 
brochene Reihe von Mischkrystallen miteinander. Der y-Phase des Fe kommt, wie 
die therm oanalyt. Unterss. nach dem Differentialverf. ergeben, im Zweistoffsystein 
Fe-Cr ein begrenztes Zustandsfeld zu. Die weitere Auswertung der Ergebnisse er-- 
gibt: A i wird, durch Cr-Zusatz gleiclimaBig um rund 26° je ° / 0 Cr erniedrigt, A.^ fallt 
zuerst m it stcigendem Cr-Geh. bis rund 8 ° / 0 Cr u. steigt dann m it weiter zunehmendem 
Cr-Geh. wieder an, A 2 fallt m it steigendem Cr-Geh. Die Wa-rmetonung bei / ln u. A , 
nimm t m it wachsendem Cr-Geh. bei gleichzeitiger Ausdehnung beider Umwandlungen 
uber cin Tcmp.-Gebiet rasch ab. Durch Cr-Zusatz wird die S tabilitat der '/-Phase 
des Fe erniedrigt. Das M asimum des abgeschniirten y-Gebietes liegt bei rund 14% Cr. 
Das Zustandsdiagramm Fe-Cr wird berichtigt u. vervollstandigt. (Stahl u. Eisen 
47- [1927J. 2021—31. Aachen, Tcchn. H o ch sch .) ........................ W il k e . -
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J. H. Andrew, Zusammenfassung der Angaben der Wachslumsversuche. Die 
yerschiedenen Literaturangaben iiber das W achstum yon Gufleisen werden auf- 
gefiihrt u. Griinde angegeben, die die yerschiedenen SchluBfolgerungen dor Vff. er- 
klaren sollen. Auf Grund seiner Verss. u. der Angaben im Sclirifttum kommt Vf. 
zu folgenden Ursachen des W achstums: Graphitisierung des gebundenen C, Eindringen 
von L uft durch die Graphitflocken u. Kanale usw. Vf. nim m t nicht an, daB ein- 
geschlossene Gase eine permanente Ausdehnung heryorrufen. Oxydierende Gase 
in  Rk. m it Fe oder C haben natiirlich denselben Effekt wie ahnliche Gase, die von 
auBen zugefiihrt werden. (Foundry 55 [1927]. 959—61. 975—76. Glasgow, Schottl., 
Royal Technical Coli.) WlLKE.

Hans Jungbluth, Uber Grauguf) und Schwarzgup fu r  Erntemasćhinen. Zur 
Massenerzeugung werden mechan. weniger hocli beanspruchte Teile aus GrauguB, 
solche m it hoher Festigkeit u. hoher Zahigkeit aus TemperguB hergestellt. Es werden 
die Gesichtspunkte mitgeteilt, die fiir den Metallurgen bei der W ahl des Werkstoffs 
maBgebend sind. So w ird man zwangsliiufig ein GuBeiscn m it 3,3—3,5% C, 2,0 bis 
2,6%  Si, 0 ,6--0,8%  Mn, 0,6—0,8%  P  u. < 0 ,1 2  S wahlen. Der ScliwarzguB muB 
nach dem GieBen schnell genug abkiihlen, um  noch weiB zu erstarren. Man nim m t 
etwa eine Zus. von 2,6—2,7% C, 1%  Si, 0,3%  Mn, 0,5%  P  u. 0,07% S. Es wird 
dann Naheres iiber den SchwarzguB, seine Vor- u. Nachteile mitgeteilt. (Krupp. 
Monatsh. 8 [1927]. .193—203.) WlLKE.

Jean Ciochina, Uber das Schwefelproblem im Gufieisen und Stahl. Vf. bespricht 
die Ergebnisse seiner Arbeiten u. die anderer Autoren u. sucht sie theoret. zu erklaren. 
(Chim. et Ind . 18 [1927], 600—04.) W il k e .

J. L. Cox, Stahl. fiir  hóhcre Temperaluren und Lasten. E ine Zusammenstollung 
des bisher Bekannten iiber die Kriechgrenze m it einigen prakt. Beispielen der richtigen 
Apparatezus. (Iron Age 120 [1927]. 1662—63. Philadelphia, Midvale Co.) WlLKE.

H . C. Cross und E. E. H ill, Die Dichte von heipgewalzlen und warmebehandelten 
Kohlenstoffstahlen. Die D.D. von handelsiiblichem reinen u. clektrolyt. Fe u. einer 
Serie C-Stahlen m it 0,09—1,29% C werden angegeben. Die D.D. werden von Stahlen 
angegeben, die heiB gewalzt, angelassen, abgeschreckt u. getempert worden waren. 
Das Absclireoken geschah in W. Die Querschnitte der Untersuchungsstiieke u. die 
Abschrecktempp. wurden m it dem C-Geli. geandert; der kleinste Querschnitt u. die 
hóchste Abschrecktemp. wurden bei S tahlen m it dem niedrigsten C-Geh. angewandt. 
Nach dem Abschrocken wurden die Stahle bei allmahlich steigender Temp. bis zu 
600° angelassen u. die D.-Best. nach jeder Behandlung ausgefuhrt. Die durchschnitt- 
liche D. von reinem Fe wurde bei 7,864 g/ccm gefunden. C-Stahle, die heiB gewalzt 
worden waren, fielen allmahlich m it ihren D.D. m it steigendem C-Geh. bis zu 1,3% 
u. die W erte liegen ungefahr in einer Geraden, die durch die Gleichung D. =  7,855 —
0,032 C dargestellt werden kann, wobei C der C-Geh. in  %  bedeutet. Angelassene 
C-Stahle fallen in  der D. m it steigendem C-Geh. bis zu l ,4 ° / 0 u . liegen ebenfalls auf 
einer Geraden, die durch die Gleichung D. =  7,860 — 0,04 C dargestellt werden kann. 
Abgeschreckte C-Stiikle (bis zu 1,30% C) fallen in  der D. entsprechend der Martensit* 
bldg. Dieses Fallen wachst m it steigendem C-Geh. u. erreiclit ein Maximum bei 1%. 
(Dpt. Commerce, Scient. Papers Bureau Standards 22 [1927]. N r. 562. 16 Seiten 
Sep.) W il k e .

W. Oertel, Leislungen w id Biegefesłigkeit von Schnellarbeitsstahl. Es wurden 
folgende Eigg. der S tahle untersucht: der Hartebereich, das Bruchaussehen, das 
Kleingefuge, die H arto nach Br in e l l  u. R ockw ell, die Biegefestigkeit, die Schneid- 
haltigkeit von DrelimeiBeln, die Lósungstemp. der Carbide u. die Umwandlung beim 
Wiedererhitzen geharteten Stahls m ittels eines Magnetometers. Es bestehen Zu- 
sammenhange zwischen Schnitthaltigkeit u. Biegefestigkeit u. dem W iderstand gegen 
Abnutzung der Stahle. Versucht is t worden, diese Zusammenhange zur Klarung 
der Frage nach dem Wesen dieser Stahle auszuwerten. (Stahl u, Eisen 47 [1927]. 
2036—38. Willich [Rhld.].) W il k e .

Gr. A. Alder, Die Hersłellung von Stahldraht. Eingehend wird die moderne 
Praxis der S tahldrahtherst. beschrieben. (Iron Coal Trades Rev. 115 [1927]. 862, 
891— 92.) W ilk e .

Arthur A. Zentner, Die Praxis der elektrolytischen Zinkfabrik. Eine Uber- 
sicht. Von der Bunker H ill & Sullivan Mining & Concentrating Co. wird zusammen 
m it der Hecla Mining Co, eine neue Fabrik  bei Kellogg, Idaho, erbaut. Das Yerf.
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dieser Fabrik, das beschrieben wird, is t bisher nur im Laboratorium erprobt worden, 
(Engin. Mining Journ. 124 [1927]. 925—28. San Francisco.) W il k e .

Otto Haehnel, Die interkrystalline Briichigkeit des Bleies. Pb wird infolge von 
Erschutterungen schon bei gewóhnlicher Temp. ziemlich schnell briicliig u. zeigt sehr 
groBe K rystallite, Die Schnelligkeit, m it der das Briichigwerden vor sich geht, steht 
in direkter Abhangigkeit yon der Schwingungszahl/Sek. Die Bldg. groBer Krystallito 
u. die dam it verbundene Sprodigkeit t r i t t  auch beim bloBen Erwarmen des Pb auf 
hóhere Temp. ein; diese Sprodigkeit schreitet aber sehr viel langsamer fort ais die 
durch Erschutterungen hcrvorgerufene, sie gewinnt prakt. Bedeutung erst iiber 100°. 
E in sclmelles Briichigwerden des Pb t r i t t  ein, wenn die Erschutterungen bei erhóhter 
Temp. vor sich gehen. Zug-, Druck- u. Drehkrafto fórdern diesen Vorgang, rufen 
ihn  aber allein n icht hervor. E in l% ig- Sn-Zusatz erhoht die W iderstandsfahigkeit 
(auf Eisenbahnbriicken) auf das 2—3-fache, ein 7% ig. Zusatz um dns 7— 1 0 -faehc. 
E in Sb-Zusatz von l ° / 0 is t anscheinend ebenso wirksam wie cin 3°/„ig. Sn-Zusatz. 
(Ztschr. Metallkunde 19 [1927]. 492—96. Berlin, Telegraphentechn. Reichsamt.) WlL.

James Silberstein, Die eleklrolylische HersteUung nalitloser Kupferrohren. Es 
handelt sieli um ein neues dcutsches Verf., weiche Róhren groBcn Durchmessers 
elektrolyt. herzustellen. Die aus gegossenem Cu liergestellten Anoden erhalten 
móglichst die Form der Róhren. Dio K athode dreht sich langsam u. wird von einem 
Glattwerkzeug bestrichen. (Metal Ind. [New York] 25 [1927]. 487—88.) WlLKE.

S. R . W illiam s, Hysteresisverlust in  Nickel terschiedener Korngrófie. Vf. h a t dio 
Hysteresis von Ni-Blechen, dereń Dicke durch K altbearbeitung in  vorschiedenem 
Mafie reduziert war, untersucht. Die Photomikrographien dieser Bleche zeigen eine 
um so feinere K ornstruktur, je diinner dio Bleche ausgcwalzt waren. Die prozentuale 
Dickenabnahmo kann ais MaB fiir die Anzahl der Krystallkórner pro Vol.-Einheit 
genommen werden. Die zwischen der prozentualen Red. u. dem Hysteresisverlust 
gefundene Beziehung bestatigt, daB bei groBem K ora der Hysteresisverlust klein, 
beikleinem K orngrófierist. (Science 6 6  [1927]. 358—59. A mherst [Mass.], Coli.) E . Jo s .

C. S. Anderson, Das Abtrennen der Verunreinigung vom Quecksilber, das aus 
Amalgam słamml. (Engin. Mining Journ. 124 [1927], 938.) WlLKE.

— , Verwendung von Cadmium in der Metalllechnik. tlbersicht iiber dio Wrkg. von 
Cd auf die Eigg. von Cu, Pb, A l  u. Z n  u. iiber dio Verwendung von Cd ais Materiał 
fiir Schutziiberziige an Stelle von Zn, Sn u. Ni. (Metallbórse 17 [1927], 2806— 07. 
18. 35.) E is n e r .

H. Winkelmann, Das Verhalłen des Alum inium s in  der chemischen Industrie in  
Zahlenreihen geordnet. tlbersicht iiber die chem. W iderstandsfahigkeit des A l  in  Tabellen- 
form. (Chem. A pparatur 14 [1927]. Korrosion 2. 49—53.) J u n g .

Cr. Newton Kirsebom, Reduktion von Silberstdfid aus der Cyanidlaugerei. Vf. 
untersucht die Einw. von NaOH  auf AgtS, die entsprechend der Gleichung:

3 Ag2S - f  6  NaOH =  3 Ag2 +  2 N a2S - f  N a2 S 0 3 - f  3 H 20  - f  33,040 cal. 
exotherm u. bei 200° sehr rasch verlauft. Erórterung der Rk. hinsichtlich ihrer Renta- 
b ilita t bei einer Anwendung in  der Cyanidlaugerei. (Engin. Mining Journ. 124 [1927]. 
815— 17. New York.) SlEBERT,

H. Hanemann, Die Bedeutung der Konstitutionslehre fiir  die Praxis. Die Frage 
der Keimbldg. bći der K rystallisation der Jletalle u. Legierungen u. die Lehre von 
den Zustandsschaubildern w ird behandelt. (Zentralblatt Hiitten- u. Walzwerke 31 
[1927]. 739—42. Charlottenburg.) WlLKE.

J. B. Johnson und W. C. Maylor, Aliiminiumlegierungen beim Aeroplanschweifien. 
Die Anwendung von Legierungsstiihlen u. Duralumin, sowie die Anwesenheit von 
Rost in  den geschweiBten Verbb. werden besprochen. (Metal Ind. [London] 31 
[1927]. 556.)  ̂ WlLKE.

R . Beck, Neue Verv;endungsgebiete des Leichtmetalles Duralumin. (Vgl. auch
C. 1927. I. 2009.) Es W'urdcn Verss. m it Duraluminnieten von gróBerer Dicke aus- 
gefiihrt, wie sie im Schiffbau, Eisenbahnwagenbau, Fahrstuhlbau bei Verwendung 
v?n. P r °f^en u - Blechen gróBerer Dicke aus Duralum in benótigt werden wiirden. 
Einige neue Yerwendungen sind: Rahmen eines Rennrades, Motorradrahmen, Schiffchen 
fiir Filztuchfabriken u. a. (Ztschr. Metallkunde 19 [1927]. 484—87. Dureń.) WlLKE.

W. Guertler, Zur Tlieorie der Veredelung von Consirucial w id Montegal. Es 
wird auf dio Ahnlichkcit der Theorie der S tahlhartung m it den Theorien der Dur- 
aluminveredlung des Vf. hingewiesen. Auf Grund dieser Theorie gęlang eg, einen 
Yeredlungseffekt aufzufinden, der bzgl. der erzielten Festigkeit den Duralumineffekt
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iibertrifft. Es handelt sich dabei um die Verb.' M gZnr  Eino Veredlung is t — ent- 
sprechend der Sattigungskurve des Al —  nur moglich zwischen 4— 5%  u. 28% MgZn2. 
Bei mehr ais 12% MgZn2 sind die Al-Krystalle aber zu echwer zu bearbeiten. Im  
Gegensatz zur Duraluminveredlung fuhrt das Kaltlagernlassen nicht zum Ziele. 
Es muB vielmehr ein Tem pera bei gecigneten gelinden Gliihtempp. erfolgen. Die 
Veredlung w ird sofort abgeschwacht, wenn melir MgZn2 ais der Hóchstlóslichkeit 
in  den Al-Krystallen in  der H itze oder weniger ais Ńiedriglóslichkeit in  der K alte 
entspricht, angewandt wird. — Calciumsilicid fiihrt bei Al zu einer Zugfestigkeit, 
die der des Duralumins nur gleiohkommt, aber die neue Legierung h a t gleiehzeitig 
eine viel bessero Tiefziehfahigkeit, Biegefahigkeit u. Verformbarkeit. Sie konnte 
bereits in  Folien von 5 /( ausgewalzt werden. — Durch gewissermaCen Aussalzen 
der kleinen natiirlichen Verunreinigungen des Al konnten yerschiedene Werkstoffe 
erhalten werden, bei deneu eine gute Leitfahigkeit von 32 I /Q  bei 33 kg/qmm Zug
festigkeit oder eine etwas geringere elektr. Leitfahigkeit (bis 30 abwarts) bei einer 
Zugfestigkeit bis 37 kg/qmm yorhanden war. (Ztschr. Metallkunde 19 [1927]. 488 
bis 491. Berlin.) " W ilk e .

— , Eiyi modemes Kupferdrahł-Walzwerk. Die Einrichtung der Fabrik der Britiśh 
Insulated Cablcs, Lid., bei Prescolt, Lancs. Die von der K rupp Grusonwerk A.-G., 
Magdeburg, erbaute Fabrik wird an Hand von Abb. besprochen. (Metal Ind. [London] 
31 [1927]. 553—55.) W i l k e .

Max Kurrein, Spanabhebende Bearbeitung der Leichtmetalle. Es wird der EinfluB 
der Grundbedingungen fiir richtige Zerspanung von Leichtmetall, die Schnittgeschwindig- 
keit u. Schnittwinkel besprochen. Die Werkzeugmaschinen geben die notwendigeu 
Drehzahlen nicht her. Die nach den bisherigen Erfahrungen giinstigsten Mittel- 
werte der Schnittgeschwindigkeit zwischen 200—400 m/Min. verlangen z. B. fiir 
Bohrer von 5 mm Durchmesser fiir 200 m/Min. Schnittgeschwindigkeit 12 800 Uml./Min. 
Es ersclieint wahrscheinlich, da!3 auch fiir das Sehleifen der Leichtmetalle die Schleif- 
scheibengeschwindigkeit gegeniiber den iibliehen 30 m/Sek. betrachtlich erhóht werden 
miiBte. (Ztschr. Metallkunde 19 [1927], 479—83. Berlin-Charlottenburg.) W lLK E.

H. J. Gough, Die Ermjidung in  bezug zu den Cohasionspróblemen. Folgende 
Punkte werden u. a. besprochen: Dauerbeanspruchung, piast. Deformation u. elast. 
Hysteresis, .Ermudungsverss. an krystąllin. Aggregaten, Deformation durch Gleitung, 
die „Abreibungs“ -Theorie, Verzerrung von Einkrystallen, H artung ais Folgę der 
Gleitung u. Wrkg. auf die K rystallstruktur. (Metal Ind . [London] 31 [1927]. 557 
bis 5G0.) W ilk e .

Jerome Strauss, Herstellung grofier Bronzeingots. Ingots (8,42—9,12% Al,.
з,17—3,31% Fe u. 87,60— 8 8 ,33%  Cu) m it 1200—1500 lbs konnen ohne Schwierig- 
keiten hergestellt werden. Die Horst, soleher Ingots, ihre maschinelle. Bearbeitung
и. Schmiedcn, die Eigg. u. M ikrostruktur, die Eigg. der geschmiedeten Stiieke u. die
richtige W armebehandlung werden besprochen. (Iron Age 120 [1927]. 1577—81. 
W ashington, . U nited States Naval Gun Factory.) W ilk e .

W. Rohn, Wassergekuhlte Kupjerkokillen. Es sollten Kokillen geschaffen .werden,. 
in  die man hochschmelzende, im Vakuum ersohmolzene Legierungen u. Metalle im 
Yakuum vergieBen kann. Die Folgę des fehlenden Luftpolsters zwisclien dem fallenden 
Strahl des fl. Metalles u. der Kokillenwand ist eine ungemein innige Beriihrung zwischen 
fl. Metali u. Kokille. Eine wirksamo Abhilfe der daraus sich ergebenden MiCstande 
konnte nur von einer intensiven Kithlung u. von der Verwendung eines Kokillen- 
baustoffes von groCer W armelcitfahigkeit erw artet werden. Von einer beliebig starken 
Kiihlung allein is t keine vollkommene Abhilfe zu erwarten, deun wasserdurchstromte 
Fe-Rohre werden vom SehweiBbrenner eder Lichtbogen in wenigen Sek. durch-. 
gesehmolzen, wahrend wasserdurchstromte verzinnte Kupferrohre bei 3 mm Wand- 
dicke oberfliicklich nicht einmal bis zum Sn-F. erh itzt wurden; bei 10 mm Wand- 
dicke brennt das Sn unter Legierungsbldg. ein. Bei Kiihlkokillen ist auch der Warme- 
iibergangswiderstand in  der Kokillenwand grofier ais an der Grenzflache zwischen 
Kokillenwand u. Kuhlwasser. Es werden dann Einzelheiten iiber die Entw . u. Kon- 
struktion %vasscrgekiihlter Cu-Kokillen mitgeteilt. Gekuhlte Cu-Kokillen m it Kuhl- 
kanalen, die aus dem Yollen gefriifit werden, konnen fiir N i  von 1650° GieCtemp. 
zum GieBen im Vakuum benutzt werden u. sind nach 1000 Giissen vollkommen un- 
verselirt. Die Kerbschlag^yerte der in  gckulilte Cu-Kokillen gegossenen Bldcke sind 
h5her ais sonst.. (Ztschr. Metallkunde 19 [1927]. 473—78. H anau a. M.) WlLKE.
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B. E. Yonng, Untersuchet die Eigenscliajlen der Gufleisensande. Olme weitere 
neuere Angaben soli dem Praktiker gezeigt werden, wie die Eigg. der Rohmaterialien 
seinen Sand beeinflussen kónnen. (Fóundry 55 [1927]. 971—74. D etroit, D etroit 
Steel Castings Co.) ' W lLK E.

R. S. Dean und R. V. Wilson, Die Wirkung von Fluflmitteln bei der Weićhlotung 
und eine neue Klasse von Flufimilteln zum WeicMołen. Behufs Priifung der FluBwrkg. 
yerschiedener Gase auf don LotprozeB wurden unter Einlialtung gleicher Bedingungen 
(Temp., Zus. von Lot u. Metali, Zeit fiir dereń Erhitzung, W irkungsdauer des FluB- 
mittels, sowie Besehaffenheit der Oberfluche, auf der das Lot liaften soli), diinne, feinst 
polierte, gewascheno u. getrocknete (A.) Cit-Streifen gleicher Dicke u. Breite zwisclien
2 Elektroden (185 Ampere, 6  Volt) auf ca. 200° (Messung m it Thermoelement) erhitzt
u. nach Aufbringung des Lotes (55% Pb, 45%  Sn) in geschlossener App. (Zeichnung) 
das gasformige FluBmittel dariibergeleitet; bei festen FluBmitteln wurde dieses m it 
dem Lot auf den Cu-Streifen aufgebraclit u. dann erhitzt. Die Giite des FluBmittels 
wurde aus der Verteilung eines in allen Fallen 0,13 g wiegenden Lótkiigelchens auf 
der Cu-Unterlage dureh Messung der Dickc von Cu-Streifen -f- Lothaut erm ittelt 
(Tabelle u. graph. Darst.). Diese Verss. ergaben, daB troekner II  Cl neben anderen 
Halogensauren (aucli HCN) u. den Halogenen zu den besten FluBmitteln zahlt. Dic 
Wrkg. der gebrauchlichsten FluBmittel, wie ZnCl2, NH 4C1 u. SnCl2 bei der Lottemp. 
wird daher dureh die Entw . von HC1 erklart, der offenbar die adsorbierte Luft yom 
•Metali yerdrangt, um bei Rk. des Lotes selbst entfernt zu werden. Von einem guten 
FluBmittel werden UnlSslichkeit in W., Entw . eines sauren Gases bei der ca. 200° 
bętragenden Lottem p. u. Bldg. n icht korrodierender oder den LotfluB hemmender 
Prodd. yerlangt. Solche stellen halogenierte KW-stoffe (9,10-Dibrom-[dichlor]- 
anthracentetrabromid-[chlorid]-l,2,3,4, Naphthalintetraelilorid-[brom id], a  /i-Dichlor- 
zimtsaure usw.) vor, die indes noch den tfbelstand aufweisen, bei so niedrigen Tempp. 
HC1 abzuspalten, daB sich dieser dureh Kond. auf dem Metali niederschlagt. (Ind. 
engin. Chem. 19 [1927]. 1312—14. Chicago [111.].) H e r z o g .

A. W. Coffman und S.W . Parr, Oberfliiclienspannung von Meiallen in  Beziehung 
zu den Lolbedingungen. Behufs Priifung der Wrkg. von FluBmitteln im Lot-prozeB 
auf die Oberflachenspannung =  OS. von Metallen wurden m it Hilfe eines in  An- 
lehnung an die Tropfengewichtsmethode von H a r k in s  u. H um phrEY  (Journ. Amer. 
chem. Soc. 38. 228 [1916]) konstruiorten App. (schemat. D arst.) die Oberflachen- 
spannungen m it einer Fehlergrenze yon nur 1,5% von besonders reinen Metallen, u. 
zwar: Hg bei 25° (468 Dyn per cm), Pb (447) u. Sn (524), sowio yon Legierungen beider 
bei 350° im  Vakuum bestimmt. Die erhaltenen Zahlen, die in  guter Ubereinstimmung 
m it denen anderer Forscher stehen, zeigen, daB die Hinzufiigung von Pb zu Sn die 
OS. des Sn yermindert, wahrend die Zugabe von Sn zu Pb die ÓS. von Pb nur sehr 
wenig herabsetzt u. bei weiterem Zusatz von Sn sogar steigert. Es diirfte miiglieh 
sein, ein Lot von bedeutend niedrigerer OS. zu gewinnen ais sie die gebrauclilichen Lote 
aufweisen, dereń Komponenten sehr erheblich differierende OS. u. Atomvol. zeigen. 
Solche yom Standpunkt einer guten Yerteilung des Lotes geeignete Legierungen 
niedriger OS. sind die aus Tl u. Bi oder Tl u. Sb. Eine bedeutende Verminderung 
der OS. ist beim Arbeiten in  trockenem HC1 bei 350° (mogliche Bldg. von Metali- 
chloriden an der Oberflache), ein leichter Anstieg der OS. in  N  wahrzunelimen. Der 
Mechanismus der Verteilung des Lotes diirfte entsprechend der Formulierung yón 
F e ld m a n n  (C, 1923. I . 805), S  — Wa — Wc, in  der S  den Verteilungskoeffizienten, 
Wa die Adhasions- u. Wc die Kohjisionskraft yorstellen, in  2 E tappen yerlaufen. 
Dureh die eintretende Verminderung der OS. == TFC waehst der W ert von S. Durcli 
die nach erfolgter Legierung eintretende VergroBerung von Wa steigt auch der W ert 
yon S, wodurch eine weitere Vertcilung des Lotes P latz  greift. Der EinfluB der Ver- 
minderung der OS. auf die Verteilung des Lotes w ird an photograph. Abbildungen 
dem onstriert yon Lotyerss., die in  einem durehsiehtigen elelctr, W iderstandsofen 
mit einem Lot von 40%  Sn u. 60%  Pb in Ggw. yon NII.jCl, HC1, ZnCU, SnC! 2 u. 
Koloplionium durchcefuhrt wurden. (Tabellen u. Kuryen.) (Ind. engin. Chem. 19 
[1927], 1308—11. U rbana [111.], Univ.) H e r z o g .

W . PJanhauser, Fortschrilte in  der Verchromung. (Korrosion u, Metallschutz
3 [1927]. 247—48. — C. 1927. I I .  2709.) W lLK E.

Richard Schneidewind, Eine TJntersuchung der Patente, die von der eleklrolyłischen 
Verchrcnnung handeln. Eine zusammenfassende Schilderung sowie Aufzahlung der 
europaischen sowie am erikan. Paten te m it kurzeń Inhaltsangaben. (Engineering
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Research Buli. 1927. Nr. 8 . 49 Seiten Sep. u. Metal Ind. [New York] 25 [1927]. 
500—04. Univ. Michigan [Ann Arbor].) W il k e .

01iver P . W atts , Anoden fu r  die Chromierung. (Metal Ind. [London] 31 [1927], 
563—65. — C. 1927. II . 2709.) W il k e .

— , Der Nickelometer. Eine neue Apparatur zur Kontrolle der chem. Zus. der 
Ni-Bader, die durch ihre H andlichkeit sich im Betrieb einburgern soli. (Metal Ind. 
[New York] 25 [1927]. 511.) W il k e .

A. P. Munning II, Das Eleklroplattieren in  Japan. E in kurzer Lagebericht. 
(Metal Ind  [New York] 25 [1927]. 497.) W il k e .

W. P. Barrows, Fleckenbildung. Es werden nur die „Krystallfleeke“ bei 
elektrolyt. belmndelten Gegenstanden becrachtet. Die Krystallfleeke entstehen nur 
auf Flachen, die S enthalten, wie z. B. die ,,oxydierten“ beim Cu u. Messing. AuBer- 
dem miissen diese Flaehen m it Lack iiberzogen sein; nicht m it Lack yersehene Stiicko 
konnen schmutzig werden, aber n icht diese besondere A rt von Elecke zeigen. Die 
Zus. des Grundmetalls unter der p lattierten Oberflache h a t keinen EinfluB auf die 
Neigung zur Bldg. von Krystallflceken. Alkal. Reinigungsmittel, Saurebeizen, 
E lektrolyten oder Farblsgg. haben ebenfalls keine notwendige Beziehung zu dieser 
Erscheinung. Diese t r i t t  ebenso schnell auch beim Cu auf, das m it H 2S ,,oxydiert“ 
wurde, ohne m it einer FI., ausgenommen W., in  Beriihrung zu kommen. S-Blumen 
u. freien S enthaltender Gummi beschleunigen, wenn sie m it dem m it Lack yersehenen 
,,oxydierten“ Metali in  Beriihrung kommen, die Bldg. der Krystallflecken. Feuchtig- 
keitsanderungen haben wenig EinfluC. Luft ist żur Bldg. scheinbar notwendig, da 
diese Erscheinung im Vakuum nicht au ftritt. Trotz dieser Feststellungen is t es 
noch nicht gelungen, diese Fehlerscheinungen zu yermeiden. (Metal Ind . [New York] 
25 [1927]. 498—99. Bureau of Standards.) WlLKE.

W. H. Creutzfeldt, Metallzerfall und Metallsclmlz. E in zusammenfassender 
tlberblick. (Arch. Eisenhiittenwesen 1 [1927]. 427—38. Ham m  i. W.) WlLKE.

Gustav Egloff und Jacąue C. Morrell, Mittel zur Beschrankung der Korrosion. 
Eine Rcihe von Metallcn u. Legierungen werden aufgefiihrt, die teils ais Kesselmaterial, 
teils ais Belegung der Kesselwande m it mehr oder weniger Erfolg die Korrosion hint- 
anhalten (Chromeisen, Chromstahl, Al usw.). Auch Aufspritzen yon Wasserglas- 
mischungen wurde verscuht. In  der Hauptsache wird aber die korrosionsbeschrankende 
Wrkg. von NH3, NaOH, N a2C0 3  u. Ca(OH ) 2 u. ihre techn. Anwendung behandelt. 
Die W ahl des Mittels hangt von der A rt des Ols ab. N H 3 neutralisiert die aus Hydro- 
lyse von CaCl2 oder MgCl3 entstandene HC1 in dem zum Kuhler fiihrenden Dampf- 
rohr. Die anderen Reagentien werden am  besten in das in  den Dephlegmator oder 
die Hcizrohre des Cracksystems fiihrende Rohólzufiihrungsrohr eingeleitet, wo sie 
m it dem Rohol gemischt werden. Genaue Angaben m it Zeichnungen u. D aten von 
Korrosionsverss. im  Betriebe im Original. Zu erwahnen ist, daC Anwendung yon 
trocknem Ca(OH ) 2 das Anhaften des Kokses an den W andungen sehr yerringert u. 
so das Ausbringen aus der Crackkammer erleichtert. Aschengeli. u. Heizwert werden 
durch den K alk nicht sehr erheblich beeinfluBt. (Oil Gas Journ. 26 [1927]. Nr. 29. 
80. 101—06.) __________ ________ N a ph t a l i.

Friedr. Krupp Grusonwerk Akt.-Ges., Magdcburg-Buckau, iibert. von: Fried
rich Johannsen, Clausthal, Erzbehandlung.(A. P . 1 618 204 vom 6/12. 1924, ausg. 
22/2. 1927. D. Prior. 7/12. 1923. — C. 1925. I. 2466 [E. P . 225842].) K u h l in g .

Electro Metallurgical Co., New York, iibert. von: Frederick M .Becket, Dou- 
glaston, V. St. A., Behandlung von Melalłbadern. (A .P . 16 2 2  078 vom 3/9. 1921, 
ausg. 22/3. 1927. — C. 1925. I. 2725.) K u h l in g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., lieduktion von Eisenerzen. 
Die Red. erfolgt in  Dreh- oder Schachtofen m ittels Gase, welche aus gepulyerten 
Brennstoffen u. 0 2 oder an 0 2 angereicherter Luft erzeugt worden sind. Die Horst, 
dieser Gase kann dureh Aufblasen von Mischungen des Brennstoffpulvers u. von 0 2 

auf fl. Fe erfolgen, welches einem friiheren Reduktionsvorgang entstam m t. Vor der 
Verwendung ais Reduktionsm ittel konnen die h. Gase zum Selimelzen von reduziertem 
Fe benutzt werden. Ais Brennstoff dient Braunkohle, Torf, Torfkohle u. dgl., auch 
in  Mischung m it CaO, S i0 2 o. dgl. Der zur Verbrennung dienende 0 2 kann C 02, Ab- 
gase der Reduktionsófen, Wassergas o. dgl. enthalten. Die Abgase der Ofen konnen 
auch naeh, gegebenenfalls katalyt. Vorbereitung zur synthet. Herst. yon NH3, CH3OH 
u. dgl. dienen. (E. P. 2 7 8 167 vom 29/3. 1926, ausg. 3/11. 1927.) K u h l in g .
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Aktiebolaget- Ferriconcentrat, ubert. von: H. A.Mueller, Stockholm, Be
handlung von Eisenerzen. Schwach magnet. Eisonerzo werden durch E rhitzen unter 
geeigneten Bedingungen in  stark  magnet. Erzeugnisse yerwandelt u. dann magnet, 
geschieden. Oxyd. Erze werden z. B. m it einer kleinen Menge, z. B. 0,25—0,5% Kohle 
V4— 1/2 Stde. auf 600° erhitzt. Carbonat. Erze worden erst durch Erhitzen an der 
Luft in  osydhaltige Erzeugnisse yerwandelt u. dann wie oben behandelt. (E . P. 279 797 
vom 3/9. 1927, Auszugyeróff. 21/12. 1927. Prior. 28/10. 1926.) K u h l in g .

Minerals Separation Ltd., London, ubert. an: Minerals Separation & de Ba- 
vay’s Processes Australia Proprietary Ltd., Melbourne, Anreichem von Erzen. (Aust. 
P. 2206/1926 vom 5/6. 1926, ausg. 23/6. 1927. Siidafrik. Prior. 9/6. 1925. — C. 1927-
I. 176.) K u h l in g .

C. A. Klein und R. S. Brown, London, Behandlung titanhaltiger Schlacke. Die
bei der Red. von Titaneisenerz entfallende Schlacke w ird in  noch fl. Zustand gekornt 
bzw. zerkleinert, z.B . durchEingieBen in  lebhaft bewegtesW. oder m ittels eines Stromes 
von unter hohem Druck zugefuhrter Fl. oder Dampf. Das Erzeugnis w ird zwecks 
Abtrennung von Fe magnet, geschieden, fein gemahlen u. die magnet. Scheidung 
wiederholt. (E. P. 279 219 vom 17/9. 1926, ausg. 7/11. 1927.) K u h l in g .

International Nickel Co., New York, ubert. von: P.D .M eriea, J. S.Vanick  
und T. H. Wickenden, Roselle, V. St. A., Eisenlegierungen, enthaltcnd 2—4%  C,
0,25—3%  Si, 0,25—2 %  Mn, 1— 12% Ni, bis zu 4%  Cr u. gegebenonfalls Mo, W, Ti, 
Cu oder Al. Die Legierungen eignen sich zu SclinellguBzwecken u. sind bestiindig 
gegen starkę meclian. Beanspruchung. (E .PP. 279 414 u. 279 415 vom 29/9. 1927, 
Auszug yeróff. 14/12. 1927. Prior. 21/10. 1926.) K u h l in g .

W. R. Saltrick, Purley, England, Rostfreie Eisenchromlegierungen. Chromreiche 
Eisenlegierungen, welche arm  an C sind, mehr Si ais C u. gegebenenfalls Ni enthalten, 
werden m it so viel Fe zusammengeschmolzen, daB dio Mischungen weniger ais 20% Cr 
enthalten. Die Schmclzen werden dann gegebenenfalls unter Zusatz von Mn durch 
oxydierendes Blasen gereinigt. (Schwed. P. 59 655 vom 23/10. 1923, ausg. 13/10.
1925. E. Priorr. 23/10. 1922; 31/7. 1923.) K u h l in g .

D. W .Berlin, Rasunda, Schweden, Aufarbeilung bei der Herstellung vonFerrochrom
aus Erzen entfallender metallhaliiger Schlacken. Dio abgetrennten Schlacken werden 
unter elektr. E rhitzung m it Reduktionsm itteln, wie Al, Si o. dgl. behandelt. In  dem 
gewonnenen Metali gel. uberschussiges Rcduktionsm ittel kann m ittels Metalloxyd, z. B. 
Fea0 3, abgeschieden werden. (Schwed. P. 59 975 vom 4/10. 1922, ausg. 8 / 1 2 .
1925.) K u h l in g .

Latrobe Electric Steel Co., ubert. von: David J. Giles, Latrobe, V. St. A., Słalil- 
legierungen, enthaltend auBer Fe ais H auptbestandteil etwa 0,6%  C, etwa 17%  Cr, 
je etwa 0,5%  Mn u. Si u. móglichst wenig P  u. Schwefel. Die Legierungen sind sowohl 
in gegliihtem, wie in  gehartetem  Zustande gegen Siiuren u. andere Agentien wider- 
standsfahig. (A. P. 1 650 707 vom 2/4. 1926, ausg. 29/11. 1927.) K u h l in g .

Metals Protection Corp., Indianapolis, ubert. yon: Chad H. Humphries, Ko- 
komo, V. St. A., Schiiłzen von Eisen und StaM vor zerstorenden Einjliissen. Die zu 
schiitzenden Metalle werden, yorzugsweise auf galyan. Wege, m it mindestens zwei 
Metalliiberzugen yersehen, yon denen der obere aus Cr, der unter dem Chrombelag 
liegende aus Cu besteht. U nter dem Kupferbelag kann sich noch eine aus Zn oderCd 
bestehende Sehicht befinden u. an Stello des Kupferbelages auch ein Belag aus Mcssing 
aufgebracht werden. Dio einzelnen Schichten kónnen sehr diinn, z. B. 0,0006—0,001 
Zoll stark  sein. Die Erzeugnisse sind hoehglanzend; sie bedurf en keiner Nachbehandlung. 
(A. P. 1 651 278 vom 5/6. 1924, ausg. 29/11. 1927.) K u h l in g .

Gebr. Bohler & Co. A k t.-Ges., Wien, Wien, Behandlung frisch gegossener Stahl- 
blócke. Es werden doppelwandige GuBformen benutzt. Die W andę bestehen aus Grau- 
guB oder ahnliehen Legierungen. Der zwischen ihnen liegende Raum  wird m it feuer- 
festem warmeisolierendem Stoff gefiillt, kann aber auch eyakuiert sein. Die innero 
Wand besitzt eine solche (mittlere) Starkę, daB der Erstarrungsyorgang des gegossenen 
Stahls so beeinfluBt wird, daB gute Unterkiihlung ein tritt. Durch Zuruckhaltung der 
Eigenwarme des Gutes durch die Isolierschicht wird warmetechn. Veredelung des 
Stahls erzielt. Das Verf. gesta tte t die Vermeidung des bisher zu gleichem Zwecko er- 
forderlichen Nachgluhens der GuBstiicke. (Oe. P. 108 125 vom 4/5. 1926, ausg. 25/11.
1927.) K u h l in g .

John Skogmark, iibert. von: March F. Chase, New York, Z ink aus Erzen o. dgl. 
Mischungen der Rohstoffe m it Kohle werden in einem Hochofen h., sauerstoffhaltige
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■Gase entgegengelcitct, dereń Geh. an 0 2 zweekm&Big iiber den der L uft gesteigert 
wird. E in Teil der Verbrennungsgase wird im unteren Teil des Ofens abgezogen u, 
an einer hoher gelegenen Stelle dem Ofen wieder zugefiihrt. Zwischen dieser u. der 
Abzugsstelle befindet sich eine Ableitung fiir die entstandcnen Zinkdampfe. Am Boden 
des Ofens sammeln sich niclitfliichtige Metalle u. Sehlaeke. (A. P. 1652 184 vom 
9/4. 1925, ausg. 13/12. 1927.) KuHLING. "

American Smelting and Refining Co. (Erfinder: Jesse Oatman Betterton), 
'New York, Verwerlung zinkhaltiger Abfalle. (A ust.P . 1740/1926 vom 6/5. 1926, ausg. 
•2/12. 1926. — C. 1927- II. 862.) K u h l in g . -

Co. des Metaux Overpelt-Lommel, Overpelt-Ies-Neerpelt, Belgien, Behamleln 
vón Zinkerzen. Dio Zinkorze werden, gegebenenfalls nach Abróstung, gekórnt, wenn 
erforderlich, getroeknet u. schwach gegliiht, m it zweckmiiBig ebonfalls gekórnten Re- 
duktionsm itteln gcmiseht u. die Miscliungen in Retorten auf metali. Zn yprarbeitet. 
Das Trocknen kann durch Beimisehen von Zinkstaub oder NaCl ersetzt werden. (E .P . 
279 697 vom 9/3. 1927, ausg. 24/11. 1927.) K u h l in g .

Metals Production Ltd., John Collett Moulden und Bruce Taplin, London, 
iibert. an: Minerals Separation & de Bavay’s Proeesses Australia Proprietary 
Ltd., Melbourne, Kupfererze. (Aust. P. 1647/1926 vom 1/5. 1926, ausg. 19/5. 1927.
E. Prior. 2/5. 1925. — C. 1926. I I . 3119.) K u h l in g .

Georg Grube, S tu ttgart, Eleklrolylische Abscheidung von reinem Chrom m  dicken 
Schichten u. in ununterbroclienem Betriebe aus Lsgg., die gleichzeitig Cr03, Cr20 3 u. 
fromde Sauren in  solclicr Konz. enthalten, daB das Verhaltnis von Cr0 3 zu Cr20 3 -f- 
fremdo Saure groBor ais 2 ist, dad. gek., daB das Konzentrationsverhaltnis des Cr2 0 3 

zu der fremden Sauro so gowiihlt ist, daB nach Neutralisieron der letzteren noch Cr20 3 

im t)berschuB verbleibt. —  Das A bblattern der Chrombelage von der Unterlage wird 
vormieden. (D. R. P. 454 168 KI. 48a vom 20/7. 1921, ausg. 30/12. 1927.) K u h ł .

Erwin Richard Lauber, Emmishofcn, Scliweiz, Eleklrolylische Herstellung von 
Alum inium . (D. R. P. 452 895 KI. 40c vom 31/7. 1925, ausg. 22/11. 1927. — C. 1928.
I- 253.) K u h l in g .

J. Zublin, Singen, Gufifonnen fiir  Alum inium  u. dgl. Dio MetallguBformen sind 
an einer Seito offen, Dieso Soito wird wahrend des GieBens der Metalle allmahlich von 
unten  her gesohlossen, entweder durch iiborcinander angeordnete, gegebenenfalls zu 
einem endloson Bando vereinigte Stiicke oder durch einMctallblech, wrelches entsprechend 
dom Eortgang des GuGverf. hoehgezogen oder -gopreBt wird. (E .P .2 7 9  061 vom 
29/9. 1927, Auszug veróff. 7/12. 1927. Prior. 13/10. 1926.) K u h l in g .

American Platinum Works, iibert. von: Kurt K .Ledig, Newark, Legierungen, 
bestehend aus Mo, oiner kupferhaltigcn Legierung des Ni, W u. einem Metali der Platin- 
■gruppe, vorzugsweise aus 60 Teilen Mo, 20 Teilen einer aus 70 Teilcn Ni u. 30 Toilen Cu 
bostehenden Legierung, 10 Teilen W u. 10 Teilen Ru, P t, Ir, Pd, Rh oder Os. Dio 
•Legierungen dienen zur Herst. von Spitzen fiir Goldschreibfedern. Dio Erzeugnisso 
sind olastischer ais die bekannten Iridiumosmiumspitzen. (A. P. 1 647 301 vom 1/3. 
192G, ausg. 1/11. 1927.) K u h l in g .

Duriron Co., Inc., Now York, iibert. von: Peirce D. Schenck, Dayton, V. St. A., 
Legierungen, bestehend aus etwa 89% Cu, 7%  Al, 3%  Fo u. 1 %  Ni. Dio Legierungen 
sind gegen zerstórende Einfliisso bestandig u. lassen sich leicht mechan. bearbeiten. 
(A. P. 1 6 5 1970  vom 11/8. 1925, ausg. 6/12. 1927.) K u h l in g .

Allied Process Corp., New York, iibert. yon: Georg Weiter, F rankfurt a. M., 
Lagermetalle. Dio Metallo bestehen vorzugsweise aus Pb, enthalten neben Pb hdchstens jo 
■1% von Na, K  oder beiden, 0,1%  Li u. hóchstens 5%  anderer Elemente, wie Cu, Ni, Co, 
•Zn, Mg, Sr, Ca, Hg, P  oder Schwefel oder mehrerer dieser Elemente. Der Zusatz der 
•Alkalimetalle bewirkt Erhóhung der Harto, Druck- u. StoBfestigkeit des Pb, bei gnter 
GuBfiihigkoit, niedrigem F. u. Bestandigkeit gegen zerstórende Einflusse. Besonders 
gunstige Eigg. besitzen Legierungen, welcho hóchstens 0,05%  Li u. hóchstens je 0,5% 
Na bzw. K  enthalten. (A. PP. 1652  077 vom 6/3. 1925. D. Prior. 12/3. 1924, u. 
1 652 078 vom 13/7. 1925, D. Prior. 24/7. 1924, ausg. 6/12. 1927.) K u h l in g .

Thomas M .Diven sr., Baltimore, V. St. A., Gegen Sauren und Seeicasser be-
■stdndige Legierungen, bestehend aus. mehr ais 93%  Al, etwa 5,25% Sn, 0,75%  P  u. 
gegebenenfalls etwa 0,75%  Mg. Zur H erst. der Legierungen schm. man gutes Han- 
dels-Al in eineni Graphittiegel u. fiigt die anderen Bestandteile zu der Schmelze. (A .P. 
1 652 301 vom 25/3. 1927, ausg. 13/12. 1927.) K u h l in g .
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F. Krupp Akt.-Ges., Essen, Legierungen. Carbide des W oder iihnlicher Metallo 
werden m it Fe, Co, Ni oder einem anderen yerhaltnisnaaBig weichcn Metali legiert. 
Die zu legierenden Stoffe werden zunaehst fiir sich so fein gemahlen, daB sie bei 
50-faeher VergrSBemng keine Poren erkennen lassen, dann in  Mischung anhaltend 
yermahlen, zu Stueken gepreBt, bei 700—1000° gegliiht, gehammert u. bei 1300—1600° 
von neuem gegliiht. (E. P . 279 376 vom 18/3. 1927, Auszug vcróff. 14/12. 1927. Prior. 
25/10. 1926.) K u h l in g .

M. G. Corson, New York, Hitzebehandlung von Kupfer-Nickel-Berylliumlegie- 
rungcn. Die neben Cu 0,1—2%  Be u. bis 40%  Ni, z. B. 0,3%  Be u. 4%  Ni enthal- 
tendon Legierungen werden von Tempp. oberhalb 900° abgeschreckt, auf 350—700° 
wieder erhitzt u. dann langsam abgekiihlt. (E .P . 279 425 vom 3/10. 1927, Auszug 
yeroff. 14/12. 1927. Prior. 20/10. 1926.) K u h l in g .

W. S. Smith, Newton Popplcford, und H. J. Garnett, Sevenoaks, England, 
Magnelische Legierungen, bestehend aus Ni ais H auptbestandtoil, 14— 15% Fo, 14 bis 
16% Cu, hochstens 0,5%  Mn u. einem geeigneten Dcsoxydationsmittel. ZweckmaBig 
werden die Legierungen auf 880° erhitzt u. von dieser Temp. um 80° jo Min. abgckiihlt. 
Die in  D raht- oder Bandform zu verwendendcn Legierungen sind durch hohe magnet. 
Perm eabilitat bei geringen magnet. K raften ausgezeichnet. (E. P. 279 549 vom 27/7.
1926, ausg. 24/11. 1927.) K u h l in g .

R. P. Joseph, Omaha, und W. F. Schnorr, Council Bluffs, V. St. A., Z u Miinz-
zwecken geeignete Silberlegierungen, wclcho neben Ag ais H auptbestandtoil Zn, Sn, Au 
u. Al u. gegebenenfalls an  Stelle des Zn odor Sn oder bcider bzw. neben ihnen Cd en t
halten. Die Gesamtmcnge von Zn u. Sn bzw. Cd soli groBer sein ais die Gesamtmengo 
yon Au u. Al u. die Menge des Au soli die des Al iiberstoigen. Zur Herst. setzt man dem 
geschmolzenen Ag nacheinander die geschmolzene Mischung von Zn u. Sn bzw. Cd, das Al
•u. zuletzt das Au zu. (E. P. 280 073 vom 7/2. 1927, ausg. 1/12. 1927.) K u h l in g .

A .E . G.-Union Elektrizitats-Ges., Wien, Legierungen. (O e.P. 105 795 vom 
30/5. 1924, ausg. 10/3. 1927. D. Prior. 19/7. 1923. —  C. 1926. I. 3182 [D. R. P. 
426564].) K u h l in g .

W. E.W atkins, New York, Hitzebehandlung von Bandmetall. Das sorgfaltig ge-
reinigte u. m it Ol o. dgl. bcdeckte Metali wird olinc Spannung durch einen Ofen ge- 
leitet, in welchem es auf 900—1100° erh itzt wird, dann in  reduzierender Atraosphiiro 
abgekuhlt, gebeizt, gewaschen, gotrocknet u. aufgewimden. (E .P . 279 787 vom 5/7.
1927, Auszug yeroff. 21/12. 1927. Prior. 28/10. 1926.) K u h l in g .

British Thomson-Houston Co. Ltd., London, iibert. von: C. E. Jones, Sehenec-
tady, V. St. A., Yerhindern des Zusammenbackens kleiner, durch Tauchen m it einem 
Metalluberzug versehener Meta.llte.ile, z. B. Teile yon Radiovorr. u. dgl. Die Teile werden 
in noch h. Zustande m it einem Luftstrom  behandelt. Z. B. befreit man sie durch 
Schiitteln von uborschiissigem Metali, fiihrt sio in ein geneigt angeordnetes, gegebenen- 
falla erhitztes Rohr ein, in welches, gegebenenfalls erhitzto PrcBluft geblasen wird. Aus 
diesem Rolir fallen sie in einen Drahtkorb, welcher sich innerhalb eines m it einer gc- 
eigneten Fl. gefiillten Bohalters befindet. (E. P. 279 092 vom 13/10. 1927, Auszug 
vor(jff. 7/12. 1927. Prior. 13/10. 192G.) , K u h l in g .

W. Smith, W est Hartlcpool, England, Uberziehen metałlischer und nichtmetallischer
Gegcnstande m it Alum inium  oder Aluminiumlegierungen. Die zu iiberziehenden Gegen- 
stande werden zuniichst vorzugsweise elektrolyt. m it einem Uberzug von Cd versehen 
u. dann entweder in  geschmolzenes Al oder geschmolzene Legierungen des Al getaucht 
oder denDampfen dieser Metalle ausgesetzt, z. B. indem m an sie in geschlossenen GcfaGcn 
mit den gcpulvorten Metallen auf 650—1000° erhitzt oder die in  anderen Gefafien 
crzeugten Dampfe der Metalle auf sie einwirken laBt. (E. P. 279 273 vom 14/12. 1926, 
ausg. 17/11. 1927.) _ K u h l in g .

Charles 3 . Meier, Louisville, V. St. A., Flufimittel fiir  Lotzwecke. Frisch bereitete 
Lsgg- von ZnCl2 werden m it soviel Ammoniakwasser, daB das Zn teilweis gefiillt wird, 
NH4C1, bas. B i(N03)3, A. u. Torpcntinol vorsetzt. Das Mittel is t auch boi Metallen wirk- 
sam, bei denen dio ublichen M ittel yersagen. (A. P. 1 642 884 vom 9/7. 1926, ausg. 
20/9. 1927.) K u h l in g .

General Motors Research Corp., iibert. von : Harry C. Mongey, Dayton, V. St. A., 
Yerbinden verschiedener Metalle, besonders von Kupfer u. Eisen m it unebenen End- 
flachen. Dio zu verbindendenFlachen werden, jede fiir sich, m it einer biegsamen Schicht 
einer Metallegierung bekJeidet, welcho elektrolyt. oder mechan. beiderseits m it einem 
Einzclbestandtcil der Legierung iiberzogen ist, z. B. m it einer Schicht von Messing,

X. 1. 04
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welche beiderseits m it reinem Zn belegt ist, so daB der Gesamtgeh. der Schicht an Zn  
50%  oder mehr betragt. Die so vorbereiteten Endflachen werden durch Erhitzen ver- 
einigt. (A. P. 1644  741 vom 2/1. 1923, ausg. 11/10. 1927.) K u h l in g .

Gebriider Siemens & Co., Berlin-Lichtenborg (Erfinder: Erich Birnbrauer, 
Kcucnhagcn), Hersłellung von Formkórpern aus Metallen, besonders Kupfer, Eisen oder 
anderen Metallen der Eisengruppe. Aus Lsgg. der in  Frage kommenden Metali werden, 
gegebenenfalls unter Durehleiten von L uft od er0 2 die freien Metalle oder ilire Hydroxyde 
in mogliclist feiner Verteilung gewonnen, ausgewaschen u. bei Tempp. von mehr ais- 
000° m it Reduktionsmitteln, wie H 2, CO oder CH3 OH, behandelt. Dio Metalle werden 
dabei in  sehr piast. u. schwer oxydierbarem Zustande gewonnen. Sie sind zum Ver- 
k itten  u, Verlóten geeignet, besonders an Stellen, welche hohen Tempp. ausgesetzt 
sind. (Oe. P. 108 103 vom 4/11. 1922, ausg. 25/11. 1927. D. Priorr. 5/11. 1921; 5/8. 
1922.) K u h l in g .

R. Illemann und R. A. Whitson, Glasgow, SchulzscMchlen fiir  IIohlgefcifie. 
Róhren oder andere HolilgefaBo aus Metali, Mórtel o. dgl. werden innerlich u. auBerlich 
naeheinander m it einer Schicht von fl. Bitum en u. von trockenem Asphaltpulver be- 
deckt, zweckmaBig in der Weise, daB diese Stoffe in  erhitztem  Zustand aus schnell 
gedrehten GcfaBen -durch Zentrifugahvrkg. auf dio zu bedeckenden Oberflachen auf- 
geschleudert werden. (E. P. 279 687 vom 26/1. 1927, ausg. 24/11. 1927.) K u h l in g .

H. Schulz, Berlin-Lankwitz, Aluminothermisclic Verfahren. Die Yerff. werden
in  Tiegeln ausgefiihrt, welcho die Warme gut leiten, z. B. solchen aus Cu, GuBeisen, 
Bronze o. dgl. Die Tiegol unterliegen nur geringem VerschleiB. (Schwed. P. 60 134 
Tom 28/12. 1923, ausg. 19/1. 1926. D. Prior. 5/2. 1923.) K u h lin g .

Parker Rust Proof Co., Detroit, Mich., ubert. von: Matthew Green, D etroit 
Elrner M. Jones, Adrian, und Hobart H. Willard, Ann Arbor, Mich., Bostsicher- 
machen von Eisen. (A. P. 1 651 694 vom 25/1. 1926, ausg. 6/12. 1927. — C. 1927.
I I .  1618.) __________________  K ausch .

M. Gasnier, Depóts mćtallioues directs et indirects. Paris: J.-B. Bailliere et fils 1927
(460 S.) 8°.

IX. Organische Praparate.
I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Alwin Mittasch,

Ludwigshafen a. Rh., und Wilhelm Michael, Oppau, Ausfuhrung katalylischer Reak- 
łicmen. Abanderung des Verf. nach D. R. P. 449730, darin bestehend, daB man das 
A12 0 3 von glasiger Oberflachenbeschaffenheit zur Ausfuhrung anderer katalyt. Rkk., 
insbesondere solcher, bei denen W asserabspaltung erfolgt, verwendet. — Vorteilhaft ge- 
w innt man m it dieser A120 3 z. B. HCN aus Formamid oder Ammoniumformiat. (D. R. P. 
4 5 4  3 5 3  KI. 12g vom 15/5. 1923, ausg. 4/1. 1928. Zus. zu D. R. P. 449 730; C. 1927.
II. 2351.) K ausch .

Holzverkohlimgs-Industrie Akt.-Ges. (Erfinder: E. Krause), Konstanz i. B., 
Darstellung von Aceialdehyd aus Athylalkohol. (Schwed. P. 59 866 vom 28/1. 1924, 
ausg. 17/11. 1925. D. Prior. 18/12. 1923. —  C. 1926. I. 2839.) Schottla ndek .

L’Air Lig.uide, Societe Anonyme pour 1’Etude et l’fixploitation des Procedes 
Georges Claude, Paris, Herstellung von Salzen der Ameisensdure. (E. P. 246 168 vom 
16/1. 1926, Auszug veróff. 17/3. 1926. F. Prior. 17/1. 1925. — C. 1927. I I .  864 [Can. 
P . 262812].) Schottla ndek .

N. Caro und A. R. Frank, Berlin, Hersłellung von Cyanamiden. Gasfórmiges 
N H 3  oder dessen Mischungen m it inerten Gasen, wie N 2 oder I I 2, oder m it CO werden 
boi gowohnlichem oder erhóhtem Druek iiber Carbonato der Erdalkalien, des Mg> 
Zn o. dgl. bei Tempp. gelcitet, welcho in  der Nahe der Zers.-Tempp. der Carbonato 
liegen, z. B. bei 500—900°. Ggw. von FluBmitteln, wie Alkalicarbonate, CaF2, 
CaO o. dgl. kann zweckmaBig sein, Ggw. von Fe, N i o. dgl., welcho die Zers. des 
N H 3  begiinstigen u. Carbonyle bilden, ist zu vermeiden u. deshalb in  GefaBen aus 
keram. Stoffen oder Quarz zu arbeiten. Die Erzeugnisse sind zu Dungezwecken 
geeignet. (E. PP. 279 419, 279 420 u. 279 421 vom 30/9. 1927. Auszug veróff. 
14/12. 1927. Prior. 23/10. 1926.) K u h l in g .

Stickstoffwerke Ges., iibert. von: N. Caro und A. R. Frank, Berlin, Herstellung 
vonCyanamiden. l.U b e r dieCarbonate des Ca oder Mg oder ihreGemische, z. B. Dolomit 
w ird N H 3  goleitet bei Tempp., welche in  der Nahe, zweckmaBig etwas oberhalb der
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Zersetzungspunkte der Carbonate liegen. Geeignete Tempp. sind fiir CaC03  700— 850°, 
fiir MgC03 500—600° u. fiir Dolomit 550—700°. Man arbeitet in  Geraten aus keram. 
Stoffen oder Quarz, gegebenenfalls untor Zusatz von FluBmitteln, wie CaF2, Na2C03, 
N a20  o. dgl. Ggw. von Fe, Ni u. dgl. is t zu Yormoiden. —  2. Uber Oxyde, Carbonate 
oder Oxyde bildende Salze der Erdalkalien oder des Mg wird bei mehr ais 400° gas- 
fórmigo CNH gegebenenfalls in  Mischung m it inertcn Gasen oder N H 3 geleitet. (E. PP.
279 811 vom 30/9. 1927. Prior. 27/10. 1926 u. 279 812 vom 30/9. 1927. Prior. 28/10.
1926. Ausziige veróff. 21/12. 1927.) K u h l in g .

Deutsche Gold- und Silberscheideanstalt vorm. Roessler (Erfinder: Friedrich 
Kerschbaum), Frankfurt a. M., Blausaure. (Aust. P. 2448/1926 vom 21/6. 1926, 
ausg. 10/3. 1927. — C. 1927. I. 2688.) K u h l in g .

Deutsche Gold- und Silber-Scheideanstalt vormals Roessler (Erfinder: 
Hans Lebreche), Frankfurt a. M., Blausaure. (Aust. P. 3119/1926 vom 5/8. 1926, 
ausg. 13/1. 1927. — C. 1926. I I . 3114.) K u h l in g .

Roessler & Hasslacher Chemical Co., New York, iibert. von: Hans Lehrecke, 
Frankfurt a. M., Blausaure. (A. P. 1 620 365 vom 20/10.1925, ausg. 8/3.1927. D. Prior. 
6/11. 1924. —  C. 1927. I. 346 [D. R. P. 435989].) K u h l in g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Blausaure. Dampfo von
Formamid werden fur sich, d. li. bei Abwesenheit anderer Gase, iiber erhitzte natiir- 
liche oder kiinstliche Zeolithe, CaCl2 oder Alkalicarbonate geleitet. Die Zers. des 
Formamids in  CO u. NH 3 wird weitgehend vermieden. Bei Verwendung yon Alkali- 
carbonat en tsteht neben freier CNH Alkalicyanid, so daB der K atalysator von Zeit 
zu Zeit erneuert werden muB. Die einzuhaltenden Tempp. liegen zwischen 400 u. 
450°. (E. P. 279 530 vom 26/6. 1926, ausg. 24/11. 1927.) K u h l in g .

Roessler & Hasslacher Chemical Co., New York, iiber. Y on: Kurt Andrich, 
Frankfurt a. M., Alkalicyanid. (A. P. 1615 208 vom 22/12. 1925, ausg. 25/1. 1927.
D. Prior. 23/12. 1924. — C. 1926. I. 2511 [E. P. 245 152].) K u h l in g .

Stockholms SuperfosJat Fabriks Aktiebolag, Stockholm (Erfinder: H. G. A. 
Ramsay), Abdampfen von Cyanidlosungen. Dio Lsgg. werden in fein Yerteiltcm Zu- 
stando boi Tempp. dcm Yakuum ausgesetzt, bei denen noch keine Zers. der Cyanido 
erfolgt. Es werden krystallwasscrfreio Erzeugnisse erhalten. (Schwed. P. 59 652 
yom 23/2, 1924, ausg. 13/10. 1925.) K u h l in g .

Grasselli Dyestuff Corp., New York, V. St. A., iibert. Yon: Myrtil Kahn, Koln, 
und Rudolf Mayer, Leverkusen b. Koln a. Rh., Darstellung von Am inen aus den ent- 
sprechenden Nitroverbindungen durch katalytische Beduktion. (A. P. 1 6 3 9 1 8 6  vom 
14/8. 1926, ausg. 16/8. 1927. D. Prior. 29/9. 1924. — C. 1927- I I .  1088 [E. P. 260186,
F. P. 617559].) Sc h o ttla n d er .

Winthrop Chemical Co., Inc., New York, V. St. A., iibert. von: Heinrich Giinz- 
ler und Georg Wesenberg, Elberfeld, Eerstellung bestandiger, Salze der Sulfonchlor- 
amide liefernder Mischungen. (A. P. 1 6 5 0 1 2 4  Yom 8/9. 1925, ausg. 22/11. 1927.
D. Prior. 18/10. 1924. —  C. 1927. I I . 1084 [E. P. 241580].) SCHOTTLANDER.

Grasselli Dyestuff Corp., New York, V. St. A., iibert. von: Karl Daimler, 
Franz Marschall und Gerhard Balie, Hóchst a. M., Darstellung wasserlóslicher Kon- 
densatiomprodukte. (A. P. 1 635 883 vom 10/12. 1924, ausg. 12/7. 1927. D. Prior. 
12/8. 1922. — C. 1927. I. 807 [E. P. 240318, F . P . 588933].) Sc h o ttla n d er .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, iibert. von: Hermann Fritzsche, 
Eduard Krummenacher, Hans Gubler und Otto Kaiser, Basel, Schweiz, HersteUung 
vo7i den 1,3,5-Triazinrest enthaltenden organischen Verbindungen. (A.PP. 1 625 530, 
1625 531, 1625 532, 1625 533 Y o m  20/7. 1923, ausg. 19/4. 1927. Schwz. Prior. 7/9. 
1922. — C. 1925. II . 775—80.) S c h o t t l a n d e r .

X. Farben; Farberei; Druckerei.
Frederick Grove-Palmer, Notizen uber das Bleichen von Rayon- und Baumwóll- 

strumpjwaren. Die Vorbereitung der W are u. das Bleichen m it N a 20 2 is t beschrieben. 
(Amer. Dyestuff Reporter 16 [1927]. 729—30.) " " Su v e r n .

— , Die Fabrikation des Turkischrotóles. Beschreibung des Verf. (Chem.-Ztg. 51 
[1927]. 9 83 -84 .) J u n g .

W. W eltzien und K. Gotze, Substanihe Farbstoffe (Salzfarben) und ikr Ver- 
halten gegen Viscose- und Kupferseiden. I I .  M itt. iiber das Farben von Kunstseiden. 
(Vgl. C. 1926. I I .  2019.) Auf Grund ihrer Diffusionsgeschwindigkeit in  Gelatine
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wurden 125 substantive Farbstoffe in  5 Dispersitatsgrade eingeteilt. Die meisten, 
besonders die dunklen, erwiesen sich ais von grober Dispersion. Die Zahl der in fur 
die Farbung schadlicher Weise polydispersen Kunstseidefarbstoffe is t gegeniiber den 
gesamten untersuehten Farbstoffen nicht mehr groC. Die Steigkurven geben fiir die 
Farbstoffe u. Fasern eharakterist. Bilder. Die Farbstoffe lassen sich nach ihrer Steig- 
geschwindigkeit in  4 Gruppen einteilen. Das Verh. der Farbstofflsg. bei der Kapilla- 
risierung entspricht dem eines gewóhnlichen kolloiden Sols. Dureh Zusatz von Saure 
w ird die Steighóhe bei Viscoseseide im Gegensatz zu allen anderen Cellulosefasern ver- 
groCort. F iir das Eindringen der Farbstoffe in  die Faser is t lediglieh der Dispersitats
grad  maBgebend. Bzgl. der egalen Ausfarbung von Kunstseiden sind folgende Punkte 
maBgebend: N icht durchweg sind dieselben Farbstoffe fur Viscose- u. Cu-Seide gleich- 
jnaBig geeignet. Fiir den Ausfall der Farbung sind mindestens 3 Faktoren maBgebend: 
Dispersitatsgrad des Farbstoffs, Adsorptionsgeschwindigkeit u. GleichmaBigkeit der 
Verteilung in  der Faser. E in  niedriger Dispersitatsgrad allein is t kein Grund fiir un- 
egale Ausfarbung, Brillantbenzoblau 6  B farb t Viscoseseide sehr leiclit unegal, Cu-Seide 
dagegen egal. Uber die Adsorptionsgeschwindigkeit liegen bis heute keine zuverliissigen 
Messungen vor, sie hangt u. U. m it dem Ladungssinn u. der LadungsgroBe der Kolloid- 
teilchen zusammen. Nach CoURTAULDS sollen die rasch u. wenig hoch ansteigenden 
Farbstoffe aucli am raschesten auf die Faser ziehen u. dabei die egalsten Fiirbungen 
geben. Aus der Beobaelitung der eapillaren Erscheinungen kann daher mfiglicherweise 
fiin F ortschritt sich ergeben. E in  W iderspruch gegeniiber den Angaben von WHITT- 
AKER (Journ . Soc. Dyers Colourists 42. 8 6 ) h a t sich bis je tz t n icht ergeben, einzelne 
Beobachtungen scheinen seine Angaben zu stiitzen. Die Bedeutung einer gleichmaBigen 
Verteilung des Farbstoffs is t besonders in  dem F ali erwiesen, wenn der Farbstoff nur 
oberfliichlieh in die Faser eindringt. (Seide 32 [1927]. 401— 13. Krefeld.) SuYERN.

A. W. Buhlmann, Die Strangfarbemaschine m it mehreren Porzellanwalzen. Bei 
der Buhlmann-Maschine drehen die Walzen sich n icht nur konzentr., sondern auch 
■exzentr., die Bewegung wird von Zeit zu Zeit umgeschaltet. (Amer. Dyestuff Reporter 
16 [1927]. 738—39.) S u v e rn .

Felix Fritz, Priifungen von Titanweip ais Farbstoff zum Farben von Linoleumma-sse. 
T itandioxyd laBt sich m it Vorteil zum Farben von Linoleummasse venvenden u. 
vermag die bisher viel gebrauchte Lithopone dabei zu ersetzen. Vor allem is t seine 
■Ungiftigkeit, gute D eckkraft u. n icht yerhartend wirkende Eig. zu scliatzen, weleh 
letztere die Linoleummasse unelast. macht. Sehr niitzlieh is t ein feines Vermahlen 
des Titandioxyds m it den anderen Farbstoffen auf einem Kollergang. Das Vergilben 
der frisch kalanderten Linoleumbahnen bedarf noch genauerer Aufkliirung. Ein 
Yergrauen der Linoleummasse bei Anwendung yon Titandioxyd war niclit fest- 
zustellen. Das TitanweiB is t yon schadlichen Beimisclumgen, z. B. Zinkoxyd, frei 
zu halten u. soD eine mógliehst niedrige D. haben. (Farbo u. Lack 1927. 589—90. 
■603. 615. Berlin.) B a rz .

A. T. Harkins, Ammoniuvipersulfat zur O xy  dali on. (NH 4)2 S20 8 is t zum Oxy- 
dieren yon Kiipenfarben besonders geeignet. Es oxydiert schneller ais Na-Perborat, 
die Baumwolle bekommt keinen schleimigen Griff, laBt sich gut kardieren, die Temp. 
kann niedriger gehalten werden, die Farbungen ruBen nicht ab. Besonders fiir das 
Arbeiten in geschlossenen Maschinen wird das Salz brauchbar sein. (Amer. Dyestuff 
Reporter 16 [1927]. 736.) SiiVERN.

R. Grosse, Casein und Caseinfarbbindungen. Die Herst. von Caseinpulter u. ein 
Verf. zur D arst. von guellfahigem Casein wird beschrieben. Dann werden Rezepte 
zur Herst. yon Kaltwasserfarbe, H arzlack u. Fassadefarben m it Casein sowie yon 
,,Caseintempera“  genannt. Es folgen Angaben uber die Anstrichtechnik m it Casein- 
farben u. endlich eine Aufzahlung der zahlreichen Verwendungsmóglichkeiten des 
Caseins. (Farbę u. Lack 1927. 592—93.) B a rz .

E. Klumpp, Pigment und Bindemittel. Bemerkungen zu der Arbeit yon B. S chei- 
FELE (C. 1928. I. 119) iiber Clbedarf, Teilchenpackung u. die Beziehungen zwischen 

'Pigm ent u. Bindemittel. (Farbę u. Lack 1927. 568.) S u v erN .
W. Scłiramek. Die Normierungsbestrebungen in  der Texlilinduslrie unter be- 

sonderer Berucksiclitigung der Normierung der Farben. E in Ordnungssystem auf Grund 
der Farbenmessung m it dem PuLFRlCH-ZElSSschen Stufenphotometer unter Zuhilfe- 
uahm e des OSTWALDschen Farbenkreises u . die Aufstellung einer Farbnormenkarte 
is t beschrieben. (Melliands Textilber. 8 [1927]. 1036—39.) StiyERN.



1 9 2 8 .  I . H XI. H a r z e  ; L a c k e  ; F ir n is . 9 7 7

L. L. Bamberger, M nfuhrung in  eine Diskussion uber die Prufung von SchwefeU 
farbstoffen. Wic dio Kiipenfarbstoffe farben auch die S-Farbstoffe am besten bei einer 
bestimmten Temp., Farbstoffe, die allein gefarbt keine Schwierigkeiten machen, ver- 
halten sich in Mischungen ungiinstig. Angaben iiber Temperatur- u. Losungsverhalt- 
nisse. (Amer. Dyestuff Reporter 16 [1927]. 740—41.) S u y e rn .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Ilerstellung von Cellulose- 
deritaten und Farben von Cellubseestcm. Man behandelt Celluloseester, die sich von 
organ, substituierten anorgan. Sauren ableiten m it einem Siiurechlorid oder Saure- 
anhydrid in Ggw. eines tertiaren aliphat., aromat, oder araliphat. Amins, man erhalt 
in organ. Losungsmm. 1. Am inoderiw. der Cellulose. Man esterifiziert Alkalicellulose 
m it Benzolsulfonsaure, acetyliert den Ester u. koelit den gemischten Ester m it Anilin 
u. A. Man koelit den Cellulosetoluol-i-sidfonsdureester m it Didthylamin u. A. u. acetyliert 
das Prod. oder man kocht Cellulosetoluol-4-sulfosiowe m it Pyridin u. Benzoylclilorid. 
Die Aminocelhdosederiw. besitzen eine ausgcsprochenc Affinitiit zu sauren Farbstoffen 
die hieraus hergestellten Faden u. Filme werden leieht gefarbt. Setzt man den Cellulose- 
estern oder -athern geringe Mengen der Aminocelluloscderiw. zu, so kann man die 
sonst schwer farbbaren Prodd. leieht farben. (E. P. 279 801 vom 14/9. 1927, Auszug 
veroff. 21/12. 1927. Prior. 30/10. 1926.) F ra n z .

Henry Dreyfus, England, M ustem  ton Celluloseacetatseide enthallenden Geweben. 
(F. P. 623 554 vom 5/10. 1926, ausg. 27/6. 1927. E. Prior. 29/10. 1925. —  C. 1927- II. 
173 [E. P. 266777].) F ra n z .

Rohm & Haas Co., Inc., Philadelphia, Pennsylvania, V. St. A., iibert. von: 
Morris Charles Lamb, Bermondsey, London, Farben von Leder. (A .P . 1640 706 
vom 9/6. 1925, ausg. 30/8. 1927. E. Prior. 27/4. 1925. — 0 . 1927. I. 1373 [E. P. 
255555].) S c h o t t l a n d e r .

Clyde A. Barbour jr., Monroe, V. St. A., Herstellung ton RujS aus Natur- o. dgl. 
-gasen. Die Gase werden in  geschlossenen Behaltern unter beschranktem L uftzu tritt 
u. Ansaugen verbrannt. Der entstandene RuB schlagt Sich grSBtenteils auf iiber den 
Brennern angeordneten bewegten Metallflachen nieder, wird von diesen standig ab- 
geschabt u. gesammelt. Dio gasformigen Verbrennungserzeugnisse werden m ittels 
Ventilators in  einen Behalter gedriickt, in welchem sie durch eino Schicht von Leuclitól, 
Leinol, Fischól o. dgl. perlon u. dabei vollig von mitgerissenem RuB befreit werden. 
(A .P . 1643  736 vom 1/3. 1926, ausg. 27/9. 1927.) K u h l in g .

C. A. Klein und R. S. Brown, London, Tilanfarbstoffe. In  bekannter Weise 
hergestellte breifórmige Gemiscbę yon  B aS0 4 u. T i(S0 4 ) 2 werden unter Zusat2; von 
BaCOj in  m it 1. organ. Stoffen versetztes sd. W. eingetragen, wobei Hydrolyse des 
T i(S04 ) 2 erfolgt u. die dabei entstehende H 2S 0 4 m it dem BaC03  un ter Bldg. von B aS0 4 

reagiert. Zusatz von Sauren, welche m it Ba 1. Salzo bilden, oder von Salzen solcher 
Sauren erleichtert die Rk. (E .P . 278 791 vom 8/7. 1926, ausg. 10/11. 1927.) K u h l .

Felice Bensa, Genua, Darstellung ton  Dioxyperylen. (O e.P .107 849 vom 7/1. 
1922, ausg. 10/11. 1927. Zus. zu Oe. P. 9B973; C. 1925. I. 2514. —  C. 1924. I. 1869 
[E. P. 191 363].) Sc h o ttla n d er .

Wilhelm Eberlein, Kochel, Farblacke. (Holi. P. 16 395 vom 6 / 8 . 1923, ausg. 
15/10. 1927. — C. 1925. II . 1392 [D. R. P. 415 203].) K u h l i n g .

XI. Harze; Lacke; Firnis.
Werner Nagel und Margarete Kornchen, Schellack. Monographie iiber Schellack, 

in der behandelt werden: I. Gewinnung, Handelssorten u. Verarbeitung. I I .  Zus.
I I I .  Eigg.: A. Kennzahlen, B. Lsgg., C. Analyse, D. Hiirtung, E. Schellackfilme u. 
Schellackersatz. (Wissenschl. Veróffentl. Sicmens-Konzern 6  [1927]. 235—75.) E . Jo s .

J. Simonin, Prepartilcel aus Kunstharzen. Ubcrblick iiber dio H erst. von elektro- 
techn. Kleingegenstanden u. MeBinstrumenten aus synthet. Harzen u. Kondensations- 
prodd. un ter Druck. (Rev. gen. Matićres piast. 3 [1927], 687—90.) SlEB ER T.

C. Plonait, Uber das spezifische Gewicht der unlosliclien Phenolkunstharze. Eine 
Zusammenstellung der D. von Jurelith, Dekorit, Ambra u. Bedmanol zeigt, daB die 
unl. Phenolkunstharze samtlich die D. 1,25— 1,27 haben. Die Angabe eines geringeren 
Wertes von 1,16 fur Juvelith  beruht auf Irrtum . (Kunststoffe 17 [1927]. 275.) S u v e r n .

Felix Wilborn, Kleine Firnis- und Trockenstudien. VI. Zinkterbindungen ais 
Trockenstoffe. (Vgl. auch C. 1926. I I .  1205.) Die Ansicht RHODES u. MATHES (Ind.
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engin. Chem. 18. 31; C. 1926. I. 2411), wonach Zn koin Trockenstoff ,sondern ein 
Hiirtestoff fu r Leinól ist, yeranlassen Vff., einige Verss. anzustellen, die den Befund 
der amerikan. Forscher n icht bestatigen. Auch konnten die Mitt. Me ist e r s  (Farben- 
Ztg. 13. 153) uber die Kombination von Mn- u. Zn-Verbb. nicht bestatigt werden. 
Die mechan. Eigg. der Filme m it Zn-Verbb. stimmen m it den von R h o d es  u. Math es  
gefundenen iiberein. (Farben-Ztg. 32 [1927]. 2654—55. Taucha, Bez. Leipzig.) B rAUNS.

J. D. Jenkins und P. R. Croll, Priifung von Lacken. Vff. beselireiben eine be- 
schleunigte Expositionsprobe von Lacken, darauf beruhend, daB m an auf Tafeln 
befindliche, auf rotierenden Rahmcn aufgespannte Film e der zu priifenden Lacke 
in  einem Kessel dem EinfluB yon kalter L uft (—5° F), sowie dem Licht einer Quarz- 
Hg-Lampe u. der Einw. des W. aussetzt (Zeichnung). Es wird ein bewahrter Turnus 
der woehentlichen Bewetterung, sowie eine Formel zur Berechnung der In tcnsitat 
der Bestrahlung angefiihrt. E in Vergleich dieser Proben m it den durch naturliche 
Bewetterung ausgefuhrten ;s t schon wegen UnregelmaBigkeit der Sonnenstrahlung 
n icht móglicli. Weiter wird ein App. vom Typus des Muller-Papierpriifers beschrieben 
(Abbildung), m it dessen Hilfe dio B ru c h d e l in u n g  (in einem Dehnungsbereich yon
1—25%) u. die Z e r r e iB f e s t ig k e i t  von Lackfilmen, hergestellt durch Verspriihung 
des Lackes auf amalgamierte Sn-Platten u. Trocknung durch l 1/;  Stdn. bei 50° im 
elektr. Ofeu, g u t bestimmbar sind (Formel). SchlieBlich h a t sich auch die K o n - 
t r a k t i o n s -  oder P a p ie r k r a u s e lu n g s p r o b e  zur Priifung, ob die angemessene 
Mengo von Plastizierungsmitteln yorhanden ist, bewahrt, die auf Krauselung des 
z. B. auf Emailpapier aufgespruhtcn Lackes beim Trocknen beruht, sowie die S a n d -  
p r o b e ,  basierend auf der Leichtigkeit der Aufnahme von Sand durch eine gemessene 
Menge des auf Metali aufgespriihten u. unter den Bedingungen der kiinftigen Ver- 
wendung gctrockneten Lackes. (Ind. engin. Chem. 19 [1927]. 1356—58. Milwaukee 
[Wis.].) H erzog .

Scheiber, Zur Priifung der Benzine auf lacktechnische Eignuiig. Zur Erm ittlung 
der Losefahigkeit dient eine Lsg. von ausgewahltem Kaurikopal in  reinem Butanol 
1; 5, von der je 20 ccm m it soviel ccm des zu priifenden Losungsm. yersetzt werden, 
bis Trubung entsteht. Ais Vergleichsfl. wurde bis je tz t friscli dest. Terpentinol ver- 
wandt, dessen bis zur Trubung erforderliche Menge in  ccm =  100 gesetzt wurde. Neuer- 
dings h a t m an das in  seiner Beschaffenheit unyermeidlichen Schwankungen unter- 
liegende Terpentinol durch chem. reines Bzl. ersetzt, dessen hóhere Loscflihigkeit gegen- 
iiber Terpentinol die W erte der relatiyen M ischbarkeit entsprechend andert. Das Verf. 
h a t weniger analyt., ais prak t. Bedeutung. (Farbę u. Lack 1927. 656.) KÓNIG.

Dr. Heinrich Traun & Sohne vormals Harburger Gummi-Kamm-Co., Ham 
burg, Vorerzeugnis zur Herstellung ton Gegensldnden, von denen ein Teil aus Kunst- 
liarz und ein anstoflender Teil aus Harigummi oder ahnlicJiem S to ff besteht, dad. gek., 
daB es aus einem K unstharzteil u. einem Teil von andorem Stoff durch einen K itt, 
yorzugsweise aus fl. K unstharz, zusammengefugten Kórper yon solcher Form besteht, 
daB aus ihm die Gegenstande herausgearbeitet werden kónnen. — Man yerwendet 
einen Błock, der aus einer in  ihrer Starkę der Lange des Hartgum m iteils entsprechenden 
H artgum m iplatte u. einer in  ihrer Starkę der Lange des K unstharzteils entsprechenden 
K unstharzplatte ohne Anwendung mechan. Befcstigungsmittel zusammengekittet ist. 
Dieser Błock wird zwecks H erst. des Enderzeugnisses quer zur Trennfuge in Stabe 
geteilt, aus denen dann die Gegenstande, z. B. Zigarrenspitzen, Fiillfederhalter heraus
gearbeitet werden. (D .R . P. 453 009 KI. 39a vom 12/4. 1924, ausg. 26/11. 1927.) Fz.

Fritz von Briesen, New York, ubert. von: Charles Ostrander Terwilliger, 
Beacon, New York, V. St. A., Herstellung von harzartigen Kondensationsprodukten aus 
phenolhaltigen Teerdlen oder Phenolen, Ketonen und Formaldehyd. (A.PP. 1 624082 
vom 29/6. 1923, ausg. 12/4. 1927 u. 1624 638 yom 5/7. 1923, ausg. 12/4. 1927. — 
C. 1926. I I .  1474 [E. P. 218 277 usw.].) S cho ttla n d er .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges,, F rankfurt a. M., Herstellung von Pasień mul 
Lacken, die nicht minderwertig werden. Man ersetzt die bisher zur H erst. solcher Farb- 
pasten u. Lacke yerwendete Lithopone durch Zn-Farben u. yerwendet Lósungsmm., 
dio freio Fettsauren entfalten. Auch kann man die Lósungsmm. oder die Farbstoffe 
(die Zn enthalten) m it freien F ettsauren behandeln. (F. P. 629764 yom 24/2. 1927 
ausg. 17/11. 1927. Belg. Prior. 2/3. 1926.) K ausch .
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Samuel P. Wilson, Pyroxylin onamels and lacquers: their raw materials, manufacturo and 
application. 2nd od. enl. London: Constable 1927. (269 S.) 18 s. not.

P. F. Homuth, Uber Garung des Scheidelcalkes. Ais Ursachen werden angefubrt, 
•daB das AbsiiBen der Pressen unterlassen oder schleoht ausgefiilirt wird, so daB Milch- 
sauregarung entsteht. Sieht der Schlamm dunkel aus, so kann viel Inyertzueker 
yorhanden sein, der leicht vergart zu A. u. C 02; bei Ggw. von Alkalien kann auch 
Milchsauregarung eintreten. E in  weiterer Grund sind cndlich Pulpeteilchen, die in  
den Schlamm gelangen; sie unterliegen leicht allerlei Garungen. MaBnahmen gegen 
Garungen des Seheidekalks sind gutes AbsiiBen m it reinem W., dann nochmaliges 
Ausdiimpfen u. nicht zu wenig CaO in der Sehcidung. (Dtseli. Zuckerind. 52 [1927]. 
1362—63.) R u h l e .

J. Braun, Der Naironsalpeter ais Rubendiinger. Chilesalpeter leistet in  der 
Friihentw. der Rubenpflanzen mehr ais synthet. Natronsalpeter. Die tłberlegenheit 
ist in  seinem Jodgehalt zu suchen. (Fortschr. d. Landwirtsch, 2 [1927]. 776—77. 
W egfurt-Rhon.) G r im m e .

H. E. Woodinan und J. W. Bee, Nahr- und Dungerwert von Zuckcrrubenkopjen. 
Zusammenstellung der Roh- u. verdauliehen Nahrstoffe von Zuckernibenkopfen, sowie 
von N  u. diingewertigen Asehenbestandteilen. (Journ. agricult. Science 17 [1927]. 
477— 8 8 . Cambridge.) Gr im m e .

Erich Troje, Die Rohrzuckerindustrie der hawaiisclien Inseln. Zusammenfassendo 
Betraclitung der geograph., klim at, u. polit. Verhaltnisse der Inseln u. der Entw. 
der Industrie des Zuckerrohres bis zum gegenwartigen Stande. (Dtsch. Zuckerind. 
52 [1927]. 1361— 62. 1394—96. 1419—21. 53. 25—27. 53—55. 81—82.) R u h l e .

J. Ebel, Die Bedeuiung der Entfarbungskohlen in  der Fabrikation des Stdrkesirv.ps 
{Glucose). Betriebstechn. Erórterung der Venvendung des Carboraffins bei der Herst. 
■des Starkesirups. (Ztschr. Spiritusind. 50 [1927]. 351—52.) R u h l e .

Georg Mrkva, Lundenburg, Trockenhorde fu r Zuckerstangen u. -platten zur 
Erzeugung von Wurfelzucker, aus einem Holzrahmen m it eingesetztem Metallrost 
hestehend, dad. gek., daB die M etalhoste aus hochkant gestellten, fortlaufend TJ-fórmig 
gebogenen M etallbandern gebildet sind. (D. R. P. 450 798 KI. 89d yom 27/1. 1925,

William H. Morgan jr., iibert. von: W illiam H . Morgan sen., Alliance (Ohio), 
Terfahren und Apparatur zum Auspressen von Zuckerrohr. (A. P. 1 646 762 vom 7/12.
1925, ausg. 25/10. 1927. — C. 1927. I I .  647 [E. PP. 267234 u. 267235].) M. F. Mu l l e r .

August Grantzdorffer, Magdeburg, Verfahren zur Verbesserung von Riibenroli- 
saflen mittels elektr. Stromes, der durch den gekalkten Rohsaft geleitet wird, dad. 
gek., daB durch den Rohsaft, der auch un ter Luftverdunnung stehen kann, sowohl bei 
der Scheidung mittels alkal. Stoffe, insbesondere Kalk, ais auch bei der Saturation 
mittels C02, S 0 2  o. dgl. ein elektr. Strom in der Weiso hindurchgeleitet wird, daB die 
aus indifferenten Stoffen hergestellten Elektroden unm ittelbar m it dom Saft in  Be- 
riihrung gebraeht werden. (D. R. P. 452 436 KI. 89c vom 22/1. 1925, ausg. 10/11.
1927.) M. F . Mu l l e r .

N. V. Algemeene Norit Maatsehappij, Amsterdam, Verfahren zum Reinigen von 
"Zuckersaften mittels Absorptionskólile, dad. gek., daB m an die F l. m it einem Gomisch 
mehrerer Kohlesorten behandelt, die durch Einw. von Gasen, wie N orit, oder durch 
verkohlende oder wasserentziehende Mittel, wie ZnCl2, ak tiv iert worden sind. (Holi. P . 
16 971 vom 24/5. 1923, ausg. 15/10. 1927. D. Prior. 26/5. 1922.) M. F. Mu l l e r .

Soc. an. Raffinerie Tirlemontoise, Tirlemont (Belgien), Raffinierung von 
Krystallzucker durch Mischen der gefarbten Zuekerkrystalle m it einer farblosen Zucker- 
Isg. u. darauffolgendes Absaugen oder Abschleudern der gefarbten Lsg. von den 
Krystallen, dio eyent. einer zweiten Behandlung unterworfen werden. Die gefarbte 
Lsg. wird m it Entfarbungskohle gereinigt u. neu verwcndet. (E. P. 278 302 vom 
2/11. 1926, ausg. 23/11. 1927. Auszug veroff. 23/11. 1927. Prior. 30/9. 1926.) M. F. M.

Soc. an. Nouvelles Industries Chimiąues, Briissol, Gemnnung von Stickstoff- 
verbindungen und Aceton aus Scldempe. Die Schlempe wird m it wesentlich mehr 
CaO o. dgl., ais zur Neutralisation der sauren Bestandteile erforderlich ist, zweckmaBig

XIV. Zucker; K ohlenhydrate; Starkę.

ausg. 14/10. 1927.) SCHALL.
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der gleichen Gewichtsmenge der Basen, gemiseht u. unter stark  vermindertem Druck 
dest. (Oe. P . 107 841 yom 11/12. 1925, ausg. 10/11. 1927.) K u h l in g .

International Patents DeveIopment Co., Wilmington (Delaware), iibert. von: 
Charles Copland, Chicago (Illinois), Gewinnung von krystallisierter Dextrose, dad. gek., 
daB die Ausbeute an einem Prod. erster K rystallisation dadurch erhóht wird, daB man 
nach der K rystallisation einen Teil des Krystallbreis zuriickbehalt u. diesen m it der 
Mutterlauge des abgeschleuderten Prod. zur Nachkrystallisation stehen laBt, wobci 
aus der Mutterlauge eine weitcro Menge Krystallisationsprodd. sich ausscheidct. (A .P . 
1 652 393 vom 30/11. 1925, ausg. 13/12. 1927.) M. F. M u l l e r .

Penick & Ford Ltd., Inc., Cedar Rapids, Jowa, V, St. A., Gewinnung von 
Starkę aus Getreide. Erganzend zu dcm A. P. 1 585 452; C. 1926. I I . 950, wird nach- 
getragen, daB das nach dcm Passieren der Starkefluten u. nach dem Abtrennen d er 
Klebermasse in  Abscheidern anfallende W. durch Erhitzen m ittels Dampf sterilisiert 
wird, der beim Eindampfcn des SO,-haltigen u. von der Vorbehandlung u. Quelluńg 
des Getreidcs herriihrenden W. erhalten wird, u. daB das sterilisierte W. unter Zusatz 
yon Frischwasser zur Behandlung von neuem starkehaltigen Materiał venvendct 
wird. Dadurch wird der Gesamtyerbrauch an W. herabgesetzt u. durch Eindampfen 
des kleie- u. kleberhaltigen Waschwassers wird ferner ein brauchbares Viehfuller ge- 
wonnen. (E .P . 277400 vom 19./4. 1926, ausg. 13/10. 1927.) M. F. M u l l e r .

Walter Jaekel, Dampfmesser- und Dampfyerbrauchs-Messungen in der Zuckerindustrie.
Magdeburg: R. Hathkc [:Komm.: H. Scliultze, Leipzig.] 1927. (32 S.) 8°. =  Tages*
fragen aus d. Zuckerindustrio. H. Nr. 6. nn. M. 2.50.

XVI. Nałirungsm ittel; GenuBmittel; Futterm ittel.
E. Bottini, tjber die Geeignetheił einiger Birnensorten zur Kaltekonservierung. 

Die Yerss. ergaben, daB bei einer Temp. von 1—2°, einer relatiyen Luftfeuchtigkeit 
von 70—80%  unter geeigneter Yentilation, die den C 02-Gehalt unter 1 %  halt, KalabaB- 
bim en 2 Monate, Passa-Crassane 5 Monate, Pastoren- u. Butterbirnen 7 Monate u. 
Wunder von Italien noch langer frisch bleiben. Die Zus. der Friichte unterscheidet 
sich n icht von den in  gewolinlichen Fruchtscheunen gelagerten, nur der Saccharose- 
gehalt ist sehr geńng. Gegen Ende der Lagerzeit beobachtet man eine plotzliehe Ge- 
wichtsabnalimc von ca. 10% durch Verdunstung von W., worauf leicht Faulnis ein- 
t r it t .  (Annali Chim. appl. 17 [1927]. 457— 8 6 . Turin.) Gr im m e .

Wyatt W. Randall, Nahrungsmittelkonsermerungsmiltel. Zur Best. von Benzoe- 
saure in  K etchup h a t sich folgende Methode am besten bew ahrt: 150 g K etchup 
werden m it 15 g NaCl gemiseht, m it 300 ccm gesatt. NaCl-Lsg. kraftig durchgeschuttelt, 
m it 10%  NaOH gegen Lackmus neutralisiert, 2 Stdn. lang gesehiittelt u. mittels Pumpe- 
filtriert. Auswaschen m it NaCl-Lsg. auf 500 ccm. Lsg. ausschiitteln m it Chlf. Chlf.- 
Riickstand im  HORTVET-Sublimator bei 110—115° u. 5— 10 mm Hg-Druck subli- 
mieren. Nach dem Erkalten Sublimat m it Chlf. abwaschen, letzteres freiwillig ver- 
dunsten lassen u. Wiigen der Benzoesaure. Man kann auch den aussublimierten Kuck- 
stand wiegen oder das gel. Sublimat titrieren. (Journ. Assoc. official. agricult. Chemists- 
10 [1927]. 414— 24. Baltimore [Md.].) GRIMME.

P . Buttenberg und  G-. Gahrtz, Weitere Erfahrungen uber Blausduredurchgasungen. 
(Vgl. Ztschr. U nters. Lebeusmittel 50. 92; C. 1926. I . 523.) Bericht iiber weitere 
Verff. m it sogenannter fes ter Blausaure (HCN +  FeCl3 m it etwas A1C13). Die m it W. 
HGN entwickelt. HCN in Form  der Betainlampe (Vergasung yon Betaintabletten 
durch Erhitzen) u. der Cyanidschmelzen [Calciumdust =  CaC2 +  Ca(CN)2, m it W. 
HCN abgebend], Sclinellere Wrkg. durch Anwendung der HCN in Unterdruckkammern 
oder in HCN-Kammern, z. B. zur Bekampfung des Speckkafers in  Darmen. Ent- 
m ottung von Mobeln, Teppichen, Decken u. Polstenvaren, Angabe der HCN-Konz. 
fiir dio einzelnen Entwesungszwecke. Die Aufnahme von HCN durch die einzelnen 
Lebensmittel is t sehr yerschieden nach A rt u. Entliiftungszeit u. bedarf stets sorg- 
faltiger Priifung. Photograph. Materialien werden geśchadigt, Spiegel m it guter 
Schutzschicht nicht. (Ztschr. Unters. Lebensmittel 54 [1927]. 376— 87. Hamburg,. 
Hygien. Staatsinst.) _ Gr OSZFELD.

C. L. Alsberg und E .P . Griffing, Die Koagulation von Kleber durch Erhitzen. 
E rhitzen des Klebers andert seine Fiihigkeit, in  Saure zu schwellen. Die Schwell- 
fahigkeit nim m t ab, wenn die Temp. yon 50—80° steigt. Durch Aufzeichnung der
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Seliwelłfahigkeit yon boi vcrschiedenen Tempp. zwischen 50—80° erhitztem  Kleber 
gegeniiber der Temp. erhalt man eine K uive, dic auGer von 60—65°, wo sio steiler 
fallt, eine Gcrade bildet. AuGerhalb der genannten Stelle findet man keine Anzcichen 
einer bestimmten Koagulationstemp. Denaturierung scheint auf der ganzen Strecke 
(50—80°) einzutreten, bei 30—50° keine Verminderung der Seliwelłfahigkeit, eher 
eine Zunahme. (Cereal Chim. 4 [1927]. 411—23. Stanford [Kalif.], Univ.) GROSZFELD.

M. P . N eum ann, Ver suche m it Protomalt zu Roggenbrot. Die Verss. lieBen eine 
giinstige Wrkg. des Protom alts auf den Garyerlauf erkennen, besonders wenn, wie 
bei der Vorteigfiihrung u. der Sauerteiggarung, die Hefe im Teig Zeit u. Gelegenheit 
zur Entw . hat. Es is t daher zu empfehlen, das Protom alt dem Vorteig oder dem 
Vollsauer zuzusetzen. (Ztschr. Unters. Lebensmittel 54 [1927]. 341— 47. Berlin, 
S taatl. Inst. f. Backerei.) Gr o szfeld .

T heodor P au l, Untersuchungen iiber Ammoniak-Kohlcnsdurcverbindungen (Hirscli- 
hornsalz), insbesondere Ammoniumbicarbmat ais Triebmiltel beim, Backen. Nach Verss. 
m it M ax L andauer u. F ried rich  K ruger. Die Unters. der Dissoziationsverhaltnisse 
der C0 2-NH 3 -Verbb. in  der Gasphase (Tabellen im Original), bei der bei gegebener 
Temp. der Gasdruck einer gegebcnen Menge N H ĄH C 03 bei bekannten Yoll. gemessen 
u. daraus Dissoziationsgrad berechnet wurde, ergab: NH 4H C 0 3 zerfallt in  der Gasphase 
bei 100° groGtenteils in  seine Komponenten. Daneben sind auch Molekeln von Verbb. 
aus C02, N H 3 u .  H 20  anzunehmen. — Aus Backverss. ergibt sich, daG ais Treibmittel 
das Ammoniumcarbonat gegeniiber anderen Vcrbb. (Doppelsalz aus NH 4H C 0 3 -J- 
NH 4C 0 2N H 2, sowie NH 4C 0 2N H 2) den Vorzug yerdient. Die Teiglockerung is t besser 
u. gleichmafiiger, die zuriickbleibenden Mengen NH 3 sind kleiner. — Die D arst. von 
,,Hirschhornsalz“ aus H irsehhorn fiih rt zu Praparaten  von sta rk  weehselnder Zus. 
Ebenso weisen die fabrikmaGig hergestellten H andelspraparate wechselnde Zus. auf. 
Eine Abgrenzung der Bezeichnung Hirschhornsalz is t n icht moglich. (Ztschr. angew. 
Chem. 40 [1927]. 1539—48. Munchen.) J u n g .

M antaro  K ondo und T am otsu  O kam ura, Unłersuchungen der verschiedenen 
Reiskorner geringerer Qualiidt. I .  Die braungefdrbten enthiilsten Reiskorner „Tschamai". 
Die „Tscham ai“ -Korner sind kleiner u. leichter ais die n., haben geringere D., geringeren 
W.-Gehalt u. sind weniger kygroskop. Sie bedingen beim Schalen Materiał- u. Zeit- 
yerlust, da die KJeieschielit bedeutend dicker ist. Je  spater die Bliite aufgeht, desto 
hoher der Besatz an ,,Tschamai“ . Die Ursache des Auftretens ist meistens im Yer- 
bleiben eines Staubbeutels innerhalb der Spelze zu suchen, jedoch kann auch irgendeir.e 
audere Reifungsbenachteiligung die Bldg. auslosen. Die Braunfarbung entsteht durch 
Zers. des Chlorophylls in ein braunes Pigment. (Ber. Ohara-Inst. landwirtschaftl. 
Forsch. 3 [1927]. 405— 19.) Gr im m e .

Georg H ofbauer, Die Warmctonung reifender Fruchłe. Die im Mischungs- 
ealorimetcr erm ittelte spezif. Warme von Banancnfruchten betrug 0,72. Die Warme- 
tonung, in  einem besonderen nalier beschriebenen Luftcalorimeter erm ittelt, ergab 
sich im M ittel zu 0,32; durch Berechnungen aus dem Aufbewahrungskeller zugefuhrten 
u. entzogenen Warmemengen zu 0,28. (Mitt. S taatl. techn. Versuchsamts 16 [1927]. 
119—23. Wien, Technolog. Gewerbemuseum.) Gro szfeld .

— , Herstelluim von Fruchtjams (Kmifiliiren). Jam s en thalten  im  Gegensatz zu 
Marmeladen, die durchaus aus Fruchtm us bestelien, nocli m ehr oder weniger ganzo 
Fruchtstiicko. Jam s werden auch Konfitiiren genannt, worunter aber bereits auch 
feine Schokoladen- u. Zuekerwaren (Pralinen, Fondants) verstanden werden. Es 
wird die H erst. yon Apfeljam, Ananas-, Aprikosen- u. Erdbeerjam  besprochen. 
(Konserycn-Ind. 14 [1927]. 596— 98.) R u h l e .

Adolf Schugow itsch, Zur Beslirnmung der Uberzugsmitlel bei Kaffee. Die Menge 
der ath ., alkoh. u. wss. Abziige is t bei Rohkaffee nahezu unabhangig von der Sorte, 
bei gerostetem die Menge der ath . u. alkoh. je naeh Sorte u. Rostungsgrad yerschieden, 
die Menge der wss. m it zunehmendcm Róstungsgrade leicht steigend, aber bei allen 
Sorten nahezu gleich. Bei sehr dunkel gerósteten Bohnen steigt die Menge der a th . 
u. alkoh. Abziige auf ein Vielfaches der n. gerósteten u. geht iiber die bisher zugelassene 
Hochstgrenze hinaus; bei n. gerostetem liegt die Menge der ath . u. alkoh. Abziige 
nicht iiber l° /0, der wrss. n icht iiber 0,5% . Beim Lagern n im m t die Menge der ath . 
Abziige zu, der alkoh. ab. —  Angabo einer Vorschrift zum Naclmeise von Harz ais 
Schónungsmittel. (Ztschr. Unters. Lebensmittel 54 [1927]. 330— 36. Wien, S taatl. 
Allg. Untersuchungsanst. f. Lebensmittel.) GROSZFELD.
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Friedrich Haun, Einflu/3 der Arbeit der Milchtiere auf die Zusammenselzung der 
Milch. Bei Verwendung der Kiihe zur Arbeit weisfc der Fettgeh. bedeutende Schwan- 
kungen auf; er kann naeh einem arbeitsreichen Tage in  24 Stdn. um  uber l ° / 0 steigen. 
D er Aschengeh. bleibt nahezu konstant, ziemlieh konstant auch der N-Geh. D. der 
Milch u. des Serums u. Refraktion sinken anscheinend an den zwischen arbeitsreichen 
Tagen liegenden Ruhetagen. Besonders bei Beurteilung auf Entrahm ung is t die 
Arbeitsleistung der Milchtiere zu beriicksichtigen. (Ztschr. Unters. Lebensmittel 54 
[1927]. 337—41. Harleshausen bei Kassel, Landw. Versuchsanstalt.) Gr o szfeld .

L. Auger, Untersuchungen uber den Einflu/3 der Milchabscmderung auf den 
Organismus. Das hypoglucdmische Syndrom und das Vitularfieber der Kuh. Be- 
sclireibung der Entstehung u. Erscheinungsformen genannter Erkrankungen, der 
Glucoregulation bei der trockenstehenden u. der Milch gebenden K uh u. des kunstlich 
heryorgerufenen hypoglucam. Syndroms, ausgezeichnet durch Symptome, die m it 
denen des Vitularfiebers ubereinstimmen. (Lait 7 [1927]. 824—35. 946— 57. Lyon, 
Ecolo vćtćrinairc.) GROSZFELD.

Kurt Schern, Die Labfahigkeit der Milch im  Diensle der tierdrztlichen Milchhygiene. 
Da Rinderblutserum die Gerinnung der Milch durch Lab hem mt u. bei Eutererkran- 
kungen in  dio M ich iibergeht, kann yermindcrte Labfahigkeit solclio Erkrankungen 
anzeigen. Fiir die prakt. Probe empfiehlt Vf. Labtabletten von bestimm ter Konz., 
dic yon J a n k ę , Berlin W. 30, Rosenheimerstr. 3, zu beziehen sind. (Dtsch. tierarztl. 
Wchschr. 36. 4— 6. Monteviedeo.) Gr o szfeld .

H. G. Sanders, Die Verdnderungen der Milchausbeute durch die Jahreszeit, Arbeit, 
Aller und Trockenperiode und ihre Ausschallung. I I . Arbeit. Bericht iiber Verss. unter 
Beriicksichtigung von Arbeit u. Ruhe, Alter u. Entw . des Foetus. Zahlreiche Tabellen. 
(Journ. agricult. Science 17 [1927]. 502—23. Cambridge.) Gr im m e .

O. R. Overman und K. E. Wright, Einflu/3 der Entkraftung auf die Ausbeute 
und, Zusammenselzung von Kuhmilch. E ntkraftung sctzt die absol. Milchproduktion 
herab, der Gehalt an Gesamttrockensubstanz, F e tt, Protein u. Asche steigt an, die 
Milch fallt aber in  der D. u. im Gehalte an Milchzucker. Die Wrkg. der E ntkraftung 
zeigt sich im Anfange der Lactation n icht so sta rk  ais weiter dem Ende zu. (Journ. 
agricult. Res. 35 [1927]. 637—44. Richmond [Va.].) Gr im m e .

E. Ungerer, Uber kochempfindliche Ziegenmilch. Beschreibung eines Falles von 
beim Kochen gerinnender Milch, dereń Ursacho Vf. in  einer Beiflitterung von NH4- 
A cetat sucht; Tetzteros bildo einen guten Nahrboden fiir laberzcugende Bakterien u. 
reichere diese daher in  der S talluft an. — Hierzu bericlitet G. Koestler von einem 
Falle, in dem obige Ursache sicher n icht vorlag. (Landwirtschl. Jahrbch. Schweiz 41 
[1927], 695—96.) Gro szfeld .

Paul Francis Sharp und T. J. Mc Inerney, Die Bezieliung der Wasserstoffionen- 
Iconzentraticm, zu der titrierbaren Acidilat von Milch. Bei Proben von frischer Kuhmilch 
Wurden titrierbare Aciditaten, ausgedriickt ais Milchsaure yon 0,05—0,5°/o bei p a  =  7,73 
bis 6,0 gefunden. Die Proben wurden meist 2 Stdn. nach Melken untersucht, der 
C 02-Verlust geht yerschicden schnell vor sich. Hohe titrierbare A ciditat fand sich 
imm er bei Colostrum oder auch in  den ersten Tagen der Lactation. — Es wird eine 
K urve gcgeben, aus der m it einem Fehler von pn ±  0,06 bei A ciditat iiber 0,1% 
aus der titrierbaren A ciditat pn abgelesen werden kann. — Bei saurer Milch is t diese 
Beziehung anders. So is t es oft trotzdem  von W ert, pn auch zu bestimmen. (Journ. 
biol. Chemistry 75 [1927]. 177—84. Chem. Lab. Dept. of D aily  Ind. New York State. 
Coli. of Agric. Co r n ell  Univ.) F . Mu l l e r .

A. Michel, Untersuchungen uber die Pasteurisalion der Milch nach den industriellen 
Yerfdhren in  ihren Beziehungen zu der Tuberkulose der Kiihe. Das industrielle Pasteuri- 
sationsyerf. der Mileh, E rhitzen wahrend 10 Min. auf 63° oder wahrend 5 Min. auf 
65°, geniigt yollkommen zur Tótung der KOCH-Bazillen. Tuberkeln, dic auf diese 
Weise erh itz t worden waren, erzeugten weder eine K ultur noch riefen sie im  ticr. 
Auge die geringste Infektion heryor. (Buli. Soc. Pharm ac., Bordeaux 65 [1927]. 
239— 42.) L. J o se ph y .

— , Die HersteUung von M ilchpuher nach dem Sprayverfahren. Ausfuhrliche 
Beschreibung des Verf. an H and der Anlage der Milkal L td. in  Hemyock, Devon, m it 
zahlreichen Lichtbildern u. Zeichnungcn. In  der Anlage wird die Milch auf 40% Trocken- 
masse eingedickt, nach Erkalten in  h. Luftstrom e yerspruht, das entstehende Milch- 
pulyer gesammelt u. verpackt. (Ind. Chemist chem. M anufacturer 3 [1927]. 494—97. 
561— 67.) Gr o szfeld .
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William Clayton, Die, Verwenduńg und Wirkungen des Salzes in  der Butter und 
Margarine. Besprechung des Vork. yon Kleinwesen im  Buttersalz, der fiir yerschiedene 
Bakterien u. Pilze noch ertraglichen u. die Ranzigkeit verhindernden Mengen, der 
besten KorngroBe u. des Einflusses des Salzes auf die chem. Beschaffenheit yon B utter 
u. Margarine. Bei — 15° F  halt sich ungesalzene B u tter ebenso gut wie gesalzene. 
Die Sśiuerung yerlief bei —15° F  in  gesalzener u. ungesalzener B u tter gleieh schnell, 
bei —f-58° F  viel schneller in  ungesalzener. Der W.-Geh. yerschwand boi — 15° F  
aus gesalzener Butter, nicht aus ungesalzener. (Lait 7 [1927], 913— 27.) Gr o szfeld .

C. F. Jabłoński, Farbstoffe in  Nahrungsmitteln. Vergleichende Unterss. ergaben, 
daB dureh dreifache E strak tion  m it niedrig sd. PAe. u. Reextraktion m it Saure-A. 
von nachstehenden Farbstoffen wiedergefunden werden: Buttergelb u. Anilingelb 
quantitativ , Sudan G 98°/0, Sudan I  3% , Sudanbraun u. Ólscliarlach geringe Mengen, 
Sudan I I I  Spuren, Sudan I I  u. Granatearmin nichts. (Journ. Assoc. official. agricult. 
Chemists 10 [1927]. 424—25. New York [N. Y.].) Grim m e.

W. F. Ciarkę, Metalle in  Nahrungsmitteln. Vf. empfiehlt folgende Modifikation 
der offiziellen Methode zur A s - B e s t .  30 ccm Lsg. im Generator m it 5 ccm konz. 
H 2S0,, durchschiitteln, zugeben von 5 ccm 15%ig. K J-Lsg., erwarmen auf ca. 90°.
3 Tropfen SnCl2-Lsg. (40%  in  konz. HC1) zugeben, in  5 Minuten auf 17— 19° abkuhlen, 
hinzufiigen von 15 g Zn in  Stangen u. Best. wie yorgeschrieben bei 17—19° beendigen. 
(Journ. Assoc. official. agricult. Chemists 10 [1927]. 425—28. W ashington [D. C.].) G ri.

K. L. Ford und A. G. Osborne, Schutzrohre fiir  Thernioelemente zur Bestimmung der 
Wdrmedurchdringung bei der Nahrungsmittelbereitung. Nach Betonung der Vorziige 
von Bakelitscliutzrohren gegeniiber solehen aus Glas u. Metali fiir Thermoelemente 
bei Priifung der W armedurchdringung wahrend der Bereitung yon Nahrungsmitteln, 
werden Verss. beschrieben m it 5 solcben Roliren, yon denen 2 aus Metali (Messing -f- Cu) 
u. 3 aus Bakelit bestehen, in h. W., Sagespiinen, Spinat u. Erbsen. Aus diesen Verss. 
ergibt sich, daB die W armeleitfahigkeit der Schutzrohre, dereń das Ende des Tliermo- 
elements enthaltender Teil in  das erhitzte Medium eintauebt, die Genauigkeit der 
potentiometr. erm ittelten Resultate beeinfluBt, wobei das AusmaB des Fehlers wesent- 
lich von der N atur des zu priifenden Prod. abhangt. (Empfindlichkeits- u. Warme- 
leitfahigkeitskuryen.) (Ind. engin. Chem. 19 [1927]. 1345— 46. New York
[N. Y.j.) H erzog .

A. D. Wilhoit, Die Bedeutung des Laboratoriumsbefundes fiir den Mehlkdufer. 
Erórterung der Auslegung der Untersucliungsbefunde fiir die Verwendbarkeit des 
Mehles, besonders in  der Backerei. (Cereal Chem. 4 [1927]. 492—95. Minneapolis, 
Minn.) G ro s z f e ld .

M. Wagenaar, Nachweis und Bestimmung von Reismehl in  anderen Mehlen und 
in  Gewiirzen. Die Beobachtung von ZwiKKER (Rec. Trav. botan. nóerlandais 1921 
18. 1), daB Reisstarke im Verh. gegen Farbstofflsgg. sich yon anderen Starkearten 
mkr. deutlich dureh leichtere Anfiirbbarkeit unterscheidet, fiihrte zur Ausarbeitung 
eines brauchbaren Auszahlungsverf. Geeignetste Farbstofflsg.: 0,5 g Fuchsin S, 
25 g Eg., 25 g CH3OH. (Ztsehr. Unters. Lebensmittel 54 [1927]. 357—69. Rotterdam , 
Nahrungsm.-Untersuchungsamt.) G ro s z f e ld .

C.L. Alsberg, Starkę in  Mehl. Hinweis auf die Bedeutung der Starkę fur den 
Mehleharakter, die zwar an W ert dem Kleber nachsteht, aber doch bei der Beurteilung 
nicht yernachlassigt werden darf. (Cereal Chem. 4 [1927], 485— 92. Stanford [Kalif.], 
Uniy.) G ro s z f e ld .

O. S. Rask, Bericht uber Starkę. Zur Ausfiihrung der offiziellen Diastasemethode 
zur Best. von Starkę in  Mehl stellt m an die Ausgangslsg. wie folgt h e r :2  g Mehl in 
100 ccm Kolben m it 15—20 ccm eiskaltem W. feinst yerteilen, zugeben eines gleichcn 
Volumens eiskalter konz. HC1 u. bis zur Verkleisterung schiitteln.- Auffiillen m it HC1 
(20,5—21,Og HC1 in  100 ccm W.) bei 18° u. kraftig durchschiitteln. (Journ. Assoc.
official. agricult. Chemists 10 [1927]. 473—80. Baltimore [Md.].) Grimme.

Ottomar Wolff, Uber die Ergiebigkeit von Iiartoffelmehlen. Die Ergiebigkeit fiir 
Klebstoffbereitung kann gemessen, aber bei der Starkebest. bisher nicht nach Wunsch 
geregelt werden. Auch kann eine gegebene Starkę nicht dureb schlechte Behandlung 
verschlechtert werden. Die Messung darf nur in  dest. W. yorgenommen werden; 
■dagegen eriibrigt sich bei der Kleisterherst., da noch Chemikalien zugesetzt werden, 
Benutzung von dest. W. Aber auch in diesen Fallen w irkt sich die hóhere Ergiebig
keit einer Starkesorte aus. (Chem.-Ztg. 51 [1927]. 1001—03. F rankfurt a. O., Starke- 
zuckerfabrik A.-G. vorm. C. A. KoEHLMANN & Co.) GROSZFELD.
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M. J. Blish, Kleber in  Mehl. I. 8 g Mehl m it 0,5 g Ba(OH)2 in 200-ccm-Kolben 
m it 50 ccm W. unter haufigem Schiitteln 1 Stdc, lang ausziehen. Methylalkohol bis 
zur Marko zugeben, Nd. absitzcn lasaen. In  der Lsg. Best. von Protein. R esultat von. 
Gesamt-Protein abgezogen =  Klebor. — II . 8 g Mehl m it 50 ccm 0,5-n. N H 3 im 200 ccm- 
Kolben einige Stdn. ausschiitteln, m it Methylalkohol auffiillen, 50 ccm klare Lsg im 
100 ecm-Zentrifugenglas im 50° w. W.-Bade unter Einblasen 0O2-freier L uft konz., 
wiederauffiillen m it Methylalkohol, Gliadin geht in  Lsg., Glutenin (Kleber) bleibt 
ungel. Auszentrifugieren, Gliadinlsg. abgiefien u. Best. von N  im Riickstand. (Jo u rn , 
Assoc. official. agrieult. Chemists 10 [1927]. 465—69. Lincoln [Nebr.].) Grim m e.

T .R . James und L. X.Huber, Eine Untersuchung uber die physikalischen Eigen- 
schafłen ton gewaschenem Kleber. Beschreibung u. Abb. einer Vorr. zur Messung der 
Bruchstarke von Weizenmehlkleber. Diese GróBe is t bei yerschiedenen Weizensorten 
yerschieden, wobei dio Kleber aus harten  roten Sommcrweizen n. die hochste Bruch- 
stiirke aufweisen, bei Patentm ehl hoher ais bei Reinmelil (elear flour). NC13 u. Cl2 
erhóhen diese GróBe. Feine Vermahlung in  k. Miihle war ohne EinfluB. Hohere 
Temp. in Luft fur langere Zeit w irkte erhohend. Cl2 u. HC1 zeigen ahnlichen EinfluB, 
aber doch deutliche Unterschiede. Hohe Bruchstarke des Klebers is t fiir gute Back- 
fahigkeit erforderlioh, muB aber dureh andere Eigg. erganzt werden. (Cereal Chem.
4 [1927]. 449—60. Spokane, Wash., Spcrry F lour Co.) G r o s z f e ld .

Ralph S. Herman, Anderung der Kennmerkmale von drei, unter dem Einflusse, 
gleicher Umgebung geicachsenen W eizenmehltypen. I I .  Die Ernie 1926. (I. vgl.
C. 1926. II. 2362.) Beschreibung der diesjahrigen Unterschiede bei den drei Sorten 
Blackhull, K anred u. Kharkof. Das Brotvol. war bei Blackhull 3%  niedriger ais bei 
den anderen. (Cereal Chem. 4 [1927]. 436—48. Kansas City, The Larabee Flour

C. G. Harrel, Die Bedeutung der Bestimmung der Wasserstoffionenkonzentration 
und des Pufferungswertes bei der Priif ung und Verwendung der Melde. Die Bedeutung 
genannter Bestst. fiir die Brauchbarkeit des Mehles in dci; Backerei wird erortert. 
Das pn-Optimum is t fiir die yerschiedenen Mehlarten verschieden. (Cereal Chem.
4 [1927], 423—35. New York City, Bakeries Seryice Corp.) G ro s z f e ld .

Robert E .Lyons, E in  Verfahren zur genauen Messung des Volumens von Probe- 
gebiicken. An Stelle der iiblichen Raumausfiillung m it Riibsamen o. dgl. wurden 
m it gesiebtem Seesand besonders genaue Ubereinstimmungen (Abweichungen unter 
0,1%) erhalten. (Cereal Chem. 4 [1927], 481—84. Blomington, Ind ., Uniy.) Gd.

Jan Micka, Beitrag zur Bestimmung von Mehlasclie. Pt-G erato erwieson sich ais 
am geeignetsten. In  solehen bedingt ein Schmelzen der Asclie n icht unregelmaBige 
oder irrige Ergebnisse. Stoffe wie A.-Glycerin u. Alundum yerringern in  Pt-G>eraten 
nicht die Veraschungszeit. Bei dem Ca-Acetatverf. wurde yerkurzte Verascliungs- 
zeit, aber keine gute Ubereinstimmung der Ergebnisse beobachtet, auBer bei Steigerung 
der Temp. auf iiber 900°. Am besten bewiihrte sich Veraschung in  P t- Geriiten ohne 
irgendwelehe Zusatze. (Cereal Chem. 4 [1927], 461—67. New York City, Hecker-

D. A. Coleman, Asche in  Melil. Schnellyeraschungsmethoden. 1. E iso s s ig -  
m e th o d e :  5 g  Mehl in gewogenem Tiegel m it 7,5 ccm Acetatlsg. ( I g  Ca-Acetat in 
100 ccm w. Eg. gel., zugeben von 1 ecm W., filtrieren, Fil ter m it Eg. nachwaschen, 
auffiillen m it Eg. auf 200 ccm) mittels F iltrierpapierstab mischen u. in  Muffel von 
900° 40 Minutcn gliihen. Nach dem E rkalten wagen. Blinder Vers. ohne Mehl. —
2. A l u n d u m m e t h o d e :  Einwiegen in  Gluhschale 4 g  Alundum (60 Masehen), Schale 
Inhalt in  Muffel ausgliihen u. wagen. Zugeben von 2 g Mehl, mischen m it Filtrier
papierstab, gliihen in Muffel bei 550°, nach dem Erkalten  wagen. (Journ. Assoc. 
official. agrieult. Chemists 10 [1927]. 458— 65. W ashington [D. C.].) GrimmE.

H. J. Wichmann, Asche in  Fruchlprodukten. B e s t .  v o n  CaO. Ascho in 
HC1 gel., zur Trockne yerdampfen u. 1 Stde. bei 110° halten. R iickstand in  yerd. HC1 
gel., SiO, abfiltrieren, F iltra t zur Markę auffiillen. Aliquoten Teil nach Zusatz von
5 Tropfen konz. H N 0 3 5 Minuten kochen, m it 10%ig. NaOH gegen Methylorange 
alkalisieren, schwach ansauern m it Essigsaure, aufkochen, zugeben yon 5 Tropfen 
N aH 2PO.,-Lsg., Nd. abfiltrieren, zugeben yon 2 g Na-Acetat u. geniigend Br2-W. bis 
zur Gelbfarbung, unter Bedecken m it Uhrglas 5 Minuten lang kochen, eyentuell fil
trieren (M n02), Br2 wegkoehen u. einengen auf 100—150 ccm. CaO m it Na-Oxalatlsg. 
sd. ausfśillen, 15 Minuten auf dem Dampfbade stehen lassen. Ca-Oxalat abfiltrieren, 
auswaschen, in Becherglas spiilen, in  moglichst wenig konz. HC1 gel., m it NH3 gegen

Mills Co.) Gro szfeld .

Jones-Jewell Blilling Co.) Gr o szfeld .
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M ethylrot schwach alkalisioren, m it Essigsaure schwach ansauem u. h. m it Ammon- 
oxalat ausfallen. 1 Stde. im Dampfbade stehen lassen, Nd. abfiltrieren u. wio iiblicli 
weiter yerarbeiten. —  B e s t .  y o n  MgO. F iltra t der ersten CaO-Fallung auf 50— 75 ccm 
einengen, m it N H 3 gegen Methylrot schwach alkalisieren u. h. m it Na-NH4-Phosphat 
ausfallen. %  des Vol. NH3 zugeben u. 2 Stdn. stehen lassen. Nd. abfiltrieren, m it 2°/0ig. 
N H 3 auswaschen, trocknenusw . (Journ. Assoc. official. agrieult. Chemists 10 [1927]. 
433—36. San Francisco [Calif.].) GRIMME.

Wilhelm Plahl, Eine rasche Priifung des Pfefferpvlvers auf einen unzulassigen 
Kalkgehalt. Die iiblicho Menge des Pfefferpulyers, m it 2—3 Tropfen Chloralhydrat- 
lsg., die ungefahr l° /0 verd. HC1 enthalt, yersetzt, m ittels eines zugespitzten Glas- 
stabchens gemischt u. dann sofort m it einem Deckglas bedeckt, lafit an der Menge 
der sieli ansammelnden C02-Bliiscken groBere CaC03-Mengen erkennen. Das Chloral- 
hydrat soli die Zers. so yerlangsamen, daB die C 02-Entw. geniigend bcobachtet werden 
kann. (Ztschr. Unters. Lebensmittel 54 [1927]. 369—71. Prag, Univ.) G ro s z f e ld .

R. H. Kerr, Fleisćh und Fleischprodukte. B e s t.  v o n  W a s s e r z u s a t z :  Best. 
des Gesamt-W. durch Trocknen im Luftofen 16— 18 Stdn. bei 100°, oder unter Vakuum 
von 100 mm 5 Stdn. lang. Best. von N  u. umrechnen auf Protein m it Faktor 6,25. 
Normalwassergehalt =  Protein X 4. R esultat vom Gesamt-W. abgezogen =  W.- 
Zusatz. (Journ. Assoc. official. agrieult. Chemists 10 [1927]. 498—500. Washington 
[D. C.].) Grimme.

H. I. Macomber, Naehweis von Zersetzungen in  Eiem . T r o c k e n e i .  2 g  
Trockeneipulyer werden in kleiner Al-Schale im Vakuumofen bei 55° zur Gewiclits- 
konstanz gctrocknet, extrahieren im KNORR-App. m it absol. A. 3 Stdn. lang, A. ver- 
dampfen, 1 Stde. bei 55° im Vakuum trocknen, wagen, gel. in  50 ccm Bzl. u. gegen 
Phenolphthalein m it 0,05-n. Na-Athylatlsg. titrieren. Endpunkt Umschlag von Gelb 
zu Orange. R esultat angeben ais ccm 0,05-n. Na-Athylat je l g  Atlierextrakt. — 
F l u s s i g e s E i .  5 g i n  gewogener Pt-Schale abwiegen, 5 Stdn. bei 55° im Vakuum 
trocknen, m it A. extrahieren u. weiter yerarbeiten wie oben. (Journ. Assoc. official. 
agrieult. Chemists 10 [1927]. 411—14. New York.) Grimme.

J. E. H. van Waegeningh und J. E. Heesterman, Bestimmung des Alłers der 
Eier mittels UUraviolett-Fluorescenz. Vff. bestatigen die Beobachtung yon H e s s e l in k , 
daB alte u. konseryierte Eier sich von frischen durch die Fluorescenz des EiweiBes im 
ultrayioletten Licht unterscheiden. Diese Fluorescenz fehlt bei frischen Eiern fast ganz 
u. nimm t beim Lagern fortwahrend zu. Das Alter der Eier laBt sich ann&hemd durch 
Vergleich der Fluorescenzintensitat m it der von Gelatinelsgg. bestimmen. Die be- 
nutzte Standardserie Gelatinelsgg. ha tte  folgende Zus.: 0,05, 0,10, 0,25, 0,50, 1,0, 2,5,
6,0 u. 10,0% Gelatine. (Chem. Weekblad 24 [1927]. 622—23. Maastricht.) K. W o lf .

C. Lind, Die Milclienzyme und ihre Verwendung zur Erkennung erhitzt gewesener 
Milch. Verg]eichende Priifung der bekannten Erkennungsmittel, namlich der Katalase- 
probe, der Probe von SCIIARDINGER, der Reduktaseprobe, der STORCHschcn Probe 
u, der Albuminprobe an Rohmilch, an bei hóherer (iiber 80°) u. niederer Temp. er- 
hitzter u. an Mischmilch. Keine der einzelnen Proben, sondern erst eine Vereinigung 
derselben gibt geniigende Sicherlieit iiber die Erhitzung. (Lait 7 [1927]. 935—46. 
Kopenhagen, Danemark.) Gro szfeld .

Leo Soep, Janusgriin gegenuber Methyleriblau bei der Beduktaseprobe nach Barthd. 
Die Reduktaseprobe nach Ba r th el  liefert zu hohe Werte, um so mehr, je hoher die 
Zahlen ausfallen, was durch Diffusion yon 0 2 u. Reoxydation der durch Red. ge- 
bildeten Leukoverb. des Methylenblaus bedingt ist. Das aus diesem Grunde fur letzteres 
von CHRISTIANSEN yorgeschlagene Janusgriin (Safranoazodimethylanilin), durch 
Red. ro t werdend, bewiihrte sich auf Grund yergleichender Verss. Zu 10 ccm Milch 
setzt man 1 ccm einer Lsg. yon 1 Teil Farbstoff in  10 000 Teilen W. Direkter Ver- 
gleich m it Methylenblau is t unzulassig. Unterscheidung yon 4 Phasen: 0— 1 Stde. 
sehr schlecht, 1—3 Stdn. schlecht, 3—6 Stdn. mittel, iiber 6 Stdn. gut. (Lait 7 
[1927]. 927—35. Amsterdam, W arenpriifungsdienst.) Gro szfeld .

J. GroBfeld und F.W issem ann, iiber Milchfetibestimmungen in  kleinen Fett- 
mngen. Beschreibung einer Halbmikroausfiihrung der Buttersaurezahl von GROSZFELD 
(Ztschr. Unters. Lebensmittel 53. 381; C.1927. II . 1217) unter Anwendung von 0,5 g F e tt 
u. Verkleinerung der Reagensmengen auf l/io> T itration m it Vioo"n - NaOH. Mittel- 
werte aller 17 Verss. stim m ten iiberein, mittlere Abweichung bei den einzelnen Verss. 
±  0,25. (Ztschr. Unters. Lebensmittel 54 [1927]. 352—56. Recklinghausen.) Gd.
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X V n. Fette; W achse; Seifen; W aschm ittel.
Francis W. G-laze, Moglichkeiten einer Lumbangolindustrie. Lumbangol wird 

aus den Kernen der Friichte von Aleurites Moluccana gewonnen, einem Baum, der 
auf den Philippinen, Hawai, W est-Indien, Florida u. in  Brasilien heim. ist. Das Ol 
ist in  seinen Eigg. dem Leinol gleichwertig u. kann wie dieses zur Herst. von Olfarbcn, 
Lacken, Polituren, Seifen u. a. yerw andt werden. (Chem. metallurg. Engin. 34 [1927].

A. Gerard, Das chinesisclie Holzól. Eine Beschreibung seines Vork., seiner 
Gewinnung, Zus., Eigg. u. Priifung. (Buli. Inst. P in 1927. 257—60. Paris, Univ.) W. W.

E. Feder und L. Rath, Unter der Analysenąuarzlampe fluorescierendes und paraffin- 
haltiges Schiceineschmalz. Reines, durch Auslassen gewonnenes Schmalz zeigte keine 
besondore Fluorescenz, fabrikmaBig gewonnenes haufig weiBliche, grunliche oder 
blauliche Lichterseheinungen. Leuehten konnte durch Wasserdampf, Alkalicarbonat, 
Erdalkalihydroxyd, Tierkohle u. Fullererde heryorgerufen werden; nicht alle alkali- 
lialtigen Proben leuchteten. Bei den untersuchten 63 Schmalzproben untersehied 
sich eine deutlich erkennbare Gruppe, namlich White Grease oder dessen yerdachtige 
Proben, durch einen eigenartigen u. intensiyen blaulich violetten Farbenschiller an 
der Oberflache, was besonders gu t durch gleichzeitige Beobachtung yon bekannten 
Vergleichsproben bem erkt wurde. Die das Leuehten bedingenden Bestandteilo gehen 
nach Verseifung in  die ath . Lsg. des Unyerseifbaren iiber, die Ausziige aus Wliito 
Grease fluorescierten kraftig  blau, besonders deutheh yersehieden von den iibrigen 
Proben. Der Geh. an Unverscifbarem betrug bei n. Proben nur bis 0,2%, im Mittel 
0,17%, bei W hite Grease 0,78%, bei yerdachtigen Proben 0,304—0,478%. An Pa- 
raffin wurde aus W hite Grease 0,423%, aus yerdachtigen Proben 0,045—0,053%, 
aus einer unyerdachtigen Probe 0,006% gefunden. Eine Probe des Paraffins, anderem 
Schmalz zugesetzt, erteilte diesem die Leuchterscheinungen, is t also ais Ursache 
derselben nachgewiesen. (Ztschr. Unters. Lebensmittel 54 [1927], 321—30. Aachen, 
Untersuchungsam t d. Stadt.) G r o s z f e ld .

O. M. Shedd, Schnellerhitzung ais Hilfsmittel zur Aufschluprerkurzung bei der 
Bestimmung von Stickstoff. Zum schnellen AufschluB zur N-Best. mischt Vf. 0,7005 g 
B a u m w o l l s a a t m e h l  in geeigneter Pyrexflasehe m it 1 8 g trockenem N a2S04, 
„ib t 25 ccm H 2S 04 (D. 1,84) u. 0,7 g Hg zu u. erh itzt auf einem FiSHER-Brenner iiber 
g Zoll grofier Flamm e 20 M inuten lang. Abkiihlen, zugeben von 300 ccm W., 70 ccm 
g3%ig. NaOH u. 25 ccm 4%ig. K,S-Lsg., 0,1 g granuliertem Zn u. iiber freier Flamme
o00 ccm in n. H 2S 0 4 iiberdest. T itrieren gegen 4Tropfen Alizaiinnatriumsulfonat 
. l% ig.) m it 0,1-n. NaOH. (Journ . Assoc. official. agricult. Chemists 10 [1927]. 507—20. 
'Lesington [Ky.].) Grim m e.

G. Ranków, Apparat zur selbsttatigen Aufzeichnung der Exlralclionsanzahlen bei 
der ąuantitatiyen Bestimmung ton Fetten und sonstigen Substanzen m it dem Sozhlet- 
Eztraktionsapparat. Der App. (Abbildung im Original) dient zum Aufzeichnen der 
Anzahl der Extraktionen (Abheberungen) in  einem Soxhlet. E in  Schwimmer in der 
Extraktionshiilse is t mittels eines Metallstabes durch den Kiikler hindurch m it dem
einen Arm eines Wagebalkens so yerbunden, daB der andere Arm einen K ontakt
schlieBt, sobald der Schwimmer bei der vollstandigen Fiillung der Extraktionshiilse 
am hóchsten P unk t angelangt ist. Der durch den K ontak t geschlossene Strom be- 
ta tig t eine Aufschreibyorrichtung oder eine Glocke. (Ztschr. angew. Chem. 40 [1927]. 
1559—60. Sofia, Univ.) JUNG.

Hugo Dubovitz, Bestimmung der Saure- und Verseifungszahl von sehr dunklen 
Fetten. Zur Best. der VZ. yon dunklen F etten  g ibt Vf. zur Lauge einen FettuberschuB 
u . w agt entweder nach dem Extrahieren m it PAe. die Summę des unycrseiften Fettes 
u. des Unyerseifbaren oder aus der wss. Lsg. die Fettsaurc. Zur Best. der SZ. lóst man 
das F e tt in  A. u. gibt wss. Lauge im UberschuB hinzu. Die Esterzahl wird entweder 
aus der Diffcrenz von VZ.-SZ. oder durch Best. des ausgeschiedenen Glycerins in  einer 
yerseiften Probe crm ittelt. (Chem.-Ztg. 51 [1927]. 984. Budapest.) JuNG.

C. Milani, Neue Methode zur Reinheitabestimmung von Olivenol. (Vgl. Annali 
Chim. appl. 17. 389; C. 1927. U . 2727.) Das frtiher m itgeteilte Eosinacetonreagens 
yersagt boi Olen, welche auf ca. 200° erhitzt sind. Die Rk. t r i t t  jedoch ein, wenn dem 
Reagens einige Tropfen PjTidin zugesetzt werden. (Annali Chim. appl. 17 [1927].

749. Cayite, Philippinen.) S i e b e r t .

589— 90. Carraya.) Grim m e .
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American Lurgi Corp., New York, iibert. yon: W. Gensecke, Bad Homburg v. 
<1. H ., Deutschl., Reinigung von Olen wid Feltcn. (Can.P. 264 979 vom 30/3. 1926, 
ausg. 12/10. 1926. —  C. 1925. I I . 1400 [E. P. 584 712].) Oe l k e r .

Friedrich Krupp Grusonwerk, A.-G., Magdeburg-Buckau, Vcrfahren und A ppa - 
ratur zur Behandlung von olhaltigen Fruchten, insbesondere Palmenniissen, dad. gek., 
daB zunaehst durch Erhitzen u. Riihren dio Fruchtkerne von den Sohalen befreit werden, 
wobei das dabei sich z. T. abscheidendo Ol sich am Boden ansammelt u. von dort ab- 
gelassen wird, wahrend die Fruchtkerne u. Sohalen durch eine Auslaufrinne in  eine 
Apparatur gelangen, wo sie mechan. yoneinander getrennt werden, um dann gesondert 
das Ol daraus durch Extraktion  zu gewinnen. ( F .P .  627 821 vom 20/1. 1927, ausg. 
13/10. 1927. D. Prior. 4/3. 1926.) M. F. Mu l l e r .

E. A. Andre, Frankreich, Gewinnung von Ol und Nahrungs- und Futtermitteln aus 
Samen etc., insbesondere Olsamen, wie Lein-, Sonnenblumen- oder Sesamsamen, oder 
dereń PreBkuchen durch Entólen m ittels Losungsm. u. Mahlen des Riiekstandes in  
iiblicher Weise. —  Z. B. wird Leinsamenmehl m it einem neutralen Losungsm. extrahiert 
u. der Ruckstand durch Sieben in  Schalen- u. Kernprod. getrennt. Letzteres liefert 
durch Behandlung m it protcolyt. Fermenten Peptone von angenehmem Gesehmack 
u. Geruch. (E .P . 279122 vom 17/10. 1927, Auszug yeroff. 14/12. 1927. Prior. 15/10.
1926.) M. F. Mu l l e r .

Johann Tengler, Schweiz, Reinigungsmittel, bestehend aus Seife, der man in 
noeh warmer fl. Form  Benzin u. event. CC14 zusetzt, um  die Brennbarkeit des Prod. 
herabzusetzen. Um die Verfluchtigung des Losungsm. zu yerhindern, wird das Seifen- 
stuck m it Waehs, F e tt, Firnis oder Laek uberzogen. (F. P. 629 691 vom 23/2. 1927, 
ausg. 15/11. 1927. Span. Prior. 18/3. 1926.) M. F. Mu l l e r .

A. Lindahl, Stockholm, Herslellung von W aschpuhem  aus Ol- oder Fettsauren, 
W., u. Soda, dad. gek., daB dio wasserfreie Soda u. die iibrigen Prodd. in den Behalter 
mit Hilfe von Druckluft in fein yerteilter Form eingeblasen werden, wobei sofortige 
Bldg. des trockenen Seifenpulyers ein tritt, das sich am Boden des GefaBes ansammelt, 
Das W. kann dabei auch in Dampfform eingeblasen werden. (Schwed. P. 58 788 yom 
'5/4. 1921, ausg. 12/5. 1925.) M. F. Mu l l e r .

Anna Waldner-Nussbaum, Basel, Reinigungsmittel fiir Hande, Linoleum, Ói- 
anstriche, Wiischo usw., bestehend aus 15%  (Gewichts-) kokosnuBhaltiger, 72%ig. 
Kernseife, 3%  Petroleum, 7%  calcinierter Ńa2C03 u. 75%  W. (Schwz. P. 122 360 
yom 12/6. 1926, ausg. 16/9. 1927.) ” K ausch .

Zimmerer-Werk, Chemische Fabrik, Landshut (Bayern), Verfahren zur Her- 
stellung eines Reinigungsmittels, dad. gek., daB ein kórniger oder pulyerformiger Cellu- 
losekórper oder ein Gemisch von zwei oder mehreren dieser yon aufsaugender u. frottie- 
render Wrkg. m it einem Gemisch yon w.-l. gemachten KW-stoffen m it emulgierenden 
u. losenden Eigg. fiir harzige, fettige, farbige u. dgl. Kórper zu einem Pulyer yerarbeitet 
■\vird u. daB der Mischung ein pulyerformiger, minerał. Stoff m it aufsaugenden Eigg. 
zugesetzt wird. —  2 Teile Mandelkleie, 2 Teile Kieselgur u. 1 Teil Seifenpulver werden 
gut yermischt u. 1 Teil einer Mischung aus 3 Teilen Gyclohezanolacetat u. 1 Teil Degrasol 
zugegeben. (D. R. P. 451 986 KI. 23e yom 26/6. 1924, ausg. 4/11. 1927.) M. F. Mii.

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

W. P. Wynne, Arthur William Crossley. Nachruf auf den Leiter der British 
Cotton Industry  Research Association. (Journ. chem. Soc., London 1927. 3165 bis 
3173.) OSTERTAG.

Friedr. von Hossie, Alte Papiermiihlen der Rheinprovinz. (Forts. yon S. 273.) 
Vf. berichtet iiber die Geschichte der Papiermiihlen in  der Abtei Werden, der 3 Papier- 
miihlen bei Langenberg, der Papiermiihle Broich-Miilheim u. der Papiermiihlen zwischen 
Beeck u. Ham born. (Wchbl. Papierfabr. 58 [1927], 1403—08. 1532—36. 1593 bis 
1595.) B r auns .

Friedr. von Hossie, Bayerisćhe Papiergeschichte. N achtrag zu C. 1927. I I .  2365. 
(Papierfabrikant 25 [1927], Verein der Zellstoff- u . Papier-Chemiker u. -Ingenieure 
751—53, 803—05.) _Su v e r n .

Hans Wrede, Selbstherstellung von Chlorbleichlaugen mittels fliissigen Chlors. 
Die Herst. der Ca(OCl)a-Lsg. nach MATHIESON, nach der Arbeitsweise der B a d is c h c n



988 HXVIII. F a s e r -  u . S p i n n s t o f f e ;  P a p i e r  u s w . 1928. I.

A n ilin -  u. S o d a - F a b r i k  u.  der D e u t s c h e n  S o l v a y - W e r k e  (D. R. P . 368736; 
C. 1923. I I .  728) u. die A pparaturen zur H erst. anderer Cl2-Bleieblaugen sind be
schrieben. Eine Berechnung der H erst. fl. Ca(0Cl)2-Lsg. aus fl. Cl2 u. CaO is t aufgestellt, 
eine rasch ausfubrbare Gehaltsbest. von CaO mitgeteilt. (Papierfabrikant 25 [1927]. 
Yerein der Zellstoff- u. Papier-Chemiker- u. Ingenieure. 817-—24. Berlin-Dahlem.) Su.

Trebor, Die Herstellung von Papier fu r  Chromlithographie. Nach kurzer Schilderung 
der Anforderungen, die an ein gutes Papier fiir Chromlithographie zu stellen sind, be
schreibt Vf. ein Instrum ent zur schnellen Best. der Ausdehnung des Papiers bei wech- 
selndem Feuchtigkeitsgehalt. Diese Ausdehnung soli in  der Masckinenrichtung 1% , 
in  der Querrichtung 3%  nicht iiberschreiten. (Paper Trade Journ . 85 [1927] 
N r. 20. 51.) B ra u n s .

Janata, Einseitig glalle Papiere. Einzclheiten, die bei der Herst. solcher Papiere 
zu beachten sind. (Wchbl. Papierfabr. 58 [1927]. 1438—41.) Su v e r :nt.

Erik Hagglund, Uber den Aufsch.lv.fi von Kiefernholz nach dem Sulfitverfahren. I. 
(Paper Trade Journ. 85 [1927], N r. 21. 41—44. — C. 1927. I. 2374.) B r a u n s .

A. St. Klein, Untersuchmigen uber die Verwendung von amerihinischen Holzern 
fiir  die Papiersloffherstellung. Von 93 Holzarten wird das Verh. beim AufscblieCen 
mittels saurer u. alkal. Kochlaugen, Stoffausbeute, Bleiehkalkverbraucli u. Vcrwend- 
barkeit der Fasor fiir Papier beschrieben, ferner Trockengewicht der Holzer, Faser- 
langen, die botan. Namen u. die engl. u. deutschen Bezeichnungen der Holzarten. Er- 
gebnisse von Arbeiten, die sich uber 20 Jahre  erstrecken, werden krit. besprochen. Der 
EinfluB der Sulfiditat der Kochlaugen bei der alkal. AufschlieBung, Vorteile des Sulfat- 
verf. u. der getrennten Vor- u. Naehbleiche werden nachgewiesen. Berechnung der 
Herstellungskostcn unter verschiedenen Verhaltnissen sind angestellt. Ferner wird 
iiber den EinfluB der Grób- u. Feinjiihrigkcit des Holzes auf das D urchtrankcn m it 
der Sulfitlauge berichtet. Den SchluB m acht eine kurze Darlegung der forstlichen 
Verhaltnisse der Vereinigten Staatcn, an die Sehliisse auf die nachste Entw . der beim. 
Industrie gekniipft sind. (Papierfabrikant 25 [1927]. Verein der Zellstoff- u. Papier- 
Chemiker u. -Ingenieure 745—49. 761—66. 798—803.) SuVERN.

Johann Eggert, Spinnzentrifugenkorrosionen in  einer Kunstseidenfdbrik. Vf. be- 
spricht die Ursachen des raschen VerschleiBes der Spinnzentrifugen u. die MaBnahmen 
zur Abhilfe. (CLem.-Ztg. 51 [1927]. 961—62. Berlin.) J u n g .

H. R. Hirst, Eine vereinfach(e Methode zur Bestimmung von Ol in  Texlilien. 
Zur E xtraktion von Olen ist Aceton geeignet, welches auch in der K alte ein hinreichendes 
Losungsvermógen hat. (Journ. Testile Inst. 18 [1927]. T  606—07.) SuVERN.

S. Judd Lewis, Moderne Spektroskopie in  ihrer Anwendung auf die Texlil- 
indtistrien. Der spektroskop. Nachweis von Beizen, Bestandteilen yon Appreturm itteln, 
Flecken, Farben u. die spektrograph. Unters. von Liclitquellen is t besprochen. (Journ. 
Soc. Dyers Colourists 43 [1927]. 391—93.) SuVERN.

Walter Brecht, Neue Verfahren der Betriebskonlrolle in  Ualbstoff- und Papier- 
fabriken. Besprechung der laufenden Kontrolle der Stoffschmierigkeit u. der Holz- 
festigkeit, neuer Verff. der Stoffdichtemessung, der tlberwachung der Entwasserungs- 
u. Trocknungsarbeit der Papiermaschine u. eines Verf. der selbsttatigen Aufzeichnung 
betriebswichtiger KenngróBen der Papiermaschinenarbeit. (Papierfabrikant 25 [1927]. 
Yerein der Zellstoff- u. Papier-Chemiker- u . Ingenieure. 809—16.) SuvERN.

E. Oman, Die chemische Einwirkung der schwefligen Saure auf die orgatnschen Sloffe 
in  der Sulfitablauge. Vf. berichtet zunachst iiber die Analysenmethoden fiir Sulfit- 
ablauge u. zeigt, daB in 0,02-n. saurer Lsg. die freie S 0 2 dureh T itration  m it J  genau 
bestim m t werden kann. Die an Ca gebundene S 0 2 kann dureh Wegkochen der freien 
S 0 2 u. darauffolgender T itration m it J  bestim m t werden. W eiter berichtet Vf. iiber 
Verss. iiber die Einw. von S 0 2 auf die organ. Stoffe der Sulfitablauge bei gewóhnlicher 
Temp. u. bei 100°. E r findet, daB diese Stoffe S 0 2 binden kónnen, u. zwar um  so mehr, 
je  hoher die Konz. der S 0 2 u. des Ca ist. Diese Aufnahme von S 0 2 is t eine Zeitrk., die 
bis zur Einstellung eines Gleichgewichtes andauert, das von der Temp. abhangig ist. 
Bei 100°, wo das Gleichgewicht in  mehreren Stdn. erreicht wird, w ird weniger S 02 
aufgenommen ais bei gewóhnlicher Temp., bei der das Gleichgewicht sich erst in  einigen 
Tagen einstelłt. Diese Rk. is t reversibel. Die aufgenommene S 0 2 ist nur lose gebunden. 
Bei der Unters., welehe Stoffe in  der Sulfitablauge die S 0 2 yerbrauchen, h a t sich ge- 
zeigt, daB die n icht m it NaCl aussalzbaren Stoffe diese binden. W ird die bei der Jod- 
titra tion  gebildetc Saure dureh Carbonat oder Bicarbonat neutralisiert, so wird ein 
groBer Teil des S ais Sulfat abgespalten. Zum SchluB fuh rt Yf- einige Griinde daffir
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an, wonach die lose gebundene S 0 2 ais Schwefligsaureester gebunden sein J^Cglli>-<r 
losechemie 8_^[1927]. 117—26. Beilago zu Papierfabrikant 25. Stockholm ^iw '* 
Hochsch.) _____  __________  B rauS i

Baumgartner, Dr. Katz & Co. G. m. b. H., Spandau-Eiswerder, Schutzubcrzug 
auf Gegenstande aus Pa/piermasse. Man lockert die Oberflaehenschichten der Gegen- 
stiindo auf u. behandelt sio alsdann m it oinem Impragnierungsmittel (kolloide M.). 
(Schwz. P. 122 605 vom 16/9. 1925, ausg. 16/9. 1927. D. Prior. 27/10. 1924.) K ausch .

Robinson Fiber Corp., New York, iibert. von: Clarence R. Robinson, South 
Orange, N. J ., Papierstoff. (Can. P. 265 371 vom 5/2. 1926, ausg. 26/10. 1926. — 
C. 1927. II. 350 [E. P. 265055].) K a u s c h .

A. Classen, Aachon, Ilerstellung von Celluloseldsungen aus Hólzmehl, Sagespanen, 
Papicrabfallen oder dgl. Durch Auflosen in  starker IIC1 m it oder ohne Zusatz von 
H 2SO.t oder H 3P 0 4 unter oder wenig oberhalb 0° unter gleichzeitigem Einleiten von 
HC1 u. Zugabe eines Fallmittels, z. B. Alkalisalze, wie Alkalichloride, Na2S 04, (NH4)2S 04, 
die in  fester Form, ais Suspension oder in  konz. Lsg. zugegeben werden. Die Ceilulose- 
lsg. kann auch zu dem Fallm ittel zugegeben werden. — Z. B. werden Sagespane oder 
Hólzmehl m it konz. HC1 oder einem Gemisch von HC1 u. H 2S 04 aufgescliwemmt u. 
HCl-Gas in  dio M. oingeleitet, wobei die Temp. auf 0° bis —15° gehalten wird, bis die 
Colluloso gel. ist. Nach dom Abtrennon des ungel. Prod. wird dio Lsg. in eine konz. 
Lsg. von KC1 oder N a2S 0 4 zugelassen. Die ausgefallto Colluloso wird darauf abgetrennt, 
ausgewaschen u. L uft oder ein indifferentes Gas durchgeleitet, um die letzten Spuren 
HC1 auszutreiben. Dio anfallende Mutterlauge wird durch Einleiten von HCl-Gas 
regeneriert, um wieder von neuem venvendet zu werden. (E. P. 279 147 vom 7/6.
1926, ausg. 17/11. 1927.) M. F. Mu l l e r .

J. H. Wallin, Djursholm, Verfahren zur Gewinnung von Spiritus aus Sulfitzellstoff- 
ablaugen durch Garung, dad. gek., daB man vor dem Abdcstilliercn des A. dio Laugen 
ganz oder teilweise m it CaO neutralisiert. (Schwed. P. 58 821 vom 31/1. 1923, ausg. 
20/5. 1925.) _ _ M. F. Mu ller .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Kunstseide. Beim Spinnen 
von Viscoseseide wird der Faden wahrend seiner Fuhrung von der Spinndiiso nach der 
Sammelspule durch einen Winkel von 150° gefiihrt. (E. P. 279 888 vom 28/10. 1927,
Auszug veroff. 10/12. 1927. Prior. 30/10. 1926.) K ausch .

Soeiete pour la Fabrication de la Soie „Rhodiaseta", Paris, Kunstfdden.
Man verspinnt Lsgg. von Cellulosecstern, -athern u. anderen D eriw . trockcn in einer 
von einem Gasstrom durchzogenen Zoile, wobei man einen Hilfsgasstrom erzeugt, in
dem m an an einer m ittleren Zono der Zello Gas absaugt u. in  der Nahe der Spinndiisen 
wieder einfiihrt. (Scliwz. P. 122 326 vom 22/7. 1926, ausg. 16/9. 1927. E. P . 18/9.
1925.) K ausch .

Leon Lilienfeld, Wien, Kunstseide aus Viscose. Viscose wird in die Form eines 
Fadens gebracht u. dann ein Mittel, die Viscose zu koagulieren u. koagulierte Viscose 
zu plastifizieren (starko Mincralsaure), darauf zur Einw. gebracht. (Schwz. P. 122 788 
vom 19/6. 1926, ausg. 17/10. 1927. Oe. Priorr. 20/6. 1925 u. 30/1. 1926.) KAUSCH.

Apex (British) Artificial SilkLtd., Stratford, iibort. von: Leonard Angelo Levy, 
Cricklewood, England, Herstellung von Celluloseacelał. (A. P. 1 652 024 vom 2/10. 1926, 
ausg. 6/12. 1927. E. Prior. 8/10. 1925. — C. 1927- I. 3164.) F r a n z .

E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington, Delaware, iibert. von: J. D. 
Mc Burney und E. H. Nollau, Newburgh, New York, V. St. A., tjberzugsmassen, 
insbesondere aus Celluloseestem oder -atliern. Man setzt den Mischungen geringe Mengen 
(0,1—5%) von Verbb. zu, die den Solzustand aufrecht zu erhalten oder wiederher- 
zustellen vermógen, Diese Verbb. besitzen eine [H’] zwischen 1,0 u. 4,7, vorzugsweise 
groBer ais 2. Solcho Stoffe sind Oxal-, Phosphor-, Wein-, Citronen-, Apfel-, Ameisen- 
oder Essigsauro; man kann die Stoffe zuerst m it dem Pigment yermischen u. dann zu 
der Lsg. zugeben. (E. P. 278 696 vom 26/9. 1927, Auszug veroff. 30/11. 1927. Prior. 
5/10. 1926.) F r a n z .

E. I. du Pont de Nemours & Co., iibert. von: H. Bradshaw, Wilmington, 
Delaware, V. St. A., Celluloseester oder -athermassen. Ais Ldsungsm. _ verwendet man 
ein bei etwa 180° sd. heterocyclischen, z. B. sich vom Furfurol ableitenden Alkohol, 
wie Tetrahydrofurfurylalkóhól, Man vermiseht z. B. Pyroxylin m it Dammarhąrz, 
Phthalsiiuredibutylestor, B utylacetat, Tetrahydrofurfurylalkohol, A  u. Butylalkohole, 
Toluol u. Gasolin; oder m an vermischt Pyroxylin, ZnO, Dammarharz, Trikresylphosphat,
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Butylaeetat, Tetrahydrofurfurylalkohol, A. u. Butylalkoholo, Toluol, Xylol u. Casolin. 
(E . P . 279 520 vom 25/10. 1927, Auszug veróff. 21/12. 1927. Prior. 25/10. 192G.) F r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., HersteUung von Celluloseestern 
anorganiścher Siiuren. Man laBt auf Alkalicellulose Chloride anorgan. Sauren. einwirken. 
Man behandelt 4 Stdn. m it NaOH von 40%  bei 10°. Die Alkalicellulose behandelt 
man m it einer ciskalten Lsg. von P0C13 in Bzl., wobei die Temp. bis zum Sd. des Bzl. 
steigt; nach dem Waschen m it A. u. A., Trocknen im Vakuum, lóst m an in  W., befreit 
durch Dialyse von Salzen u. fallt das Cellulosephosphat m it CH30I1. Beim Behandeln 
der Alkalicellulose m it einer Mischung von Sulfurylclilorid u. Bzl. erhalt man Cellulose- 
sulfat. (E. P. 279 796 vom 9/8. 1927, Auszug vcróff. 21/12. 1927. Prior. 26/10.
1926.) F ranz .

Amandus Bartels und Otto Miech, Harburg a. Elbo, Deutscliland, Gegenstande 
aus Casein. (A. P. 1 623 085 vom 24/3. 1926, ausg. 5/4. 1927. D. Prior. 15/5. 1923. — 
C. 1927. I. 825 [E. P. 259418].) F ranz .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Caseinmassen. An Stello des 
Formaldehyds verwendet man zum Hiirten der Caseinmassen Glyoxal, seine Homologen 
oder D eriw . Man vermischt 100 g Labcasein m it 2 g Methyldiphenylamin u. 10 g 
50%ig. Glyoxal m it einem Gehalt von 7%  Essigsaure 24 Stdn. bei gewolmlicher Temp. 
u. preBt dann bei 120° zu Knópfen. 100 Moll. Casein brauelien zum Hiirtcn 40 bis
43 Moll. des Aldehydes. (E .P . 279 863 vom 26/10. 1927, Auszug veroff. 30/12. 1927. 
Prior. 26/10. 1926.) F ranz .

XIX. Brennstoffe: Teerdestillation; Beleuchtung; Heizung.
Heinrich Hiller, Ilofrat Strache. 10. April 1865 in Wien geboren, ebenda am

4. November 1927 gestoroen; fiihrende Tatigkeit auf dem Gebiet der Brennstoffkunde, 
insbesondere im  Gasfach (Wassergas, Doppelgas, restlose Vergasung; Gaspriif- u. 
-unters.-App.) (Osterr. Chemiker-Ztg. 30 [1927], 199—200. Wien.) WOLFFRAM.

Hermann Becker, Die Vergasung von Steinkohle und Koks unter besonderer Be- 
riicksichtigung der Verhaltnisse in  der Metallhutteninduslrie. Polemik gegen eine Arbeit 
von R u ss (C. 1927. II. 766) iiber das gleiche Them a u. Erwiderung darauf von 
E r w in  R u ss . (Metali u. E rz 24. 472—76.) B o r n s te in .

M. Barash, Wissenscliaftliche Konlrolle der Verkokung, mit bescmderer Beriick- 
sichtigung der Backfahigkeit der Kolile. Vf. bestimmte an 4 Lancashirekohlensorten 
die Backfahigkeit nach der von ihm  (Journ . Soc. chem. Ind. 45. T 151; C. 1926. 
IT. 960) angegebenen Methode unter Einhaltung einer Temp. von 800°, priifte in Ab- 
standen von je 100° zwischen 400 u. 900° den EinfluB der Temp. auf Menge der fliich- 
tigen Bestandteile u. N atur des entstehenden Kokses, die Wrkg. zugesetzter indilferenter 
Materie (Elektrodenkohle) auf den Verkokungsvorgang u. der Temp. (zwischen 500 
u. 900°) auf dic Backfahigkeit. Ferner wurde die Wrkg. einer Vorerhitzung der Kohle 
(auf 500°) auf dic Verkokung, die backfahigkcitserhohende K raft der m it Pyridin 
u. CC13H aus der Kohlo extrahierbaren Substanzen u. die Backfahigkeit der einzelnen 
Bestandteile von Streifkohlc sowie die Einw. der Verwitterung u. chem. Agentien 
auf Koiile der Unters. unterworfen. — Fiir die Backfahigkeit der Kohlen befindet 
sieli bei 800° ein krit., dem Maximum entsprechender Punkt, fiir dio Blaliung liegt 
ein solcher bei 900°. (Fuel 6 [1927]. 532— 51. Research Departm ent, W est’s Gas 
Im provement Co., L td. Nach Gas Journal v. 9. Nov. 1925.) BÓRNSTEIN.

Landsberg, Schu-eherfahren in  Verbindung m it Kesselfeuerung. E in von der 
Firm a P iN T S C H  entwickeltes Verf., nach welchem Braunkoblenbriketts vor ihrer 
Verfeuerung auf W anderrosten auf dem Wcge vom Vorratsbehalter durch einen 
Seiiacht in  diesem Scliaeht unter Mitwrkg. eines entspreclienden Gebliises verschwelt 
werden, wird beschrieben u. durch Abbildungen erlilutert. Betriebserfahrungen u. 
w irtschafthche Ergebnisse werden mitgeteilt. Die Grenzen der Anwendbarkeit, die 
sich aus der Bezieliung zwischen Kohlenbeschaffenheit, Grubenpreis u. Fracht- 
belastung jeweils ergeben, werden auf Entfernungen >  90 km von der Grube an- 
gegeben, wahrend Briketts ohne Vorschwe).ung erst bei 140 km von der Grube wirt- 
schaftlicher arbeiten ais Rohbraunkohle. (Warme 50 [1927]. 849—52. Braukohle 27. 
21—30.) N a p h t a l i .  _

G. Agde, Beakiionsfuhigkcit und Koksverbraucliseigensćha}len. Es wird auf die 
Beeinflussung hingewiesen, die die Rk.-Faliigkeit eines Kokses gegen C 02 durch die 
Verschiedenheiten im Geh. von Teerkoks oder amorphem C, in der P o re n g ro f ic  u. 
der StiiekgroBo erleidet, u. daraus eine tlbersicht iiber die Anspriiche abgeleitet, die
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in diesen Richtungen fiir dic yerschiedenen Verwendungszwecke zu stelłen sind. 
(Feuerungsteehnik 15 [1927], 301—04.) B o r n s te in .

M. G. Levi und C. Padovani, Untersuchung iiber den Lignit von Ribolla. Dio 
Verss. wurden zusammen m it A. Amati, F. Burrai, C. Siniramed, G. Griffi u.
E. Salmoiraghi ausgefiihrt. Der Lignit von Ribolla wird jahrlich in  Mengen von 
ca. 150 000 1 gewonnen, gibt bei der Verbrennung ca. 23— 26% Asclie, liefert 
ca. 5500 Cal. (Troekensubstanz), zeichnet sich durch gcringen Gehalt an S, liohein 
Gelialt an N aus. Bei der Tieftemp.-Dest. liefert er 76,5% Halbkoks, 7,5% Teer, 5,4% 
W. u. 62 1 Gas je kg. Der Halbkoks hat einen mittleren Aschengehalt von 30%, Heiz- 
wert von 5400 Cal. Der N bleibt zu 90% im Halbkoks. Der Teer besteht zu 17% 
aus Olen m it Kp. unter 200°, 40%  m it Kp. 200—300°. Phenolgehalt gering, Paraffin
2—3% . Die Vergasung des Halbkoks liefert 50—60 kg (NH,)2SO., je 1 1. Verss. zur 
Hydrogenisierung des Urteers nach B e rg iu s  yerliefen wenig aussichtsreich. (Annali 
Chim. appl. 17 [1927]. 491—512. Bologna.) Grimme.

A. T. Stuart, Hydroelektrische Fewrung. Venvertung der Wasserkraft in  der 
Feuerungstechnik. Yf. bespricht nach Erorterung der okonom. Grundlagen die Ge- 
winnung von II , u. 0 2 aus W. m it billigem elektr. Stroni (wohlfeiler Dampfkraft) 
u. dio mogliclie Verwertung dieser beiden Gase in yerschiedenen Iudustrien. 1. Gas- 
erzeugung. Vollstandige Vergasung yon Kohle in Scliachtofen m it einem 0 2-Dampf- 
Geblase. Dem an u. fiir sich Wassergas enthaltendcn Kraftgas kann event. der bei 
der Elektrolyse des W. gleichzeitig gewonnene H , zugemischt werden. Geringe Zers. 
u. daher fast restlose Gewinnung der Nebenprodd. (NH3, Tieftemperaturteer).
2. Hochtemperaturyerbrennung yon Gasen unter Verwendung von 0 2 s ta tt Luft. 
Bedeutung fiir die keram. u. metallurg. Industrie. 3. Wassergassynthesen. Steigende 
Bedeutung des Wassergases angesichts der Verff. von F is c h e r ,  P a t a r t  u . a. m. 
Erzeugung nach 1. aus Koks u. 0 2-Dampf u. event. Zumischung des elektrolyt. H 2 
zu dem aus ca. %  CO u. %  1I2 bestehenden Gas. Die Okonomie des Prozesses kann 
durch restlose Gewinnung der Nebenprodd. sichergestellt werden. 4. Verwendung 
des elektrolyt. zuziiglich des beim MondgasprozeB gewonnenen H„ fiir die Synthese 
yon N H3 nach H a b e r ,  den ProzeB von B e rg iu s ,  die Hydrierung von Fetten u. 
Olen usw. 5. Erzred. durch Gase (H2 oder Wassergas) in geeigneten Hoehófen. 
Schilderung der Vorziige einer solchen Anlage. SchluBfolgerungen. (Ind. engin. 
Chem. 19 [1927]. 1321—24. Toronto [Canada].) H e rz o g .

H. I .W a te rru a n  und J. N. J . P e rąu in , Vergleich der Reaktionsprodukte, die bei 
der Zersetzung des Paraffins bei 4500 (,,Cracken“) enistehen, tind derjenigen, die 7nan 
durch Zersetzung des Paraffins in  Gegenwart von Wasserstoff unter hohem, Druck {„Ber- 
ginisierung“) erhalt. Beitrag zum Studium der Berginisierung. (Ygl. W a te rm a n  
u. B la a u w , C. 1926. I. 2759 u. C. 1928. I. 136.) Die Siedekurven der beim Cracken 
von Rangoon-Paraffin  (90 Min. bei 450°) nach Aufarbeitung der Destillate in der 
friiher beschriebenen Weise erhaltenen leiclitsd. Anteile (Kp. <  150°) ist von ahn- 
lichem Typus wie die bei der Berginisierung gefundene; bei der Berginisierung ist 
jedoch der Geh. an n-Pentan, n-Hexan, n-H eptan u. n-Octan relatiy gróGer ais beim 
Cracken. Diese Fraktionen u. der Destillationsruckstand der Berginisierung sind 
recht bestandig (Refraktion nach 1—11/2 Jahren  kaum yeriindert), wahrend die ent- 
sprechenden Crackdestillate sehr instabil sind (rascher Anstieg von D. u. Refraktion). 
Vergleich m it der Refraktion, Dispersion u. Bromzahl kiinstlicher Gemische von 
n-Hexan u. Hexylen  (symmetr. Methylpropylathylen) bestjitigt, da(5 die Hexan-, 
Heptan- u. Octanfraktion der Berginisierung ca. 10% Olefine enthalten. Die Hcxan-, 
Ileptan- u. Octanfraktion beim Cracken sind starker ungesiitt. ais dic entsprcchcnden 
Fraktionen bei der Berginisierung; die Unterschiede zwischen den Crackdestillaten 
u. denjenigen der Berginisierung steigen m it wachsendem Kp. Die holie D. der Hexan- 
fraktion beim CrackprozeB u. die im Vergleicli zur Bromzahl holie Dispersion weisen 
auf die Ggw. eines anderen Typus yon KW-stoffen hin. Die Zunahme der Dispersion 
der Crackdestillate is t von einer Abnahme der Entmiscliungstemp. m it Anilin be- 
gleitet. In  der Octanfraktion der Crackdestillate nim m t m it wachsendem Kp. die 
Dispersion sehlieBlieh sehr stark  zu, die Bromzahl (Addition) u. die Anilinzahl fallen, 
wahrend dio Br-Substitution ausgesprochender w ird; dies scheint auf die Bldg. 
aromat. KW-stoffe hinzuweisen. (Rec. Trav. chim. Pays-Bas 46 [1927]. 813—36. 
Delft, Techn. Hochsch.) K ru g e r .

A. Edwards, Bemerkungen iiber Uorizontalofenanlagen-. M it besonderer Bezug- 
nahme auf Silica- Retorten. Anhang: Chemische Betraclitungen iiber FeMschlage mit
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Silica. Analysen von Silioa-Material yerschiedenster H erkunft u. von yerschicdenen 
Stelłen der Ófcn zwecks Erm ittlung der giinstigsten Zus. u. der Ursachen von Fehl- 
schlagen. (Vgl. aucli H ay , Gas Journ. 180 ]1927], 538, G02.) (Gas Journ. 180 [1927]. 
808—12.) WOLFFRAM.

Georg Frantz, Verdampfungstersuche m it Kokslosche. Schwierigkeitcn der 
Verbrennung von Kokslosche (Koksgrus). Besclireibung u. Ergebnisse der Verss., 
welche vom Oberschles. Uberwachungsyerein auf der Kokerei der ,,Delbruck“ -Schachte 
an einem der beiden hierfiir besonders konstruierten (St e in m u l l e r ) Dampfkessel 
fiir 18 a t  m it Unterwind-W anderrost u. Vorwarmer ausgefiihrt wurden. Bei Mischung 
der Kokslosche m it ł /2, %  u. %  Staubkohle ergaben sich Wirkungsgrade von 82,69, 
77,08 u. 76,38% gegeniiber 86,03% bei rciner Staubkohle, auch sonst war der Erfolg 
durchaus giinstig. (Warmc 50 [1927]. 861—64. Gleiwitz, O.-Schles.) W o lffram .

— , Die Abwarme- und Koks-Trockenlóschanlage im  Gaswerk Neuhausen. Ein- 
gehende Beschreibung der von der Kesselschmiede RlCHTERSWlL A.-G. auf dem Gas
werk Neuliausen erricliteten Anlage zur Ausnutzung der Abwarme des Ilctorten- 
ofcns unter Erzeugung yon Dampf von 1 Atm. zwecks H erst. von Wasscrgas in den 
R etorten u. r-.ur Trockenlóschung von Koks unter Bcreitung von w. W. (Monats-Bull. 
Schweiz. Vcr. Gas-Wasserfachmanncrn 7. 303—09.) W o lf f r a m .

C. Harris, Teilweise Trocknung ton Stadlgas. Abscheidung von W. in Gas- 
rohren u. seine Menge, Vorteile der yorherigen Entfernung, anwendbare Trocknungs- 
methoden. Das ,,Dri-Gas“ -Verf. mittels CaCL-Lsg., Arbeitsmcthode, Einfiigung auf 
dem Gaswerk, Kosten. Dampfdriicke von W. u. gesatt. CaCl2-Lsgg. sowie Verande- 
rungen des Taupunkts bei yerschicdenen Tempp. Lóslichkeit u. D. von gesatt. CaCl2- 
Lsgg. bei yerschiedenen Tempp. Erfolge durch Anwcndung des Verf.; Methode u. App. 
zur Best. der Feuchtigkeit im Gas. Summę der durch Gastrocknung erzielbaren Vor- 
tcile. Graph. E rm ittlung der giinstigsten Konz. der CaCl2-Lsgg. Giinstige Erfahrungen 
auf anderen Gaswerken (Erorterung). (Gas Journ. 180 [1927], 529—37. Taunton.) W fr .

W. Gludd und R. Schonfelder, Entfernung von Schwefelwassersioff aus Koks- 
ofengasen. (Vgl. G. 1927. II. 197.) Beschreibung des Verf. der Ges. fiir Kolilentechnik 
m. b. H ., Doitm und, zur Entfernung von f L S  aus den Koksofengasen m ittels Fe(OH);( 
m it Skizze, Abb. u. Rentabilitatsberechnung dieser Entsehwefclungsanlage. (Chem. 
metallurg. Engin. 34 [1927]. 742—43. Dortmund.) SiEBERT.

J. W. Boyle, Herstellung von reinem Ammoniakwasser auf Gaswerken. Be
schreibung der Anlage zur Verarbeitung von rohem Gaswasscr auf dem Gaswerk 
G r e e n o c k ,  in  der (NH.j)2SO., u. gleichzeitig oder abwechselnd reines N H 3-W. her- 

‘gestellt werden kann; Schwierigkeitcn der Beseitigung von H 2S, C 02, Pyridinen u. 
anderen Verunreinigungen, Dest. des N H 3, Kiihlung bzw. Kondensation zwecks E rhalt 
von moglichst trockncm N H 3, Absorption in  W., W armeregelung; Erlauterung der 
giinstigsten Arbeitsbedingungen. u. der Yerlustąuellcn. (Gas Journ. 180 [1927]. 817 
bis 818. Greenock.) WOLFFRAM.

W. G. Adam, Zusammenbacken ton Ammoniumsulfat. Erorterung der Ursachen 
fiir das Zusammenbacken von kryst. (NH,)2SO,j u. der Mittel zur Verhinderung dieses 
tlbelstandes. (Gas Journ. 181. 33—34. Chem. Trade Journ. 82. 3— 4. Chem. Age 
18. 4—5. Beckton, London, E . 6,, The Gas Light and Coke Company’s Tar and 
Ammonia Products Works.) WOLFFRAM.

J. Gwosdz, Uber die Bedeutung eines hohen Druckes der Vergasungsmittel fiir  die 
Vergasung im  Gaserzeuger. Besprecliung des von der I. G. Farbenindustrie A.-G. 
ausgebildeten ,,W in k l e r -Verf.“ der Vergasung feinkórniger Brennstoffe unter 
Druck, das auf der Erscheinung beruht, daB eine Schicht von feinkórniger Kohle, 
wic Grudę, trockene Braunkohle, Steinkohle (auch minderwertige Sorten), durcli 
die man bei geeigneter Temp. u. unter sonstigen passend gewiihltcn Bedingungen 
ein Yergasungsmittel, wie L uft oder W.-Dampf, hindurehblast, ihre innere Reibung 
so yerandert, daB sie sich wie eine Fl. yerhalt. (Feuerungstcchnik 15 [1927].

Gwosdz, Verbilligun(j der Wasserstoff- und Wassergasgewinnung fiir  die Zwecke 
der Brennstoffveredelung. Das von der Bad. Anilin- u. Soda-Fabrik ausgearbeitetc 
Verf. der W.-Gasherstellung, das darauf beruht, daB eine Schicht von feinkórniger 
Kohle, wie Grudę, trockene Braunkohle, Steinkohle (auch minderwertige Sorten), 
durch die man bei geeigneter Temp. u. unter sonstigen passenden Bedingungen ein 
Vergasungsmittel wio L uft oder W.-Dampf blast, ihre innere Reibung so yerandert, 
daB sie sich wie eine Fl. yerhalt, erlaubt auBerordentlich hohe Yergasungsleistungen

304—06.) B ó r n stein .
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nebst auBerst giinstigem therm . W irkungsgrad in den Generatoren. (Erdól u. Teer
3 [1927]. 727—28.) B o r n s t e in .

William W. Odell, Propan und Butan zur Carburierung von Gas. Dic bei der 
Verarbeitung von Naturgasgasolin in groBen Mengen anfallenden Gase (Propan u. 
Butan) werden zur Carburierung von Wassergas an Stelle von Gas aus gecracktem 
Gasol m it Vorteil verwendet, wie im einzelnen an H and von Skizzen, Analysen u. 
Kostcnreclmungen gezeigt wird. (Oil Gas Journ. 26 [1927]. Nr. 31. 26. 122.) NAPHT.

Chas. W. ćuno, Eniwicklung der de-utschen Braunlcohlenindustrie, Uberblicke 
iiber tccbn. Fortsclirittc in  der deutschen Brazinkolrfenmdustrie, Beschreibung der 
Anlagen u. Ofen fiir die Tieftemperaturverkokung nach dem Verf. der Kohlenveredlungs-
A.-G., Berlin, in Edderitz. (Chem. metallurg. Engin. 34 [1927]. 729—31. St. Louis,
Mo.) S ie b e r t .

Paul N. Kogerman, Untersuchungen iiber die Chemie des eslnischen Schieferols. 
Es werden yerschiedene Metlioden zur Best. des Phcnolgeh. besprochen. Der Phenolgeh. 
des estn. Schieferols betragt etwa 22,5%. Die Plienole stimmen ziemlich m it den in 
Urteeren enthaltenen iiberein; auBerdem -wurden Pkenolather, z. B. Guajacol, iiber 
die bisher bei Kohleteercn noch n icht beriehtet wurde, festgestellt. In  dem bei der 
Dest. erlialtenen W. wurde Brenzcatechin nachgewicsen. Die Fraktion 230—270° ver- 
harzte bei Behandlung m it starker Na-Lauge vollstandig. (Journ. Soc. chem. Ind. 
46 [1927]. T. 138—42. Dorpat.) T y p k e .

C. W. Dayis, Das Treiben des Bentonits uud seine Beherrsćhung. Vf. studierte die 
Móglichkeit der Verhinderung des beim NaBbohren nach Ol auftretenden Treibens 
von Bentonit =  B., der ais hydrophiles Kolloid durch Bldg. piast. Massen u. schlieBlich 
von Suspensionen zum Einsturz des Bohrlochcs fiihren kann. Bei den Verss. wurden 
stets 2,5 g eines lufttroekenen, gemahlenen u. durch ein 10-Maschensieb geschlagenen
B. in Proberohren m it 20 ccm der zu priifenden Fl. durch 24 Stdn. stehen gelassen
u. die VolumvergróBerung erm ittelt. Hierbei ergab sich, daB Schmieróle, Kerosin 
u. Gasolin das Treiben verhindcrn unter Hinterlassung eines harten, kórnigen Riick- 
standes. W ahrend verd. Lsgg. verschiedener Salze das Treiben maBig verzógern, 
wird dieses m it konz. Lsgg. bestimm ter Sal z stark  zuriickgedriingt, gleichfalls unter 
Bldg. eines festen Riickstands. Temp.-Anderungen im Intervall 1—94° vergróBern 
ctwas die Gescliwindigkeit des Treibens, haben aber nur geringen EinfluB auf das 
jeweilige Endvol. Die Steigerung von A eiditat u. A lkalinitat drangt das Treiben 
des B. zurttek. Aquivalente Mengen neutraler Salze beschranken das Treiben im 
gleichen AusmaB, doch erwiesen sich einwertige Ionen etwas wirksamer ais mehr- 
wertige. Die Reihenfolge des Entwiisserungseffekts yerschiedener Kationen bei be- 
stimmten Norm alitaten is t dieselbe bei Chloriden u. Sulfaten. Die W ahl des fiir den 
speziellen Fali bestgeeigneten Salzes hangt von der N atu r des B. ab. (Tabellen.) 
(Ind. engin. Chem. 19 [1927]. 1350—52. Reno [Nev.].) H erzog .

John F. Hough, Einige Ilaupthedingungen zum Abzementieren von Wasser in  
Bohrlochern. Solehe sind 1. Vorbereitung der Offnung fiir den Mortel, 2. sorgfiiltige 
Mischung des Zement-Mortels m it der geringsten Menge W., so daB er noch gerade 
flieBt, 3. Auswahl eines Verf., das dafiir burgt, daB der Mortel unverandert an den 
O rt sciner Best. im  Bohrlocli gelangt. (Oil Gas Journ. 26 [1927]. Nr. 30. 85. 92.) N a p h t .

A. Ssachanen und N. Wassiljew, Uber den Zustand der AsphalUne und Erdól- 
liarze in  Erdolen und Erdólprodukten. I I .  M itt. (I. vgl. C. 1925. I I .  2037.) Neu- 
trale Erdólharze werden aus Erdól oder Erdólprodd. gewonnen, indem man nach 
Entfcrnung der Naphthen- u. Asphaltogensauren m it NaOH-Lauge u. Waschen m it 
W. die Asphaltene m it PAe. niederschlagt. Das PA e.-Filtrat wird auf kleines 
Vol. eingedampft u. die Lsg. m it Silicagel bearbeitet. 0,5—50 g auf 1 g der unter- 
suchten Prodd. (Floridin bew irkt Polymerisation der Erdólharze zu Asphaltenen). 
Die adsorbierten Ole werden dem Silicagel m it Bzn. (Kp. 50—80°) entzogen, ad- 
sorbierte neutrale Erdólharze durch CHĆi, eder ein Gemisch aus Bzl. u. A. aus- 
gezogen. Auf diese Weise wurde aus Erdól, Kerosin-, Solar3l-, Maschinenól- u, 
Zylinderóldestillaten, sowie aus Goudron u. Asphalt fl., halbfl. u. zumeist festes Erdól- 
harz Tom spezif. Gew. 1,01— 1,04 in Mengen von bzw. 8,24, 0,07, 0,57, 5,81, 7,38, 
21,3 u. 20,8% gewonnen. Elementaranalysen u. kryoskop. (Bzl.) bestimmte Mol.- 
Gew. sowie Mol.-Gew. nach R ast  werden angegeben. Der S-Geh. n im m t ab vom 
Kerosin m it 1,80% bis zum Goudron m it 0,51%. Der O-Geh. des Erdharzes aus 
Kerosin betrag t 10,33%; er nim m t ab m it steigender Fraktion  bis zu 4,99% beim 
Goudron. Neutrale Erdólharze sind nur Oxydationsverbb,, n icht Kondensations-
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prodd. der Erdol-KW -stoffe. Der Geli. an 0 2 in  neutralen Erdólharzen is t dersclbe 
oder ein gróBerer ais in  Asplialtenen. Daraus gcht heryor, daB Oxydation der Erdól- 
liarze zu Asphaltenen keine 0 2-Bindung, sondern H 20-Abspaltung unter Zusammen- 
t r i t t  mehrerer polycycl. Erdharzmoll. zum komplizierteren Asphaltenmol. yeranlaBt. — 
Die neutralen Erdólharze liaben tief sehwarzrote Farbę u. starkes Farbeverm ógen; 
ihre Ggw. bedingt fast ausschlieBlich dio Farbę der Erdóldestillate. — H 2S04 ver- 
wandelt einen Teil der Harze in  Asphaltene, unl. in Bzn., 1. in CHC13 oder Pyridin, 
einen anderen Teil in  in  A. U. Sulfosiiuren. (Petroleum 23 [1927]. 1618—21.) N a ph t .

Brian Mead, Korrosion im  Raffineriebetrieb. Ausfiiiirliche Unters. iiber Kor- 
rosionserseheinungen beim Aufbewahren, Destillieren u. Cracken „saurer", d. h. 
H 2S-haltigcr Texasólo. u. iiber die Methoden, Reservoire, Kessel, Leertanks, Crack- 
sehlangen usw. dagegen zu schiitzen. Ursaehen der Korrosion sind auBer yorhandenem 
oder bei der Dest. entstehendem H 2S 1. liydrolysierbare Salze, wie CaCl2, MgCl2, 
Feuclitigkeit u. L u ft-02. Gegen die Gefahren der Korrosion, A bblattern yon Fe20 3- 
Sehuppen, Bldg. von FeS, das sich unter geeigneten Bedingungen unter Ergliihen 
(sulfur glow) oxydiert usw., sind Anstriche, Vorbehandlung der Ole m it Alkalien, 
F iltration u. andere M ittel m it mehr oder weniger Erfolg yerwendet worden, wie im 
einzelnen berichtet wird. Die Abnutzung der Crackanlage, bei der Angriffe nur 
schwer, u. zwar dureh period. Unterss. feststellbar sind, kann dureh regelmaBige 
Best. des Fe-Geh. im  Koks, in  dem sich erfahrungsgemaB 85% des korrodierten Fe 
wiederfinden, kontrolliert werden. (Oil Gas Journ. 26 [1927]. Nr. 29. 35. 149 
bis 150.) N a p h t a l i.

Gustav Egloff, Das Korrosionsproblem in  der Raffinerie. Im  AnschluB an eine 
langere Abhandlung (ebenda) iiber dieses Thema kommt Vf. zu 33 Siitzen, die seine 
Erfahrungen zusamrrenfassen u. im Original einzusehen sind. Heryorgehoben sei: 
Korrosion ist keine direkte Funktion des S-Geh. Chem. Einw. von N H 3, Ca(OH)„, 
NaOH oder N a2C03 yerringert Korrosion, Ca(OH)2 iider 50%  bei manchen Olen. 
K alk yerringert auch die Schwierigkeiten bei der Entfernung von Koks aus Heiz- 
rohren u. Rk.-Kammern. KOH u. NaOH wirken nicht so giinstig. —  Al ist fiir manche 
App. zu empfehlen, weil es von H 2S nicht angegriffen wird. Chromeisen is t vor- 
ziigliclies Materiał fiir Heizrohre. Eine Reilie von Materialien werden fiir besondero 
Verwendungcn begutachtet, so auBer Cr u. N i-Stahl usw. auch Stickstoff-Stahl- 
legierungen. (Oil Gas Journ. 26 [1927]. Nr. 30. 34. 95.) N a ph ta li.

W. N. Davis, Wiedergewinnung der Saure a m  deni Saureteer. Dureh Erhitzen 
von Saureteer m it W. u. Dampf unter Druck gelingt es den Teer schnell u. so voll- 
kommen von der Saure zu trennen, daB die Saure weitgehend konzentriert werden 
kann, ohne daB, wie bei anderen Verff., Red. ein tritt. Die Schwierigkeiten der Ap- 
paratur wurden iiberwunden, ais man in  einer m it starkem  Blei ausgekleideten Stahl- 
retorte arbeitete u. das Blei noeh dureh eine saurefest zementierte Schicht von saurc- 
festen Steinen scliutzte. Bei kontinuierlichem Betrieb erhiilt man Heizteer m it ca. 
3500 cal. Heizwert u. Saure in wirtschaftlicher Ausbeute. Die Tempp. u. Druckc 
sind abliangig von der A rt des Tcers. Aus Benzinteer erhiilt m an bei 275° F. u. 
25 Pfund Druck Siiure von 40° Be, aus m it rauchender H2S 0 4 abfallendem Kerosin- 
teer bei 340° F  u. 65 Pfund Druck Saure von 50° Be. j(Oil Gas Journ. 26 [1927]. 
Nr. 29. 109.) JSTAph t a l i.

W. K. Lewis, Próbleme beim Entwurf von Warmeleitungsanlagen. Uberblick 
iiber die Problcmo der IFam eiibertragung bei der Gaskiihlung in  Natun/asoZmfabriken. 
(Chem. metallurg. Engin. 34 [1927]. 735—36. Mass. Inst. of Technology.) SlEBERT.

E. Gilinore, A us canadischem Schieferdl und Bitumen dureh Cracking unter Druck 
erlialtenes Gasolin. Bei der Behandlung nach dem D ubbs- bzw. CROSS-ProzeB des 
Druck-Cracking-Verf. ergeben canadisches Sehieferol u. Bitumen aus bituminosen 
Sanden reichliche Ausbeuten an Motorolen. Von Gasolin wurden nahezu 60 Vol.-% 
des ro ten  Schieferóls u. ca. 40 Vol.-%  des entwasserten Bitumens, im ganzen von 
Gasolin u. Brennol gegen 70 bzw. nahezu 60%  erhaltcn. Daneben fielen beachtens- 
werte Mengen von Koks guter Q ualitat u. von unkondensierbaren Gasen m it bohem 
Heizwerte an. (Canadian Chem. Metallurg. 11 [1927]. 289—91.) BoRNSTEiN.

W. T. Ziegenhain, Gasolinuntersuchung ergibt hóhere Fluc~htiglce.it. Das Oil Gas 
Journ. yeranstaltet alljahrlieh eine Unters. von 16 Gasolinproben im  Tulsabezirk, 
dereń R esultat im Dezembcr 1927 ergab: 1. hóhere Fliichtigkeit u. 2. hóheren Geh. an 
ungesatt. (klopfmindernden) Stoffen ais in 1926. (Oil Gas Journ. 26 [1927]. Nr. 30. 
138.) Na ph ta li.
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R. A. Halloran, Raffiiuilionsverfahren fiir Crackbenzin. Unterwirft m an Crack, 
benzin, das durch Behandlung m it erschopfter Raffinationssaure entwiissert u. auf 
—20° gekiihlt wurde, der Wrkg. von ILSO , m it der MaBnahme, daB die Temp. dabei 
nicht iiber —4 bis —G° stcigt, so werden aus dem Crackbenzin nur die schiidlichen 
(korrodierenden) S-Verbb. hcrausgewaschcn, wahrend dio bei gewohnlicher Temp. 
eintretendc Polymerisation der ungesatt. Anteile, dio unter Umstanden bis 30% 
Verluste an Gasolin brachte, unterbleibt. Hierzu werden nur 40% der bei gewóhn- 
lichcr Temp. angowandten Sauremenge verbraucht. Dio Verluste sind erheblich 
niedriger. Eine Apparatur ist abgebildet u. bcschrieben u. die wirtschaftliche Be- 
deutung des Verf. erortert, das ein an nichtklopfenden, ungesatt. KW-stoffen reiches 
Prod. liefert. (Oil Gas Journ. 26 [1927], Nr. 29. 36.) N a p h t a ł i .

Ernst Grunewald, Zur Kontrolle der Schnierólraffinalion. Aus 1. u. schwerem, 
schwach raffiniertem 01 stellt Vf. eine 26-stufige Farbenskala her, m ittels welcher 
der Raffinationseffekt (R) eines Oles festgestellt wird. Wenn h die erreichto Hellig- 
keit, a die Ausbeute in  %  u. c den Chemikalienverbrauch bedeutet, so ist R  =  h-ajc. 
Einige Beispiele aus der Praxis dienen zur Erliiuterung. (Petroleum 23 [1927], 1621 
bis 1622.) N a p h t a ł i .

— , Wirksamer Gasbrenner. Beschreibung eines neuen Hexagonal-Flachgas- 
brenners der S u r f a c e  C o m b u s t i o n  Co., Toledo, Ohio, dessen Anwendung u. Renta- 
bilitat in der Lackindustrie. (Chem. metallurg. Engin. 34 [1927]. 765.) SiEBERT.

Hudler, Oberer oder unierer Heizwerl 1 Vf. t r i t t  fiir Vcrwendung des unteren 
Heizwertes bei Berechnung des Wirkungsgrades von Generatoren ein. Nach P le n z  
ergeben sich dabei rechncr. richtige, prakt. aber falsche Werte. B u n te  empfiehlt, bei 
der Erm ittlung des Wirkungsgrades feuerungstcelm. Anlagen u. von Brennstoffen An- 
gabe der m it beiden Heizwerten berechneten Zahlen. Vf. entgegnet den Ausfiih- 
iungen von B un te  u. P le n z  und erhalt seine Ansicht vor allem fiir Best. des 
Wertes von Generatorbrcnnstoffen aufrecht. (Gas- u. Wasserfach 70. 917—19. 
Murnau.) W o lf f ra m .

Ralph H .M cK ee und Harold H. Parker, Beslimmung von Slickstoffbasen in  
Erdolen. Vff. haben nach dcm Verf. von D e a n  u .  H ili ,  (Bur. Mines, Techn. Paper 
181 [1917]) der Absorption ungesatt. KW-stoffe des Petroleums durch H 2S 04 die 
Best. der N-Basen in  Petroleumdestillaten durch Schiitteln von 5 ccm des Oles m it 
10 ccm H2SO.j (konz.) oder HC1 (konz. u. verd.) bzw. Eisessig yersucht, worauf bei 
Ycrwendung von Mineralsiluren eine W artczeit von 30 Min. (Eisktihlung), beim Eg. 
eine Verd. m it W, (Ausfiillung der in  Lsg. gegangenen gesatt. u. ungesatt. KW-stoffe)
u. Zentrifugation folgto, unter Ablesung der Vol.-Abnahme des yerwendeten Oles. 
Aus diesen m it 1. einer Mischung von Hexan, Amylen u. Pyridin, 2. Petroleumgasolin,
з. Petroleumgasolin -)- Pyridin, 4. Petroleumgasolin -f- Chinolin, 5. einer unter 275° 
sd. Fraktion von rohem Schieferol vorgenommenen Bestst. (Tabelle) ergab sich, daB 
25%ig- Eg. das geeignetste Reagenz zur raschen Best. der Petroleumbasen in  Erdól- 
destillaten ist, das rascher, volJstandiger, klarer u. unter geringerer Polymerisation 
lost ais HC1. Konz. H„SO., ergibt in  der Regel die Summę der ungesatt. KW-stoffe
и. N-Basen. (Ind. engin. Chem. 19 [1927], 1343—44. New York [N. Y.], Columbia
Univ.) H e r z o g .

V. d. Heyden und Typke, tfber den Flammpunkt bei erniedrigtem Lufłdruck. Ein 
elektr. beheizter PENSKY-MARTENS-App. wurde in einen m it Schauglas yerschenen 
evakuierten Blechbelialter gestellt u. erhielt eine elektr. Ziindvorr., aus der 0,5 cm 
lange Funken in  Hóhe des Tiegelrandes iiberschlugen. Darin wurden 2 Transformatoren- 
ole untersucht, dio bei der Flamm punktsbest. nach Marcusson  beide 151° ergaben. 
Das eine Ol, ein russ., befand sieli im n. PENSKY-Tiegel aus Metali, das andere, deutsche, 
im Porzellan-Flammpunktstiegel. Die erhaltenen Zahlen waren:

Ol I, russisch Flam m punkt
n. Luftdruck (ca. 755 m m ) ........................................................... .... ■ 163°
100 mm U nterdruck (ca. 655 mm, entspr. etwa 1400 m  Seehohe) 153°
205 mm U nterdruck (ca. 550 mm, entspr. etwa 2500 m Seehohe) 147°

Ol II, deutsch
n, Luftdruck (ea. 755 m m ) .................................................................... 163°
100 mm U nterdruck (ca. 655 mm, entspr. etwa 1400 m Seehohe) 154°
160 mm U nterdruck (ca. 595 mm, entspr. etwa 1800 m Seehohe) 150°

(Erdol u. Teer 3 [1927]. 728—29.) B o r n stein .
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C. D. Gard, Bestimmung der Dampftension von Gasolin. Die Best. der Dampf- 
tension bei einheitliehen FU., wie C2H5OH, CS2 etc., gestaltet sich, wie Verss. des 
B u r e a u  o f  E x p l o s i v e s  ergaben, anders ais bei Fil., dio Mischungen yon 
Stoffcn yerscliiedencr Dampftension darstellcn. Daher wurde zur Best. der Dampf- 
tension von Naturgasgasolin eino besondere Versuehseinrichtung getroffen, die an 
H and von Abb. u. Schaulinien beschrieben wird. (Oil Gas Journ. 26 [1927]. Nr. 29. 
138.) N a p h t a l i.

Bandte, Die Untersuchung der Schmierdle. Bericht iiber die Verhandlungen des 
Ausschusses 9 des Deutschen Verbandes fiir die Matcrialpriifungen der Technik vom 
6/7. Oktobcr 1927. (Erdól u. Teer 3 [1927]. 712— 15.) B dRNSTEiN.

A. G. Marshall und C. H. Barton, Schmierdle. Ldboratoriumsprufungen in  
Beziehung zu pralctisclien Ergehiissen. In  Ólpriifmaschinen verschicdener Art, dereń 
Ergebnisse durch die Praxis kontrolliert wurden, wurde kein Yortcil compoundiertcr 
Ole gegeniiber reinen Mineralólen festgestellt, im Gegenteil besteht erhóhte Gefahr der 
Bldg. von Ablagerungen. Bei Vergleich der im Laboratorium ausgefiihrten Vcrkohlungs-
u. Oxydationsproben m it den Ergebnissenin einerPriifmaschine, in  der die Schlammbldg. 
wahrend der Benutzung erm ittelt werden konnte, ergab sich keine Ubereinstimmung. 
Die Viscositatskurve der Ole mu (3 in  Beziehung zum Stockpunkt betraclitet werden. 
(Journ. Soc. chem. Ind. 46 [1927]. T 130—38.) T y t k ę .

Roger Martin, Industrieller Apparat, der an Ort und Stelle die Feuchtigkeit eines 
Gases bei Rotglut zu messen erlaubt. Yereinfachte Form  eines friiher von Na g el  an- 
gegebenen App., dessen Prinzip von Maase (Feuerungsteehnik 11. 27; C. 1923.
II . 542) herriihrt. (Chaleur e t Ind. 8 [1927], 649—55.) BÓRNSTEIN.

Trent Process Corp., New York, iibert. von: Walter Edwin Trent, Washington, 
V. St. A., Verhinderung von Kohlenstaubexplosiown in  Gruben. Die bloB gelegten Kohle- 
flachon werden m it KW-stoffolen getrankt, welche bei mehr ais 300° sd. u. einen hohen 
Entflam m ungspunkt besitzen. Kohlenstaubhaltige Luft wird m ittels Yentilatoren gegen 
diegeolten Flachen gcleitet. (A. P. 1 642 912 vom 20/10.1924, ausg. 2 0 /9 .1927.)KtiHL.

Charles Albert Griffiths, Johannesburg, Transvaal, Einrichtung zum Destillieren 
von kohlemtofftaltigen Materialien in  einem drehbaren Rohre, Hohlzylinder o. dgl. von 
kleinem Durchmesser u. dunner Wandung, m it AuBenheizung, 1. dad. gek., daB in 
dem Rohre eine M etallburste lose angebracht ist, um die Innenwand der Retorte rein 
zu halten u. die W arnie durch die zu behandelnde Materialmasse gleichmaBig zu ver- 
teilen. — 3 weitere Anspriiche betreffen Ausfiihrungsformen der Einrichtung. (D. R. P. 
454 205 KI. 10a vom 29/5. 1924, ausg. 2/1. 1928.) K auSCH.

Chemische Fabrik in Billwarder vorm. H eli & Sthamer A. G., Deutsch- 
land, Gewinnung ascheartner Kolile aus Kohleklein, Kohlengrubenschlamm u. dgl. Den 
bei der Aufarbeitung der Rohstoffe mittels Schaumsehwimmverf. verwendetcn, 
gegobenenfalls olhaltigen Lsgg., den Wasch- oder Fórderwassern, wird Xanthogenat 
zugesetzt. Die tonigen Boimengungen werden dadurch in  feinste Verteilung gebrach t
u. konnen mittels feiner Siebe o. dgl. leichter entfernt werden ais bei den bekannten, 
ohne Zusatz von X anthogenat arbeitenden Verff. (F. P. 629189 vom 16/2. 1927, 
ausg. 5/11. 1927.) K u h lin g .

Aug. Klonne, Dortmund, Lóschen von Koks. Die Loschung erfolgt in einem 
gasdicht geschlossenen Raume, die erzeugten Wasserdampfe werden durch Kiihlimg 
kondensiert u. der S taub wird bei dieser Kondensation m it niedergesehlagen. (Schwz.P. 
122 314 Tom 20/9. 1926, ausg. 16/9. 1927.) K ausch.

Silamit-Werke Dr. Strassmann & Co., Fabriken Feuer- u. Saurefester 
Produkte m. b. H., Crefeld-Linn a. Rh., Gaserzeugung. E in Teil der Entgasungs- 
kammer wird dauernd durch brennende Heizgase (direkt) u, der iibrigo Teil dieser 
K am m em  zur Zeit des groBeren Gasbedarfs ebenfalls direkt, sonst durch einen Teil 
der Abgase beheizt, die yon der direkten Beheizung des erstgenanntcn Teils herriihren. 
(Schwz. P. 122 317 vom 12/5. 1926, ausg. 16/9. 1927.) K ausch.

M. Biard et M. Grangette, Distribution et utilisation du gaz. Livre II. Eelairage, Appli
cations domestiques et industrielles. Paris: Lćon Eyrolles 1927. (219 S.) 8°. =  Encyclo- 
pedie industrielle et eommerciale. No. 2.

rrintcd w Oorm.n;- ScliluB der Redaktion: den 23. Januar 1928.


